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Y o r r e d e

Der Herausga.be der ersten Auflage des Handbuclies der pharma- 
ceutiselien IJraxis durcli Hager lag die Erwftgung zu Grunde, dass das 
Materiał, welches dem Apotheker bei Ausiibung seines Berufes taglich durcli 
'He Hftnde gelit, nur zum kleineren Theile in den jeweilig geltenden 
Hiarniakopoen eine wissenscliafoliehe Durcliarbeitung erfaliren hat, dass viel- 
mebr der weitaus grdssere Theil des Gesamnitmateriales von den Pliarma- 
kopoen niclit berucksichtigt ist und der ganzen Sachlage mich aucli nicht 
berticksielitigt werden kann. — Eine Zusammenfassung dieses vielgestaltigen 
Wt-oftes in seinen mannigfaltigen Bezieliungen zu Wissenschaft und Praxis, 
111 s°inen Bezieliungen zur Arzneibereitung sowie zum gewerblichen und 
praktisclien Leben, das war das Ziel, welches H ager bei der Abfassung 
seines Handbuclies s. Zt. vorgeschwebt liatte. — Und dass er dieses 
^'el erreicht hat, davon legt die ausserordentliclie Yerbreitung dieses 
Werkes beredtes Zeugniss ab. In yielen Tausend Exemplaren ist es seit 
seinein ersten Erscheinen von dem Bucliermarkte aufgenommen und tiber 
<len ganzen Erdball verbreitet worden. Aber aucli dieses Werk entging 
Ul°lit dem Schicksale aller Bttcher: es begann, obgleieh es aucli lieute 
no°h stark begehrt ist, allmahlich zu veralten. ein Vorgang, den aucli die 

Jahre 1882 erfolgte Herausgabe eines Erganzungsbandes auf die Dauer 
'bcht aufzuhalten vermochte.

Her Erkenntniss dieser Thatsache hat aucli H ager in dem letzten 
•Jalirzehnt seines Lebens sieli nicht yerschlossen, yielmehr wiederholt ernst- 
Hclie Anstalten zur Yerjiingung dieses seines Lieblingswerlces getroffen. —  
Indossen stellten sich dieseni Unternehmen zunachst ernstliche Scliwierig- 
keiten entgegen. Die urspriingliclie Idee Hager’s , einen w eiteren  Er- 
ganzungsband herauszugeben, musste baki ais unausftihrbar fal len gelassen 
werden, da es nicht mOglich erscliien, die zeitlicli melirere Jahrzehnte aus- 
einander liegenden Bandę durcli einen neuen Ergftnzungsband zu einem 
tarmonischen Ganzen zu verbinden. Bo blieb denn eine vollig neue Be- 

arbeitung ais einzig mogliches Auskunftsmittel. — Aber aucli an dieses 
weitausschauende Unternehmen ging Hager zu  Anfang der 90 er Jahre nach 
angen Erwagungen mit trollem Arbeitsmuthe heran; allerdings um allmali- 

zu ‘kir Ueberzeugung zu kornmen, dass seine Kraft a lle in  zu einer 
as che n Beendigung dieses Werkes wohl nicht ausreichen wiirde.

Wunsch der Firma J u l i u s  Springer trat H ager daher gelegent- 
1 ker Arbeiten zur Herausgabe des Kommentars fiir das deutsche Arznei-



buch mit dem ersten Unterzeiclmeton auch wegen einer gemeinsamen Neu- 
bearbcitung des Handbuehes der pharmaceutischen Praxis in nilhere Be- 
ziehungen. — Leider war es ihm niclit mehr vergonnt, das Erscheinen der 
neuen Bearbeitung zu erleben.

Das Dahinsclieiden H ager’s fiihrte noclmials einen Aufschub des 
Unternehmens herbei.

Da indessen alle Betheiligten in dem Wunsche sieli begegneten, dassohon 
ziemlich yorgeschrittene Unternehmen zur definitiven Ausfulirung zu bringen, 
so wurde es moglich, die entgegenstehenden Sohwierigkeiten so weit zu 
uberwinden, dass Ende December 1898 mit der Drueklegung bcgonnen, 
und die erste Lieferung der neuen Bearbeitung im Januar 1899 aus- 
gegeben werden konnte, umsomehr ais es gelungen war, die Zusage be- 
bew&hrter Fachgenossen ftir die gemeinsame Arbeit zu erhalten.

Nach dem Ableben 1Iager’s liatten sieli die unterzeiehneten Heraus- 
geber dahin verst?lndigt, dass unbesehadet des gemeinsamen Zusammen- 
wirkens die yerantwortliche Redaktion des pharmaceutisch-chemischen und 
galenisch-technischen Theiles von Dr. B. F ischer, diejenigc des pharmako- 
gnostisoh-botanischen Theiles aber von Prof. Dr. C. Hartwich iibernommen 
werden solle.

Das Ziel, dessen Erreichung sie sieli gesteckt liatten, war in Kurze 
folgendes:

Vor allem sollte dem Werke sein urspriinglieher Charakter gewahrt 
bleiben: Ein p rak tisch es N ach sch la g ew erk  der P h arm acie  zu se in , 
in weleliem die Apotheker und Angehorigo verwandter Berufsarten auf 
mogliclist viele Fragen sieli llaths erholen konnten. War damit auch grund- 
satzlicli eine le d ig lic li  theoretisehe Bearbeitung des Stoffes ausgeschlossen, 
so ersohien es docli unabweislich, das praktische Materiał im streng wissen- 
schaitlichen System zu behandeln und rein wissenschaftliclie, ja unter IJm- 
stitnden sogar theoretisehe Erorterungen da einzulleehten, wo sie dem 
Yerstandniss fiir die Praxis fOrderlioh zu sein verspraohen. —  Filr die Be
arbeitung' des Textes war ais Grundsatz aufgestellt worden, das gesammte 
Materiał in mogliclist einfacher, prunldoser Weise darzustellen, einmal 
damit das Werk niclit zu sehr anschwelle, dann aber auch, damit die Dar- 
stellung mogliclist verstandlich werde.

Es wurde ferner in Aussicht genommen, die Betrachtungen niclit auf 
das A rzneibuch  fur das D eutsche R eich  zu beschranken, sondern aus- 
serdem nocli das E rganzun gsb uch  des D eu tsch en  A p otheker-V er-  
eins, ferner die lokalen deutschen Yo.rscliriftensammlungen und von frem- 
den Pharmakopoen die A u str iaca , B r ita n n ica , G a llica , I Ie lv e tic a  und 
U n ited  - S ta tes-P h arm acop o lea  zu berucksichtigen. — Man mag iiber 
die Zulanglichkeit der Pharmakopoen denken wie man will, so stelit docli 
fest, dass in denselben eine ungeheure Menge Detail - Materiał niedergelegt 
ist, welclies dem, der zu lesen versteht, roiche Anregung gewahrt. Da- 
von abgesehen wurde naturlich die gesammte Litteratur des In- und Aus- 
landes, soweit sio Beziehungen zur Pharmacie liat, in Beriicksichtigung 
gezogen.

In ihren Einzellieiten gestaltnte sieli die Bearbeitung etwa in folgen- 
der Weise:



Bei den chemischen Bearbeitungen wurde ftir jede Substanz zunachst 
eine sorgfaltige Aufz&hlung ihrer Synonyina gegeben. Bei den im Gross- 
betrieb liergestellten Praparaten wurde von D a r s te llu n g sv o r sc h r ifte n  
im allgemeinen abgeselien. Dagegen wurden fur diejenigen Praparate, 
welclie Yoraussiehtlieh oder moglicherweise einmal im pliarmaceutischen 
Laboratorium dargestellt werden konnten, um so genauere Yorschriften 
gegeben, die, wo es notliig erschien, durch praktisehe Versuche er- 
probt worden sind. Es ist hierbei grundsatzlich von allen allgemeinen 
Angaben abgeselien, vielmehr jede Vorschrift thunliohst in fcsten Gewichts- 
oder Maassverhaltnissen angegebeu worden; aucb wurde versucht, die Be- 
sc h r e ib u n g  der Darstellungsverfahren in mogliclist anschaulicher Form 
zu geben. — Der Litteratur-Kundige wird unschwer zu beurtlieilen 
Yermogen, wo ans eigener Erfahrung geschildert, wo lediglich referirt 
worden ist.

Praparate, welclie in mehreren H an d elssorten  vorkommen, sind so 
genau beschrieben worden, dass es niclit schwer sein kann, die einzelnen 
Borten in den Preisverzeichnissen wiederzuflnden.

Die Abschnitte: E ig e n sc h a fte n , P ru fu n g , A u fb ew aliru n g , An- 
W endung enthalten alles ftir die Praxis Wissenswerthe in mogliclist knapper 
und unzweideutiger Form. Unter A n w endu ng ist niclit nur die thera- 
Peutische, sondern aucli diejenige in den Gewerben und im llaushalt be- 
bandelt worden.

Die auf die a n a ly tisc h e u  A rb e iten  sieli beziehenden Kapitel sind 
so bearbeitet worden, dass in jedem Falle nur durch eigene Erfahrung 
bewahrte Methoden aufgefiihrt wurden. Es war niclit beabsichtigt, etwa 
eine Sannnlung aller bekannten Methoden zu geben, es wurde vielmehr 
besonderer Werth darauf gelegt, dass die lnitgotlieilten Methoden auf ilire 
Auverlassigkeit durch eigene Erfahrung gepriift und mit einfachen Hilfs- 
mitteln ausflihrbar sind.

Bei der Bearboitung der Dr o gen wurde gesucht, die Beschreibungen 
mogliclist kurz und priicis zu geben, so dass meist nur das wirklich Cha- 
i aktoristische aufgeftihrt wurde, das zur Erkennung der Drogę notliwondig 
lfd- Ganz besonders sollen diejenigen Eleinęnte heiworgchoben werden, die 
bei Erkennung der Drogen aucli im fein '"żerk lein erten Zustande am wich- 
tigsten sind. Wo es irgend notliwendig erschien, wurde das Yerstandniss 
duich Abbildungen zu untersttitzen gesucht. Die Angaben. tlber „Bestand- 
tlie i 1 e“ geben, so wenig Platz ilinen aucli meist eingerhiimt werden konnto, 
hoffentlich doch eine VorstelIung von den neuen und bedoutenden Ergeb- 
nissen der Forschung auf diesem Gebiete. Besondere Sorgfalt wurde den 
Gehaltsbestimmungen der Drogen zugewendet und fast nur selbst erprobte 
lethodon aufgenommen; die an zahlreichen Stellen mitgetheilten Grenz- 

“ hIon dlu'ften niclit fehlen, koniien aber hier und da nur bedingten Werth 
u.ansprucheu, da die Untersuchungcn, aus denen sie abgeleitet wurden, nocli 

zm wenig zahlreich sind. Dcnjenigen Drogen, die aucli techniscli, ais Ge- 
ussniittel u. s. w. verwendet werden, inusste eine eingehendere, tiber das 

der1!naCeUt'ischc Interesse hinausgehende Bearbeitung zu Theil werden, da 
ais den°theker ei’fahrunSsSemtt8s oft genothigt ist, ilinen aucli nach andern 

rem pliarmaceutischen Richtungen seine Aufmerksamkeit zuzuwendon.



Zweifelhafte Angaben wurden im Texte mich MOgliclikeit vermieden. 
Wo i r gen cl eine Angabe zu Zweifeln Veranlassung geben konnte, wurden 
diese durch Beifugung der cheinischen Fonnel, oder des specifischen Ge- 
wichtes oder des Procentgehaltes zu beseitigen versuclit. Dadurch ge- 
winnen die gemachten Angaben ausserordentlicli an Brauclibarkeit und 
Zuverlftssigkeit.

I5ei der Auswahl des Stoffes war besonders der Gesichtspunkt maass- 
gebend, alles das aufzunelmien, was der Apotheker in der ihm gewohnlicli 
zur Verfiigung stehenden Litteratur nur schwer oder mangelhaft oder gar 
mcht auffinden wird, so dass in gewisser Beziehung die neue Bcarbeitung 
dieses Handbuches eine kleinc Bibliothek ersetzen diirftc.

Besondere Sorgfalt ist audi den m odernen A rz n e im itte ln , den 
g a len isc h e n  P raparaten , M a g istra l-V o rseh r iften , S p e c ia lita te n  
und tech n isch en  A rtik e ln , uberhaupt der p h arm aoeu tisch en  
N eb en in d u str ie  und den B ez ieh u n g en  der P harm acie  zur I ly g ie n e  
und zu den G ew erben zugewendet worden. Wo es nutzlich erschien, ist 
versuclit worden, das Yerstandniss durch zusammenfassende Aufsatze zu 
forderu, welehe den gegenwartigen Stand der betreffenden Fragen darstellen.

l0  &lauken donn die Herausgeber in der Neubearbeitung des H and- 
ruc les der p liarm aceutiscL en  P ra x is  das Beste gegeben zu liaben, 
was Sle vonii ^taudPunkt der praktischen Pharmacie aus zu geben ver- 
mogen. die Erfahrungen ihrer und ihrer Mitarbeiter wissenscliaftlicher und 
piattisc ior i hatigkeit wfthrend eines* Mensohonalters.

Mo eh to auch die neue Bcarbeitung von IIa g e b ’s H andbucli der 
p iai m aceu tisch en  P rax is  dem Apotheker ein treuer und zuverlassiger 
Berather worden in seinem vielgestaltigen und verantwortlichen Berufe.

B reslau  und Z ii r i cli, im Marz l'JOO.

B . F I  S CII 15 K . C. H A  U  T W IC  H .



Abelmoschus.

Abelmoschus moschatus R/led. (syn. Hibiscus Abelmoschus L.). Mnlyaeeae- 
Hibisceae. Heimisch in Ostindien, jetzt in allen Tropengegenden kultiyirt.

Verwendung finden die Samen:
Semen Abel mościli. Semen Alceae Aegyptiacae. Grana moschata. Semen Abu- 

tilontis Ayicennae. Semen Althaeae aegyptiacae. Semen Ketmiae americanae. Semen 
Moselii arabioi. — Abelmoschuskdrner. Bisamkorner. Bisampappelsamen. Dessmer- 
kbrner. Moschnskorner. — Grains d’Ambrę tte. Die Samen sind nierenformig, 4 mm 
bing, 3 mm breit, grimbraun, mit bellen Liingsstreifen und riechen stark nach Moschus. 
Besonders gesckatzt sind w e s tin d isc h e  Samen (Martinique); ostindische, die seit 20 Jakren 
vorkommen, sind oft stark yerunreinigt. Sie yerdanken den Gerucli einem atkeriscken 
Oel, von dem sie 0,1—0,25°/# enthalten, das in der Parfiimerie, zur Herstellung von 
Likoren etc. yerwendet wird.

Kin ans Amerika in den Handel gebrachtes Ambresetteseed-Oel rock wenig nack 
Mosckus und bestand im wesentlichen aus Copaivabalsam-Oel. Den Samen substituirt man 
zuweilen die gerucklosen Samen von Abutilon indicum (L.) G. Don.

Abrus.

f  Abrus precatorius L. Papilionaceae-Vicieae. Urspriinglich wokl in Ostindien 
beimisch, jetzt iiberall in den Tropen.

Yerwendung linden die Samen:
Semen Abri. Semen Jequirłty. — Giftbolinen. Paternostererbsen. Siissstraueli- 

samen. — Grains on pois d’Amerique. Ked bean. Love pea. Scarlet seed. Preyer
bean. Sie sind etwa erbsengross, etyyas liingiick, kartsckalig, sckarlackrotk mit grossem 
sckwarzen Fleck um den Nabel. Sie gelten allgemein ais giftig, sollen aber in Aeg-ypten 
gegessen werdcn; in Ostindien benutzt man sie ais Apkrodisiacum.

Neuerdings (seit 1882) kaben sie Aufmerlcsamkeit erregt ais Heilmittel bei g’ewissen 
•A-Ugenkrankkeiten. Man kat g'efunden, dass ein aus dem zerkleinerten Samen k a lt  be- 
leiteter Auszug, in die Augen gestriolien, eine koohgradige, eiterige Entziindung hervor- 
ruft, nack dereń Ablauf mancke Leiden, wie granulose und dipktkeritiscke Bindekaut- 
entziindungen, gebessert ersckeinen sollen. Indessen werden die gunstigen Erfolge bei 

mchom und inveterirtem Pannns neuerdings geleugnet. Man sckrieb die Wirkung ur- 
sprttnglick einem in dem Auszug sich findenden Bacillus zu, weiss aber jetzt, dass sie dem 
stark giftig-en A b rin  (Jeąuiritin) zukommt. Das Abrin soli aus zwei Eiweissstoffen, einem 
T obulin (Paraglobulin) und einem der Albuminose yerwandten besteken. In Amerika 

yerwendet man diese Samen auch gegen Lupus und andere Hautkrankkeiten.
Wurzel, Stengel und Blatt.er der Pflanze sckmeeken siiss in Polge des Gehaltes an 

y e y r rk iz in , y0n welehem die Blatter 9-10% enthalten sollen.
Handb' <4 pbarm. Praxi„. i. ,



A n fb e w a h ru n g .  Unter den yorsichtig aufzubewakrenden Arzneistoffen.
Zur zinw endung werden dieSamen grób zorstossen, mit 50 Tkeilen k a lten i Wasser 

eine balbe Stunde lang ausgezogen, und der schwach gelbgefarbte Auszug filtrirt. Oder 
es werden 3 gr der Samen mit 5 ccm kaltem Wasser 24 Stundeu macerirt, daim wird eme 
gleiche Menge heissen Wassers zugesetzt und nach dem Erkalten filtrirt.

Acacia.

Miinosace&e — Aeacieae.
I. Acacia anthelmintica Baill. Ileimisch in Abyssinieu und Kordofan. Die 

Itinde kommt ais Musena, Massena, Basenu etc. zuweilen naeb Europa und wird ais 
Anthelminticum empfohlen. Enthalt M usenin , einen dem Saponin verwandten Stoff. Dosis
30,0 g im Aufguss.

II. Acacia Giraffae Willll, (Canielthorn). Heimisch in Siidafrika. Die 1,2 cm
langen, 0,8 cm breiten, 0,4 cm dicken, grunlich braunen Samen sind ais Kaffeesurrogat em
pfohlen. Liefert aucb minderwerthiges Gummi (s. d.).

HI. Acacia Farnesiana Wiild. Wahrsclieinlicli in Westindien heimisch, in den 
Tropen yielfach kultmert. Die wohlrieclienden Bluthen (falschlich ais Cassiabliithcn be- 
zeichnet) yerwendet man zu lcrampfstillenden Theeaufgussen, ais insektentodtendes Mittel 
und ais Aphrodisiacum.

IV. Eine ganze Rcihe yon Arten liefern in der Rinde ein geschatztes, gerbstoil- 
haltiges Materiał, das froilicb in erster Linie techniscli, aber aucb. medicinisch ais adstrin- 
girendes Mittel verwandt wird. Es kommen bauptsachlich inBetracbt: A. arabica Wiild. 
in Asien und Afrika, A. doalbata Lk., A. decnrrens Wiild., A. homalopliylla A. Cunn. 
alle drei in Australien. Die Itinde der erstgenannten Art enthalt 22—32 °/0 Gerbstoif.

V. A. arabica Wiild., A. Bambolah Roxb., A. cineraria Wiild., A. nilo 
tica Desf. liefern in ibren Hiilsen das Gerbematerial Babiak mit etwa 20o/o Gerbstoff 
und 4°/0 Gallussiiure.

VI. Acacia Catechu Wiild., A. Suma Kurz liefern Ratę eh u (s. d.).
VII. Ueber die Gummi liefernden Arten vergl. Gummi.
VIII. Flores Acacino sind die Blutlien yon PrunUS SpinOSa (s. d.).

Acetalum.
1. Acetalum. Acetal. Diatliylacetal. Aetkylidendiatliylatker. R1I3 — CII(OCaH6)» 

=  118. Ein Kondensationsprodukt des Acetaldebyds mit Aethylalkohol; in dem durch 
Kobie filtrirten Rohspiritus enthalten.

D a rste llu n g . Man destillirt 2 Th. Weingeist (95 Yol. Proc.) mit 3 Th. Braun- 
stein, 3 Th. conc. Schwefelsaure und 2 Th. Wasser, bis 3 Th. Flussigkeit iibergegangen 
sind. Das Destillat wird rektificirt, alsdann das Acetal durch Zusatz yon krystallisirtem 
Caleiumchlorid, eyent. einer konc. wiisserigen Calciumchloridlosung ausgesalzen. Man er- 
hitzt die Acetal-Schicht, um Aldehyd und Aethylacetat zu zerstoren, im geschlossenen Ge- 
fasse mit Natronlauge auf 100°, schuttelt mit konc. Calciumchloridlosung aus, entwassert 
durch geschmolzenes Caleiumchlorid und destillirt fraktionirt. Die hei 104 bis 106° iiber- 
gelienden Antheile werden gesammelt.

E igen8chaften . Farblose, atherisch riechende, neutrale Flussigkeit, spec. Gewicht 
=  0,821 boi 22° C., Siedcpunkt 104—106°. Loslicb in 25 Theilen Wasser von 15°; aus 
dieser Losung wird es durch Caleiumchlorid ausgesalzen. Mit Alkohol und Aetker in



jedem Verhaltniss mischbar. Durch wasserige Sauren wird es leicht in Alkohol und Aldehyd 
gespalten, dagegen ist es ziemlioh bestandig gegen Alkalien. Es giebt daker mit Jod und 
Natronlauge nieht direkt, wohl aber, wenn es vorlier mit etwas yerdiinnter Sehwefelsaure 
erwarmt worden war, Jodoform.

A u fbew ah ru n g . Yor Licht geschiitzt, in nickt zu grossen Gefassen.
A n w en du n g . Innerlieh genommen erzeugt es Schlaf und Anasthesie. Man giebt 

os in Dosen von 8—15 g in starker Verdunnuug, meist mit Arabischem Gummi emulgirt, 
ais Schlafmittel. Der Gesclimack ist sehwach bitter, wenig brennend, mit pfefferininzahn- 
lichem Nacbgeschmack.

II. Methylalum. Methylal. Metliylendimetliyliither CHa(OCH3)a — 70. Ein dem
obigen analoges Praparat: Kondensationsprodukt aus Formaldehyd mit Metkylalkohol.

D a rs te llu n g . Man erwarmt in einer Retorte ein Gemisck yon 1 Th. Metliyl- 
allcohol, 1 Th. Braunstein und 1,5 Th. kono. Sehwefelsaure, die mit 1,5 Th. Wasser ver- 
dunnt wurde. Unter Eintritt einer lebhaften Reaktion destillirt eine Fliissigkcit iiber, 
welche neben Methylal noch Methylalkohol, Ameisensaure und Wasser enthalt. Man rek- 
tificirt das Destillat und fangt die zwischen 40 und 50° C. iibergehenden Antheile auf. 
Alsdann entwassert man diese Fraktion zunaehst mit gesehmolzenem Caleiumchlorid, sodann 
mit gegliihter Potasehe und fraktionirt so lange, bis man ein bei 42° C. yollstandig iiber- 
gehendes Produkt erhalt.

E igen sch aften . Farblose, spec. leiehte, bewegliclie, neutrale, nach Chloroform und 
Essigather aromatisch riechende Fliissigkeit, spec. Gewicht 0,855 bei 15°, Siedepunkt 42°. 
Loslieh in 3 Th. Wasser, mischbar mit Alkohol, Aether, fetten und atherischen Oelen, nieht 
leicht entziindlich. Von Alkalien nieht yerandert, von Shuren wird es in Formaldehyd und 
in Methylalkohol zerlegt.

P rttfu n g . 1) Es sei neutral. 2) Das spec. Gewicht gehe nieht iiber 0,860 hinaus.
3) Lost man 5 Tropfen Methylal in 10 ccm Wasser und fiigt 1 Tropfen Kaliumpennan- 
ganatlosung- hinzu, so darf innerhalb 5 Minuten Entfarbung nieht eintreten (Alkohol, 
Aldehyd). 4) Auf Chloroform wiirde durch die Isonitril - Reaktion zu priifen sein;
s. Chloroform.

A u fb ew a h ru n g . Vor Licht geschiitzt in nieht zu grossen Gefassen.
A n w en du n g . A eusserlich  ais schmerzstillendc Einreibung. In n e r lie h  in Gaben 

von 1—5 g ais Hypnoticum. Eingeathmet (30—50 g) ais Inkalations-Anastketicum. Die 
hypnotische Wirkung tritt auch nach subkutaner Injektion ein. Antidot des Strychnins!

Rp Metliylali 10,0 M ethylali 15,0 M ethylali 2,0
Olei 01ivarum 30,0 Sirupi Sacchari 100,0 Aquae deslillatae 8,0

S. Z ur Einreibuug. S. Abends 1 TheelOffel. S. Zur subkutauen Injektion./
Ais „ A c e ta l11 wird bisweilen auch folgcnde^JMischung bezeichnet: Aetheris ace- 

bici _ 15,0, Olei Aurantii, Thymi, Serpylli, Caryophyllorum, Layandulae, iia gtt. 3. Oloi 
Oitri gtt. 6. Olei Rosmarini gtt. 7. Olei Bergamottae gtt. 10. Montholi 5,0, Alcohol 
absoluti 150,0 g.

Melange de Grćgory. Form óthylal-D um as. Unter diesem Namen wurde friiher 
ein rohes Methylal, aus Methylal, Methylalkohol und Ameisensaure bestehend, yerwendot.

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

(Gall.). Phenylacetamid CaH6 MI(CH3 CO) =  135.
D a rste llu n g . 2 Th. A n ilin  werden mit 3 Th. E isessig  in einem Rundkolbcn a 

mit aufgesetztem Luftkuhlrohr b so lange, zum Sieden erhitzt, bis eine kerausgenommene 
Probe bciin Erkalten rasch und yollstandig erstarrt, was in etwa 5 Stunden der hall ist. 
Alsdann giesst man die noch heisse Fliissigkeit unter Umruhren in etwa 6—8 Th. kaltes 
Wasser, sondert die Krystallmasse nach yOlligem Erkalten yon den fitissigen Anthcilen 
und krystallisirt die Krystallmasse aus der 20fachen Menge siedenden Wassers urn, bis

1*



T'ig. 1.

der Schmelzpunkt 112-113® ist. fet es nothwendig, die Krystalle zu entfarben, so kann 
die* durch Digenren mit etwas Thierkohle gescheken.

C„H5NHa -j- CHaCOOH =  H,2O -ł-C 0H5 -N H (C H sCO).
Es ist nickt erforderlicli, chemisch reines Anilin anzuwen- 

den, es geniigt das technische „A n ilin  ftir B la u “. Dagegen 
ist es zweokmassig, dieses kurz vor der Yerwendung zu rek- 
tiliciren.

liiyen sch aften . Farblose, glanzende, geruchlose Blatt- 
eken von scliwach brennendem Geschmack, bei 295° siedend. Der 
Schmelzpunkt liegt nach Austr. etwa bei 112°, Hely. bei 112 bis 
113®, Germ. und U-St. bei 113°, Brit. bei 113,5®, Gall. bei 114°. 
Loslich in 200 Th. kaltem od er 18 Th. siedendem Wasser, in 
•j,o ih . Weingeist, in 18 Th. Aether, leichtloslich in Chloroform.

Duioh Łrhitzen mit atzenden Alkalien wird es in freies 
Anilin und essigsaures Alkali gespalten. Durch Erhitzen mit kone. 
Salzsaure entstehen Anilinchlorhydrat und Essigsaure C6H„NH 
(CHaCO) +  11,0 +  HCl =  CH3COOH -j~C0H6NH2. HC1.

1 r i l f  u tiy . 1) Es sei neutral, farblos, geruchlos und zeige 
den geforderten Schmelzpunkt. 2) In kone. Schwefelsaure ldse es 
sich in der Kalte ohne Fftrbung. (Farbung durch versckiedene 
organische Yerunreinigungen, starkę Verkohlung durch Zucker.) 

■psrhnrin. fpn „ .. '*) *u Salpetersaure (von 1,153 spec. Gew.) ldse es sich ohne
durch Pisę ni nf C(? ,l U  ~  Gclbfarbung). 4) Die kalt gesattigte wasserige Ldsung werde

T  T lett gefarbt ^ i - S a l . e )  5) 0 5 g Acetanilid yerbrennen, 
ohne emen Ruckstand zu hmterlassen (unorgan ische  Beimengungenp

Atif bewahrung. Nach Germ. und Helv.: Vorsichtig.

K r n i e d r i e u n i f f • *n n e i l*ck bewirkt es beim fiebernden Menschen Temperatur-

Nebenwirkungen: Schwdss? T  Autineuralg-icum meist in Pulverform-
Gaben Methamoglobin e™ Pn , Verfarbung. V o rs ic h t ist geboten, da grosse 
G rosste  T a ^ .  E i^ 1̂  ° ’5 * «>erm., Hely.).
rung beschrankendes Antisepticmm ’ ( A eusserlich  lmr selten als die Elte'

ronal, Mo«:hw” v t n m i 7 ^  fttr rieohende Substanzen, z. B. Pipe-

an folgtnden8'Reaktilen: “ fK ^ch fm M  0 J “ ' a'1011 pkysikalischen Eigenschaften, ferner 
eigenthiimlich riecliende Anilindlimnfe auf ’f S t 1 5 C°m Kalil;mS'e’ 80 treteu
Tropień Chloroform, so entwickelt sic ’ 1 ® “ “  "" der eAalteten Flttssie keit eimg0 
Isonitril- (Carbylamin-, Isocyanphenyl 1 G e r u c b * 0cbmaligen Erwannen der widerlich° 
sofort  zu beseitigen. 2) Man kocht 0 1 T a fDasr Rtiagens&Ias ist nach der Beobachtung 
Minutę lang, fiigt 3 ccm Karbolwasser fi on ’ T  2 ^  Sak™  (25 Proc') eine 
binzu: Es entsteht zwiebelrotke, trube F l L ^ T ™ , J  T!°pff  filtrh'tC ChlolkalkWs™g 
yerandert wird. (Indophenol-Beaktion.) ’ W he durch Ammomak 111 mdlgoblaU

* *  z  “ f  — - -  r
lnau den Stickstoffgehalt, z. B, nach Kjkłdahł e m t te fe ^ o  T  m , T  T * ’ T  
denen Stickstoffes mit 9,64 erhalt man die Me’ngeT es yorl l' f P * 7  g*Im  H nrn  finrinf • , -j A . .... ues vouiandenen Acetamlids.
felsaure, z, Th. ais Paraamidophcnol Glukurm *** Acetyl-Paraamidoplienol-Aotborscbwe- 
siiure. Diose spalten W eT iT T Z  od^  A ^^l^aanddopheno l-G lukm -on-
Indophenol-Reaktion giobt Der Harn roduci i ZSuUlv daraamidophenol ab, welches die

^ ^ t e a s . * * * * *  - a “  **•
CCm Har“ lwt 2 ccm S’̂ a u re .  Nach dem Erkalten giebt man



2 ccm Bprocentiges Karbolwasser sowie etwas filtrirto Chlorkalklosung hinzu: Zwiebelrothe 
Farbung, dio durch Ammoniak in Blau iibergeht (Indophenol-Reaktion).

Acetanilid ist Bestandtheil einer giossen Anzakl von Geheinnnitteln und Specialitaten:
Antikamnia. Gemisch von 80 Acetanilid mit 20 Natriumbikarbonat, zuweilen auch 

etwas Koffotn.
Antinervin-RADLAUBE. (Salbromalid.) Gemisch aus Ammoniumbromid, Salicyl- 

saure je 25, Acetanilid 50 (Ritsert).
Exodyne. Acetanilid 90, Natriumbikarbonat, Natriumsalieylat je 5.
Headine. Acetanilid 70, Natriumbikarbonat 30,0.
Plienatol. Misehung aus Acetanilid, Natriumbikarbonat, Kofein, Natriumsulfat, 

N atriumchlorid.
Plieiiolid. Acetanilid, Natriumbikarbonat aa.
Pyratine. Acetanilid 60, Kofiein 7, Natriumbikarbonat 20, Oalciumkarbonat 13 

(W eltek).
Rp. Acctanilidi 2,0—5,0 

Sacchari 3,0 
fia t pulvis, diyitle in  partos X. 

Drei bis yiermal tiiglich oin Pulver.

Rp. Acctanilidi 2,0
Saccliari albi 
Gum m i arabici aa 1,0 

fian t cum Aqua pilulae 20.
2 1 Mai tiiglich 3—4 Pillen.

T in c tu ra  d e n tifr ic ia  cum  A cotanilido .
Rp. Acctanilidi 5,

Glycerini 20,
Spiritus 7;>,
Tinct. Coceionellae 5,
Olei Monthao pip.

„ Goran ii aa gtt. V
1 Theeloffel voll in  */2 Glas W asser ais anti- 

septisclies Mundwassor.

Acetanilidi Derivata.
Von den niikeren Derivaten des Acetanilidu kommen pkarmaceutiscli folgende 

in B etraeht:
Ammonol (amerik, Ursprungs) soli angeblich Ammoniumphenylacetamid (Formel?) 

sem. Zweifelhaftes Praparat: Analgoticum und Antipyreticum.
f  Antisepsin. A sepsin . p. B ro m ao e tan ilid . C„H,Br(l)NH . CHsOO(4). Man lost 

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

Farblose, monokline Prismon, Schm. P. 165—166°, in Wasser fast unloslich, in Al
kohol massig tóslich. A ufbew ahrung . Vorsichtig, vor Licht geyicliutzt. A eusserlic li 
ais Antisepticum auf nicht blutende Wunden. In n  o rlich  0,02 — 0,05 — 0,1 g ais Antipyre
ticum und Antineuralgicum. (Yorsicht wegen Kollaps.)!

[Antisepsin—Viquerat ist eine Art Lymplie, welcłio in der Weise erhalten wird, 
dass man 1—2 ccm einer 0,5procentigen Losung von Jodtrichlorid in Abscesse spritzt und 
das sich ausscheidende Serum ais Hoilmittel benutzt. Nicht mit dem Vorigen zu ver- 
wechseln.]

Jodantifebrin. P a ra -J o d a c e ta n ilid . 06H.lJ(l')NHOH3GO(4). D ars te llu n g : 
a) Durch Einwirkung von Chlorjod auf eine eisessigsaure Losung von Acetanilid; b) durch Er- 
hitzon von p-Jodanilin mit Eisessig: C0H4JNH., -|- CH3C O Ji =  ILO -f- C#H ,J . N i l . CH*CO. 
Aus Wasser krystallisirt farblose, rhombische Tafeln, geruchlos, geschmacklos. Wenig lds- 
iich in kaltem, ziomlich loslich in siedendem Wasser, sehr leicht loslich in Alkohol und in 
Eisessig (Schm. P. 181,5°). Scheint den Organismus unverandert zu verlassen.

f  Diacetanilid. C6H5N(CH3CO)2. Durch Erhitzen von Monoacetanilid mit Eisessig auf 
200—250° O. zu erhalten. Das Reaktionsprodukt wird mit heissem Petrolather ausgezogen, 
welcher das Monoac.etanilid ungelOst lasst. xlus der heissen Petrolather-Losung scheidet 
sich Diacetanilid in Blilttchen aus. Schm. P. 111° O. Wirkt wie Monoacetanilid, 
aber stiirker. A u fb ew ah ru n g : Vorsichtig. ,

f  Formanilid. Formanilidum, P h en y lfo rm am id  O,,HSNH(HOO;. D a rs te llu n g : 
a) Durch raseliesDostilliren von 93Tli. Anilin mit 126 Th. krystallisirter oder 90 Th. entwasserter 
Oxalsaure: C„0.iH„ -j- C„Hr>NH3 =  H',,0 -I- CO, 4- C6HsNH(HC0). b) Durch Erhitzen von 
Ameisensaure-Ester mit Anilin: HOOOOaH5 - f  06H5NHj =  02H5OH-(- C6HBNH(HCO).

Farblose, lange prismatiscbo Krystalle, Schm. P. 46°. In Wasser ziemlich, m Al
kohol leicht loslich. Loslich auch in Glycerin und in Oelen.  ̂Z orf alit mit verdiinnten 
Sauren in Anilin und Ameisonsaure. A u fbew ahrung : Vorsichtig.

A eu sserlic li: Blutstillend, auf Schleimhauten anasthesirend. Zu Einblasungen m 
Kehlkopf mit gleichen Theilen Amylum oder Lycopodium. Zu Pinselungen auf 

ochleimhauton die 10—20 proc. LOsung, zu Einspritzungen in die Urethra und Blase die



2—3proc. LOsung. Im ie rlich : 0,15—0,25 g dreimal taglich ais Antipyreticum und An- 
algetioum, boi Rheumatismus, Malaria, Typbus. Y o rsioh t wegon Cyanose!

f  Benzanilid. B enzoylan ilid . B enzo y lan ilin . C0H5NH(CaH6CO). Durch Einwir- 
kung von Benzoylchlorid oder Benzoosilureanhydrid auf Anilin in gloicher Woise wie 
Acetanilid. OaHaNH2 +  CaHsCOCl =  HOl +  CaH,NH(CaH6CO).

Farblose, perlmuttergklnzendo Blattchen, in Wasser fast unlOslich, loslich in 08 Ib. 
kaltem oder 7 Th. siedcndem Alkohol. Schm. P. 163°. A u fb ew ah ru n g : Yorsichtig.

Ais Antipyreticum in der Kinderpraxis. Kinder von 1—3 Jahren =  0,1 0,2 g,
von 4—8 Jahren 0.2—0,4 g, von 8 Jahren ab 0,4—0,6 g, Erwachsene 1—3 g.

f  Salicylanilid. CaH6NH(CaH ,O H . CO) =  213. Durch Erwarmen einer Mischung von 
50 Th. Salicylsiiuro und 34 Th. Anilin mit 20 Th. Phosphortrichlorid darzustellen. Man 
wascht das Reaktionsprodukt mit Wasser, I6st es in yerdiinnter, kalter Natronlauge und 
ffilt es aus dieser Losung durch Salzsauro, worauf man don Niederschlag aus yerdunntem 
Alkohol umkrystallisirt. Farblose Prismcn oder Blattchen, Schm. P. 134—135°. Loicht 
loslich in Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform, schwer loslich in Schwefelkohlcnstoll und 
heissem Wasser. Die alkoholischo Losung wird durch Ferrichlorid yiolett gefarbt. Wonig 
wirksam. A ufbew ahrung : Yorsichtig.

Snlifebrin -R adlauer. Falschlich „ Salicylanilid “ genannt. Angeblich oin Kon- 
densationsprodukt aus Acetanilid und Salicylsiiuro, ist in der Ihat aber eine mechanisclie 
(eyent. durch Schmolzen boreitete) Mischung von Acetanilid und Salicylsaure.

f  Gallussiiureanilid. G allan ilid . Gallanolwm (Gallinol). CaH5N H . OO. 08H_JOII);.
2 H.,0. Man erhitzt Gallussiiure oder Tannin mit einom tleberschuss von Anilin 1 Stunde 

lang auf 150°, entfernt durch Ausziehen mit salzsaurehaltigom Wasser das ubersclnissige 
Anilin und krystallisirt den ituckstand wiederholt aus siedendem Wasser um.

Farblose, bei 100° wasserfrei werdende Krystalle. Wenig loslich in kaltem, leicht 
loslich in siedendem Wasser, in Alkohol und in Aether. Durch Alkalien wird es unter 
Braunfarbung gel6st. Die wasserige LOsung farbt sieli mit Eisenchlorid blau. Die wasser- 
freie Verbindung schmilzt boi 205°. A u fb ew ah ru n g : Vorsicbtig, vor Licht gesebiitzt.

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

f  Methylacetanilid. E x alg in o  (Gall.). O0Hr,N(CHB)(CH3COp Man lfisst zu 215 Th. 
Monomethylanilin (unter Riickflusskiihlung) allmahlich und unter Umschwonkon 80 Th. Acetyl- 
chlorid zutropfen. Unter freiwilliger Erhitzung vollzieht sich die Reaktion 20(IH6NH0H3 
-\- CH3OOOl =  06I:I5Nf0H,)CI-I3C0 -|- C,.IT-NHOIL . J1C1. Man tragt den noch warmen 
Kolbeninhalt in siedendes Wasser ein und sammclt die nach dem Erkalten sich ausschei- 
dendon Krystallnadeln, welche aus siedendem Wasser oder yerdunntem Alkohol umkry
stallisirt werden.

Da nur die Halfte des Monomothylanilins umgewandelt wird, der Rost ais salzsaures 
Salz in der Mutterlauge gelSst ist, so dampft man diese nach Zusatz von wonig Salzsilure 
etwas ein und gewinnt das Monomethylanilin wioder durch Destillation der mit Natronlauge 
stark alkalisch gemachten Flussigkeit im Wasserdampfstromo.

Farblose, lange prismatisclie Krystallnadeln, in 60 Th. kaltem, oder in 2 Th. sieden- 
dom Wasser, sehr loicht in Alkohol loslich. Schm. P. 102°, Siodep. gegen 245°. Schmilzt 
unter siedendem Wasser. Durch Erhitzen mit Natronlauge oder konc. Salzsauro wird es 
in Essigsaure und Monomethylanilin gespalten. Die im letzteren Falle crhaltene salzsauro 
Losung darf, nach dem Ueborsattigcn mit Ammoniak, auf Zusatz von Chlorkalklosung nicht 
yiolett gelarbt werden (Anilin). Gall. A ufbew ahrung : Yorsichtig.

Amoendung, Ais Antinouralgicum in Gabon von 0,2—0,4—0,8 g bis zu 1,5 g taglich.
Ja tro l angeblich Oxyjodomethylanilid. Ais Jodoformersatz (Trockenantisepticum, 

goruchloses, farbloses Pulyer) empfohlen. Formel? Zweifelhaftes Priiparat.

Acetonum.
I. Acetonum. (Erganzb.) lMmothylketon. Aceton. Propnnon. Spiritus pyro- 

aceticus. Mesitalkoliol. CII-: CO : CII3 =  58. Spurcnweise im normalen Harn und im 
Blut entlialten, bei hohem Ficber und bei Diabctes in grosserei' Menge im Harn auftretend. 
Entsteht bei der trockenen Destillation des Holzes, boim Erhitzen von Zucker oder Gunimi 
mit Kalk.

B ere itu n g . Baryumacetat wird der trockenen Destillation unterworfen. Das 
Destillat wird mit Natriumkarbonat entsiiuert und iiber gesehmolzenem Caleiumelilorid



rektifieirt. — Ganz reine Praparate werden auf dem Umwege iibei das Aceton -Natrium- 
bisulfit dargestellt. Man liisst das Aceton mit Natriumbisulfit krystallisiren, destillirt die 
Bisulfit-Verbindung mit Sauren oder Alkalien und rektifieirt das Destillat iłber Calcium- 
chlorid. — Die Handelswaare wird bei der trockenen Destillation des Holzes gewonnen 
(s. Alcohol methylicus).

E igenschaften . Klarę, farblose, leiclit beweglicke, neutrale Pliissigkeit, leiclit ent- 
ziindlich und mit, leuelitender Plamme verbrenncnd, atherisch und pfefferminzartig rieckend 
uad eckmeckend. Mit Wasser, Alkohol und Aether in jedem Yerkaltniss misckbar. Spec. 
Gew. 0,808 bei 15° 0. Siedep. 56° C. Ausgezeichnetes Losungsmittel fiir Fette, Harze, 
Kautseliuk, Kainpfer, Celluloid eto. Das Acetonum purum der Preislisten entkalt stets 
etwas Metkylalkokol. Es siedet bei 56—58° C. Das spec. Gew. ist 0,80—0,81 (Erganzb.), 
doek geniigt dieses Praparat fiir alle pkarmaceutische Zwecke. Vollig rein ist nur das aus 
der Bisulfityerbindung dargestellte Aceton.

KeaJctionen. 1) Beim Yersetzen mit Kalilauge und Jod entstekt, Jodoform. Ist 
auf Gegenwart yon Alkohol Riicksickt zu nekmen, so fiigt man eine Losung von Jod in 
Ammoniumjodid und an Stelle yon Kalilauge Ammoniak kinzu (Gunning). 2) Fiigt man 
zu einer Acetonlosung einige Tropfen frischbereiteter Natriumnitroprussidlosung und etwas 
Kalilauge, so tritt rotkbraune Farbung auf. Nack dem Ausauern mit Essigsiiure gekt sie 
in Purpur- oder Violettfarbung (Legał) iiber.

E ru fu n g . 1) In Betrackt kommen: Beaktion, spec. Gew. und Siedepunkt.
2) Trockenes Kaliumkarbonat oder Calciumcklorid, in das Aceton gebracht, darf nicht zer- 
fliessen (Wasser). 3) Mit Wasser sei es klar misckbar (Trubung =  Empyreuma, auck Koh- 
lenwasserstoffe). 4) Scktittelt mail 10 ccm Aceton mit 10 ccm Liquor Kalii acetici, so darf 
die wasserige Scliickt nickt mehr ais 11 ccm betragen, Wasser, Metkylalkohoł, Aetkylal- 
kokol). Ueber die Bestimmung s. unter Alcohol methylicus.

A n w en du n g . Friiker in n er lich  gegen Tuberkulose, Gicht,, Rkeumatismus, auck 
ais Wurmmittel. Einzelgabe 0,3—0,6; Tagesgabe 3,0 g. A eu sse rlick  zu reizendeu Ein- 
reibungen. Lost Schiessbaumwolle zu Aceton-Kollodium auf. T eckn isck  zu Lacken, 
zur Darstellung yon Jodoform und Sulfonal.

II. Hypnonum. Acetophenon. Phenyl-Metkylaceton. Phenyl-Metkylketon. 
CcII6: CO : CII8. Durck trockene Destillation gleicker Molekulargewichte Calciumbenzoat 
und Calciumacetat oder durck Kocken von Benzol mit Acetylchlorid und Aluminiumcklorid. 
Die zwiseken 190—205° siedeuden Autkoile werden rektifieirt, die bei 195—200° iiber- 
gehende Fraktion wird abgekiiklt. Die durck Absaugen gereinigten Krystalle sind erstarrtes 
Acetophenon.

Farblose oder g’elblicke, olartige Fliissigkeit nack Bittermandelol und Jaśmin 
riechend. Siedep. 210°. Erstarrt bei 4° zu Krystallblattern, die bei 20° sckmelzen. Spec. 
Gew. =  1,035. Fast unloslich in Wasser, sekr leiclit loslicly in Alkohol, Aether, Chloro
form, Benzol und fetten Oelen, aucli in 60 Th. Glyeerin. ^

Zu 0,05—0,15 g pro dosi in fettem Oel gelost ais Schlafmittel, meist in Kapseln.
III. Salacetolum. Acetolsalłcylsiiure-Ester. C0H 1(OII;CO2CH,COCir!. Vom Aceton 

leitet sick ein „Acetol“ genannter Alkohol CH3COCH2OH ab, dessen Salicylsaure - Ester 
das Salacetol ist. Nickt zu yerwechseln mit „Salactol“ ; s. Hydrogenium peroxydatum.

D a rste llu n g . Monochloraceton wird mit Natriumsalicylat erhitzt.
C6H4(0H)C02iNa +C liC Ą C O C Ą  =  NaCl - f  C6H4(OH)C02CHaCOCH3.

E igenschaften . Farblose, sckwack bittersckmeckende Nadeln oder Sckuppen, 16s- 
lick in 2200 Th. Wasser oder 15 Th. Alkohol, 25 Th. Ricinusol, 30 Th. Mandelol. 
Sckmelzp. 71°. Wird es mit Wasser gesekiittelt, so giebt das Filtrat mit Itisencklorid die 
Reaktion der Salicylsaure (Yiolettfarbung). Durck lprocentige Natronlauge wird es beim 
Schiitteln (unter Verseifung) gelost. Beim Ansauorn dieser LOsung fallt Salicylsaure aus.

A n w en du n g . In Tagesgaben yon 2—4 g an Stelle des Natriumsalieylats bei Gc- 
lenkrkeumatismus; in Ricinusdl gelost bei Sommerdiarrhoen.



Acidum aceticum.
E ssigsiiu re  wird in der Pharmacie iu folgenden Formen angewendet: 1. Ais konc. 

Essigsiiure, II. yerdiinnte Essigsaure, III. Essig, IV. Holzessig, V. Weinsteingeist.

I. Konc. Essigsaure. Acidum aceticum (Hclv., Germ.). Acidum aceticum con- 
centratum  (Austr.). Acidum aceticum glaciale (Brit., U-St,.). Acido acćtique crystallisable 
(Gall.). Acetum glaciale. Essigsiiure. Essigsiiurehydrat. Eisessig CH3C02II =  (id.
Die lOOprocentige Saure ist eine klare, farblose, steehend sauer riechende nad iitzend sauer 
scluneckeade Flussigkeit, unter 16° O. zu farblosen rkombiscben Tafeln erstarrend, wclche 
bei 16,7° wieder schmelzen. Siedep. 118°. Die Diimpfe siad leicht entzumllich und breanen 
mit blitulicher Elamme. Spec. Gewicht 1.0553 bei 15°O. MitWasser, Alkohol, Aether. Gly- 
cerin in jedem Verhiiltniss mischbar. Beini Yerdunnen der Siiure mit Wasser steięt das 
spec. Gewicht zuniichst in Eolge Bildung von Hydraten, dana fiillt es wieder. Das spec. 
Gewicht von 1,066 entspricht z. B. einer Saure von 95, aber auch einer solclien von 56 Proc. 
Daher giebt das spec. Gewicht keinen sicheren Anhalt iiber den Sauregehalt. Die Essigsaure 
der Pharmakopoen und des Handels entliiilt 96—99 Proc. C.,11,0., und 4—1 Proe. Wasser.

Austr. Brit. Gall. Germ. Helvot. U-St.
Spec. Gew. 1,060 1,058 1,063 1,064> 1,06 ! > 1,058>
EssigsUuregchalt °/0 > 9 6 ca. 99 99 96 96 99
Siedopunkt 116— 117 w — 120° ca. 117° ca. 117° 117—118°

Gutes LSsungsmittel fur Harze, ather. Oele, Horn u. dgl., besonders in der Wiirme.
D u rste llu n g . Fabrikmassig durch Destillation von 100 Th. vdllig (!) entwiissertem 

Natriumacetat mit 80 Th. englischer und 30 Th. rauchender Schwefelsiiure. Das Destillat 
wird zur Osydation der schwefligen Saure und Zerstorung der organischen Substanz sowie 
Bindung etwaiger Chlorwasserstoffsiiure mit 1 Th. gepulyertem Kaliumdichromat, 4 Th. 
entwassertem Natriumacetat 48 Stunden macerirt, dann decantliirt und rektificirt. Die 
zuerst ilbergehenden wasserhaltigen Portioncn (5 Th.) werden gesondert aufgefangen. Aus- 
beuto etwa 70 Th. CH3C0aNa +  H3S01 =  NaHS01 +  CHaC0,H.

A u fbew ah ru n y. Nur die Austr. schreibt die Aufbewahrung unter den Separan- 
den vor.

Abfjabe. Da Eisessig nur zu wenigen technischen Zweoken (Photographie, Chemie) 
verwendot wird, so uberzeuge man sich, dass der Kiiufer auch wirklich „Eisessig“ haben 
will. Wenn im Handverkauf schlechthin „Essigsaure" ais Arzneimittel yerlangt wird, so 
gebe man Acidum aceticum dilutum.

P riifirn y . 1) V6lligc Fliichtigkeit beim Erhitzen von 3—5ccm der Saure im Platin- 
schiilchen. Man beachte hierbei, dass die Ditmpfe entzundlich sind und die Schleimh&ute 
stark reizen. 2) Die mit dem lOfachen Volumen Wasser yerdiinnte Saure werde weder 
durch Silbernitrat (Chlor) nooh durch Baryumnitrat (Schwefelsiiure) getrubt. 3) Mit Kalium- 
pennanganat bis zur deutlichen Itothfarbung yersetzt, entfiirbo sio dieses inncrhalb 5 Mi- 
nuten nioht (Empyreuma und Aldehyde z. B. Furfurol). 4) Sie sei indifferent gegen 
Schwefelwasserstoff (Metalle, besonders Blei, Kupfer, Zink). 5) Mit Baryumchlorid entsteho 
weder direkt (Schwefelsaure) noch nach Zusatz von Chlorwasser (schweflige Saure) ein 
Niederschlag. 6) Die mit gleichem Vol. konc. Schwefelsaure gemischte Essigsiiure entfarbe 
Indigolosung nicht (Salpetersaure). G ehaltsbestim m ung  durch Titriren gewogener Mengen

von Siiure mit Normalnatronlauge oder Kalilauge und Phenolphtalein. 1 ccm ^i^— =  0,06 g 
Essigsaure CH8C0.2H. n

Iteaktionen . 1) Beim Erwiirmen von Essigsiiure mit Alkohol und konc. Sehwefel- 
siiure tritt der Geruch des Essigathers auf. 2) Beim starken Gliilien der innigen Mischung 
eines essigsauren Alkalisalzes (Na) mit gepulyerter arseniger Siiure tritt der widerliche 
Kakodylgeruch auf.

A n w en du n g . Wirkt im konc. Zustande auf Schleimhaut und Haut iitzend, in ver- 
dunntem reizend. Innerlic li wird die concentrirte Siiure kaum angewendet, die innere



Anwendung der Essigsaure erfolgt lediglich in Form von Acetum oder Acidum aceticum 
dilutum. A eusserlick  selten ais Aetzmittel bei Warzeń und Ilukneraugen, gegen Wunden, 
die mit Leichengift inficirt sind. Bisweilen ais blasenziekendes Mittel und ais Rieckmittel. 
Techniscłi: In der Photograpkic und Cliemie.

Vesicatoire de Beamoisin: Fliesspapier, Leinen oder Okarpie wird, mit. Eisessig ge- 
trankt, auf die Haut gelegt. Ein starlces Hautreizmittel.

Flacons de poche, Flacons de. Bel anglais (franz. Specialitiit) sind Rieckfiasckchen 
mit kleinen Kaliumsulfatlu-ystallen gefiillt und mit Yinaigre anglais (Acetum britannicum),
s. S. 10, aromatisirt.

II. Verdiinnte Essigsaure. Fabrikmassig dargestellt durck Destillation von 
k ry s ta l l is i r te m  Natriumacetat mit Engl. Sckwefelsanre, auck durck Verdiinnung des 
Vorlaufes von der Destillation des Eisessigs. In den einzelnen Pkarinakopoen von ver- 
sckiedener Starkę.

Acidum aceticum dilutum (Austr., Germ. III., Helv.). Acidum aceticum (Brit., 
U-St.). Acide aeetiąue du commerce a 1,060 (Gall.). Acetum concentratum. Acide 
pyroligneux purifU.

Austr. Brit. Gall. Helv. Gorm. U-St.
G ehalt an C2H 40.» 20,4 33 48 30 30 36
Spocifisehes Gewicht 1,029 1,044 1,060 1,041 1,041 1,048

Man beackte, dass B rit. und IT-St. unter „Acidum a c e tic u m 11 eine verdtinnte 
Essigsaure versteken.

Die yerdiinnte Essigsaure verkiilt sick in allen Punkten wie eine wasserige Losung 
der konc. Essigsaure. Sie ist also in der nanilicken Weise zu priifen wie die conc. Essig*- 
sauie. Auck die Bestimmung des Essigsaure - Gekaltes erfolgt durck Titriren gewogener 
Mengen mit Normalnatronlauge und Pkenolpktalein.

Yolumgewicht der Essigsiiure
bei —j- 15° (Oudemans).

Vol.-Gew. Proc. Vol.-Gew. Proc. Vol.-Gew. Proc. Vol.-Gew. Proc. Vol.-Gew. Proc.

0-9992 0 1-0298 21 1-0543 42 1-0702 63 1-0741 84
1-0007 1 1-0311 22 1-0552 43 1-0707 64 1-0739 85
1 0022 2 ł-0324 23 1-0562 44 1-0712 65 1-0736 86
1-0087 3 1 0337 24 1-0571 45 . .4-0717 66 1-0731 87
1 0052 4 1-0350 25 1-0580 46 1-0721 67 1-0726 88
1-0067 5 1-0363 26 1-0589 47 1-0725 68 1-0720 89
1-0083 6 1 0375 27 1-0598 48 1-0729 69 10713 90
1-0098 7 1-0388 28 1-0607 49 1-0733 70 1-0705 91
10113 8 1-0400 29 1-0615 50 1-0737 71 1-0696 92
1-0127 9 1-0412 30 1-0623 51 1 0740 72 1-0686 93
1-0142 10 1-0424 31 1-0631 52 1-0742 73 1-0674 94
1-0157 11 1-0436 32 1-0638 53 1-0744 74 1-0660 95
1-0171 12 1-0447 33 1-0646 54 1-0746 75 1-0644 96
1-0185 13 1-0459 34 1-0653 55 1-0747 76 1-0625 97
1-0200 14 1-0470 35 1-0660 56 1-0748 77 1-0604 98
1-0214 15 1-0481 36 1-0666 57 1-0748 78 1-0580 99
1-0228 16 1-0492 37 1-0673 58 1-0748 79 1"0553 100
1-0242 17 1-0502 38 1-0679 59 1-0748 80
1-0256 18 1-0513 39 1-0684 60 1-0747 81
1-0270 19 1-0523 40 1-0691 61 1-0746 82
1.0284 20 1-0533 41 1-0697 62 1-0744 83

A nm erkung. Die Yolum-Gewichte iiber P0553 entsprechen zw ei Losungen von 
sekr verschiedenem Gehalt. Um zu wissen, ob man eine Saure vor sich hat, dereń Gelialt 
an C2 H, 0„ das Diclitigkeitsmaximum (78 Proc.) iibertrifft, braucht man nur etwas Wasser 
zuzusetzen.” Nimmt das Yolum-Gewicht zu, so war die Saure starker ais 78procentig, im 
entgogengesetzten Ealle war sio schwacher.



A n w en du n g . In kleinen Gaben in n e r lic h  zu 0,5—l,0 g sta rk  verdiinnt, regt sie 
Appetit und Verdauung an, in grosseren Gaben und h&ufiger genommen, erzeugt, sie Yer- 
dauungsstorungen, Abmagerung, Blutarmutk. A eu sserlich : Zu reizenden Einreibungen, 
Wasckungen, ais Riechmittel. Techniscb. und p k a rm a c e u tisch  vielfaeh verwendet. 
Ist im Handverkauf abzugeben, wenn zu Arzneizwecken „ E s s ig s a u re 1' verlangt wird.

Y inaigre  do to ilo tto  (Mallard).
Tincturao Bcnzogs

„ Balsami tolutnni aR 2,0 
Aquae Coloniensis moscbatae 80,0 
MixŁurae oleoso-balsamicae 20,0 
Acidi acotici d ilu ti (30°/0) 30,0
Radicis Ratanbiae 0,25

Kosmetiscber Zusatz zum Wascliwasser.

P a s ta  c o n tra  comodonos (Unna). 
Acidi acetici d ilu ti (30°/0) 2,0 
Glyceriui 3,0
Boli albi 4,0

F ia t pasta. Gegen „Mitesser*. Abends 
aufzulegen.

Y ina ig re  p hćn ique  (Gall.).

Acidi carbolici 10,0
Acidi acetici d ilu ti (4.8°|0) 200,0 
Aquae destillatac 790,0

Acidum aceticum  carb o lisa tu m  (Diet. M.).

Acidi carbolici 10,0
Acidi acetici dilu ti (BO°/0) 85,0 
Olei Eucalypti 5,0

Zum Ritucbcrn in  ELrankcnzimmern.

Acidum aceticum  cam p h o ra tu m .

Camphorae 1,0 '
Spiritus 2,0
Acidi acetici diluti (30°/0) 7,0

Yinaigre radical, Esprit de Venus (Acetum radicale) der fruheren Ph. Gall. war 
ein Destillat aus Kupfeiacetat. Es war im wesentlichen Eisessig mit einem kleinen Gelialt 
an Aceton, welches den Geruch modificirte.

Y inaigre  a n g la is . Y ina ig re  de R ally .
A cetum  b ritan n icu iu  (O nil.). Tincturao Benzoes 1,0 

Acidi acetic. glac. 100,0 Acidi acetici 5,0
Campliorae 10,0 Aquae Coloniensis 100,0
Olei Cinnam. Ceyl. 

vi Caryopbyllor. aa 0,2
„ Lavandulae 0,1

Zur Fullung der Flacons de poche.

Acid. ace tic . a ro m a ticu m  (P b . G enu . I.).
Acidi acetici glac. 100,0
Olei Cinnam. Cassiae 4,0

„ Thym i
„ Bergam ottae aa  12,0
„ Caryopbyllor. 36,0
„ C itri
y, Lavandulae Ra 24,0

Zur Fbllung von Riechfl&scbcben (Stbcke von 
K alium sulfat), zu reizenden Einreibungen.

Acetine. Huhneraugenmittel. Yerdiinnte Essigsaure (30—50 Proc.) mit Fuehsin 
roth oder ( H o c h s t a t t e k s  Acetine) mit Indigocarmin blau gefarbt.

Acetidux (Dr. Oelfebs) gogon Hiihneraugen, Warzeń etc. Nach Sohaedleb: Lijsung 
von 5 g Chromsaure in 15 g Wasser, nach Anderon gefarbte verdilnnte Essigsaure.

Essigessenzen, zur Herstellung von Speise-Essig im Haushalt durch Verdunnen mit 
Wasser bestelien aus etwa SOprocentiger Essigsaure. Diese Essenzen kommen auch gewiirzt, 
z. B. zur Herstellung von Esdragon-Essig, Krautor-Essig etc. vor.

HI. Essig. Acetum. Yinaigre. Yinegar. Nach den einzelnen Pkarmakopoen 
entweder durch Verdunnen von Essigsaure oder durch Gahrung darzustellen.

A) Reiner, gemiscliter Essig. Acetum purum, Acetum destillatum. Hely.: Acetmn 
pnrum mit 5°/0 Essigsaure. U-St.: Acidum aceticum (lilutum mit 6°/0, Brit. desgl. mit 
4,27 °/0 Essigsaure. Alle farblos, auf Reinheit wie die konc. Essigsaure zu priifen.

B) Sclinellessig, Branntweinessig. Essig. Austr. und Germ. III: Acetum mit 
6 °/0 Essigsaure. Spec. Gew. etwa 1,008. Ais officinell sind die fast farhlosen, durch das 
sog. Schnellessigvevfahren aus yerdiumtem Weingeiste crzeugten Sorten aufzufassen. Der 
von den Eabriken gelieferte E s s ig s p r i t  enthalt etwa 10°/0 Essigsaure. Er ist also mit 
der nothigen Menge Wasser zu yerdiinnen. Nieht zu grosse Vorritthe bereiten!

JPrilfuny. Yerdampfungsruckstand etwa 1 Proc. Derselbe riecke niolit nach Ge- 
wiirzen und sekmecke nicht scharf (Gewiirze, PfefEer). Die Asche reagire alkalisch. F re ie  
Salzs&ure: Man destillirt den Essig ab und fallt das Destillat mit Silbernitrat. Spuren 
yon Chlor sind zulassig, weil Magnesiumchlorid entkaltendes Wasser heim Destilliren Salz- 
siiure ahgiebt. F re ie  S chw efelsaure : Verdampfen von 5 ccm Essig im Wasserhade mit 
oinigen Kornchen Zucker, wohei Yerlcohlung nicht erfolgen darf. M etallc : Durch Ein-



leiten von Schwefelwasserstoffi. A rsen: 5 ccm Essig, 2 ccm verdiinnte Schwefelsaure und 
1 Stiiek reines Zink. Das entwickelte Gas darf Silbernitratlosung (1 -j- 1) niokt gelb far- 
ben. — Der Essig darf keine Essigalcken enthalten.

G eh altsb estim m u n g . 10 g Essig bedurfen zur Neutralisation bei Anwendung 
von Pbenolphthalein ais Indikator nach Austr., Germ., U-St, =  10 ccm Normal-Kalilange. 
Helvet. — 8,33 ccm. Brit. =  7,1 ccm Normal-Kalilauge.

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

Weinessig. Acetum, Vini. Durcb Essigsaure-Gahrung von Wein oder Most erhalten. 
Gall.: Vinaigre blanc mit 7—8 Proc. Essigsiiure. In Norddeutschland wird der gewohnliche 
Schnellessig haufłg fiilsck lich  ais „Weinessig11 bezeiehnet.

Weinessig hat das spec. Gew. 1,0116—1,0147, angenehm weinigen Geruck und Ge- 
schmack, enthiilt nur Spuren von Alkohol und Glycerin, 0,35—1,5 Proc. weinig riechendes 
Extrakt, 0,15—0,25 Proc. Asche, in welcher Phospkorsaure enthalten ist. Der Gehalt an 
Essigsiiure ist 6—8 Proc. Wesentlich ist das Yorhandensein von Weinstein, zu dessen 
Naekwcis 1 Liter abzudampfen ist, s. unter Vinum . Weinessig soli unter Benutzung von 
mindestens 20 Proc. Wein kergestellt werden. Er soli mindestens 0,4 Proc. Ext,rakt und 
0,003 Proc. Phospkorsaure enthalten.

A n w e n d u n g .  In n e rlic h  in Verdiinnung zu kiihlenden Getranken (Osycrata), 
Limonaden, Saturationen. Ais Antidot bei Yergiftungen mit kaustischeu Alkalieu, Aetzkalk! 
A eu sserlio h  wirkt er adstringirend und (durch Koagulation) blutstilleud. Yerdunnt mit 
5 Th. Wasser zu Wasehungen, Umsclilagen, mit 3 - 6  Th. zu Klystieren mit 3 - 8  Th. zu 
Mund- und Guigelwlissem. Desinlicirende Raucherungcn nicht ais zweckmiissig zu bezeichnen.

Essigsprit des Ilnndels enthiilt 8—10 Proc. Essigsiiure, kiilt sich deshalb frei von 
Essig-Aalen. Aufbewalirung in Lagerfiissern in trockenem kiihlen Keller! Zu Kuchenzwecken 
giebt man zweckmiissig Gproccntigen Essig ab, welcher event. schwach aromatisirt wer
den kann.

EsNig-Aroina.
WeinbeerOl 3,0
EssigUther 50,0 
BirnenUther 50,0 
Spiritus (90°/o) 397,0.

Acotum D raciniculi.
Esdragon-Essig (Biot. M.).

Horbac Bracuuculi rocentis 100,0 
Aceti 1000,0
Acidi salicylici 1,0

3 Tage maceriren, pressen. Colatur auf fa s t 100° 
erhitzen, i u gesclilossener Flasclio mobrere Tage 
absetzen lassen, filtriren  und au f Flascben ab- 
fiillen.

K rau te r-E ssig .
H erbae Bracuuculi rccentis 200,0 
Fructuum  Anethi recentium  200,0 
Ilcrbae Achillcae moscbatae 25,0 
Foliorum  Lauri 25,0

M it Sp iritu s dilutus durchfeuchtet, 24 Stunden 
stehcn lassen, sodann m it 50 L iter Essigsprit 
maceriren.

S irop  de T in a ig re  (Gall.)*
z  '  Aceti Yini (7—8%) 100,0 

/ /  Saccbari 175,0
Burcli mllssiges Erwilrmen im  geschlossenen Gc- 

fUsso einen Sirup zu bereiten. Es is t hier in  der 
T h a t W e in ess ig  onzuwendcn.

Acetogen. Nahrsalz-Mischung fur die Fabrikation des Essigs nach P asteur. Oalcii 
phosphorici 15,0, Nutrii phosphorici 45,0, Ammonii phosphorici 40,0.

S terilisator. Ein aromatischerEssig mit freior Salzsaure, Weinsauro und Citronensśiure.

IV. Holzessig. Acetum (Acidum) pyrolignosum. Acetum liguicum. Acide 
pyroligneux. Tinaigre de bois. Pyroligneous acid. Yincgar from wood.

A) Roher Holzessig. Acetum pyrolignosum (Helv.). Acetum pyrolignosum crudum 
(Germ. III.). Braune Eliissigkeit, 5—7 %  (Helv. 5°/0, Germ. III 6 °/0) Essigsaure, etwas 
Methylalkohol und Aceton, sowie 6—10°/o Holztheer gelost enthaltend, welcher sich im Ver- 
lauf der Aufbewahrung zum Theil absetzt.

B) Acetum pyrolignosum rectificatum, G e re in ig te r  H o lzessig  (Germ. III). Man 
destillirt den rohen Holzessig so lange, ais das Destillat noeh schwach gelblich gefiirbt ist 
(etwa 80°/o). Klarę, gelbliehe, spat.er hriiunliehe Eliissigkeit von 5 °/0 Essigsauregehalt.



Eine Misohung aus 1 ccm gercinigtem Holzessig, 9 ccm Wasser uud 30 ceni verdtinnter 
Schwefelsiiure rnuss cine Losung von 0,02 g Kaliumpormanganat in 20 ccm Wasser inner- 
hall) 5 Minuten vollig entfiirben. (Richtigcr Gehalt, an Theerstoffen.)

A n w e n d u n g . Beide Praparate werden wcgen ikres Gehaltes an Essigsaure nnd 
an Tkeerbestandtheilen (Plienolen) a u sse r lic k  ais adstringirendcs nnd desinftcirendes Mittel 
verwendet. Zu Waschungen und Umscblagen, ais Maml- nnd Gnrgelwasser, zu Em- 
spritzungen in die Scheide 1—5,0 :100,0 Wasser, zum Verbinden jaucbiger Wunden 10—20,0 
: 100,0 Wasser. Das ungereinigte Praparat ist das wirksamerc, auch in der Veterinar-Praxis 
bei Klanenseuche, Manlfaule, Raude allein gebrauekte. T ecbn iscli der robę Holzessig 
besonders zum Rauchern des Eleisckes.

In n e rlic b  nur der gereinigte Holzessig zu 0,5—1,0 g in starkor Verdunnung bei 
Wangcnbrand (Noma). Vorsickt wegen Intoxikationcn.

A u f  bew alir u n g  des gereinigteu Holzessigs: An kukiem Ort, in gut geseklosseuen, 
moglichst gefiillten Gefiissen vor Sonnenlicht geschiitzt. Nack langer Aufbewalirung wird 
er besonders bei Einwirkung von Liekt unii Luft dunkelbraun und ist dann zu yerwerfen.

Acetum Yulnornrium  in UKum Y oterinarluni.
Aluminis pulveniti 5,0
Aquae com m uim  100,0
Aceti pyrolignosi (crd.) 150,0 
Spiritus diluti 20,0

Zum Verbando eitornder W unden und zu Ein- 
spritzungen.

liinimontum WllkiiiHon.
Aceti pyrolignosi (crudi) 50,0 

Ammonii carbonici q. s. ad neutralisalionem . 
D. ad v itrum  nigrum .

Zum Bopinseln uud W aschon sypliilitiscber "W u 
eberungen.

V. Weinsteingeist. Li<iuor pyro-tartaricus. Spiritus Tartari (empyreumaticus).
D a rs te llu n g . Eine eiserne Retorte wird zu 2/., mit grobgepulyertem, rohem Woiu- 

stein angefiillt und iiber freiem Feuer a llm ab lich  bis zum Gliilien crhitzt. Das Destillat 
sammelt man in einer geraumigen, gut abgekiihlten Vorlage (man gobe den reiclilich. auf- 
tretenden Gasen Gelegenkeit zu entweicken) und kefreie es durck wiederkolte b iltratiou 
von dem nickt geliisten krenzlioken Oel.

E igenschaften . Gelhhraunlicke, klare Eliissigkeit von krenzlick-sauerlichem Ge- 
ruck und Gesckmaek, welcke beim Akdunsteu in Wasser leickt loslicke Krystalle vou Brenz- 
■weinsiiure aksekeidet. Spec. Gew. 0,995—1,005. Enthalt viole Bestandtkeile des Holzessigs, 
ausserdem nock Brenzweinsaure.

A n w e n d u n g .  briiker ais anregendes, sekweiss- und karntreikendes Mittel yiel 
benutzt, jetzt obsolet. Dosis 1—2—3 g in Yerdiinnung. Bestandtheil der in manoken 
Gegenden ais sekweisstreibendes Mittel beliebten Mixtura pyro-tartariea.

M 1xturn p y ro -tu rta rie tt. M ix tu ra  sim]>lox. JIix- 
tu r a  b oaoard ica. 5 Iix tu i a  do tr ib u s  3. d ia tr io n . 
S im p lex trop fen  in loco : M ix turae  p y ro -ta r ta - 
ric ae  cam pliorntfto.

Spiritus Angclicac compositi 120,0 
Liquoris pyro-tartarici 80,0
Acidi sulfurici concentm ti 5,0 

Alle 2—3 S tundeu einon Theeloffol voll in heissom 
Flioderthee.

E v k e n n u n g  u tu l l ie s ti in m u n g , Nickt zu stark verdunntc Essigsaure erkennt 
man am Geruche. Ist die Losung sehr verdiinnt, so neutralisirt man sie mit Natriumkar- 
konat, dampft zur Trockne und stcllt mit dem Rttckstand folgende Reaktion an: 1) Eiigt 
man das Acetat zu einer Misckung aus 2 Th. konc. Sckwefelsaure und 1 Th. Alkohol, so 
tritt beim Erwiirmen Geruck nach Essigather auf. 2) Versetzt man die klare Losung eines 
neutralen Acetats mit Eerriohloridl6sung, so entstekt eine blutrothe Losung von Eerriacetat. 
Beim Aufkochen sekeidet sick ein Niederscklag von basisekem Eendacetat ab 3) Mischt 
man eine kleine Menge eines Acetates innig mit Arsenigsaure-Anhydrid und erbitzt dic 
Misohung stark in einem Glttkrohre, so erfolgt die Bildung widerlick riecheuden Kakadyl- 
oxydes (Alkarsin, CADE'r’scke Eliissigkeit) As„0(CH3)1.

Bie B estim m ung der E ss ig sa u re  erfolgt, falls diese in freiem Zustande vor- 
kanden ist uud andere freie Sauren abwesend sind, durch Titration einer gewogeneu 
Menge mit Normal-Kalilauge und Pkenolplitkalem ais Indikator. 1 ccm Normal-Kali-



lauge ist =  0,06 g Essigsaure C.,H,02. (In der Praxis wendet man auch Normai- 
Ammoniak mit Laokmus an.j

Liegen essigsaure Salze zur Bestimmung vor, so destillirt man diese zunUchst mit 
verdii unter Schwefelsaure oder mit Phosphorsaure am besten im Wasserdampfstrome so 
lange, bis das Destillat neutral ubergeht und titrirt alsdann das Gesammt- 
destillat oder einen alujuoten Theil wie angcgeben mit Norma! -Kalilauge 
und Pbenophtbalem.

0 'rro’s Acetometer. Ein in den Essigfabriken gebrauchter Apparat 
zur Eeststollung der Starkę des Essigs bostelit aus einem 36 cm langen und 
2 cm wcitem Glaseylinder mit zwoi vorscliiedenen Theilungen. Bis zur Marko a 
fasst der Cylinder =  1 ccm. Der Baum zwischen a und b ist =  10 c-em. In 
dom dariiber befindlichen Theile entspricht der Baum zwischen zw ei ganzen  
Zahlen =  2,08 ccm (diese 2,08 ccm entspreehen =  2,07 g (!) Ammoniakflussig- 
koit von 1,36D°/0 NH3). — Zum Gebrauche wird der Cylinder bis zur Marko a 
mit Lackmustinktur gefiillt Dann fiigt man bis zur Markę b von dem zu 
untersuchenden Essig hinzu, mischt dureh sanftes Schwenken und lasst alsdann 
von der ammoniakalischen Probefliissigkeit unter sanftem Bewegen so lange zu- 
liiessen, bis eben deutlicho Blaufarbung auftritt. Der Gehalt des Essigs an 
Essigsaure (C.,H,02) kann alsdann direkt an der Graduirung abgelesen werden.
Schneidet z. B. dio blaue Elussigkeit bei dem Theilstricli 6,5 ab, so enthalt der 
Essig in 100 ccm =  6,5 g Essigsaure.

Die ammoniakalische Probefliissigkeit zu diesem Acetometer wird ge- 
mischt aus

136 g Ammoniiikflussigkcit von 0,959 spec. Gcw. bei 17,5° C. und 861 g W asser oder 
HO g „ „ 0,960 „ „ „ 860 g ,,

t  Essigsaure-Anhydrid (CH3CO),.0. Acidurn aceticum anhydricum. Nicht 
zu verwechseln mit wasserfreier Essigsaure! s. S. 8. Wird u. a. durch Einwir- 
kung von Phosphoroxychlorid oder von Chlorkohlenoxyd (Pliosgen) auf wasser- 
freies Natriumacetat dargestellt: 4GH.,CO.,Na -|- POCl3 =  2 [(0H3C0).,01 -f- 
NaPO,, 3NaCl. Earblose, loicht bewegiicbe Elussigkeit von selir stechendem

rung in Elasclien mit Glasstopfen. (Y orsichtig!)
f  Acetylchlorid. E ss ig sa u re c h lo rid . Acetylum chloratum OH3COCl.

Darstellung durcli Einwirkung von Phosphorpentaclilorid auf wasserfreie Essig- fig. 2. Otto’s 
saure: CH3CO„H +  PC15 =  HC1 +  POCl3 - f  CH3COCl. Earblose, an der Luft Acetometer. 
rauchende, stechond riechendo Elussigkeit. Siedepunkt 53° O. Giebt mit Was- 
ser =  Essigsaure -f- Chlorwasserstoff, mit Alkohol =  Essigsaureathylather -f- Chlorwasser- 
stoff. Anwendung in der organischen Synthese. Aufbewahrung in Elaschen mit Glas- 
stopfen. (Y orsichtig!)

f  Monochloressigsaure, Acidurn monochloro-aceticuw< Acide monochloracćtiąue. Mono- 
chloracetic acid. CH>CICO»H.

Daruieiluny. In wasserfreie Essigsaure, welche bis nalio zum Sieden erbitzt ist, wird 
— unter dem Einfluss des Sonnenlichtes oder bei Gegenwart von Jod — tro ck cn es  Chlor 
eingoleitot (10—20 Stunden), bis das Gewicht der Essigsaure um mebr ais die Htilfte zu- 
genommen bat: CH3CO.>H-j-OL =  HC1-j-CELCICCLH. Das Beaktionsprodukt wird erbitzt 
und wiederholt fraktionirt. Die bei 180—188° iibergehenden Antheile erstarren beim Ab- 
kiihlen zu Krystallen, welche aus siedendom Benzol umkrystallisirt werden konnon.

Miaenschaften. Earblose Nadeln oder rhombische Tafeln. In der Kiilte geruchlos, 
in der Warme erstickend riechcnd. Selim. P. 62—63°0. Sicdep. 185—187°C. Hygroskopisch. 
In Wasser, Alkohol oder Aether leicht ltislich. — Die 5 proc. mit Salpetersiiure angesauerte 
wasserige Losung wird durch Silbernitratlósung nicht sofort getrubt. (V orsich tig  auf- 
b ew aliren !)

Anwendung. In Substanz oder konc. Losung ais Aetzmittel bei Warzeń, Haut- 
verdickungen.

f  Dichloressigsaure. Acidurn dichloraceticum. CIIC1.2 . C02H. Durch weitergehende 
Chlorirung der Essigsaure (s. Monochloressigsaure) zu orhalton. CH3C02H -j- 2C12 — 2HC1 
-+• CHC1„ . CO.,H. Boi 0° C. noch fłiissig, bei starker Abkiihlung erstarrend. Farblose 
Fliissigkeit, spec. Gew. 1,52 bei 15°C. Siedepunkt 190°. (Y orsich tig  au fzubew ahren !) 
Nur selten ais Aetzmittel gebraucht.

y Trichloressigsaure. Acidurn tricldoraceticurn (Germ.). Acide trichloracetique. Tri-



chloracetic acid. CC13C0,>H. Am vortheilhaftesten durch Oxydation von Chloralhydrat 
mittela rothcr rauchender Salpetersiiuro darzustellen CC130H 0 -f- O =  001,00 JI.

Farbloso, rhomboedrische Krystalłe von schwachstechendem Goruche, an der Luft 
zerfliesslich, in Wasser, Alkohol und Aether ldslieh. Schmelzp. 55°, bei etwa 195° sie- 
dend. Die wiisserige Losung soheidet beim Erhitzen mit uberschiissigem Natriumkarbonat 
Chloroform ab. Dio wiisserige, mit Salpetersiiuro angesśiuerto Losung werdo durch Silber- 
nitrat sogloich nur opalisirend getriibt. A u fb ew ah ru n g : In Gefiissen mit Glasstopfen, 
v o rs ich tig .

Anwcndung. A eusserlich . In Substanz oder konc. Losung ais Aetzmittel zur 
Entfernung derber, widerstandsfiihiger Wucherungen (Condylom, Papillom, Leichdornen), 
die 3proc. Losung auf Tampous bei Nasonbluten. Wegen der Eigenschaft, Eiweiss zu 
fallen ais Reagens auf Eiweiss, s. Urina.

■\ Acidum trichloraceticum liąuefactum. 10 Th. Acidum tricliloraceticum und 1 Th. 
Wasser geben oin fliissig bleibendes Liąuidum. Recoptur-Erleichterung.

f  Acetocaustin wird eine SOprocentige Auflósung der Trichloressigsiiure genannt.
Thioessigsaure, Acidum thioaceticum CH,COSH. T h ia c e tsa u re . A e t l i a n th io l -  

siiure. Durch Einwirkung von Phosphorpentasulfid auf wasserfreio Essigsiiure zu erhalten 
5 CILCOOH +  P2S6 =  P,Or, - f  5 CH/JOSH.

Schwach gelbliche Flussigkeit, zugleich nach Essigsaure und nach Schwefelwasserston 
riechend. Siedepunlct 93°. Spec. Gew. bei 10° =  1,074. In 16 Th. Wasser, leiclit in 
Alkohol liislich. Zerfiillt beim Erhitzen mit v e rd iin n ten  Siiuren in Essigsaure und Schwe- 
felwasserstoff OH;lOOSIl - f  11,0 =  GtI3CO,H -|- 1LS.

Die 6procentigo wasseidge Ldsung dient ais Ersatz des Schwofelwasserstoffes in der 
Analyse (Schiff).

Ammonium thioaceticum CH3COS(NH,). T h io ess ig sau re s  A m m onium . Man 
iibersattigt 30 cm der reinen Siiuro mit Ammoniakfliissigkeit und fiillt die Mischung auf 
100 ccm auf. Diese Losung dient ais Ersatz des Schwofelwasserstoffes in der Analyse 
(Schiff). Auf 1—2 g Substanz in salzsaurer Fliissigkoit wendet man 2—8 ccm der 30pro- 
centigen Losung an. Man beroite die Losung des Ammoniumthioacstates nicht fur zu 
lango Zoit hinaus, da sie sich unter Trubung zersetzt.

Amidoessigsaure. ClLfNHjCOJ-I. GlycocoUum. G lycin. L eim siiss, L e im zucker. 
A m inoathansiiu re  Tritt ais Zersetzungsprodulit vieler thierischer Stoffe beim Behan- 
doln derselben mit Mineralsauren oder atzenden Alkalien auf, entsteht in dieser Weiso aus 
dem Knochenleim. Ais Benzoylglykokoll (Hippursauro) kommt sie im Harn der PHanzen- 
fresser vor.

DarsteUung. Man kocht 1 Th. Hippursauro 10—12 Stunden lang am Ruckflusskiihler 
mit 4 Th. konc. Salzsaure, wodurch die Hippursauro in Bonzoesaure und salzsaures Glykokoll 
gespalten wird OH ,NH2(C0H,00)00  ,11 -)- ILO -)- HC1 =  C„H6C02H -(- OIL(NH2)CO,,H . H01. 
Man koncentrirt die LOsung, scheidot die Bonzodsiiure mechanisch ab und dampft die Losung 
zur Trockne. Don Riickstand nimmt man mit Wasser auf, kocht die Losung mit einem 
Ueberschuss Bleiglatte und fiillt das Filtrat mit Schwefolwasscrstoff. Die vom Schwofol- 
blei abflltrirto Flussigkeit hinterlasst beim Yerdampfen das Glykokoll. — Synthetisch aus 
Monochloressigsiiure und Ammoniak.

Grosse, farblose, sussschmeckende Prismen. In Wasser loicht lOslich, in Alkohol 
und Aether unlbslich. Schmilzt bei 236° unter Braunung. Die w&sserige Losung giebt 
mit Ferrichlorid blutrothe, mit Kupforsulfat tiefblaue Farbung. — Glykokoll vereimgt sich 
sowohl mit Siiuren ais auch mit Basen zu Salzon, z. B OH.fNH. OO.II HC1, ferner
(ch2n h 3co2)3Cu-)-h 4o . ’ ' J - i -

f f  Hydrargyrum glycocollicum, G lykoko ll-Q uecksilber (OH,NH»OOa)aHg. Man 
ldst 2 g Glykokoll in 20 ccm Wasser, fiigt 1 g gofiilltes Q,uocksilberoxyd hinzu, schiittolt 
bis zur Auflósung und fiillt mit Wasser bis zu 100 ccm auf. 1 ccm der Losung ist 
=  0,01 g HgO. Zu subkutanen Injektionen. S ehr v o rs ic h tig  aufzubewahreu.

Acidum anisicum.
I. Anissaure. Acidum anisicum. (l6II4(O.CH3)COaH. Methylparaoxybenzoesaure. 

Oxybenzoemetl]y]iitliersiiure (identisch mit der D ragonsilure  von Laubknt und der 
„U m bellsaure“ und B ad ian sau re  von P bbsoz).

D cirstellung. Man giesst 1 Th. Anisol in eine auf 50° erwarmte Losung von 
5 Th. Kaliumdichromat, 20 Th. Wasser und 10 Th. konc. Schwefelsiiure. Wenn die Re- 
aktion nach einigen Minuten beendet ist, lasst man erkalten, filtrirt die Anissaure ab und



reinigt sie durcli AuflOsen in Ammoniak und Fallen mit Salzsaure. Scliliesslicb krystalli- 
sirt man sie aus siedendem Wasser um.

H U jensehaften. Farblose, in reinem Zustande gerueklose, monokline Nadeln oder 
Prismen. Schmelzp. 184° (corr.), Siedep. 275—280°. Loslick in 2500 Tk. Wasser von 18°, 
leickt loslick in siedendem Wasser, auch in Alkokol und in Aetker, Die wiisserige Losung 
reagirt sauer und giebt mit Ferricklorid keine Yiolettfarbung. Sie entfarbt Ifaliumper- 
manganat nickt. — l g  Anissaure wird neutralisirt (Pkenolpkthalein ais lndikator) durch 
0,868 g Kalikydrat =  65,7 ccm '/10-Normal-.Kalilauge. Mol.-Gew. =  152. Aufbewakrung 
unter den indifferenten Arzneimitteln, nickt licktempfindlick.

JPriifung. Anissaure sei farblos und riecke nur sckwack nack Anisol. 0,5 g 
verbrennen okne einen Ruckstand zu kinterlassen. Die wasserige Losung reagire sauer, 
werde durck Eisenchlorid nickt violet.t gefiirbt (Salicylsaure) und entfarbe nur massige 
Mengen von Kaliumpermanganat. — Sie sckmelze nickt unter 180°.

A n w e n d u n g .  Sie wirkt antiseptisck, antitkermisek und antirkeumatisck wie 
Salicylsaure, aber okne zu litzen. In n e rlic k  (meist ais Na-Salz oder Pkenylester) 0,3—1,0 g 
ais Antipyreticum (beeinflusst die Herztkatigkeit nickt!). A eu sse rlick  in der Wund- 
bekandlung in der niinilicken Weise und den gleicken Dosen wie Salicylsaure, also in Salben, 
spiritućiser Lcisung etc., 1: 100 bis 1 : 10.

II. Natriumanisat. Natrium anisicuin. C,H.,(OCH3)CO.JNa -|- */aHaO. Anis- 
saures Natrium. Mol.-Gew. =  183.

D a rste llu n g . Man stiisst 10 Th. Anissaure und 5,5 Tk. Natriumbikarbonat mit 
Wasser zu einer Pasta an und krystallisirt das Salz, dessen wasserige Losung nock 
sckw ack sau er reagiren muss, aus 90proc. Alkohol unter Erwarmen um.

E ig en sch a ften . Farblose Blattchen mit */2 Mol. Krystallwasser, oder ein farbloses 
kleinkrystallinisckes Pulver, welckes fast wasserfrei ist. Leicht loslick in Wasser. Die 
wasserige Losung reagirt schwacli sauer; sie giebt mit Ferricklorid eigelben Niederscblag 
von Ferrianisat, durck Mineralsauren wird Anissaure in Krystallen abgescliieden. Aus der 
wasserigen Losung krystallisirt ein Salz C6H4(OCH3) . C02Na +  5H.0 in derben Saulen. 
Aufbewakrung wie Anissaure.

A n w e n d u n g .  An Stelle des Natriumsalicylates zu 0,3—1,0 g mekrmals tilglick bei 
Ischias und Rkeumatismus. Stort die Herztkatigkeit nickt.

III. Anissaure-Phenylester. CgH1(0ClI3)C02CeH5. Phenylum anisatum. Mol.- 
Gew. =  228. (Falscklick auck Acidum anisophenylicum, s. Mindes.) Die dem Salol ent- 
sprechende Verbindung der Anissaure. Wird dargestellt durch Einwirkung von Phospkor- 
pentacklorid auf eine Misckung von Anissaure und Pkenol, s. Salolum.

Farblose, bei 75—76° schmelzende Krystalle, unl6slick -in Wasser, leicht loslick in 
Alkohol und in Chloroform. Durck Natronlauge wird e>-tśclion in der Kiłlte gelost unter 
Spaltung in Anissaure und in Pkenol. A ufbew akrukg  wie Anissaure.

A n w e n d u n g .  Zu 0,5—1,0 g mekrmals bei Rkeumatismus und Neuralgien wie 
das Salol.

Acidum benzoicum.
Yon den Pkurmakopoen sckreiben Austr., Gall., Gerni., Helv. die durch Sublimation 

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

I. Reine oder kiinstliche Benzoesaure. Acidum benzoicum (Brit., u-st.). 
Acidum benzoicum artiflcialc (e Toluolo, seu crystallisatum) Cu H.CO, H. Mol.-Gew. 
=  122.



D a rs te llu n y . Toluol C6H„. OH3 wird durch Ohloriren zunachst in Benzotriclilorid 
C„H5CC13 yerwaudelt und dieses durch Erhitzen init, Wasser auf 150° in Benzoesaure iiber- 
gefuhrt: C6Hr,CCl3 +  2 H20 =  3 HC1 - f  C„H,,CO,H.

E ig en sch a ften . Farblose, gliinzendc Nadeln oder Bliitter, in reincra Zustande ge- 
rucłilos. Schmelzp. 120—121°, Siedcp. 249—250°. Sublimirt schon bei 150°. Mit Wasser- 
diimpfen fliichtig. Die Diimpfe der Benzoesaure reizen die Sehleimhaute heftig. Lbslicli 
in 15 Th. siedendom oder 380 Th kaltem Wasser, ferner in 2 Th. Alkohol oder -1 lh 
Aether. Leicht loslich in Chloroform, Sehwefelkohlenstoif, fettcn und iitherischen Oelen.

Dieses Praparat kann ais re in e  Benzoesaure angesehen werden. Es ist in der Regel 
nur durch Spuren von Benzaldehyd und durch kleine Mengen gechlorter Benzoesiiuren ver- 
unreinigt. Die D-St. und Brit. lassen es ais oflicinelles Praparat zu, ausserdem wird es in 
ausgedehntem Umfange in der organischen Technik, z. B. zur Herstellung von Anilinblau, 
yerwendet.

li. Harn-Benzoesaure. Acidnm benzoicum ex urina. Der Harn der Pflanzen- 
fresser enthalt Hippursaure (Benzoyl-Glycocoll) CH,, NH (O, Hr, CO) C02 H , welche durch Ein- 
wirkung von Sauren oder Basen in Glycocoll und Benzoesaure gespalten wird.

Man lasst. Harn yon Pferden oder Rindern durch mehrtagiges Stehen in Gruben 
faulen (Bildung von NH3!), klart ihn dann in Bottichen mit Kalkmilch, dampft die klaie 
Fliissigkeit auf ein kleines Yolumen ein und scheidet die Benzoesaure durch Ansauern der 
filtrirten Fliissigkeit mit Salzsaure ab.

CHa . N1I (C6 Hr, CO) C02 H +  H, O =  CH2 (NH2) CO.. H - f  C0 H5 CO,. H.
Die so hergestellte Benzoesaure enthalt scets geringe Mengen von Mineralstoften 

(Asche), meist Kalksalze, und liesitzt in der Regel schwach urinosem Geruch. Sie wird 
kaum noch angewendet. Sie ist in keiner Pharmakopoc mehr offioinell.

III. Benzoesaure aus Harz. a) A uf nassem  W ege. Acide benzoiąue par 
roie liumide (Gall.). Man mischt 1000 g gepulvertes (zimmtsaurefreies) Benzoeharz nut 
300 g Aetzkalk, die vorlier durch Besprengen mit Wasser in staubiges Caloiumhydrat ver- 
wandelt sind, vertheilt das Gemisch in 6 Liter Wasser, d ig e r i r t  zunachst einige Zeit und 
koclit alsdann unter U inriihren  und Ersatz des verdampften Wassers eiue Stunde. Die 
Fliissigkeit wird kolirt, der Riickstand noch 1—2 Mai mit je 4 Liter Wasser ausgekocht.

Die vereinigten, Calciumbenzoat enthaltenden Flussigkeiten werden filtrirt, auf etwa 
3 Liter eingedampft und mit reiner Salzsaure bis zur stark sauren Reaktion versetzt. Naeh 
dem Erkalten sammelt man die Krystalle und krystallisirt sie unter Zusatz von etwas 
Thierkohle aus 20 Th. siedendem Wasser um.

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

b) D urch Sublim ation . Acidum benzoicum (Austr., Brit., Germ., Helv., U-St.). 
Acide benzoigue par sublimation (Gall.). Benzoic acide. Flores Benzoes. Fleurs 
de Benjoin.

Zur Darstellung eignen sich nur zimmtsiiurefreie Beuzoesorten (Palembang-Benzoil, 
nicht aber die zimmtsaurebaltige Penang-Benzoe).

Ehe man zur Sublimation schreitet, muss man sich also vergewissern, dass das zu 
yerarbeitende Benzoeharz auch wirklich zimmtsaurefrei ist. Zu diesem Zwecke digerirt 
man 5 g eines g u ten  D u rc h sc h n ittsm u s te rs  des gepulyerten Benzoeharzes mit einer 
heissen Liisung von 1,3 g kryst.. Natriumkarbonat in 15 g Wasser eine Stunde lang, filtrirt 
nach dem Erkalten und fiillt aus dem Filtrat die Benzoesaure durch Zusatz von yerdilnnter 
Schwefelsaure. Die ausgewaschenen Krystalle werden alsdann in oinem Probirrohre mit 
konc. Kaliumpermanganatlosung iibergossen und das lose yersehlossene Rohr in ein 
erwarmtes Wasserbad eingesetzt. Es darf der Geruch nach Bittermandelbl nicht auftreten.

Das Harz wird gepulyert und zwar entweder unyermischt oder — wie Gall. vor-



sclireibt — imeh dem Yermischen mit dem gleichen Gewicht Sand der Sublimation unter-
worfen.

Darst,ćlluny. Um kleinere Mongen der officincllen Benzoesauro darzustollen, bringt 
man in einen 4—5 cm hohen und etwa 20 cm weiten Tiegel (a) aus Gusseisen oder 
Schwarzblech getrocknetos, grobgepulvertes Benzoeharz in etwa 2—3 cm hoher Schicbt, 
bodeckt den Tiegel mit einer Scheibe (o) lockeren Filtrirpapieres, wolcho mit yielen Nadel-

stichen durchbohrt und an den Rand des Tiegels mit 
Starkekleister festgeklebt ist. Ueber die Papierscheibo 
setzt man einen aus starkem Papier geklebten Hut (c) 
in Hutonform, welclier (boi d) durch Bindfadon be- 
festigt ist. Dioso Yomclitung setzt man auf ein ge- 
heiztes Sandbad, z. B. auf eine mit nicht zu dicker 
Schicbt Sand bedeckte beisse Heerdplatte. Um den 
Tiegel herum schichtet man den Sand etwas in die 
Hbhe, auch kann man zweckmiissig in die Sandscbicbt 
einen Thermometer einsetzen. Man leitet die Erwar- 
mung der Sandschicht so, dass ihre Temperatur zwi- 
schen 160—180u bloibt. Stcigt die Temperatur erheb- 
lich tiber 180° hinaus, so fiillt die Benzoesiiure sehr 
stark gefiirbt und brenzlich riechend aus. Nach 5 bis 
6 Stunden ist die Sublimation beendet; man nimmt 
alsdann den Apparat vorsichtig auseinander und sam- 
melt die in dem Papiorhute befindlichen Benzodsaure- 
krystalle. Die tiber den Tiegel angcbrachte Scheibe 
von durchliichertem Papier (das sog. D iaphragm a) 
hat den Zweck, das Zuriickfallen von Benzoesaure- 

krystallen in den Tiegel zu verhindern; andererseits aber zeigt sie den Nachtheil, dass 
erhebliche Mengen Benzoesauro in Dampfform oder in geschmolzenem Zustande in diese 
Scheibe eindringen, wodurch die Ausboute natiirlich verringert wird.

Gleichfalls fur Darstellung im kleinoron Massstabe empfiehlt Starting (Arcli. Pharm. 
1889, S. 410) nachstehende Anordnung: Ein Kasten von 86 cm Lange, 31 cm Breito und 
31 cm liefe wird, wonn die Innenflachen nicht glatt gehobelt sind, mit woissem Glanz- 
papier ausgeklebt, Deckel und Fugen werden von aussen zugeklebt. In die Liingsseite des 
Kastons schnoidet man ein dem Śublimirgefilss genau entsprochendes, rundes Loch ein. 
Ais Sublimirgefiiss dient ein lialbkugelfOrmiges Gefśiss aus gotriebenem Schwarzblech, 
Messing oder Kupfer von 8 cm Durchmesser und 5 cm Hohe (eine alte Waageschalo). Man 
beschickt dassolbe mit etwa 40 g gopulvertem und vorher gotrocknetem Benzobharz und 
dreht es nun etwa 1,5 cm tief in den Kasten ein. 5—8 cm tiber dem Sublimirgefass ist 
ein auf Leisten ruhender Rahmen mit durchliichertem Filtrirpapier angebracht, um das 
Zuriickfallen der Benzoesiiure zu verhindern. Das Sublimirgefass wird nun mittelst einer 
kleinen Spiritusflamme erwiirmt. Nach 4—5 Stunden lśisst man erkalten, entfernt das 
Sublimirgefass yorsichtig, kratzt den Harzruckstand heraus und beschickt das Gefass mit 
einer neuen Menge Benzobharz. Der Kasten wird zur Entpahme der Benzoesiiure nach 
einer Reiho (12—15) hinter einander ausgefiihrter Sublimationen gebffnet. Die Ausbeute 
soli bis zu 25 Proc. betragen. Wesentlich fur die Erzielung guter Ausbeute ist, dass das 
Aufnahmegefass im Yerhiiltniss zum Sublimirgefass entsprechend geriiumig ist.

Die von verscbiedenen Operationon stammende Benzoesiiure ist stets sorgfiiltig zu 
mischen, weil dio einzelnen Parthieen in der Regol etwas yerschiedon ausfallen.

Fiir die Ilerstellung grosserer Mengen von Benzoesaure sind besondere Apparate 
konstruirt worden (Komment. Hager-Fischbr-Hartwich. II. Aufl. Bd. I, S. 49); indessen 
bemitzen auch Fabriken einfaehe Vorricht,ungen, z. B. Holztonnen von 1 Meter Hohe, welche 
mit Papier ausgeklebt und im iibrigcn in ahnlicher Weise liergerichtet sind, wie dies von 
Starting oben angegeben ist.

Die Rilckstande von der Sublimation kann man entweder zur Gewinnnng von 
Benzoesauro auf nassem Wege oder zur Herstellung von Riiucberessenzen etc. venvei'tben.

E igenschaften . Die s u b l im ir te  B e n z o e sa u re  ist reme Benzoesaure, welche 
mit rieehenden Stoffen bcladen ist. You diesen sind nachgewiesen worden: Benzoesaure- 
Methylester C„ HB . CO., CH,, Bonzoesiiure-Benzylester O0 H5 C02 . C7 H, Vanillin CsBsOa, 
Huajacol 0 ,^(011 )0011 ., Brenzcatechin 0,11,(011),, Acetylguajacol G8H ,(0 H )0  C2H30, 
Benzoylguajacol C6H ,(0H )0C ,H 60  und Benzopbenon (C0H8)2CO. Sie bildet farblose bis 
gelblich oder briiunlich-gelb gefSrbte Nadeln oder Bliittcben von angenebmem, nicht bram 
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digem Geruch und aromatischem, stark kratzendem Geselimack. Wegen des Gekaltes an 
atherischem Oel schmilzt das Praparat sckon unter siodendem Wasser.

P r  ufung. 1) Sie sckinilzt auf dem Platinbleche unter Ausstossung stecbend
1'icchender Dampfe und yerbrennt, olme einen Riickstand zu binterlassen. (Ein solcher 
wiirde bestehen aus unorganischer Verunreinignng, z. B. B orsaure.) Starkę Yerkohluug 
boim Erhitzen weist auf Zucker oder Weinsaure Mn. — 2) In 10 Th. Chloroform sei sie 
liishch. Ein Riickstand kdnnte aus O zalsiiu re , W e in sau re , Z ucker, B o rsh u re  be
stehen. — 3) Man erwarmt 0,25 g Benzoesaure mit 2,5 ccm Wasser und 0,25 g Kalium- 
permanganat durch Einstellen in heisses Wasser 10—15 Minuten lang. Es darf der Ge- 
ruch nach Bittermandelol nieht auftreten, andernfalls ist Z im m tsau re  zugegen. — 4) Die 
kalt gesattigte wasserige Losung werdo durch Eisenchlorid uicht violett gefilrbt (Salicyl- 
saure). — 5) Ob die Benzoesaure lediglich aus Harz dargestellt wurde, lasst sich nieht 
zweifellos feststellen Kenuzeichen fur ein solches gutes Praparat sind: a) In Ammoniak 
lBst sie sieh unter Trubung und gelblicher bis braunlicher Farbung auf. b) Scliiittelt man 
0,1 g Benzoesaure mit 2 ccm yerdiinnter Schwefelsaure an und fiigt 5 ccm Kalium- 
permanganatlosung (1 :1000) hinzu, so muss die Flussigkcit nach 8 Stunden entfiirbt sein. 
c) Man iibergiesst 1 g Benzoesaure mit 50 ccm Wasser und 1 ccm Normalkalilauge und 
lasst unter ofterem Umschutteln 15 Minuten stehen. Im Filtrat entsteht auf Zusatz ein es 
Tropfens Ferrichloridlosung ein rosafarbiger Niederschlag, auch die iiber diesem stehende 
Fliissigkeit ist in der Regel roth gefarbt.

A n fbew ah ru n g . Beziiglich der re in e n  Sorten (I—Ilia) ist nichts zu bemerken; 
die aus Harz sublimirte Benzoesaure I llb  werde vor L ic lit und  am m o n iak a lisch e r 
L u ft g esch iitz t in gut gesehlossenen Gefassen aufbewahrt.

A n a ly se . Man erkcnnt die Benzoesaure an ihren physikalischen Eigenschaften und 
an folgenden Reaktionen: 1) Beim Gliihen mit Aetzkalk liefert sie Benzol C6II0, welelies 
durch Uberfiiliren in Nitrobenzol gekeunzeichnet werden kann. 2) Die wasserige Losung 
giebt mit neutralem Ferrichlorid einen braunlichen Niederschlag von Ferribenzoat. Durch 
Salzsaure wird dieser unter Abscheidung- freier Benzoesaure gespalten.

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

A n w en du n g . Wirkt gahrungs- und faulnisswidrig (bakterientodtend), auch tem- 
peraturherabsetzend. A eusserlich  wird meist Toluol-Benzoesaure yerwendet und z war in 
der Wundbehandlung wie Karbolsaure und Salicylsaure in lproc. alkoholisch-wiisseriger 
Losung, ferner in Salben 1 : 10 — 20, in Form von Verbandstoifen. In n e r l ic h . Ais 
erregendes oder expelctorirendes Mittel zu 0,1—0,5 g in Pulvern oder subkutanen Injek- 
tionen. Die Ausscheidung der Benzoesaure erfolgt durch den Urin ais Hippursaure.

Die Toluol-Benzoesaure wird ahnlich wie die Salicylsaure wegen des schwierigeren 
Nachweises zur Konseryirung von Nahrungsmitteln etc. (Bier 0,05—0,1:1000, siisse Friichte 
0,5 :1000,0) yerwendet, doch ist die Yerwendung z. B. in Frankreich untersagt.

Liquor injoctorius OKcitans — Rohdb. 
Acidi bcnzoici
Camphorao aa 1,0
Spiritus 10,0

Zur subkutanon Iu jektion.

L in iinuntum  an tip so ricum .

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

Zweimal tUglich auf die Kriltze - P astelu  aufzu- 
pinseln. C u v e : F euersgefahr!

H ix tu ru  l i t l io n tr ip t ic a — UltE.
Acidi benzoici 2,0
N atrii bicarbonici 5,0
N atrii pliosphorici 10,0
Aquae Cinnam om i 200,0
Tincturae H yoscyam i 10,0

D reim al tiiglieli einen EsslOffel boi Ł ithiasis, 
Harngries .



P u lr is  p oc to ra lis  — Wedel. 
WEDEL’sches B r  u s t  p u 1 v e r.
Radicis Liąuiritiae 10,0
Rhizomatis Irid is 2,0
Sulfuris dopurati 5,0
Acidi bnnzoici 0,5
Saccliari pulyerati 20,0
Olei Foenieuli 
Olei Anisi aa gtt. 4

Tllglich drei- bis vierinal einen TheelOffel. In  
fil teren Vorschriftcn s teh t an Stelle der Benzoij- 

stturo : Resinae Benzoes 2,0—3,0.

Tinctura dontifricia — Miller.
Thym oli 0,25
Aeidi benzoici 3,0
Tincturao Eucalypti 15,0
Spiritus 100,0
Olei Gaultheriae gtt. 25 

(vel Olei M enthae pip. gtt. 20)
Auf ein Glas W asser =  ein Esslbffel voll.

T rochisci cum Acido benzoico.
Acidi bnnzoici 5,0
Fructus Anisi vulgaris 10,0
Succi L iąuiritiae pulv. 20,0
Tragacan thao pulv. 5,0
Glyccrini
Aąuae Itosao aa, 10,0
Vnnillae sacchnratae 0,5
Radicis L iąuiritiae q. s.

Fur 100 Paslillen , die m it Lignum  santalinum
rubrum  zu bestreuen sind. Bei ITeiserkeit (fur
Rcdner und Siinger) mobrm als tllglich 1—2 Stiiek

zu nchincn.

Unguontum  an tiho rpo ticum  acre .

Balsami Poruyiani 5,0
Acidi carbolici 2,0
Acidi benzoici 1,0
Unguenti cerei 20,0

Gegen K inu- und Bartflechte, Gesiclitsfinnon.

U ngiientinn an tiho rpo ticum  leniciis.
Balsami Peruviani 5,0
Acidi benzoici 2,5
U nguenti cerei 25,0

Wio die vorigo Salbe z u gebrauchen.

f  Jodosobenzoesaure C„H,(C0.,H) JO. Acidum jodoso-benzoicum. Zur Darstellung 
wii*d o-Jodbonzoesauro C(i II, .100,, 11 in rauchender Salpetersauro gelóst, die Lósuug zum 
Sic do u erhitzt und nach dem Abkuhlon mit Wasser vorsetzt. Die ausgcschiedene Siiui'o 
wird aus Wasser umkrystallisirt. D.R.P. 68574.

Selwach gelbliche .Blattchon, bei 209° unter Zersetzung schmelzend. Durch ange- 
sauerto KaliumjodidlOsung wird unter Iliickbildung von JodbenzoiJs&ure freies Jod alme- 
schioden. C JJJC O .JI) JO - f  2 IIJ  =  EDO +  2 J  +  0 (JH,(J)CO.JH.

Yorubergehend ais Jodoform-Ersatz empfohlen. V o rs ic h tig  aufzubew ahren .
Benzoesaure-Yerbaiidstoffe. a) B enzodsauro-G aze nach Biłuns 5 Proc. 1 kg 

entfetteter Gazę wird getrankt mit 2500 ccm einer Losung aus Acidi benzoici 50,0 g, Olei 
Ricini 20,0 g (oder Olei Ricini und Colophonii aa 10,0 g) und 2430 ccm Spiritus von 
90 Proc. b) B enzoS silu re-W atto  nach Bbuns 5 Proc. Man bereitot eine Losung aus 
Acidi benzoici 50,0 g, Olei Ricini, Colophonii aa 10,0 g, Spiritus q. s., dass die Losung 
4 1 betragt und trankt damit 1 kg ontfotteto Watte.

B estim m ung  d e r B enzoSsaure in V erb an d sto ffen . Man extrahirt in einem 
kleinen aus einer Glasrohre herges tell ten Porkolator 5 g einer Durchschnittsprobe des Yer- 
bandstoffes mit Alkohol bis zur Erschopfung. Alsdann fiigt man zu den vereinigten Aus- 
zugen einige Tropfen Phenolphthalelnlosung und titrirt mit ‘/^-Normal-Kalilaugo bis zur 
Rothfarbung. 1 ccm '/lo^ormal-Kalilauge entsprichT= 0,0122 g Bonzoiisaure.

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

saure. Acidum boracicum. Sal sedativum (seu uarcoticum) Hombergi. Acor bora- 
cicus. Boric (Boracic) acid. Fleurs de boras. B(OII)3. Mol. Ge w. =  62. Das oflici- 
nelle Praparat wird aus dem Borax abgeschieden; die Darstellung durch Reinigung der rohen 
Borsaure des Handcls kann nicht empfohlen werden.

D a rs te llu n g . Eine iiltrirte Losung von 10 Th. Borax in 80 Th. siedendem Wasser 
yermischt man mit 11 Th. 30 proc. reiner Salpeteisśture (spec. Gew. 1.185). Nach langerem 
Stehen der Mischung an einem kiihlen Orte sammelt man die ausgeschiedenen Krystalle, 
wascht sie mit eiskaltem Wasser und krystallisirt sie aus der 4faehen Menge siedendem 
Wasser um. — Die Mutterlauge kann nach dem Neutralisiren mit Natriumcarbonat auf 
rohes Natriumnitrat yerarbeitet werden.

E igensc lia ften . Farblose, geruchlose, glanzeude, schuppenartige, sechsseitige Kry
stalle von schwaeh saurem Geschmack, welehe fettig anzuftihlen sind. Spec. Gew. — 1.48.

2*



Sie losen sieli in 25—30 Th. kaltem oder 3—4 Th. siedendem Wasser, auch in 20 Th. 
Alkohol (von 90 Yol. Proc.) oder 5 Th. Glycerin, wenig in Aether. Mit Wasserdampfen 
sind sie fluchtig. Beim starken Erhitzen blalien sie sieli stark auf, geben 43.65 Proc. 
Wasser ab und schmelzen zu einem Glasiluss — Borsaureanhydrid B.O.,, welcher in der 
Hitze nicht mehr fluchtig ist. Die wflsserige Losung rbthet den Lackmusfarbstoff nur un- 
deutlich. Der saure Charakter der Borsaure tritt namentlich nach Zusatz von grB sseren  
Mengen Glycerin in die Erscheinung, s. w. u.; Mischungen von Borsaure mit Salicylsiiuie 
schmecken stark bitter.

P r iifu n g .  1) 2 g Borsaure losen sieh klar in 60 ccm Wasser. 2) Diese Losung 
werde durch Schwefelwasserstoffwasser nicht yerandert (M etalle, z. B. Blei, Kupfer), durch 
Ammoniak nicht blau gefśirbt (K u p fe r). Nacli dem Ansauern mit Salzsaure werde sie 
durch Ferricyankalium nicht blau und durch Rhodankalium nicht roth gefarbt (Lisen).
3) Nach dem Ansauern mit Salpetersaure werde sie weder durch Silbernitrat (Chlor) noch 
durch Baryuinchlorid (Schwefelsaure) getriibt. 4) Man lose 0,05 g Diphenylamin in 5 ccm 
konc. Schwefelsaure und schiehte die obige Borsaurelosung darauf. In kurzer Zeit ein- 
tretende Blaufarbung zeigt S a lp e te rsa u re  an.

E rken n u n g , lie s tim m u n g . Die wasserige Losung der freieu Borsaure farbt 
Lackmus weinroth. Bringt man sio auf Curcumapapier, so entsteht auf diesem — selbst 
wenn die Losung mit Salzsaure angesauert war — beim Abdunsten oder Eintrocknen ein 
braunrother Pleck, der beim Betupfen mit Ammoniak in Schwarzblau iibergeht (Charakte- 
ristisch!). F re ie  Borsaure farbt die nicht leuchtende Flamme griin; Borate miissen zur 
Erzielung dieser Flammenfitrbung mit Schwefelsaure (nicht Salzsaure) befeuchtet werden. 
Die Losung-en der freien Borsaure in Alkohol oder Glycerin (bei Boraten ist ausserdem Zu
satz yon Schwefelsaure erforderlich!) brennen mit grttngesaumter Flamme.

Die B estim m ung der B orsaure , wenn sie in freiem Zustande yorhanden ist, 
kann gewichtsanalytisch oder maassanalytisch erfolgon.

a) G ew ich tsan a ly tisch . Hat man in einer Losung' n u r freie Borsaure, so ver- 
setzt man diese mit einer genau  gewogenen geniigenden Menge gegliihten Natriumcarbonats 
Na2C03, dampft zur Trockne und gliiht den Ruckstand. Das Gewicht desselben ist gleich 
der Menge des zugesetzten Natriumcarbonats plus dem yorhandenen Borsaureanhydrid minus 
der durch die Borsaure ausgetriobenen Kohlensaure. Man bestimmt alsdann die Menge der 
in dem Riickstande noch yorhandenen Kohlensaure, berechnet, wie yiel Natriumoxyd in dem 
angewendeten Natriumcarbonat enthalten ist. Man addirt Gesammt-Natriumoxyd -f- im 
Ruckstand gefundene Kohlensaure und zieht die Summę yon der zugesetzten Menge Natrium
carbonat ab. Die Differenz entspricht dem im Ruckstand yorhandenen Borsaureanhydrid, 
B A ,  welches auf Borsaure B(OH)3 umzurechnen ist. Yergl. F resenius, Quant. Analyse 
I und II.

b) M aassanaly tisch . Man lost etwa 0,2—0,3 g Borsaure in Wasser, fiigt 40 bis 
60 ccm Glycerin hinzu und titrirt nach Zusatz einiger Tropfen Phenophthalein mit Vio' 
Normal-Natronlauge (frei von C02), besser noch mit Oio-Barytlauge, bis roth. Durch weiteren 
Zusatz yon Glycerin darf die Fliissigkeit nicht entfiirbt werden s. w. u. 1 ccm 1l10-^onnal- 
Lauge entspricht =  0,0062 g Borsaure BO.,H3.

Bes t immung in Verbandstof fen .  5g  Borsaure-Watte oder -Gazę werden zer- 
schnitten und in einem 500 ccm-Kolben durch haufiges Uinschiitteln mit einer Mischung 
yon 1 Th. Glycerin und 19 Th. Wasser ausgezogen und spater mit der gleichen Mischung 
bis zur Markę aufg'efiillt. 100 ccm der klar abgehobenen Losung werden mit 40 ccm 
Glycerin gemischt und unter Zusatz von Pkenolphtkalein mit moglichst kohlensiiurefreier (!) 
‘/lo-Normal-Natronlauge titrirt. Die Anzahl der yerbrauchten Kubikcentimeter 1/10-Normal- 
Natronlauge, mit 0,0062 multiplicirt, ergiebt die Menge der in 1 g Borwatte etc. ent- 
baltenen Borsaure B(0II)3. Nach Beendigung der Titration muss auf erneuten Zusatz 
von Glycerin die rothe Farbung der Losung bestehen bleiben. Versekwindet sie, so 
ist dies ein Anzeichen dafur, dass es bei der Titration an Glycerin fehlte. Es muss 
alsdann ein neuer Yersuch mit grosserem Glycerin-Zusatz ausgefiihrt werden.



A n to e n d u n g . Borsaure wirkt stark faulnisswidrig, antiseptiscli, verhindert aber 
die Schimmelbildung nioht. A eusserlich : ais Antisepticum und Desiniiciens in der Wund
behandlung und Behandlung von Schleimhauton in wasserig-er Losung 2,0 — 4,0: 100,0 in 
Salben 1,0 — 2,0 : 10,0, zu Einblasungen unyerdttnnt ais Pulyer. In Form von Verbandstoffen. 
In n e r lic h  zu 0,3—l,0 g b e i falscken Gahrungen im Magen und einigen Infektionskrank- 
heiten versueht. Intoxikationen konnen nach starken innerlichen Gaben, aber auch bei 
ausserlicher Anwendung dureli Jłesorption eintreten.

T ec lin isch : Zur Konservirung von Nahrungsmittoln, Bier, Milch, Fleiscli, Fiscbe, 
(auf 1 kg. — 0,5—1,0 g), nioht ganz unbodenkliek (s. o.). Zur Herstollung von Glasuren, 
Emailleflttssen, bei der Flintglasbereitung, zum Farben des Goldes, in der Galyanoplastik 
und Pkotograpliie, zum Tranlcen der Dochte der Stearinkerzen.

AESCHŁIMANNS Schnnpfpulrer gogen N aso n k a ta rrh : Acidi borici, Naphthalini 
aa 25,0, Campliorae 1,0, parfiimirt mit Bosen- oder Patschuli-Oel.

A ntibacterin, ein Einathmungs-Antiseptikum. Nach Aufrecht: Acidi borici 6,25, 
Liąuoris Forri sesquichlorati 1,5, Spiritus Aetheris chlorati q. s. ad 100,0.

Antifungin (Oppermann), Speeifieum bei Diphtherie: Magnesiae ustae 1,0, Acidi 
borici 15,5, Aquae destillatae 75,0. [F. Soiiolz.]

Boroglyceriimm, B o ro g ly co rid , Baiiei^s p ro so rv in g  com pound. 03II6B03. 
62 Th. Borsaure werden unter Erwarmen in 92 Th. Glycerin gelOst. Durchsichtige, hygros- 
kopisclie, feste Masse. Die 5procontige Losung in der Wundbehandlung.

Y o rsc h r if t  des E rganzb .: Borsauro-Pulver 62 Tb., Glycerin 104 Th. werden 
yerrieben und im Sandbade unter Umruhron so lange auf 150° erhitzt, bis das Gewicht 
=  100 Th. botragt. Die heisso Masse wird auf Glasplatten gogosson und nach dem Er- 
kalten abgestosson.

Glyceritum IJoroglycerini [U-St.], 310 g Borsaure mit 460 g Glycerin in tarirter 
Porzollanschalo nicht iiber 150° erhitzen, bis die Mischung 500 g wiegt, dann 500g Glycerin 
zumischen. Die 10 proc. LOsung zur Wundbehandlung.

Borol, Konseryirungsmittel und Antisepticum. Geschmolzenes Gemisch von Bor- 
siiuro und Natnumbisulfat. ( Waurick.)

Borsalyl, Antisepticum. Gemenge von 25 g Borsaure und 32 g Natriumsalicylat. 
( W a u r ic k .)

Crinol. Ein Haarspiritus; nach A o t r e c h t  : Spiritus 35,0, Glycerin 5,0, Borsaure 0,5, 
Wasser 60,0, Parfiim ad llbitum.

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

Listerine (amerik.-engl. Desinf.-Mittel). Ol. Eucalypti, Ol. Wintergreen, Menthol, 
Thymol aa 0,5 g, Acidi borici 15,0, Spiritus 135,0 Aquae q. s ad 1 Liter Tscheppe, Pharm.
Z tg. 1894, 118).

Listerine-LAMBERT. Acidi borici 20 (solve in aqua), Acidi benzoici 15,0, Thymoli 
5,0, Eucalyptoli gtt. 5, Olei Gaulthoriae gtt. 5, Olei Menthae gtt. 3, Ol. Thymi gtt. 1, Alko
hol 100, Aquae q. s. ad 500 g. (Pharm. Ztg. 1895, 621).

WlCKEKSHKiMERS Konseryirungsflussigkeit fu r Nalirungsinittel, Borsaure 50 g, 
Kochsalz 20 g, Salicylsaure 7,5 g, Glycerin 250 g, Wasser q. s. ad 1 Litor.

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

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

Fleisch = 1  g der Mischung.

Borsiiuro-W atto 5°/0 10°/o 20%
Kp. Acidi borici 75,0 150,0 300,0

A (li;ac fervidae 2850,0 2850,0 2700,0
Gossypii dcpurati 1000,0 1000,0 1000,0
Fucham i — — 0,2

Man presst bei jeder VorschrifŁ bis auf 3000 g ab, 
s. Ligamenta.

llo rsiiu ro -Ł in t 5%
Rp. Acidi borici 50,0 

Aquao fervidae 1000,0 
Spiritus (00%) 500,0
L iu t 1000,0

Olmc nbzuprcsseu trockncu.

Unguontnm Aciili borici Listku. 
(Original-Vorsclirift.)

Rp. Acidi borici
Cerae albae Sa 5,0 
Olei Amygdaiarum 
Parnffini solidi aa 10,0

Ungueutum Acidi borici Listku. 
(Badischo Taxe.)

Rp. Acidi borici plv.
Olei Amygdaiarum 
Cerae albao aa 10,0 
Łanolini 20,0



L anolinum  boricum  in  b ac illis .
Rp. Sebi benzoinati 30,0 

Lanolini 60,0
Acidi borici plv. 10,0

In Stangen gieBsen mul in  Metallbuchsen m it ver- 
schiebbarein Boden abgeben.

Liiiiolim entuin B oroglycerin i.
(Badische Taxe.)

Bp. Olei 01ivarum 5,0 
Lanolini 20,0
Ungt. Paraffini 65,0 
Boroglycerini 5,0 
Glycerini 5,0.

Zu 50 g der scliaumig gorubrten Salbe 1 Tropień 
RosenOl.

L anolim entum  B orog lycerin i.
Wollfett-Boroglycerin (Ergb.)

Rp. (1) Acidi borici 20,0
(2) Glycerini 100,0
(3) Aquae destillatao 50,0
(4) Adipis lanac anhydr. 350,0
(5) Olei O lirarum  130,0

Es werden 1, 2 u. 3 bis zur Losung erwfirmt und 
m it 4 u. 5 zur weichen Salbe verarbeitet.

B or s ita r e-Gazę 10 °/0.
B p. Acidi borici 120,0

Aquae fervidae 1380,0
Gazę hydropbile (22—25 m) 1000,0 

Trilnken und  auf 2250,0 abpressen.

Gazę bo riquó  10°/0 (Gall.).
Bp. Acidi borici plv. 1000,0 

Terebinth. venetae 100,0 
Spiritus 90°/0 18,9 kg

1 kg Gazę soli von dieser Losung 2,2 kg auf- 
nehmen, also nach dem A bpressen 3,2 kg wiegen.

P a s ta  a sep tic a  (Form. Berol.)
Bp. Acidi salicylici 0,5 

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

Y aseline boriquó (Gall.).
Ilp. Acidi borici 1,0 

Yaseline 9,0

TJngt. acid i bo ric i (Germ., TJ-St.). 
U n g u e n t u m  b o r i c u m  (Helv.)

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

U nguentum  acid i bo ric i ex tensum .
B o r - S a l b e n m u l i  (Diet. M.).

Bp. Sebi benzoinati 70,0
A dipis benzoinati 20,0
Acidi borici subt. plv. 10,0

U nguentum  c o n tra  com bustiones.
Prof. Dr. Sohwimmers B r a n d  s a l  be.

Bp. Acidi borici 5.0 
Zinci oxydati 10,0 
Adipis 35,0

Aeidum camphoricum.
Aeidum camphoricum. Kamphersaurc (Germ.). Rechts-Kamphersiiure. Ge- 

wohnliclie Kampliersiiure. Kampliylsaure. Acide camphorique. Camphoric acid. 
C10II10O4 Mol. Gew. =  200. Zweibasiscbe Siiure =  CgHj ̂ COjH).^

D a rste llu n g . Man wiiklt Stehkolben oder Rundkolben mit engem Halse von etwa 
4 Liter Fassungsraum ans und bringt in jeden derselben 150 g Kampher sowie 2 LitOT Sal- 
petersauie von 1,27 spee. Gewicht. In den Hals eines jeden IColbens kittet man mit Hilfe 
von Gips bei C ein Glasrohr ein von 1,6 bis 2 m Lange und etwa 0,75 bis 1 cm lichter 
Weite.1) Das obere Ende des Rohres wird rechtwinklig umgebogen, um es bei D direkt 
in einen Abzug, bez. ins Ereie einmiinden zu lassen.

Den so yorbereiteten Kolben B  bringt man auf ein Wasserbad A  und erhalt dieses 
in lebhaftcm Sieden. Die Einwirkung der Salpetersaure auf den geschmolzenen Kampher 
zeigt sich in reichliclier Entwickelung yon braunen Dampfen (Untersalpetersaure, Stiekstoff- 
dioxyd N02), welehe durch den Rauckfang bez. ins Ereie entweieben, wahrend die gleick- 
zeitig yerdampfende Salpetersaure in dem ais Luftkuhler bez. Riickflusskuhler wirkenden 
Glasrohr yerdiclitet wird nnd wieder in den Kolben zuriickfliesst. — Sobald die Dampfe 
in dem Ktihlrohr nur nocb wenig gefiirbt sind, kann man das Erhitzen einstellen. Fur 
die oben angegebenen Gewichtsmengen ist etwa SOstiindiges Erhitzen erforderlich.

Nach yolligem Erkalten sammelt man die in der Salpetersaure ausgesehiedenen 
Krystalle von Kampbersaure, indem man die Flussigkeit dureb einen Trichter giesst, in 
dessen Grund ein Bausch’chen Asbest oder Glaswolle gedruckt ist. [Das Filtrat destillirt 
man bis auf etwa ab. Sclieiden sich aus demselben nach dem Erkalten noeh Krystalle 
ab, so yereinigt man diese mit der ersten Aussoheidung. Die iiberdestillirte Salpetersaure 
kann zu technischen Zwecken yerwendet werden.]

0 Noch zweckmassiger ist es, entspreehende Kuhlrbhren an Kolben anscbleifen zu 
lassen (s. Fig. 4).



Die gewonnenen Krystalle iibergiesst man mit (ler 5fachen Menge Wasser, erkitzt 
und fiigt soviel Natriumcarbonat hinzu, dass Auflosiing erfolgt, und die Fliissigkeit schwack 
alkalisck reagirt. Man filtrirt und lasst krystallisiren. Die erhaltenen Krystalle von Kam- 
phersanrem Natrium lćist man in der lOfaclien Menge Wasser auf, zersetzt durck einen 
Ueberscknss von Salzsiiure, lasst krystallisiren und reinig-t die erkaltenen Krystalle durck 
Umkrystallisiren, wenn nbtkig unter Zusatz von Tkierkokle.

E ig en sch a ften . Farb- und gerucklose Krystallblattcken oder ein krystallinisekes 
Pulver, boim Kauen zwiscken den Zahnen knirschend, von sauerlichem, kintennack bitter- 
lickem Geschmack. Die reine Saure sekmilzt bei 186—187°, Germ. giebt ais Sekm.-P. 
178—180° an. Yerfluchtigt sick beim weiteren Erliitzen unter Spaltung in Kampkersaure- 
Anhydrid und Wasser. Lbslich in 140 Tk. Wasser von 
15° oder in 8 Tk. siedendem Wasser, ferner in 1,3 Tk.
Weingeist, in 1,8 Th. Aether oder in 1000 Th. Chloro
form. Die wiisserige Losung rothet Lackmusfarbstoff.
Von kohlensauren und iitzenden Basen wird die tibri- 
gens zweibasische Kamphersaure reichlich aufgenommen 
unter Bildung der entspreckenden Salze, weleke „Kam- 
pkorate11 heissen. 1 ccm Normal-Kalilaugc sattigt =
0,1 g Kamphersaure. An charakteristiscken Beaktionen 
ist die Kamphersaure arm. Die mit Natriumkarbonat 
bis zur sehwacksauren Reaktion abgestumpfte wasse
rige Losung giebt 1) mit Calciumcklorid, Baryum- 
eklorid oder Quecksilberchlorid keine Fallung. 2) Mit 
Silbernitrat in kinreickend koncentrirter Fliissigkeit 
einen weissen, kornigen Niederscklag, in viel Wasser, 
auek in Ammoniak losliek. 3) Mit Ferricklorid einen 
lehmfarbigen Niederscklag. 4) Mit Kupfersulfat auch 
in starker Yerdiinnung kellblauen, gallertartigcn Nie- 
dersehlag.

JP rttfung. 1) Sie sei gerucklos, riecke also 
nicht nack Kampher. 2) Der Sckmelzpunkt, welcher 
bei Gegonwart von Kampkoronsliure herabgedriickt 
wird, liege nickt unter 180°. 3) Die kaltgesat.tigte 
Losung werde weder durck Baryumnitrat noch durck 
Silbernitrat getrubt (Schwefel siiure, Salzsaure). 4) Misekt 
man 2 ccm der kaltges&ttigten Losung mit 2 ccm konc. 
reiner Scliwefelsaure und sckicktet darauf 1 ccm Ferrosulfatlbsung, so darf eine braune Zonę 
nicht auftreten (Salpetersliure). 5) 1 g Kamphersaure soli 10 ccm Normal-Kalilauge sattigen.

A u fb e w a h ru n g . Tn gut geschlossenen Gefassen.
A n w e n d u n g .  A eu sse rlich  ais mildes, leickt excitirendes und desinfleirendes 

Adstringens bei Entziindungeu des Pkarynx, Larynx und der Nase, bei Gesckwiiren, Pusteln 
und ckronischer Uretkritis, bei patkologiscken Sckweissen. Man wendet bei akuten Affek- 
tionen Lbsungen von 0,5—2 Proc., bei ekroniseben von 3—6 Proc. an. Wenn es nbtkig 
ist, bereitet man die Losungen unter Zusatz von Weingeist. Fur je 1 Proc. Kamphersaure 
lasst man 11 Proc. Weingeist (90 Vol. Proc.) zusetzen. In n e r lic k  zu 1—3—5 g in Ob- 
latenpulvern gegen die nacktlicken Sckweisse der Pkthisiker. Man giebt das Mittcl etwa 
2 Stundcn, bevor der Schweiss gewoknlick zum Ausbruck kommt.

COAeidum camphorieum anhydricum. K a m p h e r s a u r e - A n k y d r i d ,  C8H14< q q > 0
=  182, wird erhalten, wenn man Kamphersaure der Sublimation unterwirft. Farblose Krystall- 
nadeln, Sckmelzpunkt 216—217°, Siedepunkt oberhalb 270°. Wird von siedendem Wasser 
langsam wieder in Kamphersaure verwandelt.

Kalium camphorieum. K aliu m cam p h o ra t. K am plie rsau res K alium  Ci0HuO1K4 
— 276. Wird duroh Neutralisiren einer alkoholischen Losung yon 20 Th. Camphorsaure

B



mit oiner alkoholischen Losung von 11,2 Th. Kaliumhydroxyd und Eindampfen bis zur 
Trockno erhalten. In trooknem Zustande eino farblose, krystallinischo Masse, gowbhnlich 
in Folgo Anziehung von Wasser ein dicker Syrup. In Wasser leiclit liislioh, aus diesem 
Grunde bisweilen an Stelle der schwer liislichen Kamphorsauro ver\vendet.

f  Anilinum camphoricnm. K am p lio rsau ro s A nilin . O10II10O4 (C,)H6NH.2)2 =  386. 
Zur Darstellung tragt man in 46,5 Th. Anilin (fiir Blau), welche im Wasserbade erhitzt 
sind, 50 Th. Camphorsaure ein. Sobald Aufliisung der letzteren erfolgt ist, giesst man 
die Misehung in flachę Gefiisse und sctzt sie in dunner Schicht niedriger Temperatur aus, 
worauf K.rystallisation erfolgt.

Krystallinische Massen, in 30 Th. Wasser loslich, leiclit loslich in Alkohol und in 
Aether, loslicli auch in 10 Th. Glycerin; diese Liisung kann mit dom gleichon Yolumen 
Wasser verdiinnt werden, ohne dass Ausschoidung oder Zersetzung erfolgt. Chloroform 
und Schwefelkohlonstoff Ibsen nur das Anilin heraus, wahrend krystallisirte Kamphersaure 
zuriickbleibt.— V or L ic h t gesc liu tz t v o rs ic h tig  aufzubewahren.

In Gaben von 0,1—0,2 g ais Antispasmodicum. Ais dosis maxima pro die wiirden
1,0 g anzunehmen sein.

Acidum carbolicum.

I. f  Acidum carbolicum (Austr. Brit. Germ. U-St.) Plienol (Gall.), Phenolum (Helv.). 
Plienylsaure. Plienylalkokol. Stoinkoklen-Kreosot. Acide phenique. Phenio acid. 
Carbollc acid. Salicon. Salicol. C0II5OH. Mol. Ge w. =  94.

Die Preislisten der Drogisteu ftthren folgende wichtigoren Sorten auf: 1. Acidum 
carbolic. cryst. Schm.-P. 35—37. 2) Acidum carbolic. cryst. Sohm.-P. 40 — 41°; dieses
Prkparat heisst Phenolum absolutwm, falls es in lose Krystalle gebraeht ist. 3) Acidum 
carbolic. cryst. Pk. G. III. Selim.-P. 40—42°. 4) Acidum carbolic. synthet. Schm.-P. 40 
his 42°. Ausserdem noeh rohe Karbolsaure.

D a rste llu n g . Die Karbolsaure oder das „Phenol par excellence“ bildet neben 
kokeren Phenolen (Krcsolen, Xylenolen etc.) den Hauptbestandtkcil der zwischen 140 und 
220° siedenden Fraktion des Steiukohlentheers. Zur Abscheidung der Karbolsaure wird 
diese Fraktion mit Natronlauge behandelt, wodurch die Phenole in Liisung ubergeftikrt 
werden, -wiihrend die Kohlenwasserstoffe ungelost bleiben. Ans der alkalischon Losung 
werden die Phenole durch Ansauern mit Salzsaure abgesekieden.1) Von den homologen 
Phenolen trennt mail sie dadurch, dass das Pkenolgemisck mit zur v61ligen Aufliisung un- 
zureichenden Mengen von Natronlauge behaudelt wird, Unter diesen Umstanden verbindet 
sich zuerst das Phenol (ais stiirkere Siiure) mit dem Natronliydrat, die Kresole und Xylenole 
bleiben ungelost. Die weitere Reinigung des aus der alkalischen Losung durch Siiuren 
abgeschiedenen Phenolgemisches erfolgt durch wiederkolte fraktionirte Destillation, durch 
Krystallisation mit nachfolgendem Abschleudern oder Abpressen der Krystalle.

Die sy n th e tisc h e  K a rb o lsa u re  wird in der Wcise dargestellt, dass Benzol durch 
Einwirkung von Schwefelsaure zunachst in Benzolsulfosaure, und diese durch Schmelzen 
mit Kalihydrat in Phenolkalium

CJIG - f H 2S04 =  H.,0 - f  C(tII.SO;iH
C0H5S03H +  3KOH =  3 H,0 +  CflH,OK -|- SOaKa

ubergefiihrt wird; aus der Losung- des letzteren wird auf Zusatz von Siiuren Karbolsaure 
ausgefiillt.

E ig en sch a ften . Die reinste Karbolsaure ist die syntketisch gewonnene. Sio stelit 
farblose, eigenartig rieclionde Krystalle dar, sckmilzt, v o llig  uber Schwefelsaure ge- 
tro c k n e t, bei 42° C. und siedet bei 182—183°; die Dampfe sind leicht entziindlich. Das 
spec. Gcw. ist bei 15° C =  1.066. Sie lost sich bei 15° C. in 15 Th. Wasser; sie lost sich 
ferner leicht in Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlonstoff, Glycerin, fetten und 
atlierischen Ocień. In Petrolather ist sie in der Kiilte fast unloslich, in der Warnie leichter

') Die in diasem odor in oinem spateren Stadium gowonnene Saure wurde fruluu- 
ais „Robo K a rb o ls iiu ro 11 bezoichnet.



loslicli. In Substanz oder koce. Losung iiizt sie Hant und Schleiinhaute. Unter dem Ein- 
fluss von Luft und Licht nimmt sie leieht rothliche F&rbung an.

Einige PharmakopOen schreiben nieht yollig reine Karbolsiiure vor, soudern lassen 
mehr oder weniger kresolhaltige Praparate zu. Je mehr Kresole eine 
Karbolsiiure enthalt, desto mehr wird ihr Schmelzpunkt erniedrigt, der 
Siedepunkt aber erholit, und desto mehr sinkt die Loslichkeit in Wasser.
Dies Yerhalten giebt Aufsobluss dariiber, welcbe Praparate die einzelnen 
PharmakopOen ycrlangen. Es schreiben vor: B rit. Schm.-P. nieht, unter 
38,8°. U-St. Selim.-P. nieht unter 35°, loslich in etwa 15 Th. Wasser.
A ustr. Schm.-P. 37—40°, loslich in etwa 15 Th. Wasser. Germ. Schm.- 
P. 40—42°. Gall. u. Hely. Schm.-P. 42°. Die Karbolsiiure bat die For- 
mel C6H5OH. Mol.-Gew. =  94.

Duroh Aetzalkalien(KOH, NaOII), auch durch Ammoniak, wird Karbolsiiure unter Bildung 
von „Phenolaten- geliist. Metallen gegeniiber spielt die Karbolsiiure die Kolie einer schwaohen 
einbasisehen Saure. Die von ihr sieli ableitenden Salze lieissen „Phenolate11 und haben die

I
Formel C0H5OM. — Kotli gewordene Karbolsiiure tauscht man entweder beim Drogisten urn 
oder reinigt sie durch Destillation ans Glasgefassen. Ldst man roth gewordene Karbol- 
siiure in Wasser, so liisst sich durch Filtration, welche den in Wasser unliislichen Farb- 
stoff zuruckhitlt, eine farblose Losung erzielen.

OH
/ \

II—C C—OH

H—C C—H
\ /O
II

K urfo ol s U u re (Phenol).

P r ii fu n g .  Dieso kann sich beschranken auf die Priifung des aussoren Aussehens 
(Farblosigkeit), Abwesenheit unangenehmen Geruches, die Feststellung des Schmelzpunktes, 
wobei die Substanz yorher iiber Schwefelsaure zu trocknen ist, des Siedepunktes und der 
Loslichkeit in Wasser unter genauer Einhaltung der yorgeschriebenen Temperatur. Allen- 
falls ware noch die yollige Fliichtigkeit beim Yerbrennen nachzuweisen.

E rlcen n u n g  u n ii  JSestim niung . Die w iisserige Losung zeigt folgende Reak- 
tionen: 1) Mit wenig (!) Eisenchloridlosung yersetzt nimmt sie blauviolette Farbung an, die 
durch Salzsiiure in Gelb iibergeht (in der alkoholischen Losung t.ritt die Violet,tfarbung 
erst nach dem Verdiinnen mit Wasser auf). 2) Liisst man zu der ammoniakalischen Losung 
unter Dmschutteln Bromdampf zufliesseu, so nimmt sie lasurblaue Farbung an (Liebekmann).
3) Auf Zusatz von Millon’s Reagens entsteht (in yerdiinnten Losungen beim Erwarmen) 
kirschrothe Farbung. 4) Durch Zusatz von Bromwasser im Ueberschuss entsteht krystal- 
linischer Niederschlag von Tribromphenol C0H,,Br;,OIL

Die B estim m ung  kann a) gcwichtsanalytisch, b) maassanalytpłch" ausgefdhrt werden:
A) G ew ich ts-an a ly tisch . Man yersetzt die 0,1—0,2 Ębrdnol enthaltende wasserige 

Losung unter Umriihren mit f r isc h  bereitetem Bromwasser bis zur deutlichen Gelb&rbung 
und liisst 4—5 Stunden zum Absetzen an oinem kiihlen Orte stehen. Dann filtrirt man 
durch ein gewogenes Filter, wiischt bis zur Neutralitiit mit Wasser und trocknet boi 80° O. 
Das erhalteno Gewicht giebt mit 0,2839 multiplicirt die yorhandene Karbolsaure an. Das 
Resultat lallt ein wenig zu lioch aus, weil mit dem Tribromphenol stets etwas Tribrom- 
phenolbrom 0„ILHr;,0Br ausfiillt. Dieser Feliler kann jedocli in den meisten Fiillon ver- 
nachlassigt werden.

B. M aass-an a ly tisch . Man bedarf folgender Losungen: a) 6,0 g reines g e tro ck - 
ne tes  Kaliumbromid (KBr) werden in Wasser zu 1 Liter gcldst. /?) 1,67 g reines getrock- 
netes Kaliumbromat (KBrOa) werden in Wasser zu 1 Liter gelost. Miseht man von 
beiden Losungen je 50 ccm und sauert mit 5 ccm konc. Schwefelsaure an, so werden 
nach der Gleichung 5KBr +  KBr03 +  3H..SO, =  3H.,0 -|- 3K ,S04 - f  3Bra =  0,240 g Brom 
m Freiheit gesotzt, welche nach der Gleichung C0H5OH-f- 3Bm — 3HBr-j- CuH.,BraOH die 
Menge von 0,047 g Phenol zu binden vermógen.

Man stcllt zunachst den Wirkungswerth der Titrirlosungeu fest, indem man 50 ccm 
KaliumbromidlOsung, 50 ccm Kaliumbromatlosung und 2 g re in e s  Kalium jo did yermischt, 
die Losung mit 5 ccm konc. Schwefelsaure ansauert und das ausgeschiedene Jod unter 
Zusatz von StiirkelOsung mit '/10 NatriumthiosulfatlOsung titrirt. 1 ccm '/ in Natriumthio- 
sulfatlOsung entspricht — 0,0127 g Jod oder 0,008 g Brom. Mail wird daher fur obige 
Mengon (50 ccm KBr-Losung und 50 ccm KBrOa-Losung) — 30 ccm '/ ,0-Natriumthiosulfat- 
wsung yerbrauchen.

Zur Ausfuhrung der Bestimmung stellt man sich eine Losung dar, welche im Liter 
etwa 1 g des zu untersuchenden Phenols enthalt. Hieryon bringt man 30—50 ccm in eine



etwa 250 ccm fassendo Flasche mit Glasstopfon, liisst 50 ccm Kaliumbromidlosung, 50 ccm 
Kaliumbromatlosung zulliessen, mischt, giebt 5 ccm konc. Schwefelsaure zu und misclit 
wiederum nach Aufsetzen des Glasstopfens. Nach 15 Minuten fugt man 2 g Kaliumjodid 
hinzu und titrirt das ausgeschiedene Jod unter Zusatz von Starkolosung mit '/^-Normal- 
Natriumthiosulfatlósung. Dieser Methode haftet dio Fehlerąuelle in Folgę Bildung von 
Tribromphenolbrom nicht an. [Beckubts.]

B eisp iel. Dio Natriumthiosulfatlosung ist 1/10-normal. 1 ccm derselben, entspricht 
daher 0,008 g Brom oder — da 6 Mol. Brom (480) von 1 Mol. Phenol(94) beansprucht werden — 
=  0,00156 g Phenol. 50 ccm Kaliumbromidlosung -j- 50 ccm Kaliumbromatlosung -f- 2 g 
Kaliumjodid-(-5 ccm konc. Schwefelsaure brauchen zur Bindung des ausgeschiedenen Jods
=  30 ccm ^-Natriumthiosulfatlosung, d. h. 30 ccm Natriumthiosulfatlosung binden 10 10 .
0,240 g Brom, welche mit 0,047 g Phenol in Reaktion zu treten yermógon.

Angenommen, man hatte 50 ccm der vorbereitoton Phenollosung 1 : 1000 (s. oben) 
mit 50 ccm Kaliumbromidlosung, 50 ccm Kaliumbromatlosung gemischt und 2 g Kalium
jodid hinzugefugt und mit 5 ccm konc. Schwefelsaure angesiiuert. Nach Zusatz von etwas
Starkolosung sollen 7,5 ccm — -Natriumthiosulfat bis zur eintretenden Farblosigkeit ver- 

braucht werden. Es ist also eiue der 7,5 ccm Natriumthiosulfat entsprechende Menge 
Brom nicht an Phenol gebunden worden. Ware genau alles Brom verbrauclit wordon, so 
wurde dies eine absolute Menge von 0,047 g Phenol anzeigen. Den 7,5 ccm “ -Natrium
thiosulfatlosung entsprechen aber 0,06 g Brom oder (7,5 X  0,00156 g) =  0,0117 g Phenol. 
Die zur Bestimmung benutzten 50 ccm Phenollosung enthalten daher 0,047 g minus 0,0117 g 
=  0,0353 g Phenol. In dem ganzen Liter Phenollosung wiirden daher 20 X  0,0353 =  0,706 g 
Phenol enthalten sein, und da 1 g des Phenolpraparats zu 1000 ccm aufgelost worden war, 
so enth8.lt das ursprungliche Phenolpraparat 70,6 Proc. Phenol.

K a rb o lsau re -B estim m u n g  in  V erbandsto ffen . Man bringt 10 g einer Durch- 
schnittsprobe in einen 1/„-Liter-Kolben, iibergiesst mit 400 ccm heissem destillirtem Wasser, 
extrahirt durch hituliges Umschiitteln und fiillt nach dem Erkalten auf 500 ccm auf. Yon 
dieser Losung bringt man bei 5 proc. Yerbandstoff =  50 ccm, bei 10 proc. =  25 ccm in ein 
Glasstopfen-Gefass von */4 1, fiigt je 50 ccm Kaliumbromid- und Kaliumbromatlosung, sowie 
5 ccm konc. Schwefelsaure hinzu und liisst die Mischung nach dem Umschwenken 15 Mi
nuten yerschlossen stehen. Hierauf setzt man 10 ccm Kaliumjodidlosung 1: 10 hinzu und 
titrirt das ausgeschiedene Jod mit ^„-Natriumthiosulfatlosung. — Zieht man ftir jeden 
verbrauchten ccm Yio^atriumthiosulfattósung 0,00156 g von 0,047 g ab, so bedeutet der 
yerbleibende Rest die Menge Phenol, welche in den angewendeten ccm Phenollosung vor- 
handen ist.

Zum Nachweis des Pheno l in L e ic lien th e ilen , Harn etc. destillirt man diese nach 
dem Ansśiuern mit Weinsiiure im Wasserdampfstrom ab. Das Destillat wird mit Aetlier ausge- 
schlittelt, das nach dem freiwilligen Yerdunsten des letzteren hint.erbleibende Phenol wird 
uber Schwefelsaure getrocknet und gewogen. Oder man bestimmt; falls Faulnissbasen aus- 
geschlossen sind, das Phenol im Destillate maassanalytisch nach B. Findet man in Leichen- 
theilen Karholsaure in gering-en Mengen, so darf man nicht ausser Aeht lassen, dass 
Phenole sich stets bei der Fauluiss von Eiweiss (Fleisch) bilden, dass also diese geringen 
Mengen ebensogut lediglioh durch Fauluiss entstanden sein kbnnen.

A u fb e w u h ru n g . Vor Licbt gescliiitzt, v o rs ieh tig . (Austr. Germ. Helv.l
A n w e n d u n g .  Karbolsaure wirkt faulnisswidrig, gahrungshemmend. In Substanz 

oder konc. Losung iitzt sie Haut und Schleimbaute stark. Die betroffenen Parthieen werden 
weiss, unempfindlich und stossen sich spater wie Brandscliorfe ab. In n e rlic h  bei abnormen 
Gahrungserscheinungen im Magen und Darm, bei Diabetes in Losung oder Pillen. Grosste 
Einzelgabe 0,1 g, grosste Tagesgabe 0,5 g (Austr. Germ. Helv.). A eu sserlich  in den 
mannigfachsten Formen bei der Wundbehandlung. Ais Verbandwasser die 3 procentige, zur 
Desinfektion der Hande und Instrumente 5 procentige wasserige Losung. Losungen in Oel 
sind wenig wirksam. — Ist zufiillig konc. Karholsaure auf die Haut gelangt, so wischt 
man sie zunachst mit einem Stiiek Filtrirpapier oder dergl. trocken weg, und wiiseht als- 
dann die Stello mit Alkohol nach.



Karbolsiiure ist inneriicli genommen ein heftiges Gift, wirkt auf das Cent.ralnerven- 
systein und todtct duroli Respirationsliihmung. Intoxikationen konnen aucli durch Resorp- 
tion von Wundiiiichen oder Schleimhauten ans erfolgen. Die Ausscheidung erfolgt zumeist 
ais Phenylschwefelsaure C,jHr>SO,H. Dor Harn nimmt tintenartige Fiirbung an. G egen- 
m itte l  bei Karbolsaurevergiftung sind: Zuckerkalk oder Natriumsulfat.

Techn isch . Bei der Fabrikation der Darmsaiten, des Leimes, der Salicylsaure, 
vieler Farbstoffe nnd anderer organisclien Praparate (Pikrinsanre) benutzt.

II. f  Acidum carbolicum liąuefactum (Austr. Brit. Germ.). Phenolum  liquofactum
(Helv.). Y e r f lu s s ig te  oder zerflo ssen e  K arbolsiiu re . Eine Recepturerleicliterung, 
welche durch Yermischen von gesohmolzener Karbolsiiure mit etwa 10 Proc. Wasser dar- 
gestellt wird. Es schreiben vor: 1 Th. Wasser auf 10 Th. Karbolsiiure A ustr. Germ. 
B rit. 1 Th. Wasser auf 9 Th. Karbolsiiure Helv. Earblose oder gelblich-rdthliche Flussig- 
keit: Spec. Gew. 1,064—1,067 (Brit.) bez. 1,068—1,069 (Germ.). Feststellung des Gehaltes an 
Phenol kann gewichts- oder maassanalytisch erfolgen s. oben. Empirisch in folgender Weise: 
10 ccm diirfen, nach Zusatz von 2,3 ccm Wasser, nicht bleibend getriiht werden, sollen 
aber nach weiterem Zusatz yon 8—10 Tropfeu Wasser, eine triibe Mischung geben, welche 
mit nicht weniger ais 135 und mit nicht mehr ais 140 ccm Wasser eine klare Fliissigkeit 
geben muss. Die zu vcrwendenden Fliissigkeiten miissen durchweg eine Temperatur von 
15° C. haben. (Zeigt an, dass der Phenolgehalt des Priiparates richtig und dass das zur 
Herstellung henutzte Phenol nicht kresolhaltig ist).

Die Verfliissigung bez. das Fliissigbleiben beruht auf der Bildung eines Hydrates 
C„HriOH 4“ 1/2H20. V o rs ic h tig  au fzu b ew ah ren  (Austr. Germ. Helv.). Unter 10° kann 
theilweises Erstarren der Fliissigkeit erfolgen.

III. f  Acidum carbolicum crudum. Kolie Karbolsiiure. Da die unter diesem Namen 
im Handel befindlichen Rohprodukte zur Zeit nicht Phenol, sondern Kresol ais wirksamen 
Bestandtheil enthalten, so vergl. man hieriiber unter K resolum .

IV. Karbolwasser. Zum Desinflciren der Instrumente eto. benutzt man 5procentige, 
zur Desinfektion von Wunden bez. ais Yerbandwasser 3 procentige Losungen. Das Karbol
wasser der Pharmakopoen ist von yerschiedener Stiirke. A ustr. u. Germ.: Aqua carbo- 
lisata =  3 Proc. Helv.: Aqua phenolata =  5 Proc. G all.: Sulute d’acicle phenique a) zum 
innerlichen Gebrauch 0,1 Proc, b) zum iiusserlichen Gebrauch =  2 Proc.

Antiepideinicumuniyersale, Mullbk’s. Karbolsiiure 3Tropień, Essigiither 10 Tropfen, 
Wasser 180,0. (Hagek.)

Carbolised resiii-FLETSCiiER (zahniirztl. Specialitat'),' lOOKopallack mit 30Karbolsiiure.
Karbolsilure-Pnstillen, R a d e m a n n ’s . D. R. P. 44 528. Kryst. Karbolsiiure 9 Th., 

Borsiiure 1 Th. werden zu Pastillen verarbeitet. Nach einem neueren Patent sollen Carbol- 
siiurediimpfe iiber erwiirmto Borsiiure geleitet werden. Die verdichteten Diimpfe werden 
zu Pastillen verarbeitet.

K arbolsaure-Pastillen, 8alzmann’s. Man schmilzt 95 Th. Karbolsaure, mischt 5 Th. 
gepulverte Stearinsoifo daruntor, ruhrt bis zum Erkalten und formt die Masse in Pastillen.

Phenolsalyl-Christmas. Karbolsiiure 9,0, Salioylsiiure 1,0, Milchsaure 2,0, Menthol 
0,1. Die zusammengeschmolzene Masse lost sich in 25 Th. Wasser, leiohter in Glycerin.

Yulneral-GituNDMANN. (Vorschrift des Fabrikanten!) Tinct. Benzoes oomp. Tinct. 
Myrrhae aa 75,0, Ungt. Paraffini, Ungt. Yaselini comp. aa 300,0, Cerati Cetaoei, Lano- 
lini aa 100,0, Aeidi borici, Zinci oxydati aa 40,0, Acidi carbolici 12,5, Liq. Aluminii ace- 
tici, Camphorae aa 7,5, Adipis 360,0.

Acotiim carbo lisn tum .
K a r b o l - l t i i u c l i e r e s s i g .  

Rp. Acidi carbolici 5,0

A co tu  m liygienicuiit.

5.0
5.0 

90,0

A n t i s e p t i s c h e r  G e s u n d h c i t s e s s i g  y o n  
A p o t h e k e r  D r. K o p p - S t r a s s b u r g .

20—30 g werden auf Tellem  durch schwaches E r- 
wftrmen ycrdunstet.

Aquae Coloniensis 
Aceti 6 °/0

Rp. Acidi carbolici puri 10,0 
Acidi salicylici 2,0
Acidi acetici glacialis 6,0 
Yiuaigre de Bully 100,0
M enthol 1,0

Acotum carb o lisa tu m  (Ergilnzb.). 
Rp. Acidi carbolici 4,0 

Aceti 96,0

Nach K arlsruher O rtsgesundhoitsrath e inen 2pro- 
centige Lttsung von Thyinol in  Alkohol und yer- 
yerdiinnter Essigsaure.



Acidum carbolicum  cam phoratum
Rp. Acidi carbolici 10,0 

Camphorae 30,0
U nter schwachem Erwftrmen zusammenzureibon. 

D urclisicbtige, farblose, spiiter rbthliche Masse. 
sp. G. 0,99. Gegen Wundroso [Sohkwklow].

Acidum acoticum  carb o lisa tu m .
• K a r b o l - E s s i  g s l iu re .

Rp. Acidi carbolici 10,0
Acidi acctici diluti (30°/0) 85,0
Olei Eucalypti 5,0

Zura R&uchern in Krankenzim m ern.

A ethor carb o lisa tu s .
Rp. Acidi carbolici 0,5 

Actheris 50,0.
Zum Einblasen bei K atarrb  der Tuba Eustachii.

Aqua d e n tif r ic ia  c a rb o llsa ta .
Rp. Acidi carbolici 2,0

Tincturao Quillajae 20,0 
Olei Menthao pip. gtt. V III 
Aquae destillatao 180,0. 

K a r b o l - M u n d w a s s o r ,  gegen Caries.

B acilli Acidi carbo lic i (Nasenbougies).
Rp. Acidi carbolici 2,0

Glycerini 30,
Massao Gelatinae albae 55,0 
Aquae 5,0

fiant bacilli No. 15.

IlalBamum o ta lg icum .
O h r e n - B a l s a m .

Rp. Acidi carbolici liquefacti gtt. X  
Olei Succini rectificati gtt. V 
Olei Hyoscyami 5,0
Olei 01ivarum 30,0.

Bei Olirenzwang, Okrengeschwiir tiiglicb 1—2 mai 
3—4 Tropfen in  den GebOrgang zu trUuieln.

Candelao ca rb o lisa tae .
K a r b o l - K e r z c h e n .

Rp. Carbonis Tiliae 830,0
Solutionis Kalii n itrici 60,0:1000,0 
Tragacantbae pulveratae 20,0
Acidi carbolici 100,0
Olei W intergreen 1,0

Die m it der SalpeterlOsung getrilnlcto Kobie wird 
getrocknet, darauf m it den iibrigen Substanzen 
gem iscbt und die M iscliung m it Traganthscbleim , 
der 2 Proc. Kalisalpeter entlu ilt, zur Masse an- 
gestossen. [Diet. M.J

C ollom plastrum  carb o lisa tu m  (Diet. M.)
Rp. Massao Collemplastri 800,0

Rbizom. Irid is plv. M./50 80,0
Sandarac. plv. 20,0
Acidi carbolici 36,0
Olei resinae 15,0
Aether 150,0

Borcitung s. Collemplastrinn.

Collodium  Acidi carb o lic i.
Rp. Acidi carbolici cryst.

Collodii aa  5,0.
Sebr iltzende Masse; auf Bamnwollo in  den schmer- 

zenden cariosen Zabn zu bringen.

E m plastrum  carb o lisa tu m .
[PlNTSOHOYIUS.]

Rp. Cerae albae 4,0
Colopbonii
Olei 01ivarum aa 2,0 
Acidi carbolici 5,0.

Auf Leinwand gestricbon bei Lupus.

G o la tina  c a rb o lisa ta . [Diet. M.]
Rp. Gelatinae albae 30,0 

Aquae 64,0
Quellen lassen, im Dampfbade erbitzen, zusetzeu: 

Glycerini 5,0
Acidi carbolici 1,0

G lyceritum  Acidi carbo lic i (U-St,).
Rp. Acidi carbolici 20,0 

Glycerini 80,0.

Cllycorinum Acidi carbo lic i (Brit.) 
bcstebt aus lG ow .T li. Carbolsaure u. 4 Yol. Glycerin.

L iiiim entum  carb o lisa tu m .
Rp. Acidi carbolici 1,—2,0 

Olei 01ivarum 
Aquao cal cis ad 50,0.

Gegen W undsein der Kinder.

L iquo r a n tip ity r ism a tic u s  Lkmaiiik.
Rp. Acidi carbolici 3,0

Acidi acetici d ilu ti 300,0.
Dam it getriinkto Komprossen auf die Kopfgrind- 

stellen aufzulegen.

L iquor in je c to riu s  L istku .
Rp. Acidi carbolici 5,0 

Aquae destillatae 195,0.
Zum Ausspritzen von W unden.

L iquor an tisep ticu s  Mf.rlktta.
Rp. Acidi carbolici puri 5,0 

Acidi acetici diluti 60,0 
Campborae 40,0
Spiritus Yini 500,0.

L iquor an tisop ticus  P ennks.
Rp. Acidi carbolici puri 10,0 

Aquae destillatae 300,0 
Bromi 5,0.

W ird ilusserlich angewendet gegen Biss und Stich 
giftiger Thiere, gegen Leicbengift. Inncrlicb 
giebt m an die Fliissigkeit m it Cateebusirup 
gegen Cholera:
Rp. Liquoris antiseptici Penuesii 25,0 

Tincturao Catecbu 15,0
Sirupi simplicis 150,0.

1/2stundlicli einen lialben Essloffel.

L iąuor in h a la to r  i u h  ca rb o lisa tu s  Rotiik .
Rp. Acidi carbolici

Spiritus diluti aa  1,0 
Tincturao Jodi 0,5 
Glycerini
Aquae destillatao aa 2,5.

25—30 Tropfen auf 1—2 Essldffel voll W asser zum 
Zerstlluben bez. Inlialiren.

Lotio  carb o lic a  [I1otohiNvSOn].
Rp. Acidi carbolici 2,0 

Glycerini
Spiritus aa 15,0 
Aquae 170,0

M ix tu ra  Acidi carb o lic i.
Rp. Acidi carbolici puri 1,0 (!)

Aquao destillatae 200,0
Mucilaginis Gummi Arabici 50,0. 

Zweistfindlicb einen Essloffel bei liusserlicher Au- 
■wendung von Aqua pbenylata (bei den Pocken 
vom Eruptionsstadium  an).



Mixturn antidiaboticn — E bstein.
Bp. Acidi carbolici 5,0

Aquao destillatac 150,0 
Aquao M entbao pip. 50,0.

Boi D iabctes 2—4 mai tilglicb 1 Theeloffel.

Oleum crinale (Lassar).
Lassar’s K a r b o l - H a a r b l .

Rp. Acidi carbolici 1,5
Olei O lirarum  100,0

Olei Bergamottao gtt. X X X .
Bei P ityriasis capitis und Kopfekzem.

O liac to rium  a iitic a ta r rlio ic u m  Hager.
Rp. Acidi carbolici pilri

Spiritus V ini aa 10,0
Liąuoris Ammonii caustici 12,0 
Aquao destillatae 20,0.

50-Gramm - Flascbcn m it weiter Oeffnung werden 
zu ł /g m it Yorstehcnder M ischung bescliickt und 
dann  m it einem solcben Bauscbe Baumwolle gc- 
fiillt, dasś diesel* dio F lussigkeit gerade aufsaugt. 
Bei beginnendem  Schnupfen, Stockschnupfen, 
cbronischom K atarrh  und anderen katarrhaliseben 
Leiden bilufig zu rieeben.

P asta  carbolica Lister.
Acidi carbolici 5,0 
Olei 01ivarum 50,0 
Cretae praeparatao q. s.

fia t pasta  mollis. Zwiscben Galico auf W unden 
zu legen.

P ilu lao  Acidi carbo lic i.
Bp. Acidi carbolici puri 5,0 

U nguenti Glyccrini 10,0 
Rhizom atis Calami 5,0 
Radicis Altbacae q. s.

M. f. pilulae 200.
S. Tilglicb viermal eine (spftter zwei bis drei [!]) 

P il len (bei verscbiedenen H autkrankbeiten, P ru- 
ritu s universalis und pudendi). Jede Pilic ent- 
blllt 0,025 g Karbolsliuro.

Pilu lae contra p ruritum  H ertel.
Bp. Acidi carbolici 6,0 

Unguenti Glycerini 
Pulveris Rudicis A ltbaeae aS q. s.

f. pilulae 100.
S. Dreimal tilglicb anfangs zwei, spftter drei Pillen. 

Yorsicht! Jede P ilic  entbUlt 0,06 g Karbolstture.

l*ulvis d o n tlf rlc iu s  c a rb o lisn tu s.
K a r  b o 1 - Z a h n p u 1 v e r.

Rp. Acidi carbolici 2,0
Ossis Sepiao pulv.
Rbiz. Irid is  Florentinae aa  7,25 
Olei Caryopliyllorum gtt. II I.
Calcii carbonici 85,0.

P u lv is  dosin foc to riu s  Mag Dougall.
Rp. Acidi carbolici 10,0

Caleariao bydratae pulvereao 
Magnesiao sulfurosac aa  150,0.

Zum  V erbindcn und E inslreuon scblecbt eiternder 
W unden, zur Desinfektion der Nacbtstlible.

P u lv is  d iv inus purus Magnant P isre.
Rp. Gypsi usti

Caleariao bydratae aft 50,0 
A lum inis pulverati 25,0
Acidi carbolici 2,5

Zum Yerbande und E instreuen in  brandigo, pro- 
fuse eiternde, cancrttse W unden; m it W asser ge- 
m isebt zum Bestreicben der Hautausscblitge, 
Eroststellen etc.

P u lv is  T alci cum Acido carbo lico  (Lassar). 
Talci veneti 50,0 
Acidi carbolici 2,0

Sapo carbo lisn tu s  (Karbol-Seifc).
Rp. a) Saponis stearinici plv. 75,0 

Acidi carbolici 25,0
Miscben und in Form en pressen (Diet. M.). Zum 

W ascben der Ilande fiir Arzto. 25procentig!

Rp. b) Saponis m edicati 100,0 
Acidi carbolici 5,0—10,0 

Miscben und  in  Form en pressen. 5—lOprocentig!

Sapo carb o lisn tu s  m o llis  5 Proc.
K a r b o l - K a l i s e i f e .

Rp. Saponis kalini 285,0 
Acidi carbolici 15,0 
Olei Bcrgamottae 3,0 
Olei Citronellae 0,5.

Sobum carb o lisa tu m  2 Proc. 
I C a r b o l - T a lg  2 P ro c .

Rp. Sebi benzoinati 08,0 
Acidi carbolici 2,0.

S p ir itu s  carb o lisn tu s  doslnfectorius.
Rp. Acidi carbolici 20,0 

Olei Citronellae 
Olei Sassafras aa  1,0 
Spiritus d ilu ti 980,0.

S p ir itu s  p liony la tu s  c o n tra  tin e a s .
M o t t e n s p i r i t u s .

Rp. Acidi carbolici 10,0
Olei Caryophyllorum 
Olei Ci tri
Campborae ad 5,0
Spiritus (90 Proc.) 500,0.

S u p p o sito ria  Acidi carb o lic i (Brit.).
Rp. Acidi carbolici 0,8 

Cerae albae 1,6 
Olei Cacao '  10,0.

fian t suppositoria No 12.

U ngucn tun i A cidi c arb o lic i.
Rp. Acidi carbolici 1,0

Unguenti cerci 25,0.

U nguontum  c a rb o lisa tu m  (Erg&nzb.) 
K a r b o l - S a l b e .

Rp. Acidi carbolici 5,0 
Adipis suilli 95,0.

U nter Erwilrmen aufzuldsen.

U nguontum  c o n tra  porn iones (Lassar). 
Acidi carbolici 0,5
Vaselini
Unguenti P lum bi aa 10,0 
Olei Amygdalarum 5,0.

Auf offene Frostbeulen aufzulegen.

U nguontum  c o n tra  porn iones — R othk.
Rp. Acidi carbolici 1,0 

Tincturao Jodi 
Acidi tannici aa 2,0 
Unguenti cerei 30,0.

Unguontum diacliylon carbolisatum  — Lassar 
Rp. E m plastri L itbargyri simpl.

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

Bei juckender brennonder H au t; Pruritus vaginae.



Y lnalgro ph6nlque (Gall.).
Acidi carbolici 10,0
Acidi acetici dii (30°/0) 333,0
Aqiuvo 657,0.

Liiiim oiitum  co n tra  scabiem b estiarum .
Yet. r.

Rp. Acidi carbolici 10,0
Olei Raparum 150,0
Petrolei 50,0
Tinctura Aloes 20,0.

Taglicb werden dic riludigen Hautstellen einmal
sanft eingerieben. Bei Sebafen und Jagdhunden
wendet man eine wilssrige Flussiglceit an.

Yet. II.
Rp. Boracis 50,0

Sai»onis domestici 100,0
Aquae 5000,0
Acidi carbolici 100,0
Olei Terebinthinao 50,0
Spiritus Yini 200,0.

M it der gut durchgescbbttelten Fllissigkeit werden 
die r&udigen Stellen titglich einm al m it Hilfe 
einer Biirste berieben oder benetzt.

L iquo r a u tip  arony clii cus.
Vet. M a u k e w a a s e r .

Rp. Aquae yulnerariac vinosae 
Tincturae Benzoes 
Tincturae Aloes 
Tincturae Arnicae aa 50,0 
Acidi carbolici 5,0.

Yon dieser Fllissigkeit wird den Leinmelilum- 
sclilUgen bei bOsartiger Mauke beigemischt. Bei 
gutartiger Mauke m acht m an aus Mehl einen 
diinnflussigen Brei, versetzt diesen m it 1/3 Yolum 
des Maukewassers und wendet das Gemisch ais 
Pinselung an.

Yet. Oleum carb o lisa tu m .
Rp. Acidi carbolici 5,0 

Olei L ini 100,0.
Zum Bestreichen offener Stellen und eiternder 

W unden.

Pockenlecko
Y et. fiir Scbweine.

Rp. N atri n itrici crudi
Natri sulfurici aa 100,0
Fructus Anisi
Radicis Liquiritiae jaa 25,0
Fai*inac secalinae 100,0
Acidi carbolici 3,0
Spiritus Yini 15,0.

S. Tilglicli dreim al einen EsslOffel voll zu geben. 
BOsartige Focken sind m it folgendem Linim ent 
zu bep inse ln :

Focken liiiiine iit 
Yet. fu r Scliwcine.

Rp. Olei Lini 60,0
Vitcllum OYorum duorum
Acidi carbolici 

emulsio.
2,0.

U nguentiim  c o n tra  scabiem  bestiarum
Rp. Sebi taurini 

Adipis suilli
Colopbonii aa 50,0
Acidi carbolici 5,0
Petrolei Italici 25,0.

WAJ/z’scbe co n cen tr irto  Laugo gogon Kamie 
Yet. der Seliafc.

Rp. N atrii carbonici crudi 500,0
Aąutie calidac 1000,0
Acidi carbolici 200,0
Olei anim alis aetherci 50,0
Glyccrini 250,0
Ammonii cblorati 100,0
Aquae q. s. ad 5 Liter.

Zum Gebrauck w ird diese M iscbung m it 30 L item  
warmem W asser yerdbnnt und auf die rliudigen 
Stellen allo 3 Tage eingebtirstct. Sollen Bader 
angewendet werden, so werden 3 L iter der kon- 
centrirten WALZ’scben Laugo m it 100—120 Liter 
W asser yerd&nnt und die Scbafe darin  jeden 
flinften Tag gebadet. Man htite sieli, dass von 
der F llissigkeit den Tliieren in  dic Augen komme.

W aschung bel K lauoiiseuche
der Wiederkiluer.

Yet. I.
Rp. Aluminis crudi 50,0

Aquae calidac 1000,0
Acidi carbolici 10,0
Accti pyrolignosi crudi 500,0.

Anfangs wird diese Fliissigkeit m it einem  gleicben
Volum W asser verdiinnt, spliter unverdunnt an
gewendet.

Y et. II.
R. Cupri sulfurici crudi 25,0

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

Yet. III.
Rp. Acidi n itr ic i crudi 20,0

Acidi pyrolignosi crudi 500,0 
Acidi carbolici 15,0
Aquae communis 1500,0.

Yet. H ufschm iore.
Rp. Lano lini 

Olei Rapae 
Sebi aa 50,0
Acidi carbolici 5,0.

V. Karbolsaure-Verbandstofte. Die Vorschriften zur Herstellung von Karbolsaure- 
Yerbandstoften sind ausserordentlich zahlreich. Im Naolistehenden geben wir lediglich die 
wichtigeren wieder.

Gossypium carbolisatum. K arb o l-W atte . a) E rg au zb .: Verflussigte Karbol
saure (von 90 Proc.) 60 Th., Weingeist (90 Proc.) 1300 Th. Mit dieser Losung triinkt 
man 1Ó00 Th. entfettete Baumwolle. Nachdem man durch Druck die gleichmassige Ver- 
theilung der Eliissigkeit in der Baumwolle bewirkt bat, lasst man diese 24 Stunden in 
einem bodeckten Gofasse stehen und trocknot endlicli bei Zimmortomperatur. Enthalt 
etwa 5 Proc. Karbolsaure.

b) Gall. Man bereitet eine LOsung aus: Karbolsaure 1 kg, Weingeist 13,5 kg, 
Larchenterpentin 500 g. Mit. dieser Losung trankt man entfettete Watte und. presst diese



aoweit ab, dass 1 kg Watte =  1,65 kg Fliissigkoit zuriickhalt, also im Ganzen 2,65 kg wiegt. 
Enthalt etwa 10 Proc. Karbolsaure.

Tela carbolisata. K arb o l-M u ll. K arbo l-G aze. a) E rganzb . Mit einer 
Losung von 120 Th. verfliissigter Karbolsaure (90 Proc.) in 1000 Th. Woingeist triinkt man 
1000 Th. entfotteten Muli oder entfottete Gazę. — Naehdem durch Druck die gleich- 
massige Vertheilung der Eliissigkeit in dem Gewebe bewirkt ist, wird dieses bei Zimmer- 
temperatur getrocknet. Enthalt etwa 10 Proc. Karbolsaure.

b) Gall. \Vird in genau der namlichen Weise bereitet wio die vorstehend behan- 
delte Karbolsaure-Watte der Gall.

c) Nach L ister. 1 Th. Karbolsaure wird mit 5 Th. Harz und 7 Th. Paraffiu 
zusammengeschmolzen; in die heisso Mischung wird Gazę getaucht, welche darauf zwischen 
zwei erwarmten Metallplatton liindurchgepresst wird. Enthalt etwa 6—7 Proc. Karbolsaure.

d) Nach B runs. I ii 2500 ccm einer Losung von 100,0 g Karbolsaure, 400,0 g Kolo- 
phonium, 40,0 g Ilicinusol in 2000 ccm Woingeist wird 1 kg (ca. 25 m) Muli oder Gazo 
eingetaucht, mit den Handen gleichmassig durchgearbeitet und schliesslieh horizontal zum 
Troeknon ausgospannt.

Karbol-Jute. a) U n fix irt. (lOproc.): Karbolsaure 150,0, Woingeist 1000,0, destil- 
lirtes Wasser 850,0, gebloichte Jutę i kg. b) F ix ir t. (lOproc.): Karbolsaure 100,0, Kolo- 
phonium 200, Woingeist 1100,0, Glycerin 500. c) Nasso Ju to . Durch Einlegen von Juto 
in eine Sproe. oligo Karbolsiiurelosung und darauffolgendes Abpressen.

Catgut nach L ister. In oino Mischung von 1 Th. Ohromsaure, 4000 Th. Wasser 
und 200 Th. Karbolsaure wh-d unmittelbar nach der Bereitung so viel Oatgut gelegt, ais 
Karbolsaure in der Mischung vorhanden ist, nacli 48 Stunden wird es herausgenommen. 
Nach dem Trocknen wird es entwoder auf eine Spule straff aufgewickelt, oder in einer 
20 proc. oligen Karbolsiiurelosung aufbewahrt.

Antiseptisclie Soide zum Nillien wird durch einstiindiges Kochen in einer 5proc. 
wiisserigen Lósung von Karbolsaure dargestellt.

f  Kaliumphenylnt, Kalium phenylicum sou carbolieum C(,H0OK =  132. In trock- 
nem Zustande zu erhalten durch Eintragen von 39 Th. metali. Kalium in 94 Th. Phenol 
in einer Wasserstoffatmosphiire unter Erwarmen. Earblose krystallinische (fascrige) Stiicke, 
welche bald oberflachlich roth worden. Hygroskopisch. Y o rs ic h tig , vor L icht ge- 
echu tz t, aufbewahren. Eine wasserige Losung, welche rund 50°/0 C„H5OK enthalt, wird 
erhalten durch Auflosen 100 Th. Phenol in 175 Th. Kalilaugo von 1,33—1,334 spec. Gow.

f  Natriumplienylat. Natrium phenylicum sou carbolieum. 08Hr,ONa =  116. Wie 
das vorige durch Einwirkung von 23 Th. metali. Natrium auf 94 Th. Karbolsaure. Eine 
Auflosung ron 100 Th. Phenol in 130 Th. Natronlauge von 1,33—1,334 spec. Gew. -|- 14 Th. 
Wasser enthalt rund 50 Proc. C0H5ONa.

'(■ Phenol sodę dissous (Gall). Acidi carbolici 70,0 g, Liq. Natrii caustici (1,332 
spec. Gew.) 100,0 g, Aąuae q. s. ad 1 Liter. Enthalt rund 10 Proc. Natriumplienylat.

f  Aininonium phenylat. C6Hr,ONHi. Durch Einleiten vpn' trockncm Ammoniak in 
Phenol zu erhalten. Weisses, sublimirbares Pulver. Eine Losung von 100 Th. Phenol in 
180 Th. Ammoniakflussigkoit (0,960) enthalt rund 40 Proc. OcH6ONH,.

Acidum carbonicum.
I. Acillum carbonicum. Kolilensiiure(anhydrid). Kohlendioxyd. Acidecnrbo- 

niąue. Carbonio acłd. (JO , =  44. Earbloses, nicht brennbares, Yerbrennung und Athmung 
nicht unterhaltendes Gas von sauerlich-stechendem Geruoh und Geschmack. B,othet in 
feuchtem Zustande yorubergehend Lackmus. Es ist 1,52 mai schwerer ais Luft. Bei 0° 0. 
und 760 mm B wiegen 1000 ccm =  1.9781 g oder 1 g ist =  505.52 ccm. In Wasser ist 
es ziemlick loslich. 1 Vol. Wasser liist unter gewoknlickem Druck bei 0° =  1.796 Vol., 
bei 5° =  1,45 Vol., bei 10° == 1,18 Vol., bei 15° =  1.002 Vol., bei 20° =  0.901 Vol. Kolilen- 
saure. Durch Kochen kann die gesammte Kohlensaure aus der wasserigen Losung ver- 
trieben werden. In Alkohol, ferner in Benzin und anderen Kolilenwasserstoffen ist die 
Kohlensaure wesentlich leichter loslich ais in Wasser.

Bei 0° kann sie durch einen Druck von 30 Atmospharen zu fliissiger Kohlensaure 
kondensirt werden. Diese siedet bei —78° und erzeugt beim freiwilligen Verdunsten so in- 
tensiye Kalte, dass ein Theil zu fester Kohlensaure, sclmeeartigen Massen erstarrt.

Darsteilung a) d e r  g asfó rm ig en  K oh lensau re . Die fur analytische und andere 
fthnlichen Zwecke erforderlichen kleinoren Mengen Kohlensaure erzeugt man durch Ein-



wirkung von yerdiinnten Siiuren aufKarbonate in oinem Kipp’schen oder diesem alinlichon 
Apparate (s. Aoidum sulfhydricum). Am zweckmassigston verwendet man weissen Marmor 
(100 Th.) und 15procentige Salzsiiure (500 Tli.). Das entwickelte Gas wird zu seinor 
Reinigung durch Wassor oder dunne Sodalósung geleitot; soli es getrocknet werdon, so 
kann dies durcli Oalciumchlorid, konc. Schwofolsaure oder glasige Phosphorsiiuro geschehen. 
Grauer und schwarzer Marmor, sowio Kroide, licforn heim Zersetzen mit Siluron ein iibel- 
riechendes Kohlcnsiiuregas. Benutzt man Kombinationen von Kreide oder Magnesit oder 
Dolomit mit yerdunnter Schwefelsaure, so ist die Zersetzung der Karbonate durch h&uliges 
Umschutteln der Mischung zu befordern. Uober Reinigung der Kohlensaure s. boi Aquae 
minerales.

b) Yon fliissiger K ohlensaure . Dio gegenwartig in Deutschland von rund 
80 Fabriken geiibte Fabrikation bezweckt die Yorwerthung der dem Erdbodcn freiwillig 
entstromenden, forner derjonigen Kohlensaure, welche in Heizgasen, in den Gasen der Kalk- 
ofen etc. enthalten ist.

Da, wo dem Erdboden re in e  Kohlensaure freiwillig entstromt (M ofetten), fangt 
man sio in Gasomotern auf und fiilirt sie durch Komprimiren in den lliissigen Zustand 
iiber. Aus Heizgasen u. dergl. gewinnt man sie wie folgt:

Die kolilensaurohaltigen Gase wcrden zunachst durch Wasser gewasclion, alsdann in 
den unteren Theil eines Thurmes eingeleitet, wo ihnen von oben — durch Cascaden-Ein- 
richtung yertheilt — Natriumkarbonatlosung entgegenrieselt. Diese bindet die Kohlensaure 
zu Natriumbikarbonat. Hat die Laugo geniigend Kohlensaure aufgenommen, so scheidet 
man entweder das Natriumbikarbonat in testem Zustande ab und treibt die Hillfte der 
Kohlensaure durch Gliihen aus, 2NaHOOa =  H.,0 -j- Na.2C03 -f- C02, oder — neuerdings — 
man erhitzt die Bikarbonat-Laugen, wobei gleichfalls Ruckbildung yon Natriumkarbonat 
und Abspaltung von Kohlensaure erfolgt. Das regenerierte Natriumkarbonat geht in den 
Betrieb zuriick, die entwickelte Kohlensaure aber wird durch Filter von Kohle und Watte 
filtrirt, durch Oalciumchlorid entwassert und schliesslich in Cylinder aus Eisen bezw. Stalli 
gepumpt, in denen durch einen Druck von 30 Atmospharen bei 0° die Verfliissigung 
erfolgt.

c) Yon fe s te r  K ohlensaure . Um aus fliissiger Kohlensaure festo darzustellen, 
legt man eino vollig gefiillto Kohlensauro-Flasche lio riz o n ta l auf einen Bock; eine nicht 
vóllig gefiillte Flasehe bringt man — die OolTnung nacli unten ■—■ in so stark geneigto Lagę, 
dass die F liiss ig k e it im In n e m  der F lasehe  iiber dem Ausfiussventil stoht. Als
dann bindet man einen Beutel von lockerem Wollgewebo vor das Ausflussventil und ofinet 
dieses ftir kurze Z eit. Es wird nun aus der Flasehe ein diinner Stralil fliiss ig e r 
Kohlensaure in den Beutel getrieben; ein Theil dersclben yergast und yerwandelt den ubrigen 
Theil in feste Kohlensaure.

Wiirde man die Flasehe aufrecht stohon lassen, so wiirde beim Oeffnen des Hahnes 
die Kohlensaure lediglich in Gasform austreten. Es wiirde — da unter diesen Umstilnden 
fiiissige Kohlensaure nicht dio Flasehe yerliisst — auch feste Kołilensaure nicht entstehen. 
Hatte man richtig operirt, so findot sieli in dom Beutel ein lockerer Schnee von fester 
Kohlenstiuro, welcher an der Luft, ohne zu schmelzen, allmahlich yergast. Bringt man 
diesen Schnee durch Pressen in kompakte Stiicko, so kann man diese, besonders wenn sie 
in wollene Tiicher eingeschlagen werden, mehrere Stundon konserviren.

F iiiss ig e  K o h len sau re  ist eine fast farblose Fliissigkeit, welche bei —78° siedet, 
bei —58° aber fest wird. Der kritische Punkt fur die Verfliissigung ist -)- 31°, d. h. ober- 
halb dieser Temperatur ist selbst bei noch so grosser Steigerung des Druckes eine Ver- 
lliissigung nicht moglich. — Der Druck, welehen die fiiissige Kohlensaure ausiibt, ist bis 
31° (d. h. bis zum kritischen Punkte) led ig lich  abhangig- yon der T em p era tu r. Er 
betriigt bei —|— 5° == 40,5, boi -p 20° =  58,5, bei 30° =  73 Atmospharen. Ueber 31° 
hinaus ist der Druck sowohl yon der Temperatur, wie von dem Grade der Fiillung ab
hangig. Bei einer bestimmten, glcichbleibenden Fiillung betrug er z. B. hei 105° =  775, 
bei 143,5° =  985 und bei 161° =  1100 Atmospharen. Aus dem Vorstehenden ergiebt 
sich, dass es gcfahrlich ist, Flaschen mit fliissiger Kohlensaure iiber -f- 31° hinaus zu er- 
warmen, dass man yielmohr dafiir Sorge zu tragen liat, dass die Temperatur der Flaschen 
die mittlere Witrme von 15—20° nicht iiberschreitet.

Die Versendnng der fliissigen Kohlensaure erfolgt in Flaschen aus Eisen (Stahl), 
welche amtlick auf einen Druck von 250 Atmospharen gepriift worden sind; diese Prufung 
ist alle 3 Jahre zu wicderholen. Fiir dio Lagerung etc. solcher Flaschen existiren beson- 
dere Verordnungen, mit denen man sieli genau yertraut zu machen hat. Vergl. Pharm. 
Kalender, 1896. Jahrbueh S. LXXXVI.



In don letzten Jahren sind wiederholt Explosionen solcher Flaschen erfolgt. In 
einigen Fallen wurdo festgestellt, dass die Flaschen in Folgę mangelhaften Ausgliihens 
nicht ziih genug waren, in anderen Fallen scheint die Ursaehe darin bestanden z u haben, 
dass die Wandungen der Flaschen durch die Kohlensiiure (bei Gegenwart von Wasser und 
Glycerin) angegriffen wurden. Sehr beąuem fiir den Gebrauch der fliissigen Kohlensiiure 
ist die Einrichtung der R e d u c iry e n tile , welche es ermogliehen, dass man die Kohlen- 
saure mit einem yerminderten, beliebig abzustufenden Drucke ausstriimen lassen kann. 
Vergl. auch unter A quae m inera les.

F es te  K o h le n sa u re  in Schneeform bat ein geringeres spec. Gewieht ais Wasser, 
duroli Komprimiren kann das spec. Gewieht bis auf 1,5 erhoht werden. •— Will man die 
feste Kohlensaure zur Kalteerzeugung benutzen, so bringt man sie im schneeformigen Zu- 
stande in eine Porzellanschale, feuchtet sie mit Aether an, bringt in diese Mischung die 
abzukiililenden Gefasse und deckt das Ganze mit wollenen Tiiohern zu. Die Temperatur 
sinkt bis auf —80".

A n a ly se .  Man erkennt die Kohlensaure in freiem Zustande daran, dass sie beim 
Einleiten in klares Kalkwasser oder Barytwasser weisse Niederschlage von Calciumkarbonat 
bez. Baryumkarbonat erzeugt, welche sich in verdiinnten Sauren (HCl) unter Aufbrausen 
losen. Die Salze der Kohlensaure brausen beim Uebergiessen mit yerdiinnten Mineralsauren 
(HCl) auf; das entweichende Gas wird auf scin Yerhalten gegen Kalk- und Barytwasser 
gepriift.

Die B estim m ung  der Kohlensaure erfolgt je uach den niilieren Bedingungen 1) ge- 
wichts-analytiseh, 2) gas-analytisch, 8) maass-analytisch.

1. G ew ich ts-an a ly tisch . Diese 
Bestimmung kann nach zwei Verfabren 
ausgofuhrt werden: a) d u reh  in d ire k te  
W agung. Man kann sich des beistohen- 
den einfachen Apparates von F r e s e n iu s  
bedienen. A  und B  sind zwei leichte Kol- 
ben von etwa 100 ccm Fassungsraum. Die 
zu analysirende Substanz wird in B  ein- 
gewogen und mit etwas Wasser ubergosseu.
A  wird zu etwa 1/3 mit konc. Schwefel- 
saure beschickt. Bei C ist der Apparat mit 
einem Glasstabchen luftdicht yerschlossen.
Der so yorbereitete Apparat wird gewogen.
Alsdann saugt man bei D  yorsichtig an, 
yerschliesst den Schlauch bei D  durch Zu- 
sammendriicken und liiftet hierauf den 
Schlauch yorsichtig. D urch das Saugen war 
in A  sowie in B  ein luftyerdunnter Raum 
entstandon. Beim Ltiften des Schlauches 
wird durch den Druck der ausseren Luft 
etwas Schwefelsaure von A  nach B ve- 
presst. Hierdurch erfolgt in B  Entwick- 
lung der Kohlensaure, welche nach A  ent- 
weicht und an die dort yorgeschlagene Fig. 5-
Schwefelsaure den beigemengton Wasser-
dampf abgiebt. Ist die Zersotzung boondet, so saugt man schwach an D, liiftet alsdann 
den Yerschluss C und saugt noch so lange (5 Min.) Luft durch den Apparat, bis man 
sicher is t, dass alle Kohlensaure aus dem Apparat entfernt ist. Alsdann setzt man den 
Verschluss bei C wieder auf und wagt den Apparat nach dem Erkalten. Die Differenz 
zwischen beiden Wagungen ergiebt die vorher yorhanden gewesene Kohlensaure.

Man benutzt diese Methode zur Bestimmung der Kohlensaure in solchen Salzen, 
welche durch Schwefelsaure ohne Bildung von Niederschlagen leicht zersetzt werden, also

den Kar,30naton bezw. Bikarbonaten von K, Na, NII„ Mg, nicht aber von Ca, Ba, Sr. 
An Stelle des beschriebenen Apparates sind andere, noch handlichero im Gebrauch, z. B. 
dio_von Bunsen, Geissler, Mohr u. a. Von der zu analysirenden Substanz wagt man 
soyiel ein (0,5—1,0—2,0 g), dass etwa 0,2—0,3 g Kohlensaure zu erwarten sind.

P) D u rch  d irelcte W agung. In beistehender Figur 6 ist A  eine mit Kalilauge be- 
schickte Vorlago, welche auch durch eine Waschflasche ersotzt werden kann. a ein Kugel- 

H andb. d. pharm . Praxis. I. o



tricliter, B  der Zersctzungskolben, C ist ein mit wenig Calciumclilorid gefulltes Rolir. 1) ist 
mit Calciumclilorid vollig gcfiillt, E  cnthiilt mit Kupfersulfat getrilnktc u ud wieder getrock- 
netc Bimssteinstiicke, F  ist wioderum mit Calciumclilorid vollig gcfiillt. G ist ein mit 
33proc. Kalilauge bescliickter Kali-Apparat, g ist cin mit Natronkalk, h ein mit Oalcium- 
chlorid gefulltes gerades Rolir, II  ist eine mit Scbwefolsaurc bcscbicktc Waschflasche. 
Man priift zunachst den Apparat auf scine Dichtigkeit, indem man den Sehlaueli vor A 
abklemmt, den Halin des Kugcltrichters ofinct und nun boi II  miissig ansaugt. Es muss 
nun, wenn man mit dem Saugen aufliort, dio Kalilauge in G doutlich zurucksteigen und 
ihron Stand mindestons 5 Minuten lang bclialten.

Ist der Apparat dicht, so wagt man G~\- g genau und schaltct sio wieder ein. In 
don Zersetzungskolben B  wagt odor misst man dio zu .untersucliende Substanz genau ein, 
setzt den Hahntrichter auf, scliliesst don Halin und ftillt den Tricliter ganz oder zum Tlieil 
mit 10 proc. Salzsaure (nicht koncentrirter!). Jetzt klemmt man den Schlauch zwischon 
A  und a ab, und lasst durch don Tropftrichter langsam die Saure zufliessen (event. unter 
Ansaugen bei H). Der Zufluss wird so geregelt, dass ein ruhiges Rassiren der Gasblasen 
bei G zu beobachton ist. Wenn alle Saure zugefiosscn ist und der IJurcbtritt von Gas

blasen bei G aufhort, so erwarmt man den Kolbon B  langsam bis gerade zum beginnenden 
Siedcn. Hierauf schliesst man bei I I  einen Aspirator an, setzt dieson in Thatigkeit, Offnet 
alsdann  don Yerscbluss zwischen A  und a und leitet einen ruhigen Luftstrom durch den 
Apparat, bis alle Kohlensaure aus demselben ontfernt ist. Dio Dauer richtet sich nach 
dem Volumen des Apparates und betragt '/2—2 Stunden. Nach 1/2stiindigem Erkalton 
werden G -\- g gowogon, Ilas Mehrgewicht ist dio boi der Bestimmung erhaltene Kohlon- 
saure. Bodingung ist, dass die Calciumchlorid-Róhren n e u tra le s  Calciumclilorid enthalten. 
Die mit gowOhnlicliem Calciumclilorid gofiillten Rohren sind dalier vor der Ingebrauchnahme 
mit Salzsaure oder Kohlensaure zu sattigen und von dom Ueberscliuss dieser Gase durch 
Ueberleiten trockner Luft zu befreien. An Stello dos Oalciumchlorids kann zweckmassig 
auch glasige Phosphorsauro treten. — Die Ein wago von Substanz betragt so viel, dass 
schliesslich 0,3—0,4 g Kohlensaure zur Wagung gelangon.

Mit Hilfe dieses Yerfahrens liisst sich die Kohlensaure bestimmen in allen kohlen-
sauren Salzen, wclche mit Salzsaure keine in der Wanno unloslichen Verbindungen geben, 
also in allen Karbonaten und Bikarbonaten mit Ausnahme derjenigen yon Silber und

Quecksilber. Nattirlich kann man an Stelle der 
festen Salze auch Losungen untersuehen. Das 
gleiehe Verfahren wtirde unter Hinweglassung 
der Saure auch geeignet sein, um die in Was- 
ser geliiste Kohlensaure zu bestimmen, ferner 
unter Hinweglassung des Zersetzungskolbens zur 
Bestimmung der Kohlensaure in Luft und an- 
deren Gasen. An Stelle des in der Figur ge- 
zeichneten Kaliapparates nach L i e b i o  kann na- 
turlich auch ein anderer, z. B. der nach Geiss- 
l e b  treten.

Ueber die g a sa n a ly tisc h e  Bestimmung yergl. B u n s e n : Gasometrische Methoden, 
und H e m p e l , Gasanalyse. Die maassanalytische Bestimmung wird bei Luft und Wasser 
behandelt werden s. Aer und Aqua.

Fig. 7. Kali-Apparat 
nach Liebig.

Fig. 8. Kali-Apparat 
nach Geisslkr.



A n w en d u n g *  Heine gasfdrmige Kohlensaure findet gelegentlieh Verwendung zu 
Rektal-Injektionen bei Plitliisikern. Der Arzt benutzt alsdann eine kleine Flasche fliissiger 
Kohlensaure mit R e d u c ir-Y e n til und fiihrt dem Patienten in einer Sitzung unter etwa 
Va—1 Atmosphare Druck 2—4 Liter Gas ein. T ech n isck  findet die fliissige Kohlensaure 
beim Bieraussehank, zur Fabrikation von Mineralwassern, fiir Feuerlosch-Zweoke (Gas- 
spritze), zum Heben von Schiffen, ais Kraftąuelle eto. ausgedehnte Anwendung.

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

V e rg iflu n g . Kohlensaure unterhalt weder die Verbrennung noch die Athmung. In 
reiner Kohlensaure erloschen Lieht und Feuer, Thiere crstickpn. Daher konnen Menschen 
zu Schaden kommen, wenn sie Raume betreten (Gahrraume, Brunnen, Gruben eto.), in denen 
Ansammlungen von Kohlensaure yorhanden sind. Man priift die Luft in solohen Raumen 
durch Hineinbringen eines brennenden Lichtes. Brennt dieses heli weiter, so nimmt man 
an, dass auch ein Menseh in dieser Luft leben kann. Yerlosoht das Lioht jedoch, oder 
brennt es triibe, so ist die Luft ais verdachtig anzuseken.

Menschen, die durch Einathmen von Kohlensaure bewusstlos geworden sind, bringt 
man sofort in frische Luft. Nach dem Oeffnen der Kleider leitet man kiinstliehe Athmung 
ein und sucht zugleich durch Hautreize (Auflegen von Senfteig) Athmung und Herzthatig- 
keit wieder in Gang zu setzen.

Limonaden-Bonbons. Zucker 800,0, Natriumbikarbonat 100,0, Weinsaure 100,0 werden 
feingepulvert, gemischt und mit einer Mischung von Oitronenol 5 Tropfen und Spiritus
200,0 angestossen, worauf die noch feuchte Masse in Forrnen von Weissblech eingedriickt 
wird, die vorher mit OaoaoOl auspolirt sind. Verpackung in Stanniol.

Limonaden-Pastillen. Oitronensaure 50,0, Arabisches Gummi 100,0, Zucker 850,0 
feingopulvert, mit 5 Tropfen Citrononiil mischen, mit Spiritus von 70 °/0 anstossen und 
Pastillen von 1 g Schwere forrnen. Beide Vorschriften lassen sich in Bezug auf Farbę und 
Aroma modificiren.

Stollwercks Brause-Limonaden-Bonbons bestehen aus yiereckigen Kastchen von 
leicht lOslicher aromatisirter Zuclcermasse, die mit Kiigelchen aus Natriumbicarbonat und 
Weins&uro gefiillt sind.

P a s t i l l i  ae ro p lio ri.

P a s t i l l i  ( T r o c h is e i )  S e l t e r s ,  D ra g ć o s  
m i n e r a l e s  d e  M bge.

Rp. N atrii bicarboniei plv. 100,0 
Acidi tartaric i plv, 90,0

Durch Komprim iron m it Hilfe von Spiritus 100 
Pastillen zu forrnen.

P o tio  offeryoRcons. (Gall. Hely.)

P o t i o n  g a z e u s e .  P o t i o n  a n t i y o m i t i y e  
d e  R iy ih r e .

No. I. P o t i o n  a l c a l i n e .

Gall. Hely.
Rp. Kalii bicarboniei 2,0 —

N atrii oarbonici — 9,0
Aquae 50,0 81,0
Sirupi Sacchari 15,0 10,0

No. IX, P o t i o n  a c id e .

Acidi citrici 2,0 4,0
Aquae 50,0 80,0
Sirupi C itri 15,0 10,0

Zum Gebrauche m iscbt m an in  einem Wasserglase 
gleiche Eaum tbeile beider Liisungcn. Aucb kann 
m an den Krnnlcen je einen Essloffel yon beiden 
LBsungen einnehm en lassen, und zwar is t alsdann 
No. I  znerst zu nebmen.

P o tio  ltiy o ri. (Ph. Germ. III)
M i x t u r a  s a l i n a  E i y e r i i .  P o t i o  C i t r i .  S a -  

t u r a t i o  o i t r i c a .  E iv j i l t 's c h e r  T r a n k .
Ep. Acidi citrici . 4,0

Aquae '  ' 190,0
N atrii carbonici cryst. 9,0 

Das N atrium karbonat wird der Citronensilurelijsung 
in  kleinen K rystallen zugefiigt, diese durch 
mUssiges TJmschwcnken iangsam gelBst und die 
Flasehe yersclilossen. N u r  z u m  G e b r a u c h e  
z u  b e r e i t e n .

P u ly is  ftoropliorus (Germ. III). 
P n ly is  offeryescons (Hely.).

Germ. Helv.
N atrii bicarboniei 10,0 30,0
Acidi tartarici 9,0 27,0
Sacchari 19,0 43,0

F iir den H andyerkauf em pfieblt es sich , diesem 
Pulver etwa 1 g M agnesium carbonicum zuzu- 
setzen.

P u ly is  aerop lio rus ang licus  (Germ. III).
P u ly is  aerop lio rus  an g licu s  (Austr.).

P u ly is  efferyoscons ang licus  (Hely.). Poudro  
gnzogbno a lca lin e  (Gall.)

Poudre gnzoghno 
neutre (Gall.)

Rp. Acidi tartarici ply. 1,5 2,0

N atrii bicarboniei 2,0 2,0

Die WcinsSure is t in  eine weisse, das N atrium 
bikarbonat in  eine blaue oder rothe Kapsel ein- 
zuftillen.



Pulyis aeropliorus O arolinotisis.
K a r l s b a d  e r  B r a i i s e p u l v e r .  

I. N atrii sulfurici sieci plv. 1,75
N atrii chlorati plv. 0,72
Acidi tartarici 0,72

In  eine weisse Kapsel.
II . N atrii bicarbonici 2,4

Kalii sulfurici 0,08
In  eine blauo oder rotę Kapsel.

Puly is aerop lio rus IlufolancU (Pb. paup.l.
P lv . a e r o p l i o r u s  c. C r e m o r e  T a r t a r i .

Rp. Mngncsii carbonici 10,0
T artari depurati 20,0

P ulyis aerop lio rus g ftiiiu la tus.
G r a n u l i r t e s  B r a u s e p u lv e r .

Ilp. N atrii bicarbonici plv. 85,0 
Acidi tartaric i plv. 40,0
Acidi citrici plv. 30,0

Man erwSrmt die M ischung in  einer Porzellan- 
scbale gelinde im  Wasserbade und arbeitot sio 
m it 30,0 Spiritus durcłi. Die noch feuchte Masse 
reib t m an durch e in passendes Haarsieb oder 
ein Sieli von verzinntem Eiscnblech und trocknet 
sogleich im Troekcnsclirank. Gleiclilieit der 
K orner w ird durch Absiebon erzielt. Eisorno 
Geriltho sind zu vermeiden!

Puly is aerop lio rus Simon.
lip. Acidi tartarici plv. 4,0

Sacchari plv. 4,0
N atrii bicarbonici plv. 4,0 
Magnesii carbonici 1,0

Pulyis aeropliorus e itra tu s .
Rp. Pulveris agroplioii 50,0 

Olei Citri gtt. 5.

Pnly is aerop lio rus cum M aguesia.
M a g n c s i a b r a u s e p u l y o r  (Ergiinzb.).

Rp. Acidi tartarici 1,0 
Elaeosacchari C itri 2,0 
Sacchari pulv. 3,0 
Magnesii carbonici 4,0

Pulyis aerop lio rus m en th a tu s.
Rp. Pulveris aeropliori 50,0 

Olei Mcntliae pip. gtt. 5.
Pulyis aerop lio rus z ing ibo ra tu s .
Rp. Pulveris aerophori 100,

Olei Zingiberis gtt. 1.

P uly is p is to riu s .
B a c k p u  1 v o r. I I e f o p u l v e r  (am erikanischcs) 

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

Auf 500 g Mchl =  15—20 g.
D eutsches B ackpulyer.
Acidi tartarici 15,0 
N atrii bicarbonici 20,0 
Amyli Oryzae 35,0 

Auf 500 g Mchl =  30—40 g.

S a tu rn tio  s im plex  (Form. Berol). 
Liąuoris Kalii carbon. 15,0 
Aceti 80,0
Sirupi Saccharis 15,0
Aquae ad 200,0

II. Phosgen. Kohlensiiureclilorid. Kolilenoxychlorid. Cnrbonylclilorid. COC1,
(Mol.-Gew. =  99). Bntsteht durch direkte Yereiniguug von Kohlenoxyd mit Chlor CO -f- 
OL =  C0C12. Ferner durch Zersetzung des Chlorofoims durch Luft und Licht. T ech n isck  
dargestellt nach P a t e r h o , indem man ein Gemisch von Kohlenoxyd und Chlor tiber gliihende 
Knochenkohle leitet. Farbloses, ersticlcend riechendes Gas, durch Druek und Kalte zu einer 
Fliissigkeit kondensirbar, welche bei -|- 8° siedet. Yon erstickendem Geruche, eingeathmet 
giftig.

Im Handel ist es erhaltlich in Toluol-Losung (mit 20°/0 COOL) und ais fiiissiges 
Phosgen in Glasrohren eingeschlossen. Verwendet wird es in der chemischen Synthese 
z. B. zur Darstellung der Salole und von Theerfarhstoffen.

Acidum chinicum.

I. Acidum chinicum. Cliinns&ure C7II]20„ ist in den echten Chinarinden zu 5—8 
Proc. an Kalk und an die Alkaloide gebunden yorhanden. Ausserdem in den Blattern 
von Yaccinium Myrtillus, im Kraut von Galium Mollago, in den K affeebolinen , im 
W iesenhen.

D a rste llu n g . Man behandelt gepulyerte Ckinarinde 2—3 Tage mit kaltem Wasser, 
yersetzt den Auszug mit wenig Kalkmilch, um Chinagerbsaure und kleine Mengen von 
Alkaloiden zu fallen, und dampft das Filtrat zum Sirup ein. Nach mehrwochentlichem 
Steken am kiihlen Orte krystallisirt Calciumchinat (chinasaurer Kalk) ans. Man reinigt 
es durch Umkrystallisircn und zerlegt es durch Schwefelsanre oder Oxalsaure.

E ig en sc lia ften . Chinasaure bildet wasserhelle rhombiseho Prismen von rein und 
starksaurem (nicht bitterem) Geschmack, loslich in 2 Th. Wasser, weniger loslick in 
Alkohol, fast unloslich in Aether. Selim.-P. 162°. Die wśisserige Lbsung ist linksdreliend.



II. Calcilim chinicum. Chinasaurer Kalt. Calciumcliinat. (C7Hn0 6jaCa-)-10 IM), 
durch Neutralisiren dci' wasserig-en Losung der Chinasaure mit Oalciumkarbonat nu er- 
halten. Seidenglanzende, rliombisclie Blattehen, in 5—(5 Th. Wasser loslich, in absolutem 
Alkohol unloslich,

III. Aether chinicus. a) das reine Aetliylchinat, der Cliinasilure-Aethylather
C0H,(OH)4C02 . C2H, wird durch Einwirkung von Aet.hyljodid auf das Silherchinat erlmlten 
C„H,(0H)4C0aAg 4- JC2H5 — AgJ -f- C6H,(0H)4C02. C2Ii6. Hager giebt folgende Yorschrift: 
Man mischt 100 Th. Weingeist (95 Proc.) mit 100 Th. konc. Schwefelsiiure und lasst die 
Mischung in gut verschlossener Elasche zur moglichsten Bildung yon Aethylschwefelsiiure 
mehrere Tage an einem lauwarmen Orte stehcn. Dann bringt man unter Umschiitteln in 
kleinen Portionen 400 Th. gepulyertes und entwassertes Calciumcliinat liinzu und lasst 
unter ofterem Umschuttcln nochmals eine Woche in wohlyerschlossener Elasche stehen. 
Dann fiigt man 100 Th. absolut.en Weingeist hinzu, mischt, lasst einen Tag absetzen und 
filtrirt. Das Eiltrat wird mit 10 Th. Natriumbicarbonat und etwas Thierkohle digerirt 
und nach 24 Stunden nochmals filtrirt. Das Eiltrat wird nun aus dem Wasserbade der 
Destillation unterworfen. Alkohol destillirt iiber, der Chinasaure-Aether yerbleibt im Riickstande.

E lg e n sc h a fte n . Eine dickiiiissige klare, farblose oder blassgelbliche, brennend 
und bitter schmeckende, in Wasser und Weingeist leicht, in Aether weniger lbsliche 
Pliissigkeit. Der Siedepunkt liegt Uber 200°, doch findet schon bei gewohnlicher Tempe
ratur geringe Yerdunstung statt. In wasseriger Losung- zersetzt sieli der Aether leicht 
unter Spaltung in Aethylalkohol und freie Chinasaure.

A u fb e w a h r u n g  und A n w e n d u n g .  Aufbewahrung in kleinen, moglichst ge- 
fiillten Glasern, yor Licht geschtttzt. — Anwendung innerlick zu 1,0—2,0 g in wasseriger 
Losung, besonders abor in Inhalationen gegen Intermittens: 2—3,0 g des Aethers werden 
auf eine Kompresse gegossen und eingeathmet.

b) Chiiiaiither yon Git on & Wuzian. Diese beschrieben ein Praparat, welches sie 
durch Destillation von chinasaurem Kalk mit Alkohol und Schwefelsiiure dargestellt hatten 
und zwar yerwendeten sie das Destillat. Dieses Praparat ist keinc einheitliche chemische 
Verbindung, sondern eine Mischung yerschiedenartiger Substanzen, im wesentliclien Alkohol, 
Aethylather und wenig Chinaather enthaltend.

Acidum chromicum.
t  Acidum chromicum (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). Acide chromiąue ery- 

slallisć (Gall.). Chromsiiuro (Anhydrid). CUromtrioxyd. Chromie acid. Chromie 
Auhydride. Cr03 =  100. Das in Frage stehende Praparat ist wissenschaftlich nicht ais 
„Chromsaure11, sondern ais „Chromsaure-Anhydrid oder Chromtrioxyd“ zu bezeichnen.

D a rs te llu n g . 300 Th. Kaliumdichromat, 500 Th. Wasser und 775 Th. konc. 
Schwefelsiiure werden bis zur yollstiindigen Losung orkitzt und 12 Stunden stehen gelassen, 
um das Kaliumbisulfat auskrystallisiren zu lassen. Die Mutterlauge wird auf 80—90° 
erhitzt und zunachst mit 275 Th. konc. Schwefelsaure (unter Umriihren in kleinen Portionen) 
und so viel Wasser yersetzt, dass die zunachst ausgeschiedene Chromsaure sieh gerade wieder 
lost. — Nach 12 Stunden des Stehens an einem ktihlen Orte giesst man die Elilssigkeit 
von den Krystallen ab und erhalt durch Eindampfen der Lauge weitere Krystalle. Man 
lasst die Krystalle in einem bedeckten Trichter abtropfen, trocknet sie auf einer porosen 
Thonplatte, waseht sie nach und nach mit wenig Salpetersśiure, trocknet sie wieder auf einer 
neuen Thonplatte und entfernt die Salpetersaure durch Erhitzen auf 60—80° (Ph. Helv.). 
Die Darstellung ist materiell nicht gewinnbringcnd. K2Cr20? -f- 2 H4S04 =  2KHS04 2 Cr03 
- |-H 20. Die Schwierig-keit bei der Darstellung liegt namentlick in der Gewinnung eines 
schwefelsaurefreien Prap arates.



JO igenschaften. Die reine (schwefelsaurefreie) Chromsaure bildet dunkelbraun- 
rothe, massig hygroskopische Nadeln bez. rhombische Prismen, welche in weniger ais dem 
gleicken Gewichte Wasser loslich sind. Schwefelsaurehaltige Chromsaure steli t scharlach- 
rothe Krystalle dar und ist stark hygroskopisch. In der Hitze (bei etwa 200°) scbmelzen 
die Krystalle zu einer fast schwarzen Flussigkeit, die bei etwa 300° in griines Cbromoiyd 
und Sauerstoff zerfallt 2 Cr03 == 3 O —|- Cr203. Beim Erwarmen der Chromsaure mit Schwefel- 
saure wird Sauerstoff, beim Erwarmen mit Salzsaure Chlor in Freiheit gesetzt. Zahlreielie 
leicht oxydirbare unorganische und organische Substanzen (S02, H„S, CO, Alkohol, Glyeerin, 
Oxalsiture, Weinsaure) redueiren die Chromsaure zu Chromoxyd. Die Reaktion ist oft sehr 
heftig, so dass z. B. beim Zusammenbringen krystallisirter Chromsaure mit Alkohol, Glyeerin, 
Zueker, Gerbsaure, Kork u. dergl. unter Umstanden Entziindung eintreten kann. Werden 
Chromsaure oder ein chromsaures Salz der Destillation mit Koclisalz und Schwefelsaure 
unterworfen, so destillirt Chromoxychlorid (Chromacichlorid) Cr02Cla iiber, welohes durch 
Wasser in Chromsaure und Salzsaure zerlegt wird. (Nachweis von Chlorwasserstoff neben 
Bromwasserstoff).

Yon Salzen der Chromsaure sind besonders zwei Reihen bekannt. Die „C hrom ate“ 
oder n e u tra le n  C hrom ate leiten sich von dem Chromsaurehydrat Cr04H2 ab; sie sind 
meist gelb oder roth gefarbt, yiele von ihnen sind unloslich. Die friiher ,,sau re  C hro
m a te 11 genannten (doppelt chromsauren) Salze werden gegenwartig ais Salze einer Pyro- 
oder Dichromsaure Cr2 O, H„ aufgefasst und dementsprechend „Pyroohromate11 oder „Di- 
chromate11 genannt.

A n a ly se .  Man erkennt die fre ie  Chromsaure an ihrem Aussehen. Fiigt man zu 
ihrer wasserigen Losung etwas Wasserstoffsuperoxyd und schiittelt sofort mit Aether aus, 
so farbt sich die atherisehe Schicht prachtvoll blau. — Die mit einem Alkali neutralisirte 
Losung der Chromsaure giebt folgende Realttionen:

1) Baryumchlorid erzeugt citronengelbcn Niederschlag von Baryumohromat BaCr04, 
der in Salzsaure und Salpetersaure loslich, in Essigsaure unloslich ist. 2) Bleiacetat oder 
Bleinitrat fellen gelbes Bleichromat PbCrÓ4, unloslich in Salpetersaure und Essigsaure, los
lich in Natronlauge. 3) Silbernitrat erzeugt braunrothes Silberchromat Ag2Cr0.4, welcbos 
in Salpetersaure, sowie in Ammoniak loslich ist.

F u r die B estim m ung  ist von Wichtigkeit, dass alle Verbindungen der Chrom
saure durch Iteduktionsmittol zu Yerbindungen des Ohromoxyds redueirt werden, wahrond 
a lle  Deriyate des Ohroms (also auch das Chromoxyd) durch Schmelzen mit Soda (oder 
Potasche) und Salpeter oder Kaliumchlorat in Salze der Chromsaure ubergofiihrt werden.

B estim m ung  ais Chrom oxyd. Man versetzt die Losung der Chromsaure oder 
eines loslichen Chromates mit einem kleinen Ueberschuss von Salzsaure, fugt Alkohol 
hinzu und lasst sie 12 Stunden an einem w arm en Orte stehen. Die Chromsaure wird 
zu griinem Chromoxydsalz redueirt unter Entwickolung von Aldehyd. Man yerjagt den 
Alkohol und den Aldehyd durch Erwarmen und fallt heiss mit Ammoniak. Das mit 
heissem Wasser ausgewaschene Chromhydroxyd wird getrocknet und durch Gliihen in 
Chromoxyd verwandelt.

Multiplieirt man die Menge des gefundenen Chromoxyds mit 1,3158, so erh&lt man 
die dem Chromoxyd entsprechende Menge Chromsaure (152 Cr20 3 =  200 (Cr03)2. Bei 
dieser Bestimmung mussen organische Substanzen, welche auf Ćhromoxydhydrat lOsend 
einwirken (z. B. Oxalsaure, Weinsaure, Oitronensaure, Glyeerin etc.) abwesond sein. Liegen 
unlosliche Chromate vor (z. B. BaCrO,), so muss durch Schmelzen derselben mit Kalium- 
natriumkarbonat die Chromsaure zunachst in eine lOsliche Form gebracht werden. Ueber 
Bestimmung durch Maassanalyse s. spater.

B estim m ung  ais B le ich rom at. Man versetzt die zu bestimmende Losung, falls 
sie neutral oder alkalisch reagiren sollte, mit Essigsaure bis zur deutlich sauren Reaktion, 
fiigt alsdann geniigend Natriumacetat hinzu und fallt mit einem Ueberschuss von Blei
acetat. Man lasst absetzen, filtrirt durch oin gew ogenes Filter, wascht mit schwach 
essigsaurem, schliesslich mit destillii’tem Wasser aus, trocknet bei 100° und wagt. Das 
Gewicht des Bleichromates Pb Cr O., mit 0,3096 multiplieirt giebt das Gewicht der Ohrom- 
siiure C r03.

In analoger Weise kann man die Chromsaure mittelst Baryumacotates auch ais 
B aryum ohrom at Ba Cr O, fallen. Das Baryumchromat mit 0,3952 multiplieirt, giebt die 
Menge der Chromsaure CrO, an.



JP riifuny. Nur die Germ. yeriangt ein schwefelsaurefreies Praparat. Die ubrigen 
Pb. lassen griissere oder kleinere Mengen Scbwefelsaure zu. 1) Die lproc. wasserige 
Losung sei klar (CrsC^BaCrO.nBaSOt wurden ungelost bleibeu) und werde nacb Zusatz 
von 10 Tropfen Salzsaure durcb Baryumnitrat nicht getrubt (Scbwefelsaure). *2) Wird 0,1 g 
der Chromsaure in einem Porzellantiegel massig erhitzt, so entweickt Sauerstoff, und es 
kinterbleibt griines Chromoxyd. Dieses Cbromoxyd darf an Wasser nichts LOsliches (Kalium- 
chromat) abgeben, d. b. der wiisserige Auszug muss farblos sein und obne Rilekstand yerdampfen.

Die geringeren Handelssorten der Cbromsaure entlialten haufig freie Scbwefelsaure, 
Kaliumsulfat und Kaliumdicbromat.

A n fb e iu a h ru n g .  Y o rs ic b tig , vor Staub gesoliiitzt, in Gefiissen mit gut schliessenden 
Glasstopfcn. Hals und Stopfen sind stets sauber ausgewischt zu balten, da die Chromsaure 
zum Verkitten der Gefasse neigt. Das Abwagen erfolgt in Wageschalen aus Porzellan, 
bei grosseren Mengen in Porzellanscbalen.

A n w e n d u n g .  Chromsaure iindet ausschliesslicb ortlicbe Anwendung ais Aetzmittel. 
Innerlieb wirkt sie giftig. Die Aetzwirkung beruht auf den Eiweiss koagulirenden und 
oxydirenden Eigenscbaften der Cbromsaure. In 1—2 Tb. Wasser gelost, dient sie ais Aetz
mittel bei Leicbdornon, Condylomen, Warzeń und scbwammigcn Excrescenzen, neuerdings 
besonders bei L eucop lac ia  oris; in 4—6 Tb. Wasser gelost, wirkt sie mekr austrocknend 
und adstringirend, indem sie nur eine Schrumpfung der tbieriscben Faser veranlasst. Die 
mit der koncentrirton Saurelosung betupften Stellen farben sicb dunkelbraun, spiiter bildet 
sicb ein blauschwarzer trockener Seborf, der naeh Yerlauf von 2—3 Tagen abfilllt und 
eine in zwei Tagen in Granulation iibergebende Wundflaeke kiuterlasst. In circa 10—15 Tb. 
Wasser gelost, fordert die Chromsaure besonders die Vernarbung. Die ortlicbe Anwendung 
der Cbromsaure kann, wenn Resorption eingetreten ist, Yergiftungssymptome verursacben 
und Erbrecben, Diarrhoe und Kollaps herbeifiihren. Ais G e g e n g ift der innerlieb in die 
Verdauungswege eingefuhrten Cbromsaure geltenKalkwasser, Eiweisslosung, Milob undZucker.

Da die Cbromsaure Albumin koagulirt und yerkartet, so dient die 5—lOprocentige 
Losung zum K o n serv iren  an a to m iseb e r P ra p a ra te  bez. ais Hartungsmittel.

Rossbandler benutzen die Cbromsaure zum Farben der Ilaare der 1’fcrde. Aucb wird 
sie zum Farben und Beizen des Holzes, der Gewebe und Gęspinnste benutzt. Letztere 
sind leiebt entzttndlich, so wie die mit Pikrinsaure tingirten. Ein auffallender Funken 
geniigt, sie scbnell unter Yerglimmen zu yernicbten.

D isp e n sa tio n . Die Abgabe wasseriger Cbromsaure-Losungen erfolgt in Glasern 
mit Glasstopfen. Zu Pinselungen yerwendet man Pinsel aus Glaswolle oder Pfropfen 
aus Asbest.

Antisudorin. Von Dresden aus vertriebenes Mittel gegen Fusssekweiss ist eine 
wasserige 9procentige Losung von Chromsaure.

Chromsaure gegen Fussscliweiss. Man pinselt die 5proeentige wasserige Losung 
auf die vorher gewascbenen und abgetrockneten Eusssohlen auf. Vorsicht bei Wunden. 
Das Aufpinseln ist in 8—14tagigen Intervallen zu wiederkolen.

Solutio  a cid l c lirom icl (Germ. II.) S e lu te  lUacide chrom ienie (Gall.)
Acidi chromici 
Aquae aa

R eceptur-E rleicliterung; in  Flaschen m it Glasstopfen aufzubewaliren.

Aeidum chrysophanicum.
Ckrysopkansiiure. Rliein. Rkeinsaure. Rliabarbergelb. Parietinsilnre. Ru- 

micin. Dioxymethylanthraehlnon. C16lI10O, oder CaHa (CH3)(OH) < £ q>  C8H3 ,OH. Mol. 
Gew. 254.

Cbrysophansaure ist nicht in der Wandflechte (Parmelia parietina), wohl aber im 
echten Rhabarber, in Bwmex obtusifolius sowie in den Sennesblattem entbalten. Friiber 
bielt man die Chrysophansaure fur identiscb mit Chrysarobin.



D a rste llu n g . a) Man.extrahirt zorkleinerte, durch Ausziehen mit Wasser vovi den 
Extraktivstoffen moglichst, befreite Rhabarberwurzel (Riickstande von Extr. Rhei) mit 
yerdunnter Kalilauge, sliuert die filtrirte Fliissigkeit mit Essigsdure an, wKscht den Nieder- 
scklag' mit Wasser und krystallisirt ihn naeli dem Troeknen ans lieissem Ligrom oder 
Benzol urn.

b) Man iibergiesst in einem weiten Kolbon Chrysarobin mit ziemlich viel y e rd u n n te r 
Kalilauge und scbtittelt die Pllissigkeit unter Einleiten eines Luftstromes so lange, bis 
alles Chrysarobin geldst ist, und die Losung cinen gleichmassig rothen Farbenton ange- 
nommen bat. Ilierauf wird die filtrirte Losung mit yerdunnter Salzsaurc angesauert und 
der erhaltene Niederschlag wie unter a angegeben gereinigt.

C3„H2(107 4 -4 0  =  2 C15H10O4 4- 3 H20
Chrysarobin Chrysophansaure.

R ig en sch a ften . Goldgelbe, klinorhombisehe Prismen, ohne Gesclimack. Unlbslich 
in Wasser, loslich in 224 Th. siedendem Alkohol von 81 Proc. ■— Essigsaure, Chloroform, 
Benzol und Benzin Ibsen sie gleichfalls auf. Loslich in atzenden Alkalien (wenig in lcohlen- 
sauren) mit rother Parbung, in kone. Schwefelsfture mit tiefrother Farbnng. (Chrysarobin 
wird durch Schwefelsaure mit gelber Parbung gelost.) Mit Kalihydrat giebt Chrysopban- 
siture eine blaue (Chrysarobin eine braune) Schmelze. Schm.-P. 162° C.

P r ii fu n g .  Das Praparat zeige die yorerwahnten Eigenscliaften, schmelze nicht 
unter 160° C. und hinterlasse beim Yerbrennen keinen Ruokstand.

A n w e n d u n g .  Nur in beschriinktem Umfange ausserlich in Salbenform (0,4 bis
1,0 : 10,0) bei Hauterkrankungen. Gegenwartig wird an Stelle von Chrysophansaure ge- 
wohnlich das Chrysarobin angewendet. s. dieses.

Kolie Chrysophansaure. Acidnni clirysophanicum criidum. Mit diesem unzu- 
treffenden Namen wird der zur Trockne yerdampfte Benzol-Auszug des Goa-Pulvers 
(Chrysarobins) bezeiehnet.

ISismuthum clirysophanicum. Dermol. Das von Teojesctj beschriebene chrysophan
saure Wismuth sollte angeblich der Formel Bi(C15H0O,1)3 . BL03 entsprechen. Nach 
E. Mehok ist es ein Gemenge von ziemlich unreinem Chrysarobin und Wismuthhydroxyd.

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

tronenshure. Oxytricarballylsiiure. Citric acid. C0IIsO, -f- II,O. Mol. Ge w. 210.
Citronensaure ist im Pflanzenreiche sehr yerbreitet und komnit tbeils frei, thcils an 

Basen (K20, CaO, MgO) gebiuiden, meist mit Aepfelsiiure, Wcinsaureu. a. Siiuren zusammen 
vor. In grosster Menge ist sie in fast allen sauren Frtłchten, z. B. Citronen, Pomeranzen, 
den Friichten von Prunus Padus, Vaccinium Vitis Idaea, Tamarinden etc. enthalten. Nach- 
gewiesen wurde sie ferner in den Kaffeebolmen, Eieheln, Runkelriiben, Topinambur, Zwiebeln, 
Wallnussschalen, in yielen Krautern (Tabak, Conyallaria), einigen Pilzen, sogar in der Milch.

D a rste llu n g . Der aus unreifen bez. unverkauflichen Citronen durch Prcssen er
haltene Saft enthii.lt 6—8 Proc. Citronensaure, ausserdem Zucker, Gummi, Schleim. Er geht 
beim Stehen in freiwillige Giihrang iiber, wodurch 5—6 Proc. Alkohol entstehen. Hierdurch 
wird die Hauptmenge der triibenden Bestandtheile (Schleim) niedergeschlagen. Der so ge- 
klarte Saft wird noch aufgekocht, wodurch die Eiweissstofie ahgeschieden und durch Ooliren 
bez. Filtriren beseitigt werden.

1000 Theile des so golauterten Saftes wcrdon in Holzbottichen, dio mit Blei au.s- 
gekleidet sind, durch Einleiten von Wasserdampf bis fast zum Sieden erhitzt, und unter 
Umriihren allmahlich mit 68 Th. Schlammkrei.de, welclie mit Wasser zu einem Brei ange- 
rieben ist, yersetzt, bis Entwickelung von Kohlensaure auf einen weiteren Zusatz nicht 
mchr stattfindet, ndthigenfalls fiihrt man die Neutralisation durch Zugeben kloiner Mengen 
Kalkmilch zu Endo. Man liisst das gebildoto Oalciumcitrat in der W arnio absetzen, 
zieht die uberstehende Pllissigkeit ab und wiischt das Oalciumcitrat mit heissem  Wasser 
aus. Man yertheilt das Oalciumcitrat in 250 Th. Wasser und yersetzt es unter Umriihren



und Erwarmen mit einer 1 -f- 5 yordiinnten Schwefelsaure (etwa 63 Th. konc. Schwofel- 
saure sind erforderlich), bis diese in sehr geringem Ueberschuss vorhanden ist. Das aus- 
fallende Calciumsulfat (Gips) wird mit kaltem Wasser ausgesiisst, die OitronensaurelSsung 
abor dampft man bis zur Krystallisation ein; gefarbte Losungen kónnen durch Thierkohle 
entfarbt werden.

Im Grossbetriebe werden die gesohilderten Operationen in Holzbottichen ausgefiihrt, 
welcho mit Blei ausgeschlagen sind. Das Krystallisiren der medicinalon „bleifreien11 Citronen
saure muss aber unbedingt in Porzellangcfassen erfolgen.

Die Gewinnung der Citronensaure ans Johannisbeeren oder Preisselbeeren, welche
1—1,3 Proc. ausgeben, ist nur unter besonderen brtlichen Verhaltnissen lohnend. Aueh 
hier unterwirft man den frischgepressten Saft zur Klarung zun&chst der wcingeistigen 
Gahrung, verfahrt im Uebrigen wie oben

Nach WuiiMEit kann man Citronensaure auch auf physiologischem Wege herstellen: 
Gewisse Pilze (Citromyces glaber und O. Pfeffcrianus) spalten Traubenzucker in Citronen
saure, welche mit der natiirlicken vdllig identisch ist. Die Ausbeute betriigt etwa 55 Proc. 
des Traubenzuckers. Das Yerfahren soli bereits technisch ausgefiihrt werden.

E lyen sc lia ften . Koncentrirt man die wasserige Losung der Citronensaure durch
CH2-C0.,H Erliitzen, bis die Temperatur der Losung 130° ist, so krystallisirt
I aus der he issen  Losung die Citronensaure wasserfrei. Aus er-

CYOTTiPO TT 53A ' J 2 kalteten Losungen dagegen krystallisirt sie stets mit Krystall-
OHoCO JI  wasser ais C0H8O7 -)- HaO, Mol.-Gew. 210. Diese Krystallwasser
Citronensaure. entlialtende Citronensaure ist das Praparat des Handels und der

Officinen.
Sie bildet farb- und geruclilose, sehr sauer schmeckende, an warmer Luft oherflach- 

lich et.was yerwitternde, rhombische Prismen mit trapezoidiscken Endflachen, welche sich

Fig, 0. Krystallo der Citronensaure. Fig. 10. Ł rystalle  der W einsaure.

wie beistehende Figur zeigt, von den Krystallen der Weinsaure gut unterscheiden. Beim 
Erhitzen schrumpfen sie unter Abgabe von Wasser bei 70—75° etwas zusammen und 
sokmelzen dann je nach der Schnelligkeit des weiteren Erhitzens bei 135—152° unter 
Uebergehen in wasserfreie Citronensaure, welche bei 153° sclimilzt.

Boi weiterem Erhitzen (175°) tritt tiefgreifende Zersetzung ein unter Abspaltung 
von Wasser, Kohlenoxyd, Kohlensaure, Aceton und Bildung von Akonitsiiure und Itakon- 
saure. Gerlich nach Caramel tritt hierbei nicht anf. Durch Oxydation mit Kaliumperman- 
ganat entsteht Oxalsaure.

Citronensaure lost sich in 0,75 Th. Wasser, in 0,5 Th. siedendem Wasser, fenier in 
1 Theile Alkohol von 90 Proc., auch in 50 Th. Aether. Sie ist optisch in a k tiy . In der 
wasserigen LGsung entsteht durch Thiitigkeit von Mikroorganismen Essigsaure.

Die Citronensaure ist eine dreibasische Saure; sie bildet d re i Reihen von Salzen 
(C itra te ) , liat das Vermogen, zahlreiche Doppelsalze, ferner mit Alkoholen Ester zu bilden.

A n a ly se .  Die Citronensaure ist arm an cliarakteristischen Reaktionen. Die Citrate 
der Alkalien wie der Schwermetalle sind in Wasser relativ leicht loslieh. Nachfolgende 
Reaktionen sind hervorzuheben:

1) Dio wasserige LOsung der Citronensaure ist optisch inaktiv, diejenige der Wein
saure des Handels ist rechtsdrehend.

2) Fugt man zu einer Losung von Citronensaure Kalkwasser im U eberschuss 
(letzteres ist nothwendig um Alkalicitrate zu zersetzenl), so entsteht in der Kalte kein



Niederschlag. Erhitzt man aber die Losung mit einem Ueberschuss h e iss  bereiteton Kulk- 
wassers, so entsteht ein weissor Niederschlag von Calciumcitrat, welcher beim Erkalten 
zum grossten Theil wieder in Losung geht. Der Niederschlag wird auch von Alkali- 
citraten gelost. (Weinsiiure giebt mit Kalkwasser in der Kiilte einen Niederschlag, der 
beim Erwarmen in Losung geht.)

3) Yersotzt man eine Oitronensaurelósung mit uberschussigem Barytwasser oder fiigt 
man zu oiner Losung von Alkalicitrat Baryumacetat im Ueberschuss, so entsteht zunachst 
ein weisser Niederschlng von amorpliem Baryumcitrat Ba3(C„H50 ,)2 -f- 7 H»0. Erhitzt man 
die Eliissigkeit mit diesem Niederschlage zwei Stunden hindurch auf dom Wasserbade, so 
geht der amorphe Niederschlag in se h r  c h a r a k te r i s t i s c h e  klinorhombische Siiulen 
Ba6(C6H50 7)1 7 H,,0 iiber, die bei 50facher Yergróssorung gut zu identificiren sind. Sehr 
yerdiiimte Losungen sind durch Eindampfen zu koncentriren.

4) Erhitzt man Citronensiiure oder eines ihrer Salze im Wasserbade mit konc. 
Schwefelsaure, so entweichen Kohlenoxyd, Kohlensaure (Aceton), ohne dass die Flussig- 
keit geschwiirzt wird. Erst bei langerem und stiirkerem Erhitzen erfolgt Dunkolfarbung 
unter Entweichen von schwefeliger Saure. (Weinsiiure farbt die Schwefelsaure sehr schnoll 
kaffeebraun.)

5) Schliesst man 0,01 g Oitronensaure mit uberschiissiger (3 ccm) Ammoniakflussig- 
keit in ein Glasrohr so ein, dass iiber der Eliissigkeit nur ein. kleiner freier Baum bloibt, 
erhitzt 6 Stunden auf 110—120° und lasst die Eliissigkeit in einem Porzellanschalchen an 
der Luft stehen, so erhalt man ein intensiv blaues oder grunes Produkt. (Unterschied von

B estim m ung. Liegt lediglich Oitronensaure 
vor, niclit eine Mischung mit anderen nicht lliich- 
tigen Sauren (fltichtige Sauren, z. B. Essigsaure, 
waren durch Destillation im Wasserdampfstrom zu- 
naehst zu entfernen), so kann man die Bestim- 
mung durch Titration (s. u.) mit Normai-Kalilauge 
und Phenolphthaleln ais Indikator ausfiihren. Oder 
man neutralisirt die Losung mit Alkali, fallt mit 
einem Ueberschuss von Baryumacetat, unter Zusatz 
des doppelten Volumens Alkohol von 95 Proc. Nacli 
24stiindigem Stehen filtrirt man das ausgesehiedene 
Baryumcitrat ab, wascht es mit Alkohol von 65 Proc. 
aus, zersetzt es mit Schwefelsaure und wagt ais 
BaS04. Das erhaltene Baryumsulfat, mit 0,601 
multiplicirt, giebt die Menge der Oitronensaure 
C0 Ha O, -j- U., O an.

Fig. ii Krystaiie von B aryum citrat ans heisser Ist eine Trennung von Weinsiiure erforder-
Liisuug geffillt. “

lich, so yersetzt man mit Kaliumacetat und daun 
mit dem doppelten Volumen Alkohol von 95 Proc. Nach 2stiindigem Stehen filtrirt 
man das ausgesehiedene Kaliumbitartrat ab und wascht mit Alkohol von 65 Proc. 
nach. Das Filtrat fallt man mit Bleiacetat. Der entstandene Niederschlag wird mit Wein- 
geist von 50 Proc. gewaschen, dann in Wasser vertheilt. Man zerlegt ihn durch Einlciten 
von Schwefelwasserstoff und titrirt die in Freiheit gesetzte Oitronensaure mit Normai- 
Kalilauge. — 1 ccm Normai-Kalilauge entspricht =  0,07 g Citronensiiure O0H8O, -j- H20.

JPr ii fu n g .  1) 1 g Oitronensaure, in 2 ccm Wasser gelost, darf auf Zusatz von 
10 Tropfen Kaliumacetatlosung und 5 ccm Weingeist nicht getriibt werden, auch diirfeu 
nach einigen Stunden sich krystallinisehe Abscheidungen nicht zeigen (Weinsaure, Oxal- 
siiure). 2) 1 g Oitronensaure mit 10 ccm konc. Schwefelsaure angerieben, darf, im Wasser
bade erwiirmt, sich innerhalb einer Stunde nur gelb, nicht dunkelbraun fiirben (Weinsaure).
3) Die lOprocentige wasserige Losung darf weder durch Baryumchlorid (Schwefelsaure) 
noch durch Ammoniumoxalat (Kalksalze) getrtibt werden. 4) 1,0 g Oitronensaure muss 
ohne wagbaren Ruckstand zu hinterlassen, verbrennen. Kalksalze, iiberhaupt feuerbestan- 
dige Verunreinigungen. 5) Stumpft man eine Losung von 5 g Oitronensaure in 50 ccm 
Wasser mit soviel (11,5 ccm lOprocentigen Ammoniaks) e ise n fre ie r  Ammoniakflussigkeit 
ab. dass sie gerade noch scbwach sauer reagirt, so darf auf Zusatz von 20 ccm gesiittigten

Oxalsaure, Weinsaure, Apfelsaure).
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Sohwefelstoffwassers Dunkeifiirbung nicht eintreten. (Blei). 6) 1 g Citronensaure erfordert 
zur Neutralisation niclit weniger ais 14,2 ccm (theoret.: 14,3) Normal-Kalilauge.

A u fb e tu a h rm ig . In nicht zu trockener aber ammoniakfreier Luft an cinom kiihlen 
Orte (in der Officin nieht in den obersten Fachem!) und in gut geschlossenen Gefiissen.

W ir  k u n y  u n d  A n w e n d u n g . Citronensaure wirkt in n e  r lic h  in verdunntcr 
Lbsung durstldschend, kuhlend, die Herzthatigkeit herabsetzend. Daher in Form von Limo- 
naden (5 :1000) bei Fieber, Diphtherie, Skorbut und rheumatischen Affektionen. 4 g- kryst. 
Citronensaure entsprechen etwa dem Safte einer grosseu Citrone. Ais Ersatz des Essigs 
wird sie von Anhangern der Naturheilkunde benutzt. Uebermassiger und allzulang fort- 
gesetzter Gebrauck erzeugt Anamie. Grosster Yorbrauch auf Schiffen gegen den Skorbut. 
Im Organisnius wird die Citronensaure zu Kohlensaure yerbrannt; die Alkalicitrate werden im 
Organismus zu Alkalikarbonaten verbrannt, machen daher das Blut alkalisch. A eu sse rlich  
wirkt sie sehwach antiseptisch. In wasseriger Losung (2,0:250,0) zu Gurgelungen bei 
Ziegenkrebs, (1,0 : 5,0—10,0) zu Pinselungen bei Diphtherie, (1,0:100,0) zu Injektionen 
gegen Gonorrhoe, (0,5—0,8:100,0) zu Ausspulungen der Blase. T ech n isch  besonders in 
der Kattundruckerei, theils ais Reservage, theils zur Belebnng der Farben.

E ssen tia  ad Limo nadam .
L i m o n a d e n e s s e n z .

Rp. 1. Saccliari albi 600,0
2. Aquae destillatae 400,0
3. Acidi citrici 40,0
4. Aquae florum  A urautii 100,0
5. Spiritus Y ini 100,0
6. Essentiae corticis Citri 10,0

Man bereito aus 1 u. 2 einen S iru p , fugę die 
Losung von 3 u. 4 liinzu , filtrire u. vermisclie 
m it 5 u. 6

100,0 dieser Essenz geben m it 1 Liter W asser oder 
kolilensaurem W asser eine Limonade.

L im onade c itr iq u o  (Gall.).
P o t u s  c i t r i c u s .

Rp. Sirupi Acidi citrici (Gall.) 100,0 
Aquae 900,0
Tincturae corticis C itri recentis 2,0

P a s ti l l i  Acidi c i tr ic i .
P a s t i l l e s  p o u r  l a  s o i f .

Rp. 1. Acidi citrici 25,0
2. Saccliari albi 1000,0
3. Spiritus 10,0
4. Olei C itri 1,5
5. Tragacantliae 0,5

Man bereite aus 5 m it etwa 75 ccm W asser einen 
Sehlcim. 1 u. 2 werden gemischt, darauf m it 
der Losung von 3 u. 4 arom atisirt, worauf man 
m it Ililfe des Tragantlisclileimes eine derbe 
Masse bereitet, aus welchcr Pastillen von 1 g 
Schwere bereite t werden.

P o tio  a n tisco rb u tic a  c it ra ta .
Rp. 1. Corticis Chinae 50,0

2. Acidi citrici 15,0
3. Aquae q s.
4. T incturae Cliinae compositae
5. T incturae Cinnamomi aa 15,0
6. Sirupi Saccliari 50,0

Man bereite aus 1—3 ein Decoct von 500,0 Colatur 
und fiige dieser 4—6 hinzu. (Bei blutendem 
Zalinflciscli, Skorbut.)

Pu lv is  re fr ig e ran s .
P u l v i s  a d  L i in o n a d a m  (Germ. I.)

Rp. Saccliari albi 120,0 
Acidi citrici 10,0 
Olei C itri gtt. 1.,

Non nisi ad dispcnsationcm  pavetur.

S irop  (1’acido cifcriquo (Gall.).
S i r u p u s  a c i d i  c i t r i c i  s. C i t r i .
Rp. Acidi citrici

Aquae destillatae a a  10,0 
Sirupi Sacchari 980,0

Zum A rom atisiren kann m an auf 1 kg =  20 g 
Tinct. Citri corticis recentis zufiigen. Dies ist 
alsdann der Sirop de Lim on  der Pb. Gall.

Succus C itri fa e titiu s .
a) i n  u s u m  r e c e p t u r a o .

Acidi citric i 7,2
Aquae destillatae 93,0 

b) i n  u s u m  m e r  c a  t o r  i u m.
Rp. Acidi citrici 70,0

Tincturae C itri corticis recentis 1,0 
Aquae destillatae 860,0
Spiritus 80,0

Nach 8t!lgiger M aceration filtriren.

S herry  soda w a  te r  s iro p .
Rp. Succi Cerasorum ferinentati e t filtrati 

Aquae communis aa 1200,0 
Saccliari 3000,0
Acidi citrici 35,0

W erden zu einem Sirup gekoclit.

II. Kalium citricum. K alium citrat. Citrononsaures Kali. Potussii Citras. 
C itrate of Potassium (Brit., U-St.). Man neutralisirt eine koncentrirte Losung von 21 Th. 
kryst. Citronensaure durch eine Lbsung von 30 Th. Kaliumbikarbonat und dampft die 
Flussigkeit zurTrockne, oder man krystallisirt den Trockenruckstand aus 60 proc. Alkohol urn. 

Entweder prismatisehe Krystalle C(1H.,07 K3 -p H.,0 (U-St.) oder ein grobkorniges



Salzpulyer C6H60,K3 (Brit.). In Wassei leicht loslich, neutral oder sehr selwach sauer, 
hygroskopiscli, in Weingoist schwer loslich.

Die 10 proc. wasserige Losung werde weder durch Schwefelwasserstofli (Blei), nocli 
durch Baryumnitratlosung (Scliwefelsaure), noch durch. Calciumchlorid in der K a lte  (s. S. 
42)' yerandert (Weinsdure, Oxalsiiure), and naoh dem Ansauern durch Salpetersaure durch 
Silbernitrat nur schwach getriibt (Chlor).

A n w e n d u n g . Ais schweisstreibendes und temperaturherabsetzendes Mittel bei 
Kheumatismus, Gicht, Malaria etc. mehrmals tagliok 1,0—2,0.

Natrio-Kalium citricum. N a tr iu m -K a liu m c itra t. O itro n en sau ro s N atriu m - 
K alium  (oder Natron-Kali). Yon Puścił ais Ersasz des Tartarus natronatus in dcm Seid- 
LiTz’schen Brauscpulver empfohlen. Zur Darstellung sattigt man in wasserigcr Losung 
100 Th. Oitronensaure mit 108 Th. Kaliumlcarbonat und 221 Th. kryst. Natriumkarbonat, 
fdtrirt und bringt die Lbsung durch Eindampfen zur Krystallisation.

Aeidum cinnamylioum.
I. Aeidum cinnamylicum. Zimmtsiiure. /LPhenylacrylsiiure. Acide cinnamiqne. 

Cinnainic acid. C0II5 . CI£ =  C li . COJI. Mol, Gew. =  148.
Im Handel unterscheidet man 1. Aeidum, cinnamylicum medicinale und 2. Aeidum 

cinnamylicum artificiale. Erstere wird aus natiirlieh yorkommenden Zimmtsaure-Deriyaten 
abgeschieden, letztere synthetisch gewonnen.

D a rs te llu n g . 1) Man unterwirft Styrax der Destillation mit uberschiissiger Natron- 
lauge. Hierbei gehen Styrol CSII8 und Zimmtalkohol CoH;,. OH iiber, wahrend zimmtsaur&s 
Natrium im Destillationsriickstande yerbleibt. Man verdunnt den letzteren mit Wasser, 
filtrirt die Losung und scheidet aus ikr die Zimmtsaure durch Zusatz yon Salzsaure ab. 
Die Krystalle werden mit Wasser gewaschen, in Ammoniumkarbonatlosung gelost, die 
Losung nochmals durch Salzsaure zersetzt und die Krystalle aus heissem Wasser, event. 
unter Zusatz von Thierlcohle, umkrystallisirt. — In ahnlicher Weise lasst sie sich gewinnen 
aus dem Perubalsam und Tolubalsam, ferner durch Oxydation des Zimmtaldehydes (Zimmt- 
dls) mit Salpetersaure. 2) S y n th e tisch : Benzaldehyd wird mit xicetylchlorid im ge- 
schlossenen Bohr erhitzt: C6H5CHO +  CH3C0C1 =  HC1 +  C0H6CH =  CII — C02H.

E ig e n sc h a fte n . Zum Kecepturgebrauch wird die medicinale Zimmtsaure vor~ 
gezogen, zur Herstellung yon Praparaten, Yerbandstoffen u. dergl. wird die kiinstlich ber- 
gestellte yerwendet.

Parblose Krystallblattchen, olme Geruek, zwischen den Zahnen knirschend, zunachst, 
fast geschmacklos, dann von kratzendem Geschmack. In kaltem Wasser schwer loslich 
(1:3500), leicht, loslich in Alkohol und in fetten Oelen. Schm.-P. 133°, S.-P. 300—304°. 
Tkeilweise unzersetzt sublimirbar, mit Wasser lluchtig. Geht bei der Oxydation (z. B. mit 
Kaliumpermanganat) in Benzaldehyd iiber, durch Keduktion (mit Natrium-Amalgam oder 
Kaliumsufit) entsteht Hydrozimmtsaure =  /?-Plienylpropionsaure C0H6CH2 — CH2 — CO,2H. 
In der wiisserigen Lbsung der Salze der Zimmtsaure erzeugt Manganekloriir sofort 
Fiillung des Mangansalzes. Zimmtsaure ist eine einbasische Saure, die Salze heissen „Cin- 
nam ate".

Die synthetische Saure des Handels riecht gewohnlich schwach nach Benzaldehyd; 
sie schmilzt gegen 130° und siedet gegen 300°.

P r ii fu n g .  Sie sei farblos (gefarbte Praparate sind zu yerwerfen!), geruchlos, 
hinterlasse beim Verbrennen keinen Kiickstand. — Die mit Salpetersaure angesauerte 
wasserige Lbsung werde durch Silbernitrat nicht getriibt (Chlor). — l g  Zimmtsaure er- 
fordere zur Neutralisation 6,7 ccm Normalkalilauge (tkeoretiseh =  6,75 ccm).

A u fb e w a h r u n g :  Vor Licht geschiitzt.
A n w e n d u n g . Neuerdings in Form intrayenoser oder intramuskularer Injektionen, 

auch zu Pinselungen gegen Tuberkulose empfohlen. Bei Kehlkopftuberkulose werden



ausserdem Pinselungen der 5proc. alkokolischen Liisung oder Verreibungen von 5—10 
Zimmtsaure mit 95—100 Glycerin angewendet. In der Technik dient dio Zimmtsaure ais 
Ausgangsmaterial zur kiinstlichen Darstellung von Indigo.

Rp. Acidi cinnam ylici 5,0
Olei A m ygdalarum  dulcium  10,0 
Vitellum  ovi No. 1
Solutionis N atrii chlorati (0,7°/0) q. s. 

fiat emulsio. Yor dem Gebrauch is t  die Em ulsion 
m it Kalilango s o l iw a c h  alkalisch zu machen. 
Dosia 0,1—1,00 ccm wdclientlich 2mal. Leederer.

Rp. Acidi cinnam ylici
Cocaini liydrochlorici aa 1,0 
Spiritus 18,0

Zur In jek tion  in  Lupuskutttelien. Dosis 1—2 
Tropfen.

Innerlich eingenommen, geht die Zimmtsaure in den Harn ais Hippursaure iiber.

II. Acitlum phenylo-proilionicum. jS -P heny l-P rop ionsaure . H ydro-Z im m t- 
saure. A cidum  kydrocinnam ylicum . C„H5 — GIL — OH.. — COJI. Entsteht dureh 
Reduktion der Zimmtsaure mittelst Natriumamalgam oder Jodwasserstoflsiiure.

Farblose Krystallnadeln von eigenthiimlichem Bockgeruch. Schin,-P. 47,5°, Siedep. 280°. 
Mit Wasserdampfen flticktig. Loslich in 180 Tk. kaltem Wasser, leichter ldsliok in 
siedondem Wasser, leickt loslick in Alkokol.

Innerlich bei Phthisis, dreimal taglich 10 Tropfen einor alkoholiscken Liisung 1 -(- 5.

Acidum cresotinicum.
Naohdem K o l b e  mul L a u t e m a n n  dureh Ueberleiten von Kohlensaure iiher auf 180° 

erbitztes Pkenolnatrium die Salicylsaure erkalten katteu, stellten sie unter den namlichen 
Bedingungen (Ueberleiten von Kohlensaure iiber Kresolnatrium) aus Kresol die homologe 
K reso tin s iiu re  dar. Vergl. unter A ciduin salicy lieum . Wegen ibrer Aebnlicbkeit 
mit der Salicylsaure wurde die neue Saure aucb „Homosalicylsatire11 genannt. C8Hs0 3. 
Mol Ge w. =  152.

C„Hv ,H
"OH

c,h 4< co2h
OH

H
CcH3^ C H 3

OH

CO.,II
c ,h3̂ oh;!

' OH
Phenol Salicylsaure Kresol Kresotinsiiure

Ais man dann erkannte, dass das Kresol des Steinkohlentheers aus d re i  isomeren 
Kresolen (o. m. p.) bestebe, gelang es, aucb aus dem ftir einheitlieb gelialtenen Reaktions- 
produkt der oben skizzirten Darstellung drei verscbiedene Kresotinsauren zu isoliren. 
In reinem Zustando koimen diese isomeren Kresotinsauren erkalten werden, wenn man die 
entsprechenden reinen Kresole der oben angegebenen Reaktion unterwirft.

I. Acidum cresotinicum (ortho) c6h 3 . (CO.H). (OH)(Ciis) 1 . 2 . 3. Ortfcohomo- 
cOjH salicylsaure. /5-Kresotinsiiure. v-0rtkooxym etatoluylsaure. Entstebt dureh 

( ( —OH Ueberleiten von Kohlensaure iiber erbitztes o-Kresolnatrium.
CK, Krystallisirt aus siedendem Wasser in farblosen, langen, Aachen Nadelu.

Scbm.-P. 163—164°. Ist mit Wasserdampfen fluchtig, in Wasser schwer loslicli, 
in Alkohol leickt loslich. Die wasserige Losung wird dureb Eisenchlorid yiolett gefarbt. 
Die Ortbokresotinsaure wird wegen ibrer schon nacb kleinon Gabon eintretenden lahmcn- 
den Wirkung auf den Herzmuskel therapeutiscb niclit verwcndet.

V

ii. Acidum cresotinicum (meta) C6H3(C0»H)(0H)(CH3) 1 .2 .4 .  Metabomosaii-
C02h  cylsiiure. y-Kresotinsilure. Orthooxyparatoluylsiiure. Entstebt dureh Ueber- 
—0H leiten von Kohlensaure iiber erbitztes m-Kresolnatrium.

Krystallisirt aus Wasser in farblosen Nadelu, aus Alkohol in monoklinen 
—CHj Prismen. Scbm.-P. 177°. Mit Wasserdampfen Aiicbtig. In Wasser scliwer los- 

licli, in Alkohol lcicktldslich. Die wasserige Losung wird durcli Eisenchlorid violett gefarbt. 
Die Metakresotinsaure erwies sieb therapeutiscb ais unwirksam.

av



CII. 'V

III. Acidum cresotinicum (para) C6H3(C02H)(0H)(CH3) 1 . 2 . 5. Parnhomosaii- 
cylsaure. a-Kresotinsiiure. a-Ortkooxymetatoluylsaure. Bntsteht durch Ueberleiten

"C0.11 von Kohlensaure iiber erhitztes ji-Kresolnatrium.
_OH Krystallisirt aus siedendem Wasser in sehr langen Nadeln oder rhom-

bischen Prismen. Mit Wasserdampfen fliichtig. Schm.-P. 151°. Schwer los- 
lich in Wasser, ieioht liislick in Alkohol. Die wasserige Liisung wird dnrch 

Eisenchlorid yiolett gefiirbt. Falls „ Kreso tinsaure11 schleehthin verordnet wird, ist diese 
Parakresotinsiture abzugeben.

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

A n w e n d u n g .  Die Parakresotinsaure bildet ein yólliges Analogon der Salicylsaure. 
Sie wird wie diese ais Antisepticum, Antirheumaticum und Antipyreticum, und anch in 
den gleichen Dosen wie diese gegeben. Yor der Salicylsaure soli sie den Yorzug geringerer 
Nebenwirkungen haben. Die Ausscheidung erfolgt durch den Harn ais Glucuronyerbindung, 
zum geringeren Theil ais Kresotinsaure.

IV. Acidum cresotinicum crudum. Rohe K reso tin sau re . Zum grossten Theile aus 
der Parayerbindung besteliend, daneben kleine Mengen o- und m-Kresotinsaure enthaltend. 
Die wasserige Losung 2:1000 wird ais Desinfektionsfliissigkeit zum Waschen der Thiere 
yerwendet.

V. Natrium (para) cresotinicum. Parakresotinsaures Natrinm. C3H3(CH3)
OH. (C02Na). Parbloses, geruchloses, fein krystallinisch.es Pulver von deutlicli bitterem, 
aber nicht widerlichem Geschmack. Loslicb in 24 Th. erwiirmtem Wasser, ohne sich spater 
wieder abzuscheiden. Die wasserige Losung- wird durch Eisenchlorid yiolett gefiirbt.

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

Acidum aseptinicum. Aseptinsaure. Borkresolwasserstoffsuperoxd. Eine Lo
sung von 3 g  Salicylsiiuro (neuerdings Kresotinsaure) und 5g  Borsaure in 1000 g Wasser- 
stoffsuperoxyd_yon circa 1,5 Proc. H20 2-Gehalt. Earblose Flilssigkeit ais Antisepticum und 
Blutstillungsmittel angowendet.

Kresiu ist eine Auflosung yon Phenolon in kresoxylessigsaurem Natrium mit einem 
Gehalt von 25 Proc. Kresolen. Dient ais Dosinficiens.

Calcium cresotinicum. Unter diesem unzutreffenden Namen wird der von F odor  
zur Desinfektion empfohlene Kresolkalk beschrieben. Vergl. Calcium cresylicum unter 
Krosol.

Acidum cubebicum.
Acidum cubebicuin. Cubebeusiiure. Acide cubebiąue. Cubebic acid.
Hesina Cubebarum acida. C13H140, (?) Mol. Gew. =  282.
D a rs te llu n g . Grób gepulyerte Cubeben werden mit Wasser iibergossen und durch 

Destillation mit Wasserdampf yom atherischen Ocle so viel ais moglich befreit. Dann 
bringt man den Destillationsriickstand zur Extraktdicke und extrahirt ihn wiederholt mit 
Alkohol. Man destillirt von den alkoholischen Ausziigen den Alkohol ab. Bei Behandlung 
des Ruckstandes mit kaltem Wasser hinterbleibt eine braungrime klebrige Masse, welche 
durch Destillation mit Wasserdampf vom fliichtigen Oel befreit wird. Man lost sie alsdann 
in 60proc. Alkohol auf, worauf sich beigemengtes fettes Oel abscheidet. Die filtrirte



weingeistige Losung hinterlasst bcim Yerdunstou eine barzige Masse, welche aus Cubebin, 
Cubobeiisiiure und indifferentem Harz bestobt. Man digerirt sio mehrmals bei 50° mit 
starker Kalilauge und sauert die filtrirten Ausziigo mit Salzsaure an. Der jetzt entstehende 
Niedcrsclilag bestobt aus Cubebensaure und indifferentem Harz. Man ldst ibn in dem doppelten 
Gewicbt Weingeist auf, fiigt Caleiumcblorid und soviel Ammoniak hinzu, dass die Losung 
eben triibe wird. Inuerhalb einiger Tage sebeidet sieb eubebensaurer Kalk ab. Man wasebt 
diesen mit Wasser, reibt ibn mit Wasser an, und zerlegt ibn durch Zusatz von Salzsaure. 
Die ausgescbiedenen Flocken werden gesammelt, gewaschen und im Yacuum iiber Schwefel- 
saure getrocknet.

K ig en sch a ften . Eine weisse, harz- oder wacbsartige Masse, unter den Fingern 
erweichend, farbt sieb an der Luft allmahlich braun. Sehm.-P. 56°. Fast geschmacklos, 
reagirt nur scbwach sauer. In Wasser unldslicb, leickt loslich in Alkohol, Aether, Chloro
form, sowie beim Erwarmen in konc. wiisserigem Ammoniak und in iitzenden Alkalien. 
Von konc. Scbwefelsaure wird die Saure mit purpurvioletter bez. carminrother Farbung 
gelost, die auf Zusatz von wenig Wasser kirsehrotb wird und durch yiel Wasser yerschwindet.

A u fb ew a lirw n g . Yor Lieht und Feuehtigkeit geschiitzt.
A n w e n d u n g .  Cubebensaure galt friiher ais der wirksame Bestandtheil der Cubeben; 

sie wird in Gaben von 0,2—1,0 g mehrmals taglich in Pillen oder Bissen bei Gonorrhoe und 
andoren katarrhalischen Leiden (Cystitis) gegeben. Die Ausscheidung erfolgt ais Cubeben
saure durch den Urin.

Acidum formicicum (Germ. Helv.). Acidnm 1’ormicum. Acide l’orinique. Formie 
aeid. Formylsiiure. Aineisensiiure. Hydrocarbonsiiure If.CO.H. Mol. Ge w. =  46.

H .andelssorten . AmeisensSure kommt im Handel yor 1) Ais re in e  konc. A m eisen
sau re , 99—100% C02H2 cnthaltend. 2) Ais o f f ic in e lle  A m eisensaure  mit einem Gebalt 
von rund 25. Proc. C02H2; letztere ist das Praparat der genannten Pharmakopben.

JJarsłe llung . In eine etwa s/4 Liter fassende tubulirte Retorte, welche mit einem 
L ie h ig ’schen IClibler yerbunden und in ein Sandbad eingesetzt, is t, bringe man 150 g 
Glycerin und 150 g kaufliche krystallisirte Oxalsiiure, welche grób gepulvert ist. Das 
Sandbad wird allmahlich angeheizt. Bei 75° beginnt eine Koblensaurecntwickelung, welche 
bei 90° und daruber in vollem Gange ist. In die Vorlage destillirt wasserige Ameisensaure 
iiber, die in der Regel durch etwas Oxalsiiure yerunreinigt ist, welche durch die entweichende 
Koblensiiure mechanisch mitgerissen wurde. Wenn die Kohlensaureentwickelung nachliisst, 
massige man das Erhitzen dadureh, dass man einen Theil des Sandes von der Retorte 
entfernt, um der Bildung von Akrolein und Allylalkohol yorzubeugen. Zu dem Destillations- 
riickstand kann man aufs Neue 150 g Oxalsaure zufugen und ebenso wio yorher yerfahreu. 
Diesen Zusatz von Oxalsdure kann man noch mehrmals wiederbolen, ja den Destillations- 
ruckstand schiiesslich aufbewahren, um ihn bei einer spateren Darstellung an Stelle des 
Glycerins wieder zu benutzen. Das Destiłlat entkiilt neben etwas Oxalsaure etwa 50—54 
Proc. Ameisensaure. Man reinigt es durch nochmalige Destillation und bringt es alsdann 
auf das yorgeschriebene spec. Gewicbt.

Hierbei bildet sich aus Glycerin und Oxalsiiure zunachst Ameisensbure-Glycerinather 
(Glycerinmonoformiat)

welches bei weiterer Einwirkung yon Wasser in Glycerin und Ameisensaure zerfiillt

Acidum formicicum.

C3Hr,(OH)., +  (COOH)2
Glycerin Oxals{iure Glycerinmonoformiat

0sH5(0H)s +  HC02H
Glycerin Ameisensilure



Um aus einer wasserigen Losung der Ameisensaure die w asserfre ie  A m eisen
sau re  zu gewinnen, sattigt man die Losung mit Bleikarbonat, solieidet das gut krystal- 
lisirende und in kaltem Wasser ziemlich schwer losliche Bleiformiat ab, und zersetzt es, 
naohdem es getrocknet, ist, durch Ueberleiten von trocknem Schwefelwasserstoffgase im 
Oelbade bei 130°. Schwefelblei bleibt zuriick und wasserfreie Ameisensaure geht iiber. 
Um sie von absorbirtem Schwefelwasserstoif zu befreien, wird sie iiber troelmem Bleiformiat 
digerirt und darni nochmals rektificirt

H. COO i...............i H
>  i Pb +  S i =  Pb S +  2 1 , CO OH 

H. COO i H
Bleiformiat Schwefelwasserstoff Schwefelblei Ameisensilure 

E ig en sch a ften . a. der w asse rfre ien  A m eisensaure. Farblose, vollig iliicbtige, 
schwach rauchende, steebend sauer riechende Fliissigkeit, spec. Gew. bei 15°— 1,2256. Erstarrt 
bei 0° kry stall inisch und schmilzt dann bei -f- 8,5°. Siedep. 99°. Bei 107° dcstillirt konstant 
eine wasserige Saure mit 72 Proc, Ameisensaure, entsprechend der Pormel HOO JI-pIL O .
b.) der o ffic in e llen  A m eisensau re . Diese ist eine wasserige Aufldsung von Ameisen
saure und enthalt rund 25 Proc. HCOaH. Klarę, farblose, steebend riechende, yollig iliich- 
tige, sehr saure Fliissigkeit, mit Wasser und Alkohol in allen Yerhiiltnissen mischbar. 
Bas spez. Gewicht ist 1,060—1,063 (Germ. Helv.).

Tabelle iiber den Gelialt der wAsserigen Ameisensaure von CII., O., bei 15° €.

Proc. Spec. Gew. Proc. Spec. Gew. Proc. Spec. Gew. Proc. Spec. Gew.

40 1T004 32 1-0764 24 1-0592 16 1-0392
39 1-0968 31 1 0736 23 1-0570 15 1-0366
38 1-0934 30 1-0710 22 1-0548 14 1-0342
37 1-0902 29 1 0689 21 1-0524 13 1-0319
36 1 0871 28 1 0670 20 1-0500 12 1-0297
35 1 0849 27 1-0650 19 1 0471 11 1-0275
34 1-0820 26 1-0630 18 1-0445 10 1-0253
33 1-0792 25 1-0612 17 1-0419

Die Ameisensaure ist eine e in b asisch e  Saure, ihre Salze heissen „F orm ia te“. 
Sie hat die Neigung, in Kohlenoxyd und Wasser zu zerfallen, und wirkt deshalb ais 
„Reduktionsmittel".

A n a ly se .  a) Q u a lita tiv . 1) Erwarmt man freie Ameisensaure oder ein Alkalisalz der- 
selben mit Silbernitrat, so erfolgt Ausscheiduug yon dunklem rnetallischen, pulverfdrmigem 
Silber. 2) Erwarmt man freie Ameisensaure mit Quecksilberoxyd, so erfolgt Ausscheidung 
von metallischem (Juecksilber. 3) Erwarmt man wasserige Ameisensaure oder ein Alkali
salz derselben mit Mercurichlorid, so erfolgt Ausscheidung von Mercurochlorid (Calomel).
4) Yersetzt man ein Alkalisalz der Ameisensaure mit Eisenchlorid, so entsteht eine rotli- 
braune Losung, aus welcher sich beim Kochen ein rostfarbiger Niederschlag abscheidet.
5) Erwarmt man Ameisensaure (oder dereń Salze) mit konc. Schwefelsiiure, so wird Kohlen- 
oxyd gebildet, welches mit blaulicher Flamme yerbrennt.

b) Q u a n tita tiv . Liegt lediglich freie Ameisensaure vor, so kann man diese mit 
Normal-Natronlauge und Phenolphthalein titriren. 1 ccm Normal-Natronlauge ist =  0,046 g 
Ameisensaure. Aus Misehungen mit nicht fliichtigen Sauren kann man die Ameisensaure 
durch Destillation mit Wasserdampf abscheiden und dann durch Titriren bestimmen. Liegt 
eine Mischung mehrerer fliiehtiger Sauren vor, so ist die Bestimmung so erschwert, dass 
ihre Besehreibung iiber den Kahmen dieses Buches hinausgeht.

JPr ilfu n g . 1) Sie yerbrenne, entziindet, mit blauer Flamme und ohne Eiickstand.
2) Mit Bleiessig yersetzt gebe sie ein Krystallmagma yon Bleiformiat (Identitat). 3) Mit 
Kalilauge neutralisirt rieche sie weder nach Akrolein nocli nach Allylalkohol (s. Darstellung).



4) Die mit 5 Th. Wasser verd.unnte Saure werde durch Silbernitrat nicht sofort getriibt 
(Chlor) und nach dem Neutralisiren mit Ammoniak durch Calciumehlorid nicht getriibt 
(Oxalsaure). 5) 5 g Ameisensaure erfordern zur Neutralisation 27,1 ccm Normal-Kalilauge 
(Phenolphthalein ais Indikator). Wird die Saure mit Bleioxyd digerirt, flltrirt und das 
Filtrat zur Trockne yerdampft, so darf letzteres keinen Rilckstand hinterlassen, welcher 
beim Erhitzen Acetougeruch verbreitet (Essigsaure).

A u fb e w a liru n g .  Es empfiehlt sich, die Ameisensaure v o rs ic h tig  aufzubewahren, 
obgleich die Germ. und Helv, dies nicht yorschreiben.

A n w e n d u n g .  Ameisensaure besitzt antiseptische Eigenschaften (die Bienen kon- 
seryiren den Honig durch Zufugung von Ameisensaure), doch siud diese arzneilieh nocli 
nicht ausgenutzt. In n e rlic li wird sie kaum gegeben, erzeugt iibrigens heftige Mageu- 
entzttndung, Nierenhyperamie, Blutharnen. A eu sserlich  lediglich in Form von Spiritus 
Formicarum und Tinctura Formicarum ais hautreizendes Mittel bei Neuralgien, Rheu- 
matismus etc.

S p ir itu s  F o rm icaru m  (Germ. III). 
A m o i s e n s p i r i t u s  (sp. G. 0,894—0,898). 

Ep. Acidi formic.ici (1.060) 2,0
Spiritus (90 Yol. Proc.) 35,0 
Aquae destillatae 13,0

T in c tu ra  F o rm icarum  com posita.
L o c o  T i n c t u r a e  F o r m ic a r u m .  
Rp. Acidi formicici (1.060) 10,0 

Tincturae aromaticae 20,0 
Olei Lavandulae 1,0
Spiritus d ilu ti (0,892) 70,0

Formamidum. Form am id . H00NH2 ist Ameisensaure, in welcher die OFI-Gruppe 
durch don Amid-Rest-NEL ersetzt ist. Mol.-Gew. =  45.

D a r s  te l lu  u f/. Man erlńtzt 2 Th. Ammoniumformiat mit 1 Theil Harnstoff 
2 (HCOONHJ - f  CO(NHa)a =  C03(NH4)a +  2 (HCONHa)

so lange auf 140°, ais noch Ammoniumkarbonat entweicht, und destillirt alsdann im 
Vacuum ab.

Eigenschaften. Farblose oder schwach gelbliche, sirupćise, geruchlose Fliissigkeit, mit 
Wasser und Weingeist in jodem Yerhaltniss mischbar. Gegen Lackmuspapier yon sebr 
schwach saurer Reaktion. Destillirt im Vacuum unzersetzt bei 150°, unter gewdhnlicliem 
Druck siedet es bei 192—195°, dabei zum Theil in Ammoniak und Kohlensaure zerfallond.

Entwickelt mit konc. Kalilauge schon in der Riilte Ammoniak. Es lćist Quecksilbor- 
oxyd auf. Es sei beim Erhitzen vóllig fluchtig; mit 10 Th. Wasser yerdunnt róthe es 
blaues Lackmuspapier nur ganz schwach.

t t  Hydrargyrum forniamidatum solu tum. Q ,uecksilborform am idl(5sung.
narstellung. Man lost 10 g Mercurichlorid in Wasser und fatlt aus dieser Losung 

durch Zusatz iiberschussiger Natronlauge Q,ueeksilberoxyd. Dieses wird unter Yermeidung 
von Verlusten so lange ausgewaschen, bis os yollkommen frei von Chlor ist, dann nocli 
im feuchten Zustande in der gerado hinreichenden Monge Formamid unter Erwarmon auf 
40—40° golOst, die Losung yerdunnt, filtrirt und auf 1 Liter aufgofullt.

Mtgenschaften. Farblose, schwach alkalische Fliissigkeit von wenig metalliscbem 
Geschmack. Wird in der Kalte durch atzcndo Alkalien nicht yerandert, beim Erwarmen 
dagegen erfolgt Rcduktion zu metalliscbem Quecksilber. Schwefelwasserstoff und Schwefel- 
ammonium schoiden schwarzes Mercurisulfid aus. Eiweisslosung wird nicht gefiillt. Die 
Losung enthii.lt das Salz (HOONH)aHg neben freiem Formamid.

j>Hifuny. Die Ltisung reagire nicht sauer. Auf yorsichtigen Zusatz von Kalium- 
jodid entstehe wohl Gelbfarbung, abor kein Niederschlag.

A u fb e w a l ir u n g .  Vor Licht geschiitzt, seh r yo rsic litig .
Anwendung. Zu subkutanen Injoktionen bei Sypliilis. 1 ccm der LOsung enthiilt 

die 0,01 g Mercurichlorid entsprechonde Menge Q,uecksilber.

Acidum gallicum.
Acidum gallicum (Brit. Helv. U-St. Erganzb.). Acide galliąue (Gall.). Gallns- 

silure. Sal essentiale Gallarum. Trioxybenzo8siiuro. Gallic acid. C,He0 6 +  HaO. 
Mol. Gew. =  188. In yielen Pfłanzenstoffen, z. B. Galliipfeln, Sumach, Dividivi, Biircn- 
traubenblattern und im chinosischcn Thee, meist mit Gerbsaure zusammen, yorkommend.

D a rs te llu n g . 10 Tb. Gallusgerbsaure (Tannin) werden in einem Kasserol aus 
Porzellan mit 10 Th. Wasser und 50 Th. yerdilnnter Schwefelsiture (oder mit 30 Th. Wasser
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und 30 Th. Salzsaure von 1,123 spec. Gew.) 1/4 Stunde lang g ek o ch t und alsdann 1—2 
Tage an einem kiililen Ort gelassen. Die ausgeschiedenen Krystalle werden in der Gfaclien 
Menge destillirtem Wasser unter Erwarmen geliist, diese Losung mit etwas Tliierlcohle er- 
liitzt, lieiss liltrirt und zum Krystallisiren an einen kuhlen Ort gebraclit. Nothigenfalls ist 
das Umkrystallisiren und die Bekandlung mit Thierkohle zu wiederholen. Eisen ist bei 
der Darstellung sorgfaltig fern zu halten.

E ig en sch a ftcn . Earblose oder sch\vaolig'elbliche, seidengliinzende, geruchlose Nadeln 
oder trikline Prismen, von zusammenziebendem, sauorlichem Geschmack. Loslich in 125 Th. 
kaltem, 3 Th. siedendem Wasser, in 5 Th. kaltem oder 1 Th. siedendem Alkohol, in 40 Tli. 
Aether oder in 12 Th. Glycerin; wenig loslich in Chloroform, Benzol oderBenzin. Sie ent- 
halten rund 9,6 Proc. Krystallwasser, welehes bei 100° abgegeben wird. — Die Gallus- 
siiure beginnt bei 220° C. zu schmelzen, und zerfallt bei weiterem Erhitzen in Kohlensaure 
und Pyrogallol. Losungen der Gallussaure in ubersehussigem Alkali nehmen aus der Luft 
rasch Sauerstoff auf und fśirben sich rotli bis braun, bis schwarz. Tropft man eine Gallus- 
saurelosung zu Kalkwasser, so entstekt eine Triibung, welohe naoh kurzer Zeit gran, griin 
und dunkler wird. Die wasserige Losung reducirt Silbernitrat; dagegen nicht die Pkhlino’- 
sche Losung. Eiigt man sie zu Eerrichloridlosung, so erfolgt theilweise Reduktion zu 
Perrochlorid, und es entstekt ein schwarzblauer Niederseblag, der von ubersehussigem Perri- 
chlorid mit grunlicher Farbę gelost wird. Eine Losung von osydfreiem Eerrosulfat wird 
durch Gallussaure uicbt yeriindert, an der Luft wird die Mischung- fiu Folgę Oxydation) 
lasurblau, worauf schwarzblauer Niederseblag entstekt ohne Entfarbung der Eliissigkeit.

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

Ihrer Konstitution nach charakterisirt sie sich ais „Trioxybenzoes;iure“, ilire naliere 
Oli

Formel ist daher C0H., . Sie ist eine einbasische Saure, ibre Salze beissen „ G a lla te “.
C0.211

N ut  die Salze der Alkalien sind in Wasser loslich.
P r iifu n ff .  1) 1 g hinterlasse beim Yerbrennen keinen Riickstand. 2) Die mit 

heissem Wasser bereitete Losung 1:20 sei klar und fast farblos; sie werde durch Baryum- 
chlorid nicht getrilbt (Schwefelsaure) und durch Leimlosung nicht gefallt (Gerbsaure).

A ufl> ew ahrung. Lichtsehutz ist vom Erganzb. yorgeschrieben, aber nicht unbe- 
dingt erforderlich. Man sehiitze sie vor ammoniakaliscken Dampfen.

A n w e n d u n g . Gallussaure wirkt ortlicb adstringirend, aber, weil sie Eiweiss nicht 
fallt, weniger energisch ais Gerbsaure; sie wird auch aus dem gleichen Grunde besser und 
langer yertragen wie diese. Die entfernte Wirkung ist die gleiclie wie die der Gerbsaure, 
weil letztere im Organismus zu Gallussaure umgewandelt wird. Man giebt sie in n e rlie h
2—3 mai taglich zu 0,1—0,6 g in Pulyern oder Pillen bei Diabetes, Albuminurie, Lungen- 
blutungen. A eu sse rlick  bei aphthbsen Geschwuren (1:50), Blutungen. Bei Alkaloid- 
yergiftungen kann sie die Gerbsaure n ic h t ersetzen. T echn isch  in der Photographie 
ais Entwiekler und in der Tintenfabrikation.

O lycorinum  Acidi (U -S tj
G l y c e r i n e  o f  G a l i i  c a e i t l  

Kp. Acidi gallici 1,0 
Glycerini 5,0

M ix tu ra  co n tra  a lb u m in u riam . Gallois. 
Rp. Acidi gallici 0,5

Aquae destillatac 70,0 
S irupi Sacchari 30,0 

TheelOffelweise in  1 Tage zu yerbraucheu

•}* Oallanoliim. C6H2(OH\jCONHO0H5 ~f-2H20. G allanol. (G allinol korrumpirt!) 
G a llu asau rean ilid . G allan ilid . Mol. Gew. =  281. Zur Darstellung erhitzt man 10 Tli. 
Gallussaure mit 8—10 Th. Anilin (Anilin fiir Blau!) eine Stunde lang (im Oclbade!) bei 150°C. 
]\Ian kocht alsdann die Reaktionsmasse mit stark verdiinnter Salzsaure, um das uber- 
schilssige Anilin herauszuldsen, mehrmals aus. (Salzsaures Anilin bleibt in Losung!) Die 
heim Erkalten sich abscheidenden Krystalle werden gesammelt und mehrmals aus siedendem 
Wasser umkrystallisirt.

Farblose Krystalle, in kaltem Wasser fast unloslieh, sohr leicht ldslich in Alkohol 
und Aether sowie in heissem Wasser. Aus Wasser krystallisirt die Yerbindung mit 2 Mol.



Krystallwasser. Sie schmilzt im wasserfreien Zustando l>ei 205° O. Die wiisserige LćSsung 
farbt sich mit Eisenclilorid blauschwarz. In atzenden Alkalien ist Gallanol leicht loslich 
untei' Spaltung in Anilin und gallussaures Alkali. Daher erfolgt bald Braun- und Sehwarz- 
farbung der Losung. Die Losung in Ammoniak nimmt an der Luft feurig-rothe Farbung an.

Anwenduntf. Ais Ersatz des Pyrogallols bei Hautkrankheiten (Psoriasis, Favus, Pru- 
rigo), da es weniger reizt und auch wenig giftig ist. Auf Wunden reizt es. Die alkoholi- 
sche Losung zur Desinfektion der Han de der Operateure. V o rs ic h tig  aufzubew ahren .

Gailiclnum. G a llu ssiiu rem eth y la th e r. 0,1H..(0H)3C0.>CHl!. Mol. Gew. =  184. 
Zur Darstellung sattigt man eine Losung von 1 Th. Gallussauro (oder Gerbsaure) in
3—4 Th. Methylalkohol mit trocknem Salzsauregas. Nach mehrtagigem Stehen yerdampft 
man die Losung bis zur Sirupkonsistenz. Den Riickstand mischt man mit kalkfreiem 
Baryumlcarbonat und zieht. alsdann das Gemisch mit Methylalkohol aus.

Aus Methylalkohol krystallisirt, farblose, wasserfreie Prismen, aus Wasser feine, ver- 
filzte Nadoln. LOslich in heissem Wasser, in Alkohol und in Aether. Wird durch atzendo 
Alkalien unter Braunung zerlegt. .Selim, P. 202°. Die Losung in Ammoniak nimmt an 
der Luft feurig-rothe Farbung an.

Ais Antiseptikum bei Augenkrankheiten, wie Conjunctmtis. Das specifisch leichte 
Pulver wird mit dom Pinsel direlct aufgestaubt.

Gallobromolum. D ib ro m g a llu ssau re . 06Br2(OH)3C02H -j-H30  Mol.Gew.=346. 
Zur Darstellung reibt man 1 Th. Gallussaure mit 2,5 Tli. Brom zusammen und Icrystalli- 
sirt das Reaktionsprodukt aus siedendem Wasser um.

Farblose Nadeln oder prismatische Blatter, welche bei 120° wasserfrei werdon und 
boi 150° schmelzon. Loslicli in etwa 8 Th. Wasser von 15°, leicht loslich in siedendem 
Wasser, in Alkohol und in Aether. Die wasserige Losung wird durch Ferrichlorid schon 
violett gefarbt. Die Losung in Ammoniak nimmt an der Luft feurig-rothe Farbung an. 
In n e r lic h  ais Ersatz der Alkalibromide in Tagesgaben von 2—3 g in wiisseriger Lo
sung mit einem sauerlichen Sirup. A eu sse rlich  die 1—2proc. Ldsung zu Einspritzungen 
bei Gonorrhoe und Umschlagen bei Eezema madidum. V or L ic h t gesch iitz t auf- 
zubow ahren.

Acidum hydrobromicum. 1

1. f  Acitlum hydrobromicum. Bromwassersloffsiiure (Genn. Brit. Helv. U-8t j, 
Acide bromliydrląuo (Gall.). Bromliydric acid. Hydrobroinsiiure. HBr. Mol. Gew. =  81.
Die wasserfreie Bromwasserstoffsiiure ist gasformig (officinell in Gall.) und flndet, ais solchc 
keine medieinisehe Yerwendung. xVls „Bvomwasserstoffsaure“ im Simie der Pharmacie und 
Therapie sind wasserige Losungen des 
Bromwasserstoffgaseszu yerstehen. Diese 
sind aufgenommen von Brit. Gall. Germ.
Helv. U-St., aber in den einzelnen 
Pharmakopoen von yerschiedenem Ge- 
lialt an HBr.

D a rs te llu n g . I. Yon gasfiir- 
migem Bromwasserstoff.

In ein mit einem Kugeltrichter 
B  yersehenesKblbchen A  (Fig. 12) bringt 
man 1 Th. amorpken Pkosphor sowie 
2 Th. Wasser. Den Kugeltrichter be- 
scbickt man mit 10 Th. Brom und liisst 
dieses nun langsam tropfenweise (!) in 
den Kolben einfliessen. Jeder einfallende 
Tropfen Brom yerursacht im Anfang 
eine yon Licbterscbeinung begleitete
Verpuffung. Sobald erst eine gewisse Menge Bromwasserstoff gebildet ist, lost sich das weiter 
zufliessende Brom ruliig auf und Bromwasserstoff entweicht. Man leitet diesen, um Brom- 
dampfe zuruckzuhalten, durch eine mit fenchten Glassclierben und gelbem Phospkor g-e- 
fiillte U-Rohre C und kann den so gereinigteu Bromwasserstoff liber Quecksilber auffangen,



natiirlich auch in Wasser einleiten. Das Trocknen erfolgt durch Schwefelsaure oder glasige 
Phosphorsaure.

PBr3 +  3H„0 =  3 HBr +  POaH3.
II. Von wasseriger Bromwasserstoffsaure.
a) Man liist 50 Th. krystall. Baryumbromid (Ba Bra -)- 2 H20) in 100 Th. Wasser und 

yersetzt diese LOsung unter kraftigem Umriihren mit einer Misckung aus 15 Th. konc. 
Schwefelsaure und 30 Th. Wasser. Der entstandene Niederschlag wird abfiltrirt und mit 
30 Th. Wasser gewasohen. Die gesammelten und gemischten Filtrate destillirt man aus 
einem Kolben oder einer Ketorte. Bis 120° C. destillirt eine sehr diunie, oberhaib 120° C. 
eine koneentrirtere Saure,

BaBr„ +  H..SO, =  BaS04 +  2 IIBr
Baryumbromid Schwefelsaure Baryuinsulfat Bromwasserstoff

welche durch Yerdiinnen mit Wasser oder mit dem ersten Destillat (bis 120° G.) auf 
das geforderte spec. Gewicht eingestellt wird.

b) Man iibergiesst 60 Th. grób gepulyertes Kaliumbromid mit einer Mischung von 
50 Th. konc. Schwefelsaure und 25 Th. Wasser, fiigt 2 Th. amorphen Phosphor hinzu und 
destillirt ab. Das Destillat wird zur Oxydation der mit ubergangenen schwefligen Saure 
yorsichtig bis zur eben bleibenden Gelbfarbung mit Bromwasser versetzt, alsdann fiillt man 
die Schwefelsaure aus durch Zusatz von wenig Baryumkarbonat oder Baryumbromid. Die 
nach dem Absetzen klar abgegossene Saure wird rektificirt. Man erhalt etwa 150 Th.- 
25 proc. reiner Siiure.

Die Darstellung im pharmaceutischen Laboratorium ist materiell nicht lohnend. Die 
Technik erhalt grosse Mengen Bromwasserstoff ais Nebenprodukt bei Bromirungen. Sie 
fiilirt diesen in Baryumbromid iiber und gewinnt daraus nach Ha wasserige Bromwasser
stoffsaure.

E igenschuften  a) der g asfo rm ig en  B rom w assersto ffsau re . Farbloses, wie 
Chlorwasserstoff riechendes Gas, an der Luft Nebel bildend. Wird bei —73° C. zu einer farb- 
losen Fliissigkeit Yerdichtet, welche bei —87° C. erstarrt. In Wasser sehr leicht loslich. Das 
spec. Gewicht des Gases ist =  2,79703; 1 Liter wiegt bei 0° C. und 760 mm Barometer- 
stand — 3,6167 g. Die Gall. beschreibt das Gas ais „A cide brom hydrique g azeu se11.

b) W asse rig e  B rom w assersto ffsau re . Der Gehalt der Bromwasserstoffsaure 
ist nach den versckiedenen Pharmakopoen verschieden. Acidum kydrobromicum (Germ.) 
enthiilt 25 Proc. HBr, spec. Gew. =  1,208. Acidum kydrobromicum dilutum (bromhydric 
acid) (Brit. Helv. U-St.), Acide bromhydriąue dissous (Gall.) entkalten 10 Proc. HBr., spec. 
Gewicht 1.077. Von dem spec. Gewicht und dem Yerschiedenen Gehalt an Bromwasser
stoff abgesehen, haben die genannten Praparate gleiche Bigenschaften.

Farblose, sehr sauer schmeckende Fliissigkeit, welche blaues Lackmuspapier rothet, 
mit Ammoniakdampfen dichte weisse Nebel bildet. Destillirt man dtinne wasserige Losungen 
von Bromwasserstoff, so geht zunachst eine sehr verdunnte Saure iiber, der Siedepuukt 
steigt allmilhlich, bei 127° C. geht eine Saure iiber (HBr. 5 HaO), welche konstant 47.5 Proc. 
HBr enthiilt. Wird eine sehr koneentrirte Losung Yon Bromwasserstoff destillirt, so ent- 
weieht zunachst gasfiirmiger Bromwasserstoff HBr, bis die Siiure nur noch die Koncentra- 
tion von 47,5 Proc. HBr hat, und dann destillirt d ieses Hydrat iiber. Durch Luft und 
Lic h t  wird die Bromwasserstoffsaure unter Gelbfarbung und Auftreten von freiem Brom 
zersetzt,. Bromwasserstoffsaure ist eine einbasische Saure; ihre Salze heissen „Bromi de“. 
Man beachte, dass die pharmaceutische Nomenklatur der Salze von der chemischen abweiekt.

Es benennen die Salze KBr KBrOs
der Głiemiker Kaliumbromid Kaliumbromat
der Pharmaceut Kalium bromatum Kalium bromicum.



Volumgewicht und Gelialt der Bromwasserstoffsaure
bei 15° C. Nach J. Biel.

Proc. Spec. Gew. Proc. Spec. Gew. Proc. Spec. Gew. Proc. Spec. Gew.

1 1-0082 13 1-102 25 1-209 37 1-338
2 1-0155 14 1-110 26 1-219 38 1-350
O 1-0230 15 1-119 27 1-229 39 1-362
4 1-0305 16 1-127 28 1-239 40 1-375
5 1-038 17 1-136 29 1-249 41 1-388
6 1-046 18 1 145 30 1-260 42 1-401
7 1-053 19 1-154 31 1-270 43 1-415
8 1-061 20 1-163 32 1-281 44 1-429
9 1-069 21 1 172 33 1-292 45 1-144

10 1-077 22 1-181 34 1-303 46 1-459
11 1085 23 1-190 35 1-314 47 1-474
12 1-093 24 1-200 36 1-326 48 1-490

A n a ly se .  a) E rk en n u n g . Man erkennt die BromwasserstofTsaure an folgenden 
Reaktionen:

1) Erwarmt man die freie Saure mit etwas Braunstein oder Salpetersaure oder ftigt 
man Chlorwasser zu, so wird Brom in Ereilieit gesetzt, welches von Chloroform mit rotli- 
brauner Farbę geliist wird. (Ferriohlorid setzt kein Brom in Freibeit 1) 2) Anf Zusatz von 
Silbernitrat entsteht ein gelbliohweisser, kasiger Niederscblag von Silberbromid AgBr, unlds- 
lioh in Salpetersaure, schwerldslich in Ammoniak, licbtempfindlich.

b) B estim m ung . Ist die Saure rein und in freiem Zustande yorhanden, so titrirt 
man mit Normal-Kali und Phenolphthalein. 1 ecm Normal-Kalilauge zeigt 0,081 g Brom- 
wasserstoff an. Man kann aueli mit uberschiissiger Sil beru itratlosung unter Erwarmen und 
Zusatz von wenig Salpetersaure fallen und das ausgewaschene Silberbromid wagen. (Audi 
fur die loslichen Bromide zu yerwenden). Das erbaltene AgBr mit 0.4308 multiplicirt 
giebt die Menge der vorhandenen Bromwasserstoffsaure, HBr, an.

A u fb e w a h ru n g .  In Gefiissen mit Glasstopfen, vor Licht und ammoniakalischer Luft 
geschiitzt. Y o rs ich tig !  In einer ammoniaklialtigen Atmospliare setzt sich an Hals und 
Stopfen Ammoniumbromid an.

JPriifung. 1) Sie sei obne Riickstand flUchtig. Ein hinterbleibender wagbarer 
Riickstand ware zu priifen, ob er gluhbestaudig ist oder nicbt. In letzterem Falle konnte 
er aus Ammoniumbromid besteben, welcbes in Folgę Einwirkung ammoniakalischer Luft 
entstanden war. 2) Die bis auf einen Gehalt von 5 Proc. HBr yerdiinnte Siiure werde 
durcb Schwefelwasserstoff weder sofort, (Metalle, Arsen) noch nach Uebersattigung mit 
Ammoniak (Eisen, Zink) yerandert, audi durcb Baryumnitrat, nicbt getrubt (Schwefelsaure).
3) Scbiittelt man 5 ccm der unyerdiinnten Saure mit Chloroform, so darf sieli dieses nicbt 
yiolett farben, auch nicht nach Zusatz von einem Tropfen Ferricliloridlosung (Jod). 4) Ver- 
diuint man 6—12 Tropfen der Siiure mit 2 ccm Wasser, fallt mit Silbernitrat yollstandig 
aus, giebt 7—10 ccm Ammoniumkarbonatlosung binzu und schtittelt kriiftig, so darf die 
nach 5 Minuten abfiltrirte Fltissigkeit nach dem Uebersiittigen mit Salpetersaure nicht bis 
zur Undurchsichtigkeit getrubt werden (Chlorwasserstoff).

10.0 g der lOprocentigen Bromwasserstoffsaure sattigen 12,35 ccm Normal-Kalilauge.
10.0 g der 25 procentigen Bromwasserstoffsaure sattigen 30,86 ccm Normal-Kalilauge.
Gelbgewordene Bromwasserstoffsliure. Ist die Gelbfiirbung durcb freies Brom

bedingt, so liisst sie sich durcb blosse Destillation nicbt beseitigen. In diesem Falle fiigt 
man tro p fen w e ise  yorsichtig so yiel einer selir yerdliunten Liisung von schwefliger S8ure 
zu, bis die Saure eben fa rb los geworden ist. Dann destillirt man ab und yerwirft das 
Destillat solange, ais es, mit Bromwasser bis zur Gelbfiirbung yersetzt, durcb Baryumclilorid 
beim Aufkochen noch getrubt wird, also noch scbweflige Saure enthalt. Ist dieses nicbt



mehr der Fali, so flingt man die nunmehr iibergehenden Antheile gesondert auf und ver- 
dttnnt sie bis zum geforderten spec. Gewicht. Den Yorlauf kann man init Bromwasser 
yersetzen und dureh Neutralisircn mit Baryumkarbonat auf Barymnbromid verarbeiten.

D isp en sa tio n . Beim Misehen mit anderen Flussigkeiten ist die Bromwasserstoff
saure stets ais le tz te r  Bestaudtheil zuzug-eben, weil sonst die nach der Bromwasserstoff
saure benutzten Gefasse durcb Bromwasserstoif verunreinigt werden. Man beaebte, dass nur 
die Genu. eine 25procentige Bromwasserstoffsaure yorschreibt, dass Brit., Gall., Hely., U-St. 
nur die yerdiinnte Bromwasserstoffsaure mit 10 Proc. IIBr aufgenommen haben.

A n w e n d u n y .  Die unyerdiinnte (25 proc.) Saure wirkt auf Haut und Schleimhaute 
atzend; man benutzt sie daher bisweilen unyerdiinnt ais Aetzmittel bei Mercurial-Stoma- 
titis. Zu Aetzungen bei DiphtheTie 1:10 yerdiinut. In n e rlic h  ais Ersatz des Brom- 
kaiiums, wenn man dessen Nebenwirkungen und die Kaliwirkung yermeiden will, 3—6mal 
tiiglich 8—12—15 Tropfen der 25procentigen Saure (oder die 2'/2faclie Menge der lOpro- 
centig-en) in starker Yerdiinnung mit Zuckerwasser etc. bei Epilepsie, Neryositat, Neurasthenie, 
Chorea. Helv. giebt ais hochste Gaben fur die lOprocentige Saure 1,5 g pro dosi und
5,0 g pro die an.

II. Acitlum hydrobromicum Fothergill, eine aus Kaliumbromid und Weinsaure „ex 
tempore“ herzustellende Bromwasserstoffsaure, welelie noch Kaliumbitartrat gelost enthillt. 
Man yermisclit eine Losung von 10 Th. Kaliumbromid in 30 Th. Wasser mit einer Losung 
von 12 Th. Weinsaure in 30 Th. Wasser, lasst das Gemisch mindestens 24 Stunden an 
einem kiihlen Orte stehen und filtrirt vom ausgeschiedenen Weinstein aus. Das Praparat 
enthalt annahernd 10 Proc. Bromwasserstoif, HBr, ausserdem noch Kaliumbitartrat.

LMliilae hydrobrom icac.
Kalii brom ati 5,0
Aeidi hydrobromici (25"/0) 10.0
Glycoriiii 6,0
Boli albae 6,0
Pulveris radieis L iquiritiae
Pulveris succi L iquiiitiao <iii q.

fi an t pil. 210; dispensentur ad yitn im .

Acidum hydrochloricum.
Die Salzsaure des Handels stellt Losungen des Chlorwasserstoifgases in Wasser dar. 

Man unterscheidet 1) reine Salzsaure, 2) rolie Salzsaure. Ausserdem werden die einzelnen 
Sorten nach dem Procentgehalt an Chlorwasserstoff HC1, bez. nach dem spec. Gewichte 
bezeichnet.

I. Acidum hydrochloricum gasiforme. Gasfdnnige Salzsaure. HC1. Mol. Gew. 
— 3(5,5. Wird in der Regel durch Erhitzen von Natriumchlorid (Kochsalz) mit einer massig 
yerdiłnnten Schwefelsaure dargestellt. Ais Apparat kann man den zur Bereitung des Spiritus 
Dzondii abgebildeten, s. Ammonium, benutzen. Geeignete Mischungen sind: 1) Kochsalz 
in g roben  K ry s ta lle n  (!) 10 Th., konc. Schwefelsaure 18 Th., Wasser 4 Th. 2) 15 Th. 
Kochsalz, 25 Th. konc. Schwefelsaure und 8 Th. Wasser. 3) 4 Th. Kochsalz, 5 Th. konc. 
Schwefelsaure, 4 Th. Wasser. Das entwickelte Gas ist unter allen Umstanden dureh Ein- 
leiten in w enig  Wasser zu waschen. Zum Zwecke des Trocknens leitet man es gewohn- 
lich durch konc. Schwefelsaure, seltener iiber Calciumchlorid.

Zur Herstellung kleiner Mengen SalzsSuregas kann man sich folgenden stationaren 
Apparates bedienen. Man fiillt den Kolhen a etwa zur I-Ialfte mit rau ch en d e r Salzsaure 
an. Den Tropftrichter b heschickt man mit k o n c e n tr ir te r  Schwefelsaure. Lasst, man 
letztere tropfenweise zu der rauchenden Salzsaure zufłiessen, so erhalt man einen aus- 
giebigen Strom von Salzsiluregas. Der Apparat kann liingere Zeit stationar gehalten 
werden. Figur 13.



Farbloses, an der Luft Nebel bildendes Gas von stechend saurem Gerueh und Ge- 
schmack; in Wasser selir leickt. und reichlicb loslich. 1 Liter Wasser lost bei 20° C. - 
460 Liter Clilorwasserstoffgas. 1 Liter Chlorwasserstoff wiegt bei 0° C. und 760 mm B. —
1.6352 g. Es kann bei —4° C. dureh einen Druck von 25 Atmospharen oder bei -f-10° O. dureh 
40 Atmospharen zu einer Fliissigkeit kondensirt werden. 1500 g Kochsalz geben 936 g 
oder 572 Liter gasfdrmigen Chlorwasserstoff. Diese Menge wiirde hinreichen, um mit 2,808 
Liter Wasser eine 25procentige Salzsaure zu liefern.

II. f  Wasserige Salzsaure. Losungen des Chlorwasserstoffs in Wasser. Acidum 
hydrochloricum (Brit. Germ. Helv. U-St.). Acidum hydrochloricum concentratum 
(Austr.). Acide chlorhydriąue ofiicinal (Gall.). Acidum hydrochloratum. Acidum 
muriaticum. Hydrochlorsiiure. Chlorwasserstoffsiiure. Salzsaure.

Die von den einzelnen Pharinakopoen recipirte Saure ist von yerschiedener Starkę. 
Es schreiben vor:

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. U-St.
Spec. Gewicht 1,120 1,160 1,171 1,124 1,124 1,163
Procentgehalt HC1 23,86 31,79 34,4 25,0 25,0 31,9

Eine klare, farblose, und wenn die Saure mehr ais 28 Proc. Chlorwasserstoff enthalt, 
an feuchter Luft rauchende Pliissigkeit yon atzend saurem Geschmack und saurem Gerueh. 
Unterwirft man wasserige Losungen des Ohlor- 
wasserstoffes von weniger ais 20 Proc. Gehalt 
an HC1 der Destillation, so destillirt zuniiebst 
eine sehr dtinne Salzsaure iiber. Bei 110° C. 
destillirt konstant eine Salzsaure mit einem Ge
halt von 20,17 Proc. Chlorwasserstoff (HC1) iiber.
Unterwirft man umgekehrt Salzsaure yon einer 
hoheren Koncentration ais 20 Proc. der Destilla
tion, so eutweielit zunachst gasformiger Chlor
wasserstoff, bis die riickstandige Saure nur noek 
20,17 Proc. HC1 enthalt, dann destillirt die vorer- 
wahnte Saure mit einem Gehalte yon 20,17 Proc.
HC1 iiber. — Diese bei 110°C. konstant destillirende 
(d. h. bei 760 mm B) Salzsaure hat das spez. Gew.
1,104 und entspricht dem Hydrat HCl-j- 8HaO.

JP rilfuny. Die mit dem 5—lOfachen 
Volumen Wasser yerdiinnte Saure darf 1) dureh 
Zinkjodidstarkelosung nicht geblaut werden 
(Chlor). 2) Dureh Sehwefelwasserstoff nicht 
yerandert werden (Metalle, z. B. Cu, Pb, As). 3) Dureh Baryumnitratldsung auch 
naeh Zusatz von Jodlosung bis zur schwach gelben Farbung nicht getriibt werden (Sckwefel- 
siiure, schweflige Saure). 4) Dureh Kaliumferrocyanidlosung nicht veriindert werden (Eisen).
5) 10 ccin der Saure diirfen beim Abdampfen in einer Platinschale einen wiigbaren gliihbestan- 
digen Rilckstand nicht hinterlassen (unorganische Yerunreinigungen). 6) Priifung auf Arsen,
a) Wird 1 ccm Salzsaure mit 3 ecm Zinnchloriirlosung yersetzt, so darf innerhalb einer 
Stunde eine Parhung nicht eintreten. b) Handelt es sich um eine einwandsfreie Priifung 
auf Arsen, so bringt man 100—200 ccm mit absolut arsenfreiem Zink in eiiien ordnungs- 
massigen ]VlAKSH’schen Apparat und priift in diesem. Wenn sich nach 6—lOstundigem Er- 
hit.zen des Gliihrohres ein Arsenspiegel nicht abgeschieden hat, kann die Saure praktisch 
ais arsenfrei angesehen werden. S. unter A rsenum . 7) G eh a ltsb es tim m u n g . Man 
titrirt mit Normal-Kalilauge und Phenolphthalein ais Indikator. 1 ccm Nonnal-Kalilauge 
siittigt 0.0365 g HC1, 5 g Salzsaure yerbrauchon dermach

bei einem Gehalt yon Proc. HC1 25 23.86 31.9 31.79 34.4
ccm Normal-KOH 34.24 32.68 43.7 43.55 47.1.



A u fb e w a h ru n g .  Man bewalirt die Salzsaure an einem kiihlcn Orte v o rs ic litig , 
grossere Vorrathe, namentlich der inehr ais 25 Proc. IIC1 entbaltenden, aucli zweckmassig 
vor Lioht geschiitzt auf. Werden grossere Yorriithe im Ballon bezogen, so empfiehlt cs 
sich, den Inhalt desselben sogleicli nach der Ankunft in melirere grossere Flasclien zu ver- 
tbeilen. Die Aufbewakrungsgefasse miissen Glasstopfen baben und sollten zweckmassig 
ans einem widerstandsfakigen (Kali-)Glase bestehen. In der Of/icin bewalirt man die 
Salzsaure in einem besonderen Saureschrankehen auf. Die Schilder der Aufbewabrungs- 
gefasse sind zweckmassig in r a d i r te r  Schrift herzustellen. Man beachte, dass Salzsiiure- 
dampfe die Emaiłle, namentlicb auch die rothe Schrift, der Emaille-Schilder stark angreifen. 
Man httte sich auch, Salzsaure und Ammoniak in riiuinlicher Naho zusammen aufzustcllen. 
In diesem Palle namlich bildet sich sehr bald an dem Ilalse des Salzsauregefiisses eine 
Krystallisation von Salmiak, die fiir gewisse Zweckc stbrend ist.

A nw enclung . Unverdiinnte Salzsaure wirkt auf Haut und Schleimliaut atzend 
und bring-t, in den Magen gebracht, heftige Magenentziindung hervor. Gegenmittel: 
Eiweiss, Milch, Seife, Magnesia, weniger zweckmassig Alkalikarbonate. In starker Ver- 
dtinnung wirkt sie kontrahirend auf die Gewebe, giilirungs- und faulnisswidrig. Man ver- 
wendet sie: A eusserlich  ais Aetzmittel fast nicht mehr, nur noch selten in Pinselsiłften 
bei entzuudliehen Processen des Zahnfleisches (Stomatitis), ais Zusatz zu reizenden Fuss- 
badern. In n e r lic h  in starker Yerdiinnung (0,5 —■ 1,0 : 200) ais ein die Yerdauung beforderndes 
und den Darm desiniicirendes Mittel bei ausserordentliek zahlreichen Kranklieiten.

IH sp en sa tio n . Ist Salzsaure ais Bestandtheil von Mixturen etc. yerordnet, so soli 
sie stets der sonst fertigeu Mixtur etc. ais letzter Bestandtheil zugesetzt werden s. S. 54.

Yolnmgewicht der Salzsaure bei 15°
nach Ltjnge und Makchlbwski.

Spec. Gew. Procente Spec. Gew. Procente Spec. Gew. Procente Spec. Gew. Procente
bei 15° H Cl bei 15° H Cl bei 15° H Ol bei 15° H Cl

1-000 0-16 1-060 12-19 1-115 22-86 1-160 31-52
1-005 1 15 1 065 18-19 1-120 23-82 1-163 3210
1-010 214 1-070 14-17 1-125 24-78 1-165 32-49
1-015 3-12 1075 15-16 1130 25 75 1-170 33-46
1-020 4-13 1-080 16-15 1-135 26-70 1-171 33-65
1-025 5-15 1-085 17-13 1-140 27-66 1-175 34-42
1-030 6-15 1-090 18-11 1-1425 28-14 1180 35-39
1-035 7-15 1-095 1906 1-145 28-61 1-185 36-31
1-040 8-16 1-100 20-01 1-150 29-57 1-190 37 23
1-045 9-16 1-105 20-97 1-152 2995 1195 38-16
1-050 10-17 1-110 21-92 1-155 30-55 1-200 39-11
1-055 11-18

III. Acidum hydrochloricum dilutum (Austr., Brit., Helv., Germ., U-St.). Yerdiinnte
Salzsaure. Eine durch Yerdiinnung der lconcentrirten Siiure mit Wasser herzustellende 
klare, farblose Elussigkeit. Die einzelnen Pharmakopoen schreiben yerschiedenen Gelialt 
an Chlorwasserstoff vor.

Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.
Spec. Go\v. bei 15° O 1,062 1,052 1,0(51 1,049 1,050
Procentgelialt an  II  Cl 12,4 10,58 12,5 10,0 10,0

IV. f  Acidum hydrochloricum fumans. Reine raucliende Salzsaure. Mit diesem 
Namen wird im Handel eine Salzsaure vom spec. Gcwieht 1,195 mit 88,2 Proc. Gehalt 
an Chlorwasserstoff bezeichnet. Eine farblose, an der Luft stark raucliende Fliissigkeit. 
Sie findet Verwendung in der analytischen sowie synthetisehen Chemie (Inversion nach 
Cl e i ig e t ), ferner zur Darstellung gasformiger und absolut arsenfreier Salzsaure. Die Dampfe 
dieser Saure sind ein schlimmer Feind der Eniailleschrift.



V. f  Absolut arsenfreie Salzsaure. Zur toxikologischen x\nal3’Se bedarf mm einer 
von Arsen absolut freien Salzsaure. Wir empfeblen, diesc wie folgt darzustellen:

In einen Destillationslcolben mit Glasstopfen bringt man 1 Liter reine raucliende 
Salzsaure (1,195 spec. Gew.) sowie 30 g troekenes Ferrochlorid. Man erhitzt die Siiure und 
leitet die zuniicbst en twoich eud en Dampfe, mit welchen sich alles yorbandene Arsen ais Arsentri- 
cblorid xVs Cl3 yerfliicbtigt, zur Absorption in eiskaltes Wasser. Die so erhaltene Siiure 
kann man zur Fiillung von Sehwefelwasserstoff- oder Kohlensaure-Apparaten u. dorgl. ver- 
wenden. Wenn kein Gas melir entweicbt, sondern wasserige Salzsaure iibergebt, lasst 
man (um den Apparat durcbzuspiilen) die Destillation kurze Zeit geben, wecbselt alsdann 
die Vorlage und fiingt das Destillat auf, bis im Kolben ein Riickstand von 100—150 ccm 
iibrig bleibt, welchen man yerwirft.

Die so gewonnene Salzsaure enthalt etwa 20 Proc, II Cl. Sie ist absolut arsenfrei, 
dagegen enthalt sie eine Spur Ferrichlorid, welcbe aber beim Arsennachweis nicbt stort.

Es empfieblt sich, diese Saure nicht allzu lange . aufzubewabren, da sie schliesslieh 
aus den xVufbewabrungsgefftssen docb wieder Spuren von xlrsen aufnimmt. Wir bereiten 
sie etwa alle Monate einmal friscb. TJeber die Priifung auf Arsen s. S. 55 u. unter Arsenum.

VI. t  Acidum hydrochloricum crudum. (Ergdnzb.) Kolie Salzsiiure. Acide 
chlorliydriąue du commerce (Gall.). Crude hydrocbloric acid. Spiritus Salis. Die
robę Salzsaure des Handels, meist ein Nebenprodukt der chemiscken Grossindustrie, z. B. 
des Sodaprocesses nacb Leblano.

Eine klare, melir oder weniger gelbe, an der Luft raucbende Pliissigkeit vom spec. 
Gew. 1,16—1,17, entsprecbend 30—33 Proc. H01. Die Verunreinigungen bestehen in: 
Eisen, Thonerde, Scbwefelsaure, Schwefligsaure, Chlor, Arsen. Wird 1 ccm der Saure mit 
3 ccm Zinnchlorurlosung yersetzt, so darf nicht so fo rt Braunfarbung' eintreten, sonst 
wiire der Arsengehalt zu hoch. Kleine Mengen von Arsen enthalt jede Salzsaure des 
Handels, obgleich es eine Kleinigkeit wiire, 'das Arsen der Hauptsache nach auch aus dieser 
Sorte abzuscheiden.

D isp e n sa tio n . Robę Salzsaure wird zu yielen technischeu und hauslicben Yer- 
ricbtungen im Iiandyerkaufe gefordert. — Man gebe sie in diesen Fiillen niemals in Ge- 
fiissen ab, welclie im gewohnlichen Leben bestimmungsgemass zur Aufnahme von Nahrungs- 
mitteln etc. dienen, also niemals in Tassenkopfen, Schnaps- oder Trinkgliisern, sondern 
lediglich in Flaschen aus starkom Glase, welcbe mit der ■ Aufschrift „Salzsaure, Gift“ 
signirt werden.

E r k e n n u n y  und l ie s t im m u n y .  Man erkennt die fecie Salzsaure an der sauren 
Reaktion, an ihrer Eigenschaft, bci Anniiherung von Ammoniakdampf weisse Nebel zu 
bilden, ferner (in einiger Koncentration) mit Braunstein erwiirmt Chlor zu entwickeln. Sie 
ist fluchtig und kann durch Destillation von anderen, nicht fliichtigen Sauren getrennt 
werden. Die wichtigste Reaktion ist die, dass Salzsaure im freien sowie im gebundenen 
Zustande mit Silbernitrat einen weissen Niederschlag von Chlorsilber giebt, welcher in 
stark yerdttnnter Salpetersaure unloslich, in Ammoniak aber leicht loslich ist. — Das 
Chlorsilber schmilzt beim Erhitzen, ohne seine Zusammensetzung zu iindern, zu farblosem 
Hornsilber, wahrend Cyansilber dabei in metallisches Silber und Cyan zerfallt.

Die Bestimmung der fre ien  Salzsaure orfolgt in der Kegel maassanalytisch durch 
Titriren mit Normalkalilaugo und Phenolphthaletn ais Indikator. 1 ccm Normalkalilauge 
neutralisirt =  0,0365 g Cblorwasserstoff, s. S. 55. Die Bestimmung der Salzsiiure im 
freien und gebundenen Zustande erfolgt durch Fiillung mit Silbernitrat in folgender 
Woise:

Die klare wasserige Lcisung. welche nicht melir ais etwa 0,15 g Cl enthalten sollte, 
wird in der K a lte  (!) mit einer durch Sapetersiiure angesbuerten Losung von Silbernitrat 
in massigom Ueborscliuss yersetzt. Man erwiirmt alsdann auf dem Wasserbado (nicht uber 
60°) und riihrt dabei mit einem diinnen Glasstabe so lange um, bis das Chlorsilber sich 
Yollig zusammengeballt hat, und dio dariiber stebende Fliissigkeit klar ist. Hierauf lasst man 
an einem dunklen Orte erkalton, filtrirt das Chlorsilber ab, wascht es zunachst mit Salpeter- 
siiure cnthaltendem, schliesslieh mit reinem Wasser aus, bis das Filtrat durch eine Spur 
Salzsiiure nicht melir gctriibt wird, und trocknot es.



Dic Bestimmuug der Meuge des Ohlorsilbers kami geschehen: G ew ich tsanaly  tiscli:
a) Durch Wagung auf gewogenem Filter oder im Goociflschen Tiegel.
b) Durch Wagung des geschmolzenen Ohlorsilbers im Porzellantiegel. In diesem 

Falle bringt man die llauptmenge des getrockneten Ohlorsilbers auf ein Uhrglas und ver- 
brennt das Filter vollstandig (!) iu einem gewogenen Porzellantiegel. Nach dem Erkalten 
tropft man auf den Rtickstand etwas Salpetersaure, bringt nacli der erfolgton Auflosung 
des Silbers Salzsaure in einigem Ueberschuss liinzu und dampft zur Trockno. Hierauf 
bringt man die Hauptmenge des Ohlorsilbers von dem Uhrglase in den Tiegel, und erhitzt 
fiber m iissiger Flamme bis zum beginnenden (!) Schmelzen. Ag01 x  0,25485 =  HC1 oder 
AgOl x  0,24738 =  01.

c) Man kann auch das vom Chlorsilber moglichst, befreite Filter in einem Rosirscheu 
Tiegel v 5 llig  (!) yerbrennen, alsdann das Chlorsilber dazu bringen und nun das gesammte 
Chlorsilber im Wasserstoffstrome zu metallischem Silber reduciren. Ag x  0,337963 =  HC1 
oder Ag x  0,328703 =  Ol.

M aassan a ly tisch  konnen Chlorwasserstofisaure und Chloride nacli Mona und 
nacb Y olhard bestimmt werden.

a) Nacli Mohr. Voraussetzung ist hierbei, dass die zu bestiminende Losung vollig 
neutral ist und ausser Chlor keinen andcron Bestandtheil enthalt, welclier mit Silbernitrat 
eine unlosliche Yerbindung eingeht. Ebenso mussen Substanzen abwesend sein, welche 
etwa Chlorsilber in LiSsung uberfiibren. Dies vorausgesetzt ist wie folgt zu vorfahren: 
Man bringt eine gemessene oder gewogene Menge der zu priifenden Losung in ein 
(Erlbnmeybr-jKolbchen, fiigt 3—4 Tropfen Kaliumchromatlosung liinzu und liisst unter 
Umschwenken so lange von einer '^„-Normal-Silbernitratlosung zufliessen, bis die ursprung- 
lich immer wioder yorschwindondo rothe Farbung des entstehenden Silberchromates eben 
gerado bestehen bleibt. 1 ccm 1/,0-Normal-Silbernitratlosung zeigt 0,00365 g HOl oder 
0,00585 g NaCl oder 0,00355 g Ol an

b) Nach Y olhard. Diese Bestimmungsart des Chlors hat vor der vorigen den 
Vortheil, dass sie in salpetersaurer Losung ausgefubrt wird. Man bedarf dazu:

1. Silbernitratl6sung '/ l0-Normal, 17 g Silbernitrat in 1 Liter enthaltend.
2. Ammoniumrhodanatlosung '/^-Normal. Man lOst 7,5—8,0 g Ammoniumrhodanat 

zu 1 Liter auf und stellt die Losung so ein, dass, wenn man 10 ccm der 1/10-Nor- 
mal-Silbernitratlosung mit einigen Tropfen Eisenalaunlósung yersetzt, genau 10 ccm

*der Ammoniumrhodanatlosung erforderlich sind, um Hothfarbung hervorzubringen.
3. Eisenalaunlósung, d. i. eine boi gewiihnlicher Temperatur ges&ttigte Losung von 

Ferriaminoniumsulfat, welches chlorfrei sein muss.
Zur Ausfiihrung der Bestimmung lasst man zu der zu untersuchenden Losung, 

welche mit einer chlorfreien Salpetei-sanre angesauert ist, eine gemessene und zwar iiber- 
schiissige Menge der Silberlbsung zufliessen, schwenkt um, fiigt 1—2 ccm der Eisenalaun- 
liisung hinzu und lasst nun solange von der Rhodamammoniumlósuhg unter Umschwenken 
zulaufen, bis eine scbwache Hothfarbung der Losung bestehen bleibt. Die Diflerenz zwi- 
sohen der zugesetzten Silbernitratlosung und der verbraucliten Ammoniumrhodanatlosung 
ist auf Chlor zu berechnen. 1 ccm '/^-Silbernitratlosung oder ‘/„,-Ammoniumrhodanat- 
losung ist =  0,00365 HOl oder 0,00355 Ol.

B eisp iel. Es wurden 40 ccm Silbernitratlosung zufliessen gelassen, alsdann wurdon 
zum Zuriicktitriren 13,7 ccm Ammoniumrhodanatlosung yerbraucht. Mithin sind von dem 
yorliandonen Chlor (40 minus 13,7) 26,3 ccm Silberlosung yerbraucht worden. Der Gehalt 
der Losung an Ol betragt 26,3 x  0,00355 g =  0.093365 g Ol; an HOl demnach 26,3 x  
0,00365 =  0,095995 g HOl.

Toxih"olO(jisch<a. Todtliche Vergiftungon durch Salzsaure in Folgę Verwechselung 
oder Selbstmord werden haufig beobachtet. In der .Regel ist der Verlauf nicht so rasch, 
dass nicht Gegenmittel angewondet werden konnten. Ist dieses geschehen, also z. B. der 
Magen ausgepumpt worden, oder hat man zur Abstumpfung der Sauro Alkalien (MgO) 
gereieht, so ist der Yersuch, in den Leichentheilen fre ie  Salzsaure nachzuweisen, einfnch 
aussichtslos. In diesem Falle wird man sich darauf besebranken mussen, wenn es ver- 
langt worden sollte, den Gesammtgehalt an Chloriden nach S. 57 u. 58 festzustellon.

In Erbrochenem, Speiseresten, Magenfliissigkeit dagegen wird man mit dem Nach- 
wcis der Salzsaure Erfolg baben konnen. Man kann a) direkt mit Normalkalilauge und 
Methylorange ais Indikator titriren oder b) einen Theil der Organtheile mit Wasser destilliren 
und in dem D« stillat die freie Salzsaure mit Kalilauge und Methylorange oder mit Silber
nitrat nach Yolhard titriren, oder c) die Objekte mit Alkohol in der Kalte ausziehen 
oder mit Wasser dialysiron und in aliquoten Theilen des Auszuges oder Dialysatos die vor- 
handene freie Siiuro acidimetrisch bestimmen.

Indessen sei man in den Schlussfolgerungen, welche man aus den erhaltcnen Resul- 
taten zieht, sehr vorsichtig.



( ja rg a rism a  h y d roch lo ricum . R icoud.
Rp. Acidi liydrochlorici (25%) 2,0

Mellis rosati 50,0
Aquae dostillatac 200,0

Rei Stom atitis nphthosa und mercurialis.
Lim onatlo chlorhy<lriquo (Gall.).

Rp. Acidi hydrochlorici (25°/0) 8,0
Aquae destillatae 895,0
Sirupi Sacchari 125,0

M i\ tu ra  Acidi liy d ro ch lo ric i (Form. Bcrol.). 
lip . Acidi hydrochlorici (25 °/0) 1,0 

Tincturae A urantii 5,0
Sirupi Sacchari 20,0
Aquac destillatae q. s. ad 200,0 
Podiluvium  liydroclilo ricum . 

lip . Acidi hydrochlorici crudi 50,0 
Aquac tepidao 5 Liter

In Gefllssen aus Ilolz oder S teingut auzuwenden.
Ras Fussbad darf n ich t tibor die KnOchel reichen.

T in c tu rn  am u ra  acida  (Form. Bcrol.).
Rp. Acidi hydrochlorici 5,0 

Tincturae am arae 25,0

U ngucntum  c o n tra  pern ionos. K apklf.r.
lip . Olei Am ygdalarum  30,0

Ccrfte flavao 2,0
Cetacei 4,0
Balsami Peruviani 2,0
Acidi hydrochlorici (25°/0) 3,0 

S. Frostsalbe.

Yet. L iquor ad  po tum  an tisep ticu m .
lip . Acidi hydrochlorici (25 °/0) 500,0 

Lim aturae ferri 5,0
Aquae 1000,0
Salis culinaris 25.0

Bei Maulfiiule oder M aulseuche des R indviehes: 
1 Tassenkopf zu 8 Liter W asser zumischen, 
oder soviel, dass dies nu r schwach sftuerlicli 
schmeckt.

Yet. L o tio  m u ria tic a .
Rp. Ammonii chlorati 20,0

Acidi hydrochlorici 10,0
Aquae 600,0

Zu W aschungen auf Steingallen der Pferde.

Liqnor antiliydrorrhoieus Brand au. Gegen Fussscbweiss. Angeblich aus g"-
chlorten Aethern bestehend, ontha.lt Salzsiiure (von 25,0 Proc.) 75 Th., Alkohol 25 Tli., 
Glycerin 1 Th., Ohloralhydrat 1 Th. Mit Lackmus tingirt.

Acidum hydrocyanicum.
f (• Acidum hydrocyanicum (Erganzb.). Blausiiure. Cyanwasserstoirfsiiurc). 

Acidum hydrocyanicum dilutum (Brit. U-St.). Acide cyanliydrique au lOOe (Gall.). 
Hydrocyanic acid. Acidum Borussicnm. Acidum zooticnm. Preussische Saure. HUN 
(IlCy) Mol. Gew. =  27.

WSsserige Lbsungen der Blausauie waren friiher auch in den verschiedenen deutschen 
Landem offieinell, jetzt werden sie in Deutschland kanni noeh angewendet. Das Erganzb., 
die Brit. nnd U-St. ftthren unter obigem Namen eine 2procentige, die Gall. oine lprocen- 
tige Blausaure auf.

D a rs te llu n g . In ein Destillationskolbchen von etwa 200 ccm Fassungsraum, welches 
einerseits gasdicht an einen Limiio’schen Kiihler angeschlossen, und in welches ausserdem

Fig. 1*.

noch ein Tropftrichter eingesetzt ist, bringt man 20 g grób zerriebenos Kaliumferrocyanid 
sowie 40 g Wasser. Dann legt man eine 60 g destillirtes Wasser enthaltende Yorlage so



yor, dass der Schnabel des Abzugsrohres in das yorgelegte Wasser eben eintaucht, schliesst 
den Kuhler dicht an das Destillationskolbchen an, schliesst den Hahn des Tropftrichters 
und giesst in den ietzteren eine Mischung von 10 g konc. reiner Schwefelsaure und ebenso 
yiel Wasser. Nachdem mail sich noehmals ttberzeugt bat, dass der ganze Apparat ordnungs- 
massig zusammengesetzt ist und die Kiihlung gut funktionirt, lasst man die Sauremisehung 
durch den Tropftrickter zufliessen und schliesst den Halin sofort wieder.

Man sorgt dann durch yorsichtiges Bewegen des Destillationskolbens fur gute Yer- 
theilung des Inhaltes und setzt alsdann die Destillation durch Erhitzen in Gang. Man 
destillirt so lange, bis der Kiickstand in dem Kolben noch feucht ist.

Nach beendigter Destillation wird das Destillat sorgfaltig gemischt, dann bestimmt 
man in einem kleinen Theile desselben den Blausiiuregekalt in der unter Aqua Amygda- 
larum amararum angegebenen Weise und stellt das Destillat auf den beabsichtigten Blau- 
siiuregebalt (von 1 °/0 oder 2°/0 s. oben) ein. Nachdem dies geschehen, fiillt man das 
Praparat sofort in mehrere kleine b raune  Gliiser ein, die im Keller woblyerschlossen bez. 
in einem Giftsckranke aufbewahrt werden.

2 Fe(CN'6 K4 -f  3 H2 S04 =  3 Ka S04 +  Fe(CN)8 Ka Fe +  6 HCN.

Die ganze Operation muss unter einem gut wirkenden Abzuge (oder im Freien) aus- 
gefiihrt werden. Man hiite sich, Blausauredampfe, etwa durch Hineinriechen in den Kolben, 
einzuathmen.

D a rs te llu n g  2 p ro c e n tig e r  B lau sau re  ex tem pore . a) Man lose 1,5 (ein und 
ein halbes) Gramm rem  es Kaliumcyanid in 31,0 (einunddreissig) Gramm yerdiinntem 
Weingeist und fugo der Ltisung 8,5 g gepulverte Weinsauro hinzu. Nach gutem Um- 
schiitteln stelle man 2 Stunden zum Absetzen an einen kalten Ort und liltrire. Das 
Filtrat enthalt 2 Proc. HON und bedarf einer Blausaurebestimmung nicht. b) Man 
mischo 7,4 g Salzsauro (25 Proc.) mit 52,6 g destillirtem Wasser, sotze 6 g Silborcyanid 
hinzu, schiittele etwa 10 Minuten gut durch und filtrire. Auch dieses Praparat bedarf 
einer Feststellung des Blausauregehaltes nicht.

E ig en sch a ften . Die reine wasserfreie Blausaure ist eine farblose, bewegliche 
Fliissigkeit von betaubendem, bittermandelolartigem Geruch, welche schon in Spuren ein- 
geathmet ein eigenthiimlickes Kratzen im Schlunde erzeugt. Spec Gew. 0,6969 bei 18°, 
Siedep. =  26,5° C. Erstarrt bei —15° 0. zu farblosen, federformigen Krystallen. Diese 
Saure i s t  n ic h t  G eg en stan d  des p h arm aceu tisch en  V erkelirs. Sie ist eins der 
furchtbarsten Gifte.

Die medicinische Blausaure der Pharmakopoen ist eine klare, farblose, in der Warnie 
yollig fliichtige, Lackmus schwach und voriibergehend rothende Fliissigkeit von eigenthiim- 
lich bittermandelolartigem, etwas kratzendem Geruch. Ihr Gehalt an Cyanwasserstoff 
schwankt je nach den einzelnen Pharmakopoen zwischen 1 und 2 Procent. — Das spec. 
Gewicht der 2proeentigen Saure ist == 0,997.

A n w e n d u n g .  In Deutschland wird Blausaure nur selten medicinisch verwendet. 
Gelegentlick wird sie einmal zur Yergiftung von Warmbliitern gefordert, hier aber zweck- 
massig durch Kaliumcyanid ersetzt,. Ihr therapeutischer Wertli beruht auf der beruhigen- 
den Wirkung auf das Neryensystem Man giebt die 2procentige Saure in n e rlic h  zu 
'U—l  Tropfen — aber stets in gehoriger Verdunnung! — bei Erkrankung des Darmkanals, 
der Athmungswerkzeuge, des Herzens, bei Neryenleiden, Krebsschmerzen. A eu sserlich  
in wasseriger LOsung 1 :20 ais Waschwasser bei Krebsgeschwuren, bei juckenden Haut- 
krankheiten, ais Augenwasser. Ais hbchste Gaben nehme mail von der 2 proc. Blausaure 
0,05 g pro dosi und 0,20 g pro die an.

G egengift. Blausaure wirkt ais heftiges Gift.. Die Wirkung erfolgt nicht bios 
nach Aufnahme durch den Magcn, solidem auch nach dem Einathnion der Blausaure und 
von der Blutbahn aus. Man hiite sieli also Blausaure in offone Wunden gerathen zu lassen. 
Auch von Schleimhauten aus erfolgt Ilesorption. Der Tod erfolgt gewohnlich so schnell, 
dass Gegenmittel zu spiit koinmeii. Ais Gegenmittel werden angefiihrt: 1) Chlorwasser.
2) Chlorkalklosung 4,0:200,0 mit einigen Tropfen Salzsaure yersetzt. 3) Wasserstoff- 
superoxyd. 4) Begiessung des Korpers mit kaltem Wasser; innerlich Excitantien wie



starker Kaffee, ferner Opium, Morphium, ausserlick Senfpflaster. Der Tod kann blitzartig 
schnell, aber aucb erst nach 1/2—1 Stundc und lilngerer Zeit eintreten.

A u fb e w a h r u n y .  Blausaure zersetzt sich insbesondere unter dem Einfluss von 
Luft und Licht — um so leichter, je koncentrirter sie ist — unter Bildung von Ammo- 
niumformiat, Cyansaure, Kohlensaure. Sie triibt sich dabei, und es entstelien braune Ab- 
scheidungen. Man bewahrt sie daher in kleinen Flaschen (von 5—10 ecm Fassungsraum) 
vor Licht geschutzt und ausserdem unter den d ire k te n  G iften  auf. Bei der Dispen- 
sation befleissige man sich, genau zu wagen, wenn nothig stelle man Yerdilnnungen her, 
auf der anderen Seite verwende man filr jede Verordnung ein frisches Glaschen des Vor- 
rathes. Lie Recepto sind ais Giftschein zuriickzuhalten. Eine Reiteration darf ohne neue 
Verorduung des Arztes nicht stattfinden. Im Handverkaufe darf die Saure niclit abgegeben 
werden. bez. nur fur tecliniseke Zweeke an ziwerlassige Personen gegen ordnungsmassigen 
Giftschein.

A m
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A n a ly se .  a) E rk en n u n g . Man erkennt die Blausaure an folgenden Reaktionen:
1) Silbernitrat erzeugt in den Lósungen der freien Blausaure (und ihrer Alkalisalze) 

weisse kasige Niederschlage von Silbercyanid AgCN, die in kaltor verdiinnter Salpcter- 
sauro unloslich sind, von Ammoniakflussigkeit schwierig, von 
Kaliumcyanid leiclil gelost. werden. Das Silbercyanid farbt 
sich am Lichte nicht und zorfiillt boim Gluhen in Oyan 
j(CN o] und metallisches Silber (Unterschied vom Silber- 
chlorid). Kocht man Silbercyanid mit 25 proc. Salpetersaure, 
so ldst es sich und krystallisirt aus der erkaltenden Losung 
inPrismen. Fig. 15. 2) Ffigt man zu einer Losung von freier 
Blausaure etwas Ferrosulfatlosung, welcher ein Tropfen Ferri- 
ohloridlosung zugesetzt ist, so entstelit keino Yeranderung.
Setzt man hierzu Natronlauge, so entsteht ein missfarbiger 
Niederschlag. Giebt man nach einigen Minuten Salzsauro 
bis zur stark sauren Reaktion zu, so Ibsen sich die Eisenhy- 
drooxyde auf und es sclieidet sich entwcder -sogleich oder 
nach einiger Zeit Berlinerblau ab. 3) Vermischt man eine 
Blausaure oder eine Cyanalkali enthaltende Losung — bei 
Anwesenheit freier Blausaure nach Zusatz eines Tropfens 
schwacher Kali- oder Natronlauge — mit soviel gelbem  
Sclrwefelammonium, dass die Flussigkoit gelblich ersoheint, erwBrmf im Wassorbado und 
dampft zur Trockne, so bat sieli nunmohr ein Rhodan(Sohwefeleyan)-Salz gebildet. Liist 
man den Iliickstand in wenig Wasser, siluert mit Salzsaure„schwach an, liltrirt und lugt 
etwas Ferrichlorid binzu, so farbt sich die Losung blutroth (durch Ferrirhodanid).

b) Q u a n tita tiv . Man fallt die Blausaure durch eineu Ueherschuss von Silbernitrat 
unter Zusatz von etwas Salpetersaure ais Silbercyanid, wascht dieses aus und wiigt es nach 
dem Trocknen bei 100° auf gewogenem Filter oder im Goocirschen Tiegel (Ag ON x  0.2015 
== lICNj oder man fiihrt es durch Gluhen im Porzellautiegel in metallisches Silber iiber 
(Ag x  0,25 =  HCN).

Ueber die m aassana ly  tisc h e  B estim m ung  der B lau sau re  s. bei Aqua Amyy- 
dalarum amararum.

Ag.Cy.
Fig. 15.

Behufs Trennung der Oyanwasserstoffsiittre von Cklorwasserstoff, fallt man beide zu- 
uachst gemeinschaftlich mit Silbernitrat, trocknet den Silberniederschlag bei 100° und wiigt. 
Alsdann erhitzt man eińen aliguoten Theil des Silberniederschlages im Porzellautiegel zum 
Scbmelzen, fttgt nacli dem Erkalten yerdiinnte Sckwcfelsaure und Zink zu, liltrirt die 
Flussigkeit ab und bestimmt im Filtrat das Chlor durch Fiillung mit Silbernitrat ais Silber- 
elilorid. Die Differenz der beiden Silberniederschlage ist •-= dem yorhandenen Silbercyanid.

Toacileologisclies. Der Nachweis der Blausaure in Organtheilen oder Objekten 
lasst sich nur eine beschrankte Zeit lang fiihren, daher ist die Untersuchung, wenn sie 
gefordert werden sollte, mit thunlichster Beschleunigung auszufuhren.

V orp rtifung . (ScnoNBEiids Probe.) Mail bringt das zerkleinerte Objekt in ein 
Becherglas oder ein weithalsiges Gefass, sauert es mit Weinsiiure an, hangt in das spater 
zu verschliessende Gefass ein angofeuchtetes Stiick Guajak-Kupfer-Papier und stellt das 
Ganze an einen warmen Ort. "Wenn nach mehrstundigem Stehen das Papier keine Blau- 
farbung aufwoist, so ist weder froie Blausaure noch ein Cyanid (ausgenommen Merkuri-



cyanid) anwesend. Ist dagegen Blaufarbung eingetreteri, so ist móglicherwoise Blausilure 
zugegen. Indessen kann die Blaufarbung auch durch andoro Stoffe, wio: Ozon, Wasser- 
stofifsuperoxyd, Chlor, salpetrige Silure bedingt worden sein.

Das G u a ja k -K u p fe r-P ap ie r  wird bereitet, indom man Filtrirpapier mit einer 
frisch bereiteten alkoholischen Losung von Guajakharz (1 : 100) trilnkt, bei Lichtabschluss 
trocknet und kurz vor dem Gebrauoh mit einer wasserigen Kupfersulfatlosung 1 : 10000 
befeuchtet.

H aupt-N acliw ois. Bevor man zum Nachwois dor Blausilure durch Destillation 
schroitet, bat man sieli zu vergewissern, dass ungiftige Cyanverbindungen, welche beim 
Destilliren mit Sauren Cyanwasserstoff liefern, wie gelbes und rothes Blutlaugensalz, nicht 
zugegen sind. Man bereitet also einen wasserigen Auszug des Objektes, sauert ihn mit 
>Salzsaure an und versetzt einen Theil mit Ferrosulfat-, einen andoren mit Ferrichlorid- 
losung. Entstelit durch keines dieser Reagentien Blaufarbung oder blauer Niederschlag, so 
sind Blutlaugensalze nicht zugegen. Endlicli vergewissert man sich durch Yersetzen des 
Auszuges mit etwas gelben Schwefelammonium, dass Nitroprussidsalz nicht zugegen ist. 
Boi Abwesenheit desselben tritt Yiolettfarbung nicht ein.

Man sauert alsdann das Objekt mit Weinsaure an und destillirt unter guter Kiih- 
lung im Wasserdampfstrome ab, indem man das Ablaufrolir in einige ccm sehr starlc ver- 
dunnte Kalilauge eintauchon liisst. Da die Hauptmenge der Blausilure in die ersten An- 
theile des Destillates iibergeht, so fangt man das Destillat fraktionirt auf, sammelt und 
priift z. B. die zuerst iibergehenden 3 ccm besondors. — Man stellt zweckmassig die 
Ithodan- und die Berlinerblau-Reaktion an. Tritt die letztere sogleich oder nach ciniger 
Zeit ein, so ist die Anwesenlicit von Blausaure in dem Destillat erwieson.

I s t  du rch  die Y o rp rtlfu n g  die A nw esen h e it von F e rro c y a n id e n  oder 
F e rr ic y a n id e n  festgestellt worden und liandclt es sich darum, neben diesen noch freie 
Blausaure oder leicht losliche giftige Cyanide nachzuweisen, so verfilhrt man zweckmassig 
nach J acquemin : Die zu untersuchenden Massen werden zerkleinert und mit Wasser ange- 
rilhrt. Alsdann fugt man Natriumbikarbonat in starkom Ueberschuss hinzu und erhitzt in 
einem Rundkolben uber freiem Feuer bis zur beginnenden Destillation. Findet sich nach 
langerem Erhitzen in der Vorlage Blausaure, so ist erwiesen, dass neben Ferro- und Ferri
cyaniden auch noch Blausaure oder giftige Cyanide zugegen sind.

Oyanąuecksilber giobt bei der Destillation mit stark verdunnten Sii.uren keine Blau
saure. Ist also auf dieses Rucksicht zu nelimen, so versagen die bis jetzt angegebenen 
Methoden. Man erhalt aber auch aus dem Cyanąuecksilber die Blausilure in freiem Zu- 
stande, wenn man nach J aoqukmin mit folgender Abweiehung arbeitet: Man riihrt das 
Objekt mit Wasser und reichlichen Mengen Natriumbikarbonat an, filgt 5 — 10 ccm ge- 
s iittig te s  Schwefelwasserstoffwasser hinzu und destillirt. Die Blausaure des Cyanqueck- 
silbers geht in das Destillat.

B estim m ung. Soli die Blausaure bestimmt werden, so soheidet man sie nach 
einer der im Vorstelicnden angegebenen Methoden durch Destillation ab und fangt das 
Destillat in Kaliumsulfidlosung auf, so dass die Blausaure in Schwefolcyankalium ver- 
wandelt wird. Nach beendigter Destillation entfernt man das uberschtissige Kaliumsuliid 
durch Schiitteln mit Bleiglatte, filtrirt vom Schwefelbloi ab, wilscht das Filter sorgfilltig 
nach, filllt zu einem bestimmten Volumen auf und bestimmt in einem aliąuoten Theil der 
Losung die vorhandeno Rhodanwassorstoffsilure nach Yolhahb, d. h, man sśluert mit Sal- 
petersilure an, liisst einen Ueberschuss '/jo-Normalsilbernitratltisung zufliossen, filgt Eisen- 
alaunlósung hinzu und titrirt nun mit 1/10-Rhodanammoniuml6sung bis zur eben hleibenden 
Rothfarbung. Die Anzahl der Kubikcentimeter der zugesetzten SilbernitratlSsung minus 
der Anzahl der Kubikeentimeter der verbrauchten RhodanammoniumlOsung >< 0,0027 g 
giebt die Menge der in dem Yersuch gefundenen Blausaure an [Maisel],

Vnpor Aciill hydroeyantci
(Brit. 1885).

I n h a l a t i o n  o f  H y d r o e y a n i c  a c id .  
Rp. Acidi hydrooyanici (2°/0) 0,6—0,9 

Aquae dcstillatae 4,0

Zur Fiillung des Inhalationsapparatcs.

T in c tn ra  C liloroform i e t  M orplitnae eom posłta
(Brit.).

C o m p o u n d  T i n c t u r e  o f  C h l o r o f o r m  a m l
M o r p  l i in e .

Rp. Chloroformu 75,0 ccm
M orphini hydrochlorici 10,0 g
Acidi hydrocyanici d ilu ti (2°/0) 50,0 ccm 
Tincturae Capsici 25,0 ccm
Tincturae Cannabis indic, 100,0 ccm
Olei Menthao piperitae 1,5 ccin
Glycerini 250,0 ccm
Spiritus (spec. Gcw. 0,884) q. s. ad  1 L iter.



Acidum hydrofluoricum.

I. f  Acidum hydrofluoricum (seu hydrofluoratuin). Acide hyilrofluori»iue. 
Hydroflnoric acid. Flusssiiure. Fluorwasserstoff(siiure). HF1 oder HF. MoLGew.=20.

Die wasserfreie Fluorwasserstoffsaure HF ist, ein farbloses Gas, welclies, mit der 
Hp.ut in Beruhrung gebracht, hdchst schmerzhafte Wunden verursacht. Das Einatkmen 
des Dampfes ist tbdtlich. Dieses Gas wird wob.1 in der reinen Chemie dargestellt und an- 
gewendet, ist aber nieht Gegenstand des Handelsyerkehres. IJnter „Fluorwasserstoffsaure 
oder Flusssiiure11 schlechthin, wird die wasserige Auflosung dieses Gases verstanden.

Im Handel untersclieidet. man: Acidum hydrofluoricum medieinale mit 30 Proc. HF, 
Acidum hydrofluoricum tumana mit 40 Proc. HF und Acidum hydroli, concentratissimum 
mit 55 Proc. HF.

D a rste llu n ff. In der bleiernen Retorte a, auf welche ein Blei-Helm bb’ aufgekittet 
ist, wird Calciumfłuorid (Flussspath) mit eiuem Ueberschuss von konc. Sehwefelsaure erhitzt 
CaF2 +  2 Ha S04 =  Ca S04 +  2 HF. Die ent- 
weichenden Dampfe von Fluorwasserstoff 
gehen in die Yorlage def. Dicse ist gleiek- 
1'alls ans Blei hergestellt. In ihr befindet sieli 
— etwas seitlich von der Miindung der Rilkre 
aufgestellt, damit die Saure nicht bleihaltig 
wird — eine mit Wasser gefiillte Platin- 
schale. Das Wasser absorbirt die Fluor- 
wasserstoifdampfe, die Luft entweicht durch 
das Rohr g. — Zur Reinigung destillirt man
die so gewonnene Saure aus Platin-Retorten. Bei 120° geht konstant eine Saure mit 30 
bis 38 Proc. HF iiber; spec. Gewiclit derselben 1.15.

JSiyenschaften . Eine farblose, an der Luft rauchende Fliissigkeit, welche etwa 
30 Proc. HF enthalt. Die Saure g-reift Glas und Porzellan stark an, indem sie die Kiesel- 
siiure in Siliciumfluorid yerwandelt. Sie ist eine einbasische Siiure; die Salze lieissen 
„Fluoride11. Das spec. Gewicht dieser 30 procentigen Saure, welche auok ais „medieinale11 
Sorte anznsehen ist, betragt 1,115.

JPr il fu n g .  1) Sie sei in 1—2 cm dicker Schiekt farblos. 2) 10 ccm sollen beim 
Verdampfen in einer Platinschale weniger ais 0,001 g Riickstand hiuterlassen. 3) Die mit 
der 25fachen Menge Wasser verdiinnte und mit Salzsaure versetzte Fluorwasserstoffsaure 
darf innerhalb 5 Minuten durch Baryumckloridlosung nicht getriibt werden (Sehwefelsaure).
4) Die mit der 5 faclien Menge Wasser yerdiinnte Saure werde weder durch Schwefelwasserstoff 
(Arsen, Blei), noch nach Neutralisation mittels Ammoniak durch Ammoniumsulfid (Eisen, 
Zink) oder Natriumphosphat (Magnesium, Aluminium) verandert. Die Gehaltsbestimmung 
kann durch Titriren mit Normal-Lauge und Phenolphtlialein gesekeken. Und zwar benutzt 
man ais Titrirgefasse Becherglaser, welche mit festem Paraffin ausgegossen sind, und zum 
lUihren Stiibe aus Hartgummi. 1 ccm Normal-Kalilauge zeigt 0,02 g Fluorwasserstoff HF an.

A u f  b ew a lirling . Diese erfolgt (ebenso die Yersendung) in Flaschen aus Hart
gummi mit aufsckraubbarem Deckel an eiuem kiihlen Orte, aber nicht auf werthvollein Glas- 
oder Porzellamnaterial, weil die Hartgummiflaschen biswcilen undicht werden. Zweck- 
massig werden sie in einen grosseren irdenen Topf eingesetzt, welcher mit fenchtem Sand 
gefiillt ist.

A n w e n d u n y .  T h e ra p e u tis c h  ist die Fluorwasserstoffsaure in stark verdiinntem 
Zustande (1 : 5000 bis GOOOj in besonderen Raumen zu Inhalationen gegen Diphtherie und 
Tuberkulose empfohlen worden. T e c h n isc h , besonders im Dampfzustande zum Aetzen von 
Glas, ferner in der analytischen Chemie zum Aufschlicssen der Silikate. In der Spiritus- 
brennorei ais Zusatz zur gahrenden Maische, urn Milchsaurebildung zu verhindern.

Fig. IG



Glasiitztinte. I. Ammonii hydrofluorici 30,0, A.quae 15,0, Acidi sulfurici codo.
6,0 werden in einem Bleifliischchen gomisoht und auf 40® (nicht hoher) erwarmt. Nach 
dem Abkiihlen fugt man liinzu Aeidi hydrofluorici fumantis 6,0 und Mucilaginis Gummi 
arabici q. s.

II. Ammonii hydrofluorici, Baryi sulfurici aa 10,0 im Porzellanmorser innig ver- 
reiben, dann in einer Platinschale (oder Gummischale oder Bleischale) mit soviol Acidi 
hydrofluorici yermischen, dass zum Schreiben geeignoter Broi cntsteht (Diet. M.). Man schreibt 
mit jeder dieser Tinten mittelst Giinse- oder Stahlfcder, liisst 1—2 Minuten einwirken, spiilt 
mit Wasser ais und reibt mit Druckerschwarze ein.

Analy.se. 1) Freie Fluorwasserstoffsaure hat dio Eigenschaft, Kieselsaure aufzulósen, 
sowie Silikate zu zersetzen. 2) Baryumchlorid orzeugt in den Lósungen der Saure (oder 
der Fluoride) einen rolumindson, weissen Niederscblag von Baryumfluorid Bal1’,,, unliislich 
in Ammoniak, lóslich in viel Salzsauro oder Salpetersaure. 3) Calciumchlorid fiillt aus 
den Lósungen der Saure (oder der Fluoride) gelatinOsen Niederschlag von Oalciumfluorid 
CaFa, unloslich in Ammoniak, lóslich in viel heisser Salzsauro 4) Alle Fluoride geben 
beim Erwarmon mit konc. Schwefelsiiure gasformigon Fluorwassorstoff, welchor Glas atzt. 
Diese Eigenschaft liisst sich am elegantesten zeigen, wenn man das F.uorid in einer 
Platinschale mit konc. Schwefelsiiure tibergiesst, schwacli erwarmt und nun uber die 
Schale eine mit Wachs iiberzogene Glasplatte legt, in dereń Wachsuberzug Schriftziige 
eingeritzt sind. 5) Mischt man ein durch Schwefelsiiure zerlegbares Fluorid mit viel 
Kieselsaure und erwarmt die Mischung mit konc. Schwefelsiiure, so entweicht Silicium- 
fluorwasserstoff SiF0IL ais farbloses, an der Luft Hebel bildendes Gas. Malt man in 
clieses Gas einen an einem Glasstabe hangenden Tropfen Wasser, so erstarrt dieser gallort- 
artig durch ausgeschiedcnes Kieselskurehydrat.

Speciflsches Gewiclit und Frocentgelialt der wiisserigen Flusssiiure an Fluorwasser-
stolf (HF) nach E ckblt.

Spec. Gew. Proc. HF. Spec. Gew. Proc. HF. Spec. Gew. Proc. HF. Spec. Gew. Proc. HF.

1-0069 2-32 1-0983 24-42 1-2080 53-72 1-3421 79-51
1-0139 4-04 1-1067 27-20 1-2182 55-87 1-3546 81.66
1-0211 5-76 1-1152 29-98 1-2285 58-02 1-3674 83-81
1-0283 7-48 1-1239 32-78 1-2390 60-17 1-3804 85-96
1-0356 9-20 1-1326 3515 1-2497 62-32 1-3937 88-10
1-0481 10-92 1-1415 37-53 1-2605 64-47 1-4072 90-24
1-0506 1248 1-1506 39-91 1-2716 66-61 1-4211 92-39
1-0583 14-04 1-1598 42-29 1-2828 68-76 1-4350 94-54
1-0661 15-59 1.1691 44-67 1-2943 70-91 1-4493 96-69
1-0740 17-15 1-1786 47-04 1-3059 73-06
1-0820 18.86 1-1883 49-42 1-3177 75-21
1-0901 21-64 1-1981 51-57 1-3298 77-36

II. f  Ammotlium hydrofluoricum (seu lluoratnm). Fluorwasserstoffsanres Ammon. 
Fluoraminonium. NH4F. Mol. Ge w. =  37. Die Darstellung erfolgt entweder durch Subli- 
mation eines innigen Gemisches von Natrimnfluorid mit Ammoniumchlorid hei etwas iiber 
100° oder durch Sattigen von Fluorwasserstoffsiiure mit Ammoniak.

Farblose, in Wasser leiebt losliche Krystalle, in Folgę Gekaltes an saurem Ammo- 
niumlluorid (NHŁF. HF) in der Itegel sauer reagirend. Greift in Substauz und aueh in 
wiisseriger Ldsung Glas an, dalier A ufbew ahrung  in Hartgummiflasohen. Es sei beim 
Erhitzen in einer Platinschale fluchtig, 1 g hinterlasse nur unwagbaren gliihhestandigcn 
Ruckstand. Yerunreinigung sind meist Bici und Schwefelsiiure. Priifung s. hei Acidum 
hydro flu o ricu m .

A n w e n d u n y .  Bei Hypertrophie der Milz und gegen Kropf. Dosis 0,3—1,25 ccm 
einer 0,75 proc. Ltisung. Teelmisch in der analytischen Chemie an Stelle der Flusssaure 
zum Aufsekliessen von Silikaten, 1’erner zum Glasatzcn.

III. f  Natrilim hydrofluoricum (seu fluoratum). Fluorwasserstotfsaures Natrium. 
Fluornatrium. Fluorol. Man unterscheidet N a triu m  h y d ro flu o ricu m  m ed ic in a le  
(purura) und N atrium  hydro fluo ricum  technicum . NaF. Mol. Ge w. — 42.



D a rs te llu n g . a) Durch Sattigen von Eluorwasserstoffsaure mit Aetzuatron oder 
Natriumkarbonat und Bindampfen der Losung. b) T eohn iscb : Durch Schmelzen von 100 Th. 
Kieselfluornatrium (SiP6Na2) uud 112 Th. Natriumkarbonat, Auslaugen und Eindampfcn, 
oder durch Kochen von geschlammtem Kryolith mit Natronlauge, wobei sieh Natriumfluorid 
ais Krystallmehl abscheidet.

Glanzende, wasserfreie Wttrfel, in 25 Th. Wasser loslich, die Losung reagirt allra- 
lisch. Die Krystalle yerknistern beim Erhitzen. Giebt beim Erhitzen mit konc. Scliwefel- 
siiure Dampfe (HE), welche Glas atzen. Das Salz greift auch in Substanz schon Glas an, 
daher Aufbewalirung in Elaschen aus Hartgummi. A nw endung: Innerlich in Gaben von 
0,005—0,01 g bei Epilepsie, Malaria, Hautkrankheiten, Tuberkulose. Aeusserlich in wasse- 
riger Losung- von 0,5—10,0: 1000,0 g zu Wundverbanden. Zu Injektionen bei Vaginitis 
0,5—1,0 :1.00,0. Techniseh in Spiritusbrennereien, um Milch- und Buttersauregahrung der 
Maische zu yerhindern. Auf 1 Hektoliter Maische =  10,0—15,0 NaF zuzusetzen. Es 
wirkt namentlich gegeniiher den Eaulnisserregern antiseptisch.

IV. Calcium fllioriciim (seu fluoratum). Fluorcalcium. Flussspat. Fluorit. Spa- 
tum fluoricutn. CaF,. Mol. Gew. — 78.

Kommt natiirlich ais Elussspat vor. Die reinen Sorten werden gepulvert und ge- 
langen ais weisses oder gelbliches Pulver in den Handel. Sehr schwer lijslieh in Wasser 
(1 : 26000) und in yerdiinnten Sliuren. Spec. Gew. 3.18. Leuchtet beim Erwarmen (daher 
der Name „Fluoresciren11) und schmilzt bei heller Rothgluth. Durch konc. Schwefelsaure 
wird es beim Erwarmen in Calciumsulfat yerwapdelt unter Freiwerden von Fluorwasser- 
stoff. Techniseh zur Darstellung von Eluorwasserstoffsaure und ais Flussmittel. Kttnstlich 
kann es erhalten werden durch Umsetzen der Losungen von Caleiumchlorid mit Natrium
fluorid.

Acidum hydrojodicum.

f  Acidum hydrojodicum (hydrojodatum). JodwasserstolTsiiure. Hydrojodsiiure. 
Acide jodliydriąue. Hydrojodic acid. ILT. Mol. Gew. =  128. Die wasserfreie Saure 
wird zu chemischen und analytischen Zwecken benutzt. In der Therapie verwendet man 
unter dem obigen Namen eine lOprocentige wasserige Jodwasserstoffsaure.

D a rs te llu n g . Man giebt zu 100 Th. Wasser zuniicksj' i Th. fein zerriebenes Jod 
und leitet unter gelegentlichem Umrtthren Schwefelwasserstoff ein. Unter Bildung von 
Jodwasserstoff II2S -)- J2 =  2 HJ +  S scheidet sich Schwefel ab. Sobald das Jod aufge- 
braucht ist, fiigt man eine neue Menge Jod hinzu, welches sich in der vorhandenen Jod
wasserstoffsaure leicht auflost, und leitet wiederum Schwefelwasserstoff ein. Dieses Zusetzen 
von Jod und Einleiten von Schwefelwasserstoff wird wiederholt, his 12 Th. Jod yerbraucht. 
sind, und die Fliissigkeit vollig entfarbt ist. — Man filtrirt von dem ausgeschiedenen Schwefel 
ab, yertreibt den Schwefelwasserstoff durch Erhitzen und bringt die filtrirte Eltissig-keit auf 
das yerlangte spec. Gew., oder zweckmassiger, man yerjagt den Schwefelwasserstoff durch 
Erhitzen, destillirt die Saure und bringt das Destillat auf das spec. Gew. 1.091.

Jf* tempore: Man lost einerseits 17 Th. gut getrocknetes Kaliumjodid in 58 Th. 
destillirtem Wasser, andererseits 15 Th. Weinsaure in 59 Th. destillirtem Wasser. Beide 
Losungen werden yermischt, die Mischung wird einige Zeit an einen ldihlen Ort (Eis- 
schrank) gebracht, schliesslich beseitigt man das ausgeschiedene Kaliumbitartrat durch 
Filtration uber Glaswolle. Diese Losung enthalt 10 Proc. Jodwasserstoff, ausserdem wech- 
selnde Mengen von Kaliumbitartrat und ist ais Buchanan’s Jodwasserstoffsaure bekannt.

E ig en sch a flen . Die lOprocentige Jodwasserstoffsaure ist eine farblose, saure 
Eltissigkeit, welche sich unter der Einwirkung von Luft und Licht in Folgę Ausseheidimg 
von Jod gelb bis braun farht. Das spec. Gew. ist =  1.091. Destillirt man die Saure, so 
geht zunaclist eine sehr yerdiinute Saure uber; bei 127° aber destillirt konstant eine Saure 
mit 57,5 Proc. HJ. Jodwasserstoffsaure ist eine einbasische Saure; die Salze heissen 
„ Jo d id e “.

H andb. d. pharm. Praxis. I. K



Jodwasserstoffsaure giebt mit Silbernitrat einen gelben Niederscblag' von Silberjodid 
AgJ, welches sowohl in Salpetersaure ais auch in Ammoniak so gut wie unloslich ist.

Versetzt man sie mit etwas Ferrichloridlosung, so erfolgt Aussclieidung von Jod, welcbes 
von Chloroform mit violetter Farbę geldst wird. Die Bestimmung der freien Siiure erfolgt 
acidimetrisch durch Titriren mit Normal-Kalilange und Phenolphthalem. 1 ccm Normal-Kali- 
lauge ist =  0,128 g JodwasserstofEsaure. Gewichtsanalytisch erfolgt dic Bestimmung durch 
Fallung ais Silberjodid in der namlichen Weise wie dies fur das Silberehlorid besohrieben 
ist. Das erhaltene AgJ x  0,5447 giebt die Menge des yorhandenen Jodwasserstoffs an.

P r ii fu n g .  1) Jodwasserstoffsaure sei beim Erhitzen vollig fliichtig. 2) Die mit 
5 Th. Wasser yerdlinnte Saure werde durch Baryumchlorid nicht getrubt (Schwefelsaure).
3) 10 g der lOproeentigen Saure erfordern 7,81 ccm Normal-Lauge zur Neutralisation.

A u fb e w a liru n g . Yorsichtig, in mehreren kleinen Flaschen mit Glasstopfen, vor 
Łieht geschiitzt. Zusatz von etwas Silberblech oder -Draht verhindert die .Jodausschcidung 
filr einige Zeit.

A n w e n d u n g .  Man giebt Jodwasserstoffsaure ais mildes Jodpraparat. Sie reizt 
nicht wie das Jod, ihr fehlen theilweise die Nebenwirkungen des Kaliumjodids, doch wirkt 
sie nach der Resorption wie das letztere. Dosis 0,5—2,0 in starker Yerdiinnung. Unzweck- 
massiges Praparat wegen der leichten Zersetzlichkeit.

Yolumgewiclit der Jodwasserstoffsaure bei 15° C (Wbkjhtj.

Vol.-Gew. Proc. IŁT Vol.-Gew. Proc. HJ Vol.-Gew. Proc. HJ

1-000 0 1-187 20 1-438 40
1-045 5 1-239 25 1-533 45
1-091 10 1-296 30 1-650 50
1-138 15 1-361 35 1-700 52

Unter dem Namen Jo d w a sse rs to ffsa u re  v e rs te h t der C hem iker das bei 
127° C. siedende Hydrat JH - |-5 H 20, welches das spec. Gew. 1,67 hat und 57,5 Proc. Jod- 
wasserstoff entliiilt.

Acidum hydro-silicio-fluoricum.

FiS. 17

Aeidum hydro - silicio - iluori- 
cum. Acidum silicio - hydro-fluor i- 
cum. Kieseliluorwasserstoffsiiure. 
Kieselflusssaure. Si F„ II2 Mol. Gew. 
=  144. Wird in wiisseriger Losung in 
der chemischen Analyse gebraucht und 
zwar besonders zur Trennung des Stron- 
tiums yom Baryum, da es mit Ba- 
ryum eine sehwerlosliche Yerbindung’ 
eingeht.

D a rs te llu n g . In einen passen- 
den Kolben A, weloher mit einem zwei- 
fack rechtwinlcelig gebogenen Gasab- 
leitung-srohr yersehen ist, bringt man 
eine Mischung von 10 Th. gepulyertem 
Calciumfluorid (Flussspath) und 8 Th. 
Glaspulyer oder Quarzsand, sowie 60 Th. 
konc. Schwefelsaure und mischt durch 
Umschwenken. Das Gasabzugsrohrfiihrt



num in eine Yorlage (Flasche oder Cylinder B), dereń Boden mit einer 1—2 cm holien Schickt 
(Juecksilber C bedeckt ist, so ein, dass das Rohr unter dem Queeksilber miindet. Daim 
g-iesst man in die Vorlage (auf das Quecksilber) 40—50 Th. Wasser nnd erbitzt den Kolben- 
inbalt. Zunachst entweicbt Silicinmfluorid SiF,t gasformig 2CaF2 -j- 2H2S04 —J— SiOa =  
SiF4 -|- 2CaS0.1 -)- 2II, O. Wenn dieses mit Wasser in Berukrung kommt, so zerlegt es
siob in Kieselfluorwasserstoffsaure nnd Kieselsaure:

3 Si Fj - f  4H ,0  =  2 Si F„ H.2 +  Si(OH)v
Die Kieselfluorwasserstoffsaure lost sicb in dem Wasser, die Kieselsaure sckeidet sieli 

gallertartig ab. Man muss daber, um diese zu zertheilen, yon Zeit zu Zeit umrukren. Ist 
die Gasentwiekelung- beendet, so kolirt man die Fliissigkeit durck Leinwand, presst die 
Kieselsaure ab und filtrirt schliesslich die Losung durch Papier. Die so gewonnene Fluorwasser- 
stoffsaure bat das spee. Gewicht von etwa 1,060—1,065 und entkalt rund 6 Proc. SiF6H.,.

E ig en sch a ften . Farblose Fliissigkeit, welehe, in Platingef&ssen erbitzt, ohne Riick- 
stand verdampft. Sie greift Glasgefasse zwar nur massig, aber immerbin merklich an, 
verdampft daher in Glas- oder Porzellangefassen niebt oline Ruckstand.

Proc. SiF„H a. 0,5 1,0 1,5 2,0 5,0 10,0
Spee. Gew. 1,0010 1,0080 1,0120 1,0161 1,0107 1,0831

Sie ist eine zweibasische Saure; die Salze beissen „Siliciofluoride“. Durch Baryum- 
cblorid entstebt in der wasserigen Losung der Saure ein Niederscklag von Kieselfluor- 
Baryum SiF„Ba. Werden die Silicio-Fluoride der Alkalimetalle erbitzt, so entweicbt 
Siliciumfluorid und es binterbleiben Alkalifiuoride.

A u fb e w a h ru n g .  In Glasflaschen mit Gummistopfen, da Glasstopfen eingekittet 
werden.

A n w e n d u n g .  Ais Reagens in der ckemisehen Analyse.
Salufer. Unter diesem Namcn wurde von England aus (1890) eine 0,6prooentigo 

Wiisserige AuflOsung von Natriumsiliciofluorid SiF8Na., ais ungiftiges Antisepticum an- 
gepriesen. Mach Robebts ist es sclion in Ldsungen 0,2:100,0 wirksam, ohne zu iltzen; 
solche LOsungon werden zum Ausspiilen und Ausspritzen von KorperhShlon empfohlen.

Acidum jodicum.

I. f  Acidum jodicum. Jodsilure. Acide .jodiqiic. Jodic acid. JOaH — 170.
Niclit zu yerwecbseln mit dem gleicbfalls zu besprechenden Jo d siiu rean k y d rid  J206.

D a rs te llu n g . Man iibergiesst in einem geraumigen, langbalsigen Glaskolben oder 
in einer Retorto 10 Th. resublimirtes Jod mit 50 Tb. konc. Salpetersaure von 1,5 spec. 
Gew. (unter einem Abzuge oder im Freien!) und erwarmt, bis alles Jod in Losung ge- 
gangen ist, und rothe Dampfe von Stickstoffosyden nicht inebr entweichen. Man bringt 
das Reaktionsprodukt, welches aus Jodsaure und einer Losung- derselben in Salpetersaure 
bestebt, in eine Poreellansehale und dampft im Sandbade bei 120—130° zur Trockne. Um 
jede Spur Salpetersaure zu entfernen, erbitzt man den Ruckstand alsdann etwa x/2—1 
Stunde auf 200°, lost ihn bierauf — um etwa entstandenes Jodsiiureankydrid in das Hydrat 
umzuwandeln — in Wasser auf und bringt die Losung auf dem Wasserbade zur Trockne.

E ig en sch a ften . Farblose rhombisehe Krystalle, bez. ein weisses krystallinisches 
Pulyer, in Wasser leiebt (1 -)- 1), in Alkohol sebwieriger loslich. Bei 170° zerfallt die 
Jodsaure in Wasser und Jodsaureanhydrid; letzteres zerfallt bei 300° in Jod und Sauerstoff.

Die wasserige Losung rotbet blaues Lackmuspapier zunachst und bleiclit es dann. 
Durch Zusatz von Reduktionsmitteln, z. B. sebwef liger Saure, Schwefelwasserstoff, Jodwasser- 
stoff, Zinnchlorur, Morpbin u. s. w., wird aus der wasserigen Losung Jod abgescbieden. — 
Bringt man Jodsaure oder ihr Anbydrid in trockner Form mit brennbaren Substanzen 
(Pbospbor, Schwefel, Kohle, organisebe Stoffe) zusammen, so erfolgt Entzundung unter 
Yerpuffung.



Sie ist eine einbasische Saure. Ikrę Salze lieissen „ Jo  da te  “ (mail aełite auf die 
Abweichung von der pharmaceutischen Nomenklatur!). Ausser den neutralen Salzen bildet 
sie dureh Anlagerung von freier Saure an diese auch noob saure Salze, z. B. Kaliumbijodat 
KJ03 -|- HJ03.

A n w e n d u n g . In der chemischen Analyse besonders zum Nachweis des Morpbins. 
Hiiufig dureh eine Kombination von Kaliumjodat (KJ03) mit Schwefelsaure ersetzt. Tkera- 
peutiseh ais Ersatz des Kaliumjodids (Jodkaliums) in n e r lic h  in Gaben von 0,1—0,3—0,5 g 
mehrmals tag-lieh in starker Yerdtinnung, au sse rlich  in Salben und Linimenten; in Sub- 
stanz oder 10 proc. Losung ais Aetzmittel.

f  Kalium jodicum. Jodsaurcs Kalium. Kaliumjodat KJ03 =  214. Man beachte 
die Yersohiedenheit der chemischen und pharmaceutisclien Nomenklatur! Wird dureh 
Neutralisiren von 176 Th. Jodsaure (JOaH) mit 69 Th. Kaliumkarbonat erhalten. Es 
krystallisirt aus der wasserigen Losung in harten, glanzenden, tesseralen Krystallen 
JO jK + ^jH jO ; letzteres entweieht bei 105°. Loslich in 13 Th. kaltem oder in 3 Th. 
siedendem Wasser. Wird in der namlichen Weise angewendet wie das Kaliumjodid (KJ) 
und wie das Kaliumchlorat, ist auch therapeutisch mit der gleichen Vorsicht wie letzteres 
zu behandeln. Dosis 0,2—0,5 g mehrmals taglicli.

f  Kalium bijodicum. Kaliumbijodat. Einfachsaures Kaliumjodat KJ03 . HJO,, 
— 390. JDieses Salz scheidet sich aus, wenn man zu einer heissgesattigten Losung von 
214 Th. Kaliumjodat (KJ03) 176 Th, Jodsaure (J031I) fiigt. Glanzende, farblose, in Wasser 
schwer losliche, rhombische oder monokline Krystalle. Ist von Meinecke in Misehungen 
mit Kaliumjodid (KJ) ais Urmaass fur Jodometrie empfohlen worden. Die lleaktion yer- 
lauft nach der Gleichung:

KH(J03)2 +  10 KJ +  11 HC1 =  12 J  - f  11 KOI +  6 HaO.

f  Natrium jodicum. Jodsaures Natrium. Natriumjodat NaJ03 =  198. Wird 
wie das vorige dureh Neutralisation von 176 Th. Jodsaure mit 53 Th. wasserfreiem Natrium- 
karbonat dargestellt. Weisses krystallinisches, in 20 Th. Wasser losliches Pulver. Inner
lich ais Ersatz des Jodkalis bei Bronchialasthma, Drusenanschwcllungen, neuralgischen 
Affektionen und Blutungen des Magens. Dosis 1 g pro die. Aeusserlich an Stelle von 
Jodoform und Kaliumchlorat.

II. f  Acidum jodicum anhydricum. .lodsaure-Anhydrid. Jodpentoxyd J2Or> =  334. 
Erhitzt man das Jodsfiurehydrat J0 31I auf 200°, so geht es in das Anhydrid J,,06 iiber. 
Earbloses krystallinisches Pulyer, in Wasser loslich unter Uebergehen in das Hydrat J 0 3H, 
unloslich in absolutem Alkohol, Aetlier, Benzin, Schwefelkohlenstoff. Spec. Gew. 4,47. Zer- 
fiillt bei 300° in Jod und Sauerstoff. Giebt, seiuen Sauerstoff an brennbare Korper leielit 
ab, yerpufft daher mit den unter Jodsaure aufgefuhrten Substanzen, Daher V orsicht; 
Jodsaure ist in dieser Hinsicht wie Chlorsaure zu behandeln.

Jodogen. Zur Desinfektion von Wobnraumon etc. bestimmte Raucherkerzchen, 
besteheu aus Kaliumjodat (J0 3K) und Kohle und sollen beim Verbrennen Joddampfe 
erzeugen.

Acidum lacticum.

Acidum lacticum (Austr. Brit. Germ, Helv. U-St.) Acide lactique (Gall.). 
(Gahrungs-)Milchsaure. Lactic aeid. Aetliyliden-Milehsiiure. a-Oxy-Propionsilure. 
C3H„03. Mol. Gew. =  90. Die von den genami ten Pharmakopoen aufgenominene Milch- 
saure ist durchweg von der gleichen Beschaffenheit. Sie soli-75 Proc. reine Milchsaure und 
25 Proc. Wasser enthalten.

D a rste llu n g . Man lost 3 kg Zucker (Saccharum album) und 15 g Weinsaure in 
17 Litern warmen Wassers auf und liist diese Losung 2 Tage an einem warmen Orte 
stehen, damit der Bohr zucker inyertirt, d. li. in ein Gemenge von Dextrose und Layulose (I11-



rertzucker) umgewandelt werden kann. Alsdann fugt man 100 g alten Kasę sowie 1200 g 
kaufliekes Zinkoxyd hinzu, welche in 4 Litera saurer Milek vertkeilt sind, nnd lasst das 
Ganze unter dfterem Umriihren 8—10 Tage kei 30—40° C. stełien. Die Gakrung gilt, ais 
beendet, wenn die urspriinglioh dunnfliissige Masse sich in einen steifen Brei verwandelt. 
Ilerselbe besteht aus Krystallcn von milcksaurem Zink (Zinklaktat), weleken etwas Mannit 
beigoniengt ist. Man bringt die Masse dnrek Erhitzen bez. Aufkoelien wieder in Ldsung, 
filtrirt und dampft das Filtrat zur Krystallisation ein. Die erhaltenen Krystalle werden 
durcli Umkrystallisiren gereinigt, dann in Wasser gelost, und die wasserige Liisung nuu 
mit gewasekenem Schwefelwasserstoffgase gesiittigt:

CII3 CH(OH)COO >  ...i H — /n S  +  2CH3. GHfOlIjGOOH
Z inklaktat Scliwefelwasserstoff Zinksulfid Milchsiture

Es fallt weisses Zinksulfid (Sckwefelzink) aus, die vorker an Zink gebundene Milck- 
saure wird in Freilieit gesetzt und ist jetzt in wasseriger Au£ ldsung vorhanden. Man 
lasst absetzen, filtrirt vom Zinksulfid ab und dampft die wasserige Milchsaureldsung bis 
zur Konsistenz eines dtinnen Sirups ab. Da der letztere in der Kegel nock etwas Mannit 
und Zinklaktat entkśilt, so lost man ikn naeli dem Erkalten in Aetker auf, wobei Zink
laktat und Mannit ungeldst. zuruckbleiben. Man entfernt darauf den Aetker durek Destil- 
lation und bringt die a tk e rf re ie  Milchsaure durek Eindampfen auf ein spec. Gew. von etwa 
1,24, worauf man sie nach dem Erkalten auf das geforderte spec. Gew. von 1,21 bis 1,22 
einstellt. ( L a u t e m a n n .)

f ig . 18. a. Bacillus acidi lactici. b. Bacillus butyricus.
Derselbe in Spindel- undK auląuappenform . c. Sporen 

in K eimung begriffen. 1000 facile lineare Yergriisserung.

Fig. 19. Oidium lactis bei 200faclier linearer Ver- 
grBsserung.

Naek G a d a m e e  entstekt bei dieser Art der Darstellung neben inaktiver Milchsaure 
auek recktsdrekende.

Die Bildung der Milcksaure aus Kolilehydraten ist ein physiologischer Yorgang. 
Dinę Anzalil von Mikroorganismen haben die Fahigkeit, gewisse Kohlebydrate (Milchzucker, 
Traubenzueker, Rolirzucker, Mannit, Sorbit, Inosit-) in Milelisilure zu verwandeln. Diese 
Umwandlung der Glukose z. B. pflegt man durch die einfaohe Gleichung: OeH12Oe — 
203He0 3 auszudriicken. Zu den erwahnten Organismen gohOren siimmtliche Eiterpilze, 
besonders die Staphylokokken, forner Bacillus oxytocus perniciosus, Bacterium coli com- 
mune, Bact. lactis a&rogenes, Bacillus prodigiosus. Ais Milchsaureferment xaz i)v 
aber gilt der von H u e p p e  beschriebene Bacillus acidi lactici H u e p p e . Dieser bildet 
kurze, dicke Zellen, welche mindestens 1/2 mai langer ais breit sind und moist zu zwei, 
seltener zu vier aneinanderhangen. Sie haben keine Eigenbewogung, erzeugen aber Sporen 
und sind Aeroben, d. h. sie bedurfen zu ihrer Entwicklung Sauerstoff.



Wesentlich fur den Eintritt der Milchsauregahrung ist also, dass ein Kohlehydrat 
(Traubenzucker, Invertzucker) vorhanden ist, welches gespalton werden kann, ferner Miloh- 
saureferment, welches dio Spaltung bewirkt. Das Ferment bedarf zu seinor Entwickelung 
Eiweissstoffe, die ihm in Form von Milch dargeboten werden. Ferner ist seine Thatigkeit 
an eine gowisse Temperatur gebunden. Das Optimum liegt boi 35—42°. Oberhalb 45° ktirt dio 
Gabrung auf. Endlich muss die gebildete Milchsaure durch eine Base (ZnO, CaC03, BaC03, 
NaHC03), welche das Ferment nicht todtet oder schwacht, von Zeit zu Zeit neutralisirt 
werden, da dio Gahrung sonst stillsteht. Sobald die Milchsauregahrung abgelaufen ist, 
muss die Flussigkeit verarbeitet werden, da sonst dio gebildete Milchsaure in Buttersauro 
umgowandelt wird.

Friiber wurde die in saurer Milch stets yorkommende „Sprosshefe oder Milchbefo“
(Oidium lactis Fkesenius) ais Tragor der Milchsauregahrung angesehen, indessen ist diese 
an der Milchsauregahrung nachweislich unbetheiligt.

E ig cn sch a ften . Die offleielle Milchsaure enthiilt neben rund 75 Proc. Milchsaure 
noch 25 Proc. Wasser. Die in ihr enthaltene Milchsaure ist yorzugsweise die Aethyliden- 
Milchsaure oder a-Oxypropionsaure CII3 Gil (OH) C02H.

Die ofiicinelle Milchsaure ist eine farblose oder schwach gelbliche, rein sauer 
schmeckeude, etwas hygroskopische Flussigkeit, leicht loslich in Wasser, Alkohol und 
Aether, nicht loslich in Benzin, Chloroform und Schwefelkohlenstoff. Sie ist in der Regel 
optisch inaktiv, bisweilen auch rechtsdrehend. Auf dem Platinbleche erhitzt, yerbreimt 
sie mit bliiulicher Flamme, ohne zu yerkohlen. Wird sie iiber die; Koneentration von 75°/0 
hinaus eingedampft, so entsteht Milchsaureanhydrid C0H10O5; bei 160° geht sie in das 
Anhydrid (Laktid CuH80 () iiber, welches destillirt. Sie wird durch Bleiacetat nicht gefiillt 
(Unterschied von Aepfelsaure) auch nicht nach Zusatz von Ammoniak (Unterschied von 
Glykolsaure), durch Kaliumpermanganat, wird sie unter Auftreteu von Acetaldehyd oxydirt. 
Kalische Kupferlosung reduzirt sie nicht. Sie ist eine einbasische Sdure, ihre Salze heissen 
„ L a k ta te 11.

Folgende Reaktion: „Vermischt man 10 ccm einer 1 proc. Karbolsaurelosung mit 
20 ccm Wasser und einigen Tropfen Ferrichlorid, so entsteht bhumolette Fiirbung, welche 
durch geringe Mengen von Milchsaure in Gelb ubergeht,11 wird ais charakteristisch fiir 
Milchsaure angegehen, enthehrt aber so ziemlich jeder Eigenart, wie (lenn die Milchsaure 
iiberhaupt eine reaktionsarme Saure ist.

Der exakte Nachweis und die Bestimmung der Milchsaure erfolgt am zweckmassigsten 
durch die Darstellung und Analyse des Zinksalzes. Dieses bat die Zusammensetzung 
(03H503)2 Zn -f- 3 II.,0, enthiilt 27,27 Proc. ZnO und 18,1S Proc. 11,0, und ist loslich in 
52 Th. Wasser, unloslich in Alkohol.

P r ii fu n g .  I) Klarę Auflosung in einem Gemisch aus gleichen Yolumeu Weingeist 
und Aether (Laktate, Mannit, Zucker, Gummi). 2) Mit Ziukoxyd im Ueberschuss yersetzt 
und erwarmt, dann mit absolutem Weingeist extrahirt, darf das abgedampfte Filtrat keinen 
siissen Ruckstand hinterlassen (Glycerin). 3) Nach der Uebersattigung mit Kalkwasser darf 
keine Trubung entstehen (Weinsiiure, Phosphorsiiure, Oxalsaure), auch nicht beim Erhitzen 
bis zum Aufkoclien (Citronensauro). 4) Yollige Indifferenz gegen Schwefelwasserstoffwasser, 
auch nach dem Uehersattigen mit Aetzammon (Metalle).

2 g Milchsaure (von 75 Proc. Gehalt) bediirfen zur Neutralisation (Phenolphthalein 
ais Indikator) =  16,66 ccm Normal-Kalilauge.

A u fb e w a h r u n g • In Flaschen mit Glasstopfen, yor ammoniakalischer Luft gesekutzt.
W irJcung u n d  A n w e n d u n g . Die Milchsaure zeigt die Wirkung der Sauren im 

nllgemeineii: In koncentrirtem Zustande wirkt sie auf Schleimhaute iltzend. Man henutzt 
sie daher a u sse rlic h  ais Aetzmittel und in Form von Inhalationen bei yerschiedenartigen 
Affektionen der Racheli- und Nasenholile (Leukoplakie), auch zum Aiifliisen diphtherischer 
Membranen. Gelegentlich dient sie auch einmal zum Entfernen des Weinsteins von den 
Zahnen. In n e rlic h  in sehr starker Ver(llinnung (1: 100 bis 150) gilt sie ais ein die Ver- 
dauung untcrstiitzendes Mittel, (loch wird sie yerhaltnissmassig selten yerordnet, sondern 
viel haufiger in Form von Molken, saurer Milch oder Buttermilch gebraucht. Uebrigens 
gehort die Milchsaure zu denjenigen organischen Sauren, welche langere Zeit hindurch auch



in grosseren Gaben gut yertragen werden. Milchsaure wird im Organismus zu Kohlen- 
saure yerbrannt, daher haben milchsaure Alkalien die Eigenschaft, das Blut alkaliseh zu 
macben. Im allgemeinen tritt die innerlielie Anwendung gegeniiber der ausserlichen sehr 
weit zuriick, wcnn man den Verbrauch yon Milchsiiure in den Gennss- und Nakrungsmitteln 
(Gurken, Sauerkraut, saure Milek etc.) bei dieser Betrachtung ausser Ackt lasst.

T eck n isek , mit Salzsaure gemisekt, ais Losung^smittel fiir die Eiweissstoffe bei der 
Eettbestimmung der Milek mit dem Laktokrit. In lprocentiger oder koncent.rirterer Losung 
ais Entkalkungsmittcl beim Mikroskopiren.

Rechis-Milchsaure. P ara -M ilch sau re . E le iseh -M ilch sau re . A k tiy e  M ileh- 
saure. Dieses physikalische Isomere der Gahrungsmilchsaure ist in der Eloischflussigkeit 
(daher auch im Eleisckextrakt) enthalten. Die freie Saure ist rechtsdrekend. Das Zink- 
salz (03H508)2Z n -)-2H20 krystallisirt nur mit 2 Mol. Wasser, lost sich in 17,5 Th. Wasser 
oder 'in 1110"Th. Alkohol und ist rechtsdrehend. — Diese Saure kann kiinstlioh auch durch 
einen besonderen Mikroorganismus, den „Micrococcus acidi paralactici“ auf dem Wege 
der Gahrung erhalten werden.

W arzenm ittel. Salicylsaui-e 1,0, Milchsaure 1,0, Kollodium 8,0. Taglieh 2—-8 mul 
die Warzeń oder Huhneraugen zu pinseln.

Laktokrit-Siiure, d. i. Sauremischung fur den Laktokrit von Laval, bestekt aus 
95 Yol. Milchsaure und 5 Yol. Salzsaure von 25 Proc.

Limonnda Acidi lactlcl.
Rp. Acidi lactici 5,0

Sirupi Saccliari 50,0 
Aquae 1000,0

Tiiglich m ebrm als ein halbes Weiuglas voll.

Tastilli Acidi lactici.
Rp. Acidi lactici 10,0

Sacchari pulverati 88,0
Vanillae saccliaratae 2,0
Tragacanthae pulveratae 0,1 

F ian t pastilli 50. Vor jeder M ahlzeit 2—3 Pastillon.

rulvis dontifricius cum Acido lactico.
Rp. Acidi lactici 3,0

Talci yeneti 30,0
Olei M enthae pip. gtt. 3.

Zur Reiwiguug der Ziilme von W einstein.

Acidum metatartarioum.

Acidum mctatartaricum. Metaweinsiiure. Metaweinsteinsiiure. C,H„0S =  150.
Diese Saure ist ais eine amorpke Modifikation der gewolmlichen oder Keolits-Weinsaure 
aufzufassen. Sie entsteht aus der letzteren durch Erkitzen bis zum Sekmelzen.

D a rs te llu n g . Man bringe eine angemessene Menge grób gepulyerter Weinsaure 
in ein Kasserol aus Poreelłan und erkitze im Sandbade bis zum Sekmelzen, rtthre die ge- 
schmolzene Masse einige Małe mit einem erwarmten dicken Glasstabe um und lasse sie in 
Tropfen auf eine kalte Glas- oder Porcellanplatte fallen. Sobald die Tropfen erstarrt sind, 
stosse man sie mit einem seharfen Messer ab und bringe sie in gut -zu yersokliesseude 
Gefasse.

JEigenschaften. Klarę, durchsiehtige, sckwack gelblick gefiirbte Kugelscgmente, 
aus Metaweinsaure bestekend. Sie sind kygroskopisek und sekmelzen bei 120° (krystallisirte 
Weinsaure sehmilzt erst bei 170°). Die wasserige Losung ist rechtsdrekend und yerwandelt 
sich bald in eine solcke von Rechts-Weinsaure. Die Salze der Metaweinsaure — „Meta- 
tartrate“ — sind leiokter losliok ais diejenigen der gewoknlicken Reekts-Weinsaure. In 
wiisseriger Losung geken sie allmahlick, raseker beim Erhitzen, in die Salze der gewokn- 
licken Reekts-Weinsaure iiber.

A n iv e n d u n g . Metaweinsaure ist friiker ais Surrogat fiir Citroneusaure empfoklen 
worden, kat siok aber nicht einfiihren kdnnen, da sie in wasseriger Auflosung eben wieder 
in Weinsaure iibergeht. Ausserdem hat man mit ikrer Hiilfe ein leickt loslickes Magne- 
sium-Salz dargestellt.

Magnesium metatartaricum. M a g n e s i u m m e t a t a r t r a t  172. ZurBerei-
tung riihrt man 11,0 Magnesiumsubkarbonat mit 30,0 kaltem Wasser an und fugt allmahlieh



eine k a lt  bereitete Losung von 17,5 Metaweinsaure iu 42,0 destillirtem Wasser hinzu. 
Nach beendigter Neutralisation wird filtrirt und das Filter mit Wasser nachgewaschen, bis 
das Filtrat 100,0 betragt, Die Losung onthalt 20 Proc. Magnesiummetatartrat. Dosia:
1—2stiindlich einen Essldffel. Das Salz kann nur in Losung bereitet werden und geht in 
dieser allmahlich in gewohnliches Magnesiumtartrat uber.

Acidum molybdaenicum.

Acidum molybdaenicum. Molybdansiiure. Molybdiintrioxyd. Acide molybdaeni- 
que. Molybdic acid. Mo 03. Mol. Gew. =  144. Unter dem Namen „Molybdansiiure“ ist 
das Molybdansaureanhydrid Mo03 zu yerstehen. Dasselbe wird in der Kegel entweder 
aus dem Molybdanglanz MoS2 oder aus dem Gtelbbleierz Id) Mo O , bereitet.

D a rs te llu n g . 1) Im Kleinen erbitzt man Molybdanglanz in einer Verbrennungs- 
rohre und leitet Luft dartiber, bis alles oxydirt und das Molybdiintrioxyd sublimirt ist.
2) In grosseren Mengen stellt man es ber, indem man den gepulyerten Molybdanglanz, 
mit dem gleichen Kaumtheil reinem Quarzsand innig gemiscbt, auf einer flaclien Eisen- 
sehale rostct. Das Rostprodukt wird mit verdiinntem Ammoniak ausgezogen, die Losung 
mit Ammoniumsulfid, urn Kupfer zu fallen, versetzt, filtrirt, zur Trockne verdampft und der 
Riickstand wieder in yerdiinntem Ammoniak gelost, Durch Yerdampfen der filtrirten 
Losung erhiilt man Krystalle von Ainmoniummolybdaenat. Man dampft diese mit Salpeter
saure ein und laugt don Riickstand mit Wasser aus, wodurch Ammoniumnitrat geldst wird, 
wiihrend das iu Wasser fast unlosliche Molybdantrioxyd zurilckbleibt. 3) Aus Gelbbleierz 
erhiilt man es, indem man dieses mit gleichen Theilen wasserfreiem Natriumkarbonat 
schmilzt. Die erkaltote Schmelze wird mit Wasser ausgelaugt, wodurck das entstandene 
Natriummolybdanat in Losung iibergekt. Man zersetzt die Losung durch Salpetersaure iu 
g e rin g em  Ueberschuss; das Ganze wird zur Trockne eingedampft und mit Wasser ausge- 
waschen. Die zuriickbleibende Molybdansiiure wird durch verdiinntes Ammoniak in 
Ammoniummolybdiinat iibergefiihrt und aus diesem wie sub 2 abgeschieden.

E iffen sch a ften . Im Handel unterscheidet man ein Acidum molybdaenicum pu- 
rissimum, frei von Natrium, Ammonium und Salpetersaure, und ein Acidum molybdaenicum 
purum, welches erhebliche Mengen von Natriummolybdanat, Ammoniummolybdiinat so
wie Salpetersaure und in der Regcl nur etwa 85 Proc. freie Molybdansiiure entkiilt.

Die Molybdansiiure bildet eine weissc oder sehr schwach gelbliche, lockere pulverige 
Masse von schwach metallischem Geschmack, welche sich in Wasser, oline damit ein Hydrat 
zu bilden, zu kleinen krystallinischen seidenglanzenden Nadeln oder Blattchen zertheilen 
lasst und sich darin 1 :800 auflbst. Beim Erhitzen wird sie gelb, erkaltet wieder weiss. In 
der Rothglilhhitze schmilzt sie zu einer gelben krystallinischen Masse. In geschlossenem 
Gefass lasst sie sich erhitzen, ohne sich zu yerfliichtigen, im Luftstrome sublimirt sie aber 
in lcrystallinischen Blattchen. Sie ist unldslich in Weingeist, leiclit lbslich in Ammoniak- 
fliissigkeit.

Mineralsauren liisen die Molybdansiiure, nicht aber die gegliihte, welche jedoch von 
Kaliumbitartrat geliist wird.

Mit den Basen bildet die Molybdansiiure neutrale und melirfach saure Salze vom 
Typus Mo O,M.2 die Salze heissen „Molybdanate". Die Alkalimolybdiinate sind in Wasser 
loslich, die anderen Molybdanate darin unldslich. Bei der Reduktion der Molybdansiiure 
treten yerschiedene (meist blaue) Farbungen auf, welche ais Reaktionen Yerwendung finden.

Schwefelwasserstoff fallt aus der sauren Losung, diese anfangs blau farbend, braunes, 
in erwiirmtem Schwefelammonium losliches Molybdiiusulfid, und die tiber dem Niederschlage 
stehende Flussigkeit erscheint blau.

Wird eine Flussigkeit, welche ein Phosphat entbiilt, mit einem starken U eberschuss 
A m m onium m olybdiinat und einer re ieh lich en  Menge S a lp e te rsa u re  yersetzt und er- 
wftrmt oder liingere Zeit an einem warmen Orte stehen gelassen, so farbt sich die Flilssig-



keit gelb, und es sclieidet sicb ein gelber Niederschlag ab, welcher die gesammte Phosphor- 
siiure ais Molybdanphosphorsaures Ammonium 22 Mo03 -f-2(NH4)3 —f- 12 H20  enthiilt.
Dieser Niederschlag ist unloskck in einer geniigend koncentrirten Losiing yon Salpetersaure 
oder Molybdan-Salpetersaure, dagegen loslicłi iii Ammoniakflussigkeit. Sein Entsteheu gilt 
ais Eeaktion fur Phospkorsaure, doch ist zu beackten, dass auch Arsensaure unter den 
gleichen Bedingungen unloslicke gelbe Niedersclilage giebt.

Wird eine mit wenig- Salzsiiure angesauerte Ammomnolybdanatlosung zu einer Fliissig- 
keit, welche Zucker entliiilt, zugesetzt und gelcoeht, so farbt sick die Pliissigkeit blau 
(E eak tio n  au f M olybdansaure  wie auf Zucker). Wird in vorstekender Probe mit 
yieler Saizsaure sauer gemacht und gekoeht, und dann die gelbe Pliissigkeit mit Ekodan- 
kalium yersetzt, so erfolgt eine karminrotke Farbenreaktion. Die karminrothfarbende Sub- 
stanz, Molybdan-sesąuirkodanid, ist in Aetker loslick.

Gallusgerbsaure erzeugt in einer Molybdanatlosung eine blutrotke, Ferrosalze, auch 
metaUisckes Zink, erzeugen in der salzsauren Losung eine blaue Farbung.

A n w e n d u n g .  Die Molybdansaure wird nur zur Darstellung mekrerer Molybdanate, 
welche man ais Eeagentien in der Analyse benutzt, yerwendet. Das Ammonmolykdiinat 
ist das gebrancklichste Salz. Vgl. Alkaloidia.

Acidum nitricum.
Acidum nitricum. Acidum azoticum. Salpetersaure. Acide azoti((ue. Nitric 

acid. Ais „ S a lp e te rs a u re 11 bezeicknet man Losungen des Salpetersaurehydrates in 
Wasser. Je nach der Koncentration und der Eeinheit untersckeidet man 1) Eoke Salpeter
saure und zwar a) ais doppeltes Scbeidewasser, b) einfaches Sckeidewasser, II) reine Salpeter
saure, III) rauehende Salpetersaure. HN03. Mol. (lew. =  03.

I. f  Acidum nitricum crudum. Kolie Salpetersaure. a) D oppeltes S ck e id e
w asser. Ist, eine Salpetersaure von 40° B. oder dem spec. Gewicht 1,88—1,39 mit einem 
Gekalt von 60—64 Proc. Salpetersśiurehydrat HN03 (oder 52—55 Proc. Salpetersaureanky- 
drid N20 5). Gall.: Acide azotique du commerce. Spec. Gew. 1,89. Germ.: Acidum 
nitricum crudum. Spec. Gew. 1,38—1,40 mit mindestens 61 Proc.' IIN03. Diese Saure 
iindet Verwendung in der Technik, ferner im pharmaceutispheń Laboratorium zur Dar
stellung ckemiscker Praparate.

k) E in fach es Soheidew asser, friiker ais Acidum nitricum crudum, Spiritus 
Nitri, Aqua fortis bezeicknet, hat das spec. Gew. yon 1,320—1,330 mit einem Gekalte 
von 50—53 Proc. Salpetersaurekydrat (oder 43—45 Proc. Salpetersaureankydrid N206). Zur 
Herstellung desselben wird das doppelte Sckeidewasser mit Wasser yerdiinnt und zwar 
100 Gewichtstkeile doppeltes Sckeidewasser mit 20 Gewiektstheilen Wasser oder 100 Volume 
doppeltes Sckeidewasser mit 28 Volumen Wasser.

Die rohe Salpetersaure ist eine farblose, oder gelbliehe, stark saure, atzende, an der 
Luft schwack rauehende, beim Erkitzen in einer Platinschale bis auf einen sekr geringen 
Eiickstand flUcktige Fliissigkeit, welche ausser Salpetersaure ais Yerunreinigungen enthiilt: 
Stickstof£dioxyd N02 (sog. Lntersalpetersiiure), Chlor, Jod, Schwefelsaure, Calcium-, Natrium- 
und Eisensalze, Ais V e rfa lsc k u n g  konnon ikr (zur Erkokung- des spec. Gewicktes) Na- 
triumsulfat, besonders aber Natriumnitrat zugesetzt sein.

A u fb e w a h ru n ff.  In Flaschen mit Glasstopfen (Korkstopfen werden rasek zerstort) 
mit libergestiilpter Glasglocke, an einem kiihlen, dunklen Orte; y o rs ich tig . Ais Signatur 
eiguen sick besonders radirte Sohilder. Unter dem Einfluss des Licktes erfakren die kon- 
centrirteren Sorten Zersetzung unter Gelbfarhung. Das Gleicke gesekiekt beim Einfallen 
von IIolz, Strok, Papier u. dgl. Beim Umgiessen kenutze man stets einen Trickter und 
hiite sick vor dem Einatkmen der Dampfe. Grossere Yorrathe lasse man nickt in den 
L„llons, sondern fiille sie in Standflaschen von 5—8 Litem um. Yersckiittete Saure wird



durch Aufschiitten von Sand (nicht Sagespahne!) und Aufnalune mit viel Wasscr unscliad- 
lich gemacht. V o rs ich t wegen des Einathmens von Dampfen!

A n w e n d u n g  u n d  A  bgabe. Therapeutisch wird das doppelte Soheidewasser bis- 
weilen ais Zusatz zu Fussbadern yerordnet, ausserdem dient es (auch in der Thiermedioin) 
zum Aetzen von Warzeń und Wunden. Im pharmaeeutischen und chemischen Laboratorium 
gebraueht man es znr Darstellung der Schiessbaumwolle, des Colloxylins, Nitroglycerins, 
Nitrobenzols, Kupfernitrates u. a. Praparate. In den Gewerben findet es zahlreiehe Ver- 
wendung.

Es unterliegt keinem Bedenkon, das Soheidewasser an zuverlassigo, bezw. bekannte 
Personen abzugeben. Dabei befolge man indessen folgende Grundsatze: 1) Man fulle es 
niemals in Flasehen o der Gefasso, welcbe der ublichcn Meinung nacb fiir Getranke be- 
stimmt sind. 2) Man signire die Gefasse ordnungsgemass mit den Etiąuetton „Yorsicht11, 
„Aeusserlich“, „Gift“. 3) Man yerweigere die Abgabe an Unerwachsene. 4) Alan stelle 
in allen Fallen fest, wozu das Soheidewasser gebraueht wird. 5) Im Zweifol gebe man 
das einfache Soheidewasser ab, das doppelte nur dann, wenn der beabsichtigte Zweck eine 
so stark koncentrirte Salpetersaure erfordert.

Werden Quecksilber und Soheidewasser zu gleioher Zeit gefordert, so yerweigere 
man die Abgabe, falls diese Ingredienzien zur Herstellung eines Kratzemittels dienen 
sollen: Die unversta.ndige Anwendung Merkui-o- (oder Merkuri)nitrathaltiger Kratzemittel 
kann in hohem Grade gesundheitsgefiihrlich werden.

Fiir den T ra n sp o rt des d o p p e lten  S oheidew assers beachte man Folgendes: 
die Ballons diirfen niemals zu mehr ais °/10 des Fassungsraumes angefiillt werden. Sie 
sind nur mit dem Feuerzuge yersendbar und diirfen niemals so yerfrachtet werden, dass 
sie den direkten Sonnenstrahlon ausgesetzt sind. Belichtung kann zur theilweisen Zer- 
setzung der Salpetersaure fiihren. In Folgę der Entwiokelung von Stickoxyden treten 
Dampfspannungen in den Ballons auf, welche Zertrummerung der letzteren yeranlassen 
konnen. Ergiesst sich aber Salpetersaure von dioser Konoentration auf Holz, Stroh, Papier 
und dergl. andere brennbare Substanzen, so kann der Ausbruch yerheerender Solniden- 
feuer die Folgę sein.

Das E in a th m en  der ans S a lp e te rsa u re  c n tw ic k e lte n  Diimpfe (Salpetrig- 
saure, Stickoxyde) yermeide man thunlichst. Sie pflegen zunaehst nicht liistig zu fallen. 
Nach mehreren Stunden anscheinend guten Befindens aber treten schwere Vergiftungser- 
scheinungen auf, und nicht selten erfolgt plbtzlicher Tod durch Herzschlag.

II f  Aeidum nitricum purum. Reinc Salpetersaure. Ist in allen hier beiiick- 
siehtigten Pharmakopoen enthalten, aber von sehr yerschiedener Konoentration. Ais Aei
dum nitricum fiihren sie auf: Brit. Germ. Helv. U-St. Ais Aeidum nitricum conccntra- 
tum: Austr. Ais Acide azotłijue ofilcinale: Gall.

D a rste llu n g . Dieselbe erfolgt durch Rektiflkation von roher Salpetersaure (doppeltem 
Soheidewasser) in nachstehender Weise.

Eine in ein Sandbad a gesetzte Retorte b fiillt man etwas iiber ■i/3 ihres Raum- 
inhaltes mit dopp e ltem  S oh eid ew asser an, nachdem man vorher ca. 3 g gepulyerton 
reinen Kalisalpeter auf ein Liter der Siiure in die Retorte eingoschiittet hat, legt einen 
Kolben c an, wie in der Abbildung auf S. 75 angegeben ist, und erhitzt bis zum gelinden 
Aufkochen. Da hier eine viel Wasser enthaltende Siiure destillirt, so ist die anhaltende 
Abkiihlung der Vorlage unerlasslich. Sobald der Retorteninhalt heiss wird, sammelt sich 
iiber demselben ein braunrother Dampf, aus Chlor und Untersalpetersaure besteliend, wel- 
chor bei weiterer Erliitzung in die Vorlage mit Salpotersauredampfen abfliesst und sich 
hier zum Theil yerdichtet. Wenn die Temperatur der kochenden Siiure bis auf ca. 120° 
gestiegen ist, ist auch die ganze Menge Chlor und Untersalpetersaure ausgetrieben, der 
Dampf in der Retorte erscheint nach und nach weniger gefśirbt und wird zuletzt ganz 
farblos. Wenn dieser Zeitpunkt heranriickt, nimmt man den Kolben ab und ersotzt ihn 
durch einen anderen, indem man zugleich einige Tropfen der iiberdestillirenden Saure in 
einem etwas weiten Reagiroylinder auffangt, in welchem sich einige Tropfen Silbernitrat- 
ldsung, mit ca. 5 ccm destillirtem Wasser yerdiinnt, befinden. Im Falle das Destillat noch 
eine geringe Triibung erzeugt, destillirt man ca. 10 Minuten weiter und pruft nochmals. 
Erweist sich das Abtropfende endlich frei von Chlor, so legt man einen anderen reinen

IJezeichnung 
Spec. Gew. bei 15° 
Proceute II NO,

Austr.
Acid. nitr. conc. 

1,300 
47,45

Brit. Gall. Germ. IIelv. U-St.
Aeicl. nitr. Acide azotiąue oflic. Acid. nitr. Acid. nitr. Acid. nitr. 

1,420 1,390 1,153 1,153 1,414
70,0 63,00 25,0 25,0 68,0



Kolben vor und destillirt bei guter Abkiiblung desselben so lange, bis der Rnckstand in 
der Retorte nocb ca. 1/6 der eingegossenen Saure betragt. Auf diese Weise erlangt man 
mehr ais 2/3 einer reinen Saure von ungefahr 1,38 spec. Gew. und das zuerst tiber- 
destillircude und das zuruckbleibende Sechstel lassen sich wieder ais rolie Saure verwendeu.

Die iiberdestillirte Siiure ist in der Regel gelblich gefiirbt durch gcloste Stickstoff- 
oxyde. Will man eine Saure von so hoher Koncentration darstellen, wie Brit. und U-St. 
sio yorschreiben, so muss man sich darauf beschranken, die Hauptmonge der Stickstoff- 
oxyde durch Einblasen eines Luftstromes wegzuschaffen. Will man dagegen eine weniger 
koncentrirtc Siiure beroiten, so verdiinnt man das Destillat mit Wasser bis zu dem ge- 
forderten spec. Gew. und erliitzt die so yerdiinnte Siiure im Sandbade (in einom schriig 
gcstellten Kolben) so lange aut' 110°, bis die mit dem vierfachen Yolumen Wasser ver- 
dunnte Siiure Kaliumpermanganat nicht mehr reducirt.

E igensc lia ften . Die konc. Siiureii sind gelblich gefiirbt und rauchen stark an der 
Luft, zersetzen sich aueh im Sonnenlicht, ziemlicli rascli. Die yerdiinnteren Sauren sind 
farblos, zersetzen sich weniger leicht. Beim Erhitzen sind sie sammtlich yollig fluclitig. 
Dnterwirft man yerdiinnte Losungen von Salpetersaure der Destillation, so geht zunachst 
eine sehr diinne Saure iibcr; bei 123° destillirt konstant ein etwa 70 Proc. HN03 ent- 
haltendes Hydrat: 2HN03 +  8H.,0. Wird Salpetersaure von grosserer Koncentration ais 
70 Proc. destillirt, so geht zunachst unter theilweiser Zersetzung in Stickoxyd und Sauerstoff 
wasserfreie Salpetersaure iiber, bis der Kolbeninhalt die Koncentration von 70 Proc. HNOs 
hat, worauf dann dieses Hydrat konstant iiberdestillirt.

A u fb e w a h r u n g .  In Glasflaschen, vor Sonnenlicht geschiitzt. Yorsichtig.
P r ilfu n g .  1) Salpetersaure mit einem Gehalt von 25—40 Proc. HN03 sei farblos, 

die ca. 70procentige nur gelblich gefarbt. 2) In Platingefassen erhitzt sei sie ohne Riick
stand fluclitig. 3) Die mit dem 4—lOfachen Volumen Wasser yerdiinnte Saure werde weder 
durch Baryumnitrat (Schwefel siiure), nocli durch Silbernitrat (Chlor) g^etriibt, noeh durch 
Kaliumferrocyanid geblaut (Eisen). 4) Wird die mit 2 Raumtheilen Wasser yerdiinnte 
Siiure mit wenig Chloroform geschiittelt, so darf dieses, auch nach Zusatz eines in die 
Siiureschicht hineinragonden Zinkstiickchens, nicht yiolett gefiirbt werden (Jod, Jodsśiure).

A n w e n d u n g .  Auch in starker Verdiinnung (1 Th. der 25proc. Siiure: 200 Th.) 
nur sei ten inneTlich bei Leberaffektionen, Gelbsucht,, BniQHT’scher Krankheit. A eusser-



lich  in konc. Zustande stark atzend, erzeugt gelbgefarbte Scliorfe. Mau benutzt die 25proc. 
Saure ais Aetzmittcl, mit Wasser yerdiinnt (30—50 g auł ein Fussbad) zu Fussbadern, 
zum Bepinseln (1:10) von Frostbeulen, wenn offene Stellen nicht yorhanden siad. In 
starker Yerdunnung (1,0—2,0: 100,0) ais Yerband wasser gegen Hospitalbrand.

T echnisch  namentlich ais Reagens in der chemischen Analyse. A n tid o t: Tst Sal- 
petersaure yerschluckt worden, so reiche man Milch, Eiweiss, Wasser, gebrannte Magnesia, 
Seifenlosung. Kohlensaure Alkalien sind wegen der Kohlensaure-Entwickelung unzweck- 
massig.

III. f  Acidum nitricum dilutum. Yerdimnte Salpetersilure. Diluted nitrie 
acid. Durch Yerdiiimen der koncentrirteren Siiure dargestellt und von Austr. Brit. Helv. 
und U-St. aufgenommen, ist in den einzelnen Pliarmakopoen von yerschiedenem Gehalt.

Austr. Brit. Helv. U-St.
Spec. Gew. 1,129 1,101 1,056 1,057

Procente HNO„ 21,42 17,44 10,0 10,0

Die Ilelv . fiihrt ais Hochstgaben der yerdiinnten Saure an: 1,0 g pro dosi, und
3,0 g pro die.

IV. f  Acidum nitricum fumans (Germ. Helv.). Aeiduui uitrico - nitrosum 
(Austr.). Spiritus Nitri fumans. Rothe rauelieude Salpetersiiure. Ist fast wasserfreies 
Salpetersaurehydrat IIN03, welcbes mit Stickstoffdioxyd N0.2 (Untersalpetersaure) gesattigt, 
ist. Hat im koncentrirtesten Zustande das spec. Gew. 1,505—1,510. Die genannten Phar- 
makopoen schreiben iibereinstimmend ais spec. Gew. 1,45—l,50vor. Das Praparat wird 
nur ausnabmsweise im pharmaceutischen Laboratorium dargestellt. Rothbraune Darapfe aus- 
stossende, sehr saure, stark atzende Flilssigkeit.

D a rs te llu n g . In eine in ein Sandbad einzusetzende Retorte mit Tubus a, an welcke 
eine Yorlage b mit dcm Tubus c und Glasrohr d angeschlossen ist, giebt man 10 Th. grob-

Flg. 21.

gepulyerten, gut getrockneten Kalisalpeter, iibergiesst densclben mit einem Gemisch aus 
6 Th. engliselier und 3 Th. rauchender Schwefelsaure und heizt an, indem man zugleich 
die Vorlage b gut kiihlt. Die durch d entweichenden Dampfe werden in Natronlauge oder 
ins Freie geleitet. Sobald die Farbę des Dampfes in der Retorte iiber der Fliissigkeit blass-



gelb geworden ist, wecbselt man dic Vorlage und fangt die nunmehr iibergehende (chlor- 
freie) Salpetersaure gesondert, auf. Man setzt die Destillatiou wie bei der Salpetersaure 
fort, nur wirft man alle a/.2 Stunden durch den Tubus der Retorte ein bohnengrosses 
Stiickchen Holzkohle in dic Destillationsmasse. Ausbeute an rauchender Salpetersaure 5 Tb. 
Die mit dem 15fachen Yol. Wasser yerdiinnte Saure werde weder durch Silbernitrat (Chlor), 
nock durcb Baryumnitrat (Scbwefelsiiure) getriibt.

A u fb e w a h ru n g .  Fur die rotbe rauchende Salpetersaure gilt in dieser Hinsicht 
das Niimliehe, aber in noch yerstarktem Maasse, wie es S. 73 fiir das doppelte Scheide- 
wasser auseinandergesetzt wurde. Man lialte die Saure in der Oflicin gar nicbt yorrathig, 
da ihre Dampfe die rotbe Emaillescbrift zerstoren.

A n w e n d u n g .  Rauchende Salpetersaure iindet nur selten au sse rlio h  Anwendung 
zum Aetzen von Warzeń, syphilitischen Geschwuren. Man gebe sie aber zu diesem  
Zwecke im Handverkauf nicht ab. Der Abg'abe zu gewerbliehen Zwecken (an Cbemiker, 
Metallarbeiter) steht unter Beachtung der nothwendigen Yorsiehtsmaassregeln nichts im 
Wege. Wird „rauchende Salpetersaure11 zu Heilzwecken gefordert, so gebe man doppeltes 
Scheidewasser (Acidum nitricum crudum) dafiir ab.

V. f  Weisse rauchende Salpetersaure. Unter diesem Namen versteht man 
eine Salpetersaure von rund 70 Proc. HN03-Gehalt mit einem spceifiscken Gewioht von 
1,400—1,450. Wird bisweilen von Chemikern gefordert. Sie darf, mit 10 Th. Wasser yer- 
diinnt, weder durch Silbernitrat noch durch Baryumchlorid getriibt werden.

VI. f  Acidum chloro-nitrosum (Ergitnzb.). Acidum nitro-liydrochloricum
(U-St.). Enu regale (Gall.). Siilpetersalzsiiure. Konigswasser. Die Vorschriften yariiren.

E rganzb . ApV. schreibt yor 1 Th. Salpetersaure (25 Proc.) mit 3 Th. Salzsaure 
(25 Proc.) vor der Abgabe zu mischen. Diese Vorscbrift ist in Deutsckland zum Arznei- 
gebrauch einzuhalten. Wenn nicht anderes yerordnet, sind die reinen Siiuren anzuwenden. 
Die Mischung ist in Glasern mit Glasstopfen abzugeben.

U-St. liisst 180 ccm Salpetersaure yon 68 Proc. (Sp. G. =  1,41) mit 820 ccm Salzsaure 
von 31,9 Proc. (Sp.G. =  1,163) mischcn. Gall. schreibt vor eine Mischung von 80 Gew.-Th. 
Salpetersiiure von 1,39 spec. Gew., 20 Th. Wasser und 300 Th. Salzsaure von 1,17 spec. Gew.

Das Konigswasser wird in der Arzneikun.de gelegentlich eiumal zu reizenden Fuss- 
badern yerordnet. Auf ein Fussbad, welches in Gefassen yonH olz zu, nebmen ist, rechnet. 
man 30—50 g Konigswasser. In n e rlic h  bbchst selten bei Gelbsućht 0,1—0,2 in starker 
Verdiinnung mit Wasser. T echn isch  zur Auflosung von Gołd und Platin.

Acidum nitro-hydrochloricum dilutum U-St. Eine Mischung von 40 ccm Salpeter
saure (68 Proc., Sp. G. =  1,41) init 180 ccm Salzsaure von 31,9 Proc. (Sp. G. =  1,163) und 
780 ccm Wasser. Alle diese Mischungen sind erst unmittelbar vor der Abgabe zu bereiten.

A n a ly se .  Man erkennt die Salpetersaure an folgenden Rcaktionen:
A. N achw eis. 1) Setzt man zu einer Auflosung yon etwas B ru c in  in koncentrirter 

Sehwefelsaure einige Tropfen einer Salpetersaure enthaltenden Losung, so entsteht eine deut- 
lich rosenrotho Farbung (Rbichabdt). Empfindlichkeit 1:100000. Eine ahnliche, aber weniger 
empfindliche Reaktion giebt M orphin. 2) Lost man ein Kórnchen D iphenylam in  in kon
centrirter Sehwefelsaure und lasst hierzu eine sehr yerdiinnte wasserige Losung von Salpeter
saure fliessen, so entsteht praehtvoll kornblumenblaue Farbung. (Wird aueh von anderen oxy- 
direnden Agentien hervorgebracht.) 3) Vermischt man Indigolosung mit viol koncentrirter 
Sehwefelsaure und fiigt etwas von einer Salpetersaure enthaltenden LOsung hinzu, so wird 
beim Erhitzen die Indigolosung entfarbt, bez. geht sie in Gelb (in P'olge' Bildung yon 
Isatin) tiber. Wird aucli von anderen Oxydationsmitteln, z. B. Chlor, untercliloriger Saure 
und zwar schon in der Kalte bewirkt. 4) Ist die Salpetersaui-e nicht zu yerdiinnt, so kann 
man sie dadurch erkennen, dass sie beim Erhitzen mit blankem Kupfer an der L u ft das 
Kupfer zu einer blauen Fliissigkeit lost, wahrend gelbbraune Dampfe von StickstofFdioxyd 
NOa entweichen. Bei Abschluss von Luft entsteht zunachst farbloses S tick o x y d  NO, 
welches durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft in braunes Stickstoffdioxyd N 03 
( =  Untersalpetersaure N.,04) ubergeht: N O -|-0  =  NO2. Diese Reaktion ist die w ich- 
t ig s te  und allein beweisende fiir Salpetersaure.. Wir kennen keine andere Saure (mit 
Ausnahme der salpetrigen Saure), welehe beim Erhitzen mit blankem Kupfer ein farbloses 
Gas liefert, das bei Beriihrung mit Luft odor Sauerstoff gelbbraune Dampfe bildet. Kleine



Mengen von Salpetersaure lassen sieli in dieser Weise nocli sehr gut erkennen, weun man 
<lie Salpetersaure bei L u fta b sc h lu ss  durcli Itochen mit Salzsiiure und Eisenchloriir in 
Stickoxyd uberfiihrt, diosos uber Natronlauge auffangt und nun Luft oder Sauerstoff zu- 
troten lasst. wobei dann das farbloso Gas braune Dampfe geben muss. 5) Mischt man in 
oinem Probirrohr etwas von oiner Salpetersaure enthaltendcn Fliissigkeit mit 2—3 cem 
F e rro su lfa tlS su n g  (s. Reagentien) und lasst mit Iliilfe einer bis an den Boden des 
Probirrohres eingesenkten Pipette etwa ein doppeltes Yolumen koneentrirter Schwefelsaure 
so zufliessen, dass sich zwei Schichton bilden, so entsteht an der Beriihrungsstelle der 
boiden Schiohten ein brauner King. I)io Braunfiirbung riihrt her von einer Yerbindung 
des Ferrosulfats mit Stickoxyd (FeSO, -|- NO). Bas Stiekoxyd entstammt der Salpeter
saure und wurdo durcli die Einwirkung des Ferrosulfatos, welches dabei zum Theii zu 
Ferrisulfat oxydirt wurde, auf die Salpetersaure gebildet:

6 FeSO, - f  2 H N 03 +  3H ,SO , =  3 Fe.2(S04)3 - f  2 NO +  4 H ,0
Ferrosulfat Salpetersaure Schwefelsiiure Ferrisulfat Stickoxyd Wasser

(i) K a liu m p e rm a n g a n a t wird durcli Salpetersaure nictit reducirt. Unterscliied von der 
salpetrigen Saure, welclie Kaliumpermanganat schon in der Kalte sofort reducirt.

B. B estim m ung. Liogt die Salpetersaure in freiem Zustande vor, so kann sie 
nach gehoriger Yerdiinnung mit Wasser durcli Normal-Lauge (Phenolplitlialeln ais Indikator) 
maassanalytisch bestimmt werden. 1 ccm Normal-Lauge neutralisirt 0,063 g H N 03.

Uebor die Bestimmung der Salpetersaure in Nitraten ygl. unter Nitrogenium, im 
Wasser unter Aqua etc.

Yolumgewielit und Gelialt der Salpetersaure
bei 15° O.

Nach Lunge und R ey.

Spec. Gw. Procente Spec.Gw. Procente Spec. Gw. Procente Spec. Gw. Procente
bei 15° HNO, bei 15° h n o 3 bei 15° h n o 3 bei 15° HNO,

1,010 1,90 1,160 26,36 1,310 49,07 1,460 79,98
1,020 3,70 1,170 27,88 1,320 50,71 1,470 82,90
1,030 5,50 1,180 29,38 1,330 52,37 1,480 86,05
1,040 7,26 1,190 30,88 1,340 54,07 1,490 89,60
1,050 8,99 1,200 32,36 1,350 55,79 1,500 94,09
1,060 10,68 1,210 33,82 1,360 57,57 1,502 95,08
1,070 12,33 1,220 35,28 1,370 59,39 1,504 96,00
1,080 13,95 1,230 36,78 1,380 61,27 1,506 96,76
1,090 15,53 1,240 88,29 1,390 63,23 1,508 97,50
1,100 17,11 1,250 39,82 1.400 65,30 1,510 98,10
1,110 18,67 1,260 41,34 1,410 67,50 1,512 98,53
1,120 20,23 1,270 42,87 1,420 69,80 1,514 98,90
1,130 21,77 1,280 44,41 1,430 72,17 1,516 99,21
1,140 23,81 1,290 45,95 1,440 74,68 1,518 99,46
1,150 24,84 1,800 47,49 1,450 77,28 1,520 99,67

T o xiko log isćhes. Erfolgt der Tod durcli Einathinen der Biimpfe oder durch Ein- 
liehmen stark verdiinnter Salpetersaure, so piłegt eine ziemlielie Zeit bis zum Eintritt des Exi- 
tus zu yerstreiclien, die Salpetersaure kann alsdann ganz oder zum Tlieil bereits ausgeschieden 
sein, und die Mogliehkeit des chemischeu Nacliweises wird hoehst fraglich. Ist der Genuss 
von konc. Salpetersaure die Todesursaehe gewesen, so wird die Sektion ganz charakte- 
ristische gelbe Veratzungen an Haut und Schleimhaut ergeben, die von der Umwandlung 
der Eiweissstoffe in Xanthoproteinsaure herruhren. In solcben Eallen ist die Mogliehkeit 
vorhanden, die Salpetersaure uachzuweisen:

1) Das Blut, ist unter allen Umstanden auf seine Reaktion und auf das Vorlianden- 
sein von Methamoglobin oder Hamatin zu priifen, s. Sanguis.

2) Die Objekte (Erbrochenes, Leicbentheile) sind auf die Reaktion zu priifen, dann 
unter Vermeidung von Erwarmen mit absolutem Alkohol zu extrahiren. Von den alkoko- 
lischen Ausziigen kann man einen Theil auf den Sauregehalt titriren. Den Rest macbt 
man mit Kalilauge soli wach alkalisch, dampft ein und bestimmt in dem Riickstande die 
Salpetersaure nach U l s c h , s . Nitrogenium.



Acide azotiąue alcoolise (Gall.). Esprit de nitre duleifie in loco: Spiritus Nitri 
dulcis. Man verdiinnt 78,0 g Salpetersaure von 1,39 spec. Gew. mit 22 g Wasser und 
fiig-t in kleinen Antheilen 300,0 g Alkohol von 90 Yol. Proc. hinzu. Wahrend der naclisten
2 —3 Tage lfiftct man gelegentlich den Stopfen, urn die entwickelten Gase austreten 
zu lassen.

Acidum compositum. Rkitz 
(contra seirrbum).

Kin llusserlicbes und inncrliclies Mittel gegen Krebs. 
Die Bereitung ist folgende:

Acidi nitrici (25 °/0) 250,0 
Acidi liydroclilorici 
Aetheris aa 15,0
Boracis pulverati 11,0

werden in eine Literflascbe gegossen und nacli 
dichtem Ver8chluss etwa zwei Tage bei Seite 
gestellt, bis sieli in der Miscliung die ebemisebe 
Einwirkung vollendct bat. Darni giesst man das 
Gemisch in kleinere Flascben mit Glasstopfen, 
so dass die Flascben nur balb gefUllt sind.

Nacb Reitz werden die oberen und unteren 
Extremitttten anfangs alle 8—14 Tage und der 
Umkreis des Careinoms tliglicb mit folgendem 
Liniment eingerieben:

Linimontum acidum. Rkitz.
Rp. Acidi compositi Reitz 6,0 

Olei Hyoscyami 
Olei 01ivarum aa 50,0

Misce. S. Zum Einreiben.

tiu ttao  acidae. Rkitz.
Rp. Acidi compositi Reitz 2,5 

Spiritus aetberei 10,0
M. D. S. Jeden Tag einmal 10 Tropfen in Zucker-

wasser.

Injoctio acida. Rkitz.
Rp. Acidi compositi Reitz 2,0 

Aquao destillatae 400,0
Tincturao Opii simplicis 2,0

M. D. S. Zu Einspritzungen.
Bei Carcinoma uteri wocbentlicli 2mal einzuspritzen.

Acidum uitricum  solidiiicatum . RlVAi.uK. 
S o l i d i f i c i r t e  S a lp e te r s i iu r e .

Von RivalliK gegon Krebsgescliwfire cmpfohlen. 
Zu ibrer Bereitung, welclie stets unmittelbar 
vor der Anwendung gesclieben muss, giebi man 
an einem zugigen Orte einige Charpieb&usch’cben 
in einen dureb heisses Wasser zuvor erwiirmten 
Porcellanmbrser und betropft die Cbarpie unter 
DiTicken mit dem warmen Pistill m it einer 
Salpetersiiure von ca. 1,35 spec. Gewicbt, also 
doppcltem Sclieidewasser, bis eine gallertartige 
Masse entstanden ist. Diese Masse wird 15 Mi- 
nuten lang auf dem von einem nassen Tuclie 
eingefassten Krebsgescliwur liegen gelassen, und 
nacb ibrer Beseitigung wird die Wunde mit ge- 
sllttigter Alaunlosung gewasclien.

Aqua cosmetica. GRKKN.
Rp. Acidi bydroclilorici diluti 

Acidi nitrici diluti (10 °/0) aa 2,0 
Aquac Rosac 200,0

M. D. S. Wascliwasser.
Zum Bestreicben und Wasclien des Kleienaus- 

scblages und der Leberflecke (besonders bei 
Scbwangeren).

Aqua oxygonata. Alyon.
Rp. Acidi nitrici puri (25 °/0) 2,0 

Aquae communis 1000,0
M. S. Tliglicb 3—4mal ein Weinglas voli. Bei 

Sypbilis, Flecblen, Zuckerbarnruhr.

Aqua contra porniones. H kbka.
HkBRA’sches F rostw a sser .

Rp. Acidi nitrici (25 °/0) 15,0 
Aquae destillatae 100,0

M. D. S. Zum Umscblage auf Frostbeulen.

Aqua contra porniones. Rost. 
RuST’scbes F  r  o s t  w a s s e r.

Rp. Acidi nitrici diluti (10 °/0)
Aquae Cinnamomi simplicis ana 25,0

M. D. S. Tliglicb zweimal die Frostbeulen zu be
streicben.

Łimonade n itrique  (Gall.).
P o tu s  n i t r i c u s .  P o tu s  c a n to ru m . L im o -  

n a d e  a z o tiq u e .
Rp. Acidi nitrici diluti (6,3°/0) 20,0 

Aquae 875,0
Sirupi Sacebari 125,0

Massa cbartacoa caustica.
Rp. Acidi nitrici fuman tis 10,0 

Acidi nitrici crudi 5,0
Bringt man in eine Porcellankruke und arbeitet 

mit Ililfe eines Glasstabes so viel Scbnitzel von 
Filtrirpapier q. s.

darunter, dass eiuc Pastę entstebt.
S. Zum Cauterisiren.

llix tu ra  an tiic terica. Frkrichs.
ltp. Acidi nitrici (25°/0) 1,0

Acidi liydrocblorici 2,0
Aquae destillatae 150,0
Sirupi simplicis 25,0

M. D. S. 3 — 4mal tUglich 1 Essloffel.
niseber Gelbsuclit.

Po(liluvium uitricum . Bohoknlkin

Rp. Acidi nitrici crudi
Acidi liydrocblorici crudi ana 30,0

M. Detur ad lngenam epistomio vitreo munitam. 
S. Zu einem Fussbade.

Bei ebroniseber Lebercntzilndung, krankbafter 
Menstrualion.

Potus antidysentericus. H opk.
Rp. Acidi nitrici (25°/0) 5,0

Aquae Mentbae piperitac 300,0 
Tincturao Opii simplicis Guttas 50.

M. D. S. Alle drei Stunden soviel wie zwei Ess- 
Iftffel voll zu nebmen.



Specios 1’umigiitoriac. Sm it h .
F u m ig a t io  u i t r i c a  S m ith ia n a .

1.
Rp. Acidi sulfurid crudi 100,0 

caute diluta 
Aquae cominunis 50,0 

den tur ad yitrura. S. Siiure.
2.

Rp. Kalii nitrici crudi pulverati 100,0 
I), ad cliartam. S. Pulver.

S. Der in einem irdenen Tiegel erhitzten Sfture 
wird in dem zu desinficirenden Raume nach 
und naeh ein TheelOffel voll Pulver eingetragen.

Vor dem Einathmen des Dampfes hiite mail sieli 
und trage das Kaliumnitratpulver mit einem LOffel 
ein, dessen Stiel durch einen Stab genugend 
yerlangert ist.

inguontum  oxygenatum (Germ. I). 

U n g u e n t u m  n i t r i c u m .  ALYON’s S al be.

Rp. Adipis 50,0
Acidi nitriei (25°/0) 3,0

Man schmilzfc das Schweineschmalz in einem Por- 
cellangefiisse, misclit die Salpetersfture hinzu 
und erhitzt bei gelinder Wilrme unter bestii,ndigem 
Umruhron so lange, bis die Masse blaues Lack- 
muspapier nicht mebr rothet. Alsdann in 
Papierkapseln ausgiessen und die entstandenen 
Tafeln im verschlossenen Gefiiss aufbewahren.

Gelblicbes Cerat, von gleiclisam ranzigem Geruch.
Friiber gegen Scabies und ebronisebe Exantheme 

gebrauebt, jetzt obsolet.

Acidum oleinicum.
Aciduin oleinicum (Erganzb.). Acidum oleicum (U-St.). Acidum elaiuicum. 

Oelsiiure. Elainsaure. Oleić acid. C18H340 3. Mol. Ge w. =  282.
In den Lehrbiichern wird eine re ine  O elsaure aufgefiilirt. Diese ist nicht Gegen- 

stand des Handels. Die in der Pharmacie und den Gewerben zumeist benutzte Oelsaure 
ist die rohe Oelsaure der Preislisten.

I, Acidum oleinicum purum. Heine Oelsiiure. Wird durch Yerseifen von 
Mandelol und Zersetzung der Seifenlosung mittels yerdiinnter Schwefelsaure, Waschen und 
Trocknen der Fettsauren dargestellt. Ein farbloses und geruchloses Oel, welches bei -j- 4° C. 
erstarrt und alsdann erst bei - j - 14° C. wieder schmilzt. Spec. Gew. 0,898 bei 14° oder 0,876 
bei 100° C. Soli in reinem Zustande Lackmusfarbstoff nicht rothen. Dagegen kann die Oel
saure in alkoholischer Losung- mit alkoholischer Kalilauge und Phenolphthalein ais Indi- 
kator titrirt werden. In Wasser ist sie unlbslich, leicht loslich sehon in kaltem Alkohol, 
in Aethor, Chloroform. Mischbar mit fetten und aetherischen Oelen. Sie ist eine unge- 
sattigte, einbasisehe Saure; 1 Mol. addirt =  2 Atome Brom oder Jod. Ihre Salze heissen 
„ O le a te 11.

Jodzahl =  90,07; Saurezahl 198,9.
Durch Einwirkung von salpetriger Siiure geht die Oelsaure in die isomere feste  

Elaidinsaure iiber.
II. Acidum oleinicum (Erganzb.). Acidum oleicum U-St. Da die reine Oel

saure nicht Handelsprodukt ist, so wird unter „O elsau re" sehlcchthin stets die rohe 
Siiure verstanden. Sie wird technisch in grossen Mengen ais Nebenprodukt der Stearin- 
kerzenfahrikation durch Yerseifung besonders der animalischen Eette (Talg) gewonnen. 
Man erhiilt hierbei stets Gemenge von Oelsiiure mit Palmitinsiiure und Stearinsaure. Die 
letzteren beiden scheiden sich heim Ahkiihlen krj'stallinisch ab, die Oelsaure bleiht ilussig 
und wird durch Abpressen mechaniseh getrennt. Die im Grosshandel ais „Oelsaure" be- 
zeiclmete Substanz ist ein Gemiseh von Fettsauren, welches zwar vorwiegend Oelsaure, 
daneben aber aucb noeh Palmitinsiiure, Stearinsaure und andere Eettsauren entbiilt.

U-St. sagt, sie werde in genugender Reinbeit aus dem Handelsprodukt erbalten, 
wenn man dieses auf +  5° C. abkiilile und die flussig-en Antheile durch Koliren sammele. Es 
beschreibt die Oelsaure ais eine gelbe oder braune olige Flussigkeit, welcbe unter dem 
Einfluss des Liebts und der Luft nacbdunkelt. Spec. Gew. etwa 0,900.

Das Ergiinzb. giebt a n : „Farblose oder kaum gelblicbe, olige Eliissigkeit, nabezu ge- 
rucblos und gesebmacklos, unter 15° O. dickflussig werdend, bei - f  4° C. erstarrend. Spec. Gew. 
0,89—0,91.“ Ein solcbes Praparat ware zweckmassig ais Acid. oleinic. d ep u ra tu m  
oder ais Acid. oleinic. crudum album zu bezeichnen gewesen. Man kann es gewinnen, in
dem man die bei -j- 5° ans der Oelsiiure des Handels abgeschiedenen fliissigen Antlieile



1—2 mai mit Tkicrkohle digcrirt und ftltrirt. Dicse Oelsaure giebt folgendc Konstanten: 
Saurezahl 185,9-202,8. Esterzahl 3,6—11,2, Jodzahl 72-82,3, Refraktion bei 25° =  
48,1—50,1. Bei Luftzutritt nimmt dic Oclsfture bald dnnkle Farbę, rauzigen Geruob und 
saure Reaktion an.

A u fb e w a h r u n g .  In moglichst gefiillten, gut verstopften Flascben oder Stein- 
kruken an einem dunklen und namentlieh kiihlen Ort, da die erstarrte Oelsaure Sauerstoff 
nicht aufnimmt.

P r ll fu n y .  Sic gebe mit einem gleicken Raumtbeil Alkohol (90 Vol. Proc.) einc 
klar bleibende Mischung (Trubung — Fett), ferner, mit yerdiinnter Kaliumkarbonatlosung 
erwarmt, eine klare Fliissigkeit (Trubung =  Mineraliil, bez. KohlenwasserstofEe). Wird diese 
Lósung mit Essigsśiure neutralisirt, so entsteht auf Zusatz von Bleiacetat ein weisser Nieder- 
•sehlag (Bleioleat), welcker nack dem Auswascken durck Wasser in Aetker nakezu vollig 
ldslich ist (Bleistearinat und -Palmitat .wiirden in Aetker nicht loslick scin). 1 g Oelsaure 
verbrennc ohne einen Riickstand zu kinterlassen.

A n w e n d u n g .  Oelsaure dient zur Darstellung yersekiedener Oleate, d. i. olsaurer 
Salze, z. B. des Quecksilbersalzes, ferner zur Bereitung von Pfiastcrn und Seifen. Es ist 
yorauszuseken, dass bei der Seifenbereitung in absckbarer Zeit die Fette und Oele iiber- 
kaupt ganzlich durck die freien Fettsauren einsckl. der Oelsaure (wegen der Gewinnung 
des Glycerins) werden yerdritngt werden. — 100 TU. Oelsaure bediirfen zur yolligen Yer- 
soifung =  20 Tk. Kalikydrat KOH, oder 14,2 Tli. Natronkydrat NaOH.

Eunatrolum. E u n a tro l. Has unter diesem Namen in don Handel gelangende 
Praparat soli re in e s  o lsau res  N a triu m  sein. Thatsachlich aber besteht es nach 
einer Untersuchung von B. F is c h e r  aus etwa 70 Proc. Natrium-Oleat und 30 Proc. freier 
Oelsaure. Man kann es darstellen, indem man 100 Th. re in e r  Oelsaure mit 10 Tk. 
reinem trocknen Aetznatron in alkoholisclier Losung yerseift und die entstandene Seife zur 
Trockne bringt.

Weissliche, w e ich c , seifenartige Masse, schwach nach Oelsaure riechend. Gegen 
Lackmus schwach alkalisch, in Wasser triibe ldslich. Die konc. wasserige Losung wird 
durch Phenolphthaleln nicht oder kaum gerdthet, erst nach dom Verdunnen mit v.iel Wasser 
erfolgt starkę Rdthung. Die Menge der voi'handenen fre ien  Oelsaure wird festgestellt 
durch Titration der alkoholischen Losung mittels Normal-Kalilauge und Phenolphthaleln 
ais Indikator.

Es wird zur Unterstiitzung der Gallenthatigkeit zweimal taglich zu je 1 g. in Pillen- 
form gegebon: Rp. Eunatrol! 25,0, Terrae siliceae, Glycerini q. s. Fiant pilulae 100. 
Morgons und Abends je 4 Pillen.

Emplastrum lulhucshum Germ. I. In 18 Th. rohe Oelsaure siebt man in der 
Kśilte unter bestandigem Umriihren (!) allmahlieh 10 Th. hochst feingepulverte Bleiglatte 
ein und erhitzt die homogene Mischung unter bestandigem Umriihren (!), bis ein Pflaster 
geworden ist. — Alsdann mische man ein gesclimolzenes Gemisch von 3 Th. Kolophonium 
und 1 Th. Talg hinzu. — Dieses Pflaster entbehrt nach oiniger Aufbewahrung der erfor- 
derlichen Klebkraft.

Spiritus Saponis, Seifengeist. 90 Th. ro h e r  O e lsau re  und 310 Th. 90proc. 
W e in g e is t werden in einen Kolben gegeben, im Wasserbade bis auf 50 bis 60° erwarmt 
und nach und nach mit 33 Th. zerriebenem Ń a tr iu m b ik a rb o n a t , zuletzt mit 200 Th. 
R osen w asser yersetzt.

Sapo argentarius, Silberseife. O elsau re  100 Th. und S tea rin s iiu re  300 Th. 
werden durch Schmelzung yerbunden, dann mit 100 Th. Selilammkreide gemischt, und 
nach dem Erkalten gepulvert. Zum Putzen von Silberzeug.

Unguentuni ad corium, Ledersclnnicre. Oelshure, Harz iii und Thran aa.
Richter’s Patent-Wellenol zum G la tte n  d er W ellen  ist rohe Oelsaure mit 

10 Proc. Amylalkohol (Ph. Ztg. 1894. 511).
Putzol ist rohe Oelsaure, eyentuell mit Zusatz von 30 Proc. Mineralol (Petroleum).
Putzpomade. Trippel 40 Th., Englisch Roth 10 Th., Oelsaure 50 Th.
Anunoniuinolcat ais Reinigungsmittel fur Glas, Porcellan, Gespinnste etc.: Oelsaure 

1 Th., Spiritus 2 Th., Ammoniakflussigkeit 14 Th.
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Acidum osmicum.
I. f  Acidum osmicum (Erganzb.), seu liy per osmicum, seu osminicum. Os- 

miumtetroxyd. Osmiumsiiure. Ueberosmiumsiiure. Perosmiumsilnre. Acide osmique. 
Osinie acid. OsOt. Mol. Gew. =  254.

D a rs te llu n g . Sehr fein vertheiltes Osmium (etwa so fein wic Platinmohr oder 
-sebwamm) wird unter Ueberleiten von Sauerstoff auf etwa 400° erhitzt. Es verbrennt 
dabei zu Osmiumtetraoxyd, welclies fliiehtig istund in abgektihlten Yorlagen gesammelt wird.

E ig en sch a ften . Earblose bis gelbliche, oder griinlieh-graue, nadelfiirmige Krystalle 
oder krystallinische Stiicke von steebendem, chlorartigem Geruche und sehr seharfem Ge- 
sekmaeke, welehe aus der Luft Eeuchtigkeit anziehen, Dampfe ausstossen, beim Erhitzen 
schmelzen und ohne Riickstand fliicktig sind. Die wasserige Losung (1 =  100) rdthet blaues 
Lackmuspapier niclit, ist farblos, yeranlasst aber, besonders bei Lichtzutritt, Schwarzung 
der Gefasswand. Sie farbt Kaliumjodidldsung gelb, wird durch Schwefelwasserstoff schwarz- 
braim gefallt, durch schweflige Saure zuerst gelb, dann braun und violett, durch Gerb- 
saureldsung dunkelblau gefiirbt. Wird zu einer wiissrigen Liisung Alkohol zugesetzt, so 
scheidet sieli innerhalb 24 Stunden alles Osmium in Form eines sehwarzen Niederschlages 
und zwar ais Osmiumtetrahydroxyd Os(OH)i ab.

Die Dampfe des Osmiumtetroxydes wirken auf die Schleimhaute stark reizend, be
sonders gcfahrlich ist die Einwirkung auf die Sehleimkaut der Luftwege und der Augen! 
(Yorsielit!) Es kann Erblindung eintreten.

P r il fu n g .  Osmiumsauro darf beim Erhitzen einen Riickstand niclit hinterlassen. 
Die Ausfiihrung dieser Probe erfolge mit g-rosster Vorsicht unter Anwendung geringer 
Mengen unter einem gut wirkenden Abzuge, da sonst sebwere Entziindungen der Schleim- 
kaute eintreten kijnnen.

A u fb e iu a h ru n g .  V o rs ie litig  und  vor L ic h t g e sek titz t. In den Handel 
gelangt die Osmiumsiiure meist in Rohrchen eingeschlossen. Da der Inhalt dieser Rohrchen 
seinom Gewiclite nach bekannt ist, so empfiehlt es sich, die geoffneten Rohrchen sogleieh 
umgekehrt in Wasser zu stellen und von dem Inhalt eines Rohrehens eine Liisung von 
bekanntem Gelialte herzustellen. Auch diese Liisungen sind vor L ich t und  S taub  
g e sc k iitz t  v o rs ic h tig  aufzubewahren.

A n w e n d u n g .  In n e r lie h  in Gaben von 0,001—0,003 g mehrmals tagliek in Pillen, 
am besten mit Bolus bereitet, bei gleichzeitigem Gebrauche von Kaliumbromid gegen Neu- 
ralgien und Epilepsie. Subkutan —1 ecm der 1 procentigen wiissrigen Losung. G rbsste  
Gaben pro dosi 0,01, pro die 0,02 g. Die wasserige Losung ist in dunklen Gliisern mit 
Glasstopfen zu dispensiren.

T ech n isch  zum Harten von mikroskopischen Objekten.
II. f  Kalium osmicum. Kaliumosmat. Osmigsaures Kalium. 0s0iK„-p2H„0. 

Mol. (lew. =  368.
D a rs te llu n g . Zn einer frisch  bereiteten Losung von Osmiumsaure in Alkohol 

setzt man Kalilauge liinzu. Die Pliissigkeit farbt sieli schbn roth, und falls sie hinreichend 
koneentrirt ist, wird das Kaliumosmat ais Krystallpulver abgeschieden. Beim langsamen 
Verdunsten yerdiinnterer Liisungen erlialt man granatrothe bis schwarzrothe Oktaeder. 
Braunrothes Kry stall pulver oder rothe bis schwarzrothe Oktaeder, von siisslich adstrin- 
girendem Geschmacke, in Wasser leiclit loslieli. Ali trockener Luft haltbar, in feuckter 
Luft zerfliessend und sich zersetzend. — Die Losungen des Salzes zersetzen sich besonders 
auf Zusatz einer Saure unter Bildung von Osmiumtetroxyd und niederen Oxyden des 
Osmiums. V o rs ic h tig , vor Licht und Feuchtigkeit gesehUtzt, aufzubewahren.

A n w e n d u n g .  Innerlieh in Gaben von 0,001—0,003, Subkutan 1/2—1,0 ecm der 
einprocentigen Losung wie Osmiumsiiure, vor welcher es den Vorzug griisserer Haltbarkeit 
bat. G ross te Gaben: pro dosi 0,2 g, pro die 0,5 g.



Acidum oxalicum.
Acidum oxnlicum. Acide oxalique (Gall.). Oxalic acid. Oxalsiiure. Kleesiiure

(bisweilen aucli Acidum saccharinicum, Z uckersiiurc). C2II.20 4 -f  2 H20. Mol. (lew. =  128.
Wird in chemischen Fabriken dargestellt: a) durch Einwirkung von Salpetersaure 

auf Zuckcr (Traubenzucker) oder Starko, b) durch Yerschmelzeii von Cellulose (Sagemehl) 
mit einem Gemisek von konc. Kali- und Natronlauge. Die erhaltene Oxalsiiure wird durch 
Umkrystallisiren geroinigt. Man unterscheidet 1) eiue technische und 2) eine reiuo 
Oxalsaure.

I. f  Acidum 0xalicum technicum (s. d ep u ra tu m , c ry s ta llisa tu m ). Ent- 
woder farblose, hiiufiger aber etwas grauweisse, prismatische Krystalle, nicht hygroskopiscli. 
Sie enthiilt ais Verunrcinigung in der Ihegel Schwefelsiiure, Ammoniak und Salze des 
Kalium, Natrium, Calcium, Spureu Eisen. 1 g' darf boim massigen Gliihcn im bedeokten 
Platintiegel nicht mehr ais 0,05 g Riickstand hinterlassen, anderenfalls ist auf absichtliohen 
Zusatz der yerunreiuigenden Salze zu schliessen. Yon diesen Verunreiuigungeu abgesehon, 
gleieht sie in ihren Eigenscliaften der reinen Oxalsaure.

II. t  Acidum 0xalicum purissimum (Ergiinzb.). Wird im Allgcmeiuen durch 
Umkrystallisiren der rohen Saure hergestellt. Falls die letztere Kali oder Natron outhalt, 
lassen sich die letzten Spuren der Verunreinigungen nur schwer beseitigen. Man hat daftir 
empfohlen: Umkrystallisiren aus Alkohol oder aus reiner 12proc. Salzsaure. Am zwcck- 
massigsten jedoch ist die Reinigung durch Sublimation der entwasserten, rohen Oxalsaure 
auszufiihren. Man bringt letztere in cinen Kolben, weleher in einem Parafflnbade steht 
und durch den mittels einer Saugpumpe ein Luftstrom hindurch geftihrt werden kann. Ais 
Vorlagen benutzt man zwei leere Kolben, durch welehe der Luftstrom gleichfalls durcli- 
geleitet werden kann. Man erhitzt nun die Oxalsaure und bałt sie moglichst auf 157° C., 
wahrend der Luftstrom durchgesaugt wird. Dieser nimmt die sublimirende Oxalsiiure in 
die vorgelegten Kolben mit, wo sie sich wasserfrei zu glanzenden Krystallen yerdichtet, 
welehe durch Aufldsung in heissem Wasser wieder in wasserhaltige Oxaisaure C20 4H9 -f- 
2 HaO yerwandelt werden.

E ig en sc lia ften . Rcine Oxalsiiure bihlet farblose, gcrucklose, stark sauer schmeckende, 
prismatische, nicht hygroskopiscke Krystalle C,,H20 4 -)- 2 1LO. Ueber Schwefelsaure oder 
durch Erwarmen auf 70° C. wird sie wasserfrei; sehon bei 100° O. sublimirt wasserfreie Oxal- 
saurc, bei 150—157° C. ist dic Sublimation in yollcm Gange. Bei 100° C. erfolgt Zersetzung, 
bei 180° C. Sckmelzen, bei 190° O. Sieden der entwasserten Oxałsaure. Die Dampfe der 
entwasserten Oxalsaure reizen heftig zum Ilusten.

Die krystallisirte (wasserhaltige) Saure ldst sich in 10 Th. Wasser von 15° C., oder in 
8 Th. siedendem Wasser, ferner in 2,5 kaltem oder in 1,8 Th. siedendem Alkohol, wobei 
z. Th. Bildung von Oxalsaureathcr erfolgt, schwer in Aether. Mit Wasserdampfen ist sie 
fliichtig. Beim Erhitzen mit wasserentziekenden Mitteln, z. B. Schwefelsaure, zerfiillt sie 
in Wasser, Kohlensaure und Kolilenoxyd. Daher ist Oxalsaure ein Reduktionsmittel: sie 
GOOH entfiirbt z. B. Kaliumpermanganat beim Erwarmen in schwefelsaurer Losung und 
GOOH 1'eĉ uc*r*' Q-°idsalze zu metallischem Gold. Beim Erhitzen mit Glyceriu entsteht 

Ameisensaure. Oxalsaure ist eine zweibasische Saure, ihre Salze heissen „Oxalate“.Oxal- ’
saure. Sie bildet neutrale, saure und iibersaure Salze.

N a ch w eis  u n d  J ie s tim m u n g .  Man e rk e n u t die Oxalsaure an folgenden Reak-
tionen:

1) Ftigt man zu freier Oxalsaure (oder loslichen Oxalaton) eine Losung von Calcium- 
acetat, so entsteht ein weisser Niederschlag von Oalciumoxalat C.20 4Ca -f- HaO. Dieser ist 
unloslich in Wasser, in Essigsaure und in Ammoniak, dagegon leicht loslich in Salzsaure 
und in Salpetersaure (ahnliche Niederschlage entstehen mit Strontium- und Baryumacetat).
2) Mit Bleiacetat entsteht in den Losungen der Oxalsaure und der Oxalate schwer lOs- 
liches, weisses Bleioxalat C.,0,Pb. 3) Silbernitrat giebt mit Oxalaten weissen, in Salpoter- 
siture loslichen Niederschlag. -i) Liegen unlosliche Oxalate vor, so kocht man diese mit



Natriumkarbonatlosung aus. I)as mit Essigsaurc angesauerte Filtrat giebt auf Zusatz von 
Oalciumacetat alsdann einon Niederschlag vou Calciumoxalat.

B estim m ung . Froie Oxalsituro kann man a) mit Normalkalilauge und Phenol- 
phthalem titriren. 1 ccm Normalkalilauge ist =  0,063 g Oxalsaure 0 ,0 ,1L -p 2H.:0. b) Durch 
Kaliumpermanganat titriren 2 KMnO, -(- 5 CoII,O,. 2H ,0  -|- 3 1LSO, =  18 li,O  -f- 10 C02 -f- 
K2S04-f-2 M nS04. Z u diesem Zwecke śauert man die Losung, welcho andere durch 
Kaliumpermanganat oxydirbarc Bestandtlieile nicht enthalten darf, mit yerdunnter Schwefel- 
siiure an, erhitzt bis fast zum Sieden und titrirt mit Kaliumpermanganat bis zur eben 
bleibenden Rothfarbung. Ig  KMn O, zeigt 1,9936 g C ,H ,0, -f-2H 20  an. Das Yorfahren 
ist aueh fur Oxalate anwendbar, falls sie nicht eine gleichfalls noeh oxydirbare Base (z. B. 
Eisenoxydul) enthalten. Nur ist alsdann entsprechend mehr Schwefelsaure zuzufiigen.
e) Gewichtsanalytisch. Man fallt die Oxalsaure in der Siedehitze mit Oalciumacetat, _ oder 
man iibersattigt sio mit Ammoniak und fallt in der Siedehitze mit Calciumchlorid. Das 
ausgewaschene Calciumoxalat kann nach b) titrirt werden oder man fuhrt es durch vor- 
sichtiges Gluhen (zuletzt Befeuchtung mit Ammoniumkarbonat und Trocknen boi 150°) in 
Oalciumkarbonat iiber. 1,0 OaOO,, =  1,26 C.,H,0, . 2H.O. Oder man verwandelt es durch 
Gluhen vor dem Geblase in OaO. 1,0 OaO — 2,25 G>0, H ,, 211,0.

Yolumgewiclit der Oxalsaureldsungen
und Gehalt an 02H204 -j- 2H sO (Franz) bei 15°.

Proc. Proc. Proc.
Vol. Gew.

2 H ,0
Vol. Gew. C.2H ,0 , +  

2 H ,0
Vol. Gew. 0,11,0, 4 - 

2 11,0

1-0032 1 1-0182 6 1-0271 10
1-0064 2 1-0204 7 1-0289 11
1-0096 3 1-0226 8 1-0309 12
1-0128 4 1-0248 9 1•0320 12-2
1-0160 5

A u fb e iva liru n (j. Y o rs ic b tig , vor ammoniakalisclier Luft gesehiitzt.
P r iifa n g .  1) 1 g liinterlasse beim Gliihen im Platintiegel keinen wagbaren Riick- 

stand (Kalium-, Natrinm-Salze). 2) Die wiisserige Losung 1:20 werde a) nach dem An- 
sauern mit Salpetersaure weder durch 5 Tropfen Baryumchloridlijsung noeh durch Silber- 
nitratlosung getriibt (Schwefelsaure, Chlor), b) durch Schwefelwasserstoff nicht veraudert 
(Kupfer, Blei) aueh nicht nach Zusatz von Ammoniak (Eisen, Zink). 3) 3 g der Iirystalle 
geben nach dem Uebersattigen mit Natronlauge beim Erwiirmen nicht den Geruch nach 
Ammoniak zu erkennen.

A n w e n d u u g .  In Substanz oder konc. Losung wirkt Oxalsaure auf Schleimhauten 
iitzend. Nach der Resorption wirken aueh dUnnere Losungen der freien Siiure, sowie der 
Oxalate, giftig auf das Herz- und Nervensyst,em. Symptome: Athemnoth, Ameisenkriechen, 
Riickenschmerzen, Kriimpfe. Der Tod erfolgt entweder baki oder nach Tagen und Wochen. 
Dosis le ta l is  wird zu 4,0—15,0 g angegeben. G e g e n g i f t :  Kreide, Kalkwasser, Zucker- 
kalk, Oalciumacetat. Therapeutisch kaum mehr verwendet.

Die xYngabc, dass Oxalsaure nicht giftiger sei ais Citroncnsaure und wie diese in 
Form von Limonaden gereicht werden konne, ist durchaus falsch und kann unter Umstiin- 
den verhangnissvoll werden.

In der Analyse besonders ais Reagens zur Erkennung und Bestimmung der alka- 
lischen Erden. Teohnisch  zur Herstellung von Tinte, von Beizen in der Kattundruckerei, 
zum Entfiirben von Stroh, zum Entfernen von Rostfleeken.

Toxikologi.se/ies. Ist der Nachweis einer Yergiftung durch Oxalsaurc zu fiihren, 
so ist zunachst die Schloimhaut von Magen und Darm mikroskopisch auf das Vorhanden- 
sein der oharakteristisehen Krystalle des C'alciumoxalates zu untersuchen.

Alsdann kocht man die zerkleinerten und auf dem Wasserbade eingetrockneten 
Objekte mit 95 proc. Alkohol 2—3 Mai aus filtrirt und zieht den Alkohol zum grossten



Theil durch Destillation ab. Den Ruekstand trocknet mail ein, ziolit ihu mit Wasser aus 
und filtrirt. Das Filtrat giebt beim Kochen mit Calciumacetat oinen woissen Niodoi'sehlag 
von Oalciumoxalat, falls fre ie  O x alsau re  odcr iib e ro x a lsau res  K alium  zugogen war, 
da dieses letztero durch Alkohol in Kaliumbioxalat und Oxalsauro zerlegt wird. Das er- 
haltene Oalciumoxalat ist durch Specialreaktionen naher zu kennzeichnon. Dio B estim m ung  
orfolgt in gleicher Weise, wie ebcn angegeben, nur ist eine gewogene Menge von Organ- 
tlieilen in Arbeit zu nelimen, und das Gewicht des erhaltenen Calciumoxalatos ist durch 
Ucberfiihren des lctzteren in Calciumkarbonat oder Oalciumoxyd festzustellen.

Die beim Extrahiren mit Alkohol hinterbliebenen Organtheile werden mit Wasser 
ausgozogen. Das mit Essigsauro angesauerte Filtrat wird aufgekocht und durch Filtriren 
von etwa ausgescbiedenem Eiweiss befreit. Erhalt man aus dem zum Sieden erhitzten 
Filtrat durch Calciumacetat nochmals einen Nioderschlag von Oalciumoxalat, so stammt 
dieses von lOsliehen oxalsauren Salzen her, welche in den Organtheilen vorhanden geweson 
sind. Bestimmung wie yorher.

Ueber den Nachweis der Oxalsaure im Harn s. Drina.
Alltifer, Tintenflockreiniger. Eine Mischung von grobgopulvertor Oxalsaure und 

grobgepulrertom Alaun wird bei 120° im Porcellankasserol geschmolzon und in Stangen 
gegossen, dio man in Stanniol einhtillt.

Encriyore. Zum Yortilgen von Gallus - Tintenflecken, mittclst Haarpinsels aufzu- 
tragen: Oxalsaure 3.0, Wasser 20,0, Alkohol 50,0.

IŁobigin. Zum Entfernen von Rostflecken aus Wasche etc.: Salzsaure (25 Proc.) 4,0, 
Oxalsaure 4,0, Wasser 92,0. Die LOsung ist hoiss anzuwenden.

Plus d’encre aux doigts; lo nouyeau nettoyeur, oder No morę inkblots on the 
llngers; the now chemie patent cleaner. Rundę, circa 5,0 cm lange, 0,9—1,0 cm dicke, 
von buntem Stanniol umhullte Stabe, dargestellt aus geschmolzener Oxalsaure mit einer 
kleinen Menge Cochenillopulver. Signatur: Mouillez la tache d’enci-e, frottez la aveo lo 
nettoyeur cliimiąue, elle disparaitra immediatemont.

Oosinotlciun «xallcuin.
Rp. Acidi oxuliei 5,0

Boraeis 10,0
Aquac Rosae 135,0 
Glyceriui pu ri 50,0.

M. I). S. Zum W asehcn fleckigcr Ilau tstcllcn .

Mixtura oxalica martiata. Gambkrini.
Rp. F crri sulfurici orystallisati 0,5 

Acidi oxalici 0,25
Aquao destillatae 130,0
Sirupi Saccliari 50,0.

M. D. S. EsslOffelweise in  der Apyrexie i.bei In - 
term ittens).

III. f  Ammonium 0xalicum (Erganzb.), Aniino]iiuinoxalat. Oxalnte (1’Animo- 
niaque. Oxalate of Ammonin. CoOdNII,),. lt20 . Mol. (lew. =  142. Darzustellen durch. 
Neutralisiren von 10 Tli. kryst. Oxalsiiure mit 27 Th. Anmioniak (10 Proc.) und Eiudampfen 
der LOsung bis zur Krystallisation. Farblose, in Wasser k la r  liisliche ICrystalle. LOslieh in 
20 Th, Wasser; die LOsung ist neutral. 2 g sollen ohne Ruekstand verbrennen, esseifrei von 
Schwefelsaure und von Metallsalzen. Priifung wie Acidum oxalicum. Die LOsung 1:20 
dient ais Reagens in der Analyse. Man stellt sio ex tempore dar aus: kryst. Oxalsaure 10,0, 
Ammoniakflussigkeit (10 Proc.) 27,0, Wasser 163,0. Y o rs ic h tig  aufzubewahren.

IV. f  Kalium bi0xalicum. (Ergftnzb.1) Saures Kaliumoxalat. C20,I1K . ILO. Mol.
(lew. = 140. Oxalate acitle de potasse (Gall.). Rioxalate de potasse. Sel d’oseille. Bi- 
oxalate of potassium. Wird in chemischen Fabriken dargestellt. Man kann es im kleinen 
erhalten, indem man die wasserige LOsung von 10 Th. Kaliumkarbonat mit etwa 9,1 Th. 
kryst. Oxalsaure neutralisirt, alsdann nochmals die gleiche Menge Oxalsaure ais zur Ncu- 
tralisation verbraucht war (9,1 Th.), hinzufligt imd zur Krystallisation eindampft. — Farh- 
lose, luftbestandige, sauer und bitter schmeckende, sauer reagirende nionokline Krystallc, 
in 40 Th. lcaltem oder 6 Th. siedendem Wasser loslich, nnloslich in Alkohol. A ufbew ah- 
ru n g : Vorsiehtig.

V. f  Kalium tetraoxaliCum. Uebersaures Kaliumoxalat. C,0,1IK + 0,0,11, 
4  2 11,0. Mol. (lew. =  254. Man neutralisirt die wasserige Losung von 10 Th. Kaliumkarbonat 
mit (9,1 Th.) kryst. Oxalsaure, ftigt zu der Liisung die dreifache Menge (27,3 Th.) der vor- 
her zum Neutralisiren yerbrauchten Oxalsaure und dampft zur Krystallisation ein. Farblose, 
sauer reagirende, trikline Krystalle, in 50 Th. Wasser lOslich. Spec. Gew. 1,765. Findet

1) Das Erganzb. ftihrt das Kleesalz nicht ganz zutreffend ais „K a liu m b io x a licu m “ 
auf, s. unter Oxalium.



Verwendung bei der Priifung des Chinins (Tetraoxalat-Probe) und ais Urmaass in der 
Maassanalyse. Aufbewahrung: V o rs ic h tig . Durch Alkohol wird dem Salze freie Oxalsliure 
entzogen, wahrend Kaliumbioxalat hinterbleibt.

VI. f  Oxalium. Kleesalz. Sauerkleesalz (bisweilen Bitterklecsalz, aber nicht 
mit Bittersalz zu verwechseln!) Sal Acetosellae. (Kalium bioxalicum des Erganzb.)

Wird fabrilcmassig hergestellt und ist gewohnlich ein Gemenge von Kaliumbioxalat 
mit Kaliumtetraoxa)at und lost sieb iu etwa 40 Th. Wasser. Yerfalsoht wird es bisweilen 
durch Krystalle von Kaliumsulfat. Anwendung meist zur Entfernung von Rost- und Tiuten- 
llecken, da es mit Eiscnsalzen boz. mit Eisenoxyd und -hydroxyd das in Wasser lbsliche 
Doppelsalz: Eisen-Kaliumoxalat bildet. Aufbcwalirung: Yorsiohtig! G iftig !

Uebor die Abgabc des Kleesalzes existiren besondere medieinalpolizeiliohe Vorschriften.
Kleesalz-Surrogat fiir Entfernung von Eisenflecken: Weinsteinpulver 100, Alaun- 

pulver 50,0.
Eau eearlate, Seliarlacliwasser, zur Rcinigung von Tuehern und Wollstoffen, bo- 

sondei’s rothgefarbtor, wird bereitet aus ‘25,0 Oxalium, 15,0 krystallisirlem Natriumkarbonat,
5,0 Kaliumkarbonat, 1000,0 Wassor mit Cochenille massig tingirt.

Reiniguugssalz, zum Iloinigon ponseefarbener und rother Zeugstoffc, ist ein 
pulvriges Gemisch aus 50,0 Oxalium, 25 krystallisirtem Natriumkarbonat, 7,0 Kaliumkar
bonat und 3,0 Cochonillepulver.

VII. f  Kalium 0xalicum neutrale. Neutralcs Kaliumoxalat. Oxalate neutre 
de potasse. Oxalate of potassium C2OtK.2 . H.O. Mol. (Jew. =  1S1. Wird durch Ncu- 
tralisiren von 10 Th. Kaliumkarbonat mit (9,1 Th.) kryst. Oxalsiiure und Eindampfen bis 
zur Krystallbildung dargestellt. Farblosc,- neutrale Krystalle, in der Warnie verwitternd. 
Loslich in 3 Th. Wasser. Wird in der Analyse und in der Photographie (s. d.) zur Her- 
stellung des Eisenoxalat-Entwicklers yerwendet.

Acidum phenylosulfuricum.
Unter der Bezeichnung P h en o lsch w efe lsau re  und P h en y lseh w efe lsau re  

werden zwei Verbindungsklassen gewohnlich durcheinander geworfen, welehe streng zu 
trennen sind, namlich 1) die sulfonirten Phenole und 2) die atherartigen Derivate der 
Phenole mit der Schwefelsiiure.

Phenolsulfosauren. Mischt man reines Phenol (Karbolsanre) mit konc. Schwefel- 
siiure, so entsteht in der Kai te Ortlio phenol su ito  siiure, in der Wanno dagegen Para- 
p h en o lsu lfo sau re . Man trennt die beiden Sauren, indem man sic in die Kaliumsalze 
yerwandclt und dereń Liisung zur Krystallisation eindampft. Es krystallisirt alsdann zu- 
e rs t  das schwerlosliche Salz der Para-Saure C0H,(OH). S03K (1:4) und erst spater das- 
jenige der Ortho-Saure C0H,,(OH.)SO3K ~|- 2H3 O aus. Man yerwandelt diese Salze durch 
Fallen mit basisehem Blciacetat in die sehwerldslichen Bleisalze, zcrlegt diese durch 
Schwefelwasserstoff und erhalt nun durch Abdunsten der Losungen beide Sauren krystallisirt.

I. f  Ortho-Phenolsulfosaure. Wird ais solche nicht, wohl aber ais wasserige 
Liisung therapeutisch vcrwendet. Unter „Aseptol44 oder Sozolsiiurc versteht man eiue 
wasserige 331/3 proc. Liisung der Ortho-Phenolsulfosaure.

Acidum sozolicum. (Erganzb.) Sozolsilure. Ascptolum. Zur Larstellung 
mischt man gleiche Theile reine Karbolsaure und reiue konc. Schwefelsiiure unter Ver- 
meidung jeder Temperatur-Erhiihung und lasst das Gemisch unter gutem Verschluss und 
gelegentlichem Umschiitteln etwa 8 Tage lang stehen. Alsdann giesst man es unter Um- 
riihren in Eiswasser und neutralisirt mit Baryumkarbonat. Uie freie Schwefelsiiure wird 
ais Baryumsulfat abgeschieden, Orthophenolsulfosaure geht ais Baryumsalz in Liisung. Man 
bestimmt in einer Probe des Eiltrates die yorhandene Menge Baryum und fiillt alsdann in 
der Gesammtflussigkeit das Baryum durch eine berechnete Menge Schwefelsiiure. Das Fil
trat wird durch Eindunsten auf das spec. Gew. 1,155 gebracht.



E ig en sch a ften . Farblose, fast geruchlose, bez. nur schwach phenolartig riechende, 
und schwacb sauer reagirende, zunackst farblose, spater gelbliche oder sobwacb rothliche 
Flttssigkeit, weleke sieli im Lichte bald dunkler farbt. Mit Wasser, Weingeist und Glycerin 
in jedem Yerbiiltnisse miscbbar. Entlialt in 100 Tli. =  33,3 Th. Ortbophenolsulfosaure.

JP ru funy. Die wasserige Losung 1 =  10 werde dureh Baryumnitratlosuug uicht 
yerandert. Werden 2 ccm auf dcm Platinblecb eingedampft und der Riickstand gegliiht, 
so soli kein unverbrennlichei' Riickstand kinterbleiben.

A u fb e w a h ru n g .  Yorsicbtig und vor Lieht gesekiitzt.
A n w e n d u n y .  Au Stelle der KarboMure und Salicylsiiure ais Antisepticum in der 

Wundbehandlung. Naoh H u e pp e  soli die lOprocentige wasserige Losung sicher antiseptisch 
wirken. Ldsungen in Glycerin, Oel und Alkohol sind unwirksam. In n e r lic li  in gleichen 
Mengen wie Salicylsaure ais Antifermentativum bei Magen- und Darmkatarrhen.

In wasseriger Losung gelit die Ortbophenolsulfosaure nach langerem St.ehen freiwillig 
in die Para-Phenolsulfosaure ttber.

Aseptol-Priiparate, im Jahre 1886 von der Firma Dunkel & Oo. zu Berlin in den 
Handel gebracht, haben mit dem vorstehond besehriebenen Aseptol nichts gemein, sie be- 
standen aus Mischungen von terpenhaltigen Oelen.

Acidum aseptiniciun. Aseptinsiiure. Wasserstoffsiiure. Auflósung .von 5 Th. 
Borsaure in 100 Th. Wasserstoffsuperoxyd (2 Proc.) mit oder ohne Zusatz von 3 Th. 
Salicylsaure oder Kresotinsaure.

II. Para-Phenolsulfosaure ist diejenige Saure, welche schlechthin ais „K arbol- 
sch w e fe lsa u re 11 oder „K arb o lsu lfo (n )sau re“ bezeichnet wird, Die reine Saure wird 
medicinisck nicht, dagegen werden einige ikrer Salze verwendet.

Zincum sulfocarbolicum. (Ergiinzb.). Ziucum sulfophenolicum (Helv.). 
Sulfophenolate de zinc. Plieuolsulfosaures Zink. Sulfokarbolsaures Zink. 
(0II)S03J.3Zn -|- 7 1LO . Mol. (lew. =  537.

D u rs te llu u g . 100 Th. Karbolsaure werden in einem Kolben mit 120 Th. konc. 
Sehwefelsaure gcmiseht und der IColben locker versehlossen etwa 8 Tage an einem w arm en 
Ort (60°) gestellt. Nach dieser Zeit wird die Mischung in 2500 Th. Wasser gegossen, ge- 
misckt und mit 245 Th. oder so viel Baryumkarbonat erhitzt, ais zur Neutralisation der 
Siiure erfonlerlick ist. — Der filtrirten Flttssigkeit wird eine Liteurig von 170 Th. kryst. 
Zinksulfat in 240 Th. Wasser oder soviel von dieser Losung hinzugefttgt, ais zum yolligcn 
Ausfallen des Baryumsulfates notliwendig ist. Nach eintagigem Stehen wird abfiltrirt, der 
Filterinhalt mit Wasser nachgewaschen, das Filtrat abgedampft und zur Krystallisation 
gestellt. NB. Bei dem Umsetzen des Baryumsulfophenolates Stelle man 1/20 des Filtrates 
in Reserve, um etwa zu viel zugegebencs Zinksulfat ausfallen zu konnen.

E ig en sch a ften . Farblose oder sehr schwach rothliche, geruchlose oder nur sehr 
schwach nach Karbolsaure riechende rkombische Krystalle von saurer Reaktion, an der 
Luft etwas yerwitternd. Loslich in 2 Th. Wasser oder in 5 Th. Weingeist. Die wasserige 
Losung wird dureh Ferricklorid violett gefarbt.

JP rttfung. Die wasserige Losung (1 == 10) werde dureh Sehwefelsaure nicht ge- 
trttbt (Baryumsalze), auch dttrfen Ammoniumoxalat sowie Baryumchlorid keine, oder doch 
nur eine ausserst geringe Trttbung yerursachen (Calciumsalze, Sehwefelsaure). Ammonium- 
sulfid erzeuge einen weissen Niederschlag von Zinksulfid; das von diesem gewonnene Fil
trat hinterlasse nach dem Abdampfen und Glttlien keinen feuerbestandigen Riickstand.

A u fb e w a h r u n g .  In gut versclilosśenen Gefiissen; y o rs ic b tig .
A n w e n d u n y .  Las Praparat soli, die desinficirenden Eigenschaften der Karbol

saure und die adstringirenden des Zinksulfates in sich yereinigen. Man benutzt es in der 
Wundbehandlung, zu Injektionen gegen Tripper (0,5—1,0—2,0 : 200) und in kosmetiseken 
Zubereitungen.



ltp . Zinci sulfocarboliei 2,0 
Glycerini 20,0
Aquae Rosae 30,0
Spiritus odorati 5,0.

A qua antipholidica. Iiijectio m itis

(Form. mag. Berol).
Rp. Zinci sulfocarboliei 0,5

Zum  bfteren Betupfen der' Sommersprossen

Aquae q. s. ad 200,0. 
E inspritzung bei Gonorrhoe.

und anderer llautflecken.

Reverdin’s cliirurgisclie Seife. Oloi Amygdalarum 72,0, Liąuoris Kalii caustici 
(10 Proc.) 12,0, Liąuoris Natrii caustici (10 Proc.J 24,0, Zinci sulfocarboliei 2,0, Aąuae 
Rosarum 10,0. Yerseifon und in Formen giesson.

j-Magnesiuin sulfocarbolicuni. Karbolsnlfosanres Mngnesinm [CaH^OHjSO,,],, 
Mg 7 H20  =  49(5. Wird in der niimlichen Weise hergestellt wie das yorher besprochene 
karbolsulfosaure Zinksalz. Nur nimmt man an Stelle von 170 Th. kryst. Zinksulfat zum 
Umsetzen der karbolsulfosauren Baryumlosung e tw a  146 Th. kryst. Magnesiumsulfat. 
Farblose und geruchlose, bittorlieb sohmeekende Krystalle. Sollen wie Magnesiumsulfat 
wirken, aber den Darm weniger reizen ais dieses. Y o rs ic h tig  aufzubewabren.

f  Calciiiin sulfocarbolicuni. Karbolsnlfosanres Calcium [O0H4(OH)SO3]2C a-|- 
H20  =  404. Wird durch Sattigen der freien Para-Phenolsulfosaure mit Calciumkarbonat 
dargestellt. — Farbloses, fast gerucbloses, adstringirend bitt.er schmeckendes, in Wasser 
und in Weingeist leicht losliches krystallinisches Pulver. A nw endung. Ais Antisepticum. 
Desinfieiens und Adstringens. Bei liartnackigen Brechdurclifallen in lproc. wiisseriger, 
yersiisster Losung. Y o rs ic h tig  aufzubewabren.

f  Aluminium - Kalium snlfoplienolicum. Para-Piienolsnlfosaures Aluminium- 
Kalium [C0H4(OH)SO3]4 . A1K. Wird durch Sattigen der freien Paraphenolsulfosaure 
mit einer Losung von Kalium-Aluminat dargestellt. — Farblose, in Wasser losliche Kry
stalle. Wmkt antiseptisch und adstringirend. Aeusserlich in 5—20proe. Lbsung bei Krebs- 
geschwiiren, Knoclienfisteln, sowie ais Kollutorium bei iibclriechondem Athem.

f  Aluminium sulfocarbolicuni. Sozal. Karbolsnlfosanres Aluminium [0„H4(0H) 
SOa]8 . Al a  546. Wird dargestellt a) durch Sattigen der freien Paraphenolsulfosaure mit 
Aluminiumhydroxyd oder b) durch Umsetzen vou Baryumsulfophenolat mit Aluminium- 
sulfat. In diesem Falle verfahrt man genau wie bei der Darstellung des Zincum sulfo- 
carbolieum, nur nimmt man zur Zersetzung des Baryumsalzes an Stelle von 170 Th. kryst. 
Zinksulfat rund 132 Th. kryst. Aluminiumsulfat [A12(S04)3 -f- 18 H20].

ISlgensehaften. Krystallinisehe Kor ner, von scliwachem Phenolgeruoli und adstrin- 
girendem Gesclimack. Leicht loslich in Wasser, Glyeerin, auch in Alkohol. Die wasserige 
Losung giebt mit Ferrichlorid violette Farbung, durch Ammoniak wird Aluminiumhydrat 
gefallt. Baryumchlorid erzeugt keine oder nur minimale Trubung. Beim Erhitzen auf 
dein Platinblecbe blalit es sich zunachst stark auf und verbrennt unter Hinterlassung von 
Aluminiumoxyd.

A n w e n d u n g .  Ais Antisepticum, etwa wie Aluminiumacotat, boi Eiterungen, tuber- 
kulOsen Goschwiiren, cystitischen Fallen. Boi letzteren ais lprocentige Injektion aber aucli 
innerlich. Die wasserige Losung fallt Eiweiss, aber der Niederschlag wird durch Ueber- 
schuss von Eiweiss wieder gelOst.

Laplaoe’s Karbol-Schwefelsaure. Vgl. unter Kresolum.

III. Phenyl-Schwefelsaure. Schwefelsilure-Plienyl-Aetber 11SO ,. Cu H5. Das
Analogon der Aethylschwefelsaurc, ist in freiem Zustande nicht bekannt. Die Salze konnen 
synthetisch dargestellt werden, auch kommen sie ais sog. Aetherschwefelsfturen oder ge- 
paarte Schwefelsaure im Harn vor.

Acidum phosphoricuni (orthophosplioricum). Pliospliorshure. Acide phos- 
phoriąue. Phosphoric acid. PO, 1I3. Mol, Gew. =  98.

Die von den Pharmakopiien aufgenommene Phosphorsaure ist eine mehr oder weniger 
koncentrirte wasserige Losung der „Orthophosphorsaure" P04H3. Ausserdem sind unter 
diesem Kapitel noch zu beriieksichtigen die glasige Phosphorsaure und das Phosphorsaure- 
Anhydrid.

I. Acidum phosphoricum (Austr., Brit., Germ., Helv., U-St.). Phosphorsaure. 
Acide phosplioriąue ofiicinal (Gall.). Phosphoric acid. Die genannten Pharmakopiien

Acidum phosphoricum



fiihren das Praparat zum Theil ais Acidum phosphoricum concentratum, theils ais Acidum 
phosphoricum dilutum, tlieils sclilechthin ais Acidum phosphoricum auf.

Acidum phosphoricum . Austr. 
Spec. Go w. 1,094
Proc. Ha PO* 16,06

G all.1) Gcrm. U-St.
1,35 1,154 1,710
50,0 25,0 85,0

Acidum phosphoricum  concen tru tn iu . Acidum phosphoricum  d ilu tu m .
Brit. Brit. Helv. U-St.

Spoć. Gow. 1,5 Spec. Gew. 1,08 1,056 1,057
Proc. HgPOj 66,3 Proc. II3 POj, 13,8 10 10

H a n d e lsso r ten . I) i e w i clitigs ten  s i n d : Acid. phosphor. Pb. Germ. Spec.
1,154 =  25 Proc, Acid. phosphor. 1,35 =  50 Proc., Acid. phosphor. 1,71, sirupos =  85 Proc. 
Perner: Acid. phosphor. placiale und Acid. phosphor. anhydricum, endlich Acidum phos
phoricum ex ossibus.

D a rs te llim g .  Zur Darstellung kleincr Mci)gen von Phosphorsaure, z. B. im phar- 
maceutisclicn Laboratorium, verfahrt man wie folgt:

In eine geraumige Tubulat-Retorte giebt man 170 Th. 
einer reinon Salpetersaure von 1,154 spec. Gow., dazu 10 Th. 
eines Pbosphors, welcher frei von Schwefel ist und vorher 
init. einer Mischung von 1 Th. Salzsiiure, 3 Th. Salpetersaure 
und 25 Th. Wasser 24 Stunden lang macerirt und alsdann 
mit kaltem Wasser abgewaschon worden war. Damit dio 
Retortę durch die Phosphorstangen nicht zertriimmert werde, 
ist os unbedingt nothwendig, dass sie vorher mit einem Theile 
der Salpetersaure beschickt und mit dom Hals nach oben 
gerichtet, auf einen Strohkranz gclegt werde, bevor man 
die Phosphorstangen yorsichtig hineinsohiebt. Die Retorto, 
welchc nur bis zu 1/3, hochstens bis zur Hiilfto angefiillt 
sein darf, bettet man in ein Sandbad ein, legt olme Lutum 
einen IColbon vor, welcher gekuhlt worden kann, und be- 
ginnt anzuheizen, anfanglich nur auf 70—80°, spater kann 
die Temperatur erlioht werden. Unter Entwickelung braun- 
rother Diimpfe erfolgt die Oxydation des Phosphors, gleich- 
zeitig destillirt eine wasserige Salpetersaure ilber, welcho 
von Zoit zu Zoit in die Retortę zuriickgegossen wird. Man 
setzt das Erliitzen fort, bis aller Phosphor in LiSsung gegangen ist. Fig. 22. und 23.

Hierauf bringt man den Inhalt der Retorto in eine Porcellansehalo und dampft ihn 
im Freion oder unter einem Abzuge bis auf 40 Th. bez, so lange ein, bis alle Salpeter
saure yerjagt ist. ,  - '

Fig. 23.

Alsdann priift man, ob die Fliissigkoit noch phosphorigo Saure oder arsenige Saure 
enthalt: a) Yerdtłnnt man 15 Tropfen der Saure mit 5 ccm Wasser und fugt 5 Tropfen 
Kaliumpermanganatlosung (1 : 1000) hinzu, so darf innerhalb einer Minuto nicht Entfarbung 
eintreten (phosphorige Siiure). b) Yersetzt man 10 Tropfen der Saure mit 5 ccm Zinn-

x) Acide phosphoriąue officinal.



chloriłrlosung und erwarmt schwaoh, so darf innerlialb 15 Minuton Braunfarbung nicht 
eintreten (Arsen).

Ist phosphorige Saure zugegen, so muss die Phosphorsaure init 4—6 Th. Salpeter
saure auf’s Neue erhitzt und eingedampft worden und zwar in der Weise, dass man der 
erhitzten Phosphorsaure so lange untor Umriihren Salpetersaure zutriipfelt, bis gelbbraune 
Diimpfe nicht mehr aufsteigen. Daun erhitzt man weiter bis zur volligen Yerjagung der 
iiberschussig zugesetzten Salpetersaure.

Die zuriickgebliebcne Phosphorsaure wird nun mit dostillirtem Wasser bis auf 
150 Th. Terdunnt, erwarmt und in einer s ta rk e n  F la sch e  mit Schwefelwasserstoff vollig 
gesattigt. Das gut verstopfte Gefiiss wird 24 Stunden an einen warmen Ort gestellt. 
Ńach dieser Zeit wird die vom ausgeschiedenen Schwefelarsen abfiltrirte Saure nochmals 
erwarmt, wieder noch warm mit Schwefelwasserstoff gesattigt, 24 Stunden an einen warmen 
Ort gebracht. Man liltrirt sie nochmals, erhitzt sie in einer Porccllanschale, bis der 
Schwefelwasserstoff vollig verjagt ist (Priifung durch Bleiessig!), dampft auf otwa 120 Th.1) 
oin und stellt die erkaltete Fliissigkeit auf das beabsichtigte spec. Gewickt.

In der Technik stellt man Phosphorsaure in der Weise dar, dass man Phosphor ent- 
ziindet und an der Luft zu Phosphorsaure-Anbydrid P20 5 yerbrennt, dieses in Wasser 
lóst und sozusagen einer „Naclioxydalion“ mit Salpetersaure unterwirft.

E U jo isch a ften . Farblose, geruehlose, rcin sauer schmeckende Fliissigkeit, je nach 
der Koncentration von wasseriger bis zu siruposer Beschaffenheit. Dampft man sie zum 
spec. Gew. 1,75 ein, so schiessen in der Kiilte rhombische Krystalle der Pormel P04H3 
an, die bei 88,6 °C. sehmelzen, ubrigens an feuchter Luft rasch zerfiiessen. Durch Er- 
hitzen bis auf etwa 150° C. erlialt man amorphe, glasartige Massen vou Orthophosplior- 
siture P0.,1I3; ttber 213° C. hinaus geht diese in Pyrophospliorsaure P207H4 und Iiber 300° C. 
hinaus in Metapkosphorsaure POaH iiber. Bei heller Rothgluth (in Platingefassen) lasst 
sich Phosphorsaure ohue lUickstand verflnehtigen.

Aeidum phosphoricum s iru p o s (1,75 spec. Gew.) ist noch etwas lconcentrirter ais 
das Praparat der U-St. Es stellt einen zakon Sirup dar, welcher sehr hygroskopisch ist. 
Angewendet zum Troclmen von Gasen, ferner bei der Bestimmung des Stickstoffs nach 
K.jeldahl.

Volumgewiclit der Phospliorsiiure

bei 15° und Gehalt derselben an H3POd, sowie an P2Of).

Yol. Gew. Procent Procent Yol. Gew.
Procent Procent Vol. Gew.

Procent Procent
h 3p o 4 P ,0 5 h 3p o 4 P ,0 5 ILPO , p 2o6

1-0054 1 0-726 1•1262 21 15-246 1■2731 41 29-766
1-0109 2 1-452 1-1329 22 15-973 1-2811 42 30-492
1-0164 3 2-178 L1397 23 16-698 1•2894 43 31-218
1-0220 4 2-904 1•1465 24 17-424 1-2976 44 31-944
1-0276 5 3-630 1-1534 25 18-150 1•3059 45 32-670
1 0333 6 4-356 1-1604 26 18-876 1-3143 46 33-496
1 0390 7 5-082 1-1674 27 19-602 1-3227 47 34-222
1-0449 8 5-808 1-1745 28 20-328 1-3313 48 34-948
1-0508 9 6-534 1-1817 29 21-054 1-3399 49 35-674
1-0567 10 7-260 M 889 30 21-780 1•3486 50 36-400
1-0627 11 7-986 1-1962 31 22-506 1-3573 51 37■127
1-0688 12 8-712 1-2036 32 23-232 1-3661 52 37-852
1-0749 13 9-438 1-2111 33 23-958 1-3750 53 38-578
1-0811 14 10-164 1-2186 34 24-684 1-3850 54 39-304
1-0874 15 10-890 1-2262 35 25-410 1-3931 55 40-030
1-0937 16 11-616 1-2338 36 26-136 1-4022 56 40-756
1-1001 17 12-342 1-2415 37 26-862 1-4114 57 41-482
1 ■ 1065 18 13-068 1-2493 38 27-588 1-4207 58 42-208
11130 19 13-794 1-2572 39 28-814 1-4301 59 42-934
11196 20 14-520 1-2651 40 29-040 1-4390 60 43 666

') Falls man eine 25procentige Saure darstellen will.



JPrU fuiiff. Verunrciuigungen der officinellen Phosphorsaure sind: Die Saureri des 
Arsens, phosphorige Siiurc, Salpetersaure, Schwefelsaure, mohr ais Spuren gliihbestandigcr 
Substanzen. Man priift wie folgt:

1) 10 Tropfen der Saure werden in einem blanken Platinschalchen bei keller Rotli- 
gluth yerdampft; es darf kein wahrnckmbarer Rttckstand hinterbleiben (Alkalien, Erden). —•
2) Wird 1 ccm Phosphorsaure mit 3 ccm Zinnchloriirlosung yersetzt, so darf innerhalb 
1 Stunde keine (Braun-) Farbung eintreten (Arsen). — 3) Die mit 3 Raumtheilen Wasser 
yerdiinnte Saure werde a) durch Baryumehlorid nieht getriibt (Schwefelsaure), b) duroh 
Silbernitrat aucli beim Erwarmen nieht yerandert (Chlor, phosphorige Saure), o) durch 
Schwefelwasserstoff nieht yerandert (Arsen, Blei, Kupfer), d) nach dem Uebers&ttigen mit 
Ammoniak durch Ammoniumoxalat nieht gctriibt (Calciumsalze). — 4) Mischt man 2 ccm 
der unyerduunten Saure init 2 ccm konc. Schwefelsaure, so darf beim Ueberschiehten mit
1 ccm Ferrosulfatlosung eine gefarbte Zonę nieht auftreten (Salpetersaure).

A u fb e w a liru n g .  Vor ammoniakalischer Luft geschtttzt.
A m o e n d u n g . Phosphorsaure ist die mildeste der Mineralsauren und belastigt in 

gehoriger Verdunnung den Yerdauungstraktus yerhaltnissmassig wenig, weil sie Eiweiss 
nieht coagulirt. Hauptsachlich ais Antipyreticum; der Nutzen bei Knochenleiden, Caries, 
Rhachitis, zur Lijsung von Harnsteinen aus Oalciumosalat, bei Schwaehezustandcn etc. ist 
zweifelhaft. Bei Blutungen wirkt sic nieht anders wie audere Sauren. In Losungen von 
0,1 — 1,0:100,0, ferner in Tropfen und Pillen.

Acidum phosphoricum ex ossibns. Acidum ossium. Knocheusiiure wird die 
aus Knoehenasche hergestellte Pliosphorsiiure genannt. Knochenasehe besteht zu einem 
betraclitlichen Theile aus tertiarem Calciumphosphat. Man zersetzt dioses mit Schwefel
saure, wobei unliislicber Gips und losliches primares Oalciumphosphat ent.stehen: 0a3 (PO,t)2 -\~
2 H2S 04 =  2 GaSOt -)- OaH4(PO;1).,. Letzteres wird durch Natriumkarbonat (unter Ab- 
scheidung von Oalciumkarbonat) in Natriumpliosphat umgewandelt. Man fiihrt dieses in 
Baryumpliosphat uber und gewinnt die Phosphorsaure durch Zorlegung dieses Salzes mit 
berechneten Mengen Schwefelsaure. — Die Knochen-Phosphorsaure ist stets durch Oalcium- 
yerbindungen, hiiufig auch durch Sulfate yerunreinigt und kann wohl zu technischen, nieht 
aber zu therapeutischen Zwecken yerwendet werden.

A n a ly se .  Man erkennt dic (Ortho-)Phosphorsaure au folgenden Reaktionen:
1) Freie Phosphorsaure wird durch Silbernitrat nieht yerandert. Neutralisirt man 

die Saure aber zuvor (mit Na2C03, NaOH etc.), so erzeugt Silbernitrat gelbes Silber- 
phosphat AgjPO^ welches sowohl in Salpetersaure ais auch in Ajnmoniak loslich ist. In 
gleicher Weise reagiren natiirlich die Alkałiphosphate direkt. i )  Wird eine Losung von 
Phosphorsaure oder eines Phosphates mit einem U oberschuss oiner Losung von Am- 
moniummolybdanat in Salpetersaure scliw ach (!) erwarmt, so entsteht ein gelber Nieder- 
schlag von Ammoniumphosphomolybdanat 22 M o03 -j- 2 (NHj)3P 0 4 -(- 12 H30, der in Am
moniak loslich ist. 3) Fugt man zu oiner Losung von Magnesiumchlorid oder -sulfat 
Ammoniak, so entsteht ein Niederschlag von Magnesiumhydroxyd; derselbo geht auf Zu- 
satz einer geniigenden Menge von Ammoniumchlorid in Losung. Die Losung ist klar und 
wird auch durch weiteren Zusatz von Ammoniak nieht mehr getriibt. Setzt man jetzt ein 
phosphorsaures Salz hinzu, so entsteht ein krystallinisclier Niederschlag (Sargdeckolform!) 
von Ammoniummagnesiumphospliat P 0 4Mg(NH1) -f- 611^0, der in Ammoniak unlOslicli, in 
Mineralsauren loslich ist. 4) Uranylacetat erzeugt in neutralen oder essigsauren Losungen 
der Phosphate einen apfelgriinen Niederschlag von Uranylphosphat (UrOa)HPO.j -)- 3 H,20.

B e s tlm m u n g .
G ew ich tsan a ly tisch  ais Magnesiumpyropliosphat. Diese Bestimmung ist an- 

Wendbar, wenn freie Phosphorsaure oder eine phosphorsaurohaltige Substanz yorliegt, 
welche durch Ammoniak nieht gefiillt wird. Man wagt soviel Substanz ab, ais etwa 
0,1—0,2 g Ib O. entsprechen, neutralisirt mit Ammoniak und l&sst tropfenweise unter 
b estan d ig em  U m ru h ren  (abor ohne dass man mit dem Glasstabe die Gefasswandungen 
beruhrt!) Magnesiamixtur in oinigem Ueborschuss zufliessen. Dor entstehende Niederschlag 
wird um so krystallinisclier, je eifriger man riihrt. Nach beendigter Fallung fiigt man 
‘/o Volum der yorhandenen Flussigkeit an lOproc. Ammoniak hinzu und liisst 12 Stunden 
absetzen. Dann filtrirt man ab, wascht den Niederschlag mit 2,5 proc. Ammoniak 
(0—8mal) bis zur Chlorfreiheit aus, trocknet und fiihrt ihn durch Gliihen — zum Schluss 
)'or dom Gobliise — in Magnesiumpyropliosphat iiber. MgaPaO, x  0,6397 =  P.>05. 
MgaPaO, x  0,88288 =  H3POt.



M olybdan-M ethode. Lasst sich dio yorsteliende Methode nicht anwenden. weil 
cntwcder dio Substanz in Wasser unlósliclt ist oder weil durch Zusatz von Ammoniak 
schon an sich ein Niederschlag gebildet wird, so stollt man durch Anwondung von Sal- 
petersaure eine Losung (ontsprechend 0,1—0,2 g P.2Or,) her, versotzt dicso mit einem be- 
dou ten d o n  [Jeberschuss Molybdan-SalpotersaurelOsung (200 ccm), erwarmt etwa 1 Stuudo 
auf dem Wasserbade auf 50—60° und lasst 12 Stunden an oinem warmen Orte stehen. 
Der ausgeschiodene Niederschlag wird abfiltrirt und mit yerdiinnter Molybdanlosung (1 - |- 1) 
gewaschen. Alsdann losfc man ihn auf dem Filter in 5procentigem Ammoniak und wascht 
(las Filter yollig mit Wasser aus. Die ammoniakalisehe Losung yersetzt mail tropfenweise 
mit soviel Salzsaure, dass g e rad e  eine Trubung eintritt. Diese beseitigt man durch Zu- 
gabe von soviel Ammoniak, dass die Flussigkeit schwach damach riecht. Alsdann fallt 
man, wie vorlier angegeben, mit Magnesiamixtur, fiigt 1/3 Vol. Ammoniak (10 Proc.) zu 
und fiihrt das ausgeschiedene Ammoniummagnesiumphosphat durch Gliihen in Magnesium- 
pyrophosphat iiber.

Ueber die O itra t-M e th o d e  s. a. a. O.
M aassan a ly tisch . Dio a c id im e tr isc h e  Bestimmung der Phosphorsaure ist mit 

gewissen Schwierigkeiten yerkniipft, wegen des eigenthtimlichen Yerhaltens der primaren, 
sekundaren und tertiaron Salze der Phosphorsaure gegeniiber Indikatoren. Nach G eissler  
kann man fre ie  Phosphorsaure direkt titriren mit Natronlauge und Phenolphthalein ais 
Indikator (H..PO, -f- 2 NaOH =  Na.,HP04 -|- 2 H.,0). 1 ccm Normalnatronlauge zeigt 0,049 g 
P 0 4H3 an.

U ra n -T itr iru n g . Yersetzt man eine Losung von Orthophosphorsaure, welche 
ausser dieser keine andere freie Saure ais Essigsaure cnthalt, mit Uranacetat, so entsteht 
ein apfelgriiner Niederschlag von Uranylphosphat UrOoHPO,.

Na.HPOj -f- UrO.,(C2H30,).2 =  U rO ,H P04 +  2 NaC.,H3Oa.
Bei Gegenwart von Ammoniumsalzon tritt noeh Ammonium in den Niederschlag 

ein, ohne dass sich sonst etwas an den obigcn Verhaltnissen andert. Das Endo der Fallung 
ist erreicht, wenn alle Phosphorsaure an Uran gebunden und etwas Uranlosung im Ueber- 
schuss yorhanden ist. Dieser Ueberschuss an Drań wird angezeigt durch Ferrocyankalium, 
welches mit Uranacetat einen rothbraunen Niederschlag bildet, das gefiilłto Uranylphosphat 
aber nicht beeinflusst. Man bedarf folgendor LOsungen:

1) D ranlosung. 38 g krystallisirtes kaufliches Uranacetat und 5 ccm Essigsaure 
werden in Wasser zu 1 Liter aufgelost. Die Losung wird so eingestellt, dass 
1 ccm =  0,005 g P20 6 anzeigt.

2) N a triu m p h o sp h a tło su n g . 29,44g krystallisirtes Natriumammoniumphosphat 
NaH(NHj P 0 4 -j- 4 H.,0 (Sal microcosmicum) werden in Wasser zu 1 Liter ge- 
lost. 1 ccm der Losung ist =  0,01 g P2Or>.

3) E ss ig sa u re -N a tr iu m a c e ta tlo su n g . 100 g Natriumacetat und 100 ccm 
Essigsaure von 30 Proc. werden mit Wasser zu 1 Liter gelbst.

4) K a liu m fo rro c y a n id lo su n g . Eine fr isc h  bereitete wasserige Losung 1:10. 
An ihrer Stelle kann auch gepulvertes Kaliumferrocyanid in Substanz benutzt 
werden.

Zur T ite r s te l lu n g  bringt man in ein EKLENMEYEK’s c h e s  Kochgefass 25 ccm der 
Natriumphosphatłosung (Nr. 2) fiigt 25 ccm Wasser, sowie 5 ccm Essigsaure-Natriumacetat- 
liisung (Nr. 8) hinzu, erhitzt auf etwa 90° und lasst zu der heissen Flussigkeit sołango 
Uranacotatlosung (Nr. 1) zufliesson, ais man noch eine Vermchrung des entstehenden 
Niederschlages wahrnehmon kann. Man erhitzt alsdann nochmals, bringt mittelst oines 
Glasstabes 1 Tropfen der Flussigkeit auf eine weisse Porcellanplatte und fiigt 1 Tropfen 
Kaliumferrocyanidlosung (oder etwa 0,01 g des gepulverten Salzes) hinzu. Entsteht eine 
braune1) Fiirbung, so ist alle Phosphorsaure bereits ausgefallt und Uranacetat im Ueber
schuss vorhanden. Man notirt die Anzahl der verbrauchten Kubikcentimeter, setzt einen 
neuen Versuch an und sucht unter Anwendung von etwas weniger Uranacetatlosung ais 
vorher d en  Punkt zu treffen, wo die Reaktionsfliissigkeit auf Zusatz von Kaliumferro
cyanid eine grade wahrnehmbare schwache braune Farbung (wie ein photographischer 
Hauch!) annimmt. Geben zwei mit gleicher Sorgfalt ausgefiihrte Yersuche gleiches Ite- 
sultat, so ist die erhaltene Zahl fiir die Vordunnung der Uranlosung maassgebend. Ange- 
nommen, man yerbrauchto zur yólligen Ausfiillung der Phosphorsaure aus 25 ccm obiger 
Natriumphosphatłosung =  43,1 ccm Uranacetatlosung, so waren je 43,1 ccm der letzteren 
mit Wasser auf 50 ccm zu yerdiinnen. ■—

Fiir genaue Versuche ist es nothig, behufs Titerstellung den Phosi^horsauregehalt 
der Phospliatlosung (Nr. 2) gewichtsanalytisch festzustellen. Zum Zweclc der Bestimmung 
der Phosphorsaure in Dungemittoln wird dio Uranacetatlosung auf eine Losung von Cal-

x) Bleibt die Probo ungefarbt, so wird allmahlich, zuletzt unter nochmaligem Er- 
wiirmen, soyiel Uranacetat zulaufen gelassen, bis die Braunfarbung eben eintritt.



ciumphosphat eingestellt, dereu Gehalt gewichtsanalytisch ermittelt worden ist. Zur Her- 
stellung dieser Losung liist mau 5,5 g trocknes neutrales Galoiumphosphat in moglichst 
wenig Salpetersaure und fiillt die Liisung mit Wassor zu 1 Liter auf. Die maassanalyti- 
sche Bestimmung der Losungen von Phosphorsaure oder von Phosphaten unbekannter 
Koncentratiou erfolgt genau wie boi der Titerstellung, indem man eine gemessene Menge 
mit Natriumacetat-Essigsaure versetzt, erhitzt, UranaeetatlOsung zufliessen liisst und durcli 
mehrere Versuche den Punkt zu treffen sucht, wo auf Zusatz von Kaliumferrocyanid die 
schon erwahnte hauehartige Braunfarbung eintritt.

Pyrophosphorsaure und Metaphosphorsaure vorhalton sich analytisoh ahnlich wie 
Ortliophosphorsaure. Sie gohen sogar durch Kochen der wiisserigen Losung, namentlich 
boi Gegenwart von Salpetersaure, in Ortliophosphorsaure tiber. Indessen ist der LTebor- 
gang hinsichtlich seinor Beendigung zu unsicher, ais dass man diose Sauren quantitativ 
dadurch bestimmen kilnnte, dass man sie durcli Kochen mit Salpetersaure in Ortho- 
phosphorsaure iiberfuhrt und ais solche bestimmt. Dagegen gelingt die Ueberfiihrung 
sicher durcli Schmelzen dieser Sauren bez. ihrer Salze mit eincm Ueberschuss von Natrium- 
karbonat oder Natriumhydrat. Qualitativ unterscheiden sich beide Sauren von der Ortlio- 
pliosphorsaure durch folgonde Reaktionen:

P y ro p h o sp h o rsa u re  P„0,PI,. Die neutralisirte Losung giebt mit Silbernitrat 
einen w eissen  Niederschlag P20 7Ag1. Die freio Saure fallt Eiweiss niclit.

M e tap h o sp h o rsau re  PO;,H. Die neutralisirte Saure giebt mit Silbernitrat einen 
w eissen  Niederschlag P 0 3Ag. Die freie Saure fallt Eiweiss.

Explom(intum dentarium . Ostermaikr.
Z a h n f  l i i i  u n g .

lip . Acidi pliosphorici glacialis 3,0 
Calcariae ustao 3,25.

In  einem erwttrm ten MGrser zu pulvern und zu 
mischen. In  w ohlverstopften Gefttssen aufzu- 
bewahren. Das Pulver w ird in  dic. gereinigto 
und desinficirte Zalm hohlung eingedr&ckt und 
angefeuchtet, worauf die M asse fest wird.

Injectio anticariosa. Wendt. 
lip . Sum m itatum  Millefolii

Foliorum  Salviae aii 20,0
coque cum aqua ad colaturam  200,0 
Acidi phosphorici (25 °/0) 10,0
Tincturae M yrrbac 5,0

S. Umgesebuttelt zum E inspritzen.

Li monadę pliospliorique (Gall.).

lip. Acidi pliospborici (25 w/o) 5>0 
Aquae 875,0
Sirupi Saccbari 125,0.

Mixtura antiliaemoptysica. H o ffm a nn . 
lip . Acidi phospborici (25 °/0) 5,0 

Sirupi llub i Idaei 50,0
Aquae 150,0.

S. StUndlicb einen Essliiffel voll.

Pilulae contra cariein. IIust.
Ilp. Acidi pliospborici glacialis

Asae foctidac aa  10,0
Rliizomatis Calami pulverati q. s. 

F ian t pilulae ponderis 0,12 g.
S. Dreimal tłlglicb 5—10 Pillen.

Pilulao antispormatorrhoicfte
Rp. Acidi pbospliorici glacialis 

Camphorae tri tac 
Corticis Cbinae /
E x tracti Casearillae q. s.

F ian t pilulae ppnueris 0,12 g.
S. Dreimal tliglicb 4—5 Pillen.

Sirupus Acidi pliospborici.
Rp. Acidi phospborici (25 °/0) 10,0 

Sirupi Saccbari 90,0.

. WultTZKR. 
10,0 

2,5 
10,0

Acidum pyrophosphoricum. P y ro p h o sp h o rsau re . 6 -P h o sp h o rsa u re . A cide 
p y ro p h o sp h o riąu e . P y ro p h o sp h o ric  acid. P20 7H4 =  178. Zur Darstellung wird 
sirupdicke Phosphorsaure in einer Platinschale so lange auf 230—250° erhitzt, bis eine 
Probe — in Wasser geliist und mit Ammoniak neuti-alisirt — mit Silbernitrat nicht mehr 
einen gelblichen, sondern einen rein weissen Niederschlag giebt. Dann giesst man deh 
Eluss in einen kalten Porcollan-Morsor aus.

Weiehes Glas oder undurchsichtige, undeutliche Krystalle. Die wasserige Losung 
bleibt etwa 1 Jahr lang unverandert; beim Erliitzen geht sie in gewohnliche (Ortho-) 
Phosphorsaure iiber. Sehr hygroskopisch!

Acidum metaphosphoricum. M etap h o sp h o rsau re . a -P h o sp h o rsiiu re . A cide  
m e tap h o sp h o riąu e . M e tap h o sp h o ric  acid. HPO3 =  80. Zur Darstellung erhitzt 
man sirupose Phosphorsaure in einer Platinschale so lange auf uber 300°, bis Wasser 
nicht mehr entweiclit, bis also eine dariiber gehaltene kalte Glassclieibe nicht mehr be- 
sehlagt. Alsdann giesst man den Eluss in einen kalten Porcellan-Morser aus.

Weiche, glasige, klebrige Masse, leicht loslich in Wasser. Die Losung geht allmali- 
lich, schneller durch Erhitzen mit Salpetersaure, in Orthophosphorsaure uber. Sehr 
hygroskopisch.

Acidum phosphoricum glaciale (sou siccumj. E is -P h o sp h o rsa u re . Kommt in 
den Handel meist ais durchsichtige Stangen, weiche hart und sprode sind. Dieses Praparat 
ist ein Gemisch von Pyrophosphorsaure und Metaphosphorsaure in wechsolnden Verhalt- 
nissen und enthalt aussei-dem in der Kegel noch erhebliche Mengen (bis zu 15 °/0) Natrium- 
pyrophosphat, ein Zusatz, weloher gemaclit wird, um den Stangen die gewunsehte Hiirte



zu gebon. Wurdo friiher in Pillen yerordnet, gegenwartig zum Trocknen von Gason an- 
gewendet. Lost mail natronhaltige Siiui-e in rauchender Salzsaure, so scheidet sieli die 
Hauptmenge des Natrons ais Natriumchlorid aus.

Wird diese Saure zu Pillen yerordnet, so kann man an ibrer Stelle den Riickstand 
yerwenden, welcher erbalten wird, wenn man 100 Th. Phosphorsaure in einer Platinschale 
auf so viel Tlieile abdampft, ais der Procentgehalt der Phosphorsaure betragt, wenn man 
also 100 Th. der 25proc. Siiure auf 25 Th., oder 100 Th. der 10 proc. Saure auf 10 Th. 
yerdampft.

Acidum phosphoricum anhydricum. P h o sp h o rsau re -A n h y d rid . P h o sp h o r- 
pen toxyd . A oide p h o sp h o rią u e  an h y d riąu e . A nhydrous p h o sp h o ric  acid. 
P>05 =  142. Wird durcli Verbrennen von Phosphor im Sauerstoffstrome erhalten. Amorphe, 
weisse Plocken oder (nach dem Schmelzen) durchsiohtige, glasigo Massen. Losen sieli in 
Wasser unter zischendem Gerauscli zu Metaphosphorsauro. Schr hygroskopiseh. Anwendung 
zum Trocknen von Gasen. Enthalt bisweilen noch unverbrannten Phosphor, der beim Auf- 
losen in Wasser zuruckbleibt,

Acidum hypophosphoricum. U n te rp h o sp h o rsau ro . P206H j. Unterwirft man 
Phosphor der Oxydation an feuchter Luft, so erhalt man oine saure Elussigkeit (Acidum 
phosphoricum per deliąuium), welche etwa 7°/0 Unterpliosphorsaure enthalt. Durcli Zusatz 
einer konc. Liisung von Natriumacetat scheidet sieli das saure Natriumsalz dieser Saure 
aus. Man stollt aus diesem durcli Umsetzen mit Bleiacetat das Bleisalz dar und zorlegt 
dieses — in Wasser yertheilt — durcli Schwefelwasserstoff. Die wiisserige Losung wird 
durcli Eindampfen boi 30° C. zur Sirupkonsistenz gebracht. Mit Wasser yerbindet sich die 
Saure zu dem krystallisirenden Hydrat P20 8H, + H20. — Die wiisserige Losung ist halt- 
bar, zerfiillt aber beim Erhitzen in Phosphorsaure und phosphorige Saure. Die wiisserige 
Losung reducirt Kaliumpermanganat, giebt mit Silbernitrat einen weissen Niederschlag 
und wird durcli Ammoniummolybdanat erst nach dem Erhitzen mit Salpetersiiure gefallt. 
[S a ł z e r .]

II. Acidum phosphorosum. Phosphorige Siiure. Acide phosphoreux. Phos- 
phorous acid. PO, U,. Mol. Gew. =  82. In keiner Pharmakopoe.

D a rs te llu n g . Man tragt in Wasser, welches sieli in einem Glaskolben befindet, 
cine kleine Mengc Phosphortrichlorid ein. PCla +  31LO =  3H 01-f P03H3. Wenn die 
Eeaktion, welche durcli Einstellen des Kolbens in kaltes Wasser gemildert werden kann, 
beendigt ist, so tragt man weitere Mengcn Phosphortrichloricl ein. — Die seliliesslich 
erhaltene Fliissigkeit wird zur Entfernung der Salzsaure im Wasserbadc eingedampft, der 
alsdann erhaltene Riickstand im Sandbade his auf 180° erhitzt, in Wasser geliist und auf 
das geforderte spec. Gewicht gebracht.

In wasserfreiem Zustande eine farblose, krystallinische Masse, welche hei 74°0. schmilzt 
und iiber 180° O. erhitzt inPhosphorwasserstoff und Phosphorsaure zerfiillt 4H3P 03 =  PH3-j- 
3H3P 0 4. Reducirt Kaliumpermanganat, Silhersalzc zu Siiber, Goldsalze zu Gold, Mercuri- 
ehlorid zu Mercurochlorid.

Zweibasische Saure, die Salze heissen „Phosphite“. Nascirender Wasserstoff redu
cirt sie zu Phosphorwasserstoff.

In den Handel gelangt meist die wiisserige Liisung mit einem spec. Gewicht von 
1,12 entsprechend einem Gehalte von 20 Proc. P03II3. Diese Losung dient besonders in 
der Analyse zur Bestimmung des Quecksilbers ais Mercurochlorid.

III. Acidum hypophosphorosum. Unterphosphorige Siiure. Acide liypo- 
phosphoriąne. Hypophosphorous acid. P 0 2H3. Mol. Gew. =  CC. Von den beriick- 
siehtigten Pharmakopoen bat nur die U-St. ein Acidum hypophosphorosum dilutum, Diluted 
hypophosphorous acid mit einem Gehalte von 10 Proc. P02II3 aufgenommen.

D a rs te llu n g .  Man koelit, Phosphor mit einer wlisserigen Losung von Barythydrat, 
bis er — unter Entwickelung vou selbstentztindlichem Phosphorwasserstoff — sich geliist 
bat und Gas nicht inehr entweicht.

6 H, 0 +  3 Ba (OH)* +  4 P„ =  3 Ba (PI12 0 2)2 +  2 PH„.

Die Losung des entstandenen Baryumhypophosphits wird abflltrirt und durcli Einleiten von 
Kohlonsaure von dem iiberschiissigen Barythydrat hefreit. Durcli Eindampfen des Filtrates 
erhalt man Krystalle von Baryumhypophospliit Ba(PH.20 2)2 +  II,O.



285 g dieser Krystalle werden in 5 Liter Wasser gelost, zu der Losung giebt mail 
98 g kone. Sclrwefelsiiure (in 300 com Wasser geliist) oder soviel, dass das Baryum genau 
ausgefallt wird. Man liisst absetzcn, filtrirt vom Baryumsulfat ab und bringt dic Losung 
dureh Eindampfen auf das spec. Gewiclit 1,046 boi 15°. Unterphosphorige Saure ist. ein- 
basiscb; ilire Salze lieissen „Hypophospliite“.

E ig e n sc h a fłe n . Die lOprocentige Saure ist cino farblose, geruchlose Fliissigkeit 
von saurem Geschmack und saurer Reaktion. Spec. Gew. =  1,046. Beim Erhitzen ent- 
weicbt zuuacbst yorwiegcnd Wasser und die Saure wird koncentrirter. Bei stiirkerem Er- 
bitzen zerfiillt sie in Pbospborwasserstoff und Pbospborsiiure 2H3POa =  PH3 -)- P 04H3. 
Sie ist ein Reduktionsmittel, scbeidet ans Silbernitratlosung metallisches Silber ab, redu- 
cirt Kaliumpcrmanganat und bringt in kalisclier Kupferldsung eine gelbe Ausscheidung 
von Cuprohydroxyd (Cu2(0H)2) licrvor. Mereuricblorid reducirt sie suceessiye zu Mercuro- 
cblorid und metallischem Queeksilber.

P r il fu n g .  1) Die Saure werde durcli Scliwefelwasserstoff (auch nicbt nach dcm 
Uebersattigen mit Ammoniak) gefiirbt oder gefiillt (Metalle). — 2) Nacli dem Uebersattigen 
mit Ammoniak werde sie durcli Ammoniumoxalat nicht getriibt (Baryum-, Calciumsalze). —
3) Nach dcm Vcrdiinnen mit 3 Th. Wasser und Ansauern durcli Salzsiiure bringc Baryum- 
chlorid nur sehr schwacho Trilbung lieryor (Spuren von Schwefelsaure).

G eh a ltsb es tim m u n g : a) Mischt man 0,5 g der Saure mit 7 ccm konc. Schwefel
saure und 35 ccm l/1# Normal-Kaliumpermanganatlbsung und kocht 15 Minuten, so miissen 
ungefilhr 4,7 ccm ‘/10 Normal-Oxalsaurelosung zur eben eintrctenden Entfarbung erforder- 
licli sein. — b) Zur Neutralisation von 10 g der Saure miissen (Phenolphthalem ais Indi- 
kator) 15,15 ccm Normal-Kalilauge erforderlich sein.

A n w e n d u n g .  In Gaben von 2 — 10 Tropfen in starkor Yerdiłnnung mehrmals 
taglieh ais Stimulans und Tonicum bei nerydsen Krankheiten.

Acidum glycerino-phosphoricum.
Aciduiu glycerino-phosplioricuin. Glycerinphosphorsiiure. Saurer Pliosplior- 

siiiire Glycerinester. C3Hr,(OH).> — O — PO(OH).,. Mol. Gew. =  172.
Die Glycerinphospliorsaure PO(OH)aO . C3H5(OH)2 ist in freiem Zustande sehr unhe- 

standig und nur in Form der wassrigen Losung bekannt. Bei dem Yersuehe, diesc zu 
koncentriren, tritt Zersetzung ein in Glycerin und Pkospkorsiiure. Sie bildet sicb beim 
Mischen von Phosphorsaureanhydrid mit Glycerin, kommt nattirlich vor im Blut, Fleiseh, 
Gehirn, in den Nervcn und entsteht neben Cholin bei der Spaltung des Lecithins.

I. Acidum glycerino-phosphoricum. Glycerinphospliorsaure 20 Proc. Im 
Handel kommt unter diesem Namen die 20procentige wiisserige Losung der Glycerinphos- 
phorsaure vor. Diese ist abzugeben, wenn das Praparat unter obigem Namen schleehthin ver- 
schrieben werden sollte, was iudessen kanni der Fali sein wird, da gegenwlirtig fast 
ausschliesslich die Salze dieser Saure Vcrwendung iinden.

Man gewinnt diese wassrige Losung der Siiure, indem man das glycerinpkosphor- 
saure Baryumsalz (10 Th.) in Wasser liist und das Baryum mit eben hinreichenden Mengen 
verdUnnter Schwefelsiiure (3—3,2 Th. H.2S04) ausfallt.

E ig en sch a fłen . Frisch bereitet eine klare, farblose Fliissigkeit vom spec. Ge-
_PQ j| wichte 1,125. Bei liingerem Aufbewahren zersetzt sie sich allmahlich —

1 “ beim Erwarmen raseher — unter Gelbfarbnng in Glycerin und gewohnliche 
Phosphorsaure.

Die Glycerinphospliorsaure ist eine zweibasische Siiure und bildet 
daher zwei Reihen von Salzen (Glyeerophosphate). Die neutralen Salze 
sind in Wasser loslich, unloslich in Alkohol, und reagiren meist alkalisch. 

In der wassrigen Losung derselben entsteht durcli Bleiacetat ein Niedersehlag yon glyco- 
rinphosphorsaurem Blei, der schwer in Essigsaure, leicht in Salpetersaure loslich ist. 
Beagentien, die zum Nachweis yon Phosphaten dieneu, wie Magnesiamixtur, molybdiin-

CH-OH 
CHj—OH

Glycerin-
pliospliorsiiurc.



saures Ammonium, essigsaures Uran, geben mit glycerinphosphorsauren Salzen in der 
K a lte  keine Fiillung. Einige der neutralen Sal ze finden inedicinische Anwendung.

Ił. Calcium glycerino-phosphoricum. Glyceritiphosphorsaures Calcinm. 
PO . 0 2Ca0C3HB(0H)a +  11,0.

D a ra łe llu n g . In 1 Th. Glycerin, spec. Gew. 1,25, wird unter Erwarmen nach 
nnd nach 1 Th. Acid. phosphoricuin glaciale gelost and dic Losung im Paraffinbade einige 
Stunden auf 100—110°erwarmt. Man giesst dann die zaho, noch warmoHasse unter Umruhren 
in Wasser und neutralisirt mit Kalkmilch. Es scheidet sich phosphorsaures Calcium aus, 
wahrend glycerinphosphorsaures Calcium in Losung bleibt. Die von ersterem dureh Fil- 
tration getrennte Fliissigkeit wird im Yaeuum koncentrirt, mit Alkohol gefiillt, und das 
ausgeschiedene glycerinphosphorsaure Calcium dureh , Waschen mit Alkohol von anhangen- 
dem Glycerin befreit. Zur Reinigung lost, man das getroeknete Salz noehmals zu einer 
koncentrirten Losung in Wasser, filtrirt, fiillt mit Alkohol und trocknet bei golinder Wannę.

Das glycerinphosphorsaure Calcium bildet ein weisses Krystallpulver, welches sich 
in ca. 20 Th. Wasser von gowohnlicher Temperatur lbst. Aus dieser Losung scheidet es 
sich beim Erwarmen krystallinisch aus, da es in hcissem Wasser weit schwerer loslich 
ist ais in kaltem; unliislich ist dasselbe in Alkohol. Gegen Lackmus reagirt das Salz 
neutral; das Handelspraparat besitzt jedoch hiiiifig deutlich saure Eeaktion infolge eines 
Gehaltcs an saurem glycerinphosphorsauren Calcium. Das bei 100° getroeknete Salz ver- 
liert das Krystallwasser erst bei 130°.

III. Baryum glycerino-phosphoricum. Glycerinphosphorsaures Bary urn. PO .
O.Ba OCsH/OH), erhiilt man analog dem Calciumsalz, wenn man an Stelle von Kalk
milch Barythydratlosung verwendet.

Die iihrigen Salze der Glycerinphosphorsaure werden dargestellt dureh Wechsel- 
zersetzung des Calcium- oder Baryumsalzes mit Karbonaten oder Sulfaten.

IV. Kalium- und Natrium glycerino-phosphoricum. c3h ,0 3 . POaKa, und
C3H,03P 03Na2 -f- II ,O sind ausserst hygroskopische Salze von alkalischer Eeaktion, sic werden 
erst bei langerem Erhitzen auf 140—150° C. fest. In Wasser sind dieselben in jedem 
Yerhaltniss lbslich und kommen auch in 50 Proc. wassriger Losung in den Handel.

V. Lithium glycerino-phosphoricum, C3II70 3P03Li,, bildet ein weisses Krystall- 
pulyer, loslich in drei Theilen Wasser, gegen Lackmus alkalisch reagirend.

VI. Ferrum glycerino-phosphoricum. Das Handelsprodukt hesteht aus dem Oxyd- 
salz der Glycerinphosphorsaure. (C3H7PO0)3Fe,,. Es wird erhalten, indem man frisehgefalltes 
Eisenoxydhydrat in wiisseriger Glycerinphosphorsaure lost, die. Losung im Vaeuum bis zur 
Sirupsdicke eindampft, alsdann auf Glasplatten streioht und dann bei gelinder Wiirme 
trocknet. Man erhiilt es so in gelben Lamellen, die sich in Wasser utul verdiinntem Welu- 
geist losen.

P r  lifting . Die Salze der Glycerinphosphorsaure miissen frei sein von gewbhulieher 
Phosphorsaure; die wasserige Losung darf auch nach langerer Zeit dureh einen Ueberschuss 
von molybdansaurem Aininon nieht gefiillt werden. Erwarmen ist bei Ausfiihrung <ler 
Eeaktion zu yermeiden, da hierbei Zersetzung der Glycerinphosphorsaure eintritt. An- 
hiingendes Glycerin lost sich beim SchUtteln der Salze mit absolutom Alkohol und bleibt 
beim Verdunsten desselben zuriick.

Kalium-, Natrium-, Lithium- und Calcium glycerino-phosphoricum iniissen frei sein 
von Sehwermetallen, Schwefelsaure und Chlor; die wassrige Losung darf also dureh Schwefel- 
wiisserstoff und Baryumnitrat nieht yeriindert, dureh Silbernitrat nicht mehr ais opales- 
eirend getriibt werden.

Kalium-, Natrium- und Lithiumglycerinophosphat sind ausserdem auf einen Gehalt 
an Baryum zu priifen; es darf in der wiisserigen Losung dureh verdiinnte Schwefelsaure 
keine Fallung entstehen.

A n w e n d u n g .  Nach be Pasqoałis, Bulów und Robin sind sowolil die Glycerin- 
phosphorsaure ais auch die glycerinphosphorsauren Salze ausgezeichnete, direkt assimilirhare



nervine Tonica. Die giycerinpkosphorsauren Salzc besitzcn eine vorziigiiche Wirkung auf 
die Nervcuernahrung und stellen ;jene Form dar, in welcher der Phosphor in den Organis- 
mus aufgenommen wird. Die Glycerinpbosphorsaurc wird zumeist ia der Form ikres Oal- 
eium-, Eisen- und Natronsalzes tkerapcutisck angewandt.

Das C a lo iu m g ly e e rin o -p k o sp k a t dient ais Ersatzmittel fiir sammtliche bisher 
gebrauehlichen Pkospkate und fiir das Hypopkospkit.

Das F er rum  g ly ce rin o -p k o sp k o ricu m  ist ein ausgezcickuetes Eiscnmittel, das 
zugleich die trefflieken Eigensckaften der Glycerinpkosphorsaure bcsitzt.

Das N a triu m sa lz  wird in Folgę seiner leickten Losliekkeit besondcrs in der Form 
subkutaner Injektionen angewendet und kat sich namentlich bei Isckias, Rekonvalescenz 
von Infektionslcrankkeiten und nerviisen Astkenien bewakrt.

Das L itk iu m  g ly c e r in o -p k o sp k o ric u m  wird gegen uratiscke Diatkese gegeken 
und ist in allen Fallen indioirt, in denen neben der Litkiumwirkung auch von der toni- 
sirenden Wirkung der Glycerinpkosphorsaure Gebrauch gemackt werden soli.

Fiir die praktische Yerwendung der glycerinphosphorsauren Salzc ompfeklcn sick 
folgende Formeln:

Rp. Calcii glycerino-phosphorici 10,0 
Acidi citrici 1,0
Sacchari albi 610,0
Aquae destillatae 310,0.

Dnrch Schiitteln im ter Ausschluss yon W anno zu 
Ibsen.

S. Dreimal tiiglieh einen Esslbffel voll zu nehmcn. 
(Rhachitis, Skrophulosc, Dentitio difficilis, Ostco- 
malacie, Pliosphaturie.)

Rp. Ferri glycorino-phosphorici 10,0 
Misce terendo cum

Glycerini purissim i 40—50,0
adde

Vini hispanici albi 1000,0.
S. E in Likbrgliischen vor joder M ahlzeit zu nelimen. 

(Chlorose, Anaemic. Neurasthenie).

Rp. N atrii glycerino-i)hosphorici 1,0 
N atrii chlorati 0,03
Aquae destillatae 5,0

S. Tiiglieh J/2—1—2—3 Pravazspritzen voll, all- 
miililich steigend, zu injiciron. (Lumbago, Ischias, 
Morbus Basedowii.)

Rp. L ith ii glycorino-phosphorici 0,5 
Dcntur tales doses No. X. ad capsulas ceratas.
S. 1—2 Pulver tiiglieh in kolilensaurein Wassor 

zu nehm en. (Uratische Diathesc.)

Acidum picrinicum.
I. f  Acidum picrinicum (Erganzb.). Acidum picronitricum. Acidum picricum. 

Acidum carbazoticum. Acidum nitroxuntliicum. Pikriusiiure. Pikrinsalpeter- 
siiure. Koklenstickstonsiiure. Trinitroplienol. Acide picriąue (Gall.). Picric acid. 
C6H2(N02)3. OH. Mol. (JeIV. =  229.

D a rs te llu n g . Diese gekt von der Erfakrung aus, dass die Nitrirung des Pkenols 
ganz besonders leieht gelingt, wenn man dasselbe ais Phenolsulfostiure anwendet: In einer 
Porcellanschale erwiirmt man 50 g Pkenol (absolut) mit 50 g konc. Sehwefelsaure (1,84 
spec. Gew.) auf dem Wassęrkade bis zur vdlligen Losung, yerdliunt nack dem Erkalten 
mit 160 ccm Wasser und ldsst d iese  Losung aus einern Hakntrichter unter Umsckutteln 
a llm ak lie li in sehr kleinen Antkeilen zu 250 g Salpetersaure von 1,4 spee. Gew., die 
sieli in einern Eundkolben von etwa 3/1 Liter Fassungsvermogen befindet, kinzufliessen. 
Bei jedem Zusatz der Phenolsulfosaure erfolgt eine lekkafte, mit Warmeentwickelung ver- 
kundene Beaktion, und unter Entwiekelung reieklieker Mengen von rothkraunen Dampfen 
nimmt die Fliissigkcit eine tiefrothe Farbę an. Ist alle Phenolsulfosaure kinzugefugt, so 
erwarmt man noch einige Zeit auf dem Wasserbade, bis die Farbę der Flussigkeit in Gelb 
umgeschlagen ist. Beim Erkalten sekeidet sick die Pikrinsaure ais gelbe krystalliniseke 
Masse ans, welcke man durck Aksaugen, Abwascken mit wenig kaltem Wasser und Ab- 
pressen zwisehen Filtrirpapier von der Mutterlauge befreit.

Zur Beindarstellung ftihrt man die robę Saure durck yerdiinnte Kalilauge (auf 
10 Tb. Pikrinsaure =  2,5 Tk. KO ii) in das in kaltem Wasser schwer losliche Kaliumsalz
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iiber, krystallisirt dieses melirmals ans siedendem Wasser um und zersetzt cs darni mit 
yerdunnter Schwefelsaure. Beim Erkalten dor sckwefelsauren Losung scheidet sieli dic 
Saure in gclben Krystallen aus, welcke durck nochmaliges Umkrystallisiren ans lieissem 
Wasser frei von Kaliumsulfat sind.

1) C8H50H +  H2S04 =  H20 +  C0H4. OH(SO„H)
2) C0 H , OH (S03 H) +  3 H N03 == 2 H2 O +  H, S0.4 - f  C6 11, (NOa)a OH.

E iffen sch a ften . Blassgelbe Prismen oder Blatter, in reinem Znstande geruehlos, 
gewblmlicb schwacli naeli Nitrobenzol rieebend, von intensiv bitterem Geschmaek. Scbm.-l’. 
122,5. Beim vorsicbtigen Erhitzen sublimirbar, beim raseken] Erhitzen explodirend. Los- 
lieh in etwa 90 Tb. kultem oder 30 Tb. siedendem Wasser, leiebt liislick in Alkohol und 
in Aetber, ldslieh in 10 Th. Benzol, aueb in Benzin. Die Lbsuug in Benzin oder Benzol 
ist nur sebwaeb gelblieb gefarbt.

Die w&sserige Losung ist gelb gefarbt, farbt selbst Seide und Wolle (Baumwolle 
nicht) gelb und rcagirt sauer; die Pikrinsaure kann ihr durck Aussckutteln mit Aetber 
oder Benzol entzogen werden. Die Pikrinsaure neutralisirt kohlensaure und atzende Basen, 
indem sie mit iknen Salze bildet. Sie verkalt sieb dabei wie eine einbasisehe Siiure. Die 
Salze beissen „ P ik ra te "  oder „ P ik rin a te ."  Sio fiillt in saurer Losung Eiweiss, s. Urina.

lle a h tio n e n .  Mau erkennt die Pikrinsaure: 1) An der gelben Farbę und dem in- 
tensiv bitteren Gesobmack der witsserigen Losung. 2) Cyankaliumlosung (1 +  2) erzeugt 
in der mit etwas Alkalihydroxyd (KOH) versetzten Pikrinsaurelosung eine blutrotbe Ear- 
bung (Bildung von isopurpursaurem oder Pikrocyaminsaurem xllkali), welche besonders rascli 
beim Erwiirmen eintritt. 3) Koebt mail Pikrinsaure mit Cblorkalklosung, so entweiebt 
Cblorpikrin (Nitrocbloroform == 0013N02), das an seinem eigeutbiimlicb steehenden Gerlich 
zu erkennen ist.

P r il fu n g .  Pikrinsaure kann verunreinigt sein dureb harzige Substanzen und ver- 
falscbt durch einige Salze, besonders Salpeter, ferner Natriumpikrat, Oxalsaure, Borsaure.
1) Man lost 1 Tb. Pikrinsaure in 100 Tb. Wasser, fiigt 5 Tropfen verdunnte Schwefelsaure 
binzu und filtrirt naeb mebrstUndigem Stelien in der Kiilte. Auf dem Eilter bleibt H arz 
zuriick. 2) 1 Th. Pikrinsaure muss sieli in 30 Tb. Benzol klar auflosen, die oben genannten 
Substanzen werden ungelost zuruckbleiben.

A n w e n d u n g .  Pikrinsaure ist fur niedere Tbiere und Eingeweidewiirmer ein 
beftiges Gift, bewirkt beim Menscben Uebelkeit, Erbreeben etc. und eine eigentumliche 
Yeranderung der Blutkorpercben; bei innerer Darreicbung Gelbfarbung sammtlicher Ge- 
webe. A eu sse rlich  in wasseriger Losung ais Desinfieiens. Die konc. wftsscrige Losung 
soli bei Yerbrennungen scbmerzstillond wirken. In n e r lic h  in Gaben von 0,1—0,2 g in 
Pillen oder Losung bei Febris intermittens, Keucbbusten, Itlicumatismus, Neuralgien, gegen 
Eingeweidewiirmer, dos. mai. pro die 0,5 g! In der Analyse besonders zur Fbllung der 
Alkaloide. Technisck in der Fiirberei und zur Herstellung des raucbscbwacben Scbiesspulvers.

Die Angabe, dass Pikrinsaure ais Hopfenersatz in der Bierbrauerei yerwendet wird, 
muss ais Fabel bezeiebnet werden. Zum Nacbweis wurde in solclien Fiillen eine Flussig- 
keit, nachdem sie mit Natriumkarbonat neutralisirt ist, dureb Eindampfeu zu koncentriren 
sein. Die lconcentrirte Losung wiirde man mit Schwefelsaure deutliek ansanern und als- 
dann mit Aether aussekiitteln. Die naeb dem Verdunsten des mit Wasser gewasckenen 
Aetberauszuges binterbliebene Pikrinsaure wiirde wie oben angegeben zu priifen sein.

Konsistentere Objekte wiirde mau zuniiebst trocknen, alsdann mit salzsaurebaltigem 
Alkohol auszieben. Naeb dem Verdunsten des Alkobols wiirde die Pikrinsaure krystallinisch 
liinterbleiben.

A u fb e w a h ru n g .  An einem kiililen, feuersieberen Orte, y o rs ic b tig . FUr die 
Lagerung griisserer Vorratbe wiirden die bestebenden Gesetze bez. Polizei-Verordnungen zu 
beacliten sein.

Yinuin pierinieum. Vin p ic r ią u e . Ist Weisswein, welcher 0,1 Proc. Pikrinsaure 
gelóst entlialt.



II. f  Ammonium picrinicum (picronitricuin). Aminoniuinpikrat. Pikrinsaures 
Ammonium. C(1H.2(NO.,)3ONII1 =  240. Zur Darstcllung lost man 1 Th. Pikrinsaure in 
8 Th. siedendem Wasser unter Zusatz von 1 Th. Ammoniakfliissigkeit (10 Proc.). Die nach 
dem Erkalten abgeschiedenen Krystalle werdcn zwischen Piltrirpapier getrocknet.

Golbę, glanzende, geruchlose, nadelformige Krystalle von selir hitterem Geschmack, 
in Wasser und in Weingeist ldslich. Sie neigen infolge Ueberhitzung oder durch Druck 
und Sohlag noeli mehr zur Explosion wie die freie Pikrinsaure. Uebcrhaupt sind die Salze 
der Pikrinsdure leichter explodirbar ais die freie Saure. A ufbcw ahrung : Yorsichtig.

A n w e n d u n g .  Ais Chiuinersatz bei Malaria und Febris intermittens in Gaben von 
0,0 l g  — 0,05 g. Dos. max. pro die 0,5! Grossere Gaben wirken ais Herzgift.

Acidum chinopicricum. Von Hbnri, Ai.froy-Dugubt und Pbrkbt ais Fiebermittel 
und Ohininersatz empfohlen, wurde hergestellt, indem man Ohinarinden-Auszug mit Pikrin
saure fallt und den wesentlich aus Chininpikrat und Cinchoninpikrat bestehenden Nicder- 
scldag trockneto. Boi Anwendung des Mittels ist Yorsicht geboten.

Acidum salicylicum.
Acidum salicylicum (Austr., Brit., Germ., Helv., U-St.). Aeide salicyliąue 

(Gall.). Acidum spiricum. Salicylsilure. Spirsiiure. Spiroylsiinre. Salicoylsiiure.
o-Oxybcnzoestture. Salicylic acid. CaII4(0H)C02H ( l : 2). Mol. Gew. =  138.

Im atherisohen Oelo der Bliithen von Spiraea Ulmaria L  ais Salicylsaure-Methylester 
yorkommend, frlilier aus diesem, sowie durcli Oxydation von Salicylaldehyd und Saligenin
gewonnen.

D a rs te llu n g . Gegenwartig synthetisch durch Einwirkung vou Kohlensaure auf 
Phenol nach yerschiedenon Yerfahren dargestellt, von denen das nachfolgende (KoLBn’sche) 
das altesto und einfachste ist.

Man sattigt Phenol mit Natronlauge, so dass Phenolnatrium G0Hr,ONa entsteht., 
und dampft. die Losung zu einem trocknen Pulver ein. Dieses wird in eine metallene 
Retortę eingofiihrt und im Oelbade zunachst auf 100° O. erhitzt, worauf man unter all- 
mahlicher Steigerung der Temperatur trockne Kohlensaure iiberleitet. Wenn der Re- 
torteninhalt auf 170 —180° O. erhitzt ist, beginnt Phenol uberzudestilliren, und zwar 
geht allmahlich die Halfte des angewendeten Pbenols iiber. • Man steigert unter fort- 
gesetztem Ueberleiten von Kohlensaure die Temperatur bis auf etwa 220° C. und unterbricht 
die Operation, wenn Phenol nicht mehr iibergeht.

Der aus Dinatriumsalicylat bestehende Retorteninbalt wird in Wasser golóst und die 
Losung mit Salzsaure zersetzt, worauf sieli die Salicylsaure ausseheidet. Man reinigt sie, 
indem mail sie durch Noutralisiren mit Oalciumkarbonat in das Calciumsalz iiberfuhrt und 
dieses wioderum mit Salzsaure zersetzt oder mail dostillirt die Salicylsaure mit uberliitztem 
Wasserdampf iiber oder man unterwirft ihro mit yerdiinntem Weingeist hergestellte Losung 
der Dialyse.

Der obige Prooess yerlauft in zwei Phiisen: durch Einwirkung der Kohlensaure auf 
das Phenolnatrium entsteht zunachst phenylkohlensauros Natrium,

CJT.ONa +  CO,2 =  CO;!rlNa,
' °orIr,

welches sich beim raschen Erhitzen in Natriumsalioylat umlagert

CO, Na — G IT— G.iJL < c 0)Na.

A.
FAgenschaften . Farblose und geruchlose, speeiflsch leichtc, nadelformige Krystalle, 

von silsslich-saurem, zusammenziehendem Gesehmaek. Beim Vorstauben reizen 
sie die Nasensehleimhaut zu heftigem Niesen. 1 Tli. Salicylsaure lost sieli in 
etwa 500 Tli. Wasser von 15° C., oder 15 Th. siedendem Wasser, ferner in 2,5 Th. 
Weingeist von 90 Proc., in 2 Th. Aether, in 80 Th. kaltem Chloroform, in 
8,5 Th. Amylalkokol, in 60 Th. Glycerin, in 80 Th. Benzol und in 60—70 Th. 

fettem Oel. Bei Gegenwart von Natriumphosphat, Borax, Ammoniumacetat und Ammonium- 
citrat wird die Aufloslichkeit der Salicylsaure in Wasser bedeutend erhijht, docli sehmecken

•OH
-CO,II.V

Salicylsilure.



Losungen von Salieylsaure Borax in Wasser intensiv bitt.er. Der Schmelzpunkt (lor 
reinen Salieylsaure liegt boi 156,8°C.-; sie ist mit Wasserdiimpfen fluchtig. Beim vorsichtigen 
Erhitzen kann sie sublimirt werden, beim raschen Erliitzcn zerfiillt sie in Phenol mul 
Kohlensaure. Die Pharmakopoen machen iiber die von ibnen recipirte Salieylsaure be- 
ziiglieh der physikalischen Eigenschaftcn folgende Angaben:

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. u-st.
Schm elzpunkt ca. 15G° 156—157,° 158° cu. 157° 156° 156—157

1 Th lost sich in  Th. W asser vou 15° sehr scliwer 5—700 413 cn. 500 ca. 500 ca. 450
1 Th. „ „ „ ,, siedendem W asser leichtcr lei eh ter 12,6 15 15 15

Cbemiscb ist die Salieylsaure eine einbasisehe aber zugleicb zweiwertbige Saure. 
Jhro Salze heissen „S aliey la te". Die „normalen Salze“ entstehen durcli Ersetzung des 
H-Atomes der Carboxylgruppe und haben die allgemeine Formel C6H j(0 H )C 0 .2M. Wird 
ansserdem aucb das H-Atom der Hydroxylgruppe substitnirt, so nennt, man die hierdurch 
entstehenden Salze „basisebe Salicylate". Ilire allgemeine Formel ist C0H,(OM)CO„M. 
Sie bildet ferner E s te r  nach der allgemeinen Formel C8H4(0H)C021L

l ie a k tio n e n .  1) Die wasserige Losung der Salieylsaure oder ihrer Salze wird 
durch Eisenchlorid blauviolett gefarbt. Mineralsauren verliindern die Keaktion. Dagegen 
tritt die Farbung auch in der weingeistigen Losung und in der Losung in Glycerin ein.
2) In Losungen der normalen Salieylate erzeugt Silbcrnitrat cinen weisseu Niederschlag.
3) Wird Salieylsiiure oder ein Salz derselben mit Methylalkoliol und lconc. Sckwefelsaure 
erhitzt, so tritt der eigenartige Geruch nach Wintergreenol au£. 4) Sehon in sehr ver- 
diinnten Losungen erzeugt Bromwasser eine krystalliniscke Ausscheidung von gebromten 
Salicylsauren.

Im Uebrigen bieten Krystallisationsvermogen sowie Bestimmung des Schmelzpunktes 
die wiehtigsten Erkennungsmittel ftir die Salieylsaure.

Wesentlicli ist die Abwesenkeit von Kresotinsiiure, da sclion bei einem Gehalt von 
5 Proc. Kresotinsaure die Salieylsiiure kein lcrystallisirendes Natriumsalz mehr giebt.

H a n d e lsso r ten . Die wiehtigsten Handelssorten sind: I) Acid. salicylic. praecipi- 
tatum (seu amorphum) ist die aus der Losung des Natriumsalicylates durch Salzsaure ab- 
gesekiedene Saure. Mikrokrystallinisckes Pulver, haufig etwas gefarbt, zuin phanna- 
ceutisehen Gebraucli nicht rein genug. 2) Acid. salicylic. recrystallisatum, durch Um- 
krystallisiren oder Destillation der vorigen inittels Wasserdampf erhalten. Deutliehe, 
Krystallnadeln, ungefiirbt. Diese Sorte ist die in der Pharmaeie gewolmlieh gebrauchte.
3) Acid. salicylic. dialysatum. Durch Dialyse der Losung der rekrystallisirten Saure in 
yerdunntem Weingcist erhalten, ist die rcinste Handclssorte.

JPr ilfu n g .  Ais Yerunreinigungen sind anzuftihren: Harzige und farbende Neben- 
produkte von der Fabrikation, unorganische Substanzen, Farbstoffe, welche zur Yerdeckung 
einer gelbliehen Farbung zugesetzt, werden, Kresotinsaure.

1) Die Salieylsaure bilde ungefarbte (Vergleichung mit einem Typ-Praparat!), von 
mechanischen Unreinigkeiten freie Krystallnadeln. Sie lose sich in 10 Th. absolutem Aetker 
zu einer klaren, farblosen und blanken Fllissigkeit auf. (Die meisteu unorganischen Ver- 
einigungen bleiben ungelBst, Farbstoffe und Farbungen geben sich in der Losung zu er- 
kennon.) 2) Nach dem Trocknen iiber Sehwefelsiiure sckmelze sie im Kapillarrohr zwischen 
156 und 157 0 C. (organisclie Verunreinigungen, namentlick auch Kresotinsaure, driicken den 
Schmelzpunkt herab. — 3) 1 g der getrockneten Siiure verbrauche (Phenolphtkalein ais 
Indikator) =  7,24 cem Normal-Kalilauge zur Neutralisation. 4) 0,5 g verbrenne auf dem 
Platinbleche ohne Kiiekstand. 5) Ldst man 0,5 g der Saure in 3 cem Alkohol und liisst 
die Losung an einem staubfreien Orte freiwillig yerdunsten, so darf die zuruckbleibendo 
Krystallmasse keine gefarbten Iliinder zeigen.

P ru fu n g  au f K re so tin sa u re . 3 g Salieylsaure werden in 15 cem Wasser, 
welehes in einem 200 ccm-Kolbchen zuin Sieden erhitzt ist und ctwa 1—2 g reines (eisen- 
freies) Caleiumkarbonat aufgeschlammt enthalt, eingetragen. Nach erfolgter Neutralisation 
wird die Fliissigkeit ohne zu filtriren unter Umsehwenkon auf freier Flamme auf etwa 
5 cem eingekocht, so dass sehon in der Hitze starkę Krystallausscheidung stattfindet.



Nach dom Erkalten -wird die nocli mit etwas Wasser yerdiinnte Mutterlauge in ein weites 
Roagensglas abgegossen, in dicsom bis auf etwa 1 ccm oingelcooht und durcli Reiben mit 
cinem Glasstabe zur ICrystallisation gebracht. Man yerdiinnt mit 1 ccm Wasser, giesst dic 
Mutterlauge durcli ein mit loser Watto yerstopftes Trichterchen in ein Reagensglas ab. 
Aus dem nochmals auf etwa 1 ccm oingekochton Filtrate fallt beim Yersetzon mit Salz- 
saure boi eincm Kresotinsauregohalte der urspriinglichen Saure von 3—5 Proc. ein Sauro- 
gemisch in relatiy grosser Monge aus, welclies unter hoissom Wasser schmilzt und ais 
dicker Oeltropfen am Boden des Reagensglases sich ansammelt. Sauren von 0,5—1,0 Proc. 
Kresotinsauregehalt zeigon diese Erscheinung nicht; die bei ilinen durcli Salzsaure aus- 
goschiedene Sauremenge ist gering und schmilzt beim Erwarmen des Wassers bis zum 
Sieden nicht.

A u fb e w a h ru n g . In gut versdilossenen Gefassen. Lichtschutz ist boi reinen 
Praparaten nicht erforderlich.

A n/w endung . Salicylsaure wirkt faulnisswidrig und geformten Fermcnten gegen- 
uber (nicht ungeformten) gahrungswidrig, dalier zur Konseryirung von Friichten etc. bo- 
uutzt. In Substanz und konc. Lbsung atzerid. In n e rlic h  ais Antipyreticum boi ver- 
sehiedcnen fieberhaften Krankheiten, fcrner ais Specificum gegen Gelenkrheumatismus, in- 
dess wcgen der den Magen reizenden Eigenschaftcn moist ais Natriuinsalicylat, nur bei 
abnorinen Gahrungen im Magen die freie Saure, weil das Na-Salz nicht antifermeutatiy 
wirkt. A eu sse rlich  in wasseriger und spirituoser Liisung (in iiligcr Lbsung wenig wirk- 
sam) ais Antisepticum und Desiniiciens in der Wuudbehandlung. Ais Streupulyer auf 
Wunden und Hautausschlage, ais Munddesinfieiens in Zahnpulyern und -Wassern etc. 
In konc. Form ais Pflaster und Tinktur (Kollodium) zur ZerstOrung von yerdickter Haut
(Hiihncraugen!).

Grosse Gaben konnen Intoxikationserscheinungen: Uebelkeit, Collaps, Albuminurie, 
Oedeme, yerursachen. Gegenmittel ist Zuckerlcalk, Alkoholica.

In den Iiarn geht. sie zum Theil ais Salicylsaure, zum Tlieil ais Aetherschwcfelsaure, 
ais Glucuronyerbindung und Salicylursaure iiber. Nachwcis: Ausschutteln des mit ver- 
diiunter Schwefelsaurc angesiiuerten Harns mit Aether-Petrolather, Yerdunsten des Aus- 
zuges und Nachwcis mit Eisenchlorid.

T ech n isch  ais Konseryiruugsmittel. bei der Fabrikation von Leim, Eiweiss, Saiten, 
zur Darstellung von Chrysamin-Farbstoffen, zur Konseryirung von Nahrungsmitteln. Man 
setzt gewblinliek folgende Mengen zu: Wcin pro Hektoliter 2—4 g; Bier pro Hektoliter
4—6 g; eingemaehte Fruehte etc. pro 1 kg =  0,5 g.

Ceratum salicylatnm  llaynm. Scherkk.
Rp. 1. Acidi salicylici 2,0

2. Olei A m ygdalarum  5,0
3. Olei Am ygdalarum  (32,0
•A. Cerae flavae 31,0
5. Olei Citri
G. Olei Bergam ottae aii 0,5.

1 is t m it 2 feinzureiben. Dann schm ilzt m an 3 
und 4 und riih rt beim beginnenden E rstarren  
1 und 2 sowie 5 und G darunter.

Colłodium salicylaitum (Wicu. Spec ).
Rp. Acidi salicylici 10,0 

Collodii 90,0
Chlorophylli 0,5.

Colłodium sftlicylatum (Ergttnzb.).
Rp. E x tracti Cannabis indicae 1,0 

Acidi salicylici 10,0
T erebiutbinac 5,0
Collodii 82,0
Acidi acetici glncialis 2,0.

Colatina sa licyla ta . Sciiwimmer. 
ltp . Glycerini

Acidi salicylici aa 10,0 
Gelatinac albae 30,0 
Aquae dcstillatae 50,0.

Gegen Eczcma vcsiculosum.

Lauolfnum snlicylatum.
Rp. Cerae flavae 30,0

Łanolini anhydrici 70,0
Acidi salicylici 1,0
Olei Gaultheriae gtt. X.

In  Stangen ausgiessen.

Oleum crinalo. Lassau.
Rp. Acidi salicylici 2,0

Tincturac Benzois 3,0
Olei Am ygdalarum  95,0.

Z ur LASSAR’scbcn llaarku r.

P asta  an tipsoriatlca. Lassar.
Rp. Acidi salicylici 2,0

Sulfuris praecipitati 10,0
Va8elini americani 50,0
Zinci oxydati 
A m yli SS 19,0.

P asta  salicylica. Lassar.
Lassar’3 w o is s o  P a s t o  (Form . mag.

Ergilnzb.).
Rp. Acidi salicylici 2,0

Zinci oxydati crudi 24,0
Amyli T ritici 24,0
Yaselini am ericani 50,0.

Gegen Ekzerne aller Art.



Pasta odontalgica salicylata.
Rp. Acidi salicylici 0,5

Rhizom atis Irid is pulv. 5,0
Saponis medicati pulv. 20,0
Calcii carbouici pulv. 40,0
Sołutionis Phloxin i in Glycerino q. s.
Olei Geranii
Olei M enthae pip. a& gtt. 25.

Man stosse die Masse lediglicli m it G lycerin an 
and  vermeide Zusatz von W asser oder Alkohol.

Pulvis dentifrichis salicylatus.
Rp. Acidi salicylici 0,5

Saccliari Lactis 1 0 0 ,0
Olei Geranii
Olei M enthae pip. aii gtt. X  
Sołutionis Phloxin i sp ilit. q. s.

Pulvis salicylicus cum Talco (Germ. III.).
S a  1 ic y  1 s t r e u p u  1 v e r .  F u s s s c h w e i s s p u l v e r .  

Rp. Acidi salicylici pulverati 3,0 
Amyli TriticŁ pulverati 10,0 
Talci vencti pulverati 87,0

Sehum salicylatuni. 5 Proc.

Rp. Acidi salicylici 5,0
Sebi 95,0
Olei Gaultheriae gtt. 10.

Die Salicylsiiurc is t iu  dem geschmolzenen Talg 
zu losen.

Spiritus cii u ul In cum Acido salicylico.
S a l i c y l  -  K o  p f w a s c l i  w a s  s e r  go g e n  

S c li u p p e n.
Acidi salicylici 20,0
Glycerin i 50,0
Spiritus Coloniensis 50,0
Spiritus diluti (60°/0 880,0.

Mit 5 Theilen lauwarmem W asser verdtiim t zum 
W aschen des Kopfes.

Tinctura dentifricia salicylata.
Rp. Acidi salicylici 1,0

Spiritus diluti (70°/0) 100,0 
Tincturae Coccionellae 5,0 
Olei M enthae pip.
Olei Geranii aa. 1,0.

A uf ein W einglas W asser 15—20 Tropfon.

U u gu o n tum Acidi salicylici cum Kroosoto. Unna. 
Rp. Acidi salicylici 4,0

Kreosoti 8,0
Unguenti simplicis 4—5,0 
Cerae źlavac 3—4,0.

Un g u en tu m Acidi salicylici (Bad. Taxe).
Rp. Acidi salicylici 1,0 

U nguenti Paraffini 9,0.

Yaselinum benzolco-salieylatnm.
Lassar’h B e n z o e - S a l i c y l - V a s e l i n .

Rp. Acidi salicylici 1,0
Tincturae Benzoes 2,0 
Yaselini americani 47,0.

Acidum borosalicylicum. B o rsa licy lsau ro . 1 Tli. Borsaure wird in 5 Tli. 
heissem Wasser gelost und init einer Liisung von 2 Tli. Salicylsiiurc in 10 Th. Weingeist 
(90 Proc.) versetzt, hierauf das Ganze im Wasscrbade zur Trockne yerdampft und nach- 
getrocknet. — Farbloses krystallinisches Pulver von bitterem Gesclimack, angeblich eine 
chemische Yerbindung der Komponentem darstellend. Antisepticum, in Form von Waschungon 
und von Salbon gegen Kratze und gegen die Iiaude der Hausthicre empfohlen.

Borsalicylat-BEKNEGAU. 670,0 Natriumsalicylat und 124,0 Borsaure. Die hochst 
feingepulverten Substanzon werden mit etwas Wasser innig verrieben. Die bald bart 
werdende Masse wird getrocknet, darni fein gepulvort.

Borsalicyl-Crfime-BniWEOAU. 20,0 Borsalicylat, 40,0 Arnikaglycerin, 18,0 Lanolin,
22,0 amerik. Yaseline.

Borsalicyl-Gaze, 10 proc. BEBNEOAU. 150,0 Borsalicylat, 1500,0 heisses Wasser, 
0,75 Glycerin, 1000,0 hydrophile Gazę. Man liisst 1/4 Stunde einwirken, presst langsam 
aus und trocknet auf Holzstiiben.

Borsalicyl-Glyccrin. 10,0 Borsaure, 10,0 Salicylsiiurc, 10,0 Wasser, 40,0 Glycerin 
werden zum Sieden gebracht, dann fiigt man 1 Th. gebrannte Magnesia hinzu, dampft auf 
50 Th. ein und liisst erkalten. Antisepticum, mit Wasser in allen Verhaltnissen mischbar.

Giossypium salicylatuni. S a licy lw a tte . oproc. Mit einer Losung von 55 Th. 
Salieylsiiure in 700 Th. Weingeist (90 proc.), 700 Th. Wasser und 100 Th. Glycerin triinkt 
man 1000 Th. entfettete Baumwolle und trocknet bei massiger Warnic. Zur Gehalts- 
bestimmung werden 5 g Salicylwatte in einem Stopselglase mit 100 ccm Weingeist durch 
kraftiges Schtitteln ausgezogen. 50 ccm der filtrirten Losung werden mit Normal-jSTatron- 
lauge (und Phenolphthaleln) titrirt. Die Anzalil der yerbrauchten ccm Normal-Natronlauge, 
mit 0 552 multiplicirt, zeigt don Gehalt von 100 Th. Salicylwatte an Salieylsiiure an. Vor 
Licht und Luft geschiitzt aufzubewahren. (Ergiinz. Buch.)

Collcmplnstrum salicylatuni. 1) h 5 Proc. KautschukpflasterkOrper 800,0, 
Veilchenwurzol 75,0, Sandarakpulver 20,0, Salieylsiiure gepulvert 17,0, HarzSl 25,0, Petro- 
leumather 170,0. 2) a 10 Proc. KautschukpflasterkOrper 800,0, Veilchenwurzelpulver 70,0, 
Salicylsauro 34,0, Harzol 22,0, Petroleumather 185,0. 3) a 20 Proc. Kautschukpflaster
kOrper 800,0, Veilchenwurzelpulver 60,0, Salicylsiiurc 68,0, Harzol 20,0, Petroleumather 
200,0. [E. D ie t e r ic h .]

Coruicide, am erikan . H u h n e ra u g e n m itte l. Extr. Cannabis 1,0, Acidi salicy
lici 10,0, Olei Terebinthinae 5,0, Oollodii 82,0, Acidi acetici glac. 1,0.

Cornillin, Huhneraugenmittel. Ein Guttaperchapflaster-Mull, welcher Salicylsauro 
und Oannabisextrakt enthiilt.

GEBŁACIPs Priiservativ-Creme. Mit Zinkoxyd verriebene Seife, gemischt mit Sali- 
cylsaure, Kamplierol und KarbolOL



Eucalyptol-Dn. Schmeltz, Autisepticum und Jodoform-Ersatz. Acidi salicylici 6,0, 
Aeidi carbolioi, Olei Eucalypti aa 1,0.

Aseptinsiuire von B ossę in Linden-Haimover. Autisepticum. Gelblicli gef&rbte, 
wśisserige Losung von 8,0 Borsaure, 0,25 Salicylsaure in 100,0 Wassor nebst einigen Tropfen 
Salzsaure 500 g =  JC 3,00. [Anal. Dr. Damkoiiler.]

Mundwasser-Tabletten nach B ern eg au : Heliotropin 0,01 g, Saccharini 0,01 g, 
x\cidi salicylici 0,1 g, Mentholi 1,0 g, Sacchari Lactis 5,0 g, Spiritus Bosae q. s. fiant 100 
Pastillen.

Acidi salicylici Derivata.
Ammoninm salicylicum. A m m onium salicy la t. S a licy lsau res  A m m onium . 

C„ H4(OII)C02NHt. Zur Darstellung lost man 10 Th. Salicylsaure in 12 Th. Ammoniak- 
fliissigkeit von 10 Proc. und dunstet die Losung, welcho unbedingt schwach sauer, keines- 
wegs alkalisch reagiren soli, zur Trockne ein. — Farbloses Krystallpulyer odor seiden- 
glanzende nadelformige Krystalle, in Wassor leicht, weniger leicht in Weingoist ltislich. 
Ais Antipyreticum, Antirbeumaticum, Expektorans bei fieberhaften Krankheiten empfolilen, 
aber durch das Natriumsalicylat yerdrangt. Dosis 0,2—1,0 g.

Kalium salicylicum. K a liu m sa lic y la t. S a lic y lsa u re s  K alium . OuH4[OH]CO,,K. 
Man iibergiesst 10 Th. Salicylsaure mit iO Th. Wassor und giebt unter Erwarmen soyiel 
Kaliumbikarbonat hinzu (7,2 Th.), dass dio Losung gerade noch schwach sauer reagirt und 
dampft zur Trockne ein. — Parbloses Krystallpulyer, in Wasser und in Weingoist loicht 
loslich. Anwendung in Gabon von 0,4—1,0 g, wie Natriumsalicylat, aber durch dieses 
yerdrangt.

Calcium salicylicum. C alc iu m salicy la t. S a lic y lsa u re s  Oalcium . [OeH4(OH) 
00.2]2Ca -j- 2HaO. Zur Darstellung iibergiesst man 10 Th. Salicylsaure mit 100 Th. heissem 
destillirten Wasser, fiigt 3,62 Th. oisenfroies Calciumkarbonat hinzu, erwarmt bis zum Auf- 
liiiren der Kohlensaure-Entwickelung, filtrirt und dampft die Losung zur Krystallisation 
oin. — Parbloses Krystallpulyer oder oktaedrische Krystalle, in kaltem Wasser schwer los
lich, loichtor loslich in siedendem Wasser.

Anwendung entweder fiir sieli oder mit Wismutsalicylat kombinirt ais desinficirendes 
Mittel bei Magen- und Darmkatarrhen. Dosis 0,5—1,5 g.

Saluminum insolubile. A lum inium  sa licy licum . A lum in iu m sa licy la t. 
[C6H4(OH)COa]6Al2 -f- 3H20. Mol.-Gew. =  930. Zur Darstellung lost- man 100 Tli. 
Natriumsalicylat in 500 Th. Wasser, andererseits 66 Th. Aluminiumsulfat [Ala(SO.,)a -|- 18 
aqua] in 500 Th. Wasser und filtrirt boide LOsungen. Dio, AluminiumsulfatlOsung wird 
unter Umruhren in die Natriumsalicylatlosung eingegossen, worauf sich ein dicker krystalli- 
nischor Niederschlag abscheidet. Man lasst 3—4 Stunden an einem kuhlen Orte stehen, 
filtrirt vor der Strahl-Pumpe ab, wilscht mit eiskaltem Wasser, bis das Filtrat nach dem 
Ansauern mit Salpotersiiure durch Baryumchlorid nicht molir gotriibt wird und trocknet 
rasch auf porósen Tellem.

Parbloses oder schwach róthliclies Krystallpulyer, in Wasser schwer loslich; durch 
heisses Wassor wird os in freie Salicylsaure und basisehes Salz zerlegt. Hinterlasst beim 
Gluhen 10,96°/„ A120 3.

Aeusserhch ais Streupulyer bei katarrhalischen Affoktionon der Nase und des Kolil- 
kopfes, besonders bei. Ozaona. Aufbewahrung: Yor Licht geschiitzt.

Saluminum solubile. A lum in iu m -A m m o n io -sa licy licu m . A lum in ium - 
am m o n iu m sa licy la t. [06H4(0NH4) GO.,]0Ala -j- 2HaO. Mol. Gew. =  1014. Man iiber
giesst 10 Th. des unlOshchen Salumins (Aluminiumsalicylat s. v.) mit 10 Th. Ammoniak 
(10 Proc.), wartet ab, bis L6sung erfolgt ist und bringt diese durch Verdunsten zur 
Trockne. — Parbloses oder schwach rothliches Pulver, in Wasser loslich. Hinterlasst beim 
Gluhen 10 Proc. A120 ;1. Anwendung wio Saluminum insolubile.

Alkasal. A lu m in iu m -K a liu m sa licy la t. Angebhch ein Doppelsalz von Alumi- 
niumsalicylat mit Kahumsalicylat, soli nacli D. R. P. 78 903 durch Einwirkung von Kalium- 
acetat auf Aluminiumsalicylat in der Warnio entstehen. Nahere Bereitung sowio Zusammen- 
setzung unbekannt.

Methylum salicylatum. S a lic y lsa u rc m e th y le s te r . M e th y lsa licy la t. 0„H Ł 
(OH). C02CH3. Mol. Gew. =  152. Bildet den Hauptbestandtheil des Wintergreenols oder 
Gaultheriaols (von Gaultheria procumbens L.), welches aus etwa 10 Proc. Terpen (Gaul- 
therilen) und 90 Proc. Salicylsaurcmethylester besteht.

Darstellung. Man lOst 2 Th. Salicylsaure in 2 Th. absolutem Mothylalkohol, ver- 
mischt die Losung nach und nach mit 1 Th. konc. Schwefelsaure und erhitzt die Mischung 
etwa 24 Stunden lang unter Buckflusskiihlung auf dem Wasserbade. Hierauf destillirt 
man im Wassordampfstrome ab. Die sich abscheidende Oelschicht wird sehr sorgfaltig 
mit Wassor gewaschen, hierauf trocknet man sie durch Schiitteln mit entwiissertem Na- 
triumsulfat und filtrirt. — Destillation iiber freiem Peuer liefort oin weniger gut ricchen- 
des Produkt.



Higenschaften. Farblose Flussigkeit von angenehmem Geruch. Spec. Gew. 1,1819 
bei 16° 0. Siedep. 220°. In Wasser gehr scliwer lbslich, leicht lbslich in Alkohol und 
Aether, mischbar mit fetten und litheriscbon Oelon. Die wasserige Lbsung wird durch 
Bisenchlorid violett gefarbt. Mit starken Basen (KOH, NaOII) entstehen leicht zersetz- 
bare salzartige Yerbindungon vom Typus CeH.t . C020H30M , beim Erhitzen mit atzenden 
Basen oder mit konc. Śalzsaure erfolgt Spaltung in Salicylsaure und Methylallcohol, 
bez. Methylchlorid. Durch Einwirlcung von starkem wasserigon Ammoniak entsteht Sa
licylamid.

Anwendung. Wird in Gabon yon 1—2g taglich 3—4 mai bosonders gegen Rheuma- 
tismus angewendet. In Amerika namentlich in der Form des naturlichen Wintergreenbls. 
Technisch zu Zweckon der Parfumorio und der Kosmetik.

Dijodsalicylsauremethylester(-ather). Sano form. O0II, J.j (OH) 00., OH.,. Mol.-Gow. 
=  404. Entsteht durch Einwirkung von Jod auf Salicylsauremetbylester. Farblose Na- 
deln, ohne Geruch und Geschmack, lbslich in 10 Th. heissem Alkohol, sehr leiclit los- 
lich in Aether, scliwer lbslich in Wasser und in Glycerin. Enthalten 62,8 Proc. Jod. 
Schmelzp. 110°. Durch Erhitzen mit konc. Salpetersaure oder konc. Schwefelsaure wird 
Jod abgespalten. Ferriclilorid farht die wasserige Lbsung violett. Durch Natronlaugo 
wird die Yerbindung beim Erhitzen yerseift; beim Erkalten krystallisirt das Natriumsalz 
der Dijodsalicylsaure in glanzonden Nadeln aus.

Bei weichem Schanker und ais Austrocknungsmittel bei frischen und eitorigen 
Wunden, ferner in der Augenheilkunde.

Salicylamidum. S a licy lam id . S a lic y lsa u re a m id . O^HjOH . OONH,. Mol.- 
Gew. =  137. Zur Darstellung behandelt man Salicylsauremethylester entweder mit 
trocknom Ammoniakgas oder mit konc. wasserigem Ammoniak. Das entstandene Salicyl
amid wird entweder aus siedendem Wasser oder aus heissem verdunnten Alkohol um- 
krystallisirt.

Farbloses oder gelblichweisses, loichtos Krystallpulyer, geschmacklos, in Wasser 
etwas leichtor lbslich ais Salicyls&ure. Die wasserige Losung wird durch Ferriclilorid 
yiolett gefarbt. Schmelzp. 138°. Durch Erhitzen mit Natronlaugo wird es in Natrium- 
salicylat ubergofiihrt unter Froiwerden von Ammoniak.

Salicylamid wirkt wie Natriumsalicylat, aber starker analgetisch. Dosis mehrmals 
taglich 0,2—0,3 g.

Acidum sulfosalicylicum. S u lfo sa licy ls ilu re . S a licy lsu lfo n sau re . C6H3(S03H) 
O H . CO>H. Mol.-Gow. — 218. Niclit zu yerwechseln mit Salicylschwefelsaure 08H, 
(S04H)CO,H!

Zur Darstellung erhitzt man 1 Th. Salicylsaure mit 2—3 Th. konc. Schwefelsaure 
einige Stunden auf 160°. Man giesst alsdann das Reaktionsprodukt in viel Wasser, dige- 
rirt mit einem Ueborschuss von Baryumkarbonat und scheidot durch Verdampfen des Fil- 
trates zunachst das Baryumsalz Ba(C,H5SO0)2 -f- 4 H20  ab. Man liist dieses in Wasser, 
yersetzt die Lbsung mit berechneton Mcngon Schwefelsaure und dunstet das Filtrat ein.

Farblose, lange, diinne Nadeln, in AYasser und in Alkohol sehr leicht lóslicli. 
Schmelzp. 120°. Die wasserige Losung giebt mit Ferrichlorid burgunderrothe Farbung. 
Fallt Eiweiss; die 20procentige Losung dient (Itocidsches Roagens) zum Nachweis von 
Eiweiss im Harn.

Natrium sulfosalicylicum. S au re s  sa lic y lsu lfo sa u re s  N atrium . 08H3(OHj . 
C O .,H .S03Na. Mol.-Gew. =  240. Zur Darstellung werden 218 Th. Salicylsulfostare in 
wasseriger LOsung mit 84 Th. reinem Natriumbikarbonat tlieilweise neutralisirt und durch 
Eindampfen zur Krystallisation gebracht.

Farblose Krystallo oder weisses krystallinisches Pulyer, in 25—30 Th. Wasser los- 
lich, fast unloslich in Alkohol und in Aether. Die wasserige Losung rothet Lackmus 
und wird durch Ferrichlorid burgunderroth gefarbt; yerdiinnte Schwefelsaure liellt diese 
Farbung auf. Durch Baryumchlorid entsteht kein Niederschlag. Durch Bleiacetat ent
steht nacli einiger Zeit cin Krystallmagma des schwerlbslichen Bleisalzes. Giebt mit Eiweiss 
einen in Natriumchlorid unloslichen Niederschlag.

Ais Ersatz des Natriumsalicylates gegen Gelenkrheumatismus. Besitzt nicht den 
unangeuelimen Goschmaclc und zeigt nicht die Nebenwirkungen des yorigen, wirkt aber 
schwaclier. Dosis 0,5—1,0 g mehrmals taglich. Ferner ais Eiweissreagens.

Acidum dijodosalicylicum. D ijo d sa lic y lsa u re . 08H„J.,OHOO.,H. Mol.-Gew. 
== 390. Die Darstellung erfolgt durch Einwirkung berechneter Mengen von Jod und Jod- 
saure auf Salicylsaure in alkoholischer Losung. Zur Reinigung fiihrt man die Saure durch 
Kochen mit Natriumkarbonat in das schwerlbsliche Natriumsalz iiber und gewinnt die frcie 
Saure durch Zorlegen desselben mit Śalzsaure.

Farbloses, mikrokrystallinisches Pulver in 1500 Th. kaltem oder 660 Th. siedendem 
Wasser lbslich, leicht lbslich in Alkohol und in Aether, von siisslichem Geschmack, nicht 
atzend. Die wasserige Losung reagirt sauer, wird durch Ferrichlorid yiolett gefarbt; 
rauchendo Salpetersiiure spaltot Jod ab.



Wirkt analgetisch, antithermisch, antiseptiscli und die Herzthatigkoit hemmend; bei 
Rheumatismus etc. wio Salicylsaure zu 1,5—4,0 g pro dio. Moist ais Natriumshlz ange- 
wcndet.

Natrium dijodosalicylicum. D ijo d sa lic y lsa u re s  N a triu m . O0Hj J s(OH)CO..Na-+- 
21/,2H20. Mol.-Gew. =  457. Wird durch Neutralisation von 390 Th. Dijodsalicylsaure 
mit 53 Th. wasserfroiem Natriumkarbonat (Na20 0 3) in wasseriger Losung orhalten.

Farbloso Blattchon oier lange platte Nadeln, in 50 Th. Wasser von 20° loslich. 
Reaktionen und Anwendung wio dio freie Saure.

Acidum dithiosalicylicum. D ith io sa lic y lsa u re . [S . 0„H8 . OH . COaH]g. Mol.- 
Gew. =  338.

Darsteliuny. Man erliitzt 2 Mol. Salicylsaure mit 1 Mol. Ohlorschwefel S2012 langere 
Zeit auf 120 —150°‘ wobei lobhafte Reaktion unter Entwoichung von Chlorwassorstoff eiu- 
tritt. 2 08H4(0 H )C 0 ,I:I+  S.2C12 =  21101 +  [S -C 6H3(OH)CÓ2H].2. Man lflst die harz- 

artige, gelbe Reaktionsmasse in NatriumkarbonatlSsung (wobei
S—C6H3(OH)CO,H Sehwofel ungelost zuriickbleibt) und fallt aus diesor Losung die
1 " freie Saure durch Zusatz von Salzsiiure. Das Reaktions-

S—Oe II, (OH) C02 H produkt ist ein Gemenge zw eie r isomerer Sauren, dereń
Dithiosalicylsaure Natriumsalzo man trennen kann. Zu diesom Zwecke wird dio Lo

sung der Natriumsalze mit Natriumchlorid (Kochsalz) vorsetzt, wo- 
durch sieli nur das Salz Nr. I  =  00,2Na . OH. OS =  1 :2 :8  unloslich absclieidet, wahrend 
das Salz Nr. I I  =  C02Na . OH . OS == 1 : 2 : 5 in Losung bleibt. Aus den so getrennten 
Salzen werdon dio freien Sauren durch Zusatz von Salzsiiure in Freiheit gesetzt und durch 
Sattigen mit Natriumkarbonat wioder in die Natriumsalzo ubergefuhrt.

Natrium dithiosalicylicum I. D ith io n  I. D ith io sa lic y lsa u re s  N a triu m  I. 
[S—O0H3(OH)CO2Na].j. Mol.-Gew. =  382. Entspricht dem durch Kochsalz unloslich 
abgescliiedenen Natriumdithiosalicylat. — Gelbliches, amorphes, etwas liygroskopisches 
Pulver von alkalischer Reaktion. Die wiisserige Losung ist braunlich und wird durch 
Ferriohlorid v.iolett gefarbt. Sauren verursachen milchige Triibung, dio sich zu einem 
gelbbraunlichen Harz zusammenballt. Durch Bleiacetat entsteht ein gelblicher Nieder- 
schlag, welcher boim Erhitzen mit Natronlauge in schwarzes Bleisullid uborgelit.

Natrium dithiosalicylicum II. D ith io n  II . D ith io sa lic y lsa u re s  N a triu m  II. 
[S—C0 H3 (O H) OOo Na],2. Mol.-Gew. =  382. Entspricht dom durch Kochsalz nicht unlos
lich abgescliiedenen Natriumdithiosalicylat. Graues, liygroskopisches, in Wasser losliches 
amorphes Pulver. Die wasserige Losung ist braunschwarz; Sauren erzeugen in ihr 
schmutzig-woisse Fallung, dio sich zu einem dunklen Harze zusammenballt. Das sonstige 
Verhalten wie Dithion I.

Dithion schlechthin heisst das nicht getrennte Gemenge der beidon ebeu besclirie- 
benen Salze.

Die vorstehend beschriebenen Salze (Dithion, Dithion I  und Dithion II) wirkon 
antiseptiscli und antipyretisch wie Salicylsaure bez. Natriumsalicylat, aber erheblich starker, 
angeblich ohne storende Nebenwirkungcn. Gebraucht wird zur Zeit besonders Nr. II  Lei 
Gelenkrheumatismus in Gaben von 2—4 g pro die.

Bismutum dithiosalicylicum. T hioform . D ith io sa lic y lsa u re s  W ism ut. Formel 
angeblich: fS—OcH3(OH)002—BiO]» +  Bi,Oa +  2 H20, aber zweifelhaft. Wird erhalten, 
w°nn die Losung von 1 Mol. des ditliiosalicylsauren Natriums I  oder I I  oder des Ge- 
nienges beider mit 4 Mol. neutralen Wismutnitrates bei Gegenwart von Natronlauge 
digerirt wird.

Gelbbraunes, geruchloses, in Wasser unldsliches Pulver. A o u sse rlich  ais geruch- 
loses und ungiftiges Antiscpticum bez. ais Jodoformersatz empfohlen. In n e r l ic h  liei 
Magen- und Darmkatarrh in Gaben von 0,2—0,5 g.

Acidum tetrathiodichlorosalicylicum. T e tra th io  d ic h lo rsa lic y lsa u re . [S2 : C0I I . 
1*1 • (OH) 00,2II],2. Mol.-Gew. =  469. Zur Darstcllung werden 2 Mol. Salicylsaure mit
2 Mol. Ohlorschwefel (2 S2C12) langsam auf 120—140° erhitzt bis Chlorwasserstoff nicht 
niehr entweicht (s. Acidum dithiosalicylicum). Das Reaktionsprodukt wird mit Natrium
karbonat +  Wasser in Lbsung gebracht und die freie Saure durch Salzsiiure ausgefallt.

Rotligelbes Pulvor, bei 150° erweichend, bei 160° scbmelzend, in Wasser unloslich. 
wird iiu sserlieh  ais Antisepticum in Form von Streupulvern angewendet.

Acidum phenylo-salicylicum. o-O xydipheny lkarbons& ure. O0H5 . C0H3. OH. 
OOaH. Mol.-Gew. =  214.

o h  Rei der trockenen Destillation eines Gemisches gleicher Molekule
/ \  A Calciumbenzoat und Calciumsalicylat entsteht „Oxydiphenylketon“, welcbes

— i durch Schmelzen mit Kaliumhydroxyd die o-Oxydiphenylkarbonsaure liefert.
[ \ Weisses Pulver, in Wasser schwor loslich, leichter loslich in Alkohol, Aether
V und Glycerin. Ais Wundantisepticum, besonders ais Streupulyer empfohlen.
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Dieses innere Anhydrid der Salicylsaure entsteht durch

Erwarmen von Salicylsauro mit Phosphoroxyclilorid. Krystallisirt aus Alkohol in farblosen, 
glanzenden Nadeln. Schmelzp. 261—262°. Yerbindet sich leicht mit Chloroform, dient 
daher zur Darstellung des sog. Salicylid-Ohloroforms, s. d.

Salicylursaure. Salicoylglycocoll 0Ha—NH(07H50 3)0 0 2H. Diejenigo Verbindung, 
ais welolie e i ii T lie il der in den Organismus eingefiihrten Salicylsaure durch den Harn 
ausgeschieden wird. — Der mit Phosphorsauro schwach angesauorte Harn wird mit Aether 
ausgeschuttelt. Der nacli dem Vord unsten der Aetherlosung hinterbleibende Riickstand 
wird zur Yortreibung beigemengter Salicylsaure im Luftstrome auf 140—150° orwarmt, 
dann aus Wasser umkrystallisirt. In kaltem Wasser sehwer losliche, farblose Nadeln. Die 
wiisserige Losung wird durch Ferrichlorid yiolett gefarbt.

Acidum salicylosum.

Acidum salicylosum. Salicylige Siiure. Salicylwasserstoff. Spirige Siiure. 
Salicylaldebyd. o-Oxy benzaldehyd. 0,.11,011. CIIO ( l : 2). Mol. Getv. =  122.

Kommt fertig gebildet vor in dem atherisehen Oele der Bliitlien verschiedener 
Spiraea-Arten, z. B. Spiraea ulmaria L. Wurde fruher gewonnen durch Oxydation des 
zugehorigen Alkohols, d. i. des Saligenins C„H,.0H.CH20H. Gegenwartig synthetiseh nach 
der RBiMBB-TiBMAKN’schen Reaktion dargestellt.

D a rs te llu n g . In oinem mit Riłckflusskuhlei' vei'bundenen Kolben von 1 1 Fassungs- 
raum erwarmt man eine Losung von 50 g Phenol (absolut) in 450 g Natronlauge (aus 
150 g NaOH und 300 g Wasser) auf 50—60° und liisst durch die Kuhlrohre unter dfterem 
Umschiltteln in kleinen Portionen 75 g Chloroform zufliessen. Es erfolgt Temperatur- 
erhohung, die Eliissigkeit farbt sieli voriibergehend violett, zuletzt orangeroth. Nachdem 
alles Chloroform zugegeben, erhiilt man die Eliissigkeit noch 1—2 Stunden im Sieden, 
destillirt alsdann noch yorhandenes Chloroform im Wasserbade ab und liisst die Reaktions- 
fliissigkeit erkalten. Hierauf siiuert man mit verdiinnter Schwefelsiiure an und unterwirft 
die sa u re  Losung der Destillation mit Wasserdampf. In das Destillat gehen Uber: 
o-Oxybenzaldehyd (d. i. Salicylaldebyd) und Phenol. Man sehiittelt das Destillat mit Aether 
aus, bringt die atherischc Losung durch Abdunsten auf ein kleines Yolumen und sehiittelt 
sic mit saurem Natriuinsulfit, wolchcs mit dem Salicylaldebyd, nicht aber mit dem Plienol, 
eine krystallisirende Verbindung eingeht. Man reinigt die Krystalle durch Absaugen und 
Waschen mit Alkohol, zersetzt sie durch Erwarmen mit yerduniiter Schwefelsaure, sehiittelt 
den Salicylaldebyd mit Aether aus, liisst diesen verdunsten und reinigt den hinterbleibenden 
Salicylaldebyd durch Destillation uber freier Flamme.

C6H6 . ONa - f  3 NaOH - f  CHC13 =  C0H4(ONa)CHO +  3NaCl - f  2H20.

E ig e n sc h a fte n . Farblose, angenehm bittermandelblartig riechende, brennend 
schmeckende Eliissigkeit von oliger Beschaffenheit und schwach saurer Reaktion. An der 
Luft nimmt sie bald rothliche Farbung an, auch bildet sieb in ihr Salicylsaure. Sie er- 
starrt boi — 20°C. zu grossen durchsicbtigeu Krystallen und siedet bei 196°C. Das spec. Gew 
ist bei 15° C. =  1,1725. In Wasser wenig liislich, leicht loslich in Alkohol und in Aether. 
Mit Wasserdampfen fliichtig (j?-Oxyhenzaldehyd ist mit Wasserdampfen nicht flttchtig!) 
giebt mit saurem Natriuinsulfit eine krystallisirende Verbindung.

Die wiisserige Losung wird durch Eisenchlorid ,intensiv yiolett gefarbt. Der Salicyl- 
aldehyd yerhalt sich wie ein einwertliiges Phenol. Das H-Atom der OH-Gruppe ist durch 
Metalle yertretbar, z. B. C6H4. CHO . ONa. Diese salzartigen Verbindungen wurden fruher 
„Salicylite" genannt.

A u fb e w a liru n g . Vor Licht gesehiitzt, in kleinen, durch Korko wohlyerschlossenen 
Gefassen.



A n w e n ilu n g . Salicylaldehyd wirkt desinficirend und antiseptisch, imierlich angeb- 
lich aucli diuretisch. Man liat ihn zu 0,2—0,3 g 3—4mal tagliek gegen Wassersucht ge- 
gebcn. Stbrt Icicbt dic Verdauung, Gaben von 5 g sollen Intoxikation bewirken. Aus- 
scheidung durch den Urin, angeblich unyerandert.

Potlo s a l ic y lo s a .  11 ANN ON.
Bp. Tincturae salicylosae 2,0 

Sirupi Sacchari 30,0 
Aquae destillatue 170,0.

S. 2—3 stundlicli eiuon EsslOffel.

S irupus salicy lo sus . H annon. 
Bp. Acidi salicylosi guttas 10 

Spiritus Vini guttas 30 
Sirupi Sacchari 60,0.

Tinctura salicylosa.
Bp. Acidi salicylosi 1,0

Spiritus diluti (0,892) 9,0. 
Dosis =  20 Tropfcn.

Acidum silicicum.
Die yerschiedeneu Formen, in welchen uns die natiirlick vorkommende oder kiiust- 

licli hergestellte Kieselsaure entgegentritt, lassen sicb auf zwei Modifikationen, die kry- 
stallisirte und amorpbe Kieselsaure, zuruckfiihren.

I. Terra silicea praeparata. Silicea. Kieselerde. (Juarzpulyer. Terra 
ritrescibilis. Si<>, =  60. Ist natiirlich yorkommendes krystallisirtes Kieselsaureankydrid
SIO.,, wird durch Mahlen moglichst eisenfreien Quarzes dargestellt und zweokmassig von 
Porecllanfabriken oder Glasfabriken bezogen. — Es ist unloslich in allen Sauren — mit 
Ausnahme der Fluorwasserstoffsaure — wird auoh durch Kochen mit wasserigen Losungen 
der kohlensauren oder atzcnden Alkalien unter gewohnlichem Druek niclit merklicli an- 
gogriffien, dagegen durch Schmelzen mit kohlensauren oder atzenden Alkalien (K.j00 3, Na., 
C03, KOH, NaOlI) in losliclie AlkalisilOcate verwandelt, d. i. aufgeschlossen. Durch Erhitzen 
mit Fluorwasserstoffsaure wird es vollstandig ais Siliciumiiuorid SiFIj yerfltichtigt.

Es wurde vorubergehend in Gaben von 2—4 g 3—4 mai tagliek gegen kabituelle 
Verstopfung angewendet und liat kier wohl durch mechanische Reizung der Darmscklcim- 
haut gewirkt. — In der ckemiscken Praxis kann man es zuijv Filtriren der starken Sauren 
und der Laugen (alinlich wie Asbest, mul Glaswolle) benutzen.

II. Acidum silicicum amorphum. Silicon praecipitata. Amorpbe Kiesel
saure. Zur Darstellung fiigt man zu einer mit dem gleichen Yolumen Wassor yerdlinnten 
Ldsung von Kali- oder Natron-Wasserglas so lange Salzsaure, bis eine Probe der Fallungs- 
llussigkeit mit Methylorange deutlicb rotlie Farbung giebt. Man dampft die Flussigkeit 
auf dem Wasserbade zur Trockne und wiiscbt den binterbleibenden .Riiekstand mit warmem 
Wasser aus, bis das ablaufende niclit mehr sauer reagirt. Man presst das Wasser ab, zer- 
kleinert den Presskuoben, trocknet ihn und yerwandelt ihn in ein Pulyer.

Die im Wasserbade ausgetrocknete Kieselsaure hat die Formel Si03H., .Mol.-Gew. 
=  78. Sie ist ein zartes, weisses, selir leichtes Pulyer, ist’ in Wasser unloslich, in heisser 
Aetzkali- oder Aetznatronlauge leiclit loslich.

Man giebt sie innerlich zu 0,06 g tiiglick 2 mai in Tabletten und zwar in Yer- 
bindung mit Calciumpbospbat zur Unterstutzung retardirter Knoehenbildung. Ob an Stelle 
gefallter Kieselsaure etwa Kieselgubr untergeseboben ist, lilsst sicb durch das Mikroskop 
leicbt erkonnen.

III. Acidum silicicum pultiforme. Sillead. Brelfbrmige Kieselsaure. Man
erhalt diese, wenn man die sub II gefiillte und ausgewascbene Kieselsaure in einem 
leinenen Kolaterium abtropfen lasst, aber nicbt austrocknet. Z.usammensetzung Si03H2 
-j- x aqua.

Man yerwendet sie unter dem Namen „ S ilic a d 11 ais Exeipiens fiir Arzncistoffe, so 
zu sagen ais Salbengrundlage.



IV. Terra infusoriorum. Infusorienerde. Kieselgulir. Findet sich in grossen 
Lagern, yermutklick den ausgetrockneten Beckcn friiherer Teiche und Seeen in der Liine- 
burger Hcide, in der Nake von Berlin, in Bohmen boi Bilin u. a. O. und bestekt aus den 
Kieselpanzern abgestorbener Diatomeen, im gegliikten Zustande aus Kieselsaureankydrid SiCĘ. 
Das Naturprodukt wird zur Zerstbrung beigemengter organisclicr Substanz calcinirt, dann 
gemahlen und geschlammt und kommt je nach der Reinheit ais weisses bis rothlickes 
(wegen Eisengekalt) Pulyer in den Handel. Fur pkarmaceutische Zwecke zu einpfehlen 
ist die Sorte: Terra silicea calcinata praecipitata.

Sie wird angewendet zur Herstellung der UimPscken Specialitateu, ais Konstituens 
fur Pillen, feruer zur Aufnabme von Brom und Formaldehyd und zu Aetzpasten, z. B. mit 
Milcksaure, zu Zalnipulvern und Zahnpasten.

Teehnisck zur Fabrikation von Dynamit, ais Warinescliutzmasse in Geldsckranken 
und fur Bekleidungen von Dampfrohren, zur Herstellung von Wasserglas, zu Kitten und 
vielen anderen Zwecken, z. B. ais Yerpackungsmaterial fiir Sauren u. dergl.

Infusorienerde ist selir leickt durck das Mikroskop nackzuweisen. Boi 100—300facher 
Ycrgrdsserung erkennt man auf den ersten Blick die ckarakteristiscken Formen der 
Diatomeen.

V. Tabashir nennt man Konkretionen, die im Bambusrokr (Bambusa arundina- 
cea L.) yorkommen. Erbsen- bis nussgrosse Stiieke, aus fast reiner amorpker Kieselsaure 
bestekend. In der Hindu-Medicin ais Tonieum, Apkrodisiacum und Lungenmittel benutzt.

Śckmilzt man amorpke oder krystallisirte Kieselsaure mit kohlensauren oder atzenden 
Alkalien, so erhalt man Alkalisalze der Kieselsaure in Form wasserldslieker Glasfliisse. 
Die ckemiseke Zusammensetzung derselben ist je nach dem Verkaltniss, in welckem Kiesel
saure und Alkali angewendet werden, yersekieden.

VI. Liquor Kalii silicici. Kalium silicicum sulutum (Helv.). Kaliwasscr- 
glas. Silicate de potasse dissous (Gall.). Liqneur des cailloux. Eine farblose oder 
gelblicke, gerucklose, sirupdicke, stark alkaliscke Fliissigkeit. Spec. Gew. 1,30—1,35 (Helv.), 
1,282 (Gall.).

D a rs te llu n ff. 150 Th. feiner Quarzsand (oder Quarzpulver oder Infusorienerde), 
100 Th. Pottascke und 10 Th. Holzkoklenpulyer werden im Glukfeuer geschmolzen und 
5—6 Stunden im Sckmelzen erkalten. Man liisst die Schmelze in kaltes Wasser laufen, in 
welckem sie in kleine Stticke zerfallt. Man bringt diese durck Kocken mit Wasser in 
Dampftopfen unter gesteigertem Druck in Losung und stellt die geklarte Losung durck 
Eindampfen auf das geforderte spec. Gew. Enthiilt die Losung Kaliumsulfid, so muss 
dieses durck Erwarmen mit Kupferfeilspakncn zersetzt und beseitigt werden. Das Kali- 
wasserglas ist eine Misckung von Kaliumtrisilikat Sii)0?K2 mit Kaliumtetrasilikat Si409K.,.

VII. Kalium silicicum purum. Iteines Kaliumsilikat oder kieselsaures Ka
lium. K2Si03 =  154. Zur Herstellung dieses in der Mineralwasserfabrikation gebrauekten 
Salzes śckmilzt man eine sorgfaltig kergestellte Misckung yon 100 Tk. frisckgegliłktem 
reinem Kaliumkarbonat mit 43,5 Th. feingepulyertem Quarz, bis die Masse okne Koklen- 
saure-Entwickelung rukig fliesst. — Man giesst den Fluss in einen Porcellanmorser, bringt 
ikn in die Form erbsengrosser Stiieke und bewakrt diese ihrer liygroskopischen Eigen- 
schaften wegeu in moglickst dicht gescklossenen Gefiissen auf.

VIII. Liąuor Natrii silicici (Germ. III). Jfatrium silicicum li<juidum. Katron- 
wasserglas. Silicate de soude liquide. Wird in gleicker Weise kergestellt wie das 
Kaliwasserglas, nur werden auf 100 Tk. Quarzpulver 52 Tk. calcinirtes Natriumkarbonat 
und 6 Tk. Holzkoklenpulyer angewendet. — Spec. Gew. 1,30—1,40 (Germ. III). Alkalisch 
reagirende, sirupose. Fliissigkeit.

Verreibt man gleicke Gewicktstheile Wasserglaslosung und Weingeist (90 °/0), so 
muss sick ein korniges, nickt breiartiges oder sckmieriges Salz in reicklicker Menge aus- 
scheiden. Die abfiltrirte Fliissigkeit darf rotkes Laclcmuspapier nickt blau farben, andern- 
falls ist das Praparat zu stark alkalisch, bezw. natronlaugehaltig. S. w. u.



IX. Natrium silicicum purum. Reines Natriumsilikat. Reines kieselsaures 
Natrium. Na2Si03 =  122. Wini in der namliehen Weise bereitet, aufbewahrt und an- 
gewendet wie Kalium silicicum purum, nur ycrwendet man ein inniges Gcmiscb von 100 Th. 
frisch calcinirtem Natriumkarbonat mit 56,6 Th. Quarzpulver.

Doppelwasserglns, Y itrum  so lu tum  du p lica tu m , nenut man in der Technik 
ein Gemisch aus 3 Th. Kaliwasserglas mit 2 Th. Natrouwasserglas.

A u fb e w a h ru n g .  Die Aufbewahrung der Wasserglasliisungen erfolgt in Gefassen 
mit Gummistopfen (oder Korkstopfen). Glasstopfen werden bald derartig eingekittet, dass 
die Oeffnung der Flaschcn ohne dereń Zertrummerung unmoglich wird.

A n w e n d u n g .  Zum Gebrauch fur die Minerał wasscrfabrikation diencn die reineu 
Praparate. Diesc werden auch abgegeben, wenn Kalium- bezw. Natrium silicicum ftlr 
den inneren Gebrauch verordnet werden sollton. Yerordnet der Arzt TJ.ąuor Kalii oder 
Nutrii silicici, so siud 331/8procentige Losungen dieser Salze zu dispensiren. Man schreibt 
diosen Silikaten, in Gabon von 0,3 —1,0 g 3—4 mai taglich mit v ie l  Wasser vcr- 
dunnt, eine auflosende Wirkung gegenllber harnsauren Konkretionen zu, yerordnet sie 
daher boi Gicht.

A eu sse rlich  dienen Wasserglasliisungen, indem man mit ihnen Pappe, Leinwand, 
Gazę trankt, zur Herstellung der „W a ssc rg la sv e rb a n d e “. Hierbei ist Riicksiekt 
darauf zu nehmen, dass die betr. Losungen nicht zu stark alkalisch sind. Wenn man eine 
klcine Stelle des Handriickens mit Wasserglas bestreicht, so darf nach 1/.t—1/2 Stunde 
Aetzung der Haut nicht wahrzunehmen sein. — Man hilte sich auch, dass nicht fur 
Wasserglas die diesem aknliche Kali- oder Natronlauge bezogen oder abgegeben wird! 
Man unteriasse die angegebene Prlifung mit Weingeist niemals. Grobe Verwechslungen 
mit Natronlauge sind wic folgt zu erkennen: 1) Fiigt man zu 10 ccm Wasserglasldsung
3—4 Tropfcn Mercurichloridlosung, so darf nicht sofort Ausscheidung von gelbem Mercuri- 
oxyd erfolgen, die Flussigkeit muss yielmehr zunachst cinige Zeit klar bleiben. 2) Yer- 
setzt man 5 ccm Wasserglasldsung mit 5 ccm Kreso!, so erfolgt Ausscheidung von Kiesel- 
saure. Liegt Natronlauge vor, so bleibt die Flussigkeit klar.

Die A nw endung  in  der T ech n ik  beruht darauf, dass aus den Alkalisilikaten 
schon durcli Binwirkung der Luft-Kohlensaure allmahlich Kieselsaure abgeschieden wird. 
Da ferner boide Artcn von Wasserglasldsung melir Kieselsiiurc gelost enthalten ais den 
normalen Silikaten entsprechen wiirde, so sind sie im Stande, weitere Mengen von Basen 
aufzunekmen. Auf diesen beiden Ursachen beruht die Verwe,ndung des Wasserglases zu 
Kitten. Ausserdem wird es benutzt zum Weichmachen des" Wassers, ais Zusatz zur Starkę 
zum Steifen der Wascke, ais Zusatz zur Soda (angeblick zur Vorbesserung), zum Fiillen 
der Seife, Unyerbrennlichmachen der Gewebo und anderen Zwecken mekr.

Cyanit. Einzig wahre feuerfesto, fliissige Anstrichfarbe ist eine Losung yon techni- 
schem Wasserglas.

llenkePs Bleichsoda ist zur Trockne yerdampfte Misckung von etwa 2 Th. Soda 
mit 1 Th. Natronwasserglas. Das Praparat soli (!) besser reinigend wirken ais reine Soda.

Ausfiillcmlcr gefiirbter Kitt fur tiiclicr, Kisse 
Spriinge in Eisen, Kupfcr, Mossing, Stein.

A.
Kp, Boli rubrao

Cretae laevigatac 
Vitri pulTemti
(vcl Terrae Infnsoriorum) aa 20,0 
Pulveris vci Limaturae Ferri 
Litliargyri praeparati 
Graphitao pulreratae a:i 10,0 
Calcariae in ucre dilapsao 60,0.

Saramtliche Bestandtheile werden zu einem feinen 
Pulver innig gemischt, darauf u n m itte lb a r  
vor dem G e b ra u ch  mit Leiutilfirniss zueiner 
weichen Pasta angestossen.

Mit yiel Wasserglas verdiinnt, kann dieser Kitt 
auch ais Ketortenboschlag yerwendet werden.

B.
Kp. Zinci oxydati yenaiis

Mangani hyporoxydati aii 100,0 
Vitri yel Terrae Infusoriornm 50,0 
Graphitao 15,0.

Die Mischung der innig feinen Pulyer wird mit 
Kali- oder Natronwasserglas zueiner weichen Pasto 
angeruhrt, welche sogleich zu yerbrauchen ist.

W a s s e rg la s k i t t  u n d  F i i l l k i t t
fbr Eisen, Zink, Stein etc.

A.
Bp. Ferri limati yel pulyerati q, y.

Vitri soluti duplicati q. s.
M. Wird grausehwarz.

B.
Kp. Antimonii crudi pulv. q. y.

Vitri soluti duplicati q. s.
M. Wird grausehwarz und politurfiihig.



C.
lip. Zinci metallici pulverei q. v.

Yitri soluti duplicati q. s.
M. Wird gran, dient auch ais Kitt fiir Zink.

Kitt zuni Ausffillen
der liisse und Spal ten in Holz. 

lip. Serraginis ligneae subtilioris 
(feiue SUgespiine)

Cretae laevigatae aa 
Liąuoris Natri silicici q. s. 

nt fiat pasta mollior. liecens paretur.
Zum Fest- und Einkitten eiserner Stilbe, Klammern, 

Haspen etc. in Mauer oder Stein, 
lip. Arenae siliceae subtilioris 100,0 

Cretae laevigatae 20,0 
Boli albae 10,0

Die Miscłiung der innig feinen Pulver wird mit 
Calcariae ustae bydratae 15,0 
Liąuoris Natrii silicici q s. 

zu einem Brei vernrbcitet, welcber bald zu ver- 
brauchen ist. — Dicse Mischung in Teigform 
kann aucli ais Ausfullkitt fiir Stein gebrauclit 
werden.

01'eiikitt, weisser. 
lip, Argillae albae 20,0

Barytae sulfuricao 50,0 
Yitri vel Arenae siliceae albissimae 30,0 
Calcariae subcarbonicae 

vel Calcariae ustae in aere 
dilapsae 20,0.

Lic Mischung der sehr feinen Pulver wird mit 
Kaliwasserglas zu cincr weiclien Pastę vcrarbeitet, 
welche sogleich zu vcrbrauchen ist.

Zur Darstellung eines farbigen Ofenkittes wird in 
Stelle des Barytsulfats weisser oder rother 
Bolus oder die gewilnsclitc Farbę (Bergblau, 
Zinnober, Grapliit etc.) genommen.

Ketorten- und Kolbenbesclilag.
Beschlag fur glltserne ltetorten und IColben.
Rp. Spati fluoriei 100,0

Vitri vel Terrae Infusoriorum 200,0 
Liąuoris Kalii silicici et 
Liąuoris Natrii silicici aa q. s. 

l)io hbelist feinen Pulver werden gemischt und mit 
dem Wasserglas zu einem dtinncn Brei angerlilirt, 
mit welcliem die betreffenden Geriithe zweimal 
uberstrichen werden. Man trocknet zunUchst an 
der Luft, dann bei gesteigerter Temperatur.

Ein anderer und guter Kitt ist ein Gemisck aus 
Grapliit, Lelim und etwas Borax oder aus Glas- 
pulver (Infusorieuerde) und Chamottemehl ana 
10 Th. und 2 Th. Boraxpulver.

Steinkitt, saiirebostiindigor.
A.

Asbesti pulverati 20,0 •
Baryi sulfurici 10,0
Liąuoris Natrii silicici (50° B) 20,0

B.
Arenae subtilissime pulveratae 10,0 
Asbesti pulverati 10,0
Liąuoris Natrii silicici (50°B) 20,0 

Bor ais B aufgcfiihrte Kitt ist noch fester ais A.

Steinkitt zum Kitton
von Stein, Holz, Stein und Metali etc.
Bp. Terrae Infusoriorum

Lithargyri praeparati aa 10,0 
Calcariae liydricae 5,0 

misclit man
Olei Lini q. s.

so dass ein derber Brei entsteht, welcher stets frisch 
zu bereiten ist.

Steinkitt und Fullkitt
fur Thon-, Stein-, Cement-Estrich.

Rp. Calcariae bydratae 50,0 
Cretae laevigatae 100,0 
Argillae albae 10,0 
Liąuoris Natrii silicici q. s.

Man stclle einen Brei dar, welcher sogleich zu ver- 
brauchen ist.

Fiirbung wird der Mischung durch rotlien Bolus, 
Terra de Siena (gebrannte und ungebrannte), 
griine Erdc, Ocker, Bergblau etc. gegeben.

Steinkitt, weisser
zum Kitten von Marmor, Alabaster etc.

Rp. Zinci oxydati 100,0
Cal cii carbonici 10,0
Caleii phosphorici 10,0
Magnesii carbonici 5,0
Magnesii phosphorici 5,0 
Liąuoris Natrii silicici q. s.

Man reibt die Mischung der feinen Pulver zu 
einem Brei an. Man streiclit letzteren auf die 
etwas angewiirmten Bruchfliiclien, presst diese zu- 
sammen und iiberlUsst den Gegenstand einige 
Tage der Ruhe.

Mastic-Cement.
Ein Gemisch von Sand, Kalkstein, Bleigl&tte und 

Leinttl. (Heeren, Analyt.)

Pagetfs Mastic.
Rp. Arenae subtilioris 100,0 

Cretae laevigatae 30,0 
Cerussae plumbicae 7,0 
Lithargyri 3,0.

Die Mischung der feinen Pulver wird mit gesiittig- 
ter Blciacetatlosung zu einer dicken Pastę an- 
gestossen, welcher man zufiigt

Olei Lini vel Papaveris 9,0

l*or celi ankitt.
Rp. Caseini recentis e lacte 

praecipitati q. v.
Liąuoris Natrii silicici q. s. 

ut fiat puls aeąuabilis.

Kunstlicbe Meerscliaummasse.
Rp. Caseini rccenter e lacte praecipitati q. v. 

Liąuoris Kalii silicici 
Liąuoris Natrii silicici aa

Misce, ut fiat massa fluida, quae immiscendo
Magnesiae ustae (vel Boloniitae ustij q. s. 

in massam plasticam redigatur.

Metallputzpasta.
Rp. Terrae Infusoriorum 50,0

Cretae laevigatae 50,0
Lapidis Smiridis laevigati 25,0 
Petrolei 5,0
Yaselini crudi 200,0.

Syndetikon (fliissiger Leim).

Rp. Liąuoris Natrii silicici 100,0 
Gummi arabici 10,0
Saccliari albi 30,0.



Holz, Pappe, Leinwand, mit Wasserglas bestriclieu, yerbrennen nicht mit Plamme; 
man benutzt es daber z«m Unverbrennliclimaobeii von Geweben etc. Ferner ist Wasser
glas ciii yortreff liclies Bindemittel yerscliiedener mineralischer Farbon zum Anstricb auf 
Holz, Stein imd Mauerputz, Zink (nicbt Eisen). Gut yertragen sieb damit Zinkoxyd, Baryt- 
sulfat, Kreide (nicht Bleiweiss). Uic Miscliung (etwa zu glcichen Theilen) ist stets frisck 
zu machen, da sie schncll erhartet.

Die Abgabe von Wasserglas iu '1'rinkgefassen sollte nie stattfinden.
Wasserglaskomposition, f e t t f r e ie  Seife, cin mit Mirbanol parfiimirtes schmieriges 

salbenartiges Gemisch ans 20 Th. Seife, 5 Th. Glycerin und 75 Th. Natronwasserglas. 
Wird zum Waschen der Wiisclie gebrauelit.

Acidum sozojodolicum.

Unter diesem gemeinsamen Namen sollen die ais „ S o z o jo d o l-P ra p a ra te "  in die 
Therapie eingefiihrten Salze der „Dijod-paraphenolsulfosaure“ zusammengefasst werden.

I. Acidum sozojodolicum. Sozojodolsiiure. Dijodparaplienolsulfosiiure. 
CeH2J2(0H)S03H - f  3 H20 . Mol.-(lew. =  480.

D a rs te llu n y .  Man ldst 1 Mol. paraphenolsulfosaures Kalium iu iiberschiissiger, 
etwas verdiinnter Salzsiiure und fiigt zu dieser Losting unter Umriiliren eine im Yerhiilt- 
niss 5 KJ : K J03 bereitete Losung von Kaliumjodid und Kaliumjodat. Das zunachst sieli 
ausseheidende Jod yersehwindet schliesslich, und die Fliissigkeit gesteht zu einein Krystall- 
brei, welcher das saure dijodparaphenolsulfosaurc Kaliumsalz darstellt. Durch Umsetzen 
der wasserigen Losung dieses Salzes mit Baryumcklorid erhiilt man das Baryumsalz, ans 

so , i i  welehem die freie Dijodparaplienolsulfosiiure durch Zerlegen mit verdUunter
A Schwefelsaure abgesehieden wird.

jl 1T Nadelformige Prismen, die iiber Schwefelsaure wasserfrei werden.
V J Leicht loslich iu Wasser, iu Alkohol und in Glycerin. Iu der Wund-

OH
Dijodparaphenoi- behandlung die 2 — 3procentige wassrige LiKiing ais gerucliloses, ungiftiges 

sulfosiiure. Antisepticum.
II. Kalium sozojodolicum (Erganzb.). Sozojodol-Kalium. Sozojodol scliwer- 

lbslicli. (JuH_.J JOH)S().K -|- 2 H.,0 =  500. Bei der oben angegebenen Darstellung er- 
halton und durch Krystallisation rein dargestellt.

Farblose, gut ausgebildete Prismen, in 70 Th. Wasser loslich. Die wiisserige Losung 
reagirt sauer uud wird durch Eerrichlorid veilchcnblau gefarbt, durch rauchende Salpeter- 
siiure wird unter Gelbfarbung (Bildung yon Pikrinsaure!) Jod ausgeschieden. Mit Baryum- 
chlorid entsteht krystallinische, in der Siedehitze losliche Eallung.

Wirlct sekretionsbeschrankeud und austrocknend. Mit 1—5 Th. T alcum  yenetum  
gemischt ais Trocken-Antiseptieum bei Ekzemen, ferner ais Brandsalbe.

III. Natrium sozojodolicum (Erganzb.). Sozojodol-Natrium. Sozojodol leicht- 
loslieli. C„H2Js(0Il)S03Na +  2 H,,0 — 484. Durch Neutralisircn der freien Saure mit 
Natriumkarbonat und Eindampfen der Losung lierzustellen.

Farblose Krystalle, iu 12 rlh . Wasser oder Glycerin loslich, von saurer Eeaktion, 
dem Kaliumsalz aknlieh. Die Losung in Glycerin bleibt im Lichte uuyerandert, diejenige 
m Wasser farbt sich allinahlich dunkler.

Wird stets da benutzt, wo Losuugen angewendet werden sollen. In der Wund- 
behandlung die 2—3 proc. wiisserige Losung.

IV. t f  Hydrargyrum sozojodolicum (Erganzb.). Sozojodol - Quecksilber.
C0H2J.2S03. OHg =  624. Wird durch Fallung koncentrirter Liisungen von Sozojodolnatrium 
und Mercurinitrat erhalten. Pomeranzengelbes, feiues Pulyer, in 500 Th. Wasser, sehr leicht 
in Koehsalzlosung loslich. Enthalt 32,05 Proc. Hg. Kouccntrirte wiisserige Losungen werden



unter Zusatz von Kochsalz oder andercn Halogenalkalisalzen kergestellt. Bei Lues mul 
ais Antiparasiticum. Die lOproc. Ldsung wirkt lltzcnd, die 2,5 proc. tiidtct dic Riiude- 
milbe sclion nacli 20—30 Minuten. Subkutan 0,05—0,08 g in Kalinmjodidldsung.

0,5 g Sozojodolquecksilber miissen sieli auf Zusatz von 1,5 g Kochsalz in 30 ccm 
Wasser mit nur schwacher Trubung auflosen. Einc Ldsung von 0,1 des Praparates in 
1 ccm Salpetersaure und 9 ccm Wasser werde durch Silbernitrat nur schwaeh gctriibt 
(Chlor). Einc Ldsung von 0,2 g des Praparates in 20 ccm Wasser, mit Hilfe von Salz- 
siiure bereitet, werde weder durch Baryumnitrat (Schwefelsaure) noch durch verdlinnte 
Schwefelsaure (Barytverbindungen) getriłbt. In der Wilrme vollig ililchtig. Sehr vor- 
s ic h tig  und vor L ic h t g e sc h iitz t  au fzu b ew ah ren .

Ammonium sozojodolicum. S ozo jodo l-A m m onium . O0H2J 2(OH)S03NH4 ==443. 
Farbloso Krystalle, loslich in 30 Th. Wasser.

Lithium sozojodolicum. S o zo jo d o l-L ith iu m . C8H2J 2(0H )S03L i =  432. Farb- 
lose, nadelformige Prismen, in 30 Th. Wasser loslich. Zu 1—3 g pro die bei Gicht, Ge- 
lenkrheumatismus.

Sozojodol-Magnesinm [08BL,J2(0H )S03]2 . Mg-f- 8H20  =  1018. Farblose dunno 
Nadeln, in 16 Th. Wasser, aucli in Alkohol leicht loslich.

t  Sozojodol-Zink [C„H,J2 (OH) S03]2 Zn +  61I20  =  1023. Farblose Nadeln, in 20 Th. 
Wasser, auch in Alkohol leicht loslich. Anwendung bei diversen katarrhalischen Affektionen 
der Naso etc., mit 10—15 Th. Talcum venetum vermischt oder in 3—5 proc. wasseriger 
Ldsung (bei Tripper). V o rs ic litig  aufzubewahren.

t  Sozojodol-Blei [O0H2J 3(OH)SO3]2Pb -j- HaO =  1075. Feine verfilzte, ursprung- 
lich weisse, bald gelblich werdende Ki-ystallnadeln, in 200 Th. Wasser Idslich. V o rs ic h tig  
und Tor L ic h t  g o sch iitz t aufzubewahren.

f  Sozojodol-Silber 08H2J 2(0H )S03A g =  533. Schwach gelblich-weisses, am Lichte 
sich bald violett-rdthlicli farbendes Pulyer, in kaltem Wasser schwer (1:350) loslich. Y or- 
s ic h tig  und vo r L ic h t g e sc h iitz t aufzubewahren.

Sozojodol-Aluminium [C8H.2J 2(0H )S 03]3A1 - |-3 H aO =  1356. Lockere, nadel- 
fdrmigo Krystalle, in 3 Th. Wasser, auch in Alkohol leicht loslich. Wirkt adstringirend.

A n w e n d u n g .  Die Sozojodolpriiparate werden auf Grand ihres hoheu Gehaltes an 
desinfieirenden Substanzen (Phenol, Jod und Schwefel) ais Antiseptica, namentlich ais Er- 
satz des Jodoforms empfohlen. Man giebt sie in Form ihrer wasserigen Losungen, ferner 
ais Streupulver mit Talcum, Milchzucker, iu Form von Salben mit Adeps, Lanolin etc. 
Gute Erfolge sind orzielt bei Hautkrankheiten (Mycosen), ferner bei Geschwiiren jeder Art. 
Vor dem Jodoform haben sio unbedingt den Yorzug absoluter Geruchlosigkeit und, soweit 
bis jetzt bekannt, auch den des Fehlens toxischer Erscheinungen. Bisher wurdon sie bc- 
sonders in der rhino- und laryngologisclien Praxis mit gutem Erfolge angewendet.

lip . N utrii sozojodolici 1 — 2,0
Lycopodii 5 —20,0.

Strcupulver flir offene Buboncn [Schwimmkr].

lip . Kalii sozojodolici 2,0 
Yaselini 10—20,0 

Sozojodol-Brandsalbe.

lip . Zinci sozojodolici 1,0 
Aquac dcstillatae 
G lycerini aii 10,0

Zum E inp inseln  der N asenschleim haut bei ka ta r
rhalischen Affektionen.

lip . H ydrargyri sozojodolici 1,0 
Amyli pulverati 10—20,0

Bei Helkosen und syphilitischen Geschwiiren 
[SCHWIMMKR.].

In je c tio  H y d ra rg y ri sozojodolici. 
lip . H ydrargyri sozojodolici 0,8

Kalii jodati 1,0
Aquae dcstillatae 10,0.

Zur subkutanen lujektion.

Sozojodol -W undsalbo.
lip. Kalii sozojodolici 10,0 

Adipis Lanae 80,0 
Yaselini 10,0.

S ozo jodo l-W uiidstreupu lver.
lip. K alii sozojodolici 10,0 

Talci vencti 90,0
(vel Sacchari Lactis 90,0).

Sozojodol - Schnupfonpiilycr.
lip . Zinci sozojodolici 7,0 

Sacchari Lactis 93,0 
Montlioli 0,2.



Acidum stearinicum.

I. Acidum stearinicum (Erganzb.). Acidum stearicum (U-St.). Stearinsiiure. 
Tnlgsiiure. (Stearin des Handels). C>8H;!(IOą. Mol. (lew. =  ‘284.

D a rs te llu n g . Die Stearinsaure ist eiues der Produkte, welelie bei der Verarbei- 
tung der Fett.e im Grossen gewonnen werden: Geeignete Fette (Talg, Schweinefett, Kokos- 
fett, Palmol) werden entweder mit Kalk oder mit Sckwefelsaure odor mit iiberkitztem 
Wasserdampf unter gesteigertem Drnck verseift. Im ersten Palle erhalt man eine Seife, 
aus welcher durch Zersetzen mit Salzsaure die Fettsauren in Freiheit gesetzt werden, in 
den beideu letzten Fiillon die freieu Fettsauren selbst. Die so erbaltenen Fettsauren be- 
steken aus festen und fliissigen Antkeilen. Man sclieidet die letzteren ab, indem man das 
Fettsauregemisch bei gewbhnlicher oder etwas erhohter Temperatur einem starken Druck 
unterwirft. Die fliissigen Fettsauren (Oelsiiure) fliessen alsdann ab, die festen Fettsauren 
(Stearinsaure, Palmitinsilure) verbleiben ais Pressriickstand. Sekmelzpunkt und Zusammen- 
setzung des Produktes hangen von dem Rohmaterial, sowie von der eingekaltenen Tempe
ratur und dem angewondeten Druck beim Pressen ab.

E ig en sch a ften . Die Stearinsaure des Handels ist niclit reine Stearinsaure, sondcrn 
enthalt neben Stearinsaure noch Palmitinsaure und aknlieke feste Fettsauren, z. B. Oxy- 
stearinsaure. Sie bildet weisse, liarte, geruch- und geschmacklose, auf dem Brucke kiirnig- 
krystalliniscke, fettig anzufiihlende Massen, unloslieh in Wasser, loslick in etwa 50 Tk. 
Alkohol (90°/0), reichliekcr in siedendein Alkohol, ferner in Aether, Chloroform, Benzol, 
Sckwefelkohlenstoff. Es verlangen: U-St. Sekmelzpunkt niclit unter 56°, Erstarrungs- 
punkt niclit unter 54°; Erganzb.: Sekmelzpunkt GO—65°. Erwiirmt man die Stearinsaure mit 
Alkalikarbonaten, so bildet sie unter Entweiehen von Koklensiture Salze; atzende Alkalien 
wirken noch energiseher und okno Entwickeluug von Kohlensaure ein. Die entstandenen 
Salze (Stearinseifen), sind yerhaltnissmassig kartę Seifen. Beim Aufliisen der neutralen 
Stearate in v iel Wasser resultiren triibe Fliissigkeiten, weil diese Seifen in saure Stearate 
and in freics Alkali zerlegt werden. Solche Liisungen geben alsdann mit Pkenolphthalein 
Rothfarbung.

1 'r iifa n g . Anorganische Yerfalschungen und Verunreiuigungen erkennt man daran, 
dass beim Yerbrennen ein feuerbestiindiger Rilckstand kinterbleibt. P a ra f f in , welches 
bisweilen ais Verfalschungsmittel zugcsetzt wird, ist durck folgende Vorprufung zu er- 
kennen: Man tibergiesst 5 g Stearinsaure mit 30—40 ccm Alkohol, yerseift durck Zusatz 
von etwa l g  festcm N a t r  i u m hydroxyd (nickt Kaliuin-h.) und darnpft die gebildete Seifen- 
lbsung unter Zusatz von etwa 20 g trocknem Seesand, welcher durch Ausziehen mit Salz
saure gereinigt worden ist(!), zur Trockne. Den vbllig trockenen Rtickstand zieht. man mit 
frisck destillirtem Petroleumather aus. Derselbe darf keinen oder nm einen ausserst geringen 
Hiickstand hinterlassen.

Sehr wichtigen Aufsekluss iiber Anwesenheit von Verunreinigungen giebt die Be- 
stimmung von Saurezahl, Esterzahl und Verseifungszahl. Ais normal sind fiir technische 
Stearinsaure folgende Werthe beobaehtet worden: Saurezahl 200—210, Esterzahl 0—10, 
Verseifungszahl 200—220. Sinkt die Saurezahl erheblich unter 200, so weist dies auf Vor- 
liandensein neutraler Bestandtheile (Paraffin) kin; ist gleiehzeitig eine hohe Verseifungs- 
zakl zu beobachtcn, so kann der fremde Bestandtheil auch ein Fett oder Wachs sein.

Davon abgeseken ist fiir den Wertk einer technischen Stearinsaure massgebend: 
Farblosigkeit, ferner der Sekmelzpunkt und der Erstarrungspunkt.

A u fb e w a h r u n g .  Au einem kiihlen, vor Licht geschiitzten Orte hfilt sie sich 
ohne besondere Vorsichtsmassregeln reckt gut; sie nimmt alsdann auch keinen ranzigen 
Geruch an.

I ‘u lve ru u g . Man schmilzt 2 Th. Stearinsaure mit 1 Th. absolutem Weingeist zu- 
sammen und riihrt bis zum Erkalten. Die pulverige Masse lasst man an der Luft ab- 
dunsten.

H andb. d. pharm . Praxis. I.



A n w e n d u tiff .  Die Stearinsaure des Handels wird an Stello des weisseu Wachses 
fur Salbon und Ceratmischungen augewendet. Man liat es auch yersucht, sie mit Chinabasen 
zu yereinigen, weil diese Alkaloidstearate nur wenig bitter schmecken. T ech n iscb  ais 
Zusatz zu keissem Starkeschleim, urn der Wascho Steiiigkoit und Glanz zu gebeu (aut! 
500 g Starkę =  25—30 g Stearin). Aut einem Rcibeison geriebenes Stcarin wird aut 
Tanzboden gestreut, um diese glatter zu maclien. Zur Herstellung vou „Stearinkerzen11 
macht man der Stearinsiiure einen Zusatz von 2—5 Proc. Paraffin oder weissem Wachs, 
um das Krystallisiren zu unterdrueken.

II. Acidum stearinicum purum. Beine Stearinsiiure. C18H30O2. Wird durch wieder- 
lioltes Umkrystallisiren der technisclien Stearinsaure aus heissem Alkohol crlialteu. Weisse 
glanzende Blattelien, Schm.-P. 69,2°. Spec. Gew. bei 11° =1,00, bei 69,2® =  0,8454.

Linimentum saponato-camphoratum ex acido stearinico paratum. In einem Kolben 
erwarmt man aut dem Wasserbade: 100,0 kalkfreie Stearinsiiure, 53,0 zerriebenes kryst. 
Natrium k arb o n at, 200,0 Woingeist (90 Proc.) unter ofterem Umschwonken (ca. >/s Stundo), 
bis die Entwickelung von Kohlensaure aufgehort bat und yollige Auflosung orfolgt ist. 
Hierauf setzt man 60,0 Kampher, 2300,0 Woingeist (90 Proc.) zu, digorirt bis zur Losung der 
Soife, filtrirt durch Baumwolle und fiigt zum Filtrat 7,5 Tliymianol, 15,0 RosmarinOl und
120.0 Ammoniakflussigkeit (10 Proc.).

Enthiilt die rerwendete Stearinsaure Calciumstcarat, so scheidet sieli dieses spater 
in Form sternformiger Krystallo aus, welche boim Einreiben die Haut ritzen. Uebrigens 
liisst sieli diesor Opodeldok auch nicht so leiclit vollig aut der Haut verreiben, ais der aus 
weicheren Seifen bereitote.

Sapo stearinicus. S tea rin se ife . In eine im Dampfbade erhitzte Losung von 
53 Th. kryst. Natriumkarbonat in 300 Tli. Wasser giesst man unter Umriiliren allmahlich 
100 Th. geschmolzene Stearinsaure und erhitzt unter weiterem Umriiliren 1/2 Stunde lang. 
Dann fiigt man 10 Tli. Woingeist (90 Proc.) hinzu und erhitzt weiter, bis sieli ein durch- 
sichtiger, in warmem Wasser vollig loslicher Seifenleim gebildet bat. Hierauf setzt man 
eine f i l t r i r t e  AuflOsung von 25 Th. Kochsalz und 3 Th. kryst. Soda in 80 Th. Wasser 
und erhitzt unter Umriiliren, bis sich die ganze Seife unloslich abgeschieden liat. Nach 
dem Erkalten wiischt man die von der Mutterlauge getrennte Seife mehrmals mit geringen 
Mengen Wasser, prosst sie zwischen Leinwand stark aus, schneidet sie in Spahno, trocknet 
und pulvert diese. — Eeines weisses Pulver, in Wasser und in Weingeist klar liislich. 
(Erganzb.)

Will man die in jeder Stearinseife enthaltenen Salze entfernen, so fiillt man den 
nicht ausgesalzenen Seifenleim in Pergamentpapierdarme und dialysirt durch Einhangen in 
warmes Wasser.

Huf-Futter fiir Pferde. Man schmilzt 50—80 Tli. Stoarin-Pech, 0,8—1,0 Th. Schwefel 
und riihrt 7,5—25,0 Th. Cement, 6—8,0 Th. Sagemehl und 6—8,0 Th. Werg darunter. 
Die erstarrte Masse wird in siedendem Wasser erweiclit und zum Ausfiillcn des Hufes ver- 
wendet. (Stearin-Pech sind Abfiille von der Stearinsaure-Fabrikation).

Modellirwachs fiir Zahnarzte. Stearinsiiure 25,0, Kopalliarz leiclites 25,0, Talkpulver
50.0 mit Karmin selwach roth gefiirbt und mit Rosonol parfiimirt.

Stearum , Ersatz fiir Leder und Linoleum. Der in den Stoarinfabriken abfallende 
Theer wird mit Korkpulver gemischt und gewalzt.

Acidum succinicum.

Acidum succinicum. Uernsteinsaure (Erganzb.). Sal yolatile succini. Fliicli- 
tiges IJernsteinsalz. Succinylsiiure. Acide succiniąue (Karabiąue). Acide ou sel 
d’ambre. Succłnic acid. CiHcO,. Mol. Gew. =  118.

Zum pharmaceutischen Gebrauehe wird nicht die yijllig reine, sondern eine fluchtiges 
Bernsteinbl enthaltcnde Saure yerwendet.

D a rs te llu n g . Bei der trockenen Destillation des Bernsteins zum Zwecke der 
Gewinnung des „Bernstein-Kolophoniums" erkalt man ein fluchtiges Del, aus welchem sich 
allmahlich Krystalle von Bernsteinsaure abscheiden. Die durch Absaugen von dem flueh- 
tigen Oele der Hauptsache nach hefreiten Krystalle werden durch Umkrystallisiren aus 
siedendem Wasser gereinigt. Ist die rohe Saure sehr diinkel gefiirbt, so nimmt man das



Umkrystallisiren unter Zusatz von Thierkohle vor. Bisweilen erfolgt dic Reiuigiing von 
beigemengtem fliichtigen Oel auch durch Brwarmeti mit Salpetersiiure.

E lg en sch a ften . Gelblielie, saulenformige oder in Krusten zusammeuhangende, 
schwach nach Bernsteinol riechende Krystalle. Sio schmelzen bei 180° imd yerfluehtigen 
sich bei 235° unter Bntwickelung znm Husteu reizender Dampfe obne zu verkohlen. Los- 
lich in 20 Th. kaltem oder 2,2 Th. siedendem Wasser, auch in 10 Th. Weingeist (90 Proc.), 
in 80 Th. Aother, unloslich in Terpentinol. Die wassrige Losung ist gelblich gefarbt, 
reagirt und schmeckt Bauer. Neutralisirt man sie mit Ammoniak, so ontsteht durch 
Ferrichlorid in der n e u tra le n  Losung ein zimmtbrauner Niederschlag von Perrisuccinat 
(Mangansalze werden nicht gefiillt), der in Salzsaure yollig loslich ist. Bernsteinsaure ist 
eine zweibasische Saure; die Salze lieissen „Succinate" Diejenigen der Alkalien und 
des Magnesiums sind in Wasser leicht loslich. Bernsteinsaure wird durch mśissig kon- 
centrirte Salpetersiiure, ebenso durch Chromsaure nicht weiter oxydirt.

P r iifu n g .  Dicse ist nicht uberflilssig, da Bernsteinsaure auch heute noch gelegent- 
lich durch Kaliumsulfat, Alaun, Osalsiiure, Weinsaure, Citronensaure u. dergl. yerfalscht 
wird. 1) Man erhitzt etwa 0,2 g aut Platinblech. Sie muss oline zu yerkohlen und ohue 
Riickstand fliichtig sein (Abwesenlieit yerkohlender und feuerbestilndiger Beimengungen).
2) Man erwarmt 0,8 g mit 10 ccm Weingeist (90 Proc.). Die Losung darf etwas gelblich, 
muss aber klar sein. Man theilt sie nach dem Abkuhlon in zwei Theile. Der eine Theil 
wird mit gleichem Yolumen Chloroform, der andere mit Ammoniakfltissigkeit ubersiittigt. 
In allen drei Filllen muss eine klare Losung erzielt werden, bez. die Losung muss klar 
bleiben. Erfolgt eine unyollstandige Losung oder scheiden sich erhebliclie Bodensiitzo ab, 
so ist eben irgend eine ungehorige Beimengung s. o. zugegen. 3) Die wassrige Losung 
1:30 gebe mit Kaliumacetatlosung keinen krystallinischen Niederschlag (Weinsaure); sie 
werde weder durch Baryumnitrat noch durch Silbernitrat mehr ais opalisirend getrubt 
und durch CalciumcliloridliSsung (Oxalsaure), sowie durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
yerandert. 4) Mischt man 2 ccm der wiissrigen Losung mit 2 ccm konc. Schwefelsaure 
und schichtet darilber 1 ccm Ferrosulfatlosung, so darf eine braune Zwischenzone nicht 
auftreten. (Salpetersiiure.) Mit Natroulauge erwannt darf die Saure Ammoniak nicht 
entwickeln. 5) 1 g getrocknete Bernsteinsaure yerbraucht zur Neutralisation 16,95 ccm 
Normalkalilauge (Phenolphthalein ais Indikator).

A n w e n d u n g .  Gegenwartig nur selten, friiher ais Expektorans, ais krampfstillendes, 
harn- und schweisstreibendes Mitt.el hauflg ycrordnet. Die Wirkung diirfte im wesent- 
lichen auf das beigemengte fliicktige Oel zuriiclczufuhren sein. DŚlier is t  zum m edi- 
c in a len  G ebraucli die chem iscli re in e  B e rn s te in sa u re  n ic h t zu yerw enden . 
Dosis 0,5—1,0 g mehrmals taglich in Pulyern, Pillon und wassriger Losung. In der chc- 
mischen Analyse zur Trennung des Eisens und der Thoncrde einerseits von Mangan und 
Zink andererseits, ferner in der Photographie.

Liquor Ammonii succinioi. A m m o n iu m su ee in a tló su n g . S p ir i tu s  O ornu O erv i 
su cc in a tu s . L iq u o r  S a lis  G órnu O ervi su c c in a ti. B o rn s te in sa u re s  Am m on 
(Germ. I). Acidi succinici 1 Th. wird in Aquao destillatae 8 Th. geldst und mit Ammonii 
carboniei pyrooleosi q. s. (1 Th.) neutralisirt. Man stellt die Fliissigkeit 24 Stundon zur 
Soite und filtrirt. Klarę, neutrale, braunliche, spater braun werdende Flussigkoit. Spec. 
Gew. 1,050—1,054. Enthalt rund 12,5 Proc. Ammoniumsuccinat. V or L ic h t gesch iitz t 
a u fzu b ew ah ren  (Germ. I, Erganzb.). Ais krampfstillendes Mittel in Gaben von 5 bis 
30 Tropfen.

Succinimidum crystallisatum. S uccin im id . B e rn s te in sau re -im id . 0 .3114(0 0 ),2NH 
=  97. Wird durch rasebo Destillation des Ammoniumsuccinates dargestellt. Farblose 
Krystallnadeln, in Wasser, Alkohol und Aether leicht loslich. Schmelzp. 125—126°. 
Siedep. 287—288°. Die wasserige Losung lost gelbes Quecksilberoxyd auf.

tfHydrargyrum imido-succinicum. S u cc in im id -Q u eek silb e r. rC.,H.(GO),NI. 
Hg =  392. J_

JDarstellung. 1 Th. friscli gefalltes Quecksilboroxyd wird mit 15—20 Th. Wasser ange- 
riihrt und unter Zugabo von 1 Th. Succinimid in einem Glaskolbon so lange nahe zum 
Sieden erhitzt, bis alles Quecksilberoxyd bis auf Spuren gelost ist. Man filtrirt und dampft 
die Losung zur Krystallisation ein.



jsujcnsuhaften. Woisses, seidenartig gliinzendes, neutrales Krystallpulver, in 25 Th. 
Wasser oder 300 Th. Alkohol (90 Proc.) klar loslicli. Dio wassorige LOsung wird durch 
Schwefelwasserstoff und durch Schwefelammonium gefallt. Durch Natronlauge entstcht 
allmahlich gelblicho, durch Ammoniak weissc Fallung, durch Kaliumjodid rother Nieder- 
schlag. Eiwciss wird nicht gefallt. S eh r v o rs ic h tig  aufzubewabren.

Anwcnduiif/. Zar subkutancn Iniektion gegen Syphilis. Dosis 0,013 g.
(Juttulne. Elleri.

G u t ta  e a u t i s  p a sm  o di ca  o Ellkr. 
L iq u o r  an  t a r t h r i t i c u s  Ellkr. L iq u o r  

a n t i s p a s t i c u s  (Ellkr).
Itp. Liquoris Am m onii succinici 

Spiritus aetherei liii 10,0.
M. D. S. D rei- bis vierm al tiiglich 20—40 Tropfon 

in etwas Zuckcrwasser. (Boi Kram pf, giclitischcn 
und rheuniatiscben Schmerzen.)

Linimontum contra angin ant. Pringle.
Rp. Liquoris Ammonii succinici 20,0 

Olei cam phorati 50,0.
M. E in  Stlick Flancll w ird dam it durclitrilnkt und 

auf den vordcren Theil des Halses gelegt.

Liquor antarthriticus. Sainte Marie.
Rp. Liquoris Ammonii succinici 

T incturae Opii crocatae 
Ti netu rae T pecacu an li ac 
Aetlieris aa 5,0.

M. P . S. (Umgesehiltlelt!) Dreimal tiiglich 20—30 
Tropień.

Mixtnra tonico-norvina. Staul.
Rp. Tincturae kalinae 10,0

Liquoris Ammonii succinici 5,0.
M. D. S. Dreimal tiiglich 10—30 Tropfon.

Spiritus hezoardicus. Bussius.
S p i r i t u s  B u s s i i.

Rp. Liquoris Ammonii succinici
Spiritus Ammonii caustici aa 20,0.
Olei Ci tri G uttas 5,0 

Misce comjuassando.
S. 20—30 Tropfon m it W asser zu nehm en.

Acidum succinicum purissimum. R eino B e rn s te in sa u re . Dieso wird durch wieder- 
holte Krystallisation aus der medicinalen Siiure odor durch Gahrung von Caleium-malat 
(apfelsaui’em Kalk) gcwonnen. Sie bildet farblose, vollig goruchloso Krystalle. Selimelzp. 
180°. Siedep. 235°.

Acidum sulfanilicum.

I. Acidum sulfanilicum (para.). Sulfanilsiiure. Acide sulfanili((ue. Sulphanilic 
acid. C0H4m , . S031I +  ILO. Mol. Rew. =  191.

D a rs te llu n g . In 75 g kono. Schwefelsauro (Sp. Cl. =  1,836), dio sieli in einem Rund- 
kolben von ca. 1/i 1 Inhalt hefinden, trftgt inan nach und nacli unter Umsckwenkcn in 
kleinen Antheilen 25 g farbloses Anilin ein und erwiirmt darauf die Mischung im Oelbade 
auf 180—190° C. so lange (ca. 3 Stunden), bis aus einer in Wasser eingetragenen Probe 
durch Zusatz von iiberschussiger Natronlaugc Anilin nicht mekr abgeschieden wird, was 
man am Gerucli und an der Trtibung erkennt. Wenn dies der Pall ist, so giesst man das 
braungefarbte, sirupdicke Reaktionsprodukt in etwa */„ 1 kaltes Wasser, worin sieli 
die Sulfanilsaure ais gran gefarbtes, krystallinisches Pulver absclieidet. Man saugt dasselbe 
auf porosen Tellem ab und roinigt es durch wiederholtes Umkrystallisiren aus siedendcm 
Wasser unter Zusatz von Thierkohle.

Etffenschaften. Mit 1 Mol. Wasser bildet dio Sulfanilsaure rhombiscke Krystalle, 
welche an trockener Luft verwittorn und undurchsiohtig werden. Loslicli in 115 Th. 
Wasser von 15° C., leichter loslich in siedendem Wasser; in Alkohol und in Actlicr so gut 
wie unloslich. Die befeuchtcten Krystalle sowie die wlissrige Lbsung reagiren sauer; durch 
Ammoniak und atzende Alkalien werden die meist gut losliclien Salze der Sulfanilsaure 
gebildet. Durch Einwirkung von salpetriger Siiure in der K a l t e  entsteht Diazobenzol- 
sulfosaure. C„H4S08H . NIT, - f  NOOH =  H,0 -f- CcH4SOsI I . N =  N — OH. Lctztere bildet 
mit zaklreichen Phenolen Parbstoffe (Azofarbstoffe). Diesc Rcaktion ist fur die praktische 
Anwendung der Sulfanilsaure von Wichtigkeit.

JPriifuny. 1) Sie bilde farblose Krystalle. 2) Die wassrige Lbsung wenie weder 
durch Schwefelwasserstoff noeli durch Baryumchlorid yerandert. 3) Sulfanilsaure yerbrenne 
auf dem Platinblecho ohne eincn Buckstand zu hiuterlassen.



A u fb e w a h r u n g .  In gut ycrsohlossencn Gefiissen, an einein kiihlen Orte, wcil 
ilie krystallisirte Siiure lciclit yerwittert.

A n w e n d u n g .  Durch die Einfiihrung der Sulfo-Gruppc kat das Anilin viel von 
seinen giftigen Eigenschaften yerloren. Die Sulfanilsiiure gilt ais Spcciflenra gegen Iodis- 
mus. Beim Gebrauck von Alkalijodiden komin t es zu entziindliehen Processen in der 
Nasensehleimhaut, wolebe durcli fre ie s  Jod bedingt werden. E h e m c h  nimmt an, dass 
das Jod aus den Alkalijodiden in Freilicit gesctzt werde durch die in der Nasenschleim- 
haut entlialtene freie Siiure und salpetrigsauren Salze.

Die salpetrige Siiure soli durch Zufuhr von Sulfanilsiiure unschadlich gcmacht werden, 
indem beide (s. vorker) unter Bildung von Diazobenzolsulfosiiure auf einander cinwirken. 
Ehklich giebt bei akutein Jodismus 4,5—6 g Sulfanilsiiure, welche durch Zusatz von 3 bis 
4 g Natriumkarbonat in 150,0 g Wasser gelost werden. Er empfiehlt, prophylaktisch allc 
zwoi Tage 3—4 g Sulfanilsiiure zu gcben und akute Erscheinungen mit grosseren Gaben, 
z. B. 6—7 g, zu bckiimpfen. Eerner wird das Mittel gegeben bci akntem Katarrh der 
Nase (Schnupfen, ICoryza) und des Kehlkopfs.

Rp. Aeidi aulfnnilici 5,0 Rp. Acidi sulfanilici 10,0
Nutrii bicarbonici 2,5 Nutrii bicarbouici 8,5
Aquae destillatae 200,0. Aquae destillatac 200,0.

Rei nkutcm  Jodism us auf cim nal zu verbrauehen, Boi akutem  K atarrh  der Naso und des Keldkopfus 
eventuell zweistOndlich einen Esslóffel. taglieli den 1/3 bis 1/5 Thcil dieser Ldsung in

zwei Gaben zu Yerbrauclien.

Ueber Ehkliciis Diazo-Reaktion s. unter Urina.

II. Natrium sulfanilicum. Sulfanilsaures Natrium. C(ilI1NH„.S03Na +  ‘2H20. 
Mol. Gew. =  231. Wird durch Neutralisiren von 10 Th. nicht yerwitterter Sulfanilsiiure 
mit 7,5 Th. kryst. Natriumkarbonat in wiissrigcr Flussigkeit und Eindampfen der Losuug 
zur Krystallisation erhalten. Earblose, gliinzende Blattchen, in Wasser lciclit loslich. 
In gleiehen Gaben wie Sulfanilsiiure und zu gleiclien Zwecken angewendet.

III. Cosaprinum. Acetyl-sulfanilsaures Natrium. CuIÎ NHCIIjOO . S03N a (l: 4). 
Mol. Gew. =  237. Acetanilid-sulfosiiures Natrium (1 :4 ).

Das Priiparat wird durcli Kochen von sulfanilsaurem Natrium mit Essigsiiureanhydrid 
dargestellt. Grauweisses, krystallinisches Pulver von mildsalzjgem Gescbmack, in Wasser 
leicht loslich, sckwerloslich in Alkohol, fast unloslicb in ,Aetlier. Ais Antipyreticum und 
zwar ais Ersatz des Acetanilids, vor welchcm es den Yorzug fast yolliger Ungiftigkeit 
bat, in Gaben von 1—2—B g.

Acidum sulfhydricum.

I. Acidum sulfhydricum. Acidum hydrosulfuricum. Acidum hydrotliionicum. 
Scliwefelwasserstoff(siiure). Wasscrstoflsulfid. II,S. Mol. Gew. =  34.

S c h w e fe lw a sse rs to ff  ist eins der wicbtigsten Reagentien der chemiscben Analysc. 
Der Clieniiker ziebt es im Allgemeinen vor, das Gas selbst anzuwenden, nur in besonderen 
Eailen (zum Auswasekon yon Niederschlagen) bedient er sick einer wassrigen Aufliisung 
des Gases, d. i. des Sckwefelwasserstoffwassers. Das letztere wird dagegen von dom Apo- 
theker selir liauflg znr Anstellung bestinunter Reaktionen benutzt. Die Darstellung' des 
Schwefelwasserstolfs erfolgt in der Kegel durek Zersetzung von Schwefelmetallen (Metall- 
sulfidenj mittelst Siiuren, und zwar wendet man gewiSknlick Schwefeleisen und yerdiinnte 
Salzsiiure an. Schwefelsaure an Stelle der Salzsaure ist nicht zu empfehlen, weil das bei 
der Beuktion entstekende Ferrosulfat in der Iialte auskrystallisirt und haufig die Entwicke- 
lungsgefasse zertrummert.

Die zur Erzeugung von Schwefelwasserstoff empfohlenen Apparate sind selir zahl- 
reieh; wir heschrankcn uns darauf, folgende vier Gattungen zu hesehreiben, welche nicht 
allzu kostspiolig- sind und mit gutem Gewissen ais zweckmassig empfohlen werden kiinnen.



1) E in fach es E n tw ick c lu n g sg efass . In der nebenstehenden Figur ist A  cin 
Glaskolben, welcher auch durch eino geeignete Flasche ersetzt werden kann. Mittclst 
eines Gummistopfens ist, in den Kolben cin Trichterrohr und cin Gasabzugsrohr eingesetzt;

letzteres miindet in die Waschflasche 
B, von wo aus das Gas in die Vor- 
lage C geleitet wird. Fig. 24.

Zum Gebrauolie wird der Kol- 
ben A  etwa zur Hiilfte mit Schwefel- 
eisen in hasolnussgrossen Stiioken bo- 
schickt, dann setzt man den Appa- 
rat ordnungsmiissig zusammen, legt 
die Yorlage vor und giesst nun durch 
das Trichterrohr Salzsaure von 15 Proc. 
HG1. Es beginnt sogleich lebhafte 
Entwickelung vou Sehwefolwasser- 
stoff. Dieser wird zur Entfernung 
von beigemengter Salzsaure in B  durch 
w enig  Wasser gewaschon und dann 
nach C geleitet. — Liisst die Ent- 
wickelung nach, so kann sio durch 
Zusatz weiterer Mengen Salzsaure be- 
lebt werdeu. Nach Beendigung des 
Yersuches ist der Apparat auseinander 
zu nehmen. Man giesst die Saure 

weg, spili t den Kolben mehrmals mit Wasser aus (oline das Schwefeleisen fortzuschiltten) 
und bewahrt ihn mit dem Schwefeleisen beschickt nach Aufsetzung eines Korkes zu spil- 
terom Gebrauch auf.

2 )  D er K ip p ’sche A p p ara t. Der Untertheil besteht aus den Glaskugeln a 
und b, welche durch eine Einschniirung mit oinander verbunden sind. In den Tubus c 
ist dio lange Rolire der oborsten Kugol f  gasdicht eingeschliffen. d ist oin Tubus zum 
Entleeron der Saure, e ein Tubus zum Abloiten des Gases. — Man fiillt, durch den Tubus 
e die mittlere Kugel b etwas tibor die Hiilfte mit Schwefeleisen an und giesst bei ge- 
offnetem Ableitungshahn (e) soviel 15 proc. Salzsaure in die obersto Kugel, dass die Saure 
dio untersto Kugel d bis zur Einschniirung bei a anfullt. Dann schliesst man den Hahn 
bei e und giesst noeh sov.iel Saure zu, dass dieso 2—8 Finger breit hoch in der obersten 
Kugel steht, also eine driickende Silule vorhanden ist. Solange der Hahn bei e ge-

schlossen bleibt, wird Schwefelwasserstoff nicht 
entwickelt, weil die Salzsaure, sowie sie an das 
Schwefeleisen gelangt von dem entwickelten 
Schwefelwasserstoff in die Hohe gedruckt wird. 
Oeffnet man don Halin, so gelangt die Salz
saure zum Schwefeleisen, und lebhafte Entwicke
lung von Schwefelwasserstoff beginnt. Fig. 25.

Die Kipp’schen Apparate sind somit sta- 
tio n ilre  A p p a ra te , welche, einmal gefullt, 
langere Zeit beliebige Entnahme von Gas und 
beliebige Unterbrecliung der Gasentwickelung 
ermOglichen.

Nothwendig ist es allerdings, dass die 
Apparate in gutem Zustande erhalten werden, 
dass insbesondero der Schliff bei c stets rein 
erhalten und gut cingefettet wird, und dass 
der Stopfen bei e gut schliesst. Sorgt man da- 
fur, dass Schwefeleisen nicht in die untersto 
Kugel fallen kann, so werden die Apparate auch 
nicht durch Entwickelung von Schwefelwasser
stoff wiihrend der Ruheperiodc lastig. Don un- 
terston Tubus-Stopfen bei d fixirt man zweck- 
massig mit einer Gummikappe und ausserdem 
stellt man den ganzen Apparat auf einen grossen 
Porcellanteller, damit etwa bei d ausfliessendo 
Saure nicht Schaden anrichtet.

3) D er WóHLJSE’sche A p p a ra t  besteht aus dem ausseren Cylinder A , in 
welchen ein innerer, erheblich schlankerer Cylinder derart eingefiigt ist, dass ein in seinem 
oberen Theile angebrachter Wulst auf einer Holzfassung aufsitzt, wolclie ihrerseits durch 
Klemmschrauben O festgehalton wird. Nachdem der innere Cylinder B  gefullt ist, setzt



inan den Gummistopfen mit dem Glashahn D  ein, sohliesst diesen und fii lit. mm 15 proc. 
Salzsiiure in das aussere Gefass. — Der ganze Apparat ist nach dem Pińncip der 
DóiiERKiNisidsehen Ziindmaschine konstruirt und olme weiteres yerstilndlich. Bei ihm 
fallen die Schliffe des Kipp’schen Apparates weg. Fig. 26.

4) D e v i l l e ’s A p p a ra t  besteht aus zwoi tubulirten 
Flaschen A  und B, welche durch den Schlauch D  mit einander 
verbunden sind; bei C ist ein Glashahn gasdicht oingesetzt. Flasche 
.1 ist mit Schwofeleison, B  mit 15 proc. Salzsiiure beschickt. Stollt, 
man A  hoher ais B, so fliesst alle Sauro nach B  zuriick, die Ent- 
wickelung von Gas hort also auf. Stellt man dagegen B  hoher 
ais A , so fliesst die Saure nach A  iiber und es findet Gasent- 
wickelung statt. Durch Veranderung der beiden Niveaus in den 
Flaschen kann man den Druck des austretenden Gases innerhalb 
gewisser Grenzen reguliren. Fig. 27.

Die aufgefuhrten Apparate dienen natiirlicli nicht nur zur 
Entwickelung von Sehwefelwasserstoff, sondom auch zu derjenigen 
anderer Gase; wir werden daher im Folgenden wiederholt auf 
sio zuruekzukommen kaben. Mit Ausnahmo des Kipp’schen Appa
rates lassen sich diesolben aus yorhandenen Bestanden mit selir 
goringen Kosten zusammenstellen.

E ig en sch a ften . Sehwefelwasserstoff ist ein farbloses 
Gas von dem bekannten Geruch nach faulen Eiern und siissliehem 
Geselimack. Unter dem Druck yon 17 Atmospharen yerdichtet es 
sieli zu einer Fliissigkeit, welche bei —62° C. siedet und be i—85°C. 
erstarrt. Das spec. Gewiclit (Luft — 1) ist =  1,191. Wasser liist bei 0° =  4,37 und bei 15° 
3,23 Raumtheilc, Weingeist von 0° Ibst etwa 18 Yolume des Gases auf, indessen entsteht 
in solcher Losung allmahlich Mercaptan. Entziindet, verbrennt Sehwefelwasserstoff an der 
L u ft mit, blauliclier Flamme unter Bildung von Wasser und schwefliger Saure. Findet 
die Yerbrennung bei Luftmangel statt, so verbrennt nur der Wasserstoff, der Schwefel 
dagegen seheidet sich ais weissgelber Beschlag aus. Sehwefelwasserstoff yerbindet sich 
direkt mit den meisten Metallen, schwiirzt z. B. Quecksilber und Silbcr, dagegen bleibt 
Gold in Schwefelwasserstoffatmosphare blank. Beim Zusammentreffen yon schwefliger 
Saure mit Sehwefelwasserstoff wird fein yertheilter Schwefel abgeschieden. Will man Schwefel- 
wasserstoff trocknen, so gescliieht dies nicht durch Schwefelsiiure, sondern durch Calcium- 
chlorid. Chemisch ist der Sehwefelwasserstoff ais eine starkę zweibasische Saure zu be- 
trachten; er yerdrangt dic meisten an- 
deren Sauren aus ihren Verbindungen mit 
Schwermetallen. Seine sauren Salze heissen 
„Sulf hydrate", die neutralen: ,,Sulfide“.

II. A quasulfhydrica. Aqua hydro- 
sulfurata sen hydrothionica. Schwefel- 
wasserstoffwasser. Acide sulfhydrique 
dissous (Gall.). Zur Darstellung sattigt 
man fr isc h  au sg ek o ch te s  und unter 
Luftabschluss erkaltetes destillirtes Wasser 
durch Einleiten eines Stromes gewaschenen 
Schwefelwasserstoffgases bei mittlerer Tem
peratur. Dass die Losung gesiittigt ist, 
erkennt man daran, dass, wenn man die 
Flasche mit dem Daumen yerscliliesst und 
kriiftig schiittelt, der Daumen nicht ange- 
sogen sondern abgestossen wird. Mit der gesiittigten wassrigen Losung werden kleinere 
Flaschen (von etwa 100 ccm Fassungsraum) y illlig  angefiillt. Sie werden alsdann mit 
porenfreien Korken yerschlossen, und diese durch Paraffiniiberzug gedichtot. Die so vor- 
gerichteten Flaschen stellt man mit dem Halse nach unten (also umgekehrt!) in einen mit

Fig. 27.



Wasser geftillten Topf und diesen in den Keller an einen diinklen Ort. Uer Schwefel
wasserstoff wird nami i cli dnrch den Luftsauerstoff unter Abscheidung von Schwefel zer- 
setzt: IKS -(- O =  H20 -|- S. Yerwendet man zur Darstellung niclit au,sgekoclit.es Wasser 
oder sorgt man wiihrend der Aufbewahrung nickt fur mogliehsten Luftabschluss, so tritt 
diese Zersetzung in ziemliob kurzer Zeit ein.

Die Gall. schreibt zur Bereitung von ti Litern Schwofelwasserstoffwasser vor, 100,0 g 
schwarzes Schwefelantimon mit 50 g Sand zu miscben und mit 400 g rober Salzsaure zu 
zersetzen. 1 Liter Wasser liist nach Gall. bei 20° =  2,9 Liter Schwefelwasserstoffgas, 
welclie 4,467 g wiegen.

Schwefelwasserstolfwasser muss fast klar sein, kriiftig nach Schwefelwasserstoff 
riechen und beirn Vermisclien mit Ferriclilorid reichliche Ausscheidung von Schwefel geben. 
Es rbtliet den blauen Lackmusfarbstoff.

W ir k u n g  u n d  A n w e n d u n g . Schwefelwasserstoff ist ein Stimulans und Alterans 
wie der Schwefel. In den Schwcfelbaderu lasst man ilin in geringen Mengen und in 
starker Verdiinmmg- mit Luft einathmen. Im Uebrigen ist er giftig. Eingeathmet ver- 
bindet er sieli mit dem Hamoglobin des Blutes zu „S u lfh am o g lo b in “ (L e w i n ), s . San- 
g u is , welches unfahig ist, Sauerstoff aufzunehmen, d. h. die Athmung zu unterhalten. In 
konc. Zustande und griisseren Mengen eingeathmet, kann er sofort todtlich wirken, in 
starker Verdiinnung mit Luft kann er Yergiftungserscheinungcu (Uebelkeit, Erbrechen, 
Kopfschmerz, Schwindel) heryorrufen. Bei einem Gelialt von 0,6 Volumpromille H2S kann 
die Luft schon gesundheitsscliadlich wirken.

Ais Gegenmittel wendet man an: Zufuhr frisclicr Luft, Riechen an Chlor, Eingeben 
yon Chlorwasser (10,0 : 200,0), kalte Begiessungen, wannę Bader.

Schwefelwasserstolfwasser, welches vom Magcn ans orhcblich besser yertragen wird, 
kann zu 30—50 g pro die in s ta r k e r  Verdunnung ohne wahrnehmbaren Schaden ge- 
nommen werden. Man trinkt es in Form von Schwcfelwassern boi chronischem Katarrli, 
Gicht, Rheumatismus, Hautkrankkeiteu. Bas kiinstlich hergestellte Schwefelwasserstoff- 
wasser giebt man bisweilen ais Antidot bei Metallyergiftungen. Die Anwendung in der 
chemischen Analyse ais Trennungsmittel fur Metalle ist bekańut und kann hier nicht niilier 
behandelt werden.

A n a ly se .  Man erkennt den freien Schwefelwasserstoff schon in geringen Mengen 
am Geruehe.

Ohemisch erkennt man ihn daran, dass durch ihn mit Bleiessig getranktes Papier 
gebraunt, mit Silbernitrat getranktes geschwarzt wird. Will man entscheiden, ob in einer 
Fliissigkeit diese auch den Schwcfelalkalien zukommende Reaktion von freiem Schwofol- 
wasserstoff oder von Schwefelalkalien lierriihrt, so fftgt man etwas Nitroprussidnatrium- 
ldsung hinzu, welcho mit Schwefelalkalien eine rothviolette, allmahlich yerschwindende 
Furbung giebt. Oxydationsmittol wirken zersetzend auf Schwefelwasserstoff, indem sic 
entweder nur Schwefel abscheiden, wie: Chlor, Brom und Jod (auch konc. Schwefelsaure) 
oder Schwefel abscheiden und diesen zu Schwefelsaure oxydiren, wie: Ferrisalze, Per- 
manganate, Manganate, Molybdiinsaure, Oliromsaure, Ohlorsiiure, Bromsaure, Jodsaure, 
Salpetersaure, Salpetrigsaure, Unterchlorigsauro u. a.

Behufs q u a n t i ta t iv e r  B estim m u n g  des Schwefelwasserstoffgases in einer Flussig- 
keit oder in einem Gasgemenge, z. B. der Luft, yersotzt man die Fliissigkeit mit einer 
Auflosung von Silberchlorid in Ammoniak, oder man loitot einen Strom reinen Wasscr- 
stoffgases durch die erwiirmte Fliissigkeit in diese Silberlosung, oder man leitet mit Hiilfe 
eines Aspii-ators ein gewisses Kubikmaass der Luft durch die Silberlosung. Das abge- 
scliiedene Schwefelsilber wird mit ammoniakalischom Wasser gewaschen, dann getrocknet. 
AgaS x  0,1371 =  IL,S. — M aassan a ly tisch  bestimmt man mit Zehntel-Normaljodlosung. 
Die Schwefelwasserstoff enthaltende Fliissigkeit wird mit Wasser yerdiinnt, mit etwas 
Starkeliisung yersetzt und dann mit der Jodlosung titrirt. Da die Zersetzung nach der 
Gleichung H2S 2 J  == 2 H J  -f- S crfolgt, so ist J  x  0,133858 =  H„S. Boi Gegenwart 
von Iiyposulfit wird der Schwefelwasserstoff durch eine ammoniakalische Zinklosung aus- 
gefallt.

III. Arsenfreier Schwefelwasserstoff. Der aus Scliwefeleisen und rober Salzsaure 
entwickolte Schwefelwasserstoff ist stets durch kleine Mengen von Arsenwasserstoff ver- 
unreinigt. Yerwendet man re in e  Salzsaure, so lasst sich diese Yerunreinigung nicht ganz



vermeidon, wcil das Schwefeleisen gleiclifalls kleinc Mengen vou Arsen entlidlt. Fur die 
toxikologische Analyse bedarf man aber absolut arsenfreien Schwefelwasserstoff. Man bat 
vorgescblagen, diesen ans Zinksulfid oder Baryumsulfid dureh Zersetzung mit reiner Schwefel
saure oder Salzsaure zu beroiten. Ebenso zweckmassig ist es jedoch, den aus Sch wafel- 
eisen uud reiner Salzsaure entwickclten Schwefelwasserstoff von seinem Arsengehalt wie 
folgt zu befreien:

Das Seliwefelwasserstoffgas wird, naehdem es mittelst Calciumchlorid getrocknet ist. 
dureh eine etwa 30 cm lange, ziemlich cnge Glasrolire geleitet, in welcher sieh seliiehten- 
wcise zwischen Glaswolle vertheilt, 2—3 g grób zerriebenes lufttrockenes Jod befinden. 
Trockenes Jod wirkt auf trockenen Schwefelwasserstoff nicht ein, dagegen werden Arsen- 
und Antimonwasserstoff im Sinne der folgenden Gleichungen zersetzt AsH3 -(- 6 J  =  AsJ3 
-f- 8 HJ und SbH3 -\- 0 J  — SbJ3 3 HJ. Zur Beseitigung des hierbci entstehcnden Jod- 
wasserstoffs ist der Schwefelwasserstoff dureh eine Waschflasehe mit Wasser zu leiten.

Aeidum sulfuricum.

Man unterscheidct 1) rau ch en d e  S chw efe lsau re , 2) E n g lisch e  Schw efel
sa u re , 3) r e k tif ic ir t .c  oder re in e  S ch w efe lsau re , 4) jy e rd u n n te  Schw efelsaure.

I. f  Aeidum sulfuricum fumans (Erganzb.). Aeidum sulfuricum Nordliu- 
siense. Oleum Yitrioli (fumans). Rauchende Schwefelsaure. Dischwefels&urc. 
Pyroschwefelsilure. Nordliauser Yitriolol. Acide sulfuriąue fumant (de Nordhouse 
ou de Saxe ou d’Allemagne). Fuming sulfnric acid. Diese Saure wurde friiher in 
Nordhausen dureh Destillation entwasserten Eisenvitriols aus thonernen Retorten und Auf- 
fangen der fiiichtigen Produkte in konc. Schwefelsaure dargcstellt. Gegenwartig gewinnt 
man sic dureh Auf Ibsen von Schwcfelsaurcanhydrid in konc. Schwefelsaure, hauptsaehlieh 
abor in Bbhmon dureh Destillation von Yitriolschiefer.

Klarę, selton fast farblose, ineist briiunliche, oldicke Fllissigkeit, welcho an der Luft 
erstickende Dampfo von Sehwefelsiiureanhydrid aiisst.bsst, beim Abkiihlen unter 0° krystal- 
linisch erstarrt. Beim Erhitzen soli sie unter Yerbreitung schwerer weisser Dampfe vou 
Sehwefelsiiureanhydrid und Schwefelsaure vbllig fluchtig sein. Spec. Gew. 1,850—1,880. 
Analytisch lasst sieli die rauchende Schwefelsaure von der gewbhnlieben Schwefelsaure 
nicht unterseheidcn.

Diese Saure ist eine Auflosung von etwa 12—16 Proc. Schwcfelsaurcanhydrid (S03) 
in 84—88 Proc. Schwefelsaure (S04H.,). Das Sehwefelsiiureanhydrid ist in ihr mit dem 
Sehwefelsaurehydrat zu „Dischwefelsdure oder Pyroschwefelsauro" S20,H2 =  178 yerbunden. 
Die Saure ist also eiu Gemisch von Dischwefelsaure und Schwefelsaure. Zur Erhohung 
des spec. Gew. werden in ihr gelegentlich Sulfate des Kaliums oder Natriums gelost. 
Kleine Mengen von Eluorwasserstoff, welche diese Siiure bisweilen enthalt, schadon ihrer 
Verwcndbarkeit in Pharmaeie uud Technik nicht nur iitzt sie alsdann das Standgeffiss 
etwas an.

P r ilfu n g .  1) 1 g der Saure sei, im Platingefass erhitzt, vbllig fluchtig. Nur im 
Freien oder unter gut wirkendem Abzuge auszufiihren, da die Dampfe die Sclileimkiiute 
stark reizen. (Abwesenheit von Kalium- und Natriumsulfat.) 2) Auf A rsen  prilft man 
die im Verhaltniss 1 —j— 5 mit Wasser v o rs ie h tig  ycrdtinnte Siiure im MAnsiTschen Appa- 
rate oder dureh Stannoehloridlbsung oder dureh Einleiten von Seliwefelwasserstoffgas. 
S. boi Aeidum sulfuricum Anglicum.

K in k a u f, A u fb e w a h r u n g  u n d  B e h a n d lu n g .  Da die rauchende Sehwefel- 
saure unter 0° fest wird und dabei ihr Volumen betraehtlich yergrossert, da sie auderer- 
seits sieh aucli in der Warme betraehtlich ausdehnt, so empfiehlt es sieh, Vorrathe, welche 
wahrend eines liingeren Transportes niedriger oder relatiy bober Temperatur ausgesetzt 
sein konnen, wenn es zu yermeiden ist, nicht gerade wahrend der Winterszeit oder im



Hochsoinmer anzuschaifou. Ist dies nicht zu umgehen, so ist der Drogist arizuweisen, dass 
er das Transportgefass zu nicht mehr ais hbchstens ł/5 seines Fassungsraumes anfiillt.. 
Unterbleibt dieso Vorsickt, so kann die Saure beim Krystallisiren oder durch Erwarinung 
sick soweit ausdeknen, dass sie das Gefass zertrummert. Ist eine Sendung wakrend des 
Winters angekommen, oder der Inkalt eines Gefiisses im Yerlaufe der Aufbcwahrung an 
Ort und Stelle durek irgend einen Zufall znm Krystallisiren gekommen, so liiftet man den 
Stopfen und stellt das Gefiiss 2—3 Tage [krystallisirte Sckwefelsaure leitet die Wiirme 
sckleckt und braucht lange Zeit zum Auftkauen] an einen aut 25—35° temperirten Ort, 
damit die Siiurekrystalle wieder schmelzen. Erst dann sckreite man zum Umgiessen der 
Saure. Dabei beaekte man, dass unter allcn Umstanden ein geniigend grosser Triekter zu 
benutzen, und dass in diesen stets nur soviel von der Saure einzugiessen ist, ais sogleick 
ablaufen kann, okne dass eine Fliissigkeitssaule in dem Trichter stehen bleibt. Fiillt nam- 
liek der Saurestrahl in den gefullten Trichter, so kommt es leićht zum Yerspritzen von 
Siiure. Das Gleicke erfolgt, wenn bei allzu festsitzendein Trichter die in das Gefiiss einge- 
schlossene Luft durcb eine im Trichter befindliche Fliissigkeitssaule hindurch sich Ausweg 
yerschafft. Die A u fb ew ah ru n g  erfolgt in einem Kaume, welcher hiureichend Licht bat, 
und dessen Temperatur nicht unter 0° hinunter geht, also im Keller, y o rs ic h tig . Ist 
die Saure mit Wasser zu mischen, so giesse man die Saure in  das W asse r, yerfahre ja 
nicht umgekekrt. Durek Aufnahme von Wasser gekt die rauekende Sckwefelsaure iibrigeus 
in die gewoknliche Schwefelsaure ttber.

A n w e n d u n g .  Der Apotkeker benutzt die rauekende Sckwefelsaure bisweilen, um 
Englisoke Sckwefelsaure, welche speeilisck zu leicht geworden ist, auf das geforderte spec. 
Gewicht zu bringen, also zu yerstiirken. In der Technik benutzt man sie zum Aufldsen 
des Indigo, zur Herstellung von Sulfosauren iiberhaupt. Wird im Handyerkauf „ V itr io l-  
d l“ gefordert, okne dass sick feststelleu lasst, dass fiir den zu erreicheiulen Zweek unbe- 
dingt die rauchende Schwefelsaure erforderlich ist, so giebt man stets nur Englische 
Schwefelsaure ab.

II. f  Acidum sulfuricum crudum (Germ. III). Acidum sulfuricum Anglicum- 
Itohe oder Bnglische Schwefelsiiure. Acide sulfuriąue du commerce (Gall.). Vitrio- 
lic acid. Dieses Praparat ist die in kolossalen Mongen in den Sckwefelsaure-Fabriken 
durek den sog. „B le ik am m erp ro cess"  dargestellte Sckwefelsaure des Handels.

Sie ist eine olartige, speeilisck sekwero, ursprunglich farblose, durek Hineingelangen 
von Stroh, Staub und anderen organisehen Partikeln (in Folgę Verkohlung der letzteren) 
gewdhnlich braunlick bis braun gefarbte Flussigkeit. Das spec. Gewicht der Handelssaure 
ist gewdhnlich 1,830—1,840. Es yerlangen

Spec, Gewicht. Procent© H.> SO^.
Gall. 1,840 fa s t 100.
Germ. H I. 1,830 91.

Die aus den gewdhnlichen Schwefelkiesen dargestellte Schwefelsaure ist, wenn sie 
nicht einem Keinigungsyerfahren unterworfen wurde, in der Eegel arsenhaltig. Die aus 
sicilianischem Kohschwefel und aus gewissen Schwefelkiesen gewonnene dagegen entkalt 
nur geringe Mengen Arsen. Von der in den Apotheken yerwendeten rohen Schwefelsaure 
sollte man yerlangen, dass sio von Sauren des Arsens (arsenige Siiure und Arsensaure) 
insgesammt nicht mehr ais 0,1 Procent enthalten darf.

P r ilfu n g .  Vernnreinigungen der rohen Schwefelsaure sind: Siiuren des Arsens 
(As.20 3 und As,>06), Schwefligsaure, Antimonoxyd, Selen, Thalliumoxyd, Quecksilberoxyd 
(sammtlich aus dem Schwefel bez. den Schwefelkiesen stammend), Eisenoxyd, Thonerde, 
Calciumosyd, Alkalien, Ainmon, Salpetersiiure, Salpetrigsaure, Salzsiiure, Bleisulfat (aus 
den Bleikammern stammend). Durch Zusiitze von Natriumsulfat oder Magnesiumsulfat soli 
man angeblich gelegentlich eimnal das specifiseke Gewicht erhdken.

Die gluhbestandigen Verunreinigungen der rohen Schwefelsaure sollten insgesammt 
nicht mehr ais 0,3 Proc. betragen. Zur Priifung auf A rsen yerdunnt man 1 ccm der



Saure mit 2 ccm Wasser and fiigt 1 ccm der erkalteten Mischung zu 3 ceni Zinneblorur- 
ldsung hinzu. Es soli innerhalb 20 Minuten eine branue Absoheidung sich niekt zeigen. 
Oder man priift die 1 —|— 5 mit Wasser yerdunnte Saure im MABSH’scben Apparate. Ist 
die B estim m ung  des Arsens notbwendig, so leitet man in die mit 10 Tb. Wasser yer
dunnte und erwannte Saurc Scbwefelwasserstoff and bcstimmt das ausgesehiedene Arsen- 
salfid entweder ais solcbes oder ais Ammoniumpyroarseniat. Siebe Arsenam.

A u fb e w a h r u n g .  Die Engliscbe Scbwefelsaure werde in starken Glasgefasseu mit 
Glasstopfen y o rs ic b tig  aufbewabrt. Sie ziebt aus der Luft energiscb Wasser an, nimmt 
hierdureb an Yolamen zu, wird aber speeifiscb leicbter. Aus diesem Grunde ist fur guten 
Yerscbluss der Flascben zu sorgen. Standgefasse fur konc. Scbwefelsaure stellt man 
zweekmassig aus UntersHtze aus Poreellan. Hals und Stopfen sind nacb jedesmaligem 
Gebraucbe des Gefasscs troeken zu wisoben, weil sieli sonst zwiscbeu Hals und Stopfen 
eine yerdunnte Saurc ansammelt.

A n w e n d u n g  u n d  IM sp en sa tio n . Die Engliscbe Scbwefelsaure lindet im phar- 
maceutiscben Laboratorium sebr haufig, in der Receptur nur selteu (Famigatio Chlori) 
Verwendung. Im Handyerkauf wird sie sebr haufig yerlangt. Ihre Abgabe kann an Er- 
wachsene mit der notbigen Vorsicbt unbedingt erfolgen. Dagcgen gebe man sic niemals 
an Kinder ab, ferner yerweigere man ibre Abgabe in Gofassen, welclie nacb ibrem bestim- 
mungsmassigen Gebraucbe ais Ess- oder Trinkgerathe dienen, wie Tassenkopfe, Bicrflascben, 
Mineralwasserflascben u, dergl. Audi klebe man binreicbend grosse und auffallende Signa- 
turen mit der Bezeicbnung „Scbwefelsaure, Gift, f f f “, auf.

Die Viehkurirer sebreiben bisweilen Miscbungen von Terpentiuol oder anderen fliieb- 
tigen Oelen mit konc. Scbwefelsaure vor. In solchen Miscbungen erfolgt lebbafte Reak- 
tion unter Selbsterwarmung und Entwicklung von scliwefliger Saurc, im ungiinstigsten 
Falle kann sogar Entziindung oder eine Art Esplosion der Miscbung erfolgen. Es empfieblt 
sich daber, diese Miscbungen im Froien und zwar in einem offenen Porcellangefiiss in der 
Art auszufuhren, dass man die Scbwefelsaure zunaebst mit dem gleicben Volumen Riibol 
mischt, um erst nacb dem Erkalten dieser Miscbung das Terpentindl in kleinen Antbeilen 
hinzuzuruhren.

Transport-Flascben und Ballons fiir Scbwefelsaure sollten' niemals gar zu voll ge- 
fullt werden, da die Saurc sieli dureb Erwarmung ausdejwft, in Folgę dessen die Gefasse 
zertrummern und ausfliessen kann.

Die ausgellossene Siiure wirkt auf Holz, Sagespiilme, Strob yerkohlend. Eine Ent- 
ztindung tritt bierbei aber nur dann ein, wenn gleiebzeitig Sauerstoff abgebende Substanzen 
wie Salpeter, Kaliumchlorat, Pikrinsaure, ZUndbolzer u. dergl. mit der Saure in Beriihrung 
kommen.

III. t  Acidum sulfuricum (Brit. Germ. Helv. U-St). Aciduni sulfuricum con- 
centratuin (Austr.). Acidc sulfuri<(ue offlcinal (Gall.). Reiue Scliwefolsiiure. H„SO,. 
Mol. Gew. =  OS.

Die D a rs te llu n g  der reinen Scbwefelsaure erfolgt nicht mehr im pbarmaceutiscben 
Laboratorium, sondern in chemiscben Fabriken dadureh, dass man die yon Arsen befreite 
Englische Scbwefelsaure der Destillation aus Gefiissen von Glas oder Platin unterwirft.

Die reine Scbwefelsaure bildet eine ldare, farblose und gerueklose, wie Oel fliessende 
Flussigkeit, welche stark atzend und bygroskopiscb ist. Spec. Gewicbt und Gebalt aą 
ILSOj werden von den einzelnen Pharmakopoen wie folgt gefordert:

Austr. Brit. Gall. Germ. llelv. u-st.
Spec. Gewicht bei 15° 1,84 1,843 1,843 1,836—1,810 1,836—1,840 >1,835
Proceute I I 2S04 96 98 ca. 100 94—98 94—98 >  92,5.



Volumgewiclit der Sclnvefelsiiurc bei 15°
nach L ungb und I sler.

Spec. ■pProc. Spec. Proc. Spec. Proc. Spec. Proc.
Gcwicht IL SO, Gewickt i l s o 4 Gewickt h 2s o 4 Gewieht EL SOj

1,010 1,57 1,260 34,57 1,510 60,65 1,760 82,44
1,020 3,03 1,270 35,71 1,520 61,59 1,770 83,32
1,030 4,49 1,280 36,87 1,530 62,53 1,780 84,50
1,040 5,96 1,290 38,03 1,540 63,43 1,790 85,70
1,050 7,37 1,300 39,19 1,550 64,26 1,800 86,90
1,060 8,77 1,310 40,35 1,560 65,08 1,810 88.30
1,070 10,19 1,320 41,50 1,570 65,90 1,820 90,05
1,080 11,60 1,330 42,66 1,580 66,71 1,825 91,00
1,090 12,99 1,340 48,74 1,590 67,59 1,830 92,10
1,100 14,35 1,350 44,82 1,600 68,51 1,835 93,43
1,110 15,71 1,360 45,88 1,610 69,43 1,837 94,20
1,120 17,01 1,370 46,94 1,620 70,32 1,839 95,00
1,130 18,31 1,380 48,00 1,630 71,16 1.840 95,60
1,140 19,61 1,390 49,06 1,640 71,99 1.8405 95,95
1,150 20,91 1,400 50,11 1,650 72,82 1,841 97,00
1,160 22,19 1,410 51,15 1,660 73,64 1,8415 97,70
1,170 23,47 1.420 52,15 1,670 74,51 1,8410 98,20
1,180 24,76 1,430 53,11 1,680 75,42 1,8405 98,70
1,190 26,04 1,440 54,07 1,690 76,30 1,8400 99,20
1,200 27,32 1,450 55,03 1,700 77,17 1,8395 99,45
1,210 28,58 1,460 55,97 1,710 78,04 1,8390 99,70
1,220 29,84 1,470 56,90 1,720 78,92 1,8385 99,95
1,230 31,11 1,480 57,83 1,730 79,80 \
1,240 32,28 1,490 58,74 1,740 80,68
1,250 33,43 1,500 59,70 1,750 81,56

P r li fu n g .  Diese kat sieli yorzugsweise auf einen Gelialt der kiiuflicken reinen 
Sekwefelsaure an Arsen, Sckwefligsaure, Stickstoffsauren und Blei zu rieliten. 1) 2—3 g 
der Saure mttssen beim Verdampfen in einem blanken Platinsckalcken an cinem zugigen 
Orte okno Kuckstand fliicktig sein. Ein Kuckstand warc niikcr zu untersuckcn, z. B. in 
basisek weinsaurem Ammon zu losen. Entstekt in dieser Losung durck Schwefelwasserstoff 
ein sekwarzor, in yerdunnter Salzsaure unloslicker Niederscklag, so ist Blei yorkanden.
2) 50 ccm der mit der lOfacken Menge Wasser yerdiinńten Saure werden mit 1 Tropień 
Kaliumpermanganatlosung (1 : 1000) tingirt. Es darf innerkalb 20 Mnutcn keinc Ent- 
farbung eintreten (Salpetrige Siiure, scliwefligc Saure). 3) Die mit der lOfacken Menge 
Wasser yerdiinnte Siiure wird mit Indigolbsung sckwack blau gefiirbt und erwannt. Es 
darf innerkalb 5—10 Minuten nickt Entfarbung erfolgen (Salpetcrsaure). 4) Auf Arsen 
kann man die offtcinellc Siiure wie folgt priifen: 1 ccm eines erkalteten Gemisches von 
1 Vol. Schwefelstture und 2 Yol. Wasser wird in 3 ccm Zinncklorur eingogossen. Inner
kalb einer Stundc darf Braunfarbung nickt eintreten. Hiilt eine Saure diese Priifung, so 
ist sie zum pkarmaceutischen Gebraucke kinreickend rein. Handelt es sick jedock wie 
z. B. fur die forensiselie Analyse darum, auck die letzten Spuren Arsen in einer Sckwefel- 
saure nackzuweisen, so priift man die mit 5 Tli. Wasser yerdiinnte Sekwefelsaure nack 
dem E rk a lte n  im MARSiTscken Apparatc. Es darf alsdann nack Ostiindigem Erkitzen 
des Gliikrokres sick absolut kein dunkler Anflug eines Spiegels zeigen.

A u fb e w a lir u n a  u n d  D isp e n sa tio n  wic unter Acidum sulfuricum crudum. Ist 
die reine Sekwefelsaure einmal durck Anziekung von Wasser specifisek zu leickt geworden, 
so ycrsucke man nickt erst, sie durck Akdampfen in einer offencn Porcellansckale zu kon- 
centriren. Die Saure ziekt dabei ungefakr wieder ebensoviel Wasser an ais sie abgicbt, 
auck farbt sic sick durck kineinfallenden Staub in kurzer Zeit dunkel. Diese Koncentra- 
tion gelingt dagegen sekr gut, wenn man das Abdampfen in einer kurz yorker mit keisser



konc. Schwefelsaure geroinigten Retortę yornimmt, also einige Procent Wasser durch Ab- 
destilliren entfornt. Schr empfehlenswertli ist cs auch, fur solche Falle etwas reines 
Schwcfelsaureankydrid yorriithig z u halten und die Erhohung des spec. Gewichtes durch 
Auflosen einer entsprechcnden Menge SchwefeMureanhydrid in der Schwefelsaure aus- 
zufiihren.

A n w e n d u n y .  Pio reine Schwefelsaure ist fur den innerliohen und ausserlichcn 
Arzneigebrauch bestimrat. Unyerdunnt wird sie indessen lediglioh ais Aetzmittel angc- 
wendet. In n e rlic h  wird sic stets nur in yerdunntem Zustande ais Aeidum sulfuricum, 
dilutum, ais Mixtura sulfurica acida ycrordnet. Dem Arzt ist der Unterschied zwischen 
der koncentrirten und der yerdiinnten Schwefelsaure hiiufig nicht genugend bekannt. Yer- 
schreibt er daher in einer Mischung zu innerlichem Gebrauche z. B. 5 g Aeidum sulfuricum 
sehlechthin, so dispensire der Apothokcr unter allen Umstanden lediglich 5 g Aeidum sul
furicum dilutum. In der Analyse sowie bei Herstellung von Praparaten ist die Schwefel- 
siiure ein wichtiges chemisches Reagens.

IV. Aeidum sulfuricum dilutum (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). Spiritus Vi- 
trioli. Verdiinnte Schwefelsaure. Aeide sulfuriąue dilue (Gall.). Diluted sulfurie 
acid. Wird durch Yerdilnnung der konc. reinen Schwefelsaure mit Wasser dargestollt, 
und zwar triigt man die abgewogone Menge Schwefolsaure unter Umruhren in kleinen 
Antheilen in die yorgeschriebenc Menge Wasser ein. Diese Mischung ist zweckmiissig in 
einer Porcellansehale (bei kleincren Mengen in einem Glaskolben) auszufiihren, nicht aber 
in dem Standgefass, weil dieses in Folgo ortlicher Ueborhitzung der Wandungcn liaufig 
springt. Es schreiben vor:

x\.ustr. Brit. Gall. Germ. llelv . U -St.
Spec. Gewicht bei 15° 1,120 1,094 — 1,110—1,114 1,069 1,070
Die M ischung entliillt Proc. H 2SO 16,66 13,65 10,0 15,6—16,2 10,0 10,0

Klarę farb- und geruchlose Fliissigkeit von stark saurem Geschmack und dem vor- 
geschriebenen spec. Gewichte. A u fb ew ah ru n g  in Glasflascheu mit Glasstopfeu.

A n w e n d u n y .  Die yerdiinnte Schwefelsaure wirkt a u sso rlic h  adstringirend und 
blutstillcnd, sie ist daher Bestandtheil mehrerer Wundwiisser (Arąuebusade). In n e r lic h  
werden ihr antipyretische und blutstillende Wirlcung zugeschrieben. Man giebt sie in starker 
Verdttnnung mit Wasser oder schleimigon Flttssigkeiten, auch gegen chronische Bleiycr- 
giftung. Dor langere Gebrauch yerursacht Verdauungsstorungen„ grbssere Gaben kiinnen 
zu Vergiftungeu fuhren.

D osis m axim a nach Hclv.: 1,5 g pro dosi, 5,0 pro die yon der lOproc. Siiure.. 
Wird yerdiinnte Schwefelsaure in Pillen ycrordnet., so sind diese im Porcellan-Morser an- 
zustossen.

V. Aeidum sulfuricum crudum dilutum. Yerdiinnte rolie Schwefelsaure.
Putzwasser. Zum Putzen fttr Kupfer, Messing und Zink giebt man eine Mischung yon 
1 Th. roher Schwefolsaure mit 4 Th. gewohnlichem Wasser ab, welehe nach einigem Stehen 
von dem abgosetzten Bleisulfat abfiltrirt wird. Die Mischung ist mit „Vorsichtig“ oder „Gift“ 
zu signiren und wie die Englische Schwefelsaure niemals in Trink- oder Koehgeschirren 
abzugeben. Auch wiirde es sich empfehlen, diese Mischung mit irgend einem Earbstoff zu 
fiirbon, z. B. mit Methylorange.

Knpferglanzwasser. P o li cu iv re . L ią u o r  ac idus alum inatus. Ist zu be- 
reiten aus 10 Th. kryst. Alaun, 50 Th. Engliscber Schwefelsaure und 200 Th. Wasser. Auch 
hier wiirde sich oine Farbung empfehlen.

C hem ie u n d  A n a ly se .  Konc. Schwefelsaure wirkt yerkohleud auf Kohlohydrate,. 
indem sie diesen die Elemente des Wassers entzieht, zerstorend auf alle organischen Go- 
bilde (Gewebefasern, Holz, Haare etc.); die Einwirkung erfolgt in der Warnio unter Ent- 
wickelung von schwefliger Siiure. Das Einathmen dieser Diimpfe ist schiidlich, da diese 
die SchleimhSute der Luftwege angreifen.

F re ie  Schwefelsaure reagirt sauer. Freie Sehwefelsiiure sowie geloste schwcfel- 
saure Salze geben mit Baryumsalzlosungen einen specifisch schweren, pulyerigen, weissen



Niederschlag vou Baryumsulfat BaSO„ welchcs in Siiuren sowohl wie in Alkalien un- 
loslich ist.

Zur B estim m ung  der Schwefelsaure sauert man die wasserigen Losungen der 
Sulfate — boi freier Schwefelsaure ist Ansauern niclit nothig — mit 10—20 Tropfon Salz- 
saure an, erhitzt zum Sieden und fiigt nun unter bestiindigem Umriihren z u der im Sieden 
zu erhaltendon Flflssigkeit tro p fo n w eise  lieisse Baryumchloridlosung bis z u einem miissigen 
Ueberschusse der lotzteren hinzu. Nacb beendigter Fiillung sctzt inan das Sieden noch 
einigo Zeit fort und liisst alsdann die Flflssigkeit auf dem Wasserbado, zulotzt an einem 
warmen Orte, mindestens 12 Stunden lang absetzen, damit das Baryumsulfat krystallinischu 
Bescliaffenhcit annimmt. Alsdann dekanthirt man die Flflssigkeit durch ein Filtcr (Baryt- 
Filtrirpapier!), kocht den Niederschlag wiederum mit etwas salzsaurem Wasser, lasst er- 
kalton, dekanthirt und wiedcrholt diescs Auskochen noch zweimal. Schliesslich bringt man 
den gesammten Niederschlag auf das Filter, wascht mit heissem Wasser bis zum Ver- 
schwinden der Cblorrcaktion aus. Nach dcm Trocknen yerbrennt man zuerst das vom 
Niedersohlago getrennte Filter in einem gewogonon Platintiegel, giebt den Niederschlag 
hinzu und glflht bei halb aufgelegtem JDockel 10—15 Minuten mittelst Bunsenbrenners. 
Das Abfiltriren, Waschen und G-lfthen kann mit Yortlieil aucii im GoociFschen Tiegol 
erfolgon.

BaSO, x  0,34335 =  S 0 3. BaSOt X  0,4206 =  H,SO,.

Enthklt eine Flflssigkeit lediglich freie Schwefelsaure und keinc andere Saure, so 
kann die freie Schwefelsaure auch maassanalytisch bestimmt werden. Man titrirt alsdann 
mit Kali-, Natron- odor Barytlauge (Methylorange ais Indikator). 1 ccm Normal-Alkali zoigt 
in diesem Falle =  0,049 g EL, SO., oder 0,040 g S 03 an.

Die m a a ssa n a ly tisc h e  B estim m u n g  d er geb u n d cn en  S ch w efe lsau re  ist 
zwar moglich, das Yerfahren ist aber derartig komplicirt, dass man in der Kogel durch 
die gewichtsanalytische Bestimmung rascher zum Ziele lcommt.

Toxikolotfi8eh.es. Yergiftungen durch konc. Schwefelsaure kommen ziemlioh haufig 
vor. Die Hauptmengen der eingefuhrten Schwefelsaure sind gowohnlich in don zuerst 
erbrochenen Massen vorhanden. Ist der Tod rasch erfolgt, was von der Koncentration und 
Menge der genossenen Saure, sowio davon abhangt, ob das Gift in den gefulltcn oder 
leeren Magen gelangtc, so kann, vorausgesetzt dass die Entnahmc der Organtheile bei der 
Sektion in sachgemassor Weise erfolgte, der Nachweis f re ie r  Schwefelsaure — und auf 
diesen hat die Untersuchung sich in erster Linie zu richten — auch noch in den ersten 
Wegen (Spciseróhrc, Magen, Darm) golingen. Ist der Vorgiftete aber vor dem Tode arzt- 
lich bohandelt worden, oder ist bei der Entnahme der Organe niclit sacligemass verfahren 
worden, indem z. B. die secirenden Aerzte die innere Magenwandung sauber abspttlten 
und das Spulwasser weggossen, so kann der Nachweis f re ie r  Schwefelsaure unmoglich 
sein. Ebenso ist fre ie  Schwefelsaure wahrscheinlich dann niclit mehr nachzuweisen, wenn 
nach dom Einnehmen derselben langere Zeit 6—12—24 Stunden verstrichen ist, woil die 
Mineralsauren vorhaltnissmassig rasch resorbirt werden. — Sei dem wie ihm wolle, der 
Untersucher yerfahrt zweckmassig wie folgt: 1) Es ist zunachst die Reaktion der Organ
theile (Auszug des Mageninhaltes) mittelst Lackmuspapier feftzustellen. Wird dieses ge- 
róthet, so giebt man zu etwa 10 ccm Wasser 1 Tropień Methylorange und setzt etwas von 
dem filtrirten wasserigen Auszuge des Objekts hinzu. Bei Gegenwart yon freier Schwefel
saure gelit die golbe Farbung der Losung in Kirschroth uber, und es wird hierdurch be- 
wiosen, dass eine freie Mineralsaure gegenwartig ist. — Man kann die Menge derselben 
im wasserigen Auszuge mit Normalkalilauge (und Methylorange ais Indikator) titriren.
2) Der wasserige Auszug giebt auch nach dem Ansauern durch Salzsiiuro mit Baryum- 
chlorid einen reichlichen weissen Niederschlag von Baryumsulfat. Es ist dessen Menge 
in einem aliąuoten Theil des Objektes gewiclitsanalytiscli fostzustellon. 3) Schleimigo 
Objekte, welcho sich mit Wasser niclit, gut ausziohen lassen, ubergiesst man mit dem
2—3fachen Volumen starken Alkohols (96 Proc.), in wolcliem soviel frischgefalltes Oin- 
chonin aufgelost ist, dass die Reaktion der Flflssigkeit deutlich alkalisch bleibt. Man 
maeerirt bei n ic h t  u b e r  30°, filtrirt und schoidot don Alkohol durch Destillation, schliess
lich durch Verdampfen der Flflssigkeit auf dem Wasserbade ab.

Man nimmt den Rflckstand mit Wasser auf und bestimmt in jo einer Halfte des 
Filtrates einerseits die yorhandene Schwefelsaure durch Fallen mit Baryumchlorid, ander- 
seits das Oinchonin, indem man die zweite Halfte der wasserigen Losung mit Ammoniak 
fibersattigt und die nach 24stundigem Stehon ausgeschiedenen Krystalle auf gewogenem 
Filter sammelt, mit Wasser wascht, trocknet und wagt. Die beiden so erhaltenen Wertho 
mfissen annahernd aufeinander stimmen.

Wenn es moglich ist, die Schwefelsaure in konc. Zustande darzustellen, so ycrsuche 
man es zu thun. In einem Falle war ein Saugling in der Wiege durch Schwefelsaure 
yergiftet worden. Die Saure war zum Theil auf das Kopfkissen geflossen und in die Fe- 
dern eingedrungen. Die Federn wurden mit Wasser ausgezogen, im wasserigen Auszuge



wurde die Schwefelsaure gewichtsanalytisch und maassanalytisch bestimmt. Ausserdem 
abor wurde ein Theil des wasserigcu Auszugos auf dem Wasserbade in einer Platinschaale 
verdampft. Es binterblieb ein oliger Riickstand, von welchem e in  Tropfen eine Mischung 
von Kaliumchlorat, Zucker und Scliwefel zur Entziindung brachte.

Ist es niclit mehr moglich freie Schwefelsaui-e nachzuweisen, so muss man sich 
damit bogmigen, die Menge der gebundenen Schwefelsaure fcstzustellen, doch ist alsdann 
der Beweis einer Schwofelsaurevergiftung niclit mit Sicherheit erbracht.

B esch iid igu iig  von K le id u n g ss tu ck o n  etc. Konc. Schwefelsaure lóst Wolle 
und Seide sehr rasch auf, so dass in diesen Stoffen Locher entstehen. Pflanzliche Faser- 
stoffe worden etwas weniger rasch zerstórt, aber immerhin zerstort. Verdunnte Schwefel
saure, wie sio z. B. in einer Starko von 15 Proc. ais Putzwassor vei-wendet wird, verandert 
zunachst die Farbę der Gewebe, mit donen sie in Beriihrung kommt. In der Regel ent
stehen rothe Flecken. Hat die verdiinnte Saure Zeit und Gelegenheit, durch Yerdunstcn 
des Wassers koncentrirter zu worden, so wirkt sie alinlich wie konc. Schwefelsaure auf die 
Gewebe: die botroffenen Stellen werden morsch und es entstehen gleichfalls Locher. 
Solange fre ie  Schwefelsaure auf den Geweben ist, ist sie durch Methylorange und Titriren 
leicht nachzuweisen und zu bestimmen, nur achte man darauf, dass die mcisten Gewebe 
sauer roagiron. Im Yerlaufe der Zeit geht aber die auf Gewebe aufgespritzte Schwefel
saure in saures und spater in neutrales Ammoniumsulfat ubor. Ist sie erst einmal in 
lotztoren Zustand oingetreten, so ist freie Schwefelsaure naturlich nicht mehr auffindbar, 
obgleich die Zerstiirungen handgreiflich durch Schwefelsaure orfolgt sind. In solchen 
Fallen muss man gemessene oder gewogene Mengen a) des uiwerlotzten, b) des bescha- 
digten Stoffcs mit heissem Wasser erschopfen und in den Auszugon die Gesammtschwefol- 
sauro bestimmen. Die Kontrolle durch a) ist nothwendig, weil die meisten gefarbtcn 
Stoffe an sich Sulfate enthalten.

Acidum sulfuricum aromatieum.
a) A r o m a t i c  s u l p h u r i c  a c i d  (U-St.).

Rp. (1) Acidi sulfurici (92,5 °/0) 100 ccm 
(2) Alkohol (94Vol.% ) 700 „
(B) T incturao Zingiberis 50 „
(4) Olei C iunam om i 1 „
(5) Alkohol (94°/0) q. s. ad 1000 „

Man tragc vorsiclitig 1 in  2 cin, nach dem Erkal- 
ten fiigt m an 3 und 4 hinzu und fiillt m it 5 bis 
zu 1 L iter auf. Spec. (lew. ca. 0,939 boi 15°.

b) A r o m a t i c  s u l f u r i c  a c i d  fBrit.).
Rp. T incturae Zingiberis (1+8) 250,0 ccm 

Spiritus Oinnamomi 12,5 „
(ex Oleo Cinnam. 1 Spiritus 49)
Spiritus (90 Vol. °/0) 737,5 „
Acidi sulfurici conc. 75 „

Aqua Yiilneraria. Thkdeni.
Theden '8 W u n d  w a s  s e r  (derm . I. Ergttnzb.) 
Rp. Acoti (6 °/0) fi Th.

S p iritus d ilu ti (70Vol.°/0) 3
Acidi sulfurici d ilu ti (16%) 1 „
Mellis depurati 2

Worden geinisclit und nach einigor Zeit filtrirt. 
K lar, anfangs gelb, spiiter brliunlich.

Ualsainuin adstringons. R ichard.
Rp. (1) Acidi sulfurici (94—98% ) 20,0

(2) Spiritus (90 Vol.% ) 60,0
(3) Olei Terebinthinae 20,0.

Man m ischt zuniiehst 2 m it 3, fUgt zu diescr Mi
schung vorsichtig 1 hinzu und lUsst zuniiehst 
einige Zeit in offenem Gefiissc stehen, bovor 
m an auf Flaschen fiillt. In  Gabon von 1,—2,— 
3.0 g m it schleimigen Getr&nken \'ordiinnt boi 
Rlutspoicn und Nasonbluton.

Balsnmum liaemoslnticuni. Warren. 
Warren’8 b lu t s t i l le n d c r  B alsam .

Rp. (1) Acidi sulfurici (94—98% ) 25,0 
{2) Spiritus (90Vol.% ) 10,0
(3) Olei T erebinthinae 10,0.

M an m ischt 2 und 3 und  fiigt dann 1 hinzu. Im 
Uebrigen s. d. vorigen Balsam. I)osis 20—30 
Tropfen.

Causticum crocatum . Rust.
P a s t a  c a u s t i c a  A c t h i o p i c a .  A e id u m  s u l 
f u r i c u m  b o  l i  d i  f i  c a  tu m . C a u s t i q u e  s u l -  

f u r i q u e  a u  s a f r a n  V k l p k a u .

Rp. Croci pulverati 1,0
Acidi sulfurici 1,0—1,5 

u t f ia t pasta. D. ad  vitrum.

CausUcum sulfo-carboiiisatuin. R icord. 
E nthiilt an  Stelle von Safran Carbo ligni pulv.

Causticum nigrum  VBLPEAU is t  ein Gemisch von 
konc. Schwefelsaure m it Sussliolzpulver.

3Iixtura sulfurica acida (Germ. llelv.)
L i q u o r  a  c i d u-611 a 11 o r  i (Austr.) H a l l e r ’  s c h c s  

S a u e r .
Rp. Acidi sulfurici (96—98 %) 1 Th.

Spiritus (90Y ol.% ) 3 „
Vorstehende Y orschrift glcichlautend Austr., Germ., 

IIelv., n u r schreibt IIelv. Spiritus von 95 — 96 
Vol. %  vor. Das entsprechende Priiparat der 
Gall. is t :

Aeido sulfurique alcoolise. Eau de K a b e l  (Gall.). 
Rp. Acidi sulfurici (94—98% ) 100,0 

Spiritus (90 Vol. %) 300,0
Florum  Rlioeados 4,0.

Die Bluthen worden m it der erkalteten Mischung 
4 Tage m acerirt, dann wird abfiltrirt.

Limonade sulfiirique (Gall.).
P o t u s  s u l f u r i c u s .

Rp. Acidi sulfurici diluti (10%) 20,0 
Aquae 875,0
Sirupi Sacchari 125,0.

Specificum bei B leivergiftung und Bleikolik.

P o tu s  su lfu ricu s . Gendrin .
Rp. Acidi sulfurici d ilu ti (16,0%) 5,0 

Spiritus (90 Vol. %) 50,0
Aquae 940,0
Elaeosacchari Ci tri 5,0.

P rophylaktisch gegen B leivergiftung dreimal tiig- 
lich ein kleines W einglas voll.



Sirnpns Acidi sulfurici.
S irupus v itr io la tu s . 

lip. Acidi sulfurici diluti (16,0 °/0) 10,0 
Sirupi Saechari 90,0.

Sirupus acidus. K a b e l . 

lip. Aquae Rabelii 10,0 
Sirupi Saechari 90,0.

Boi Gonorrhoe dreimal tiiglich 1/2 Essloffel mit 
Wasser verdunm.

Uiiguciitum sulfuricum. A c h a k d .

S ap o  a c i d u s  A cli a r  d. 
lip. Adipis suilli 50,0

Acidi sulfurici puri 5,0.
Misce czactissime. Ais ableitende Einreibung 
boi Augenentzundung, Lilhmung. (Unzweckinassig.)

Yet. Causticum pcracidum.

Rp. Acidi sulfurici Anglici 30,0 
Acidi nitrici fumautis 10 ,0.

Zum Bestrcichen altcr schwammiger Tollbeulcn 
V o r s i c h t !

Yet. Eleetuarluin adstringens.

lip. Acidi sulfurici diluti (16,0°/0) 20,0 
Rhizomatis Tormentillae 100,0
liadicis Augelicae 120.0
Eariuae secalinae 20,0.

M. f. electuarium. Grossen Ilausthicron alle 3—1 
Stunden don 1/8, kleineren den 1/lfi Tlieil zu geben. 
Boi atonischem Durchfall, Blutharnen, Harnruhr.

Acidum sulfuricum anhydricum. S cb w efe lsau re -A n h y d rid . S eh w efe ltrio x y d . 
S03 =  80. Wird 1) durch Erhitzen von rauchendcr Schwefelsaure gewonnen, wobei das 
Anhydrid sich zuerst verfluchtigt. 2) Durch Ueberleiten oines Gemisches von Schwefel
saure und Sauerstoff iiber gliihenden Platinasbest. 3) Nacli W olter durch Gliihen von 
Natriumpyrosulfat: Na2S20 7 =  Na;>SG1 -|- S 03.

Bei gewflhnlicher Temperatur seidengliinzende Nadeln, wolche boi 15° sclimelzen und boi 
40—50° sich verfliichtigen Der Dampf ist an sich farblos, bildet aber an der Luft durch 
Wasseranziehung unter Uebergang in ILSO, weisse Nobel. Anwendung in der wissen- 
schaftlichen und technischen Chemie, ferner um zu leicht gewordene Schwefelsaure zu ver- 
stiirlcen. S. S. 125.

Acidum persulfuricum. U eb ersch w efe lsau re . S.O JL. Scheidet sieli an der 
Anodę ab, wenn Schwefelsaure von 1,4 spec. Gow. boi einer Stromstarke von 2 Ampbre 
elektrolysirt wird. 2H2SO, =  II2 -|- II2S2Os. Zur Zeit nur in wasseriger Losung bekannt. 
Diese zerfallt unter Mitwirkung des Wassers in der Killte allmahlich in Schwefelsaure und 
Wasscrstoffsuperoxyd: H2S.,0R -p 2 IŁ, O =  2H.2SO, -p II20 2, in der Witane in Schwefelsaure 
und Sauerstoff: H.,S.2Os -f- H 20  =  2ELSO., -j- O. Reaktionen: 1) In derW&rmo wird Sauer
stoff entwickelt. 2) Indigolosung wird ontfiirbt. 3) Aus Salzsauro oder Natriumclilorid 
wird Chlor, aus Kaliumbromid =  Brom, aus Kaliumjodid =  Jod abgeschieden.

Ammonium persulfuricum. A m m o n iu m p ersu lfa t. U eb ersch w efe lsau res  Am- 
m onium . S.,08(NH,)2 . — 228. Wird durch Elektrolyso einer gesattigten Losung von 
Ammoniumsulfat dargestellt: 2 [S04(NH,),>] = H .2 -f- 2NII3 -{7 S.i0 8(ŃH4)g.

Farblose Krystallo, in trocknem Zustando selbst bei 100° bestiindig; in feuclitem 
Zustande zersetzt es sieli langsam schon bei Zimmerwarme unter Abgabo von stark ozo- 
nisirtem Sauerstoff: (NIIl),2S ,0 8 -|- II20  =  2NHlH . S 0 4 O. Loslich in 2 Th. Wasser. 
Kann aus Wasser von 60° umkrystallisirt werden.

R eak tio n en : 1) Mit einer Losung von Anilinsulfat orwiirmt, entstelit Anilin- 
schwarz. 2) Eine mit Natriumacetat yersetzte Fuchsinlosung wird gebleicht. 3) In einer 
Losung von Mangansulfat entstelit Aussohoidung von Braunstein. 4) Aus einer Losung 
von Kaliumkarbonat wird ein krystallinischor Niederschlag von Kaliumpersulfat gefallt.

Anwetuiuntr. Dio 0,5—2proc. Losung ist zu Mundwassern und zur Konservirung 
von Nahrungsmitteln empfohlen worden.

Natrium persulfuricum. N a tr iu m p e rsu lfa t. U eb ersch w efe lsau res  N atriu m . 
S.20 3Na.2 =  238. Wird durch Eloktrolyse einer gesattigten Losung von Natriumsulfat oder 
durch Umsetzen einer Losung von Ammoniumpersulfat mit einer Losung von Natriuin- 
hydrat erhalten.

Farbloses, in Wasser leicht losliches Salz.
Kalium persulfuricum. K aliu m p ersu lfa t. U eb e rsch w efe lsau re s  K alium . 

A nth ion . S3O8K3 =  270, Entsteht durch Elektrolyso einer Losung von Kaliumbisulfat 
bei 3,5 Ampiire, oder durch Umsetzung von Ammoniumpersulfat mit Kaliumkarbonat. 
Farblose, saulenformige Krystalle in 50 Th. Wasser lOslich. Oxydirt Natriumthiosulfat zu 
Natriumsulfat, daher Anwendung in der Photographie ais Anthion. S. Photographic.



Aeidum sulfurosum.
Unter dem Namcu „S cliw eflige  S iiu re 11 wird gewohnlich das Schwefeldioxyd oder 

Schwefligsiiure-Anhydrid S02 verstanden; die wahrc scliweflige Siiure SOaH3 ist niclit ais 
solche bekannt, aber wahrschcinlich in der wassrigen Liisung des Schwefligsiiure-Anhydrides 
enthalten.

I. Aeidum sulfurosum anhydricum. Schwefligsaure-Anhydrid. Schwefel- 
dioxyd. SO,. Mol. (lew. =  (ił. Wird durcli Yerbrennen von Schwefel an der Luft oder durch 
Erhitzen von ltonc. Schwefelsaure mit Kohle, Kepler oder Quecksilber gewonnen. Farbloses 
Gas von erstickendem Geruch, feuchtes Lackmuspapier zunachst rothend, darni bleichend. 
1 Liter des Gases wiegt bei 0° und 760 mm 13 =  2,862 g. Es lost sieli reichlieh in Wasser, 
Alkohol und auderen Medien. Kampfer ldst 308 Yol., Eisessig =  318 Vol. S04. Bei—10° C. 
unter gcwohnlichem Bruek oder unter etwa 6 Atmosphiiren Bruek bei gewiihnlicher Tem
peratur wird das Gas zu „fliissigem Schwefeldioxyd“ verdiektet. Bieses siedet bei —8° C. 
unter Bindung von Wannę (Kiilte-Erzeugung) und erstarrt bei —76°C. zu weissen Flocken, 
welehe bei etwa —75° C. sehmelzen. Anwendung zur kunstlichen Herstellung von Eis, ais 
Besinfek t ion smittel, Bleichniittel, zur Fabrikation der Sulfit-Cellulose u. a. m. Flussige 
scliweflige Siiure kann in druckfesten Eisenbehaltern (,,Bomben“) bezogen werden.

1'lCTET’s Fliissigkeit ist ein Gemisch von fliissiger schwefliger Siiure und fliissiger 
Kohlensaure, in verschiedenen Verhaltnissen, wie man es durch Erhitzen von konc. 
Schwefelsaure mit Kohle erhiilt, z. B. 97 Proc. S03 und 3 Proc. C03.

II. f  Aeidum sulfurosum (solutum). Wilssrige scliweflige Siiure (Ergfinzb. 
Brit. U-St.). Acide sulfureux dissous. Sulphurous acid. If..SOa -f- xHaO.

Bie von den angegebenen Pharmakopoen etc. aufgenommenen Losungen der schwef- 
ligcn Siiure sind von yerschiedeuer Stiirke. Es verlangen:

ErgRuzb. Brit. U-St.
Spec. Gewicht 1,052 1,025 >1,035
Proc. S02 10,0 5,0 > 6 ,4

Bie Barstellung crfolgt, indem man konc. oder nur wenig mit Wasser yerdiinnte 
Sehwetclsiiure mit Kupfer oder Kohle erhitzt, das entwickelte Gas in wenig Wasser wiischt, 
hierauf in Wasser leitet.

Yoluiiigewicht der wiissrigen Losung von schwefliger Siiure und Gelialt an S02
bei 15® (Scott). 1

Vol. Gew. Proc.
s o a

Vol. Gew. Proc.
SO.

Vol. Gew. Proc.
S02

Vol. Gew. Proc.
SO,

1,0028 0,5 1,0168 3,0 1,0302 5,5 1,0426 8,0
1,0056 1,0 1,0194 3,5 1,0328 6,0 1,0450 8,5
1,0085 1,5 1,0221 4,0 1,0353 6,5 1,0474 9,0
1,0113 2,0 1,0248 4,5 1,0377 7,0 1,0497 9,5
1,0141 2,5 1,0275 5,0 1,0401 7,5 1,0520 10,0

1 Vol. Wasser lost bei 0® C. =  80 Vol., bei 15® C. =  43,5 Vol, bei 20® C. =  39,4 Vol., 
bei 40® C. =  18,8 Vol. S02.

D a rs te llu n g . In cinen Kolben von etwa 750 ccm Eassungsraum schiittet man 
30 g Holzkohle in erbsengrossen Stiicken, giesst auf diese 220 g konc. reine Schwcfelsiiure 
und mischt durch Schwenken gut durch. Ben Kolben verbindet man mit einer etwa 
50 ccm Wasser enthaltenden Waschflasche und leitet das gewaschene Gas in eine B/2— 
Litor-Flasclie, welehe 1 Liter destillirtes Wasser enthalt. Burch Erhitzen des Zersetzungs- 
kolbens in einem Sandbade oder auf einem Brahtnetz erhiilt man einen ruhigen Stroni 
Schwefligsiiure-Gas, welches in dem vorgelegten Wasser absorbirt wird. Es empfiehlt sich,

Handb. d. pbarm. Praxis. I. <)



die Yorlage durch Binstellen in kaltes Wasser ktihl zu halteu. Weilu die Gasentwicke- 
lung naehlasst, stolit man die Losung auf das geforderte spec. Gewielit ein. Das nach 
dieser Yorsclirift erlialtene Gas ist mit etwas Kolilensaure yerunreinigt, was indessen fiir 
therapeutiselie Zwecke niclit schadet.

An Stelle der iColile kann man in obiger Yorsclirift audi auf 220 g konc. Sckwefel- 
saure 70 g Kupfcr in Form von Spiihnen oder yon fcineu Blechsehnitzeln yerwenden. Don 
Zersetzungsriickstand kann man zu Kupfersulfat ycrarbeiten.

E ig en sch a ften . Klarę, farblose, in der Warnie vollig fliicktige Fliissigkeit von 
erstickendeni Geruche, blaues Lackmuspapier zunaelist, riithend, dann bloiehcnd. Sie giebt. 
direkt mit Baryumclilorid yersetzt nur einc sckwaclie Triibung. Fiigt man aber eiu 
Oxydationsmittel liinzu, z. B. Chlorwasscr oder Jodliisimg oder Cliromsaure, so entsteht 
eine reichlicłie Ausscheidung von Baryumsulfat. Sie entfarbt Kaliumpermanganat und 
fiilirt Cliromsaure in (griines) Chromosyd iiber. Schweflige Saure ist eine zweibasisdie 
Saure; die Salze beissen „Sulfite". Aussordem ist sio in wassriger Losung ein energisdies 
Iteduktionsmittel: Sie reducirt Merkurisalze zu Merkurosalzen, Chlor zu Chlorwasserstoff, 
Jod in wassriger Losung zu Jodwasserstoff, Cliromsaure zu Ckromoxyd, Mangansaure und 
Uebermangansaure zu Manganox,ydul u. dergl. melir. Aus eincr wassrigen Losung vou 
Jodsaure wird durch schweflige Saure Jod in Frciłieit gesetzt, welches Starkelosung 
lilau fiirbt.

Die wassrige Losung der schwefligen Saure nimnit aus der Luft allmahlich Sauor- 
stofl auf und gelit dabei in Schwefelsaure iiber.

A u fb e w a h n m g .  Vorsichtig und vor Licht geschiitzt in kleincren, mogliclist ge- 
fiillten Gefassen, um der Oxydation durch den Luftsauerstoff nach Moglichkeit vorzubeugen.

JPrUfwng. 1) Sie yerdampfe ohne einen BUckstand zu hinterlassen. 2) 5 cem mit
3—4 Tropfen Salzsaure angesauert, werden durch Baryumchloridldsung nur ganz schwaeh 
getriibt (geringer Gehalt an Schwefelsaure ist zuzulassen). 3) Nach dem Ucbersattigcn mit 
Ammonialc erscheine sie nicht blau gefarbt (Kupfer). 4) Gehaltbestimmung. Man wagt
3,0 g der Saure in ein 100 ccm-Kolbchen ab und fullt mit Wasser bis zur Markę auf. 
10 ccm der Mischung werden, nach Zusatz von 20—30 cem Wasser und etwas Starkelosung, 
mit ^ ,0-Normal-Jodlosung (in 1 cc =  0,0127 g Jod enthaltend, welche =  0,0032 g SO,2 
entsprechen) his zur eben eintretenden Blaufarhung titrirt. Ilierbei sollen folgende Mengen 
Jodlosung yerbraucht werden: Saure von 10 Proc. =  9,40 ccm, von o Proc. =  4,7 ccm, von
6,4 Proc. =  6 ccm 1/10-Jodlbsung. Vergl. S. 132.

A n w e n d u n g .  Schweflige Saure wirkt faulnisswidrig und gahrungswidrig, indem 
sie fiir Spaltpilze und Hefen ein todtliches Gift ist. In goringen Mengen vom Menschen 
eingeathmet, reizt sie zum Husten, in grosseren Mengen kann sie den rI\)d durch Ersticken 
herheifuhren. In wassriger Losung wendet man sie an: A eu sse rlich  bei parasitaren 
Hauterkrankungen, jauchigen und syphilitischen Geschwuren, zu Pinselungen und Inliala-
t.ionen bei Aphthen, Diphtherie. Dosis 0,05—0,4 g S02 mehnnals taglich in starker Ver- 
dunnung. In n e r l ic h  bei Gfthrungsprocessen im Magen, lici Infektionskrankheiten wie 
Typlius, Cholera. T ech n isch : In Gasform (durch Verhrennen von Schwefel) zu desinii- 
eirenden Raucherungen, zum Bleichen, zur Herstellung von Sulfitcellulose u. a. m.

III. Calcium sulfurosum. C alc ium su lfit. S ch w e flig sa u re r  K alk. In den 
Handel gelangt sowohl das neutrale ais aucli das saure Salz.

Calcium sulfurosum neutrale technieum. N e u tra le s  C a lc iu m su lfit. N e u tra lo r  
s c h w e flig sa u re r  K alk. CaS03 -J- 2H30  =  156. Dieses Salz wird erhalten, indem man 
entweder (ahnlich wie bei der Bereitung des Ohlorkalks) in geschlossenen Kammem 
schweflige Saure auf geloschten Aetzkalk (aus 28 Th. Aetzkalk-j-18 Th. Wasser) in Ptilver- 
form einwirken liisst, oder indem man Calciumkarbonat (Schlammkreide) in Wasser ver- 
theilt, so lange schweflige Saure einleitet, bis Kolilensaure nicht mehr in Freiheit gesetzt 
wird, das in der Losung befindlicho Salzpulver ablcolirt und an der Luft trocknet. — Ein 
weisses bis golblichos Pulver, loslich in 800 Th. Wasser, leicliter loslich in verdiinnter 
schwefliger Saure und kann aus dieser krystallisirt werden. Durch Siiuren (HOl, JLSO,, 
Essigsaure) wird aus dem Salz Schwefligsaure-Anhydrid abgespalten. Man yerwendet es



ais Desinficiens in dor Gahrungsindustrie, auch ais Zusatz zu Bier, wolchos die Neigung 
liat sauer zu werden.

Calcium sulfurosum neutrale purum. CaSO? -|- 21-I.jO =  156. Man yertheilt 50 Tli. 
Calciumkarbonat in 150 Th. Wasser und leitet Schwefligsaure-Anhydrid bis zur AuflOsung 
ein. Man fillrirt die Losung (welche das saui-o Salz entb&lt) und lass! sie an der Luft 
stehen. Es scheidet sich alsdann in Folgę Entweichens von Scliwefligsauro das neutrale 
Salz in farblosen Krystallen ab. Zum innerliohen Arzneigebrauoh, sowie zur Kon- 
servirung eingemachter Friichte verwendet.

Calcium bisulfurosum. O alc iu m b isu lfit. D o p p e ltsc liw e flig sa u re r  K alk. Lic 
unter diesem Kamen in don Handel gebrachten Praparate werdon hergestellt, indom man 
10—20 g Aotzkalk loscht, mit Wasser zu 1 Liter auffullt und diese Flussigkeit mit schwef- 
liger Siiuro sattigt. Man erlialt so Losungen von Oalciumbisulfit in wasseriger schwefliger 
Saure, welclie fruher ais „Real Australian Meat Presorve“ in den Handel kamen, jotzt 
durcli das Natriumsalz ziemlich yerdrangt sind. Die Zusammensetzung solcher Prii- 
parato war:

Spec. Gew. Proc. CaO. Proc. S02 Spec. Gcw. Proc. CaO. Proc. S02
1) 1,0844 0,06 3,63 3) - 1,62 6,8
2) 1,0167 1 , 1 1 6,18 4) 1,0799 2,07 10,0

Farbloso Flussigkeit, stark nacli schwefliger Saure riechcnd. Bei liingerem Stehen 
an der Luft scheidet sich neutrales C a S O . ,2 H.,0 krystallisirt ab. Ein rohes Praparat. 
wird namentlich ais Desinficiens in der Gśihrungs-Industrio, z. B. zum Ausscheuern der 
Gahrbottiche, Tunchen dor Wandę (um wilde Helen, Schimmel und Spaltpilze zu todten), 
zur Desinfektion der Milchkeller, Stalle, Krippen, Raufen (bei Maul- und Klauenseuche etc.), 
reine Praparate werdon ais Zusatz zu Nahrungsmitteln, fruher wurden sio namentlich ais 
Zusatz zum gehackten Eleisch yerwendet, s. S. 182 und unter Caro.

Magnesium sulfurosum neutrale. N e u tra le s  M agnesium su lfit. Sehw eflig - 
sau res  M agnesium  M gS03 -f-6H 20  =  212. Wird wie das reino Calciumsulflt dar- 
gestellt, indem man in eine Anreibung von 50 Th. basischem Magnesiumkarbonat mit 
800 Th. Wasser Schwefligsaure-Anhydrid bis zum Aufhoren der Kohlensilure-Entwickelung 
einleitet. Ein weisses, grób krystallinischos Pulver, in 80 Th. Wasser loslich. Aufbewahrung 
in dicht geschlossenen Gefassen.

Anwendunif. Wurde ais innorlichcs Antisepticum bei Diphtherie, Blutvergiftung, 
Rotzinfektion, Typhus, Puerperalfieber, Pyamio etc. empfohlen. Dosis 0,5—l,0 g  drei- bis 
yiermal taglich in Pulverform.

Natrium sulfurosum neutrale. N e u tra le s  N a triu m su lfit . Scliw cflig - 
sau res N atrium . Na.,SOa -|- 7I-LO =  252. Man leitet in eine warme, filtrirte Losung 
von 80 Th. konc. Natriumkarbonat in 160 Tli. Wasser, welche, cKirch Erwarmen auf dem 
Wasserbade auf 40—50° gohalton wird, Schwefligsaure-Anhydrid bis zur Sattigung ein, 
alsdann fiigt man so lange warme konc. Natriumkarbonatlósung liinzu, bis die Flussigkeit 
schwacli alkaliscli reagirt, und lilsst in dor Kalte krystallisiren. Die Muttorlaugen goben 
durch Einengen weitero Mengen von Krystallen.

Das te c h n isc h e  N a tr iu m su lf it  wird bereitet, indem man fouchte Soda-Krystalle 
in Thiirmon dor Einwirkung von Schwefligsaure-Anhydrid aussetzt, wolchos von unten 
einstromt.

iiiaenschaft.cn. Farbloso, prismatische, an dor Luft yerwitterndo Krystalle, leicht 
loslich in Wasser. Das Salz geht in Substanz sowie in wasseriger Losung allmahlich in 
Natriumsulfat tiber. Die Losung schmeckt kiihlend und reagirt schwach alkaliscli.

Anweniiuna. Wird innerlich und ausserlich in gleicher Woise wio das Calcium- und 
Magnesiumsalz angewendet. Dosis 0,5—l,0 gmelirmals taglich. Technisch unter yerschie- 
denem Namon: Ais „ A n tic h lo r“ , um das Chlor in der Bleicherei unscliadlich zu machen; 
ais „ K o n se rv e sa lz “ zur Haltbarmachung von Fleisch und Floischwaaren. Technisch 
auch in dor Pliotographie. Uebor die Zulassigkeit der Fleischkonseryirung durch dieses 
Salz s. Caro.

Natrium bisulfurosum. N a tr iu m b isu lf it . D o p p e ltsch w eflig sau res  N atrium . 
B isu lf ite  de soude (Gall.). NaHSO,, =  104. Man sattigt eine warme Losung von 
80 Th. kryst. Natriumkarbonat in 160 Th. Wasser mit Schwofligsaure-Anhydrid. Beim 
Erkalten krystallisirt das Natriumbisulfit in kleinen glanzenden Prismen, welche sauer re- 
agiren, nach Scliwefligsauro riochen und an der Luft sich leicht zu Natriumsulfat 
oxydiron.

Man benutzt os zur Konsoryirung von Nalirungsmitteln, zur Entfernung der durch 
Kaliumpermanganat erzeugten Flecken auf Haut und Wasche, unter dem Namen „Leu- 
kogon“ zum Bleichcn der Wolle.

Natriumsulfit-Natriumkarbonat. 2Na.2S03 . Na2C03 -)-21H20, ein ziemlich bestiin- 
digos Doppelsalz, welclies in der Pliotographie Yerwendung findot, wird hergestellt, indem



mail 7 Th. kryst, Natriumsulfit und 4 Th. kryst. Natriumkarbonat in 12 Th. Wasser lóst 
und die LOsung zur Krystallisation eindampft.

Askolin isfc eine gosattigtc Losung yon Schwefligsaure-Anhydrid in Glycerin.
Fumigatio Acidi sulfurosi. S ch w eflig s iiu re -R au ch eru n g . Zur Zerstórung von 

Krankheitskeimon wird bisweilen eine Riiucherung mit Schwefligsaure-Anhydrid ausgefuhrt. 
Dies gesohieht in der Weise, dass man in don betreffeudcn Riiumen irdene Sehalen 
(Blumentopf-Untersatze) etwa 1/.2—1 m iiber dem Erdboden aufstellt, in dieso gewogene 
Mengen Schwefelfaden (mit Schwefel gctrankten Baumwollondocht) bringt, dieso ent- 
ziindet und den Raum vollstandig abschliesst. Nach Yerlauf von oinom Tage wird die 
Desinfektion wiederholt. Auf 10 cbm Luftraum rechnet man 20 g Schwefelfaden. — In 
der namlichen Weise stellt man schweflige Silure zu gewisson teclmischen Zweeken und 
Bloichen von Strohhiiten und Makart-Bouquets etc. dar, nur findet alsdann das Abbrennon 
des Schwefels in kleinen gesclilossenen Riiumen statt.

Antiferacid, welchos Chlor, freie Sauren und Eisen aus der Papiermasse entfernen 
soli, bestoht aus Natriumsulfit und Natriumphosphat in verschiedencn Yerlialtnissen.

Fumigation ii 1’neide snlfiireux. F u m ig a tio  (S u ffum igatio ) su lfu ro sa  
(Gall.). Man schiittet grób zerstossenen Stangenschwefel in ein flaches, irdenes Gefass, 
befeuchtet ihn mit etwas Alkohol und entzundet dieseu. Der Alkohol iibertragt dio Ver- 
brennung auf den Schwefel. Auf einen Luftraum von 100 cbm sind 0—4 kg Schwefel 
anzuwenden. Eine solche Menge ist naturlich auf melirere Gefiisse zu vertheilen.

Lenkogen heisst das saure Natriumsulfit NaHS03 wegon seiner Fiihigkoit, Pflanzen- 
farbstoffe zu entfiirben. Es dient untor diesem Namen unter atiderem auch zur Entfernung 
von Obstfieckon aus Wilsche.

Lignosiilfln Dr. S e d l it z k y . Ist ein bei der Sulfit-Cellulose-Fabrikation sieli er- 
gebendes Nebenprodukt. Ein wasseriger Auszug von Hólzcrn, gcsśittigt mit den aromati- 
schen Bestandtheilen der Iidlzer und freie, sowie gebundene Schwefligsaure onthaltend. 
Innorliclies Desinficions und Antisepticum, gegen Tuberkulose und Diphtheric empfohlen.

C hem ie u n d  A n a ly se . Die freie schweflige Saure sowie die sau ren  Sulfite 
erkennt man an dem besonderen, stechcnden Geruch.

Sauert man die schwefligsauren Salze an, so tritt dieser Geruch sehr deutlich her- 
vor. Man erkennt die schweflige Silure an don S. 130 angegebenen Reaktioncn, ausserdem 
nocli an Folgendem: die mit Natriumkarbonat neutralisirte wasserige Losung giebt mit 
Silbernitrat einen weissen Niedersohlag, der sioh beim Kochen unter Abscheidung von 
metailischem Silber schwarzt. Bringt man schweflige Silure odor ein Sulfit zu einor 
Miscliung von Zink -|- Salzsiiure, so wird Scliwefelwasserstoff gebildet, welcher Bleiacctat- 
Papier schwarzt.

Um Schwefligsaure zu bostim m on, fiilirt man sic durch geoignete Oxydationsmittol 
(Kaliumchlorat Salzsiiure oder Brom oder Jod, Kaliumpermanganat) in der mit Salzsiiure 
angesiluerten Liisung in Schwofelsiiure iiber und filllt dieso mit Baryumehlorid ais Baryum- 
sulfat. BaSO.! x  0'27468 =  SO,2. Ueber die maassanalytische Bostimmung s. S. 130, docli 
sei hierbei betont, dass die zu bestimmende Losung nicht rnehr ais 0,05 Proc. Schweflig
saure, S 02, enthalten darf.

T oxikoloyisches. Naeli neueren Arbeiten (von K ionka) ist die schweflige Saure 
durchaus keine harmlose Substanz. Sie ist yielmehr ein Blutgift und verursaeht, innerlicli 
genommen, schwere Blutungen der feinsten Kapillaren. Es ist daher bei ihrer Yerwendung 
zum Zwecke der Konseryirung von Nahrungsinitteln auf die zuzusetzenden Mengen sorg- 
fitltig zu achten (s. Ca k o ).

Aqua sulfurosa (d ilu ta).
A c i d u m  s u l f u r o s u m  d i l u t u m  1%.

Kp. Acidi sulfurosi (10 °/0) 10,0 
Aąuao dcBtillatao 90,0.

( ilyce riuum  su lfu rosum .

Kp. Glycerini (sp. G. 1,23) 100,0
werdeu mit gasformiger Schwcfligsdure vollig ge- 
silttigt, dann mit soviel Glycerin vermischt, dass 
der Gehalt der Mischung 10 Proc. S02 botriigt. 1 g 
der Mischung ( = 0,18 0 2 ) muss 31,2 ccm >/10-Nor- 

ninl-JodUSsung entfiirben.

L ig n o r  antie ryptogam icus. J k n n k k .

Kp. Natrii sulfurosi noutralis 3,0 
Aquao destillatae 90,0.

Bem Mundspttlwasser zuzusetzen.

Lo tlo  contra  pornionos. F k r g u s . 

Kp. Acidi sulfurosi (10°/o) 40,0 
Glycerini 20,0.

Zum Bestreichen der Frostbeulen.



Glycorolatnm <lesinfoctivum. Gritt

Itp. Glycerolati simplicis 90,0 
Natrii sulfurosi ncutralis 10,0.

Zur Dosinfektion von Wunden, Yormimlcmug der 
Eiteruug, BefOrdcrung der Yenmrbung.

M ixtura an tid iph th eritica . Schottin.
Itp. Magnesiao sulfurosae 5,0

Acidi sulfurosi (10 °/0) 5,0—8,0 
Aquae destillatac 100,0—120,0.

S. l ł/2—2 stlindlich 1 Essliiffel (bez. KinderlOffel).

Sulfur sulfurosatnin.
S u l f o z o n  Chandlkr Robekts.

Auf dem Boden einer grossen Holzkiste mit Deckcl 
werden 2 kg gcwfilmliche Schwcfelblumen aus- 
gebreitet, auf die Schwefelschicht ein Brettchen, 
auf letztcres eiu gusseiserner Teller m it 20,0 g 
Schwefelblumen gesetzt, dicser lctztere Schwefel 
angezuudet und die Kiste geschlossen. Nacłi 
einem Tage wird dicses Abbrennen von 20,0 g 
Schwefel wiedcrholt. Die Schwefelblumen haben 
sieli dann mit Scliwefligsaurc gesiittigt.

Dieses Sulfozon ist ais Desinficiens und ais Ver- 
niehtungsmittel kleiner Para s i ten empfohlen 
w ordę u.

Acidum tannicum.

In einem Stechlieber aus Glas, dessen verongte u li
tero Oeflimng durch cinen Korkstopfen fest verschlosson 
ist, schiebo man zunaehst einen Bauscli entfettete Watte. 
Alsdann schiittet man in das Gefass 8 Th. grób zerstos- 
sene Gallapfel und iibergiesst dieso mit einer Mischung 
aus 12 Th. Acther und 3 Th. Woingeist (90 Vol. Proc.). 
Man verstopft nun aucli die obero Oeffnung mit einem 
Korkstopfen und liisst das Ganze zwei Tage lang unter 
iifterem Umschtitteln stehen. Nach dioscr Zeit liisst man 
den Auszug durch Liiftung des unteren sowie des oberon 
Stopfens in ein untergesetztes Gefass ablaufen, und zielit 
den Riickstand noch zweimal mit je einem Gemisch aus 
12 Th. Aether und 3 Th. Woingeist durch je zwcitśigiges 
Maceriren aus. Die vereinigten Ausziige werden filtrirt, 
mit l /3 Volumen Wasser tiichtig durchgesehuttelt und der 
Ruhe Iiberlassen. Die sieli absetzende atherische Schicht 
wird abgetrennt und noch zweimal mit je */3 Volumen 
Wasser ausgoschuttelt. Die vereinigten wasserigen, nfithi- 
gonfalls filtrirton Fliissigkeiten werden auf dem Wasser- 
bade zur Sirupkonsistenz cingedampft. Don Iiilckstand 
lhst man in der achtfachen Menge Wasser, erwfirmt die 
Losung, mischt sic mit etwas gewaschener Thierkohle und 
lasst sie damit etwa 3—4 Tage unter ofterem Umschiitteln 
stehen. Nach dieser Zeit filtrirt man die Lhsung ab, 
destillirt don Aether ab, dampft den Riickstand in einer 
Porcellanschale bis zur Extraktkonsistenz ein und zupft 
das Extrakt in diinne Lamellen, welche man im 
Trockenschranko auf Poreellantellern gut austrocknet 
pulvert. (Helv.).

ł'ig. 28. Stechlieber zur Darstellung 
der Gerbsllure.

und dann im Porcellanmorscr

Acidum tannicum (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St..). Acidum gaiło tannicum. 
Acidum scytodcpliicuin. Gallusgerbsiiure. Digallussilure. Gerbsilure. Tanniii. A ci de 
tannique (Gall.). Tannic acid. C, ,H1009. Mol. Ge w. =  322.

D a rs te llu n g . Diese erfolgt aus den ekinesiseken, japanischen oder turkischcn 
Galliipfeln. Welche Sorte man yerwendet, hangt von dem augenblicklichen Preisstande der 
drei Sortcn ab. Fur die Darstellung sind folgende Punkte zu heachten: In absolutem 
Aether ist die Gerbsaure so gut wie unloslieh, in wasser- 
haltigem Aether schwer ltislich, in Alkohol enthaltendem 
Aether ist sie leicht ltislich. Der alkoholiseli-atherischen 
Liisung kann die Gerbsaure durch Schiltteln mit Wasser 
vćillig entzogen werden, walireud die meisten Yerun- 
reinigungen im Aether gelost bleibcn.

Fiir Darstellung im Grossen kann mail Perkolatoren aus Glas oder Steinzeug ver-
wenden. Eiserne Gefiłsse sind hei der Darstellung streng cntfernt zu halten.



I la n d e ls so r te n . Die wiehtigsten sind: 1) A cidum  tan n icu m  p u ly e ra tu m , 
durch Pulvern des getrocknet.cn Extraktes erbalteu, ein gelbliehweisses bis hellbraunliches 
Pulver. 2) Acidum tann icum  lev issim um , K ry s ta ll-T a n n in , durch Aufstreichen 
der koncontrirten Ldsung auf Glasplatten in kleinen Selmppehen (Lamellen) erhalten, welche 
Krystalle yortauscken. 3) Acidum  tann icum  iii t!i lis , Gerbsaure in diinnen Faden, 
durch Presseu des erwarmten Estraktes aus diinnen Oeffnungen erzielt.

E ig cn sch a ften . Ein fast weisses oder gelbliches Pulver oder selir leichte, braun- 
lich-gelbe, krystallabnliche Schlippchen, fast olme Geruch, von selir herbem, zusammen- 
ziebendem Gesehmaek. Das verstiiubte Pulver reizt heftig zum Niesen. Sie liist sicb in 
1 Th. Wasser oder 2 Th. Weingeist (90 Yoi. °/0) zu einer braunlichcn bis braunen Fliissig- 
keit. Sio ist. ferner loslieb in 2 Tb. Glycerin, unldslicli dagegen in absolutem Aether, in 
Cbloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzin, Benzol, in iithorischen (ausgenommen Benzaldehyd) 
und fetten Oelen. Aus der kone. wiissrigen Ldsung wird sic, olme chemisch yeriindert zu 
werden, gefallt durch Pbosphorsaure, Schwefelsaure, Salzsiiure, Natriumcblorid. Macht man 
G erbsaureldsungen alkaliscb (durch NaOH, NajC03, CaO u. dergl), so nebmen sie begierig 
Sauerstoff aus der Luft auf und fiirben sicb dunkel. Beim Erwarmen mit yerdunnten 
Sauren, z. B. Salzsiiure, Schwefelsaure, gebt die Gcrbsaure iu Gallussiiure uber. Gallus- 
saurebildung erfolgt aucb, wenn Scbimmelpilze sieli in Gerbsaureldsungen angesiedelt baben. 
Die Eonnel der Gerbsaure ist OjiHjoO,,; ibre Konstitution ist nocli nicht ganz aufgeklart, 
am bauflgsten wird sie ais „Digallussaure11, d. i. ais ein estramolekulares Anhydrid der

Gallussaure aufgefasst. Sie ist eine ein- 
GO.>H G31L(0H)., O — (.0 — G,iH.,(0H)3 bagisdm Siiure, ibre Salze heissen T an- 

tieibsiiuio odtr Digaiiussaun.. nate . Diejenigen der Alkalien und der
alkalischen Erden sind in Wasser loslieb, diejenigen der Schwermetalle in Wasser uu- 
loslieb. — Beim Erbitzen auf 150—160° (J. farbt sicb die Gerbsaure zunachst dunkler; 
bei 210—215° C. zerfallt sie zum grossten Theile in Pyrogallol und Koblensaure. — Jod 
wird von Gerbsaurelbsungcn in betrachtlichen Mengen zu einer rothbraunen Plilssig- 
keit aufgenommen, welche organisch gebundenes Jod ontbalt, da das letztere durch 
St.arkeldsung nicht nachgewiesen werden kann. — Die witssrige Losung der Gerb
saure wird durch Eiweiss, Lcim, Alkaloidu und Brecbweinstein gefallt (Unterscbied von 
Gallussaure s. d.). — Reine, oxydfreie Eisenoxydulsalze farben Gerbsaurcldsung zunachst 
nicht, infolge Oxydation des Eisensalzes durch die Luft tritt jedoeh gewohnlich alsbald 
yiolette Farbung auf, allmablich entstebt aucb ein blauschwarzer, sebr fein yertheilter 
Niedersclilag. Bei sehr grosser YerdUnnung beider Losungen entsteht k la re  blaue Fliissig- 
keit, welche sicb allmablich unter Abscbeidung dunkler Flocken und Bildung von Eisen- 
oxydulsalz griin farbt.

jPr ttfu n g . 1) Sie verbrennc beim Erbitzen, olme einen wttgbaren Riickstand zu 
binterlassen. 2) Sie lose sicb in 2 Tb. Wasser zu einer braunlichen klaren Fliissigkeit 
auf. Hierzu ist indess zu bemerken, dass Gerbsaure, welche zu lange getroelcnet wurde, 
[wahrseheinlich infolge Bildung von Anbydriden], sicb in der Kalte sehr sclrwer, leicht 
dagegen beim schwachen Anwarmen auflost. 3) 2 cciii der Losung von 1 g Gerbsaure in 
5 ccm Wasser werden durch Vermischen mit 5 ccm Weingeist vou 90 Proc. innerhalb 
1 Stunde nicht getriibt (Gummi, Dcxtrin), ftigt man alsdann 5 ccm Aetlier kinzu, so darf 
aucb jetzt eine Triibung nicht eintreten (Zucker, Salze). 4) Gerbsaure darf beim Trocknen 
im Wasserbadtrockenschranke nicht mehr ais 12 Proc. Wasser yerlieren (Gerbsaure kann, 
ohne ihr pulyerformiges Aussehen zu yerlieren, bis zu 20 Proc. Wasser zuriickkalten. —
5) Zur Prufung auf Gallussaure, welche in den Handelspriiparaten niemals fehlt, yersetzt 
man die wassrige Auflbsung mit Kaliumcyanidlosung. Bei Gegenwart von Gallussaure tritt 
Rotbfarbung ein.

E r/cen n u n g  und, B e s tim m u n g .  Man erkennt die Gerbsaure an folgenden 
Reaktionen.

1) Mit oxydfreien Eisenoxydulsalzliisungen giebt sie einen weissen, gallortartigen 
Miederschlag, der sich an der Luft rasch blaut. Durch Eisenoxydsalze, z. B. Ferrichlorid,



entstelit in der konc. Losung ein blauschwarzer Niederschlag von Ferritannat. Sind die 
Gerbsaurelbsungen verdiinnt, so entstcht dureh Ferrichlorid nur oine blauschwarze, klare 
Flussigkeit (Tinte), aus welchor sich beim Stehen dunkle Flocken ausscheiden. Durch 
Zusatz vordunnter Schwefelsaure wird die Blau-Schwarzfarbung aufgehoben. 2) Unlos- 
liche Verbindungen giebt die Gerbsiiure mit don Salzen des Bleies, Kupfers, Quecksilbers, 
Antimons, Wismuts. Gold- und Silbersalze und alkalische Kupferlbsung worden durch 
Gerbsiiure redueirt. 3) Eiweiss, Leim, Alkaloidu und Brechweinstein worden durch Gerb- 
siiure gefiillt. Man kann einer Gerbsiiure-Lósung durch thierische Haut (IIautpulver) die 
gesammte Gerbsiiure entziehen.

B estim m ung. Eine vollig einwandsfreie Bestimmung der Gerbsaure ist zur Zeit 
nicht bekannt. Die im Nachstehenden angefiihrten konnen ais relatiy brauchbar empfohlen 
werden.

D urch  W agung. a) Eine GerbsaurelOsung wird in zwei gleiche Theile getheilt. 
Der eine Theil wird dirokt verdampft, der liuckstand getrocknet und gowogen. Der andere 
Theil wird 24 Stunden lang mit einom Ueberschuss von Hautpulver behandelt, alsdann 
abfiltrirt und das Filtrat nobst Waschwassern wiederum eingedampft, der Riickstand ge
trocknet und gewogen. Die Differenz zwischen beiden Wagungen entspricht der vorher 
gelOst gewesenen Gerbsaure. Das Hautpulver darf an Wasser niclits Liisliches abgeben. 
Anderenfalls ist dieser Betrag zu bestimmen und in Rechnung zu stellen.

b) Man bestimmt das spec. Gew. der GerbsaurelOsung. Hierauf behandelt man die 
Losung im geschlossenen Gefasso mit einem Ueberschuss von gewaschenem und getrock- 
netern Hautpulver 24 Stunden hindurch, worauf man filtrirt und das spec. Gew. des Fil- 
trates bestimmt. Die Differenz zwischen beiden spec. Gew. 1,000 wird in beistehender 
Tabelle aufgesucht. Man findet so den Procentgehalt der Losung an Gerbsaure.

B eisp ie l. Eine Gerbsaure-Losung hat bei 15° O. das spec. Gew. 1,01; nach der Be- 
handlung mit Hautpulver ist das spec. Gew. =  1,006. Differenz von 1,01 und 1,006 
=0,004; 1 -j- 0,004 =  1,004. Diesem spec. Gew. entspricht ein Gerbsauregehalt von 1,00 Proc. 
Von dem Hautpulver ist die vicrfachc Menge des sch e in b a ren  Gerbsauregehaltes zuzu- 
fiigen, welcher sich nach der ersten Bestimmung des spec. Gew. der Liisung aus der Tabelle 
ergiebt. Bei dem liier angegebenen Beispiel (spec. Gew. 1,01 =  2,5 JProc. Gerbsaure) 
wendet man also fur 100 ccm Flussigkeit 4 X  2,5, d. i. 10 g Hautpulver an.

Proc.
Gerbsaure

Spec. Gew. 
bei 15° O.

Proc.
Gerbsaure

Spec. Gew. 
bei 15° O.

Proc.
Gerbsaure

Spec. Gew. 
boi 15° O.

o-o 1-0000 1-8 1-0072 3-6 1-0144
0-2 1-0008 2-0 1-0080 3-8 ' 1-0152
0-4 1-0016 2-2 1-0088 4-0 1-0160
0-6 1-0024 2-4 1-0096 ' 4-2 1-0168
0-8 1-0032 2-6 1-0104 4-4 1-0176
1-0 1-0040 2-8 1-0112 4-6 1-0184
1-2 1-0048 3-0 1-0120 4-8 1-0192
1-4 1-0056 3-2 1-0128 5-0 1-0201
1-6 1-0064 3-4 1-0136

Durch T i t r i r e n  n a c h  L o b w e n t h a l - v. S c h r o e d e r . Ais konventionelle Mo- 
tliode besonders in der Technik benutzt.

Diese beruht darauf, dass man das Reduktionsvermogen einer gerbsaurehaltigen 
Fliissigkeit gegeniiber Kaliumpermanganat feststollt und zwar v o r und n a c h  der Be- 
handlung mit Hautpulver. Die Differenz zwischen beiden Bestimmungen ist gleich dom 
Rcduktionswerth der Gerbsaure. Ais Endpunkt der Oxydation gilt der Moment, in 
Welchem eine verhaltnissmassig grosse Menge IndigolOsung durch das Kaliumpermanganat 
oxydirt ist. Man nimmt an, dass in dem Augenblicke, in welchem die Indigolbsung 
°xydirt ist, auch alle Gerbsaure mit Sicherheit in die beabsichtigte Oxydationsstufe tiber- 
gefuhrt ist.

Zur Ausfuhrung der L oewentiial -v. ScHROEDBR’schen Mothode bedarf man:
1) K a liu m p erm an g an a tlo su n g . 10 g reinstes Kaliumpermanganat werden in 

destillirtem Wasser zu 6 Litern gelćist.
2) In d ig o lb su n g . 30 g festes indigoschwefelsaures Natrium werden lufttrocken 

in 3 Liter verdiinnter Schwefelsaure (1 : 5 Vol.) gebraclit, dazu 3 Liter destill. 
Wasser gegeben und nach dem Auflosen filtrirt. Bei jeder Titration werden 
20 ccm dieser Indigolbsung zu 3/,, Liter Wasser zugefiigt; diese Lbsung redu- 
cir-t dann etwa 10,7 ccm der Kaliumpermanganatlosung.



3) H a u tp u ly e r  muss weiss, fein wollig sein und darf an kaltes Wasser keine 
Bostandtheile abgeben, welclie Kaliumpermanganat reduciren. Man fiilire 
einen blindon Versueh damit aus.

4) R e in s tes  T ann in .
T ite rs te llu n g . Man losc 2g  dos lufttrockenen Tannins zu 1 Liter und bestimmo 

von 10 com dieser Ldsung den gesammten Kaliumpermanganatyerbrauch unter Zusatz von 
3/., Liter Wassor und 20 eem Indigolosung, dereń Reduktionswerth abgezogen wird.

Ferner bestimmo man den Kaliumpermanganatyerbrauch der Tanninlosung nach 
dem Behandeln mit Hautpulver. (50 ecm Tanninlosung werden in einor Glasstopfen- 
flasche mit 3 g vorhcr eingeweichtem und wieder stark abgeprosstem Hautpulyer unter 
ófterem Umschiitteln 18—20 Stundon behandelt; dann filtrire man und titrire wieder 
10 cem.

Bctragt der Kaliumpermanganatverbraueh des Hautfiltrates nicht mehr ais 10 Proc. 
des Gesammtverbrauches an Kaliumpermanganat, so ist das Tannin zur Titerstellung hin- 
reichend rein. Man bestimmt alsdann durch Troeknen bei 100° C. den Wassergehalt und 
berechnet den Titer nacli der Trockensubstanz des Tannins; dio so gefundene Żahl giebt 
mit 1,05 m u lt ip l ic i r t  den w a liren ')  T ite r .

Die zu bestimmende Gerbstofflosung muss so viel Gerbsaure enthalton, dass 10 ecm 
n ic h t  m ehr und n ic h t  w e n ig e r ais 4,0—10 ccm Kaliumpermanganatlosung ver- 
brauchen. Man bringt nun 10 ccm Gerbstofflosung in eine Porcellanschale, fiigt 730 ccm 
destillirtes Wasser und 20 ccm Indigolosung hinzu und liisst alsdann aus einer Glashahn- 
burette so viel Kaliumpermanganatlosung unter starkem Umriibren zufliessen, 2) dass dio 
gegen das Ende des Yersuches griinlioiio Fliissigkeit grade go ld g e lb  wird. (Gesammt- 
yerbrauch an Kaliumpermanganat.)

Dann digerirt man 50 ccm der zu untersuchenden Gerbstofflosung 18—20 Stunden 
mit 3 g Hautpulyer, wie vorher angegeben, und titrirt. nun 10 ccm der filtrirten Losung 
nach dem Yerdunnen mit 730 ccm Wasser und dem Yersetzen mit 20 ccm Indigolosung 
wiederum bis goldgelb.

Beispiel:
Bei der Titerstellung wurden gefunden:

1 ccm Kaliumpermanganat — 0,00169 g Gerbsaure,
20 ccm Indigoltisung =  21,40 ccm K Mn O.,,
3 g Hautpulyer ontfiirben =  0,3 ccm KMnO,.

Versuch:
G esam m tv e rb rau ch  an K M n04 v o r dem Behandeln mit Hautpulver 33,3 ccm
Yerbrauch an KM nO, nach  dem Behandeln mit IIautpulver 24,5 „

bleibt 8,8 ccm
davon ab fiir 3 g Hautpulver 0,3 „

bleibt fiir 10 ccm GerbsaurelOsung 8,5 ccm
8,5 x  0,00169 g Gerbsaure =  0,014365 g Gerbsiiuro.

Mithin enthalton 100 ccm Gerbsaurelosung =  0,14365 g Gerbsaure.
A u fb e w a h r u n g .  In gut geschlossenen Gefiissen, grossere Vorrathe vor Licht 

geschutzt.
A n w e n d u n g .  Gerbsaure ist ein Adstringens, Tonicum und Stypticnm (blutstillendes 

Mittel). In Substanz oder konc. Ldsung wirkt sio korrodirend anf Sehleiinhaute und wir<l 
von diesen, sowie yon der Haut resorbirt. Die Ausscheidung erfolgt durch den Urin ais 
Gallussfiure. Die blutstillende Eigcnschaft ist durch die Koagulation des Eiweisses zu er- 
klarcn; diese Eigcnschaft kommt aber audi der resorbirten Gerbsaure ais entferntere, 
mildere Wirkung zu. Ausserdem wirkt sie antiseptiseli. Man wendet sie an: A eusser- 
lic h  ais blutstillendes Mittel bei Blutungen allcr Art, bei eiternden Processen, Wundsein, 
Erkrankungen des Zahnflciscbes, Tripper, Diphtkerie, gegen das xlusfallen der I-Iaare u. s. w. 
In n c rlie li  in Gabon vou 0,05—0,5 g bei inneren Blutungen, Durchfftllen, Rubr, Morbus 
Brightii. Ais Gegenmittel bei Vergiftungen dureb Alkaloi.de und einige Metallsalze. — 
T ecbn isoh  in der Farberei zur Animalisirung der Faser, zur Tintenfabrikation, ais Kliir- 
mittel in der Bierbrauerei und anderen Gcwerben.

Ł) Die Erhbhung wird yorgonommen, woil das ais Maass benutzte Tannin nie ganz 
rein ist.

'") Das Einfliessen bat entweder durch Eintropfeln oder com fiir com zu geschelien 
und mass bei der Analyse genau so wie bei der Titerstellung yorgenommen werden.



Aqua ndstrin g en s  ad m am nias.
Ilp. Acidi tannici 1,0

Spiritus (90 Proc.)
Glycerini aa  5,0
Aquac (lcstillatao 50,0.

Zum Bepinsoln aufgesprim gcner odor wundcr 
Brustwarzen.

Aqua h a cm o sta tic a  Neapol i ta n a .
II a  o m o » t  a  t  i c u m M o n  t  c r  o s i a e.

Ilp. Aquae vulnerariae spirit. 100,0 
Spiritus Form icarum  
Aquae dostillatao aa 10,0
Acidi tannici 1,5.

E sson tia  d o n tifric ia . Breslaukr. 
Ilp. llhizom atis Iridis 

Iladicis Pyrethri
Corticis Cinnamomi Cassiae aa 10,0
Rad i cis Saponariae 100,0
Sacchari albi 40,0
N atrii carbonici cryst. 2,0
Acidi benzoici
Acidi tannici aa  12,5
Olei Menthae pip. gtt. X
Olei Rosae gtt. V
Spiritus d ilu ti 750,0
Coccioncllae 2,0.

Acłit Tage macoriren, dann filtriren.

B acilln  ta n n ica .
C r a y o n s  d e  t a n  n i  u (Gall.), 

lip . T annin i 10,0
G um m i arabici pulv. 0,5 
Aquae destillatne 
Glyeorini aa q. s.

Man stosse m it moglielist wenig Fliissigkcit an.

C ercoli ta n n ic o -o p ia ti.
SCHUSTER.

Rp. Acidi tannici 4,0 
Opii puWerati 0,25 
Glyeorini q. s.

Bei T ripper a n g e f e u c h t e t  in  die IlarnrObre 
einzufilhren.

B alnoum  T an n in i.
Ilp. Acidi tannici 50,0 

Aquao dostillatao 500,0.
FUr ein Yollbad.

Coli od i u ni li a om ost a t  i en ni.
Carlo Payesz.

Ilp. Collodii 50,0
Acidi carboliei 
Acidi tannici aa 2,5 
Acidi benzoici 1,5.

Zum  Stillon von Blutungen. Bas Original giebt 
5,0 Karbolsllure an.

C ollodiuin styp ticum .
Rp. Acidi tannici 20,0 

Spiritus (90 Proc.) 5,0 
A etheris 20,0
Collodii 55,0.

Bei starken  Blutungen aus den Alveolen.

G lycorinum  Acidi ta n n ic i.
Bkmaiiquay. 

lip . Acidi tannici 1,0 
Glyeorini 9,0.

Cl 1 y co ro la tu  m ta n  n ic u m .
Rp. Acidi tannici 2,0

U nguenti Glycerini 10,0.
Boi Leukorrhbe, Fissuren  des Anus. Im  Yerhftlt- 

niss 1 :10  zum Bestrcicben schmerzhaffer Hae- 
m orrhoidalknoten.

Ł iquo r ad str in g o n s  vinosus.
RlCORD.

Rp. Acidi tannici 1,0 
Vini rubri 100,0.

Zum  W undvcrbando, bei LeukorrbOe, vcraltetem 
Tripper.

Iiiq iior jo d o -tan n icu s .
J o d -  T a n  n  i n.

Ilp. Acidi tannici 10,0
Aquao dostillatao 80,0 
Spiritus (90 Proc.) 8,0 
Solutloni.r.dde 
Jo d i tn ti  2,0.

Man maceriro 24 Stunden und  filtrire alsdann.

L iq u o r s ty p ticu s. Ruspini.
Rp. Aeidi tannici 5,0

Aquae llosao 120,0 
Spiritus dilu ti 10,0.

S. Aeusseiiich.

Collodium  s ty p ticu m . Richardson. 
X y l o s t y p t i c  o t b e r  IIichaudson.

Rp. Acidi tannici 2,0
Spiritus (90 Proc.) 5,0 
Collodii lentescentis 20,0 
Tincturae Benzoes 2,0.

C ollyrium  tan n icu m . B e sm a r r es* 
Rp. Acidi tannici 0,5

Aąuae Lauro-Corasi 10,0 
Aquae destillatae 50,0.

Augenwasser. Zum  W asclien und Eintriiufeln bei 
katarrhalischer K onjuuktivitis nacli Ablauf des 
Entzundungsstadium s.

L iquo r tan n icu s  jo d o fo rra tu s .
ZUCARKLLO PATTI.

Ilp. Acidi tannici 6,0
Acidi citrici 3,0
Aquae llosao 1200,0.

B er filtrirten  LOsung w ird eino zweite filtrirtc  
Ldsung zugem ischt a u s :

Jod i 0,84
F erii pulverati 0,5
Aquao 5,0.

Bie M ischung is t zu filtriren. Zu Einspritzungen 
bei Blennorrbagiecn.

E ssen tia  c o n tra  u lopeciam .
Rp. Acidi tannici 2,0

Spiritus d ilu ti 150,0
Glycerini 50,0
S p iritus Coloniensis 10,0.

Ł iquo r tan n icu s. Monsel. 
A q u a  h a c m o s t a t i c a  Monsel. 
Rp. A lm ninis (eisenfrei) 3,0 

Aquao Rosae 100,0
Acidi tannici 1,5.

Gcgen Schuppcnbildung und Haarausfall taglieb Ais blutstillendes M ittel. N icbt zu vorwcehseln 
einm al m it cinem ScliwUmmchen den Ilaarboden m it dem L i q u o r  b a e m o s t a t i c u s  M o n s e l , 
zu befeuchtcn. wclcber eiue Ferrisulfatlosung ist.



L iquor in h n la to riu s  ta n n ic u s .
A. Nacli F ikber .

Bp. Acidi tanuici 1—5,0
Aquae destillatae 100,0.

B. Nacli W aldkkburg. 
lip . Acidi tannici 5,0

Aquoo Picis 100,0
Aquac destillatae 500,0.

A. Boi chrouiscliem Luftrflhren-K atarrh.
B. Bei pu irider Bronchitis.

3 I ix tu ra  c o n tra  a llm m in u riam .
Bp. Acidi tannici 5,0

Mucilaginis Gum m i Arabici 50,0 
In fusi folior. Uvao U rsi 150,0
Sirupi Sacchari 50,0
T incturae Opii crocatae 2,0.

Drci- bis vierstiindlich 1 EsslOffel, bei A lbum in- 
urie, chroń. B lasenkatarrh.

P a s ta  g ly ce rin o  - ta n n ic a .
Bp. Acidi tannici 20,0 

Glycerini 60,0 
Aquae Bosae 10,0.

Mail lose und mische hinzu
Tragacanthae pulv. q. s. 

dass cine Pasto entstelit.

P a s ta  T an n in i g ly ce rin a tn .
T orkowitz, Sohustkr.

Bp. Acidi tannici 20,0
Opii pulverati 0,6
Glycerini gtt. 50—60.

M an formę daraus St&bchen, welcho bei GonorrhOc 
in die lla rn roh re  eingefulirt werden.

P a s ti l l i  Acidi ta n n ic i.

A. Zu 0,025 Tainiin.
lip . Acidi tannici 10,0

Aquac glycerinatae 33,0 
Sacchari 380,0.

M an lbse das Tannin  im Glyccrinwasser, stosse 
den Zucker zur Masse an und formę 400 Pas- 
tillcn, die iiber Schwefelsfturo (vor Amm oniak 
gcschutzt) zu trocknen sind.

B. Z u 0,06 g Tannin.
Bp. Acidi tannici 6,0

Sacchari 65,0
Tragacanthae pulv. 2,0
Aquae A urantii F lorum  duplieis q. s.

H ieraus 100 Pastillen zu formen.

P u lv is  a n tid ia r r lio ic u s . Opołzkr.
Bp. Acidi tannici 0,06 

Opii pu lvcrati 0,02 
Sacchari 0,5.

Dosis 1. Bei profuser DiarrliOe zweistiindlicli 1 
Pulyer.

P ilu lao  ta im ic a e . F rkrichs.
Bp. Acidi tannici 3,0.

E x tracti Aloes 1,0
E x tracti G ram inis q. s.

Pilulae 100. Dreimal Ulglich 4 Stiick bei m orbus 
Brightii.

P o m ata  c o n tra  a lo p cciam .
Bp. Acidi tannici 3,0

Pom atae odoratae 100,0
[Tincturae C antharidum  0,5J.

Gegen Schuppenbildung und das Ausfallen der 
Haare.

P u lv is  e rr li in n s  c o n tra  coryzam .
LK c iik l l e s  S e lm  u p f  p u  1 v e r .

Bp. Acidi tannici 0,5
Sacchari pulv.
Flor. Bosae rubrae pulv. aa 100,0.

Pu lv is  d e n tifr ic iu s  tan n icu s .
Mialhe.

Bp. Acidi tannici 1,5 
Sacchari Lactis 100,0 
Olei M entliac pip.
Olei Gcranii aa gtt. X.

Mit einer alkoholischcn LOsung von „Phloxin“ 
rotli zu fUrbeu.

S p ir itu s  c o n tra  porn ionos.
Abahbankll.

Bp. Aeidi tannici 2,5
Spiritus cam pliorati 50,0.

Zum Bepinseln der Frostbeulcn.

S u p p o sito ria  Acidi ta n n ic i.
Bp. Acidi tannici 2,0

Olei Cacao raspati 20,0.
1'lir 10 Suppositoricn. Gegen Askariden.

S u p p o s ito ria  s ty p tic a .
Bp. Acidi tannici 2,5

Olei Cacao raspati 10,0.
F iir 10 Suppositoricn. Zur M inderung der lla c - 

morrhoidal-Blutungen.

So lu tio  T ann in i (Fonu. Berol.).
Jtp. Acidi tannici 5,0

Aquae destillatae 25,0
Glycerini 20,0.

S irupus Acidi ta n n ic i.
Bp. Aeidi tannici 2,0

Spiritus d ilu ti 4,0
Sirupi Sacchari 94,0.

S iru p u s  jo d o -tan n ie n s . '
Pkruens.

Bp. Acidi tannici 5,0 
Spiritus d ilu ti 20,0 
Tincturae Jod i 11,0 
Sirupi Sacchari 250,0.

Die M ischung wird in  einer Porcellanschale auf- 
gekocht, dann kolirt. M ehrinals tUglich 10—20 g 
bei Kropf, Skropheln, Leukorrhoii. S i r u p u s  
j o d o - t a n n i c u s  GuiLLIERMOND is t anders z u -  

sam m engesetzt. Yergl. un ter J o d .

T in c tu ra  jo d o -tan n ic a . Boinet .
Bp. Acidi tannici 5,0

Aquae destillatae 50,0 
T incturae Jodi 2,5. 

V erbandm ittel flir frische W unden.

T roch isc i Y ieiinonses.
Bp. M orphii hydroehlorici 0,06 

Acidi tannici 1,25
Sacchari 100,0.

Die M ischung wird m it eineni zu Schaurn ge- 
sclilagenen Eiweiss angerulirt, dann forin t man 
m it e iner Spritze oder Duto 100 Trochieken, 
welclie auf W achspapier gesetzt und im  Troeken- 
schrank getrocknet werden. B<.*i chronischem 
K atarrh  der Luftwegc.



U nguontnm  a iitio n iliicn m .
R o d k t .

Rp. Acidi tannici 5,0
Aquae Lauro-Cerasi 6,0
Sulfuris praecipitati 4,0
Unguenti lenientis 60,0.

H autfinncn, Venushllithcn.

llngucn tum  P lu m b i ta n n ic i (Germ.
Rp. Acidi tannici 1,0

L iquons P lum bi subace tici 2,0
\erre iben  und m ischen m it

A dipis suilli 17,0.

Ungiiontum  P lum bi ta n  n ic i (Germ. I.).
U n g u e n t u m  a d  d e c u b i t u m .  

lip . Corticis Qucrcus conc. 50,0
Aqunc dcstillatac 250,0
L iąuoris P lum bi subacctici 25,0 
U nguenti Glycerini 16,0.

M an kocht die Eiclicnrindo zwoi Stunden lang m it 
dem W asser aus, ko lirt und filtrirt. Das erkaltete 
F iltra t wird un ter U m iiihren m it dem Blciessig 
gcfilllt. Mail sam m elt den Nicderschlng auf cinein 
Fil te r , driickt ihn  sanft a u s , bis soin Gewicli t 
noch =  25 Th. is t, mul ycnnischt ihn  alsdann 
m it der Glycerinsalbe.

U nguentum  T an n in i.
Rp. Acidi tan n i ci

Spiritus d ilu ti mi 2,5 
Unguenti cerei 20,0.

Yinum a ro m atico -ad slr in g en s.
IilCORD.

Rp. Acidi tannici 2,0 
Vini aromatici 200,0.

TUglicli dreimal ein EsslOffel. Boi voral(etein 
Tripper.

Y et. E lec tuarium  s typ ticum .
Rp. Acidi tannici

Catechu aa 25,0
Radicis L iąuiritiae 
Fructus Anisi 
Farinao secalinao aa 50,0 
Aquac q. s.

S. Alle 2 Stunden den 5. Tlieil zu gebcn. (Boi 
Diarrhoe, B lutharnen, I la rn ru h r der Pfcrde und 
Binder.)

Y et. P u ly is  a n tiriia rrh o icu s .
P o u d r e  c o n t r ę  la  d i a r r h o e  d e s  v e a u x  

(Gall.)
Rp. Acidi tannici

Acidi salicyliei aa 5,0.
Gcgen die Diarrhoe der Killbcr.

Tiuiuosiil von E. Feigel Iii Miihlhausen gegen ICrankheiten der Athmungsorgane 
nach Aupbecht: Kreosot 1,2, Gerbsauro 0,8, Rohrzucker 18,6, Caramel 0,5, Wasser 78,9.

Tannigenum. D iace ty l-T an n in . A ce ty l-T an n in . Ou H9(OOCH3), O0 =  406. 
Soli durch Erhitzen von Tannin mit Essigsaureanhydrid, bei Gogenwart von Eisessig oder 
Essigather, am Riickflusskuhler entstelien. Das Reaktionsprodukt wird in Wasser einge- 
tragen und die ausgeschiedene Masse mit warmem Wasser ausgewaschen, sodami ge- 
trooknet und gepulvert. D. R.-P. 78879.

Gelblichgraues, geruch- und gosehmackloses, kaum bygroskopisches Pulver, welches 
im trocknen Zustande ohne Veranderung auf 180° O. erhitzt (sterilisirt) worden kann; selimilzt 
unter Braunung bei 187—190°O. Unter Wasser erweicht es sclion bei 50° O. zu einer fadon- 
ziehenden, honiggelben Masse. In kaltem Wasser und in verdunnt,on Sauren ist os nicht 
merklich, in Aether und siedendem Wasser nur spurenweiso lósjisti. Von kaltem Alkohol, 
von verdiinnten Losungen des Natriumphosphats, der Soda und des Borax, auch von Kalk- 
wasser wird Tannigen mit gelbbrauner Farbo geliist. Durcli Kochen der alkalischen Lo- 
sungon erfolgt Yorseifung zu Gallussaure und Essigsiiure, durch Ammoniak erfolgt Spal- 
tung in Gerbsaure und Essigsiiure. Der wasserigo Auszug des Tannigens wird durch 
Ferrichlorid blauschwarz gefiirbt.

Ais Ersatz des Tannins bei chronischen Diarrhóen in Einzelgaben von 0,2—0,5 g 
bis zu 3,0 g taglicli. Da es im Magensafte so gut wio unlóslich ist und orst durch die 
Darmyerdauung gespalten wird, belastigt es don Magen nicht und entfaltet seino Wirkung 
erst im Darm. Zu 3 Proc. in einer Sprocentigen Natriumphosphatlósung getóst, wird es 
bei chronischer Pharingitis eingepinsolt.

n  ir  n
Tannoformum. M eth y len -D itan n in . OIRcT X1'rr"X l)- Ein ICondensations-Pro-“ kj14iri0U0

dukt des Tannins mit ł  ormaldehyd.
Zur D a rs te llu n g  werden 5 Th. Tannin in 15 Th. heissem Wasser gelOst. Diese 

Losung wird mit 3 Th. Formaldehydlosung von 30 Proc. und soviel koncentrirter Salz- 
saure (12—15 Th.) versetzt, ais noch ein Niederschlag entsteht. Dieser wird nach dem 
Auswaschen mit Wasser bei massiger WiŁrmo getrocknet. D. R.-P. 88082 u. 88841.

Specifisch leichtes, weissrothliches, bei etwa 230 °0. unter Zersetzung sclimelzendes 
Pulver, geruchlos und gesehmaeklos, in Wasser und den ublichen organischen Lósungs- 
mitteln, mit Ausnahme von Alkohol, unlóslich. Von verdunntem Ammoniak wird os mit 
gelber, von Sodalósung oder Natronlauge mit braunrother Farbung aufgonommen und aus 
diesen Lósungen durch Sauren wieder abgeschieden. — 0,01 g Tannoform lóst sich in 
2 ccm konc. Schwefelsaure mit brauner Farbung, welcho beim Erwiirmen in Griin, spater 
in Blau iibergeht. Dio griine oder blaue Lósung giebt mit Alkohol eine prachtvoll blaue 
Farbung, die nach einigor Zeit ins Weinrothe umschlagt, mit verdiinnter Ratronlauge 
dagegen cino grasgrune Farbung.

Es wmkt zugleich adstringirend und antiseptisch. In n e r l ic b , da es den Magen 
nicht belastigt und erst im Darm wirkt, ais Darmadstringens bei ebronisebem Darmkatarrh



in Gabon von 0,5 g taglich drei- bis viermal. A eu sso rlich  ais stark sekretionsbeschriin- 
kendes, austroolaiendes Streupulver gcgcn ubermassige Schweissabsondcrung (Schweissfuss), 
nassende Ausschlage, ubelriechendo Wunden, iiberhaupt ais Trockenantisepticum.

Ilp. Tannoform i 3.0 lip . Tannoform i 10,0
Vaselini 10,0 Talci veneti 20,0.
Lanolini 20,0. Gegcn Schwcisufuss.

Iloi Ilacmorrhoidon, Wolf, wundgelaufenen Fusscn. Rp* Tannoform i 10,0
Amyli pulv. 50,0.

Zuin E inpudern boi Ek/.cm.

Tannalbinum. T an n in -E iw o iss . G erbstiu ro-E iw oiss. Eine Tunnin-Eiweiss- 
vorbindung, welche durch bosondero Yerfahron in den Zustand relativor Unloslichkeit ge- 
bracht ist.

Man bereitet je eine lOprocentige Losung von Eiweiss und von Tannin und ver- 
mischt alsdann 10 Th. doi- Eiweisslosung mit 0,5 Th. der Tanninlosung. Der ontstehende 
Niederschlag wird gesammelt, mit Wasser gowaschen, bis das Filtrat durch Fcrrichlorid 
kaum nocli blau gefarbt wird. Dann trocknot man auf poriisen Untorlagon zunachst 
v o lls ta n d ig  boi etwa 80°C. Der getroc.knete Riickstand wird gepulvert und 6 Stunden 
auf 120° C. erłiitzt. D. R.-P. 88029.— Dieses Erhitzen bat don Zweck, das ursprunglich im 
Magensaft leicht lOslicho Praparat darin sebwerer auflóslich zu machen. Nach D. R.-P. 
90215 kann der gleiche Zweck erreicht werden, indem man den erhaltenon Niederschlag 
mit Alkohol oder einer grossen Mongo Siiuro, z. B. Salzsaure beliandelt.

Braunliches, geruch- und geschmackloses Pulvor, etwa 50 Proc. Gerbsaure ent- 
haltend, in kaltem Wasser und in Alkohol mir spuronweiso loslich. — Die Anschiittelung 
mit kaltem Wasser giebt nach dom Filtriren mit einem Trop fen Ferrichloridlósung die 
intensiv blaue Fili-bung der Gerbsaure. Die Auskochung mit Wasser 1 = 5  giebt nach 
dem Filtriren und Abkuhlen mit Eiweisslosung eine Fiillung. Beim Schiitteln von Tann- 
albin mit Natronlaugo gelatinirt die Mischung, beim naclifolgenden Erhitzen bis zum Sieden 
und Uoberskttigen mit Salzsaure tritt der Geruch nach Scbwefelwasserstoff auf, infolgo 
Spaltung des Eiweisses.

2 g Tannalbin werden mit 100 ccm Wasser von 40° C., 20 Tropfen Salzsaure (spec. 
Gew. 1,124) und 0,25 g Pepsin gut durchgeruhrt und sodann 8 Stunden bei 40 °C. ohne zu 
riibren stelion golasson. Hierauf wird der ungelosto Jtuckstand auf ein bei 100° O. ge- 
trocknetes, gewogenes Filter gebracht, droimal mit je 10 ccm kaltem Wasser gewaschen, 
im Filter bei 100° G. getrocknet und gewogen. Sein Gewicht betrage nicht unter 1,0 g. 
S. oben.

Anwendung ais unschadliches Darmadstringens bei akuten und subakuten Diinn- 
und Dickdarmkatarrhen viermal tiiglicb 0,5—1,0 g, bei ungeniigender Wirkung bis 2,5 g und 
ICindorn 0,2—0,3—0,5 g. Gaben von 0,5—1,0 g beeinflussen die Diarrhoon der Phthisiker 
giinstig. Gleiche Gaben bei Nierenleiden, wo es den Eiwoissgehalt des Urins lierabsetzt.

Acidum tartaricum.

Acidlim tartaricum (Austr. Brit. Germ. Hclv. U-St.). Acidum tartaricum. Sal 
essentiale Tartari. Weinsiiure. WeinsteiusSure. Acide tartri<iue (Gall.). Acide 
dcxtero-racemique. Tartaric acid. C,H0O6. Mol. Gew. =  150.

D a rsłeU u n g . Diese crfolgt fabrikmassig aus dem roben Weinstein. Kleinerc 
Mengen kann man in folgender Wciso bereiten: Man lost 100 Th. Weinstein in 000—700 Th. 
siedendem Wasser auf und fiigt zu der kochcnden Losung in kleinen Anthcilcn alhnahlich 
unter Umriihren 28 Th. Caleiumkarbonat (Sehlitmmkxeide) liinzu. Wcnn die Entwickclung 
von Kohlensiture aufgehort hat, fiigt man eine Losung von 80 Th. Calciumchlorid (GaOL, 
-p 2 HjO) in 90 Th. Wasser hinzu, rlihrt um und llisst den gebildeten Niederschlag von 
Calciumtartrat absetzen. Nach langcrer Zcit der Bulić ziclit man die Uberstehende Fliissig- 
keit ab und wascht den Niederschlag mit Wasser gut aus. Dann koclit man ilin mit einer 
Mischung vou 67 Th. konc. Scliwefelsaure und 150—800 Th. Wasser etwa Stunde unter 
fieissigem Umriihren, kolirt die noeh heisse Fliissigkeit durch ein Leinentuch und dampft 
die Kolatur ein, bis sic in heissem Zustande das spec. Gewicht 1,21 bat. Dann lasst man 
erkalten und einige Tage bei Soite stclien. Die ausgeschiedenen Gips-Krystalle werden 
beseitigt, die klar filtrirte Mutterlauge aber wird bis zur Salzhaut eingedampft. Die nach



dem Erkalten anschiessendeu Krystalle bestehen ans Weinsiiure. Man reinigt sio durch 
uoehmaliges Auflosen, (ovent. untor Zusatz von kalkfrcicr, gewasehener Thierkokle), in 
Wasser, Abdampfen der Losung und Krystallisiren wie vorher. (Ital.) Diese Operationen 
gehen in der Technik in Bleigofassen vor sieli.

JC lgenschaften. Farblose und geruehlose, von Krystallwasser freie, prismatische 
Krystalle, oder Krystallkrusten oder Krystallbruchstucke von sebr saurein Gesclimack, beim 
Erbitzen unter Vcrbreitung von Caramclgoruch und unter Aufblahen verkolilend. Sie liist 
sieli in 0,75—1,0 Th. Wasser von 15° C., noeh leiebter in hcissem Wasser. Sic ist. loslich 
in 3 Th. Weingeist (von 90 Vol. °/0), nicht loslich in Acther, Chloroform, Benzin, Benzol 
n.dergl. — Das spec. Gewielit der Krystalle ist 1,764. Sie schmelzen bei 170° C. unter Ueber- 
gehcii in die amorplie, aber im iibrigen gleick zusammengesetzte Modifikation, dic bei 120° O. 
schmelzende Meta-Weinsaure s. diese S. 71. Kone. Schwefelsiiure liist Weinsaure langsam 
auf, wirkt aber bei gewohnlicher Temperatur nur wenig cin. Beim Erwanncn auf 50—60°O. 
aber tritt Verkohlung und Entwickelung von Scliwefligsaure, Kohlensaure und Kohlenoxyd 
ein, die Eliissigkeit farbt sieli dabei braun bis schwarz. Die wassrige Losung der gewohn- 
lichen Weinsaure lenkt die Ebene des polarisirton Lichtes nacli rechts ab (r°).

ICO Th. Wasser liisen nach Leidik an Weinsaure bei:
0° 10° 20° 30° 40° 50° 75° 100° C.

115 125,7 139,4 156,2 176 195 258 343 Theile.

Yolum-Gewiclit der Weinsiiurelosungen
bei 15° C. (Gerlach).

Vol.-Gow. Proc. Vol.-Gew. Proc.
04II8Ou Vol.-Gew. Proc.

04h , 0 , Vol.-Gew. Proc. 
0.i H0 Oj

1-0045 1 1-0761 16 1-1615 32 1-2568 48
1-0090 2 1-0865 18 1-1726 34 1-2696 50
10179 4 1-0969 20 1-1840 36 1-2828 52
1-0273 6 1-1072 22 1•1959 38 1-2961 54
1-0371 8 1-1175 24 1-2078 40 1-3093 56
1-0469 10 1■1282 26 1-2198 42 ' 1-3220 57-9
1-0565 12 1-1393 28 1-2317 44 (d. i.
1-0661 14 1-1505 30 1-2441 46

gesilttigt)

Die Weinsfture ist cine zweibasische Saure; ihre Salze, von denen man saure und 
neutrale kennt (auch Doppelsalze), heissen „ T a r tra te " .

K r k e n n u n g  u n d  B e s tim m u n g .  Man erkennt die Weinsaure an folgenden 
Reaktionen:

1) Verset.zt man oine nicht zu verdunnte LOsung von Weinsaure (oder die mit Essig- 
siiuro angesauerte Losung eines Tartratcs) mit der Liisung eines Kaliumsalzes (KOI, KN 0 3), 
am zweckmassigsten mit KaliumacetatlOsung, so entsteht sogleieh oder nach einiger Zeit 
ein Niederschlag von saurem Kaliumtartrat O,H5KO0. Zusatz von Alkohol, kiilile Tem
peratur, sowie Umriihren der Eliissigkeit beschleunigt die Bildung des Niederschlages. 
Durch Einwirkung atzender oder kohlonsaurer Alkalien wird der Niederschlag gelilst. 
2) Ireic Weinsiiure wird durch Oalciumchlorid- und Galciumsulfatlosung nicht gefallt. 
Wird die Losung der Weinsaure dagegen neutralisirt, so entsteht durch Oalciumchlorid 
oder Calciumsulfat (auch durch Noutralisation freier Weinsaure mit Kalkwasser) eine 
Eiillung von krystallinisch werdendem Calciumtartrat. Dieses wird von Essigsaure, ferner 
von Ammoniumcblorid, sowie durch Kali- oder Natronlauge gelOst. Die 'Losung in den 
(kohlcnsaurefreien) Aetzlaugen triibt sich beim Erbitzen golatinos, beim Erkalten ver- 
schwindet die Triibung wiedor. 3) Bleiacetat fiillt aus Weinsaureliisung weisses Blei- 
tartrat, welches in Salpoterskure, auch in Ammonialc loslich ist. 4) Bei Gegenwart genii- 
gender Mengen ron Weinsiiure wird die Eiillung von Eisenoxyd, Aluminium- und Kupfer- 
salzen durch śitzende Alkalien verhindert. 5) Unterseheidung von Citronensaure ist durch



das Vorhalton beim Erwarmen mit konc. Schwefelsaure, ferner durch die zu beobachtende 
Rechtsdrehung moglich.

J ie s th n m u n g .  Liegt lediglich fi-oio Weinsaure vor, so kann man diese mit Normul- 
natronlauge uud PhenolphthaloM ais Indikator titriren. 1 ccm Normal-NaOH zeigt 0,075 g 
Weinsaure CjH60 () an.

Ist die Bestimmung in Gemischon mit andoron Sauren o der in Tartraton auszu- 
fiihren, so vorsetzt man die betreffenden Losungon (die der Tartrate nacb dom Ansauern 
mit Essigsaure) mit einom Ueberschuss alkoholiscber Kaliumacetatlosung, alsdann mit 
soviel Alkohol, dass der Alkoholgehalt der Fliissigkeit o twa 50 Proc. betragt, und liisst 
12 Stunden an einem kuhlen Orte stehen. Die nacli dieser Zeit ausgescbiedenen Krystalle 
von Kaliumbitartrat werden auf einem Filter mit Alkohol gewaschen, dann sammt dem 
Filter in ein Kolbchen gebracht und in heissem Wasser goldst. Die Losung titrirt man 
mit (— Phenolphthaleln ais Indikator —) Normalkalilaugo. 1 ccm Normal-KOII zeigt 
unter dieson Umstanden 0,15 g Weinsaure O, IIC 0„ an.

JPrflfung. Durch zufallige Verwechslung kann gelegentlich einmal Oxalsaure in 
die Weinsaure gelangen Man zielio daher bei der Priifung ein von zahlreichcn Krystallen 
herriilirendes Durchschnittsmuster. Von Vernnreinigungen ist wesentlick auf B lei, Kalk 
und Schwefelsaure zu aeliten.

1) 1 g der von mehreren Krystallen herriilircnden Probe ldse sieb langsam aber 
vollstandig in 5 ccm Weingeist (96°/0) auf. Ungeltist wurden die mcisten, ihrer Natur 
nacb hier nicht naber aufzuftibrenden Beimengungen bleiben. 2) Die wassrige Losung 
1 :10 werdo weder durcli Baryumehlorid (Schwefelsaure'1, nocli, nacb dem Uebersiittigon 
mit Ammoniak, durch Ammoniumoxalat (Kalk) gotriibt und durch Scbwefelwasserstoff nicht 
yerandert (Metalle). 3) 1 g der Stare hinterlasse beim Verbrcnnen keinen wagbaren Riick- 
stand. 4) Ncutralisirt man 5 g Weinsaure mit Ammoniakfliissigkeit, macbt alsdann mit 
Weinsaure wieder scbwacb aber deutlieh sauer, so darf durch Einleiten von Scbwefolwasser- 
stoff keine dunklc Farbung entsteben (Spuren von B le i, welclie sieli dcm Nacbweis sub 2 
entziehen. Das verwendete Ammoniak muss cisenfrei sein).

Vollig b le if re ie  Weinsaure kann nur durch Umkrystallisiren der bleifreien Wein
saure des Handels in Gefassen aus P o rc c lla n  gewonnen werden.

JPulverung. Man trocknct die Krystalle gut im Trockenschranke und stosst sie 
in einem erwannten Miirser aus Stein oder Porccllan. Der Stosser bat sieli bei dieser 
Arbeit Mund und Nasc zu verbinden. Beim Stossen im Eiscn-Miirser nimmt das Weinsaure- 
Pulver eine sclimutzige Farbung an.

A n w e n d u n y .  Weinsaure wirkt in kleinen Mengcn und in starker YerdUnnung 
innerlich kiiblend, durstlosebend, abnlicb wie Citronensaure. Setzt die Pulsfreąuenz herab. 
Stort bei langorem Gebraucbe die Yordauung. Gabon von 30 g konnen todtlieli wirken. 
In n e r l ic h  ais durstloscbendes, ktiblendes Mittel in Limonaden, Bestandtheil von Brause- 
pulvern. T ecb n isch  in der Farberci und Kattundruckerei.

31 i x tu ni A cni i t a r t a r ic l .
M i x t u r a  a c i d a  v e g e t a b i l i s .
Itp. Acidi tartarici 2,5 

Aquao dostillałac 150,0 
S irupi Snccliari 50,0.

P a s t i l l i  Acidi ta r t a r ic i .
Itp. Acidi tartarici 5,0 

Sacchari albi 100,0 
Spiritus dilu ti q. s. ad pastill. 100.

Sirop  <rAci(lo ta r tr iq u o  (Gall.).
S i n i p u s  A c id i  t a r t a r i c i .

Itp. Acidi tartarici 10,0 
Aquae destillatac 10,0 
Sirupi Sacchari 980,0.

Arcanum. A n o sm in -F u ssw asse r des Apotheker K o c h , gegen ubelriechenden 
Fussschweiss, ist eine wasserige Losung von Weinsaure.

L im onada sicca .
L i m o n a d o  s b c lic .  P u l v i s  a d  L i m o n a d  ani. 

Rp. Acidi tartarici 5,0 
Elaeosacchari Ci tri 1,5 
Sacchari albi 100,0.

Li m onado tn r t r iq u o  (Gall.).
P o t u s  c u m  A c id o  t a r t a r i c o .  L i m o n a d a  

t a r t a r i c a .
Rp. Sirupi Acidi tartarici (Gall.) 100,0 

Aquae dcstillatae 900,0.



Acidum uricum.

Acidum uricum (sen minicum). Harnsiiure. Acide uriqne. Acide litliiąiie. 
Uric acid. Urinsiinre. Blnsensteinsiiure. C5H4N40 3. Mol. (lew. =  108.

D a rs te llim g . 1) S ch lan g en ex k rem en te  5 Th. werden in 100 Tli. sicdenrte 
Kalilauge (5 Proc. KOJI cuthaltend) cingetragen; dic Mischung wird unter Umrtihren so 
lango gekocht, liis Ammoniak niekt mehr entweickt. I)io lieisse Losung wird filtrirt, als- 
dann leitct, man in das Filtrat so lango Kolilensfiure cin, bis es lcaum noch alkalisch 
reagirt. Der entstandcne Niederschlag yon saurem Kaliuni-urat wird nacli dem Erkaltcn 
ahfiltrirt und mit kaltcm Wasser gewascken. Dann liist man ihn von Ncucrn unter Er- 
wfirmon in Kalilange und filtrirt die heisse Flussigkeit in heisse Salzsfiure, worani die 
Harnsiiure ais farbloses, krystallinisches Pulyer ausffillt. Man sammelt dieses auf dem Filt.er, 
wfisekt mit kaltem Wasser ans und troeknet es.

2) V ogelexcrem  onte (Peru-Guano) 10 Th. werden getrocknet, gepulvert und als- 
dann in 15 Th. konc. Schwefelsfiurc cingetragon, wolohe his auf etwa 100° C. crwfirmt ist. 
Man erhiilt die Mischung hei diesel' Temperatur, his alle Salzsilure (auch HF) ausgetrielien 
ist. Nacli dem Erkaltcn yerdiinnt man mit 150 Th. Wasser und stellt 1—2 Tage hei Seit.c. 
Der gebildete Bodensatz wird gesammelt, gewascken und in siedende Aetzkalilauge von 
etwa 8 Proc. KOH cingetragen. Die filtrirte alkalisehe Losung wird mit Thierkolile dige- 
rirt, heiss filtrirt und in Salzsilure cingetragen. Ist die sich ausscheidende Harnsfiure noch 
geffirbt, so wird sie nochmals in heisser Kalilange gelost, alsdann fiigt man y o rs ic h tig  
soyiel Salzsfiure liinzu, his die in der Bukę geklfirte Fliissigkeit nur noch hellgolb erscheint, 
filtrirt und zersetzt nunmehr das Filtrat yollstfindig durch Zufugung eines Uebersehusses 
von Salzsfiure. Im Uehrigen ist wic unter No. 1 zu yerfahren.

J& igenschaften. Aus der alkalischen Losung wird durch Sfiuren zunachst wasser* 
haltige Harnsfiure (CgHjN^O., -|- 2 H.,0) in Flocken ahgeschieden, welche aher hałd in die 
krystalliniseke, wasserfreie Harnsfiure ubergeht. Diese letztere ist ein weisses, korniges, 
mikrokrystalliniscluis Pulyer, ohne Gcrueh und Geschmack. Liislićh in etwa 15000 Th. 
kaltem oder 2000 Th. siedendem Wasser, unloslich in Alkohol und in Aether. Durch 
ein gewisses Liisungsverm6gen fiir Harnsfiure sind ausgezeiehnet: Natriumbikarhonat, 
Lithiumbikarbonat, Piperazin, Lysidin, Lycetol. In schwficherem Grade wirken Borsfiure, 
phosphorsaure, milchsauro und cssigsaure Alkalien. Harnsfiure ist niekt ohne Zersetzung 
fliiclitig. Beim Erhitzen wird sie zersetzt unter Absekeidung yon Kohle (Gerueh naeh ver- 
sengtem Horn) und Bildung von Cyanwasserstoff, Cyanursaure, Harnstoff und Ammoniak. 
Konc. Schwefelsfiure liist sie in der Kfilte ohne Yerfindcrung, beim Erhitzen tritt Zer
setzung ein.

Die Harnsfiure ist eine zweibasische Saure; die Salze heissen „ U ra te “. Die neu- 
tralon Urate der Alkalien sind wenig bestandig, werden z. B. schon durch Einwirkung der 
Kohlensaure der Luft in saure Urate Ubergeftihrt. Yon den Uratcn sind nur die neu- 
tr a le n  Urate der Alkalien in Wasser relatiy leicht diislieh; alle iibrigeu Urate, auch die 
sauren Urate der Alkalien, sind in Wasser sekwer loslich bez. unloslich.

Lost man etwas Harnsfiure in Natronlauge und fiigt einige Tropfen alkalisehe 
(FBHLixG’sche) Kupferlosung hinzu, so erfolgt in der Kfilte langsam, beim Erhitzen rascher, 
Ausscheidung yon weissem Cupro-urat (harnsaurem Kupferoxydul); durch Zusatz yon etwas 
Natriumsulfit (Na2S03) wird diese Ausscheidung besckleunigt. Versetzt man die alkalisehe 
Losung der Harnsfiure mit mehr FnHUNG’scher Losung, so erfolgt beim Erhitzen Aus
scheidung yon gelbein oder rothem Kupferoxydul (daher ist die Verwcckslung der Harn- 
sfiure mit Harnzucker hei der Untersucliung des Urins mfiglich, s. Urina). — Eine alka- 
lischc Losung der Harnsfiure reducirt Silbornitrat schon in der Kfilte augenblicklick zu 
metallisehem Silber: Betupft man Filtrirpapier mit Silbemitratlosung, und bringt auf diese



einc Liisung yon Natriumkarbonat, so entstcht ein Fleck von Silberkarbonat. Bringt man 
auf diesen Harnsaure odcr bamsaures Kalium, so erfolgfc Schwarzfarbung.

E r k e n m in g .  Mail erkennt dic freie Harnsaure an 
ihrer eigenartigcn Krystallform (s. Urina). Forner an ihrer 
Schwerlosliekkeit in Wasser, endlieh dureh die sog. Mu- 
re x id -R e a k tio n : Man iibergiosst in einem Poreellan- 
sehalchen ein Kornelien Harnsaure mit einigen Tropfen 

kone. Salpetersaure und ycrdampft auf dem Wasserbade zur Trockne. Bliist man auf den 
gelbrothlichen Ruckstand etwas Ammoniak, so farbt er sieb scbbn purpurrotb; botupft man 
ihn mit Kalilauge, so entstcbt praebtyoll blauyiolette Farbung (Bildung von isopurpur- 
saurem Kalium). Aebnlicbe Reaktionen geben Coffein, Tbeobromin und Xantbin.

Ueber B estim m ung  d er H a rn sa u re  s. Urina.
A n w e n d u n g .  Man bat vor etwa 20 Jabren yersucht, die Harnsaure an Cbinin zu 

binden und so ein wenig oder gar niebt bitter sehmeckendes Chininsalz darzustellen. Auch 
das Ammoniumurat fand tborapeutische Verwendung. Gegenwartig kann die Harnsaure 
fiir die Therapie ais obsolet gelten.

Noeb im yorigen Jahrhundert lubrten einige Pbarmakopocn die durcb Hamsaure- 
gebalt ausgezeiebneten Exkremente einiger Vdgel ais S te reu s  p av o n is , g a ll in a e  etc. 
auf. Fiir S te reu s caninum  (witten Entzian vom scbwarzen Kdter) wird Radix Gentianae 
albae pulyerata abgegeben.

CO\
N H-CO—C—NII

IINH-----  C -N H
HarnsJiure.

/ co

Acidum yalerianicum.

I. Acidum Vćllerianicum (Erglinzb. Helv.). Acidum yalericum. Yalerian- 
silure. Baldriansilure. Isovaleriansilure. Acide yalerianiąne ordinaire ou ofiicinal 
(Gall.). Acide yalerique. Yalerianic acid. C5II,0O.,. Mol. Ge w. =  102. Im Handel
unterscheidet man eine Baldriansaure aus Baldrianwurzel Acidum  y a le ran icu m  e rad ice , 
welche von der Gall. aufgenonnnen ist, und eine Baldriansaure aus Amylalkobol, welche 
Erganzb. und Helv. auffiihren.

JJa rste llu n g . 1) Aus B a ld r ia n w u rz e l. (Naob Gall.) Man lóst 600 g Kalium- 
dichromat in 10 Litorn Wasser und fiigt 1 Kilo konc. Scliwefelsaure hinzu. Iiiese Mi- 
schung, sowie weitere 40 Liter Wasser giesst man auf 10 Kilo zerschnittene Baldrian
wurzel und digorirt das Gemiseh unter Umriibren 24 Stunden lang. Hierauf bringt man 
das Ganze in eine Blase und destillirt. Wenn etwa 10—12 Liter Destillat (welches das 
atherische Oel enthalt) ubergogangen sind, giesst man das Destillat in die Blase zuruck, 
beginnt die Destillation vou neuem und setzt sie fort, bis das Uebergohende nioht mehr 
sauer reagiid. Man sattigt alsdann das Destillat mit Natriumkarbonat in geringem Ueber- 
schuss und dampft die so erbaltene Liisung des Natriumyalerianates bis zur Sirups- 
konsistenz ein. Den Ruckstand yersetzt man mit yerdunnter Schwefelsiiure in leicbtcm 
Ueberschuss, trennt dio hierdurch abgeschiedene Saureschiclit nach dem Absetzen mit 
Hilfe eines Scheidetriehters und rektifieirt sie aus einem Glaskolben.

2) Aus A m ylalkobo l. Zu einem Gemiseh von 510 g foin gcpulvertem Kalium- 
dichromat und 700 g Wasser, das sich in einem mit Ruckflusskuhlor B  yerbundenon Rund- 
kolben A  von etwa 3 Liter Fassungsraum befindet, liisst man allmahlioh aus einem Hahn- 
trichter C ein Gemiseh von 100 g Gahrungsamylalkohol (Siedep. 128—130°) und 390 g konc. 
Scliwefelsaure liinzufliessen (Fig. 29). Sobald dio schon bei gewobnlicher Temperatur ein- 
tretende Reaktion yoriiber ist, erhitzt man den Kolbeninhalt auf dem Sandbade zum 
Sieden. Wonn dio im Kolbenhalse auftretenden oligon Streifen von Yaleraldehyd C6H10O 
nioht mehr wahrnehmbar sind, und die Fliissigkeit eine roin dunkelgriine Farbę ange- 
nommen bat, ist die Oxydation ais beendet anzusehen.

Man dreht alsdann den Kuliler um und destillirt mit abstoigcndem Kiihler, von Zeit 
zu Zeit das yerdampfte Wasser ersetzend, solange, ais das Uobergehende noeb sauer 
reagirt.

Die in der Vorlage angesammolte Fliissigkeit besteht aus zwei Schichten, niimlich 
einor wiisserigon Liisung von Valeriansaure und einer leiehteron, gelb gefiirbten olartigen 
Schicht von Valeriansaure-Amylather. Das Gesammtdestillat wird jetzt mit Natriumkarbonat 
bis zur alkalischen Reaktion der unteren, wasserigen Salzliisung yersetzt, letztere im Scheide-



triohter von dem aufschwimmenden Oele getronnt und dann auf dem Wasscrbade zur 
Trockne verdampft. *) — Das trockene, feingepulverte valeriansaure Natrium bringt man 
in einen engen Cylinder und zersetzt es dureh ł/5 soinos Gewichtes konc. Schwefelsaure, 
die vorher mit der Halfte ihres Gewichtes Wasser yerdiinnt worden war. Die Yalerian- 
siiure scheidet sich hierbei ais Oel ab. Man hebt dieses ab, entwassert es durch Stehon- 
lassen uber geschmolzenem Calciumehlorid und destillirt mit eingesenktem Thermometer 
ab. Wenn die Siedetemperatur 170° C. erreioht hat, wochselt man die Yoidage und fangt 
das bis 178° O. Uebergehendo gosondert auf. Durch nochmalige Rektifikation dieser Frak- 
tion erhalt man die Saure farblos und rein.

IS tgenschu ften . Klarę, farblose, unangenebm baldrianartig rieehende, fluchtige, 
sauer reagirende Fliissigkeit, in 26 Th. Wasser loslicli, mit Weingcist, Aether und Chloro
form in allen Yerhaltnissen mischbar. Das spec. Gewicht wird vor.sehiodon angegeben: 
Ergtozh. =  0,938 bei 15°, Helv. =  0,955 hei 15°, Gall. =  0,955 bei 0°. Siedepunkt etwa 
175° C. Sckuttelt man die Baldriansaure mit Wasser, so entsteht das Hydrat C6II10O» -|-H.,0,

Fig. 29.

dessen spec. Gewicht bei 15° C. =  0,955 ist. Daraus ergiebt sich, dass Helv. und Gall. das 
Hydrat, das Erganzb. dagegen die wasserfreie Saure verlangen. Fiigt man zu der gesattig- 
ten wassrigen Losung der Baldriansaure leicht losliche Salze (NaCl, CaCl2), so scheidet sie 
sich in Form Oliger Tropfchen aus.

Man erkennt die Valeriansaure am einfaehsten und sichersten an ihrern durch- 
dringenden Geruche. Erwarmt man sie oder eines ihrer Salze mit einer Mischung von 
3 Th. konc. Schwefelsaure und 1 Th. Alkohol, so tritt ein angenehmer Fruchtather-Genich 
auf. Die Baldriansaure ist eine einbasische Saure; ihre Salze heissen „Valerianate“. Sie 
haben fettartigen Habitus, d. h. sie sind fettartig anzuftihlen.

P r ttfu n ff. 1) Sie zcige das spez. Gew. 0,938 bei 15° C., siede bei 175° C. und lose 
sich in nicht weniger ais 26 Th. AYasser. — 2) Neutralisirt man Baldriansaure mit Ammo- 
niak und fiigt Eisenchlorid hinzu, so entsteht ein braunrother Niederschlag; die beim 
Schiitteln iiber diesem sich sammelnde Fliissigkeit ist farblos (Rothfarbung =  Ameisensaure 
oder Essigsaurc). 3) Wird die wassrige Losung der Baldriansaure mit Cupriacetat yer- 
setzt, so darf nicht sofort ein k ry s ta l l in is c h e r  Niederschlag (Buttersiiure) entstehen,

l) Aus dem abgehobenen Oligen Liąuidum lasst sich der Yaleriansaureamylather 
(Siodep. 190° C.) durch Dcstillation leicht rein erhalten.

Handb. d. pharm. Prnxis. I. 10



es miissen sieli yielmehr ćilige Tropfen absclieiden, <lie erst naeli einiger Zeit krystallinisck 
werden.

4) 1 g wasserfreie Baldriansaure muss 9,8 ceni Nonnal-Natronlauge (Phenolpktkalem 
ais Indikator) sattigen. 1 g des Ilydrates C5H10O3 -f- IŁ O sattigt =  8,38 ecm Nonnal- 
Natronlauge.

A u fb e w a h r u n y .  In Glasgefassen mit Glasstopfeu an eineni kliki en Orte, von 
anderen Arzneimitteln mogliekst getrennt,, da diese nur z u leieht den Gemcli der Stare 
annelimen.

A n w e n d u n y .  Baldriansaure wird nur selten in Substanz und alsdann in ver- 
diinnter Losung zu 3—6—10 Tropfen bei Krampf, epileptisclien Anfallen, Hysterie gc- 
geben. Hauptsackliek benutzt nian sio zur Darstellung der yaleriansauren Salze.

II. Ammonium valerianicum (Helv. U-St.). Ammoniumyalerianat. Baldrian- 
saures Ammoii. Yalerianate d’ammoniaque (Gall.). Yalerianate of animonia. 
€ 6H„0„NHj. Mol. Ge w. =  111).

D a rs te llu n g . Man giesst wasserfreie Yaleriansaure in diinner Schicht auf eine 
Untertasse und stellt diese in einen mit Tubus yersehenen Exsiccator. In diesen leitet 
man alsdann einen Stroni durcli Aetzkalk getrocknetes Ammoniak ein, wodurch sieli das 
neutrale Ammoniumyalerianat in Krystallen bildet.

E iy e n sc h a fte n .  Farblose, selir liygroskopisehe Prismen von dem Geruck der
Baldriansaure und etwas scbarfem, zugleich etwas siissliehem Gesehmack, meist von saurer 
Reaktion, da das Salz selir bald Ammoniak ycrliert. Sekr leieht liislieh in Wasser und in 
Alkohol, loslieh in Aetker. Die wiissrige Losung giebt mit Eerrieklorid einen braunen 
Niederschlag, die iiberstehende Pliissigkeit darf nicht rothgefarbt erscheinen (Ammonium- 
acetat oder -formiat).

A u fb e w a liru n g .  In kleinen Glasgefassen mit paraflinirteu Korken, urn das An- 
zieken von Feuełitigkeit moglichst zu yerhiiten.

A m u e n d u n g .  Innerlich zu 0,05—0,2 g meknnals taglich in Pilleu oder Losung 
bei Neuralgieen, Hysterie, Epilepsie, Chorea, Singultus. Im IClystier 0,1—0,2 : 200 Aqua.

Solutio Ammonii valerianici, 20 Proc. C5II80 2 • NI 1, enthaltend. Man neutralisirt 
17,14 g wasserfreie Yaleriansaure mit 28,6 g Ammoniakflussigkeit (0,96 spec. Gew.) und 
flillt mit Wasser auf 100 g auf. 5 Th. dieser Losung sind =  1 Th. trocknem Ammonium
yalerianat. Receptur-Erleiohterung!

III. Liquor Ammonii Pierlot. Ammonium ynlerianicum solutum (Helv.). Acidi 
yalerianici 3,0, Extracti Valerianae 2,0, Aquae destillatae 95,0, Ammonii carbonici q. s. ad 
neutralisationem. Bei Hysterie, Epilepsie 0—30 Tropfen in Zuckerwasser.

Elixlr Yftlorianatis ammoiiiacati.
Goddard. Areanum.

Bp. Acidi Yalerianici 3,0
Ammonii carbonici 1,G
Aquae destillatae 40,0
Spiritus (90 Proc.) 35,0
Aquae Cerasorum 30,0
Tincturae C innam om i 15,0
Tincturae A urau tii corticis 5,0 
S irupi Saccbari 50,0.

S. DreistUndlicli einen  lialben Esalbffel voll.

Liquor Ammonii yalerianici.
(Yorschrift der P ariscr Hospital-Apotheke.) 

Itp, Acidi Yalerianici 
Am m onii carbonici 
E x tracti Yalerianae aa 2,0 
Aquae destillatae 100,0,

In  Stelle des L iquor A m m onii Pierlot.

Acmella.
Spilanthes Acmella L. Compositae—Ileliuntkeae—Verbesininne. Heimisch in 

Ostindien. Man yerwendet die ganze bluhende Pflanze (Abc-Kraut, Abeeedaire, Indiani- 
sches Harnkraut), die von brennend seharfem Gesehmack ist, ais die Speichelsekretion 
beforderndes Mittel, gegen Skorbut etc. Eine Anzakl anderer Ar ten, z. B. S|>. oleracoa 
Jacq. (Parakresse) in Siidamerika, werden iihnlieh yerwendet (cf. Spilanthes).



Acokanthera.
Gattung der Apocynaceae—Carisseac.

Acokanthera Schimperi Bentham et Hook., A. Deflersii Schweinf., A.Ouabaio 
Cathelineau (?), A. venenata G. Don und vielleiclit nocli andere Artcn liefcrn iii 
Ost- mul Siidafrika in ihrem Hol/ und der liinde ein Pfeilgift, das liihmend wirkt. Der 
wir k same Stoff scheint ein amorphes Glykosid, O uabain . z u sein, indessen steht nicht fest, 
ob derselbe in allcn Arten identiscli ist. Die kaklen Stroplianthussamen von Gaboon (Str. 
gratus FrnnclietJ sollen ebenfalls O uabain  enthaltcn. Es scheint, ais ob aucli zwisclien 
dem Ouabain und dem Strophantbin der officinellen Samen nahe Beziehungcn bestehcn.

Die Hoffnungcn, die man darauf ais theilweisen Ersatz der Digitalis und ais lokales 
Anastlieticum gesetzt hat, selieinen sicb nielit zu orfiillen.

f f  Tinctura Acokantherae, aus einem Theile des zerkleinerten Wurzelholzes dor Ac. 
Schimperi und zehn Theilen vordunntem Weingeist boreitet, diirfte die geeignetste Form 
einer pharmaccutischen Zuboreitung sein. Dio Gabo derselben wiirc auf 0,25—0,0 g, ent- 
sproeliond einem Gehalte vou 0,0001 Ouabain, zu bemossen.

A u fb ew ah ru n g : in gelbgefarbten Flaschen unter den sehr vorsiolitig aufzu- 
bewahrenden Mittoln.

Aconitinum.
f f  Aconitinum (Ergiiuzb.). Aconitina (Brit.). Akonitin. Aconitine (Gall.). Aco-

nitia.
A llg em ein es. Dio wirksamon Bestandtheile der Aconitarten bestehcn nicht ans

einheitliehen cbemischen Indiyiduen, sondom yielmehr aus Gemengen verscliiedener Basen 
(Alkaloide). Die ehemische Zusammensetzung der einzelnen Basen und die relativen 
Mengenyerhaltnisse, in denen diese Basen zu einander auftreten, sind abhiingig von der 
Art der Pflanze und von ihrem Wachstlium (Standort), so dass das Yorwiegen bestimmtcr 
Basen fiir bestimmto Aconit-Arten eigentbiimlich ist. Ausserdem ist zu beacliten, dass die 
Aconit-Basen gegen Mineralsauren, kouc. organiscbe Sauren, starko Alkalien und erkbkto 
Temperaturen sebr ompfimllioh sind. Es treten durch dereń Einwirkung Spaltungsprodukte 
auf, welcbo das Endprodukt yerunreinigen. Aus allen diesen Griinden liegt die ehemische 
Kenntniss der Aeonit-Alkaloide noeh sehr im Argen. Im Nachfolgenden soli der gegen- 
wiirtige Standpunkt dieser Frago kurz skizzirt werden.

Die Stammpflanzen. 1) Aconitum Napellus L. enthiilt ais Haupt-Alkalold das 
krystallisierendeAconitin, wahrscheinlich mit kleinenMengen amorphen P ik ro -A co n itin s , 
nobon wenig bekannten Basen (Napellin?).

2) Aconitum ferox Wall. Enthiilt nur geiinge Mengen A eo n itin , ais Hauptbase 
dafiir das krystallisierende P se u d o -A e o n itin  (y- A eo n itin ) nebon kleinen Mengen 
amorpher, nicht naher bekannter Alkaloide, ferner y> - A e o n i n und kleine Mengen 
A eonitin .

3) Aconitum Lycoctonum L. Enthiilt nach H ubsciimann zwoi A co ly c tin  und 
L y c o c to n in  genannte Basen, nach W e i g i i t  dagegen i^-A con itin  und wenig A eon itin .

4) Aconitum heterophyllum Wall. Enthiilt das amorphe, nicht giftigo A tesin , 
ferner ein zweites amorphes und ungiftigos, nicht naher bekanntes Alkaloid.

5) Japanische Auonitwurzel von Aconitum Fiscberi Rchbeh. enthiilt ais Hauptbase das 
krystallisirende J a p a c o n itin , neben wenig bekannten, amorphen Alkaloidem

Die Alkaloide. Aeonitin. Eormel unbestimmt. Wright und Lupf =  C33H43N 013; 
J urgkns= 033 H„ NO 12; E hrenberg und Purpdrst =  C33H |3NOu ; Dunstan =  C33HJ5N 013; 
Freund — 03,H |7 NOu . Schmelzpunkte versehieden angegebon: 184°, 194°, 197—198° O. 
Krystallisirt in sechsseitigen Tafoln. Durch hydrolytische Spaltung lasst sich dasselbe 
successive folgendermassen zerlegon: ‘)

a) C31H|7N011 +  H ,0  =  OH3OO3H + 0 33HJ6NO10
A eonitin Essigsiluro Pikro-A eonitin

(Benzoyl-Aconin)

b) C33H 1BNO10 +  H3O
Pikro-Aconitin

C0H8CO3H - f  C38H41NOB
Benzofisiiuro Aconin

) W ir folgen hior don Angaben von F reund.
10*



Domnach ist das Pikro-Aconitin ais Benzoyl-Aconin und das Aconitin ais Acetyl- 
Benzoyl-Aconin aufzufassen.

Pikro-Aconitin (identisch mit dem Iso-Aconitin von D u n sta n ) 032II15 NO,0. Woisses 
amorphes, sehr bitter schmeckendes Pulver, Schmelz-P. 125° O., ist Benzoyl-Aconin.

Aconin C26 11u NO„. Amorphe, bitter schmeckende Base. Spaltungsprodukt des vori- 
gen, giebt ein gut krystallisirtcs Ohlorhydrat, C^H^NOg . HG1, Schmelz-P. circa 175 0°.

Apo-Aconitin (von W kight) ist wahrscheinlich identisch mit Aconitin.
Napellin (Wright), angeblich amorphes Alkaloid, aus Aconitum Napollus, ist wahr- 

scheinlich ein Gemenge von Aconitin, Pikro-Aconitin und Aconin.
Pseudo-Aconitin. ^-Aconitin. 036H wN 013. Dicke, sechsscitigo Tafeln. Schmelz- 

Punkt 212—213° O. Spaltet sieli beim Koehcn mit Wassor in Essigsaure und Pikro-i/i-Aco- 
nitin. Ist ais Acetyl-Yeratry 1-y-Aconin anzusehen.

Pilcro-p-Aconitin C81H tTNOu . Weisso, dicke Krystallsaulen. Sehmelz-P. 210° O. 
Spaltungsprodukt des vorigen, ist Veratryl->p-Aconin und zerfiillt beim Kochen mit Kali- 
lauge in Veratrumsauro und i/i-Aconin. 031H„NO,! -f-H 20  =  CgH,0O.i -f- O.,3H30NO8.

p-Aconin C25H39N 08. Spaltungsprodukt des vorigen. Firnissartige, bitter schmeckende 
Masse, giebt mit Aceton eine gut krystallisirende Yerbindung.

Jcipaconitin C(s6H wN20 21 (?) bez. 029H13N09 (?), nacli Einigen mit Aconitin idon- 
tisch. Farblose, boi 184— 18h°ć. schmelzende Krystallo. Werden durcli Kalilauge in Benzoe- 
saure und Japaconin C2„HUNO,0 (?) gospalten.

I la n d e ls so r te n .: Man unterschied frliher und unterschcidet z. Th. audi noch heute 
je nach dem Ausgangsmaterial und der Bereitungsweise eine Anzahl verschiedener Aconitin- 
Sorten. Dic wichtigsten sind folgende:

I. ffAconitinum germanicum. Deutsclies Aconitin. Aus A conitum  N apellu s 
bereitet.

D a rste llu n ff. 100 Th. grobgepulyerte Aconitknollen werden bei 60° O. zweimal mit 
je 500 Th. Alkohol (90%) extrahirt. Man filtrirt die Ausziige, destillirt den Alkohol aus 
dem Wasserbade ab, sauert den Riickstand mit stark verdiinnter Schwefelsiiure mlissig aber 
deutlich an, yerdiinnt mit Wasser und filtrirt — um Fett und Harz zu entfernen —• durch 
ein geniisstes Filter ab. Die sa u re  Losung wird zur iteinigung mit Aether oder Petrol- 
ather ausgeschiittelt, alsdann iibersattigt man sie schwach mit Natriumkarbonat, wodurch 
die Basen ausfallen. Diese werden nach 24stiindigem Stelien gesammelt, mit wenig Wasser 
gewaschen, getrocknet und mit Aether aufgenommen. Man filtrirt die atherische Losung, 
zieht den Aether durch Destillation ab und nimmt den ltiiekstand mit schwefelsaure- 
haltigem Wasser auf. Die schwefelsaure Losung wird durch Tliicrkohle entfarbt, *) alsdann 
flillt man aus ihr die Basen durch vorsichtigen, fraktionirten Zusatz von Ammoniak, d. h. 
die durch wenig Ammoniak zuerst ausfallcnden (gefarbtcn) Antheile werden gesondort ge
sammelt, indem man die Fliissigkcit, sobald die Basen anfangen ungefiirbt auszufallen, 
filtrirt und in dem Filtrat die Fallung durch Ammoniak beendigt. Nach 24stUndigem 
Stehen sammelt man die ausgeschiedenen Basen, wiischt sie mit wenig Wasser und trocknct 
bei niedriger Temperatur.

JiiffenscJia ften . Woisses oder gelblichweisses, geruchloses, amorphes, luftbestiln- 
diges Pulver von alkalischer Beaktion und bitterem, hintennach kratzendem Geschmack. 
In kaltem Wasser wenig ldslich, in siedendem Wasser zu einer knetbaren Masse zusammen- 
backend. Ldslich in 4—5 Th. Alkohol von 90 Proc., in 2—3 Th. Aether oder in 3 Th. 
Chloroform, ferner in Petrolather und Amylallcohol.

I te a k tio n e n .  1) Konc. Schwefelsiiure lost. es mit gelber Farbung, welche nach
2—3 Stunden durch Gelbroth in Rothbraun und Braun, schlicsslich in Violettroth iiber- 
geht. 2) Lost man 0,01 g. Aconitin in 3 ccm Phosphorsiiure (25 Proc.) und dampft in einem 
Porcellanschalchen auf dem Wasserbade ab, so tritt bei einer gewissen Eoncentration 
Violettfarbung auf, welche ziemlich lange bestiindig ist. D e lp h in in  und D ig ita l in  ver- 
halten sich ahnlich, Delphinin lost sich aber in konc. Schwefelsaure hellbraun, und diese 
Losung wird erst auf Zusatz von Bromwasser rothlich-yiolett, und Digitalin lost sich in 
konc. Schwefelsaure mit griiner Farbę. — Gegen die allgemeinen Alkaloid-Reagentien ver- 
hiilt es sich ahnlich wie das reine kryst. Aconitin, s. dieses.

*) 4 flor beginnt die Abweiohung der franzosischen Yorschrift.



Das deutschc Aconitin ist eia Gemisch der in den Aconit-Knollen entlialtenen Basen, 
and ihrer Zersetziuigsprodukte: A co n itin , P ik ro -A c o n itin  ( =  Iso-Aconitin), A conin u. a. 
Es galt frtther tur das mildeste Preparat.

II. ffAconitinum IJĆll I i CU lii. (Aconitin Hottot & Lteokois). Frunzdsiselies 
Aconitin. (Amorphes.) Wird ans den KnoIIen von A conitum  N apellus in iihn- 
lichcr Weise wic das deut.sche Priiparat dargestellt mit folgeuder Abweichung: Die 
scłiwcfelsaurc Losung der Basen wird ebenfalls mit Thierkohle entfiirbt, aber vor der Eallung 
duroh A mm oni ak mit Magnesiumojcyd (MgO) in geringem Ueborschuss versetzt, worauf 
man mit Aether ausschUttclt. Der nack dem Yerdampfen des Aethers hinterbleibende 
liiickstand wird mit schwefelsaurehaltigein Wasser aufgenommen, die Losung mit Thier
kohle entfiirbt und nunmehr die Fallung durch Ammoniak ausgefiihrt. (Vgl. die Pussnotc 
auf S. 148.)

Amorphes wcisses Pulver, in seinen physikalisehen Eigenschaften, seiner Zusammen- 
setzung und Wirkung dem vorigen (A conitinum  germ anicum ) etwa gleichstehcnd.

III. f f  Aconitinum Duquesnel. Aconitine crystnllisć ou pure kann ais phy- 
siologiscli reines Aconitin angesehen werden. Darstellung und Eigenschaften s. untor Aco
nitinum crystallisatum. Aus A conitum  N ap ellu s  bereitet.

IV. f f  Aconitinum anglicum. Aconitina-Morson. MoitSON’s Napellin.1) Aco
nitine pure. IIi}BSCHJiA»N’s yA conitin. PiilCKiGEiPs Nepal in. Wird aus den Knollen 
von A con itinum  ferox  in ahnlicher Weise hergestellt, wie die oben beschriebenen 
deutschen und franzSsischen Priiparate. Enthalt ais Haupthase Aconitin (60—70°/o), 
ferner 0,6—l,2°/0 Aconitin, 25—30°/# ip-Aconin, ausserdem uicht naher bekannte amorphe 
Basen. Eein vertheiltes, schmutzig weisses Pulver, von brennendem, nicht hitterem Ge- 
schmack, alkalischer Reaktion. Loslich in 20 Th. siedendem Wcingeist und aus dieser 
Losung beim Erkalten Krystalle abscheidend, ferner in 100 Th. siedendem Aether, auch in 
230 Th. Chloroform. Durch konc. Schwefelsaure wird es nicht gefarbt. Gegen Salpeter- 
siiure und schmelzendes Kali verhlilt es sich wie (/'-Aconitin.

V. f f  JapaCOnitin. Istentweder eine Base sui generis oder mit Aconitin identisch.

Diese Unterschiedc sind gegeuwiirtig, wo das Bestreben dahin geht, unsichere Ge- 
mische vom Arzneigebrauch auszuschliessen, nicht mehr aufrpełft zu erhalten. Lediglich 
urn das Vcrstandniss ftir die historische Entwicklung der Aconitinfrage zu ermoglichon, 
mussten die einzelnen Priiparate hier besprochen werden.

Heute unterscheidet man zweckmśissig:
1) Aconitin. a) amorph, 2) Pseudaconitin. 3) Japaconitin. 

b) krystallisirt.
I. f f  Aconitinum amorphum. Amorphes Aconitin. Aconitina (Brit. von 1885). 

Wird aus den Knollen von A. Napellus nach einer der sclion angegebenen (deutschen und 
franzosischen) Yorschriften dargestellt. Eigenschaften und Reaktionen hereits angegehen.

D a rs te llu n g  nach Brit. 1885. Die gepulverten Knollen werden mit der doppeltcn 
Meuge Spiritus (90 Proc.) bis zum heginnenden Sieden erwiirmt, 4 Tage maeerirt, alsdann his 
zur Erschopfung pereolirt. Der Alkohol wird aus dem Auszuge abdestillirt, der letzte Rest 
im Wasserbade entfemt. Man nimmt alsdann den Rttekstand mit dem doppelten Gewichte 
siedonden Wassers auf und filtrirt nach dem Erkalten. Man fiillt die tiltrirte Losung unter 
schwachem Erwarmen mit Ammoniak und extrahirt den getrockneten Niederschlag mit 
Aether. Die śitherischen Auszuge werden abdestillirt, der Rttekstand wird in schwefelsaure- 
haltigem Wasser gelost und die tiltrirte Losung nochmals mit 2,5 proc. Ammoniak gefiillt. 
Der erhaltene Niederschlag wird mit wenig kaltem Wasser gewaschen, ahgepresst und an 
der Luft getrocknct. (Brit. Pharm. 1885.).

l) Hierbei ist zu beachten, dass Pharm. Brit. von 1885 ein amorphes Aconitin aus don 
Knollen von A. Napellus aufgenommen hatte, welches von d iesem  Priiparat yollig vor- 
schieden ist.



II. f f  Aconitinum crystallisatum (Gall. Ergiinzb.). Krystnllisirtes Aconitin. 
Aconltlna (Bńt.). C31II.17NOn (?). Mol. (lew. =  015.

D a rste llu n ff. Man extrahirt 1 kg grobgepulyerte Aconitknollen (von A. Napellus) 
zweimal mit je 2,5 kg Alkohol von 90 Proc., in welckein je 10 g Weinsaure aufgelost sind, 
boi ci nor Temperatur von 50—60° C. und presst jedesmal scharf ab. Die Auszllge werden 
filtiirt; darauf destillirt man im Vacuum den Alkohol ab. Den Buckstand nimmt man mit 
etwa 500—700 ccm Wasser auf und filtrirt nach 2—3 Tagen von Fctt, Harz etc. ab. Die fil- 
trirte weinsaure Losung wird zur Entfernung von Farbstoffen etc. dreimal mit je 300 ccm 
Aether ausgeschuttelt. Nachdem sie vom Aether getrennt ist, ubersiittigt man sic mit 
Natriumbikarbonat und sehiittelt neuerdings dreimal mit je 300 ccm Aether aus. Yon den 
filtrirten atherischen Ausziigen destillirt man im Wasserbade den Aether ab und nimmt 
den Dcstillations-Biickstand mit weinsaurehaltigem Wasser auf. Die saure Losung wird 
wiederum mit Aether ausgeschuttelt, und falls sie stark gefarbt sein sollte, durcli Thier- 
kohle entfiirbt. Dann ttbersattigt man mit Natriumbikarbonat und sehiittelt nochmals 
dreimal mit Aether aus. Die yereinigten atherischen Ausziige werden dreimal mit Wasser 
gewaschen, dann versetzt man sie mit dem gleichen Volumon Petrolather und iiberlasst sie der 
freiwilligen Yerdunstung, worauf das Aconitin in Krystallen liinterbleibt (Gall.).

Die so erhaltenen Krystalle yerwandelt man durcli Neutralisiren mit Bromwasser- 
stoffsilure in das bromwasserstoffsaure Salz, krystallisirt dieses aus Wasser um und gewinnt 
aus demselben die Base durch Uebersattigen mit Natriumbikarbonat und Aussckiitteln mit 
Aether wieder.

E ig e n sc h a fte n . Farblosc, siiulen- oder tafelfdrmige, gegen 188° C. (Ergiinzb.), 
189—190° C. (Brit.) schmelzende (Gall.: Selim. P. — 183°) Krystalle. In Wasser und in Pe- 
trolather nur wenig loslich, dagegen loslieh in 24 Th. Alkohol von 90 Proc., 70 Th. Aether, 
6 Th. Benzol, 3 Th. Chloroform; die Losung ist linksdrchcnd, die wasserige Losung reagirt 
alkalisch, schmeckt scharf, anhaltend brennend und kratzend, aber ni elit bitter. Von kone. 
Scliwefelsaure und Salpetersiiure wird es ohne Farbung gelost; auch giebt es nicht die Be- 
aktion mit Yanadin-Schwefelsaure, s. ^-Aconitin. Wird das rcine Aconitin mit Phosphor- 
saure eingedampft, so entsteht entweder keine oder nur sehr schwach rdthlichc Farbung 
(vgl. Aconitin. german. S. 148). Von den allgemeinen Alkaloid-Beagentien erzeugen nocli in 
yerdiinnten Losungen Niedcrschlage: Phosphormolybdansaure, Jod-Jodkalium, Kalium-Queck- 
silberjodid (weiss), Kalium-Wismutjodid, Gerbsaure (weiss) und Goldchlorid (gelb), dagegen 
erst in koncentrirteren: Platinchlorid (gelb), Cjuecksilberclilorid (weiss) und Pikrinsilure (gelb).

jP riifu n g . 1) Es yerbrenne, ohne einen wagbaren Buckstand zu hinterlassen.
2) Troclcnet man 0,01 g Aconitin im Porcellanschalclien mit 5 Tropfen rauchender Salpeter- 
siiure auf dem Wasserbade ein, so liinterbleibt ein kaum gelblich gefarbter Buckstand, 
welcher erkaltet, durch Uebergiessen mit alkoholischer Kalilauge (1=10) keine Violettfarbung 
annimmt. (Pseudaconitin, Veratin, Atropin.)

Einsaurige Base; die Salze krystallisiren gut und sind nicht hygroskopisch.

f f  Aconitinum nitricum crystallisatum. Aconitin-nitrat. Azotate d’Aco- 
nitine (Gall.). C31H„NOu . HNOa. Mol. Gew. =  708.

10 Th. gepulyertes Aconitin werden mit 100 Th. Wasser iibergossen, alsdann neutra- 
lisirt man genau mit etwa 10 proc. Salpetersaure (wozu 3,5—3,6 g Salpetersiiure von 
25 Proc. erforderlicli sind). Man dampft die Losung im Wasserbade ein, worauf unter 
dem Schwefelsaure-Eisiecator Krystallisation erfolgt. Grosse, farblose, prismatische Kry
stalle, in 10 Th.siedendem Wasser loslich. Enthalton 91,10 Proc. Aconitin.

III. f f  Pseudo-Aconitinum. yi-Aconitin. Pseudo-Aeonitin. Nepalin. Napellin. 
(Wigguks.) Acraconitin. Pure Aconitine-Morson. C30H4„NO12. Mol. Gew. =  087.

Wird aus den Knollen yon A con itum  ferox  in der namlichen AYeisc dargestellt, 
wie das krystallisirte Aconitin. Nur yerwandelt mail das durch Verdunsten der atheri
schen Losung erhaltene Alkaloid in das salpetersaure Salz, krystallisirt dieses aus Wasser



11111 und gewinnt ans demselben durch Zcrsetzen mit Natriumbikarbonat und Ausschutteln 
mit Aether die freie Basc wicder.

E ig e n sc h a fte n . Scheidet sieli ans einer Mischung von Aethcr-Petrolather bei 
langsamer Verdunstung in durchsiebtigen Nadelu oder kcimigen Krystallen aus, bei rascher 
Verdunstung liinterbleibt cs ais amorphe, sirupose Masse. Entbiilt lufttrockcn 1 Mol. Krystall- 
wasser, welches bei 100°C. entweieht. I11 Wasser nur wenig loslich, die LBsungen reagiren 
alkalisch und schmecken sehr brennend, aber niebt bitter. In Alkohol und Aether leieliter 
loslich ais Aconitin.

Von den allgemeinen Alkaloidreagentien fiillen die yerdunnte Losung: Kalium-Queck- 
silberjodid, Jod-Jodkalium, Gerbsaure, Goldchlorid. Nur die konc. Lbsiing wird durch Platin- 
clilorid gefiillt. Mit konc. Schwefelsiiure und Phosphorsiłure entstehen charakteristische 
Fiirbungen nicht (s. Aconitin.)

Einsaurigc Basc, von den Salzcn krystallisirt nur das salpetersaure gut.
J tea k tio n e n . 1) Dampft mail 0,01 g yi-Aeonitin mit 5 Tropień rauchender Salpeter- 

siiure im Porcellanschalchen auf dem Wasserbade ein, so liinterbleibt ein gelber Ruckstand, 
welcher beim Befeuehten mit alkoholiseher Kalilauge purpurrotli wird. 2) Wird 0,01 g mit 
10 Tropfen konc. Schwefelsiiure vorsichtig erwilrmt, so entsteht auf Zusatz von 5 Tropfen 
Yanadin-Schwefelsaure yiolettrothe Fiirbung. 3) Yermischt man im Silbertiegel 0,1 ip-Aco- 
nitin mit 1 g gcpulvertem Kalihydrat, yerwandelt die Masse durch Zugabe von 2—3 Tropfen 
Wasser in eine Pasto und erhitzt mit kleiner Pianinie zum ruhigen Sehmelzon, so enthiilt 
die Schmelze (aus der Veratrumsiiure gebildete) Protocatechusaure. Lost man sie in Wasser 
auf, filtrirt und siiuert mit Salzsaure schwach an, so entsteht durch Zugabe von wenig Ferri- 
chlorid blaugriine Fiirbung, welche durch wenig Natriumkarbonat in blau, durch mehr 
Natriumkarbonat in roth iiborgelit.

f f  Pseudo-Aconitinum nitricum. .p-Aconitinnitrat. c wi i 1„no1,.iino;!+3H 2o. 
Mol. Gew. =  804.

Wird wie das entsprechende Acouitinsalz durch Neutralisation von ip-Aconitin mit 
stark verdiinnter Salpetersaure erhalten. Farblose, diinne, langgestreclcte Siiulen oder 
sechsseitige Plattchen. Loslich in 25 Th. Wasser. Enthiilt 85,44 Proc. yi-Aconitin.

IV. f f  Japaconitinum. Aus japanischen Aconitknollen (von A conitum  
F isc h e ri u. a.) konnen nacłi den im Vorhergehenden Ijosćhriebenen Verfahren amorphe 
und krystallisirte Priiparate erhalten werden. Die chemische Kenntniss derselben ist 
iiberaus diirftig, ausserdem haben diese Priiparate therapeutisch fiir die Praxis noch kcin 
Interesse.

EinJcauf. Es empflehlt sick, die Aconitin-Priiparate nicht lose vom Drogisten, son
dom direkt vom Fabrikanten (z. B. Merck-Darmstadt) bez. Priiparate in Original Packung 
zu beziehen und sich genau angeben zu lassen, welcher Art das gelieferte PrSparat ist, 
und wie seine medicinalen Hochstgaben sind.

A u fb e w a h r u n g .  Sammtliche Aconitin-Sorten sind unter den direkten Giften 
aufzubewahren. Die Recepte sind zweckmiissig ais Giftscheine zuriiekzubehalten.

A n w e n d u n g .  Das Aconitin gehbrt zu den starksten Pflanzengiften. A eusser- 
lich  auf die unverletzte Haut oder auf die Schleimhaut gebracht, erzeugt es Prickeln 
und Brennen, welchem spiiter Gefiihllosigkeit folgt. Resorption erfolgt auch bei liusserer 
Anwendung durch Haut und Schleimhaut, besonders leicht, wenn Verletzungen vorhanden 
sind. In Form von Salben und Linimenten bei Muskelrheumatismus und Neuralgien (be
sonders Trigeminus-NeuralgiejO, 1—0,2 Aconitin: 10,0 Fett. Cave: Hineingelangcn in Wunden 
und auf die Schleimhaut des Auges. In n e r l ic h  setzt es die Pulsfreąuenz und die Tempe
ratur herab unter Abnakme der Sensibilitat und der Reflexerregbarkeit. Grosse Gaben 
bewirken Erbrechen, Durchfall, Kriebeln auf der Haut, allgemeine Sohwache, Athemnoth. 
Der Tod erfolgt durch Respirationsliihmung oder Herzstillstand. Innerlich ais temperatur- 
herabsetzendes Mittel bei Gelenkrkeuinatismus, Neuralgien, nervosem Kopfschmerz, Zahn-



schinerz, Ohrenschmerz. Subkutane Injoktionen sind solu- sckmerzhaft, bei diesen zweck- 
massiger das Aconitinnitrat.

D o s in in g .  Die amorphen Aconitine besitzen wenigcr starkę Wirkung ais dic 
krystallisirten. Da indessen die Zusammensetzung der amorphen Priiparatc grossen 
Schwankungen nnterliegen kann, so lassen sieli fur diese bindende Hochstgabcn tlbor- 
haupt nicht angeben. Es giebt amorpke Sorten, welche nur 1/200, aber aueh solelie, welchc 
1I% des Wirkungswerthes des krystallisirten Aconitins besitzen, ja nenerdings sollen amorphe 
Prliparate erkalten sein, welche die krystallisirten an Giftigkeit angeblicli iibertroffen.

Will man daher Aconitin iiberhanpt mit einiger Sieherheit gegen Arznei-Yergiftungcn 
anwenden, so yerordne man lediglieh die k r y s ta l l i s i r te n  Sorten, d. li. Aconitinum ery- 
stallisatum und yi-Aconitinum crystallisatum bezw. dereń Nitrate, fur welche die gleiche 
Dosirung gilt.

Man sicht fiir eineu Erwachaenen an ais IToclistgaben:*)
pro dosi pro die

Aconitinum crystallisatum et nitricum ). ... . ... . , . 0,0003 0,0006i/i-Aconitinum crystallisatum et nitricum I

Hierzu ist zu bemerken, dass i/<-S.conitin bei innerlichor Darreiekung dem Aconitin 
etwa an Giftigkeit gleichsteht, wali rond es bei ausserliohor Anwendung etwas kriiftiger 
wirkt.

Fur die Yerwendung des Japaconitins liegt keine Veranlassung vor. Es empfiehlt 
sich unter allen Umstanden, dass der Apothekcr mit dem Arzte sieli daruber verstandigt, 
welches Praparat dispensirt werden soli. Die yorstehenden Ausfulirungen gebon dem Apo- 
theker eine hinreichende Information iiber die Aconitinfrage.

Dic Ausscheidung des Aconitins erfolgt durcli Harn, Kotli und Speichel in unver- 
andertem Zustande.

Pulris Aconitini dilutus. Poudre d’Aconitinc nu centieme (Gall). Aconitin- 
Yerreibung 1:100. Aconitini eryst. 1,0, Sacchari Lactis 96,5, Carmini 2,5. Das Aconitin 
wird mit einem Tlieil dos Milchzuckers verrieben, dann setzt man don Carmin zu, verreibt 
bis zur homogenen Mischung und fugt unter weiterem sorgfaltigen Verreiben don Rest 
des Milchzuckers in kleinen Anthoilen zu.

Pulris Aconitini nitrici dilutus. Poudre d’azotate d’Aconitine (Gall.) au cen
tieme. Aconitini nitrici eryst. 1,0, Sacchari Lactis 96,5, Carmini 2,5. Im ubrigen wio 
das Vorige.

Granules d’Aconitine crystallisee (Gall.). Aconitin-Verreibung (1:100) 1,0 g 
[odor an dereń Stelle. 0,01 g Aconitin crystall.: 0,99 g Sacchari Lactis], Sacchari Lactis 3,0, 
Gummi arabici 1,0, Mellis depurati q. s. Fur 100 granules, welche roth zu farben sind, 
1 Granule =  0,0001 g Aconitin.

Granules d’azotate d’Aconitine (Gall.). Aconitinnitrat-Vcrreibung (1 :100) 1,0, 
Sacchari Lactis 3,0, Gummi arabici 1,0, Mellis depurati q. s. fiir 100 granules, wolcho 
roth zu farben sind. 1 Granule =  0,0001 g Aconitinnitrat.

U nguentu in  A co n it in i. (1:50 bis 100).
Rp. A conitini eryst. 0,1—0,2 

Spiritus q. s.
Adipis 10,0.

D. sub sigillo yeneni.

In jectio  A con it in i.

Itp . Aconitini n itr ic i 0,001 
Aquae destillatae 10,0

S. Z ur subkutanen Injelction. 1 Spritze =  0.0001 g 
A conitinnitrat.

PilulftO A co n it in i u 0,0001 g. 
lip . Aconitini crystall. (vel nitrici) 0,005 

Radicis L iquiritiae
Succi L iquiritiae aa  B,0.

F ia n t pilulae 50. S. 2—5 Pillen tiiglich. Jede 
Pilic enthUlt 0,0001 g Aconitin oder A conitin- 
n itra t.

Unguentum  A con it inao  (Brit.)
Rp. A conitini crystallisati 0,5 

Acidi oleinici 4,0
A dipis 20,5.

‘) Man beachte indess, dass auch dio krystallisirten Sorten je nach der Provenienz 
noch verschiodene Giftigkeit besitzen. Der Arzt wird also gut tliun, mit erheblich kleineren 
Dosen zu beginnen.



Aeonitum.
Gattung der Ranunculacenc — Helleboreac.
I. Aeonitum Napellus L. Heimiseh in Europa (Gebirgswalder Dentschlands, Al- 

pen, Pyrenilen etc., England, Skandinavien), Asien (Sibirien, Himalaya), Nordamerika. 
Namen: 1) von dom kapponffirmig yergrosserten Kclchblatt: Eisenhut, Sturmkut, Helm- 
kraut, Monohsltappe etc. 2) von deu zu Nektarien umgewandelten Kronblatteru: Tauberle 
im Nest, Venuswagen, Taubcnkutsche, blaue Elstern etc. 3) von der Giftigkeit: Giftblume, 
Teufelswurz, Zicgeutod etc.

Yerweudung Jinden:
f  Der Knollen: Tuber Aconiti (Genu. Helv.). Radix Aconiti (Austr. Brit.). 

Radix Napelli. Radix Contrajervae germanicae. Apollonienwurzel. Blaue Wolfs- 
wurz. Fuchswnrz. Giftwurzcl. Mbncliswurz. Teufelswurz. Aeonitum (U-St.). 
Racine (1’Aconit (Gall.). Aconito Root.

Die Drogę besteht aus 2 (selten 3) rttben- oder knollenfonnig angesckwollenen 
Wurzeln, die olien durcli eiuen kurzeń Querast verbunden sind. Sie sind getrocknet stark 
runzelig, dunkelgraubraun und zeigen nur spiirliclie, am Grunde ebenfalls meist etwas 
angeschwollenc Nebenwurzeln. Der eine (bei drei der mittlere) Knollen tragt den Stengel 
und ist bei der bliibenden Pflanze sekon stark geschrumpft. Er sollte vor der Yerwendung 
ontfernt werden, wenn schon es von den Pharmakopiien niebt ausdriicklich gefordert wird. 
Der andere, fiir das niiehsto Jahr bestimmte Knollen triigt an der Spitze eine starkę 
Knospe. In der trockenen Drogę sind beide Knollen meist auseinander gebroeben.

Der Querschnitt der Drogę ist weiss, oder meist mehr oder weniger grau. Er liisst 
innerhalb der dicken Rinde das sternformige Cambium erkennen, welclies das Holz und das 
breite Mark umschliesst. Innerhalb der Spitzen des Cambialsternes liegen die klcinen, in 
einem Winkel angeordneten Holzbundel, in don Buekten dazwiseken zuweilen ebenfalls 
kleine Biindel. In der Rinde ist das Pkloem in zahlreiehe kleine Biindel vertheilt. Die reick- 
lich im Parenckym vorliandenen StarkekSrner sind bis 18 /< gross, rundlich oder durck 
gegenseitigen Druck kantig.

Die Knollen sckmecken anfangs sttsslich, dann kratzend, den Hals zusammen- 
sclmiirend und wilrgend sekarf.

Man sammelt sie von der blukcnden, wildwacksendeg.Pllanze, einmal, weil man 
annimmt, dass sie zu dieser Zoit am gekaltreicksten siud, dann aber auck, weil man sie dann 
am leichtesteu von denen anderer Arten zu untersekeiden vermag. Das Trocknen muss an 
einem nickt iiber 30°C. warmen Ort und scknell gesekehen, um ein Yerdcrben der saftreickeu 
Knollen zu vermeiden. Sie kommen meist aus den Sckweizer Alpen in don Handel. Ais 
wicktigsten B e s ta n d th e il  enthalt die Drogę einige Alkaloide, die zum Theil amorpk, 
zum Tkeil krystallinisck erkalten werden. Der Gesammtgekalt betragt naek K ell er : 
0,97°/0—1,23°/0, wovon etwa r,/0 krystallinisck und !/0 amorpk ist. (Vgl. auck A conitin .)

Zur (Jeha ltsbestim /m iiny  werden nack K eller  25,0 g der gepulverten Drogę 
mit einem Gemenge von 100,0 g Aetkor und 25,0 g Chloroform in einem mit Korlcstopfen 
verscklossenen Arzneiglase von etwa 300,0 g Iukalt 5—10 Minuten unter wiederholtem 
kraftigem UmsckUttoln macerirt, dann 10,0 g Ammoniak hinzugefiigt, und sofort einige 
Minuten kraftig gesckuttelt. Dann liisst man eine kalbe Stunde unter wiederholtem Um- 
sckiitteln steken, fiigt 80,0 g Wasser zu und sckiittelt wieder einige Minuten kraftig. 
Das Pulver kat sick dann soweit zusammengeballt, dass man 100,0 g der Aether-Ckloro- 
formlbsung abgiessen kann, wenn niitkig durch ein Wattebausckcken. Die Losung bringt 
man in einen Sckeidctrickter, schiłttelt sie dreimal mit 25, 15 und 10 ccm 1 °/0 Salzsiiure 
aus und iiberzeugt sick bei einigen Tropfen der dritten AusschUttclung, die man in einem 
Ukrgliisehen auffangt, durck Zusatz eines Tropfens von Meyer’s Reagens, dass alles Alkaloid 
ausgesckiittelt ist, indem lceino Triibung mebr in der Elilssigkeit entstekt. Sollte das nock der 
Fali sein, so kat man das Aussckiitteln mit 1 °/0 Salzsiiure fortzusetzen, bis keine Triibung 
mehr ersekeint. Die ycreinigten wiissrigen Losungcn bringt man wieder in einen Sckeide-



trichter, inacht mit Ammoniak alkalisch mul schuttelt wiederkolt, mit klcinen Mengcn 
Aether ans, so lange, bis cinige Tropfen der wassrigen Losung nach y o rs ic h tig e m  An- 
siiuern mit Meyer’s Eeagens keinc Triibmig mchr geben, also alles Alkaloid iu  den Aether 
iibergegangen ist.

Yon der atherischcu Losung destillirt man den Aether ans einem tarirten Kolben 
ab und trockuet den Euekstand im Wasserbade oder im Trockensehrank bis zum konstanten 
Gowiclit aus, Die gefundcne Mengc mit 5 multiplieirt, giebt den Proeentgehalt an Alka
loid. •— Um den Alkaloidgehalt aueli noch durch Titration festzustellen, liist man den 
Ktiekstand in 5—10 ccm saurefreiem, absolutem Alkohol, setzt Wasser bis zur beginnenden 
Trilbung hinzu und titrirt unter Beuutznng von Hamatoxylin ais Indikator mit 1/io'5'°rmal- 
iSalzsiiure. 1 ccm 1/)0-Normal-HCl =  0,0647 g Aconitin (die Formel von Dunstan und I nce 
<!:ssHi5NO,s zu Grunde gclegt).

V erw echsclun(jen . Ais Yerwechselungen kommeu die Knollen der andcren boi 
uns heimiselien, blaubluhenden Aconituinarten in Betracht:

Aeonitum Stoerkeanum Rchbch. bat normal an je d e r  Seite des den Bluthen- 
seliaft tragendon Knollens einen Tochterknollen. L)ie Strahlen des Cambiumsternes sind 
etwas stumpfer.

Aeonitum variegatum L. bat kleinere, dickere Knollen.
Durchgreifende anatomische Uutersehiede zwisehen diesen Arten und Aeonitum Na- 

pellus existieren nicht.
w U tfbew ah.ru tiff u n d  V era rb e itu n y . Da die Aeonitknollcn den Nachstellungen 

yon Inselcten (Tinea zeaej ausgesetzt sind, so ist es von Vortheil, sie nach sorglaltiger 
Sauberung fur einige Stunden iu eiu Gefiiss zu bringen, in wclchem man Aether oder 
Chloroform verdunsten lasst und hierauf scharf naehzutroeknen. Man bewahrt sie in gut 
sdiliessenden Blechgefiisson, das Pulver in Flasehen aus gelbein Glase, in einem trocknen 
Raume in der Reilic der starkwirkenden Mittel auf.

Beim Pulyern der Knollen darf der Arbeiter die tiblichen Vorsichtsmassregeln (Ver- 
binden des Gesiehts) nicht ausser Aolit lassen.

A n w e n d u n y .  Man yerwendet die Knollen selten, sondern entweder die daraus 
dargestellten galenisehen Praparate oder das Aconitin. Vorkommenden Palls giebt man 
sie im Infusuin oder in Pillcn oder Pulvern.

H iiehstgaben . 0,1 pro dosi, 0,5 pro die (Austr., Germ., Helv.j.
Ueber Wirkung etc. vgl. A con itin .
f  Das Itla.lt. Folium Aconiti (Holv. Gall.). Ilcrba Aconiti cacrulei. Herba 

Contrajervae gerinauicae. Herba Napoili. Eisenhutkraut. Bolinenkraut. *) Hunds- 
tod. Teufelskraut. Wiirgling.

Die Bliitter sind fast kahl, oberseits duukelgriln, unterseits heller, tief liandfdnnig- 
5 —7theilig, die mittleren, im Umrisse mehr oder weniger rautenformigen Blilttchen tief 
dreispaltig und ihr mittlerer Theil wieder dreispaltig, die seitlichen einfach oder zwei- 
spaltig, die Seitenbliittchen weniger eingeschnitten; alle Zipfel lineal bis lineallanzettlich, 
oft sichelformig gebogen; ziemlich yariabel. Die von der bluhenden Pfianze gesammelten 
Bliitter sollen nicht iiber ein Jahr aufbewahrt werden. 5 Theile frischer Bliitter liefern 
einen Theil trockene.

In Deutschland und Oosterreich ist Folium Aconiti langst yeraltet, dagegen werden 
aus demselben in England, Frankreich und in Belgion noch jetzt Praparate hergestellt, 
welehe etwa sechs Mai so schwach sind, ais die aus den Knollen bereiteten, sodass bei 
arztlichen Yerordnungen aus jenen Landem Vorsicht geboten ist. Dasselbe gilt fiir iiber 
25 Jahre alte Recepte aus Deutschland.

Hiichstgabe 0,1 pro dosi, 0,5 pro die (Helv.).
Der A lk a lo id g e h a lt  der Bliitter botriigt nach K eller  0,18—0,21 Proc. Das 

Alkaloid soli mit dem der Knollen nicht identisch sein.

*) Es ist sehr zu beachten, dass B o lin e n k ra u t fiir Kuchonzwecko Satureja hor- 
t en >sis L . ist.



f  Eactractwm Aconiti radicis. Pb. Austr. VII. Sturmhutwurzel-Extrakt: 100 Theile 
Sturmhutwurzclpulver werden mit yerdiinntem Weingeist (68 Vol. Proc.) durchfeuchtet, 
nach einer Stunde in den Verdrangungsapparat gebraeht und mit 200 Th. yerdurmtem 
Weingeist iibergosscn; nach 48 Stunden lasst man abtrópfeln, yerdrangt mit 600 Theilen 
yerdiinntem Weingeist, destillirt den Weingeist ab und dampft zu einem dicken Extrakt 
ein. — Die Ausbeute botragt durchschnittlich 18,5 Proc.

Grosste Einzelgabe 0,03 g; grOsste Tagesgabc 0,12 g.
Die Pli. Hung. lasst das dieke Extrakt mit Dextrin zur Trockene bringen.
f  Extractum Aconiti. Ph. Derm. II. Eisenhutextrakt. 100 Tli. Knollen werden mit 

200 Th. Weingeist (90 Vol. Proc.) und 150 Th. Wasser seclis Tage, nach dem Auspressen 
nochmals mit 100 Tli. Weingeist und 75 Th. Wasser drei Tage kalt ausgezogen und die 
abgepressten Eliissigkeiteii in ein dickes Extrakt verwandelt. —• Ausbeute 16—20 Proc. 
(nach D ie t e e ic h  30 Proc.).

Grosste Einzelgabe 0,02 g; grosste Tagesgabc 0,1 g.
f  Eactractwn Aconiti duplex. Ph. Helv. III. 200 Th. Eisenhutknollcnpulver werden 

mit einer Losung von 2 Th. Weinsaure in 30 Tli. Weingeist und 60 Th. Wasser befeuclitet 
und im Percolator mit einer Misohung von 2 Th. Wasser und 1 Th. Weingeist erschopft. 
Die zuerst abfliessenden 160 Tli. werden fur sieli aufgefangen, die ubrigen Auszuge auf 
40 Th. eingedampft und dem orsten zugemischt. Das Gemiscli wird allmahlieh und unter 
Sehiitteln mit 200 Th. Weingeist gemischt und nach 48 Stunden vom Bodensatz klar ab- 
gegossen. Der lotztere wird unter gelindem Erwarmen in 20 Th. Wasser gelost und neuer- 
dings mit 60 Th. Weingeist ausgefallt. Nach 24 Stunden wird filtrirt und das Filtrat mit 
dem zuerst Abgegossenen gemischt, der Gehalt an Trockensubstanz bestimmt und mit der 
nothigen Menge Reisstarke zur Trockne gobracht, dass 100 Th. trockenes Extrakt orhalton 
werden. Hóchstgaben: pro dosi 0,005, pro die 0,015.

f  Extractum Aconiti fluidum. Ph. Holv. III. 100 Th. Eisenhutknollenpulver werden 
mit einer LOsung von 1 Th. Weinsaure in 10 Th. Glycerin, 15 Th. Weingeist und 20 Th. 
Wasser gloichmassig befeuclitet und in einem Percolator mit einer Misehung von 2 Th. 
Wasser und 1 Th. Weingeist erschopft. Die Auszugę werden lego artis zu einem Fluid- 
extrakt von 100 Th. verarboitet.

Hóchstgaben: pro dosi 0,01, pro die 0,03.
f  Extractum Aconiti. Ph. of the U-St., Extract of Aconite, wird aus den gepulverten 

Knollen durch das Verdrangungsverfahren mittelst Weingeist von 94 Vol. Proc. gewonnen; 
es ist ein dickes Extrakt.

Ausserdem fiihrt diese Pliarmakopoe ein
t  Extractum Aconiti fluidum, wolches durch Erschópfen der Aconitknollen mittelst 

einor Misehung von Weingeist (94 Vol. Proc.) und Wasser-im Verhaltniss von 750 : 250 ccm 
im Percolator hergestellt wird und in 1000 ccm die loslichen Beslandtheile aus 1000 g der 
Knollen enthalt.

f  Extractum Aconiti siccum lasst die Ph. Austr. durcli Eintrocknen des dicken 
Extraktes mit oiner gleichen Gewiclitsmengo Milchzucker bei gelinder Warme und Ersat.z 
des Gewicht,sverlustes durch Milchzucker lierstellen. Das Deutsche Arzneibuch schreibt 
vor: 4 Th. Extrakt mit 3 Th. Siissholzpulver im Dampfbade vollig auszutrocknen und der 
zerriebonen Masse soviel Siissholzpulver zuzumischen, dass das Gesammtgewicht 8 Th. 
betriigt.

Die trockenon, narkotischen Extrakte gehoren zu den łtecepturerleichterungen; man 
bedient sich ihrer zu Pulyermischungen und verabfolgt dieso in St6pselgliisern, abgetlieilte 
Pulyer in Wachskapseln. Das Praparat der Ph. Austr. bat den Vorzug, dass os infolge 
soiner Loslichkeit aucli zu fliissigen Arzneien Verwendung linden kann.

f  Tinctura Aconiti. D. A. HI. Akonittinktur. Eisenhuttinktur. Teinture d’aconit. 
Tincture of aconite. Zu boreiten aus 10 Th. grób gepulverten Aconitknollen, 100 Th. 
verdunntem Weingeist (68 Yol. Proc.). Braungelbe Tinktur; Gesclimack schwach bittor, 
dann nachhaltig brennend kratzend. Spec. Gew. 0,907—0,910.

Grdsste Einzelgabe 0,5 g; grosste Tagesgabe 2,0 g.
f  Tinctura Aconiti radicis. Ph. Austr. Sturmhutwurzeltinktur. Gepulyorte Sturm- 

hutwurzel 10 Th., yerdiinnter Weingeist (68 Yol. Proc.) 120 Th. Man feuchtet das Pulver 
mit wenig Weingeist an, und ubergiesst nach einer Stunde im Verdrangungsapparat mit 
yerdunntem Weingeist, sodass die Masse bedeckt ist; nach 48 Stunden lilsst man abtrópfeln 
unter zeitweiligem Nachgiessen des noch ubrigen Weingeistes. Das Gewicht der erhaltenen 
Tinktur soli 1Ó0 Th. betragen.

Grosste Einzelgabe 0,5 g; grOsste Tagesgabe 1,5 g.
f  Tinctura Aconiti. Ph. Hung. Wird in dom Yerhitltniss 1 : 5 hergestellt.
-|- Tinctura Aconiti tuberis. Ph. Helv. III. Aus 100 Th. Eisonhutknollenpulyer, 1 Th. 

Weinsaure und Alkohol durch Percolation hergestellt. Das Gewicht des Percolats belrage 
1000 Th.

Hóchstgaben: pro dosi 0,25; pro die 1,0.



Hp.

t  Tinctura Aconiti herbae recentis. Ph. Iiclv. III. Aus gleiehen Theilen frischer 
zerstossener Bliitter und Weingeist durch achttagige Maceration, Abpressen etc. hergestellt. 
Tinctur des Erganzb. Ilerba cum tubero 5. Alkohol 6.

Hóchstgaben: pro dosi 1,0; pro die 3,0.
t  Tinctura Aconiti. Ph. Brit. Aus Aconitknollen (Pulv. 40) 50 g sind mit verdiinn- 

tem Weingeist durch Yerdrangung 1000 ccm Tinktur z u hereiten.
f  Tinctura Aconiti. Ph. of the U-St. Aus 350 g Aconitknollenpulver, das mit 200 ccm 

einer Mischung von 700 ccm Weingeist (94 Vol. Proc.) und 300 ccm Wasser befeuchtet, 
24 St. steheri bleiben soli, werden im Vcrdrangungs\vego 1000 ccm Tinktur bereitet.

t  Tinctura Aconiti acida. Man mischt 20 Th. Tinctura Aconiti mit 1 Th. verdiinnter 
Schwefelsaure.

f  Tinctura Aconiti actherea stellt man durch achttagiges Ausziehen von 1 Th. Aconit
knollen mittelst 8 Th. Aetherwoingeist, oder bei Bedarf durch Auflosen von 1,0 Extractum 
Aconiti in 5,0 verdiinntem Weingeist, Hinzufiigen von 45,0 Aetherwoingeist und Filtriren her.

In der H o m O o p a th ie  ist Aconit wohl das wichtigsto, am moisten gebrauchte 
Arzneimittcl und wird hier besonders bei ficberhaften Erregungen angewendet, „bis man 
weiss, mit welcher Krankheit man es zu thun hat“. Im Gebiete des Deutschen Reiclis 
darf es iiber die dritte Yerdurmung hinaus in Handverkauf abgegeben werden.

Linimentum Aconiti. Ph. Brit. Liniment of Aconite. 100,0 g grób gopulverte Aconit
knollen zieht man drei Tage hindurch mit 100 ccm Weingeist (90 Proc.) aus, bringt 
in den Verdrangungsapparat, lasst in ein 5,0 g Kamplier enthaltendes Gefass abtropfen und 
gicsst solango Weingeist auf, bis man (einschliesslich Ramp her) 150 ccm gesammolt hat.

P ilu ln o  A con it i. D k t b b g ie . 
lip . E x tn icti Aconiti 0,5

llad icis Gentiauae 1,0
Conservae itosarum  q. s.

F u r 20 Pillen. Morgcns und Abends je eiue Pilic.

Pilulae dialyticac. Bonjkan.
Bp. N atrii silicici sieci 2,5 

E x tracti Colchici 1,5
E x tracti Aconiti 1.0
N atrii benzoiei 5,0 
Saponis modicati 5,0

F iir 100 Pillen. Tliglicli steigend .1—2—3— 1 Pillen.
T inctura auti choler] ca. F ranceschi.

Bp. T incturae Aloes 1,0 
T incturae Opii 3,0 
Spiritus (70 Proc.) 2,0 
Tincturae Aconiti 4,0 

yierte lstiindlich  .1.5—20—30 Tropfcn.

C nguontum  Aconiti. Tuunbull.
Bp. E x trac ti Aconiti 2,0 

Adipis 8,0
Zum Einreiben.
Ihiguontum Aconiti ftinmonincatuin. Tuunbull.

Bp. E x lrac ti Aconiti 2,0 
Adipis 12,0

Liąuoris Ammonii caust. g tt. XV.
IJngiiontnm antineuralgicum . Gkay.

Bp. T incturae Aconiti 1,5 
Cliloroformii 1,0
Adipis 5,0.

E xtrak t-R adix , Zahnmittel von Schott in Frankfurt a. M., ist ein weingeistiger 
Auszug aus Fol. Aconiti und Fol. Paridis.

M ixtura an tlia rth ritica  von R oll in Amsterdam ist eine Abkochung von Spec. 
lignor. mit Tct. Aconiti, Tct. Valerianae und Tct. Opii croc.

Neuraline, ein amerikanisches Mittel, enthielt Aconit- und Opiumtinktur, Chloro
form und Pfefferminzol.

Yin an ta rtliritique  d’Axduban ou de R ochelle ist Malagawein mit Vin. Colchici, 
Tct. Aconiti und Tct. Digitalis.

II. Aconitum fer0X Wallich. Heimisch im nordlichcn Ostindien, in den Vor- 
bergen und der subalpinen Region des Himalaya.

t  Verwendung fiu den ebenfalls die Knollen (Gall.), aus dencn die Eingebomen ein Pfeilgift 
bereiten: Indian Aconit root. B ish .1) Bikh. Atiyisha. BacluiAg. Yaslianavi. Die sehwarz-

*) „Bish“ heisst „Gift“, unter diesem Namen gohen in Indion aucli die Knollen 
anderer Arten und anderer Pflanzen, nach Europa gelangen nur die der oben genannten Art.

G u ttae  o d on ta lg icae . Magitot.
Rp. Tincturae Aconiti

Cliloroformii a& 1,5 
T incturae Benzoes 5,0.

Auf W atte in  den liohlen Zalin einzufuhren.

L in im en tum  Aconiti e t  C lilo ro form ii com posituiu
(New-Yorker Formel).

4.0 ccm
4.0 „
4.0 „
1.0 „

64,0 „

T incturae Aconiti 
Cliloroformii 
Spiritus cam pliorati 
Olei Thym i 
L inim enti saponati

25,0
5,0

70,0.

Li n i mon tum  d ia ly ticu m  aothorm un.
Bonjkan.

Rp. Tincturae Aconiti 
T incturae Arnicae 
A etheris acctici 

Zu Einreibungen.

M ix tu ra  an aostlio tica . GuiGneau de Mussy . 
Bp. T incturae Aconiti 20,0

M ixturae oleoso-balsamicae 10,0 
Cliloroformii 5,0.

Zum Einreiben  des Zalinfleisehes.
M ix tu ra  a n tig a s tra lg ic a . F leming.

lip . T incturae Aconiti 3,0
N atrii bicarbonici 5,0
Magnesii sulfuriei 45,0
Aquac destillatae 150,0

Zweistundlicli e inen EsslOffel.



braunen Knolleii sind grosser und dickcr ais die der boi uns heimiseheii Artcn, rubenformig, 
unton gewohnlich abgebrochen. Sie enthalten N epalin  (Pseudaoonitin) und undcrc amorphe 
Alkaloid o. Man soli in England zuweilen ans ibnen A co n itin  darstcllen. Die Drogę bat 
Aufnahme in die Ph. Gall. gefunden. 1866 ist eine Verwechslung der Drogę mit S tip ite s  
J  a 1 ap a e vorgckommen.

III. Aconitum Fischeri Reichenbach. In Japan. Diese Art liefert, ve]-mutli
li cli mit Aconitum uncinatum L. die kleinen japanisehen Knollen (Kusa-uzu), die 
zuweilen nacb Europa gelangen. Der Querschnitt ist einigermassen charakterisirt, dureh 
die reieliliche Ausbildung sekundiirer Holzbiindcl. Sie enthalten Ja p a c o n itin .

Adeps suillus.
Adeps suillus (Germ. Helv.). Adeps (TJ-St.). Adeps (Brit.). Axungia Porci (Austr.). 

Axonge (Gall.). Selim ul z. Scliwcinefett. Gruisse de porę. Sain doux. Bard. Hogslard.
A llg em e in es . Das Schwein, Sus Sorofa, var.: dom esticus L., sondert in seinem 

Organismus zwei Fettschichten ab. Die eine, direkt unter der Haut liegende (Spcek oder 
Lardum) ist von weicherer Konsistenz, die andere, im Inneren der Bauehhohle ani Netz, 
an den Nieren und an anderen Organen dieke Schichten bildend [Lendenfett, Flomen, 
Fliessen, Liesen, Schmeer], ist von harterer Konsistenz. Nur dieses letztere Fett (sog. 
Nierenfett) soli pharmaceutische Yerwendung linden. Zweckm&ssig bereitet der Apotheker 
seinen Bedarf an Fett fiir die Receptur selbst. Er kauft zu diesem Zwecke beim Scbliicbter 
das Nierenfett oder den Schmeer frisch geschlachteter, gesunder Schweine, welclies iibrigens 
nieht gesalzen sein darf.

D a r  s te liu n g . Man entfernt von den moglichst f r is c h  en Fettmassen die blutigen 
Stellen und grosseren Hśiute, wiiseht das Fett sorgfiiltig in kalteni Wasser, zerschneidet es in 
kleine Wiirfel [grossere Mengen liisst man dureh eine Fleischhaekmaschine gclien], die 
man dureh Stossen im Morser oder dureh Zerhacken oder Zorreiben in eine breiartige 
Masse yerwandclt, und erhitzt diese im W asse rb ad e  und zwar in einem Gefasse aus 
Porcellan, Steingut, Zinn oder emaillirtem Eisen. Nachdem das ausgeschinolzene Fett sich 
gekliirt hat, kolirt man unter massigem Druck und liisst unter Umriihren erkalten. Aus 
den Grieben kann man dureh Erhitzen iiber freiem Feuer und heisse Pressung eine weitere 
Menge geringwerthigeren Fettes gewinnen. Die ausgepressten Grieben kbnnen dann in 
die Feuerung gethan werden.

Um das Wasser aus dem Fett moglichst vollstandig zu entfernen, liisst man dieses
1—2 Tage gut bedeckt bei etwa 60° 0. stehen, und giesst alsdann die klare Fcttschicht von 
dem Wasser, welehe sich nunmehr yollst/andig abgesetzt hat, yorsichtig ab. Das fiir 
die R e c e p tu r b e s tim m te  F e t t  ist zweckmassig dureh ein getrocknetes Filter zu 
filtriren.

Nimmt man das Ausschmelzen iiber freiem Feuer vor, so muss man der Fettmasse, 
damit das Fett einen Bratengeruelr nicht annimmt, etwas Wasser zusetzen, auch wiihrend 
der ganzen Zeit des Erhitzens die Masse bestiindig umriihren.

I la n d e ls w a a r e .  Das gewohnliche Sehweineschmalz des Handels kommt vor- 
zugsweise aus Amerika und ist in der Regel nicht dureh Schmelzen, sondern dureh kalte 
Pressung dargcstellt. Es ist ferner nicht bios aus dem Nierenfett, sondern aueh aus dem 
Speckfett gewonnen, und endlich ist es gerade gegenwartig sehr hiiiifig dureh pfianzliehe 
Zuthaten (Baumwollsamenol) yerfiilscht. Aus diesem Grunde ist die Selbstdarstellung 
dringend zu empfehlen.

JEigenschaften. Eine weisse, fast geruehlose, fettige Masse, welehe, wenn sie 
geschniolzen wird, an der Oberflache in eigenthiimlichcn Wiilsten erstarrt. Im Sommer 
ist sie von musartiger, im Winter von festerer Konsistenz. Dayon abgesehen hangt die 
Konsistenz des Fettes ab von der Rasse des Sehweines, yon der Jahreszeit und von dem



Gesundheitszustande. Der Selimelzpunkt kann von 36—42° C. wechseln, fur gutes Pett licgt 
es gcwohnlich bei etwa 40° 0. Das spec. Gowicht des Pettes ist bei 15° C. =  0,931 — 0,932, 
bei 100° 0. =  0,861 — 0,862.

Schweineschmalz ist in Wasser unloslieli, in Alkohol (90 Proc.) schwerloslich, da- 
gegen wird os in der Warnie loiclit und klar gelost. von Aether, Bcnzin, Chloroform, 
Sehwcfelkohlenstoff, Amylalkohol.

Chemiach ist es ein Gemisch von Oelsaureglycerinather, Palmitinsaureglyeerinatlicr 
und Stearinsaurcglyeerinatlicr. Die Jodzalil des selbst ausgelassenen Pettes ist 48—•60, 
bei dem Handelsschmalz steigt sie gegenwartig his 66. Die KoTTSTOitr'Eit’sche Yerseifungs- 
zahl ist 196—198.

P r u fu n y .  1) Es rieche auch beim Ausstreichen einer Probe auf den Handriieken 
nicht ranzig und besitze auch keinen ranzigen Gcschmack. 2) Wird cine grosserc Probe 
geschmolzen, so soli ein klares, nur schwach gelblichos Liipiidum sich ergeben. Wasser 
wurde sich in Tropień absetzen, mincralische Beimengungen wiirdcn ais Niedcrschlag zu 
Boden sinken. 3) 10 g Schweineschmalz sollcn zur Neutralisation der f re ie n  Pcttsauren 
nicht mehr ais 4,46 ceni 1 l10-Normal-Kalilaugo vorbrauchen, d. h. der Siiuregrad soli nicht 
hoher ais 2,5 sein. (s. unter Olea).

P r iifu n g  auf B aum w ollsam enol.
a) Nach Bechi. 10 ccm des filtrirten Schmalzes werdon mit 5 ccm BKCHi’scher 

Losung1) vermischt und im Wasserbade */, Stunde lang unter ofterem Umrubren erhitzt. 
Eine eintretende rothe, braune oder sebwarzo Fiirbung weist auf Anwesenheit von Baum- 
wollsamondl liiu. Reines Schweineschmalz bleibt unverandert. — Durch Ueberhitzen 
verliert das Baumwollsamenol die Eigenscliaft, die Bncudsche Silberlósung zu reduciren. 
Ueberhitztes Baumwollsamonól wird demnach von B eciii’s Reagens nicht angezeigt.

b) Nach Wei.mann’s. Man loso i g des geschmolzenon und filtrirten Fottes in 
5 ccm Chloroform, filgo 2 ccm einer Losung von Phosphormolybdansiiure oder 2 ccm einer 
Losung von phosphormolybdansaurem Natrium und einigo Tropfen Salpetersaure hinzu, 
schiittele kriiftig durch und lasso absetzen. Bei Anwesenheit; von Baumwollsamenol 
farben sich die oberen Schichten der Mischung — infolge Reduktion der Molybdansaure 
— griin. Auf Zusatz yon Ammoniak geht die grii.no Farbung in Blau iibor. Die Reak- 
tion zeigt auch iiberhitztes Baumwollsamenol an, andererseits aber bewirken andero selir 
geringe Ycrunreinigungen unorganischer und organischer Natur Grunfiirbung, so dass die 
Reaktion nicht ais absolut zuverlassig gelten kann.

c) D as sp o c ifiscb e  G ew ich t — mit der KoNia’schcn Spindel bestimmt — sei 
bei 100° C. nicht hoher ais 0,862. Bei Gegonwart im Baumwollsamenol ist das spec. Gewicht 
betrachtlich erhoht (s. Olca).

d) Dio J o d z a h l  nach H ubl (s . Olca) sei bei dem Schmalz der Officinen nicht 
hoher ais 60, bei dom Schmalz des Handcls nicht hoher ais 66.

A u fb e w a h r u n y .  Das fur die Receptur bestimmte Schweineschmalz wird zweck- 
massig in saubere, trockne Plaschcn his zur ganzlichcn Pullung filtrirt, worauf diese nach 
dem Erstarren des Pettes mit Kork dicht geschlossen werden. Grossere YorrUthe bewahrt 
man in Gcfiissen ans Porcellan auf. Gefiisse ans Holz, Steinzeug und Thon sind unzweek- 
massig, woil sic sich mit Pett vollsaugen und den ganzen Vorrath zum Ranzigwerden 
disponiren.

Um das Pett vor dem Ranzigwerden moglielist lange zu bewahren muss es zunachst 
an sich friscli scin, boi. der Bereitung yollig wasserfrei gcmaclit und spiitor in moglielist 
voll gefiillten Gefiisscii vor Licht und Luft geschiitzt au einem kiihlen Ortc aufhewahrt 
werden.

A n w e n d n n g .  Schweineschmalz ist die Grundlage zahlreichcr Salben und Pomadcn, 
femer die Grundlage von Seifen und Pflastern. Im nicht ranzigen Zustande wirkt es auf 
die Haut nicht reizend ein, ranziges Fctt kann hci empfindlichen Pcrsonen schwere Ilaut- 
entziindungon hervorrufen.

Mit Benzoeharz oder Benzoesaure praparirtes Schweineschmalz soli dem Ranzigwerden 
liingere Zeit widerstehen, daher die Bereitung von benzoinirtem Schmalz:

') B echi’s Losung: 1,0 g Argenti nitrici, 200,0 g Spiritus (96 Proc,), 40,0 g Aethoris, 
0,1 g Aeidi nitrici.



Adeps benzoatus. (Brit., Germ.) B enzoeschm alz. A) B rit,: 100 Tli. frisches 
Schweineschmalz werden im Wasserbade mit 3 Th. Benzoil (grobos Puiver) unter Um- 
ruhren 2 Stunden digerirt und kolirt. B) Germ.: 1 Th. sublimirte BenzoSsiiure wird 
in 99 Th. Schweineschmalz unter Erwarmen auf dem Wasserbade gelost.

Adeps benzoTnatus. (lIolv. U-St.) 100 Th. frisches Fett (oder 100 Th. frisches 
Fettgewebe) werden im Wasserbade gosclimolzon und unter Umriihren mit 2 Th. grob- 
gopulverter Benzoe, welcho in ein Leinwand-Sackchen eingebunden ist (2 Stunden ŁJ-St.) 
digerirt, dann kolirt.

Axungia Porci benzoata. (Austr.) 100 Th. Fett werdon mit 4 Th. grobgepulverter 
BenzoO unter Umriihren 2 Stunden lang digerirt, dann kolirt.

Axonge benzoinee. (Gall.) 1 kg geschmolzenes Fett, 5 g Benzoetinktur (1 -j- 5) bis 
zum Erkalten riiliren.

Adeps balsainicus (Diet. M.)
Rp. Adipis suilli rcccntis 100,0

Balsami tolutaui 10,0
Aetheris 5,0
Nutrii sulfurici sieci plv. 10,0.

Wenn das gesclimolzenc l''ett so woit iibgekuhlt 
ist, dass es sieli triibt, fiigt man den in Aetlier 
gclosten Balsam und das Natriumsulfat liinzu, 
crwilrmt, allmUhlicli steigemd, 1  Stunde im 
Wasserbade und filtrirt durch Filtrirpapier im 
Dampftriehtcr.

Adeps oleatus.
Rp. Olei 01ivarum 50,0 

Adipis suilli 200,0.
Schmelzen, misclien und bis zum Erkalten riiliren.

Adeps viridis sen yiridatus.
Rp. Adipis suilli 1000,0

Chlorophylli (SciiOtz .) 2,0.
Man lOst letzteres in dcm geschmolzenen Fett.

B u ty r u m caner i n u m.
U n gucntum  p o ta b ile . K re b sb u tte r .

Rp. Sebi taurini 30 0
Adipis benzoati 150,0 
Radieis Alkannao 2,5.

Im Dampfbade 2 Stunden zu digeriren, dann zu 
koli ren. Oder:

Alkannini 1,0
Adipis suilli 1000,0

durch Digeriren im Dampfbade zu Ibsen.

Adeps saponaceus.
S te a d in a . S te a d in e .

Rp. Adipis suilli 750,0
Liąuoris Natrii caustici (1,17) 100,0 
Aquao destillatae 100,0
Spiritus (90 Proc.) 50,0.

Man erwftnnt das Fett bis zum beginuenden 
Schmelzen, riihrt die Mischung ans Lange und 
Wasser, zum Schluss den Alkohol liinzu und 
Yorriihrt gut. Eine in der Dermatologio gc- 
brauclite Seifen-Salbe.

Pngueiitum simplex (Austr.).
Rp. Adipis suilli 200,0 

Cerae albao 50,0.

Uiiguontuni slmplex. Unna.
Rp. Adipis benzoati 20,0 

Olei benzoati 10,0.
Nicht durch Schmelzen, sondern durch Rciben zu 

mischen.

Unguontum rofrlgorans. Unna.

Rp. Unguenti simplicis Unna 12,0 
Aquae Rosae
Aquae Aurantii florum aa 2,0 
Lanolini pfaixillum.

Lardbl. Schm alzOl. Speckol. H uilo  de g ra isse . O leum  A dip is (U-St.). 
L a rd  oil. Das durch Pressen des Schweineschmalzes bei 0° erhaltene Oel, bestelit vor- 
wiegend aus Trioleln. Spec. Gew. 0,910—0,920. K o t t s t o k f e r ’s Zahl 191—196°. Dient ais 
Spoisoól, Maschinenschmierol, BronnOl, auch in der Wollenindustrie. Priifung auf Baum- 
wollsamenól und Paraffln wie bei Adeps.

Im Nuclistehenden sollen noch oinigc dem Schweineschmalz ahnlieho Fette aus dem 
Thierreiche besprochen werden. Die augefulirten Konstanteu entstammon der Arbeit von 
A m thob und Z in k  (F r e se n . Ztschr. anal. Ohcm. 1897, 1 u. t ) .  Wenn wir fernor Substi- 
tute fiir die aufgenommenen Fette angefiibrt liaben, so erfolgte dies nicht, uni diese Sub- 
stituirung zu enipfelilen, yielmehr rathen wir, wenn solohe Fette yerlangt werden, den 
Yersuch zu maehen sie anzuschaffen oder aber den Verkauf abzuleimen.

Adeps anserinus. G ansefe tt. G ossfett. a) F e t t  der H ausgans. Blassgelb- 
liohes, korniges, ziemlicli weiches Fett. Spec. Gew. 0,9274. Schmelz-P. 32—34° C. Er- 
starrungs-P. -f- 18—20° O. Jodzahl 64,7. W o llnt’s Zahl 2,00. H e h n e r ’s Zahl 95,0. 
b) F e t t  d e r  W ildgans. Organgogelbes Oel. Jodzahl 99,6. Substitut: Adops oleatus
600,0. Olei Macidis gtt. 4.

Adeps anatinus. E n te n fe tt. a) F e t t  d er H au sen te . Hellgelbes, korniges, sebr 
weiches Fett. Schmelz-P. 36—39° O. Erstarrungs-P. -j- 22—24° O. Jodzahl 58,5. b )D e r  
W ildonte. Orangegelbes Oel. Erstarrungs-P. -f~ 15—20° O. Jodzahl 84,6. K ó t tsto r fer :s 
Zahl 198,5. W o l l n y ’s Zahl 2,6.

Adeps Ardeae. R e ih e rfe tt. Substitut: Adeps suillus.
Adeps caninus. H u n d e fe tt. Selm weiches, weisses, korniges Fett, allmahlich in 

einen festen und einen flussigen Antlioil sieli sondernd. Spec. Gew. 0,923. Schmelz-P.



37 — 40 0 0. Erstarrungs-P. -f- 20 — 21° O. Jodzahl 58 — 59. Kottstom'er:s Zahl 195,0. 
H ehnek’s Zahl 95,6—95,7. Wollny’s Zahl 1,0—1,2. Substitut: Adeps oleafcus.

Adeps Castoris. A x u n g ia  O astorel. B ib e rg e ilfe tt .  Befindet sich in den dem 
Biborgoil anhangenden Nebenbeuteln. Frisch weicli und schmiorig, spater trockene, fctt- 
ahnliche Masse. Das Publikum verlangt es in Form oiner Salbe aus: Adeps suillus, 
Sebum taurinum, Resina Pini aa 20,0, Castorcum canadense pulv. 1,0. 1 Stunde im
Wasscrbade zu digeriren, dann zu koliren.

Adeps Cati. K a tz e n fe tt. K a te r fe tt . a) F e t t  d er H au sk a tze . Woisses Fott 
mit einom Stich ins Graugelbliche. Weich, kornig. Spec. Gew. 0,9304. Sehmolz-P. 
39—40° O. Erstarrungs-P. -j-24—26° C. Jodzahl 54,5. Kottstorfeb’s Zahl 191. Hehnek’s 
Zahl 96,0. Wołlny’s Zahl 1,8. b) F e t t  d er W ildkatze . Schmutzig-graugolbes Fett, 
kornig, etwas fester wie Schweinefett. Spec. Gew. 0,9304. Schmelz-P. 37—38°. Erstar
rungs-P. - \ -  26—27° O. Jodzahl 57,8. K6ttstoheer’s Zahl 200,0. W ollny’s Zahl 5,0. Sub
stitut: Adeps suillus.

Adeps Ciconiae. S to rc h fe tt .  I la n o t te r f e t t .  A d e b a rfe tt. Substitut: Adeps
suillus.

Adeps colli equini. K am m fett. Ist das aus dem Oberhalse des Pferdes gewonneno 
Fett. Es ist gelblich bis weiss, von der Konsistenz des Schweineschmalzes. Schmolz-P. 
etwa 32° C. Dient zur Herstellung von Yeterinarsalben, zur Darstellung von Schmierseife. 
Substitut: Unguentum cereum.

Adeps gallinaceus. H u h n e rfe tt. Hellcitronengelbcs, korniges, selir weiehes 'Fett. 
Spec. Gew. 0,9241. Schmelz-P. 33—40° O. Erstarrungs-P. -(- 21—27° O. Jodzahl 66—77. 
K6ttstorfer’s Zahl 193,5. Wołlny’s Zahl 2,0.

Adeps humanus s. H om inis. M enschonfe tt. Wenn dieses Fett gefordert wird, 
so frage man, welchem Zwocke es dienen solle. Hiiufig wird darunter Unguentum, 
Hydrargyri albi ais Mittel gegen Ungozicfer (Kriitze, Liiuso) verstanden.

Adeps leporinus. H aso n fe tt. Blassgelbes bis orangegelbos, sehr weiehes Fett, 
beim Stehen in ein dickes, gelbos Oel und einen weissen, krystallinischen Bodensatz sich 
sondernd. Auch frisch von unangenehm ranzigem Geruch, besonders beim Erwarmen; 
verblasst im Lichte. Spec. Gew. 0,9288—0,9397. Schmelz-P. 35—40° C. Erstarrungs-P. 
- f l 7 —23° O. Jodzahl 81—120. K6ttstobfer’s Zahl 198—206. Hehner’s Zahl 95,2. 
W ollny’s Zahl 1,5—3,0. Ein trocknendes Fett. Substitut: Entweder ein Unguentum, 
basilicum von heller Farbę oder Gomisch aus Oleum olivarum Prov. 100, Adeps 80,0, 
Sebum taurinum 80,0, Cera Hava 35,0.

Adeps Łupi. W olfsfctt. Substitut: Adeps suillus.
Adeps Muris alpini. M u rm e lth ie r fe tt. Substitut: Adeps suillus.
Adeps Taxi. D ach sfe tt. G rav in g sfe tt. Hellcitronongelbes, sehr weiehes Fett, 

mit der Zeit in einen festen und einen fliissigen Antheil sich sondernd. Spec. Gew. 0,9226. 
Schmelz-P. 30—35° 0. Erstarrungs-P. -f- 17—19° C. Jodzahl 71,3. Kottstorper’s Zahl 193. 
Hehner’s Zahl 96,0. Wollny’s Zahl 0,8. Substitut: Adeps oleatus.

Adeps ursinus. B a re n fe tt. Substitut: Adeps suillus.
Adeps vulpinus. F u c h s fe tt. V ossfett. Salbenartig weiehes, korniges Fett, weiss, 

mit schwachem Stich ins Rttthliche. Spec. Gew. 0,9412. Schmelz-P. 35—40° O. Erstar
rungs-P. -j- 24—26° O. Jodzahl 75—84. Kottstoreer’s Zalil 192. Wollny’s Zahl 2,6 
Substitut: Adeps suillus.

Adiantum.

I. Adiantum Capillus Veneris L. Polypodiacenc-Pterideae. In wiirmeren 
Gegendon sehr weit verbreitet: England, Spanien, Italien, Schweiz, Tirol, Istrien, Griechen- 
land, Nordafrika, Cap, Siidasien, Anierika eto. Bhizom kriechend, dicht mit schwarzliohen 
Spreuschuppen besetzt. Blattstiel rOthlich-schwarzbraun, glanzend, dreikantig, kahl. Spreite 
eiformig oder liinglich, unten 2—3fach, oben cinfaeh gefiedert, die Fiederchen aus schief 
kcilformiger Basis verkehrt eiformig bis lialbkreisformig, am Rande gekerbt-lappig bis 
geztlhnt. Die Fruchthiiufehcn unter den umgcsohlagenen Lappen der Fiederchen. Die 
Bliitter riechen schwach gewiirzhaft und schmecken siisslieh bitterlioh. Enthiilt Gerhstoff, 
Bitterstoff (?), athcrisch.es Oel (?), nicht genauer untcrsucht.

Herba und Folia Capilli Yeneris (ErgSnzb. Austr. Gall.). Foliuni Adianti (Helv.). 
Folia Łinguae yeris. Herba Adianti. Ilerba Adianti magni s. nigri s. veri s. vul- 
garis. Herba Epenotrielii. Frauenliaar. .Tniigfernhaar. Miidclienhaar. Steinraute. 
Venushaar. Wiederkomm. Capillaire de Montpellier. Maidcn-liair.

Im Juni-Juli zu sammeln. 100 Th. frisches Kraut geben 25 Th. trockones.



A n w e n d u n y .  Wird ais reizmilderndes, dio Absonderung der Sohleimhaute befor- 
derndos Mittel bei Leiden der Luftwege ais Aufguss (1—5 :100) gebraueht. Es ist ein 
Bestandtbeil des Brustthees der Pharm. Hele. III, der Mixtnra Balsam. Copaio. Ph. ross. 
und dient zur Darstellung des Capilldrsaftes.

Sirupus Capilli Yeneris Ph. A ustr.; Sirupus Adianti. — Capillarsaft; Feinsaft; 
Frauenbaarsirup; Liliensaft; Margarethensaft. — Sirop do eapillaire. 10 Th. zerschnittenes 
Frauenhaar iibergiesst man mit 120 Th. heissem Wasser und lasst eino Stundo stelien. 
Yon der abgeseihten FliissigkeitJ) sollcn 100 Th. mit 160 Th. zerstossenem Zucker zu 
Sirup gekocht und diesem 2 Th. Orangenbliithenwasser zugesetzt werden.

Pharm . H ungar. lasst 4 Th. Frauenhaar mit 4 Th. verdiinntem Weingeist, Wasser 
q. s. zwei Stunden lang ausziehen, und 40 Th. der Seihfliissigkeit *) mit 70 Th. Zucker 
und 1 Th. Orangenbliithenwasser zum Sirup verarbeiten.

Sirupus Adianti der Ph. IIe lv . III  wird wie nach der A ustr. hergestellt, doch gc- 
winnt man auf 10 Th. der Drogę 36 Th. Oolatur, lost darin 60 Th. Zucker, kocht auf, 
fiigt 4 Th. Pomeranzenbluthenwasser hinzu.

Die Ph. Germ. II  liess den Capillarsirup durch Pomeranzenbliithonsirup orsetzen. 
Yon diesem unterscheidet sieli ein aus dem Kraute bereiteter Saft natiirlich durch die 
Farbę und dereń Verhalten gegen alkalische Zusiitze, z. B. Liq. Ammonii anisatus.

Sirupus Capilli Veneris compositus wird aus gleichen Theilen Sirupus Capilli, 
Liquiritiae und Althaeae gemischt.

S c iin e e b e r g ’s Krauter-Allop von B it t n e r  und W il h e l m  ist Sirupus Capilli Veneris.
II. Adiantum pedatum L. Heimisch in Nord-Amerika, Nordost-Asien, Japan, 

Himalaya. Fast doppelt so gross wie die vorige Art, Spreite iin Umriss nierenformig, 
Fiederclien fast dreiseitig-sichelformig.

(Capillaire du Canada, Herba Adianti canadensis). Starker aromatisch ais yorige 
Art, an dereń Stelle es hiiufig gebraueht wird, soli aber in koncentrirter Abkochung 
emetisch wirken.

Kommt in zusammengepresstem Zustande nach Europa, hiiufig mit Adiantum tra- 
peziforme L. vermengt. Letztere Art, sowie A. Cristatum L. (Westindien), A. villO- 
Sum L. (tropisches Amerika), A. tenerum Sw. (in Hexieo), A. aethiopicum L. (Neu- 
Siidwales), werden wie die beiden genannten verweudet.

Adonis.
I. Adonis vernalis L. Itanunculaecae-Anenioncae. Ackerrdschen. ltdhinisclies 

Christwurzkraut. Falsches Nieswurzkraut. Friililingsadonis. Teufelsauge. Ziegen- 
blume. Heimisch in Ost- und Siideuropa, geht bis Norddeutschland.

Yerwendung finden das ganzc Kraut oder die Blatter (Ergftnzb.). Bliitter doppelt bis 
dreifach gefiedert, mit linealisehen, ganzen oder zwei- bis dreispaltigen Zipfeln. Bliitheglan- 
zend hellgelb. Friichtchen behaart, stehenbleibende Griffel hakenformig zuriickgekriimmt.

E in s a m m lu n g  u n d  A u fb e w a h r u n y .  Die im April und Mai hliiliende Pilanze 
wird nahe der Wurzel abgeschnitten, getrocknet, tein geschnitten und in der Iteihe der 
abgesondert zu lialtenden Mittel aufbewahrt.

JBes ta n d th e lle . Ais wirksamer Bestandtheil ist ein Glukosid A donidin  ermittelt. 
Dasselbe ist nach Po.mvissorz.KY einGemenge; daraus isolirte er das amorphe, in Wasser, 
Alkohol und Aether leieht loslicher P ik ro ad o n id in .

A n w e n d u n g .  Adonis ist ein altes Volksmittel, war aber in Vergessenheit ge- 
rathen und wurde wohl nur noch in Russland in grosserem Umfange angewendet. Von 
dort ist (otwa seit 1880) der neuc Anstoss gegeben, das Mittel wieder zu vcrwenden. Es 
wird bei Herzkrankheiten gegeben, wo Digitalis nicht anwendbar ist, vor der es iu 
manchen Fallen den Vorzug yerdient, weil es keine kumulative Wirkung zeigt. Erzeugt 
leieht Uebelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Man giebt das Kraut ais Infusum 4—8,0 :200,0.

’) Es empfichlt sich, dieselbe zuvor mit etwas Talk zu schutteln und zu filtriren.
Ilandb. d. pharm. Praxis. I. 1  {



Grdsste Einzelgabe 2,0 g; grosste Tagosgabo 8,0 g.
Extractum Ad on i dis II u id u ni (D ieterich) w ird  aus dem fein gepulverten Kraut mit 

yerdiinntem Weingeist ((58 Vol. Proc.) im Yerdriingungsverfahren bereitet.
Tinctura Adonidis (Dieterich). 10 Th. zerschnittenes Adoniskraut, 100 Th. ver- 

diinnter "Weingeist. Man liisst acht Tage steiien, presst ab und filtrirt.
II. Adonis aestivalis L. enthalt ein Gin kos id der Zusammensetzung C25II10()10) 

das yielleiekt mit dem A donin  von A. amurensis identisek ist. Die Wirkung der Pflanzo 
ist analog der von A. yernalis, aber scliwacher.

III. Adonis cupaniana Gussone (Piorę di marżo, Piorę di San Giuseppe) in
Sieilien, enthalt ein yielleiekt mit dem oben genannten identisches Glukosid.

IV. Adonis amurensis Regel et Radde in Japan, enthalt ein Glukosid: A do
nin C21Hm0 9> was alinlich aber schwacher wirkt wie Adonidin.

f f  Adonidinum. A d o n id in  (Erganzb.l. Eine aus dem Kraut und den Wurzeln 
von Adonis nernalis L . durch Cervello abgeschiedene glukosidiscbe Substanz.

D a rs te llu n g .  Das Kraut von Adonis yernalis wird mit 50proc. Alkohol extrahirt, 
das Filtrat mit basischem Bleiacetat (Bleiessig) ausgefallt. Die vom Nioderschlage ge- 
trennte, stark hitter schmeckende Fliissigkeit wird durch Natriumsulfat oder yerdiinnte 
Schwefelsiiure entbleit, auf dem Wasserbade zur Sirupsdicke eingedauipft, alsdann durch 
yorsichtigen Zusutz von Ammoniak neutralisirt und mit konc. Gerbsaureliisung gefiillt. 
Der gesammelte Niederschlag wird mit Wasser gewaschen, noch etwas feucht mit Zink- 
oxyd gemischt und mit heissem, starkem Alkohol am K.uckflussktthlcr erhitzt. Beim Vcr- 
dunsten des Alkohols hinterbleibt das rolie Adonidin, welches durch wiederholtes Aufliisen 
in starkem Alkohol und Piillen mit Aether zu reinigen ist.

E ig e n sć h a fte n . Gelbliches oder gelblichbraunes, geruchloscs Pulyer von stark 
bitterem Geschmack, selir hygroskopisch. Sehr leiclit, liislicli in Wasser und in Weingeist, 
nur wenig liislicli in Aether und in Chloroform. — Die wasserige Liisung wird durch Gerb- 
saure uud durch hasisches Bleiacetat, nicht aber durch neutrales Bleiacetat gcfallt, auch 
durch Ferrichlorid nicht yerandert. Erhitzt man sio mit einigen Tropfen yerdunnter 
Schwefelsiiure, neutralisirt mit Kalilauge und yersetzt mit alkaliscker Kupfertartratlosung, 
so wird beim erneuten Erwiirmcn ein rother Niederschlag ausgesckieden.

Die Zusammensetzung des Adonidins ist zur Zeit noch nicht bekannt; es soli frei 
yon Stickstoft’ sein.

A u fb e w a h r u n g .  Selir yorsiclitig.
A n w e n d u n g .  Ais Ersatz der Digitalis bez. deren Praparate, und zwar ais Herz- 

tonicum und sehwaches Diurcticum empfolilen. Es soli frei sein von der cumulatiyen 
Wirkung der Digitalis. Man giebt es yiermal tiiglich zu 0,01—0,025 g in Pulyer, oder 
mit Chloroformwasser. Hockste Gabon: 0,03 g pro dosi und 0,1 g pro die (Ergiinzb.). 
Die 3—4proc. Lijsung soli, ausserlich yerwendet, AnSstkcsie des Auges bewirken, ohne es 
zu reizen oder die Pupille zu erweitern.

Adonin. C.21H.10O9. Ein von T amara aus Adonis amurensis gewonnenes Glukosid,

Aer. Luft. Atmosphere, Air (franzBsisch). Aer (englisch).
Unter „ L u f t“ yersteht man die unseren Planeten umgebende Gashiille, deren 

Machtigkeit auf 75—90 km von der Erdoberfliioko geschatzt wird. Sie ist ein Gemenge 
folgender w e se n tlic lie r  Bestandtheile

welches dem Adonidin ahnlich ist.

Aer

100 Liter Luft entlialtoD : 100 Kilo Luft enthalten:
Stickstoff 
Sauerstoff 
Argon etc.

20,91 „
0,63 „
0,03 „

78,10 Liter 75,95 Kilo 
23,10 „
0,90 „ 
0,05 „Kohlensilure



Ausserdem enthiilt sic ais „zufiillige“ Bcstandtheile bez. Verunrcinigung: Wasser- 
dampf, Ammoniak, salpetrige Saure, Salpeters&ure, Ozon, Wassei’stoffsiiperoxyd, organischen 
und 01’ganisirtcn Staub, in Industrie-Gegenden auch Scbwefelsaure, Salzsaure. Ausser dcm 
Argon ist ais zweites neues Element auch das H elium  gefunden wordon. Dic neuerdings 
aufgefundenen weiteren neuen EIcmcntc miissen vorlauflg unberticksichtigt bleiben.

Durch einen Druck von 31,5 Atmospharen kann die Luft bei ciner Temperatur von 
— 144,5° C. zu einer bliłulichen Fliissigkeit koudensirt werdeu (LiNDE’sckc Gegenstrom- 
Mascbine). Sie siedet dann boi — 191,2° C. and erzeugt dabei so grosse Temperatur-Er- 
niedrignng, dass Alkohol und Aetber zum Krystallisiren gebracbt werden. Beim Yerdunsten 
von fiiissiger Luft entweiebt zuerst vorwiegend Stickstoff, so dass ein vorwiegend aus 
lliissigem Sauerstoff bestehender Best binterbleibt. Boi der Vcrdunstung im Vakuum er- 
stawt dic fliissige Luft zu einer eisartigen, festen Masse.

1 1 von Wasserdampf und Kohlensiiure befreite Luft wiegt bei 0° C. und 760 mm 
B. =  1,293187 g  [K k g n a u l t ],

F eu ch tig ke itsg eh a lt. Luft ist im Stande Wasserdampf aufzunebmen, gleicbsam 
aufzulosen. Die Menge des aufgenommenen Wasserdampfes ist abbangig von der Tempe
ratur. Diese Beziebungen, welebe zwisclien Luftfeucbtigkeit und Temperatur herrseben, 
kommen in einer besonderen Nomenklatur zum Ausdruck.

M axim ale F e u e h tig k e it. Hiorunter vei’stelit man diejenige Menge Wasserdamjjf, 
welche die Luft bei einer gegebenen Temperatur iiberhaupt aufzunebmen vermag. (Siehe 
Tabelle.)

Diese maximale Eeuchtigkeit wird ausgedriiekt entweder durch das Gewicht des 
in der Volumen-Einboit enthaltenen Wasserdampfes oder durch die Tension, d. h. den Druck, 
welehen der Wasserdampf auf eino Quecksilbersaule ausiibt.

Man bestimmt diesen Druck (die Tension), indem man in das Yakuum einer Baro- 
meteiTiibro otwas Wasser bringt. Lotztores vergast, und der leore llaum wird mit Wasser
dampf gefiillt, dessen Menge fiir jede Temperatur einen bestimmten Betrag orreiclit. 
Dieser Wasserdampf ubt auf die Queclcsilbersaule einen gewissen Druck aus. Der Betrag, 
urn den das Quecksilbor hierdurch in der Barometerrohre sinkt, heisst die „Tension11 des 
Wasserdampfes. Aus der in Millimetern Quecksilber ausgedriickten Tension des Wassor- 
dampfes lasst sich das Gewicht p des in einem Volumen mit Eeuchtigkeit gesśittigter Luft 
enthaltenen Wasserdampfes nach folgender Eormel ableiten:

1,2932.0,623 
P "~ 760(1-) at) ^  ’

wobei T die Tension des Wasserdampfes bei der Temperatur t, a don Ausdehnungs- 
Koefiicienten der Gase (ł/a78 =  0,003667) reprasentirt. Die Zahl 1,2932 ist das absolute 
Gewicht der Volumen-Einheit Luft, 0,628 die Dichte des Wasserdampfes.

Wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich, betragt der maximale Wassergehalt eines 
Kubikmeters Luft fiir jede Temperatur an n a lie rn d  ebensoviel Gramm, ais die Tension 
des Q,ueeksilbers in Millimetern ist.

HbcUstmbglicher (maximaler) Wassergehalt in 1 Kubikmeter (==1000 1) Luft 
in Grammen und Tension des Wasserdampfes in Millimetern (Juecksilber 

bei Yerscliiedenen Temperaturen.

Temp. 
0 O.

Tension
mm

W asser- 
gehalt in 
1 cbm — gr

Temp. 
0 O.

rrTension
mm

Wasser
gehalt in 
1 cbm =  gr

Temp. 
0 O.

Tension
mm

AV asser- 
gehalt in
1 cbm -  gr

- 2 0 0,927 1,0604 9 8,574 8,7988 22 19,659 19,6490
— 15 1,400 1,5704 10 9,165 9,3717 23 20,888 20,4215
— 10 2,093 2,3022 11 9,792 9,9782 24 22,184 21,6148
— 5 3,113 3,3615 12 10,457 10,6181 25 23,550 22,8700
+  0 4,600 4,8763 13 11,162 11,2950 26 24,988 24,1846
+  1 4,940 5,2175 14 11,908 12,0074 27 26,505 25,5666

2 5,302 5,5798 15 12,699 12,7601 28 28,101 27,0150
3 5,687 5,9631 16 13,536 13,5549 29 29,782 28,5378
4 6,097 6,3696 17 14,421 14,3578 30 31,548 30,1293
5 6,534 6,8021 18 15,357 15,6523 31 33,405 31,8114
6 6,998 7,2587 19 16,346 16,2008 32 35,359 33,5482
7 7,492 7,7431 20 17,391 17,1768 33 37,410 35,3771
8 8,017 8,2567 21 18,495 18,2048 34 39,565 37,2919



A b so lu te  F e u c h tig k e it. Hierunter versteht inan diejenige Wassormenge, welcho 
die Luft in einem bostimmton Falle in Form von Wasserdampf gerade enthalt.

Man bestimmt dio absolute Feuchtigkeit, indem inan ein bekanntes Yolumen Luft von be- 
kannter Temperatur iiber gewogene Absorptionsrohren leitot, welche Phosphorsiiure-Anhydrid 
odor mit konc. Scbwefelsauro befeuohtete Bimsteinstueke enthalten. Lio Gewiehtszunahme 
dioser Riihren ist =  dem aufgenommenen Wasserdampf.

R e la t iy e  F e u c h t ig k e i t .  Ais relatiye Feuchtigkeit r bezeichnet man das Ver- 
hilltniss zwischen absoluter Feuchtigkeit a und maximaler Feuchtigkeit m (m =  100 an-
genommen). r  ist demnach - - 100.m

Beispiel: Bei 20° C. yermag 1 Kubikmeter Luft in maximo =  17,1768 g Wasserdampf 
aufzunehmen. Enthalt eine Luft von 20° O. in 1 cbm z. B. nur 12,0238 g Wasserdampf, 
so betragt ihre relatiye Feuchtigkeit nach yorstohender Formel (oder der Gleichung 
17,1768 :100 =  12,0238 : x) =  70 Proc.

Man kann, wie aus diesem Beispiel ersichtlich ist, dio relatiye Feuchtigkeit rech- 
nerisch finden, nachdem man yorher die a b s o lu te  Feuchtigkeit experimentell bestimmt 
hatte.

Einfacher lasst sich die relatiye Feuchtigkeit der Luft durch besonders konstruirte 
Apparato feststellen, welche H y g ro m e te r  heissen. Die von L ambektz, Ftrnss u. A. kon- 
struirten Hygrometer fur relatiye Luftfeuchtigkeit zeigen direkt den Procentgehalt der Luft 
an relatiyer Feuchtigkeit an. Aus diosen Angaben liisst sich die absolute Feuchtigkeit 
leicht bereclinen.

Um bei dem obigen Beispiel zu bleiben, finden wir z. B. durch das Hygrometer 
bei 20° C. eine relatiye Feuchtigkeit von 70 Proc. Wir crsehen aus der obigen Tabeile, dass 
1 cbm Luft bei 20° O. eine Maximal-Feuchtigkeit von 17,1768 g Wasser besitzt. Nach 
der Gleichung 100 : 17,1768 — 70 : x, x =  12,02376 finden wir ais Zahl fur die absolute 
Feuchtigkeit pro Kubikmeter =  12,02376. Yergl. oben.

S a tt ig u n g s d e f ic i t .  Hierunter wird (lie Differenz zwischen masimaler und rela
tiyer Feuchtigkeit yerstanden. Angenommen, die relatiye Feuchtigkeit betragt 70 (Proc.), 
so ist das Sattigungsdeficit =  30, d. h. der Luft fehlcn noch 8/7 der bereits yorhandencn 
Feuchtigkeit, um yollig gcsiittigt zu scin.

T liau p u n k t. Unter Thaupunkt yersteht man diejenige Temperatur, bei welclier 
die Luft die grosstc Sattigung mit Feuchtigkeit aufweist. Wird die Luft auch nur ganz 
wenig unter diese Temperatur abgekiihlt, so schliigt sich ein Theil des Wasserdampfes 
tropfbar fliissig ais „Thau“ nieder. Kennt man die absolute Feuchtigkeit der Luft, so 
lasst sich der Thaupunkt leicht aus der Tabeile crsehen. In unscrem obigen Beispiel ent- 
hiilt die Luft pro Kubikmeter =  12,0238 g Wasserdampf. Wir crsehen aus der Tabeile, 
dass die maximale Sattigung und damit der Thaupunkt zwischen 14 und 15° O. liegt. Durch 
Interpolation lasst sich leicht finden, dass die genaue Zahl 14,02° C. ist.

Da wir aus der relatiyen Feuchtigkeit leicht die absolute Feuchtigkeit bcrechueu 
konnen, so ist es klar, dass wir mit Hilfc der Hygrometer fur relatiye Feuchtigkeit auch 
in einfacher Weise den Thaupunkt feststellen konnen. Hierauf beruht die Anwendung 
dieser Instrumente fiir die Wetterprognosc.

Zur expcrimentellen Bestimmung des Thaupunktes dienen besondere, ziemlich ein- 
fach zu handhabende Instrumente: die Hygrometer von Danusll und August, von denen 
das letztere fiu' das zuyerlassigere gilt.

Mit Hilfe des experimentell gefundenen Thaupunktes konnen wir ohne weiteres 
leicht die absolute und relatiye Feuchtigkeit erschliessen. Um bei unserem Beispiel zu 
bleiben: Wir finden durch das Hygrometer einen Thaupunkt von 14° 0. Bei dieser Tem
peratur enthalt 1 cbm Luft =  12,0074 g Wasserdampf. Wir haben damit die absolute 
Feuchtigkeit. Nun ist aber die Lufttcmperatur 20° C, Bei dieser Temperatur ist die maxi-

12,0074.100
małe Sattigung =  17,1768 g. Hicraus berechnet sich nach der Gleichung — 17 1768 
die relatiye Feuchtigkeit zu rund 70 Proc.

Es ist aus diesen Ausfuhrungen ersichtlich, dass der Zusammenhang dieser drei 
Funktionen unter einander bei etwas Nachdenken leicht zu erschliessen ist.

A u sd e h n u n g  d u rc li d ie  W a rn ie . Innerhalb der Temperatur von 0 — 100° C. ist 
bei g lo ichem  D rucke das Yolumen der Luft in sehr regelmassiger Weise abhangig von



der Temperatur. Dureh Steigerung der Temperatur um je 1° C. wird das Volumeu der 
Luft (wie jedes anderen Gases) um je llir3 (oder um 0,003667) yergrossort gcgcniiber dem 
Yolumen, welches sie boi 0° (1 einnahm.

Um mit diescn Yerhiiltnisscn leicbt rc(.‘huen zu konnen, braucbt man bios dou
273

Eunstgriff einzuhalten, dio Eiuheit des Yolumens bei 0° ais iu Rechnung zu stellen,
273

mit anderen Worten anzunehmcn, dass das Yolumen der Luft bei 0° =  273 "koninie ist. und

dann fur jeden Grad Temperaturerbohung llm  zuzuziihlen, fiir jeden Grad Temporatur- 
erniedrigung abcr lli7a abzuziehcn.

Beispiel A. Bei 0° sei das Volumen der Luft =  800 cem. Wie viel betragt es bei
ono 1̂70 1 1 r 283

—j- 15° O.? Bei 0° ist das Yolumen > bei —f- 15° ist es —--“ j—  also 7̂ 7,. Mithin

nehmen 800 cem Luft von 0° C. (273 : 288 =  800 : x; x =  843,7) bei 15° C. =  843,7 ccm ein. 
Beispiel 15. Bei —{— 25°O. sei das Yolumen =  720 ccm. Wie viel betragt es bei 0°C.?

Bei —(-25°G. ist das Yolumen 
=  659,6 ccm.

273 +  25 
“273

99M
: —  mithin bei 0° (298 : 273 =  720 : x; x =  659,6)

A tm ,osph iiren -D ruc l\. DemDrucke, welchen die Luft auf die irdischen Korper 
ausiibt, wird das Gleichgewicht gehalten dureh eino Quecksilbersiłule von 760 mm Hohe 
(namlieh am Spiegel der Ostsee). Dieser Druck kann daher gleieh dem Luftdruck gesetzt 
werden und wird ais 1 Atmosphare bezeichnet. Um zu berechnen, wie gross der Druck, 
den 1 Atmosphare auf die Flacheneinheit, z. B. auf 1 [(Jem, in absolutem 
Gewicht ist, muss man folgendes iiberlegen: Auf 1 [Jem Grundflache denke 
man sich eine Siiule reineu Quecksilbers (0° C.) von 76 cm ( =  760 mm) Hohe 
aufgesctzt. Es ist klar, dass diese Siiule 76 Wiirfel von je 1 [Jem Grund- 
fliiche enthalten muss, mit anderen Worten der Volum-Inhalt dieser Siiule 
betragt 76 ccm. Ware die Siiule aus Wasser hcrgestellt, so wiirde sic 
76 g wiegen. Da sie aber aus Quecksilber hcrgestellt ist, so wird das 
Gewicht dieser Siiule 76 x  13,5959 g [das spec. Gewicht des Quecksilbers 
bei 0° C. ist =  13,5959] also 1033,2884 g wiegen. Dies ist in absolutem 
Gewicht der Druck, den 1 Atmosphare auf 1 [Jem Flachę ausiibt. Der 
2 Atinospharen-Druek auf 1 [Jem Flacho entsprechende Druck (man muss 
sich zwei solcher Siiuleu auf einander gesetzt denken) betragt 2x1033,2884g, 
also 2066,5768 g u. s. w. Anderseits betragt der Druck, den 1 Atmos
phare auf 2 [Jem Grundflache ausiibt (man muss sich zwei solcher Saulen 
neben einander gestellt denken) ebenfalls 2x1033,2884=2066,5768 g u. s. w.

Gegenwiirtig wird auf Manometern und iihnlichen Messvorrichtungen angegeben, 
wie viel Kilogramm der Druck auf 1 qcm Grundfliichc betragt. Nach dcm Gesagten ist

leicht zu berechnen, dass ein Druck von 1 kg auf 1 [Jem =  
sphiiren ist.

/_ 1000 _ 
1^1033,2884'

=  0,9678 Atrno-

JPhysioloffisches. Ein Erwachsener athmet wiihrend 24 Stunden etwa 9 cbm oder
11,6 kg Luft ein. Die ausgeatlimete Luft besteht. aus Sauerstoff 15,4 Proc., Stickstoff 
(einschliesslicli Argon) 79,2 Proc., Kohlensaure 4,4 Proc. Ausserdem ist sie noch fiir eine 
Temperatur von etwa 34° C. (s. Tabelle) mit Wasserdampf gesiittigt.

Die Bcschaffenheit der Luft wird demnach dureh den Athmungsprocess verschlechtert, 
ebenso dureh das Brcnnen von Flammen in geschlossenen Raumen. Es steht fest, dass 
die Luft in einem geschlossenen Raume, in welchem zahlreiche Menschen sich aufhalten, 
allmiihlich immer untauglicher fiir die Athmung wird. Ob der Grund hierfUr lediglich 
darin zu finden ist, dass die Exspirations-Luft iirmer an Sauerstoff und reicher au Kolilen- 
siiure ist ais reine Luft, oder ob, wie von Einigen angenommen wird, die Exspirationsluft 
direkt giftige Substanzen enthiilt, kann dahin gestellt bleiben.



ALs Massstab fur oinc stattgehabte Verschlechterung der Luft in bewobnten Raumen 
gilt zur Zeit der Gehalt an Kohlensiiure. Im Froien betriigt der Gehalt reiner Luft. an 
Kohlensaure in 1000 Volumen etwa 0,3—0,4 Volume. Man bezeiclinet in Wohnraumen die 
Luft ais scblecht, wenn ihr Kohlensaure-Gehalt in 1000 Volumen melir ais 2 Yolumen 
betriigt. ( P e t t e n k o f e r ). Yorausgesctzt wird liierbei, dass diese Erhbhung im wesent- 
lichen auf den Athmungsprocess zurttckzufiihren ist. Wird die Erhohung dem Hauptwertbe 
naeh dureh das Brennen von Flammen yerursacht, so gilt cine miissige Uebersclireitung 
des angefiihrten Grenzwerthes ais unbedcnklich. Die Verbesserung einer li bor das Zuliissige 
binaus yerunreinigten Luft ist dureh geniigeiule Zufuhr reiner Luft (Ycntilution) zu er- 
streben.

JS estitm n u n y  d er  K o h le n sa u re . aj Minimetriseh nach L unou und Z eck en d orf . 
Von einer ‘/^-Normal-Sodalosung (welche im Liter 5,3 g Na3C03 oder 14,3 g Na.2C03 -f- 
10 IŁ O enthiilt), welche pro Liter dureh Zusatz von 0,1 g Phenolphthalein roth gefarbt 
ist, setze man 2 ccm zu 100 ccm ausgekochtem, destillirtein Wasser. Von dieser Losung 
benutzt man stets 10 ccm zu dem nachstehend beschriebencn Versucbe. Fig. 31.

Der Apparat bestelit aus einem Glase von 100 ccm Fas- 
sungsraum, welches in dureh die Figur erliiuterter Weise mit 
einem Handgebliisc yerbunden ist, welches ein Eiickschlagsventil 
entliiilt. Man fiillt dic Flasche zunachst mit der zu untersuchen- 
den Luft, indem man inchrere Fiillungen des Handgebliises hin- 
durchtreibt. Dann bffnet man dic Flasche, lasst, indem man 
dic Pipette bis dicht an den Boden einsenlct, 10 ccm des obigen 
Iteagcns zufliessen und setzt alsdann den Stopfen fest auf. Nun 
presst man den g-anzen Inhalt der Kautschukbime unter 1 mi- 
nutenlangem Schlitteln langsam, Blase fiir Blase, in die Flasche 
ein und seliiittelt hierauf tiichtig. Alsdann wird eine weitere 
Fiillung cingeblasen und wiedenim ttiehtig geschiittelt. Man 
setzt das Einblasen der Fiillungen (wobei jedesmal geschiittelt 
werden muss) fort, bis das Beagens entfiirbt oder nur noch 
sehr schwach rothlich ist. Alsdann ist der Versueh beendet. 
Die e in g e b la se n e n  F iillu n g e n  w erden  geziik lt.

Jedem Apparat wird eine Gebrauchsanweisung beigegeben, 
aus welcher ersichtlich ist, welcher Kohlensaure-Gehalt der 
verschiedenen Anzahl von Fiillungen cntspricht. Boi reiner 

Waldluft werden z. B. =  40 Fiillungen, bei noch guter Zimmerluft =  25 Fiillungen 
verbraucht.

Tabelle fiir den Kohlensauregehalt in 100000 Th. Luft bei einem 
Fassungsraum des Ballons von 70 ccm.

CO j-Gehalt in C 02-G ehalt in
Ballonfullungcn 100000 Th. L uft Ballonfullungen 100 000 Th. L uft

2 25 7 11
3 21 8 10
4 18 16 6
5 15
6 12

b) Massanalytische Methode nach P e t t e n k o f e e . Man bedarf hierzu folgender Reagen- 
tien etc.

1) O xalsiiu re lo sung . 1,405 g reine krystall. Oxalsaure in Wasser zu 1 1 gelost. 
1 ccm dieser Losung =  0,0004906 g C03 =  0,25 ccm CO,2 bei 0° und 760 B.

2) B a ry tw a sse r . 3,5 g rcinstes, a lk a lif re ie s  Barythydrat in Wasser zu 1 1 
gelost. Etwa vorhandenes Baryumsulfat liisst man absetzen. Man priife diese Lauge in 
folgender Weise auf Verunreiuigung dureh Aetza łkali en: Man titrire die vollig klare 
Barytlauge mit Oxalsaure. Dann setzt man einer neuen Probe etwas gefalltes, reines, 
trockenes Baryumkarbonat hinzu, liisst absetzen und titrirt wieder. Braucht man zur letzten



Probe mehr Oxalsilure wie bei der ersten, so enthalt das Barythydrat Alkali. Yor Kohlen 
saure geschiitzt aufzubewahren. (Natronkalkrohr!). Man stellt den Wirkungswertb der 
Barytlauge gegeniiber der Oxalsaurc fest.

3) 1 Th. Rosolsiiure wird in 500 Th. Alkohol yon 80 Proc. gclost nnd mit soviel 
Barytwasser yersetzt, dass die Losung eben anfiingt rothlich z u werden.

Die Ausfiihrung der Bestimmung gcschieht wie folgt:
Eiue Flasche von bekanntem bez. ausgemessenem Passungsraum (von o—6 1) wird 

im Laboratorium dureh Ausspiilen mit Wasser, Alkohol und Aether und darauffolgendes 
griindliches Ausblasen sauber und trocken gemacht. Diese Plasche wird, mit einer gut 
passenden Kautschukkappe yersehlossen, an Ort und Stelle gebracht. Hicr fiillt man die 
Plasche mit der zu untersuchenden Luft, indem man mit Hilfe eines Blasebalgcs etwa 
10 Minuten Luft in die Plasche einbliisst. Der Blasebalg ist dureli ein Stttck Gummi- 
schlauch soweit verlangert, dass die Luft dicht iiber dem Boden der Plasche eintreten 
kann. Man notirt nun Lufttemperatur und Barometerstand und giebt in die Plasche 
100 ccm obiger Barytldsung und zwar so, dass man diePipette moglichst dicht iiber dem 
Boden der Plasche auslaufen liisst. Man schliesst nun die Plasche sogleich dureh Ueber- 
ziehen der Kautschukkappe und liisst nun die Absorption der Kolilensaure dureh die 
Barytldsung dadurch vor sich gehen, dass man die Lauge an den Wandungen der Plasche 
vertheilt und diese sanft sehwenkt. Nach 15—25 Minuten kann man sicher sein, dass 
die Absorption vollstiindig erfolgt ist. Nach Verlauf dieser Zeit giesst man die Baryt- 
liisung in ein w en ig  m ehr ais 100 ccm fassendes Gefiiss (100 ccm Kolbchen), verkorkt 
dieses luftdicht und liisst es (3—6 Stunden) stehen, bis das ausgesckiedene Baryumkarbonat 
sich yollig abgesetzt hat, und die Pliissigkeit absolut klar geworden ist. Man entnimmt 
von der k la re n  Pliissigkeit 25 ccm, fiigt einige Tropfen Rosolsiiure hinzu und titrirt mit 
der Oxalsaure-Losung auf Gelb.

Man berechnet das erlialtene Resultat auf die gesammte Menge (von 100 ccm) der 
Barytlauge und weiss nun, wie viel Kohlensiiure in dem Łuftvolumen, welches dem Inhalt 
der Plasche entspricht, abz iig lich  100 ccm (fur die zugegossene Barytlauge) enthalten ist.

Das Resultat des Yersuches wird in der Regel in Volumenprocenten bei 0° C. und 
760 mm Barometerstand angegeben. Piir die Umrechnung der Gewichtsmengen Kohlen
siiure in Yolumina hat mau nur nothig, die Zabl der gefundencn Milligramme COa mit 
0,506 zu multiplieiren. Man erhiilt alsdann die diesen Milligrammen entsprechende Anzahl 
ccm CO., bei 0° und 760 B. s. S. 31.

Die Iieduktion des gemessenen Luftvolumens erfolgt nach der Gleichung

V =  V> ' B _
' (1 +  0,003667 . t ) . 760.

In dieser Gleichung bedeutet V das gesuckte Yolumen, Vj das geinessene Volumen 
minus 100 ccm, B den beobackteten Barometerstand, t die Temperatur.

N a ch w eis  v o n  JColilenoacyd. Kino Plasche von etwa 5 Liter Passungsraum 
fiillt man dureh oinen Blasebalg, an dessen unteres Ende ein bis zum Boden der Plasche 
reichender Gummischlauch angebracht ist, mit Luft des zu untersuchenden Raumes an. 
Alsdann schiittet man in die Plasche 50 —100 ccm einer yerdiinnten, filtrirten BlutlOsung 
(10 Th. frisches Blut und 40 Th. reines Wasser), yerschliesst die Plasche mit einer Gummi- 
kappe und absorbirt dureh 15—20 Minuten andauerndes, leichtes Schiitteln das yorhandene 
Kohlenosyd in der BlutlOsung. Von dieser BlutlOsung werden 10 Tropfen mit 20 ccm 
Wasser yerdiinnt und mittelst eines Spektroskopes vor und nach der Behandlung mit 
gelbem Schwefelammonium auf das Vorhandensein von Kohlenoxyd-Hamoglobin geprilft. — 
Danebcn sind stets Vergleiehsversuche mit demselben roinen Blute und zwar gleichfalls 
vor und nach der Behandlung mit gelbem Schwefelammonium anzustellen.

Argon und Helium. Um die einzelnen Bestandtheile der Luft nachzuweisen und 
zu bestimmen, kann man in folgender Weise yerfahren: Man leitet ein bestimmtes Volumen 
Luft iiber Chlorcalcium oder dureh konc. Schwefelsiiure oder iiber glasige Phosphorsiiure



und bestimmt kierdurck die Feuclitigkeit. Alsdann fiilirt mail sic durck konc. Kalilauge 
und liierauf iiber neutrales Calciumcklorid. Dic Gewicktszunahme in diesen beiden Appa- 
raten giebt dic Menge der vorbandenen Kohlensiiure an. Den nunmelir nocb vorliandencn 
Gasrest leitet man iiber gliiliendes Kupfcr oder lasst ibn auf gelben Phospbor einwirken. 
Das gliihende Kupfcr oder der Phospbor entziehen dem Gasgemengo den SauerstofE, und e 
hiuterbleibt scbliesslicb ein Gasrest, weleker bislier fUr StickstofE gehnlten wurde. Es bat 
sieb indessen kerausgestellt, dass aucb dieser Gasrest nocb ein Gemenge und zwar von 
StickstofE und Argon ist. Leitet man das Gemenge mekrmals iiber gliihendes Magnesium, 
so absorbirt dicses den StickstofE unter Bildung von StickstofE-Magnesium (Magnesium- 
nitrid), und es kinterbleibt scbliesslicb reines Argon, welcbes nicbt mebr das Funken- 
spektrum des SticlcstofEs, sondern ein von diosem versebiedenes Funkenspektrum giebt.

Argon. Ar =  19,85. Mol.-Gew. =  19,85 (von u priv. und ipyoy, d. i. olme Wirkung). 
Zu 0,9 Yol. Proc. in der Luft enthalten, aucb in den Q,uellgasen der Geisir-Q,uellon von 
Iieykjavik (Island) in den Quellgasen von Wildbad und zahlreicher Pyreniien- Quellen 
nachgcwiesen.

Ueber dio Darstollung s. kurz vorher. Farbloses, dem Stickstoff in allen physika- 
lischen Eigenschafton sehr ahnliches Gas. Das spec. Gow. ( H =  1) ist =19,85. Atom- und 
Molekulargewicht sind =  19,85. Demnaoh bestolit das Molekuł nur aus einem  Atom. 
Das Gas kann yerfliissigt werden. Der Siedepunkt des fliissigen Argons liogt bei — 185° C. 
Bei —200°C. erstarrt das fiiissige Argon zu einor eisartigen Masse, die bei —■ 189,5°C. sclimilzt. 
Giebt ein von demjenigon des Stickstoffes abweichendes Funkenspektrum. Zoichnet sich 
durch sehr geringe Yerbindungsfahigkeit aus. Yerbindungen mit anderen Elementen sind 
nicht mit Sicherhoit bekannt.

Helium. He. =  4,0. Mol.-Gew. =  4,0 (von rjl.ioę, Sonne). Zuerst 1868 von L ockyek 
in der Sonnenatmosphare nachgewiesen, 1895 auch ais irdisches Element erkannt und in 
einigen Mineralien z. B. dem Oleyelt aufgefunden, wo es in eigenthumlicher lockerer 
Bindung vorkommt. In sehr geringer Menge auch in unserer Luft enthalten.

Zur D a rs te llu n g  werden die Mineralien zuerst im Vakuum erhitzt, um Wasser- 
dampf, Kohlensaure, sowie Luft zu entfernen. Das jetzt entweiehende Gas ist Helium — ein 
dem Stickstoff physikalisch sehr ahnliches Gas, welches bei — 2640 C. noch nicht ver- 
fliissigt ist. Spec. Gew. ( H =  1) ist =  4. 100 ccm des Gases wiegen 0,018 g. Die Werthig- 
keit ist unbekannt.

Aether.

I. Aether (Austr. Brit. Genu. Helv. U-St.). Aetlier sulfuricus. Ethcr (Gall.). Napli- 
tlia Yitrioli. Scliwefeliithor. Aetlrylatlier. Etlier. (C,IIri).,0. Mol.-Gew. =  74.

D a rs te llu n g .  Diese erfolgt in okemiscken Fabriken; im pbarmaceutiscben Labo
ratorium wird Aether nur gelegentlicb einmal ais Uebungspraparat dargestellt. Hieruber 
sind eingehende Angabcn in dem Kommentar von Hager-Fiscber-Hartwicb gemaobt worden.

H a n d e ls so r te n . Die Preislisten der Drogisten filbren mebrere Sorten Aether auf, 
welcbe yorzugsweise durch das specifisebe Gewicbt cbarakterisirt sind. 1) Aether, Pb. 
Germ. HI, spec. Gew. 0,720, ein reiner, praktiseh von Wasser und Alkohol freier Aether. 
Ais „ A e th e r"  aufgenommen von Germ. und Helv., von Brit. ais „ A e th e r p u r if ic a tu s " ,  
von Gall. ais „ E tlie r  o ff ic in a l" . 2) Aether bisrectificatus, spec. Gew. 0,725—0,730, auf
genommen von Austr. und U-St. ais „ A e tlie r" , von Gall. ais „Etker rectifiś du commerce".
3) Aether rectificatus, spec. Gew. 0,735, aufgenommen von Brit. ais „A e tlie r" . 4) Aether 
iiber Natrium rektificirt, ein von Wasser und Alkohol vollig freies Praparat, besonders zu 
Extraktionen in der chemischen Analyse verwendet. 5) Aether pro narcosi, in der Eegel 
nur in Originalflaschen abgegeben, ein mit besonderer Sorgfalt hergestelltes und dispen- 
sirtes, alkohol- und wasserfreies Praparat.

H jigen8chaften  des A e th e rs  Pb. G. I I I :  Spec. Gew. 0,720. Seitdem durch die 
Ph. G. III die Anspriiche an den Aether — welclien die Fabrikanten ohne weiteres nacli- 
zukommen vei'm6gen — erhoht worden sind, kann diese 8orte ais die gebrauchlichste des 
Handels angesehen werden. Klarę, farblose, diinne und bewegliche Fliissigkeit von eigen- 
thUmlichem Geruch und brennendem Gesehmack, sehr leiebt flilcbtig und sehr leicht ent-



ziindlicli. Spec. Gewieht 0,720. Siedepunkt 85—36°(J. Erstarrt bei —129° C. zu farblosen 
Krystallnadeln, die bei — 117°C. schmelzen. Ist schon weit unter seinem Siedepunkte leielit 
fliichtig und entzieht beirn Yerdimsten seiner Umgebung Wiirme, erzeugt also Klilte. 
Aetlierdampf ist 2,57 mai specifisch schwerer ais Luft, sinkt also zu Boden. Entziindet, 
yerbrennt der Aetlier mit leuchtender, russcndcr Flamme. Aetherdampfe sind leielit und 
nocli auf grosse Entfernung entziindlich, mit Luft gemiseht goben sie explosive Gemenge.

Mit Alkohol, Chloroform, Schwefelkolilenstoff, fetten und atkeriscken Oelcn ist er 
in jedem Yerhaltniss mischbar. 1 Th. Aetlier wird bei 150C. von 18 Th. Wasser, auderseits 
1 Th. Wasser von 85 Th. Aether gelost.

Man beaclite, dass Aether hygroskopisch ist und dass er, selbst wenn er urspriing- 
lieh das spec. Gewieht 0,720 hatte, docli in Folgę iifteren Umgiessens eto., ein etwas 
hoheres spec. Gewieht, z. B. 0,722 annehmen kann.

Aether ist ein ausgezeichnetes Losungsmittel fiir zahlreiche organische Stoffe: Fett, 
Harz, Paraffin, Alkaloide. Von anorganischcn Substanzcn werden gelost: Jod, Seliwefel, 
Phosphor, Ferrichlorid, Queeksilberchlorid, Goldehlorid.

Absolut reiner Aether blilut feuchtes rothcs Lackmuspapier (Guntiiek).
Durcli den Sauerstoff der Luft wird reiner Aether namentlich bei gleichzeitiger Ein- 

wirkung des Lichtes allinlikliek veriindert. Es treten in ihm eine Anzahl von Osydations- 
produkten auf, unter denen mit Sicherheit nachgewiesen sind: Acetaldehyd, Essigsaurc, 
Vinylalkohol, ferner Wasserstoffsuperoxyd. Beirn Itektificiren yon Aether, welcher liingere 
Zeit aufbewahrt worden war, hinterbleibt bisweilen ein bei 100° O. nocli nielit fliiehtiger 
Buckstand, welcher durch Beriihrcn und Ueberhitzen sehon mchrfach zu Explosionen Ver- 
anlassung gegeben hat. Man nimmt an, dass ein Gelialt an Wasserstoffsuperosyd bez. 
Aethylperosyd die Ursaehe fiir diese Erschcinung ist. Um einen solchen Aether wieder 
brauchbar zu maehen, liisst. man ihn zur Zerstorung des Wasserstoffsuperosydes 
zunilchst einige Stunden unter ofterem Umschiitteln mit wasseriger, schwefliger 
Siiure in Beriihrung; alsdann wird die Aetherschicht abgehoben und zur Entsaue- 
rung mit Kalkmilch, geschiittelt. Die abgetrennte Aetherschicht wird durch 
Maccriren iiber gesckmolzenem Calciumchlorid entwiissert. Hierauf giesst man 
den Aether ab und rektificirt ihn unter Zusatz von 1 g Phenylkydrazin pro 1 kg 
Aether (welches den Yinylalkohol bindet) aus dem WasJerbade.

P r ii fu n g .  1) Der Aether sei farblos, klar, siede bei 35—36° C. und balie 
bei 15° C. das spec. Gewieht 0,720. Alsdann kann er wesentliehe Mengen Alko
hol oder Wasser kaum nocli enthalten. 2) 20 cem Aether sollen beirn Abdunsten 
einen nielit sauer reagirenden feuchten Besehlag hinterlassen, der auf dem 
Wasserbade yollig fliichtig ist. Liisst man 10 ccm Aether auf gutem Filtrir- 
papier abdunsten, so darf dieses spiitor keinen fuselartigen Geruch erkennen lassen.
(Weinol, Fuselol). 3) Schiittelt man 5 ccm Aether mit 5 Tropfen ycrdiinntcr 
Schwefolsaure und 2 Tropfen Kaliumdichromatlosung, so darf Blaufarbung nielit 
eintreten. (Wasserstoffsuperosyd). 4) Liisst man Aether in einem vdllig ange- 
fiillten Glasstopfenglase unter ofterem Umschiitteln und zwar im z e rs tre u te n  
Tageslichte iiber einigen Stiłcken troeknen Aetzkalis stehen, so darf dieses im 
Verlaufe einer Stunde keine gelbe Farbung (bez. golbe harzige Ablagerungen) 
zeigen (Aldehyd). 5) Bringt man in ein Glasstopfengefass yon 15 ccm Fassungs- 
raum 1 ccm jodsiiurefreie Kaliumjodidlosung, fiillt das Glas yiillig mit Aether 
an, setzt den Stopfen auf und liisst das Glas unter ofterem Umschiitteln im 
z e rs tre u te n  Tageslicht stehen, so darf inuerhalb 1 Stunde Gelbfiirbung nicht 
eintreten (Wasserstoffsuperosyd). 6) Schiittelt man 10 ccm Aether mit 10 ccm 
Wasser, so darf die wiisserige Schieht naeh dem Absetzen hdchstens 11 ccm, 
die Aetherschicht muss mindestens 9 ccm betrageu, anderenfalls liegt ein unge- 
hdrigor Alkoholgehalt vor. Diese Priifung ist zweckmassig in einem „Aether- 
Probeglase" auszufUhren. Indessen ist ein abnormer Alkoholgehalt bei einem 
Aether von 0,720 spec. Gew. kaum zu besorgen.

Fig. 32. 
Aether- 
probier- 
cylinder.



Aether, spec. Gewicht 0,725 (Aether der Austr. und U-St., Ether rectifie du com- 
merce (Gall.), enthalt etwa 97 Proc. Aether, 3 Proc. Alkohol und Spuren Wasser.

Aether, spec. Gewicht 0,735 (Aether der Brit.). Enthalt (mindestens) 92 Proc. 
Aether, und etwa 5—6 Pi’oc. Alkohol, sowie 2—3 Proc. Wasser.

Aether, wasserfrei, iiber Natrium destillirt. Zur Herstellung trilgt man in den 
Aether, welcher sich in einera mit Ruckflusskuhler verbundenen Kolben befindet, allmahlich 
soviel Natrium ein, dass einige Stiicke im Ueberschuss vorhanden sind, und liisst unter 
Ohlorcalciumverschluss des Ktihlers so lange stohen, bis alle Gasontwickelung aufgelicirt 
hat. Dann destillirt man den Aether aus dem Wasserbade ab und schiitzt dabei die Vor- 
lage durch einen Ohlorcalcium-Verschluss vor dem Zutritt von Eeuchtigkeit.

Tragt man in 15 ccm Aether, welche sieli in einem absolut trockenen, vollig ange- 
fiillten Glaschen befinden, ein erbsengrosses Stiickchcn blankes Natrium ein, so darf keine 
oder nur eine selir unbedeutende Gasentwiokelung stattfindcn und das Natrium inuss etwa 
6 Stunden blank bleiben.

Um fur analytische Extraktionsarbeiten jederzeit wasserfreien Aether zur Hand zu 
habon, bewakrt man einen Aether von 0,720 iiber scharf gegliiktem Kaliumkarbonat auf 
und iiltrirt im Bedarfsfalle ein Quantum al>.

Name Spec. Gcw. Siedep. Name Spec. Ge w. Siedep.
Austr. A ether 0,725 35—36°. Gall. E ther officinal 0,720 34,5°
Brit. A ether 0,735 40,5° Germ. Aether 0,720 35,0°

A ether purus 0,720 ,irelv. A ether 0,720—0,722 35°
Gall. E th er rectifi^ du com- U-St, A ether 0,725—0,728 37°.

m erce 0,724

A u fb e w u h r u n g .  Wcgen der Ieiehten FlUchtigkeit des Aethers stelle man audi 
die Aetherflasche der Officin nicht in die oberen Facher der Regale, wo unter Umstanden 
eine Warnie von 30° O. und mehr herrschcn kann, sondern bringe sic niogliehst nach dem 
Fussboden zu unter. Die griisseren Yorrathe bewahre man in einem kiililen Raurne, also 
im Keller. Ais Aufbewahrungsgefasse willile man Glasflaschen mit gut eingeschliffenen 
Glasstopfen, oder weniger gut mit sehr guten porenfreien Korken, welche mit Leder 
iiberbunden werden. Die Flaschen wiihle man nicht zu gross, also zweckmassig nicht iiber
1—2 1 Fassungsraum und ffilie sic, weil der Aether durch Erwarmung betraehtliche Aus- 
dehnung erffihrt, nicht ganzlich voll, sonUern kdchstens zu s/0 an.

Zum Umfullen von Aether aus einem Gcfasse in das andere benutze man stets einen 
Trichter und wonn es sich vermeiden liisst, so unterlasse man das Umfullen bei brennendem 
Lichte, namentlich im Keller. Daher liisst man die Aetherflasche der Officin niemals ganz 
leer werden, sondern fttllt sic lieber am Tage, auch wenn sic noch halb voll sein sollte. 
Wird aber des Abends Aether dringend gebraucht, so hole man eine der Vorrathsflasclien 
aus dem Keller in die Officin oder in einen Nebenraum und nelnne h ie r  das Umfiillen 
vor. Muss mit Licht geleuehtet werden, so soli dieses (eine Laterne) mekrere Schritte 
von dem Aether entfernt in d ie  H ohe gehalten werden, weil die Aethcrdampfc in Folgę 
ihrer specifisehen Schwere zu Boden sinken.

Grossere Mengen Aether bezieht man zweckmiissig wiihrend des Winters, dabei 
giebt man dem Lieferanten die Anweisung, dass er die Transportgefasse nur zu ‘/b an" 
fiillen soli. Anderseits miissen die mit niedriger Temperatur ankommenden Aethergefasse, 
wonn sie in einem wiirmeren Raum gelagert werden, zunachst gećiffnet und unter lockerem 
Verschluss des Stopfens stehen gelassen werden, bis sie die Temperatur des betr. Raumes 
angenommen haben, denn 1000 Volume Aether von 5°C. dehnen sich soweit aus, dass sie 
bei 20° C. =  1020 Yolume einnehmen. Anderseits entspricht die Tension des Aetherdampfes 
bei 0°C. einer Quecksilbersaule von 183 mm, bei 10° C. von 286 mm, bei 20° 0. von -133 min.

Ueber die Lagerung grosserer Mengen Aether existiren besondere lo k a le  Verord- 
nungen, welche auch von Seiten des Apothekers zu beachten sind.-

Kommt eine g ro sse re  A e th e rm e n g e  (z. B. einige kg) zur Entziindung, so ist 
der ganze Verlauf der Yerbrennung ein so rapider und die Hitze-Entwiekelung eine so 
starkę, dass in der Niike der Unfallsstelle sich aufhaltende Personen und befindliche 
Sachen auf das dringendste gefahrdet sind. Gelangen G em ische von L u ft und A e th e r-  
dam pf zur Entziindung, so konnen Explosionen von furchtbarer Gewalt eintreten. Grosse



Aethermengen soli man iiberhaupt nur boi Tageslicht, im Freien, tern von jedem Feuer 
(Cig-arre!) abfullen.

Um Flammen in einer Aetheratmospbare gefahrlos brennen zu konuen, umgiebt man 
sie mit einem engmaschigen Draktnetz. Die eigens kierfiir konstruirten Brenncr beissen 
„ B u n sen b ren n e r m it S ic h e rh e itsk o rb ."

A n w eiid tin ff. Aeusserlich auf die Haut gebracht, erzeugt Actber Kalte. Daker 
benutzt man ibn in der Form der Aufstaubung, um lokale Anasthesie zu erzeugen. (Cave: 
(Myanokauter, Feuer, Liebt). Um diescn Zweek gut. zu erreiclien, muss der Aetber frei 
von Wasscr und Alkohol sein. Auftriiufehmgen von Aether wendet man an ais schmerz- 
stillendes Mittel bei Neuralgieen, z. B. Migrane. In n e rlic b  genommen ais starkes Er- 
regungsmittel, daber in Gaben von 5—10—20 Tropfen unvermisebt oder mit alkobolischen 
Flussigkeiten kombinirt bei Ohnmacbten, Kollaps, ferner bei krampfbaften Zustanden, 
Hysterie, Kolik. S u b k u ta n  ais starkes Escitans bei plotzlicb eintretenden Kollaps- und 
Sckwiickezus tandem

Eingeathmet bewirkt Aether naeli einem kurzeń Erregungsstadium vollstiindige 
Bewusst- und Gefiihllosigkeit. Die Gefahr einer Respirations- oder Herzlabinung ist ge- 
ringer ais beim Chloroform, daber unvermiseht oder in bestimmten Misehungen dem Chloro
form neuerdings yielfaek fiir die Narkose yorgezogen.

Gewohnheitsmassiger Genuss (aueh Einathmen) von Aether fiihrt zu gleiehen gesund- 
heitlichen Storungen wie derjenige des Alkohols.

II. Spiritus aethereus. Aetherweingeist. Liquor anodynus Hoflmnniii. Hoff- 
mannstropfen (Germ. IIelv.). Misehung aus 1 Th. Aether und 3 Th. Weingeist. Spiri
tus Aetlieris A u s tr .: 1 Th. Aether und 3 Th. Weingeist. B rit.: 300 ccm Aether, 480 ccm 
Weingeist. U-St.: 325 ccm Aether, 675 ccm Weingeist. F ilier a 0,758 Gall.: 7 Th. 
Aether (von 0,724), 3 Th. Weingeist. Etlier ofllcimil alcoolise (G a ll.): 1 Th. Aether (0,720), 
1 Th. Weingeist.

Ais Krampfmittel in Gaben von 10—50 Tropfen auf Zucker oder mit Wasser ver- 
diinnt. Unter dem Namen „ L iq u o r“ von Mitgliedern der Massigkeitsvereine ais Alko- 
holicum genossen.

III. Oleum aethereum. Ethereal oil (U-St.). Man mischt 1000 ccm Alkohol 
(95 Proc.) mit 1000 ccm konc. Schwefelsaure (Yorsicht!) und liisst die Misehung stehen 
(24 Stunden), bis sie sieli gekllirt hat. Dann destillirt man aus einer in ein Sandbad ein- 
gesetzten Retorto (ein in die Fliissigkeit eingesenktes Thermometer zeige 150—160° C.), bis 
olige Tropfen nicht mehr iibergehen, bez. bis der Retorteninhalt sieh stark zu schwiirzen 
beginnt. Man trennt die gelbe olige Schicht von dem iiberstehenden Wasser, liisst sie 
24 Stunden an der Luft stehen, sehiittelt sie nochmals mit 25 ccm Wasser aus, seheidet 
sie wieder, filtrirt durch ein trocknes Filter und yermischt sie mit einem gleiehen Volumen 
Aether. JJas Praparat ist eine Misehung gleicher Volume schweren Weinols und Aether. 
Spec. Gew. =  0,910.

IV. Spiritus Aetheris compositus. Compound Spirit of E ther. (Hoffmanns
Anodyne naeli Brit. und U-St.) U-St.: Olei aetlicrei (U-St.) 25 ccm, Spiritus (94 Yol. Proc.) 
650 ccm, Aether 650 ccm.

B rit. Man mischt allmahlich 900 ccm konc. Schwefelsaure zu 1000 ccm Alkohol 
(90 Proc.) und liisst die Misehung 24 Stunden lang stehen, dann destillirt^ man, bis ein 
eingetauehtes Thermometer 171,6° O. anzeigt. Man liisst das Destillat in einem Scheidc- 
trichtcr absetzen, zieht die untere (wiissorige) Schicht ab und wiischt die zuriickbleibende 
leichtore zuniichst mit etwa 30 ccm Wasser, und tragt hierauf Natriumbikarbonat ein bis 
zur Neutralitiit. Dann hebt man die athorische Schicht ab, und yermischt sie mit 137,5 ccm 
Aether und 950 ccm Weingeist von 90 Proc. Farblose Fliissigkeit, spec. Gew. 0,808 — 0,812.

Aether pro narcosi ist wasserfreier absoluter Aether, welchem zum Zwecke der 
Haltbarkeit 2 Proc. absoluten Alkohols zugesetzt sind.

Gasather, friiher zu Beleuchtungszwecken benutzt: Spiritus (95 Proc.) 80,0, Terpen- 
tinol 15,0, Aether 5,0.

Englischer Aether fur die Narkoso ist ein Gemisch von Methylśither und Aethylatlier, 
welches allerdings frei von Wasser ist. Spec. Gewicbt 0,715—0,717.



Aether anaestheticus Kiinig. Nach Schneider eine Mischung aus 4 Vol. Aether 
Petrolel (Rhigolen) und 1 Yol. Aether; beide Bestandtheile vdllig wasserfrei.

Aether perlatus. P e rle s  d ’e tlie r. A e th e r-K a p se ln . Sind kugelformige Gelatine- 
Kapseln mit Aether gefiillt. Jode Kapsel enthalt etwa 5 Tropfen Aether. Die Darstellung 
erfolgt fabrikmassig.

Richardson’s Aethermischung zur lokalen Anasthesie: Aether 75,0, Karbolsaure 0,3.
Methylated etlier. Ist ein in England ais Kalte-Anast-hoticum viel benutztes Pra- 

parat. Es ist aus Metliylalkohol enthaltendem Aethylalkohol (behufs Denaturirung) her- 
gestellt, aber vdlli£r frei von Alkohol und Wasser. Besteht aus oinem Gemisch von Me-
thylather mit Aethylather. Siodet zwischen 
etwa == 0,716.

A etlior ch lo ro fo rn iiu tu s . Wkigel.
lip , Chloroformii 5,0 

A etheris 15,0.

A e ther gelatinosuN .

Rp. A lbumen ovi unius
A ethcris 50,0.

W erden in  einer wcithalsigen Flaschc krSftig ge- 
schuttclt, b is eine gclatinosc Massc en ts tan den 
ist. Zum  Bestreiclien scliinerzhafter Stellen, auf 
eingokleinmto Briichc etc.

A qua u c tlio rea ta .

Rp. A etheris 10,0
Aquae destillatae 100,0.

M an schU ttelt in einer Flasche kriiftig zusam m cn 
und z ieh t dic wttsserige FlUssigkeit m it Ililfe 
eines ttcheidetrichters vom  n ich t gelttstcn 
A ether ab.

14 und 34° O. Das spec. Gew. ist bei 15° O.

A qua a e th e ro a ta  cam p h o ra tu .
Rp. Aetheris cam phorati 10,0 

Aquae destillatae 200,0.
Man schUttelt kriiftig zusam m en und filtrirt als- 

dann ab.

Ł iq u o r in lia la to r iu s  c o n tra  tussin i 
coiiTulsivam . W ild.

Rp. Chloroformii 15,0
A etheris 30,0
Olei Tercbinthinae 5,0.

Man giesst 1 Theelttffel der M ischung auf ein 
Tuch und a th m et die Dilmpfe ein, b is der Anfall 
voruber ist.

S irupus A e theris. Bkesi.aueh.
S i r o p  d ’ E t h e r .  (lali.

Bad. '1L\ Gall.
S irupi Saechari 90,0 70,0
Spiritus (90 Proc.) 5,0 5.0
Aetheris 5,0 2,0
Aquae — 23,0.

H e lv .: A etheris, Spiritus ful 4,0 Aquae 3(5,0 Sac- 
chari 50, werden in einer Flasche hitu fig ge- 
schUttelt und nach der AuflOsung filtrirt.

Aether methylico-aethylicus. M e th y lilth y la th e r . CH3—O—C.,ll5 =  60. Wird
in chemischen Fabriken durch Einwirkung von Jodiithyl auf Natriummothylat dargestellt. 
02H5J  +  CH3ONa == Na J  +  0H3- O —02H5.

Farblose, athorisch riecliende Fliissigkoit, leicht ontziindlich, boi -j- 11°C. siedend, also 
schon bei mittlerer Temperatur gasformig. Nur in druckfesten Geflissen zu versenden. 
Ersatz des Oliloroforms; soli wie dieses anasthesirend wirkon, ohno die ublon Nebon- 
wirkungen zu zoigen.

Aether aceticus.

I. Aether aceticus (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). Etlier acćtitiue (Gall.). Essig- 
iitlier. Essigester. Aethylacetat. Essig-Naphtha. Acetic etlier. ( H.COA.H.. Mol.- 
Gew. =  88.

D a rs te llu n g . Diese erfolgt im Grosscii in chemischen Fabriken. Indessen ist dic 
Selbstdarstellung im pliarm. Laboratorium doch zn ompfehlen, weil sie ein bei weitem 
besser riechendes Produkt liefert.

6 Th. krystallisirtos Natriumacetat werden in einer blanken eisernen Pfanne auf 
freiem Feuer allmahlich so lange erhitzt, bis dic lliissig gewordeno Masse wieder fest und 
liierauf — bei weiterem Erhitzen — abermals flussig wird (s. Natrium aceticum). Man 
lasst erkalten, pulverisirt. und schlagt dureb einen groben Durchschlag..

4 Th. entw&ssertes Natriumacetat werden in einen Destillationskolben gogeben, in 
welchem sich ein e rk a lte te s  Gemisch von 8 Th. Weingeist (95 Yol. Proc.)-]- 5 Th. konc. 
Schwefelsaure befindet. Der Destillationskolben ist an einen gut wirkenden LiEBio’schcn 
Kiihler angeschlossen. Man lasst die Mischung unter gelegentlichem Umschwenken 
12 Stunden lang stohon, alsdann destillirt man unter guter Kiililung 4 Th. aus dem 
W asserb ad e  ab. Das Destillat (4 Th.) wird mit 4 Th. Wasser und soviel Magnesium- 
karbonat geschiittelt, dass die saure Reaktion aufgehoben ist. Dann fiigt man 2 Th. Koch- 
salz hinzu, schilttelt durch und lśisst absetzon. Man trennt die oben aufschwimmende, 
htlierische Schicht mittels eines Scheidetrichters ab, bringt sie in eine Flasche und triigt



so lange geschmolzenes Calciumchlorid ein, bia dieses nicht mehr feucht wird. Nun lasst 
man unter ofterem Umsohiitteln einen Tag lang in gut yerstopfter Plasohe stehen, alsdann 
g iesst man don A e th e r  ab und rektificirt ihn durch Destillation aus dem Wasser- 
bade (Helv.).

Wegen der leichtcn Entziindliclikeit des Essigathers ist bei der Darstellung die er- 
forderliche Yorsiclit zu beobachten.

E ig en sch a ften . Klarę, farblose, n e « tra le , leieht fliiclitige, aiigcnehm crfriscbend 
riechende und schmeekende Eliissigkeit. Sic ist leiclit entziindlich, ihr Dampf giebt, mit 
Luft gemcngt, explosive Gemische. Ihrer chemischen Zusammensetzung nacb besteht sie 
hauptsachlich und z war bis zu etwa 98 Proc. aus Aetbylacetat, daneben enthalt sie otwa 
2 Proc. Alkohol und kleine Mengcn Wasser. Durch Yariation der Darstellung kann in- 
dessen das Verhaltniss zwischen Alkohol und Aethylaeetat yerschoben werden, ja es scheiut, 
ais oh unter Umstanden durch Nebenreaktionen gleiclizeitig auch noeli andere Aether ent- 
stehcn, wclehe sich durch abweicliendcn Geruch erkennbar machen. Hieryon konimt es, 
dass spec. Gewicht, Siedepunkt und Loslichkeit in Wasser von den yerschiedenen Pliarma- 
kopćien yerschioden angegeben werden:

Austr. Brit. Gall. Germ. Hclv. U-St.
Spec. Gew. bei 15° 0,900 0,900—0,905 0,915 0,900—0,904 0,904 0,893—0,895
Siede-Tcm pcratur 74—76° 73,9—77,8° 72,8° 74—76° 76° ca. 76°
1 Th. 15st sich in ? Th. W asser — 10 Th. 12 Th. — 15 Th. 8 Th.

Das absolut reine Aethylaeetat hat das spec. Gew. 0,899 bei 15°0., es siedet bei 72,8°C. 
und ist loslich in 18 Th. Wasser von 15° C.; anderseits lijsen 28 Th. Essigather =  1 Th. 
Wasser auf. Hieraus ergiebt sich, dass die Angaben der Germ. und Helv. auf ein reines 
Aethylaeetat zutreffen, welches etwa 1 Proc. Aetkylalkohol und kleine Mengen Wasser 
enthalt.

Entziindet yerbrennt der Essigather mit blaugelber, russender Flamme, unter Vcr- 
breitung einos sauren Geruches und Hinterlassung eines sauren liiissigen Rttckstandes Mit 
Alkohol, Aether, Chloroform, fetten und atherischen Oelen ist der Essigather in allen 
Verhiiltnissen mischbar. Ais Ldsungsiiiittcl yerhalt er sich dem Aether ziemlich iihnlich, 
in der organischen Chemie ist er ein beliebtes Ldsungs- und Krystallisationsmittel. (Ldst 
z. B. Morphin und Cantharidin auf.) ,,

Mit der Luft in Beriihrung, niinmt der Essigather, namentlich bei gleichzeitiger 
Gegenwart von Feuchtigkeit, saure Keaktion an, indem er in Essigsaure und Aethylalkohol 
gespalten wird. (Roinigung durch Schuttoln mit Magnesiumkarbonat-j-Wasser s. bei Dar
stellung.) Aetzende Alkalien zersetzen den Essigather, besonders boi Digestionswarme, 
sehr leieht. Aus der Menge des durch die Essigsaure gesiittigtcn Alkalis, lasst sich die 
Menge des Essigiitkers quantitativ bestimmen. Behufs Trennung aus Gemischen mit Chloro
form, Petrolather, Benzin, Schwefelkohlenstoff, schiittelt man den Essigather mit Wasser aus.

JP riifun ff. 1) Man bestimmt das spec. Gewicht, ferner die Siedetemperatur, ausser- 
dem stellt man fest, wie der Geruch ist. Manche Handelssorten riechen nicht wie Essigather, 
sondom mehr wie Birnenather. Triinkt man gutes Filtrirpapier mit etwa 10 ccm Essig
ather, so darf das Papier gegen Ende der freiwilligen Verdunstung des Aethers Geruch 
naeh fremden Aetherarten nicht zeigen. 2) Taucht man in den Aether einen Streifen 
blaues Lackmuspapier, so darf dieses unmittelbar nach dem Eintauchen sich nicht rdthen 
(freie Essigsaure). Beim Abdunsten des Aethers wird das Lackmuspapier auch von nicht 
saurem Essigather roth gefiirbt. Dicse Bothfarbung yerschwindot nach 1—2stiindigem 
Liegen des Papiers an der Luft, wenn nur Essigsaure die Ursache ist; bleibt sie bostehen, 
so sind noch andere Sauren zugegen. 3) Schiittelt man in einem Aethor-Probir-Rohr 10 ccm 
Essigather mit 10 ccm Wasser, so darf das Volumen der wasserigen Sehicht allerhochstens 
auf 11 ccm anwachsen, auderenfalls liegt grobe Verfalschung durch Alkohol vor. Es ist 
wichtig, diese Probe auszufiihren, da das spec. Gewicht des Essigathers auch Mischungen 
von Aether und Alkohol gegeben werden kann. 4) Schichtet man 1 ccm Essigather auf 
1 ccm kone. Schwefelsaure, so darf cine gcfarbtc Zonę nicht auftreten, auderenfalls liegen 
Yerunreinigungen vor, z. B. durch Amylyerbiudungcn oder andere orgauische Stoffe.



A u fb e w a h r u tig .  An einem kiihlen, schattigen Ortc unter den glcirhen Vorsichts- 
massregeln wie der gewohnliche Aether. Ist er im Yerlanfe der Aufbewahrung sauer 
goworden, so wird er durch Schiitteln mit Wasser -(- Magnesiumkarbonat entsiiuert, darauf 
duroli Caleiumchlorid entwiissert und durcli Bcktifikation aus dem Wassorlmde yollkommcn 
wieder hergestellt. Den zum Handverkaufe bestimmten Essigiitker kann man iiber einigen 
Kaliumtartrat-Krystallen (Kalium tartaricum neutrale) aufbewaliren. Jo weniger Feuchtig- 
keit der Essigather enthalt, desto weniger neigt er zum Sauerwerden; Lichtsckutz halt 
die Zersctzung glcicbfalls zuriiek.

A n w e n d u n g .  Die Wirkung ist iiusserlich wie innerlieb etwa die gleicbe wio die 
des Aetbers. Man beuutzt ihn am biiufigsten ais Biecbmittel bei Obnmaehten und krampf- 
artigen Zustiindcn, ais Einreibung gegen rbeumatische und neuralgische Scbmerzen, seltener 
in n e rlie b  an Stelle des xletkers, bei den dort angegebenen KrankkeitszustHnden. Dosis 
5—20 Tropfen unvenniscbt auf Zucker oder in Gelatinekapseln oder iu alkoboliseber 
ŁSsung oder mit Wasser yerdiinnt mebrmals taglich.

Spiritus acetico- aethereus. S p ir i tu s  A e th e ris  ace tie i. S p ir i tu s  anodynus 
v e g e ta b ilis . Genuach aus Aether aceticus 1 Th. und Spiritus (90 Yol. Proc.) 3 Th. Zwock- 
massig iiber einigen Kaliumtartrat-Krystallen aufzubowabren.

Hal sam um  acctic iun  cam p ho ra  tum .

O p o d e l d o c  c u m  A c t h e r  o ii c c t i '
Rp. Saponis stearinici dialysati 10,0

Aetheris acetiei 60,0
Spiritus (90 Yol. Proc.) 50.0
Campłiorae 5,0
Olei Thym i 2,0.

Man lost die kleingeschnittenc Seife in dcm Ge
m isch von Essigilther und Spiritus un ter Er- 
włlrmen auf 50° C. auf, fiigt den K am phor und das 
Thym iandl zu, filtr ir t und  lasst in geeigneten 
Gefiissen erstarren

Kalsamum an tarth riticn m . Sanchkz.
I*p. Saponis stearinici d ialysati 5,0 

Cnmphorae 2,5
M ixturae oleosae-balsamicae 
Spiritus (90 Vol. Proc.) liii 25,0 
A etheris acetiei 30,0.

B er Essigilther wird zugegeben, nachdcm  alle an- 
deren B estandtheilc in LOsung gegangen sind, 
im  iihrigen wird wie bei dem vorigcu verfabren.

SirupuK A etheris a ce tie i.
Rp. Aetheris acetiei 5,0 

Sirupi Sacchari 95,0.

Luftiither von Auo. Soiionk in Berlin gegen Kopfscbmerzen ist oine Mischung 
yon: Essigilther, alkoboliseber Ammoniakflussigkeit und Pfefferminzol (Bisciiorr).

Salubrin. S ch w ed isch e  P a te n t-M e d ic in . Acidi acetiei 2,0, Aetheris acetiei
25,0, Spiritus (90 Vol. Proc.) 50,0, Aqua 23,0. Antiseptisch und blutstillend. Mit Wasser 
yerdiinnt bei Quetschungen, Insektenstichon, Zahnschmerzen, Kheumatismus.

II. Aether diaceticus. Aetlier acetico-aceticns. Acetessigiither (-ester). l)i- 
acetUther. CH„CO. Cir2-C02-C2II,. Mol. Gow. =  130.

Zur Darstellung lost man in 200 g Essigiitlier 20 g mctallisches Natrium unter 
Riickflusskiihlung auf, wobci sieb zunachst Natracetessigatber bildet:

2 CH3C02C2H5 +  2 Na =  CHaCO OH Na C02C„H5 - j -  CJ2H50Na - f  H2

Man destillirt den iibersebiissigen Essigiitker ab und fiigt zu dem Riickstand zunachst 
110 g Essigsaure (von 50 Proc.) und nacb dem Erkalten nocb 100 g Wasser.

CHjCO. OH Na CO„CH3 - f  CH8COaH =  CH3C02 Na - f  OH3CO. OH2COaC2H6

Der sich iiber der wasserigon Fliissigkeit abseheidende Aoetessigester wird rektifioirt, 
die bei 175—185° 0. iibergekenden Antboile sind Acetessigester.

Farblose, obstartig riechende Fliissigkeit, Siedepunkt 182° O., spec. Gewicbt 1,03 bei 
5° C. In Wasser wenig loslieb. Die wasserige Losung wird durch Eiseneblorid rotbyiolett 
gefarbt. Vergl. aueb Urina.

Wird zur Synthese organiseber Verbindungen, z. B. zur Darstellung des Antipyrins 
yerwondet.



Aether anaesthetieus.

Unter diesem Narnen fanden um das Jahr 1850 herum zwei Praparate Verwendung, 
welche Gemische von Chlor-Substitutionsprodukton des Aethylchlorids waren und welche 
man ais A uans A etlier and ais W ig g e k s  A eth er bezeichnete. Heute haben diese 
Praparate nur noch historisches Interesse.

f  Aether hydrochloricus chloratus. Aether anaesthetieus A kan. Aether 
anaesthetieus W ig g e k s . Aether chloratus A kan . Chloro-Aethylchlorid. Ć tli er 
ehlorliydri(|ue cli lorę.

D a rs te llim g . Setzt man cin Gemenge von trocknem Aethylchlorid C.2H5C1 mit 
trocknem Cblorgase dem Sonnenlichte aus, so erfolgt Ohlorirung unter Explosion. Liisst 
man jedoch das Sonnenlieht nur einen Augenblielc einwirken, so unterbleibt die Esplosion, 
dagegen setzt sich nunmehr die Chlorirung aueh im zerstreuten Tagesliehte weiter fort. 
Aus C2Hr)Cl entstehen naeheinandcr: C.iH/Jl.j, C2H3C13 C2H2C1, C2H01S, C2C10.

W ig g e k s  liisst das Aethylchlorid aus 10 Th. 95proc. W eingoist, 20 Th. eng- 
lisc h e r  S chw efelsiiu re  und 12 Th. tro ck n em , fein  zerriobenem  K ocbsalz er- 
zougen. Das Gemisoh von Schwefelsiiure und Weingeist soli, ehe es auf das Cblornatrium 
gegossen wird, eine Woche hindureh gestanden haben. Das bei gelindor Erwarmung ent- 
wickelte Aotliylcblorid wird in eine chlorentwickelnde Mischung aus 22 Th. C h lo r-  
n a tr iu m , 18 Tb. g robem  B ra u n s te in p u lv e r , 50 Th. en g lisch e r S chw efelsiiure 
und 25 Th. Wasser geleitet. Es ist rathsam, die Chlormisehung auf zwei Gefiisse zu ver- 
theilen, so dass der etwa in dem ersten Gefiisse nicht chlorirte Aethylęhloriddampf in dom 
zweiten Ohlorgefass chlorirt wird. Das zweite Ohlorgcfass verbindet man mit einer diinnen 
Kalkmilch, um etwaig entwoiohendes Ohlorgas aufzufangen und unschiidlich zu machem 
Liisst gegen das Ende der Opcration (ehe die Aethylchloriddampfentwiokelung auf bort) 
die Chlorentwickelung nach, so kann ihr durch gelindo Erwarmung mittels einer Elamme 
etwas nachgeholfen worden, die Erwarmung darf jedoch 50° O. nicht iibersteigen. Nach 
beendigter Operation (wenn die Aethylchloriddampfentwickelung aufhort) lasst man erkalten, 
setzt die beiden Kolben mit den Chlormiscbungen in ein Sandbad, yorbindet mittels eines 
glasernen Dampfrohres mit LiEBiG’schem Kiihler und Vorlage und dcstiUirt, so lango noch 
Eliissigkeit ubergeht. In dem Destillat findet sich ais untere Scbicht das Ohloro-Aethyl- 
chlorid, welches mit Wasser gewaschen nun in Aether anaesthetieus yerwandelt wird:

Man giebt das Chloro-Acthylohlorid in eine liohe enge cylindrische Flasche, so dass 
es circa eine 6—10 cm diclce und eine 20—30 cm liohe Scbicht bildet, bodeckt diese mit 
einer 3—5 cm hohen Scbicht Wassor und leitet bis auf den Grund der Chloro-Aethyl- 
ehloridschicht nun langsam Ohlorgas ein. Letztores wird aus einom Kolben entwiekelt, 
welcher mit Sioherheitsrohr yersehon ist, und zwar so lange, ais Chlor von der Fliissigkeit 
in der Yorlage absorbirt wird. Die Absorption unterstiitzt man iibrigens dureb bisweiliges 
Umschiitteln. Helles Tageslicht kann man die erste Stunde der Operation, welche mohrere 
Tage dauert, einwirken lassen, spater darf man nur im Schatten arbeiten. Endlieh wird 
die Fliissigkeit in der Vorlage mit Wasser, Natriumkarbonatlosung und wiederum mit Wasser 
gewaschen, bis dieses sieli frei von Chlor erweist. Durch Kiihlung in Eis bewirkt man 
eine krystallinische Abscheidung etwa entstandenen Anderthalb-Chlorkohlenstoffs (C.2C16) 
und filtrirt durch Baumwollo.

TJif/ensc/iaften  des Aether anaesthetieus. Dieser bildet eine farblose, klare, dem 
Chloroform in Geschmaek und Gerucb nicht unahnliche Fliissigkeit, welche zwischen 110 
bis 140° 0. siedet und ein specifisches Gewieht von 1,55—1,60 aufweist. Luft und Sonnen- 
licht wirken zersetzend unter theilweiser Bildung von Chlorwasserstoff.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach ist os ein Gemenge yerschiedener Chlor- 
substitutionsprodukte des Aethylclilorids, unter denen das Tetraclilor-Aethylchlorid C.>HC15 
yorwiegt.

A u fb e w a h ru tiff .  Neben Chloroform, also mit Yorsicht und unter Absoliluss des 
Tagesliehtes. Hat das Priiparat saure Keaktion, so muss diese durch Waschen mit kaltem 
Wasser beseitigt werden. Ein Zusatz von 2 Proc. absolutem Weingeist hiilt die Zersetzung 
einige Zoit zuriick.

A n w e n d u n g .  Der Aether anaesthetieus ist ein lokales Anastheticum. Er wirkt 
ortlieh reizend und anasthesirend und wird daher iiusserlich gegen Iłheumatismus ange- 
wendet, wo er iibrigens durch Chloroform yollig ersetzt werden kann.



Liniim uitum  anaostho ticun i. L iniinoiitum  a n tirlieu in a ticu m . Lkbert.
Rj). Aetheris anaestbetici lip. Aotberis A rani 3,0

Chloroformu Olei Amygdalarum 25,0
Spiritus (90°/0) [iii 10,0. Olei M enthao piperitac 0,5.

Zum Bepinseln (boi rheum atischen Sebmerzen, Zum Einreiben (boi cliromsehem (.icleiikrheuma- 
K opfkram pf etc.). tismus).

Mail verwechsele dieses Prftparat tibrigens nicht mit A c th e r a n a e s th e tic u s  
Ko n i  a. S. iiber diesen bci Aetlier.

Aether butyricus.
1. Aether butyricus. Buttcrsiture-Aethylśither (oder -ester). Aetkylbutyrat. 

Anauasiither. Iither butyrique. CjHjOg. C.,H6 =  Mol.-Gew. 1 Hi.
JJa rste łlu n g . Dieser von der normalen oder Giihrungsbuttersaure sieli ableitende 

Aether kann nacb /,wei Metboden dargestellt werden.
1) Man misebt 100 Tb. reine 

Buttersaure mit 100 Th. Alkohol 
(95 Proc.) und 50 rl’h. konc. Sehwe- 
felsaure. Man erhitzt die Mischung 
auf 80° C., erbalt sic einige Stun- 
den bei dieser Temperatur und lśisst 
alsdann noch 1 Tag in der Kiilte 
steben. Nacb dieser Zeit gicsst 
man die Fliissigkeit in das 2fache 
Yolumen kaltes Wasser, worauf sieb 
der Aether ais dlige Schicht ab- 
seheidet. Man bebt diese ab, wiisebt 
sie znnachst mit einer dtinnen Na- 
triumkarbonatlosung, sodann mit 
Wasser, entwassert den Aether dar- 

Fig. 1)3. Apparat zur Dnrstellung des Uullcrsllurc-Acthcrs. auf mit gCSCkmolzCnCm Calciumchlo-
A. ChlorwasserstoJfgasentwickler. B. WoULpsche Flascho m it kon- pjd, giesst ihn nach 1—2tiigigem 
cen trirter Sehwefelsiluro zum Troclcnen des Chlorwasserstoffs. , . . , .
C. Gefiiss. die Ldsung der Siiure in Weingoist cnthaltcnd. D. Cle- S tC ken  ab Und re k tltiC ir t .
fUss mit Wasser zum Auffangen des iiberflussigon Chlorwasser- r>\ r,, q a_.SAO pstoffgases. -J  ui mu aur ou nu u.

warmgehaltones Gemisch ans 100Tb. 
Buttersaure und 60 Th. 95 proc. Weingeist leitot man einen ankaltenden Stroni troeknen 
Ohlorwasserstoff bis zum Ueberschuss, stellt einen Tag bindurch an einein lauwarmen Ortc 
bei Seite, durekschiittelt dann die Fliissigkeit mit Wasser und Natriumkarbonatlćisuiig, liisst 
den Aetlier absetzen, wiisebt ihn mit Wasser, entwiissert ihn durck (Jaloiuinclilorid und 
roctiflcirt. ihn durch einmalige Destillation. 100 Tb. Buttersaure geben 120—130 Th.
11 u ttersaureatber.

E ig e n sc h a fte n . Der reine Buttersaurc-Aetber bildet eine farblose, leiebt boweg- 
licbc, brennend sebmeekende, in Wasser wenig ldsliehe, mit Weingeist in allen Verliillt- 
nissen iniscbbare, leieht entziindliche Fliissigkeit, in verdiinntem Zustande von ananas- 
artigem Geruche. Spec. Gew. bei 15° C. =  0,900, Siedepunkt 121° C. Yerschieden von 
diesem Buttersaure-Aether ist der „ B u tte r i i th e r  des H a n d e ls“ s. w. u.

A u fb e w n h r u n g .  Vor Licbt geschiitzt an einein kiililen Orte, wie Essigatker. 
Der Aetlier ist entziindlich!

A n w e n d u n g .  Mit der 8—lOfachen Mcnge Weingeist verdiinnt ais Ananasessenz 
zum Aromatisiren von Konfituren und zur Herstellung von Frucbtessenzen, auck von 
kiinstliohem Rum.

II. Aether butyrinus. Butteriither des Handols. Ist. oin billigerer Ersatz des 
Buttersaureiithers.



D a rs te llu n g . 1 kg trockene, kleingeschnittene B u tte rse ife  wird in einer Retorto 
mit 1 kg 90procentigem W e in g e is t  iibergossen und so lange digerirt, bis Losung erfolgt. 
Nachdem das etwa liierbei Ueberdestillirte in die Retortę zuriickgegossen ist, setzt mim 
ein Gemisch aus 1 kg e n g lis e b e r  S ch w efe lsau re  und 2 kg Weingeist liinzu und 
destillirt 3 kg oder soviel ab, bis das Destillat anfangt durch Schwefligsaure verunreinigt 
zu wcrden. Das Destillat yersetzt man unter Umschiitteln mit 20,0 g N a tr iu m k a rb o n a t 
und 20,0 g B le isu p e ro sy d , stellt es einen Tag bei Seite, filtrirt und rektiflcirt es in 
einer Retorte aus dem Sandbade.

Dieses Prśiparat ist eine alkoholischc Auflosung der Aethylather yerschiedener Fett- 
sauren. Neben Buttersaureilthylather sind nocli yorhanden die Aether der Gapron-, Caprin- 
und Caprylsanre, welche in alkoholiseher Losung gleichfalls ananasartigen Geruch und 
Gesehmack haben und die Eigenschaften des Buttersaureathylathers eher yerbessern, nicht 
verschleehtern. Die im Destillations-Rttckstande verbleibenden Fettsauren werden durch 
Waschen mit Wasser von Schwefelsaure und den Salzen befreit, darauf durch Behandeln 
mit Natriumkarbonatlosung in Seife iibergefiihrt.

1’ine-npple-ale der Englander ist eine mit Ananas-Essenz aromatisirte Oitronensaure- 
Limonade.

E ssen tia  a iian a tica .
A n a n a s - E s s e n z  la- P i n e - a p p l e - o i l .

Rp. Aetheris butyrici 10,0
Spiritus (90 Vol. Proc.) 100,0
Tincturae C itri e cortice recente 
Tinct. A urantii e cortice recente aa  1,0 
Aquae Rosae 20,0.

Ffir 1 L iter Liraouade geniigen 15—20 Tropfen. 
Die Limonade soli n u r einige Tage aufbewahrt 
werden.

Ananas-Kssonz I I .
Rp. A etheris butyrini 15,0

Spiritus (90 Vol. Proc.) 100,0
Tincturae Citri o cortice recente 
Tinct. A urantii e cortice recente aa 1,0 
Aquae Aurantii florum 
Aquac Itosae aa 25,0.

I I I .  E infaclie A nanas-E ssenz.
Rp. Aetheris butyrici 100,0 

Spiritus (90 Vol. P ro c )
Aquae dcstillatae iia 450,0.

Ucber die Zusammensetzung der Fruchtarome s. Aether yalerianicus.

Aether cocoinus.

Aether cocoinus. Aether cocinicus. Cognaciither. Cocosiither. Kokosiither.
Wird ais Aroma des kiinstlichen Cognaes gebraucht.

Unter „Cognac-Essenz“ yersteht man eigentlich die alkoholische Losung des Wein- 
befe-Oels (Drusenols), welehes Aethylather und Isoamylather der Caprinsaure (auch geringere 
Mengen des gleiehen Aethers der Caprylsanre und Buttersaure) enthalt. Ein ahnliches Aroma 
geben in starlc yerdiinnter alkoholiseher Losung die Aethylather der im Kokosfett ent- 
haltenen Eettsauren.

D a rs te llu n g . 1 kg K okosnusso l (Kokosbuttor, das fette Oel des Nusskornes 
der Gocos nucifcra L i n n .) wird mit 650,0 g A e tz n a tro n la u g e  von 1,14 spec. Gew. im 
Wasserbade digerirt, bis yollige Yerseifung eingetreten ist. Die noch warrne Masse wird 
naeh dem Yerdiinnen mit einem fiinffaohen Volum warmen Wassers unter Umruhren mit 
soyiel ro h e r  S a lz sau re  (230,0—250,0 g) yersetzt, ais zur yfilligen Absehcidung der Eett- 
siiuren erforderRch ist. Die auf der Oberflaehe angesammelten E e tts a u re n  werden ge- 
sammelt, bei gelinder Wannę in der H a lf te  ihres Gewichts 95—98proe. W e in g e is t 
gelost und wie bei Darstellung des Buttersaureathers durch die 30—40° C. warrne Losung 
ein Strom tro c k u e r  G h lo rw asse rs to ff geleitet, bis die Fliissigkcit mit diesem Gase 
gesattigt ist. Dann liisst man im wohl yerstopften Geiasse einen Tag an einem lauwarmen 
Orte stehen, giebt ein gleiches Volum W asse r dazu, heht die olartige Sehicht ab, schiittelt 
sio zunachst mit yerdiinnter N a tr iu m k a rb o n a tlo su n g , dann einige Małe mit Wasser 
aus, sondert sie sorgfiłltig vom Wasser, yermischt sie mit 1/B ihres Yolums Weingeist und 
hewahrt sie in gut yerkorkten Flaschen auf. 
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Man kann den Kokosatker aucli in aknlicker Weise wic den A e tk e r  b u ty r in u s  
(S. 177) bereiten.

Essentia Cognaccnsis. C ognac-E ssenz . Zur Darstellung eines cognacahnlichen 
Getrankes: Aetker eocolnus 100,0, Aetlier aceticus 100,0, Tinctura Yanillae 1,0, Tinctura 
Gallarum 15,0, Aqua florum Aurantii 250,0, Spiritus (90 Yol. Proc.) 2000,0.

Aether formicicus.
Aetlier formicicus. Aether formicus. Ameisensilure - Aethylilther. Aetliyl- 

fonuiat. Ameiseuiitlier. ltiunather. Zuekeriltlier. HCO.>. C.,1I5. Mol. Gew. =  74.
Man untersekeidet im Handel ein tecknisclies Produkt, welches meist ais Rumatker 

bezeieknet wird, und das reinc Praparat, welekes ais reiner Ameisensaure-Aethylather be- 
zeichnet wird.

D a rs te llu n g . a) Des reinen Acthylformiates. 1) Bei der Darstellung des Ckloro- 
forms durck Einwirkung von Natronlauge auf Ckloralkydrat erkalt man ais Nebenprodukt

NatriumfoTmiat. Dioses wird im 
Wasserbade entwiłssert. — 100 Tb. 
des ontwiissorten Natriumformiates 
werden in einer Retorto mit einem 
kalton Gemisck aus 85 Tk. Weingeist 
(90 Vol. Proc.) und 150 Tk. konc. 
Sckwefels&ure ttbergossen und die 
Misckung nack guter Vertkeilung 
aus einem zuniielist auf etwa 00°C., 
gegen das Ende der Destillation auf 
etwa 75° C. gckcizten Wasserbade 
bei sek r g u te r  Kiihlung abdestil- 
lirt. Das Destillat, dessen Menge 
etwa 115 Tk. betragt, wird durck 
Sckiltteln mit Magnesiumkarbonat 
entsauert, alsdann flltrirt, durch go- 
schmolzenes Calciumcklorid von Al
kohol und Wasser befreit, sekliess- 

licli aus dem Wasserbade rektificirt. 2) In einen gerilumigen Kolben, welcker mit einem 
ltttckflussktihler verbunden ist, bringt man 4 Tk. sirupdickes Glycerin, 1 Th. krystallisirte 
Oxalsilure und 1 Tk. Weingeist von 95 Vol. Proc. Bei gelindem Erwiirmen tritt lebkafte 
Gasentwicklung ein, die Oxalsaure spaltet siek in Koklensaure und Ameisensaure. Das 
Glycerin wird dabei nickt verandert. Die gebildete Ameisensaure verbindet siek mit dem 
vorkandenen Aetliylalkokol zu Aethylformiat. — Wenn bei anhaltendem Erwiirmen die 
Entwieklung der Koklensaure naeklasst, so ftigt man wiederum 1 Tk. kryst. Osalsaure und 
1 Tk. Weingeist kinzu, erwarmt von Neuem bis die Entwieklung der Koklensaure wieder 
nackliisst. Man setzt nun noek zweimal je 1 Tk. Oxalsaure und Weingeist kinzu, bis also 
auf 4 Tk. Glycerin je 4 Tk. kryst. Oxalsaure und Weingeist yerbrauckt worden sind. Naeli 
beendigter Koklonsaure-Entwickelung kekrt man den Kukler um und destillirt das ge
bildete Aethylformiat ab. Das Destillat wird wie suk 1 durck Magnesiumkarbonat ent- 
sauort, alsdann durck Calciumcklorid von Wasser und Alkohol befreit, sckliesslieh aus dem 
Wasserbade bei etwa 60 °C. rektificirt.

b) Des techniseken Rum-Aetkers. Nack Wohlkb.
In oine sehr geriiumige kupferne (oder bleierne) Destillirblaso, welche mindestens 

10 Mai mehr Itauminhalt kat, ais das Yolum der einzutragenden Substanzen betragt, 
werden 110 Th. g ro b g o p u lv o r to r  B ra u n s te in , 45 Th. k a lte s  W asser und 80 Th. 
Kartoffolstiirko eingotragen und durch Umriihren gemischt. Nach dem Aufsetzen des 
Helmes und Yerbindung desselben mit guter Kfihhrorrichtung und Yorlage, und nach

Fig. 34. A. (Jhlorwasserstoffentwickoler. li. S c h w e f e l s i i u r e g e f i i H S

łsiim Trooknen des C-hloi*wassorstoff8. G. W cingeistigo Fottsiiuic- 
losung. D. Wasscrgofiiss.



sorgfiiltiger Lutirung der Fugen giesst man durch den Tubus der Destillirblase ein kaltes 
Gemisch aus 90 Tli. engliscber Schwefelsaure und 55 Th. OOproc. Weingeist. Es wird 
liun nach dom Yerschluss des Tubus gehoizt, unter nur allmilhlich vermelirter Feuerung, 
bis die Destillation beginnt, dann wird abor sofort die Feuerung beseitigt oder auf ein 
Minimum beschrankt, indem die in der Blase eintretonde Reaktion soviel Warmo erzeugt, 
ais zunachst zur Destillation erfordcrlicb ist. Spiiter, wenn die Destillation nachliisst, wird 
sio wieder duroli Hoizung bofordert. Die Heizung mit Wasserdampf lasst sieli naturlich 
beąuemer rogeln. Es werden 60—62 Th. Destillat im ganzon gcsammelt. jodoch ist es 
zweckmassig, die orston iibergehenden 2—3 Th. fiir sioh aufzufangen, da sie oft mchr 
Weingeist ais Ameisensaure-Aether entlialten, ebenso die zuletzt iibergehenden 6 Th. fiir 
sioh zu sammeln, insofern sio namlich sebr wasserreioli sind. Durch Roktifikation kann 
man aus diosen Destillatsfraktionon den Aether sammeln. Die in der Mitte der Destillations- 
operation gesammolten 51—53 Th. Iiilden den Rumatber des Handels. Roagirt der Aether 
sauer, so ontsauert man mit Magnesiumkarbonat, lasst absetzen, dekantbirt oder filtrirt,. 
Magnesiumformiat ist in Weingeist oder Ameisenatber nicht loslich.

JS igenscha ften  des re in en  A e th y lfo rm ia ts . Farblose, leiclit. fliichtige u n d le ic h t 
en tz tin d lich o , nach Arak riecliende, neutrale, boi 54—55° C. siedende Flussigkeit in ca. 
10 Th. Wasser loslich. .Spec. Gew. =  0,937. Mit Weingeist und Aether in jedom Yer- 
haltniss mischhar. Gcgen aminoniakalische SilbernitratlSsung yerhiilt es sieli wie Ameisen- 
sauie. — Hat der Aether saure Reaktion angenommen, die aber scine Verwendung ais 
Rum-Aroma nicht hindert, so kann er durch Magnesiumkarbonat entsauert werden.

A u fb e w a h r u n g .  Unter den niimlichen Vorsichtsinassrcgeln wic Aether.
A n w e n d u n g .  Der reine Amcisensiiure-Aotkylather hindert in Dampfform die Ent- 

wiclcelung von Bakterienkulturen, weil er in Verdlinnung mit fcnchtcr Luft in Aineisen- 
sśiure und Aethylalkohol gespalten wird. Er verursacht hcim Einathmen keinerlei Un- 
beąuemlichkeiten, yielmehr sollon Kehlkopfkatarrhe und Rachenkatarrhe auffallend giinstig 
beeiuflusst werden. A eu sse rlich  ais reizende Einreibung. Der Aether bildet sich ttbrigens 
stets im Spiritus Formicarum. — In der synthetischen Chemie viel gebrauchtes Reagens. 
— Das teehnische Priiparat zur Herstcllung von kiinstlichen Arak- und Rum-Essenzen.

A rakessenz.
Ilp. Vanillne concisae 2,0

Ilerbao Thcae Pecco 50,0
Catechu pulverati 10,0
Olei Florom  A urantii G uttas 2 
Aceti p3rrolignosi rectificati 50,0
A etheris formicici 100,0
S piritus A etheris nitrosi erudi 10,0 
Spiritus (90 °|0) 350,0.

8 Tage lang zu m aceriren, dann zu koliren und 
zu filtriren. 20,0—25,0 zu einem L iter 55proccn- 
tigem W eingeist geben kiinstlichen Arak (Spiri
tus Oryzae).

Kuincssonz.
ltp . Vanillae concisae ' 2,5

Olei Jtusci 10,0
Radicis Tofmentillae concisne 20,0
Florum  Cassiae contusorum 2,5
Fuliginis splendentis pulveratae 15,0 
Salis culinaris 25,0
Acłlieris formicici 100,0
Spiritus Aetheris nitrosi 15,0
Spiritus (90 °/0) 500,0
Tineturae Sacchari tosti 50,0.

8 Tage lang zu maceriren, dann zu filtriren.
15,0—20,0 geben m it 1 L iter 53 bis 55proc. Wein

geist kunstlielien Rum.

Aether fumaricus.

I. Aether fumaricus. Fumarsiiurc-Aetliylilther. Fnmariitlier. C.1H20 4(C2Hr,)2. 
Mol. Gew. =  172.

D a rs te llu n g . Man liist 10 Th. Fumarsaure in 15 Th. Weingeist von 96—98 Proc. 
und leitet in die auf 40—50 °C. erwiirmte Losung trockenes Salzsiiuregas bis zur Sattigung 
ein. Nach 24sttindigem Stehen schiittelt man die Flussigkeit mit dem gleiehen Volum 
Wasser durch, trennt die sich absetzende Aetherschicht (welche specifisch schwerer ist ais 
Wasser) ab, scliiit.telt diese mit Natriumkarbonatlosung, hierauf nocbmals mit Wasser und 
rektificirt den Aether durch Destillation. Man fiingt die bei 200—2200 C. siedenden An- 
theile auf.

Angenehm atherartig rieehende Flussigkeit, Sicdep. 218°C., welche kiinstlichen 
Fruchtessenzen in geringer Menge zugesetzt wird.
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II. Acitlum fumaricum. Fumarsiiure. € ,» ,(),. Mol. Ge w. =  116. Im islHndischen 
Moose, in yerschiedenen Schwammen (Agaricus pipcratus, Boletus pseudo-igniarius u. a.), 
im Kraute von Glaucium luteum, Corydalis bulbosa mul Fumaria officinalis enthalten.

Zur Darstellung fallt man aus dem Safte oder dem wassrigen Auszuge des Kraut.es 
von Fumaria officinalis die Saure durch Zugabe von Bleiaeet.at ais fumarsaures Blei, wclelies 
dureli Krystallisation aus siedendem Wasser gereinigt wini. Man verthcilt es alsdann in 
Wasser, zorsetzt es unter Erwarmen dureli Eiuleiten von Schwefelwasserstoff, filtrirt und 
dampft das Filtrat zur Krystallisation ein. Kunstlicli kann die Fumarsaure erlialten werden 
durch Erhitzen der Aepfelsaure auf 150° C.

Farhlosc Prismen, Nadelu oder Bliltter, hci 200°C. olme zu schmelzcn, fast unzersetzt 
sublimirend.

Aether nitrosus.

Unter „A e th e r n itro su s  “ ist das A e th y ln i t r i t ,  C2H5N03, d. i. der Salpctrigsfiure- 
Aethylcster zu rerstehen. Dieser findct in reinem Zustande therapeutische Yerwendung 
nieht, dagegen werden alkoholische Priiparate medieinisch verwendet, welche mehr oder 
weniger Aethylnitrat gelfist enthalten.

I. f  Aethyium nitrosum. Aether nitrosus. Aethylnitrit. Salpetrigsilure- 
Aethyliitlier (ester). N02C.,H8. Mol.-Gew.=75. Wird in reinem Zustande durch Destillation 
einer Losung von Natriumnitrit mit Alkohol und passend yerdunntcr Schwefelsaure in den 
weiter unten von der U-St. angegebenen Verhaltnissen erlialten. Farblose, bei 16°C. siedende 
Flussigkeit von apfelartigem Geruch, in 50 Th. Wasser loslieh. Spec. Gew. 0,947. Wird 
ais solches medieinisch nieht verwendet, iudessen besteht der im englischen und amerika- 
nischen Handel yorkommende Spiritus Aetheris nitrosi concentrahis oder Concentrated 
sweet spirit of nitre ungefH.hr aus reinem Aethylnitrit. — In saurer Losung reagirt es 
auf Eisenoxydulsalze und aromatische Aminę wie salpetrige Saure (erzeugt z. B. Diazover- 
bindungen). Durch Jodwasscrstoff in saurer Losung wird es zu Stickoxyd reducirt:

a) 02H6N0.. + 11,0 =  G,H50H +  HNO,. b) UNO, -|- H.J =  J  +  H.,0 +  NO.
Die ais Spiritus Aetheris nitrosi von den Phannakopoen aufgenommenen Praparate 

werden meist durch Destillation von Weingeist mit Salpctcrsaurc dargestellt. Sie stellen 
im wesentlichen alkoholische Losungen von Aethylnitrit dar, enthalten aber ausserdem 
noch Oxydationsprodukte des Alkohols. Ihre nahere Zusammensetzung ist je nach der vor- 
geschiiebenen Bereitungsweise verschieden.

II. Spiritus Aetheris nitrosi. (Brit. Gcrm. Helv. U-St.) Spiritus nitrieo- 
aetliereus. Spiritus Ni tri dulcis. Salpeteriltlierweingeist. Versusst.er Salpetergeist. 
Spirit of Nitrous Ethcr.

A. Germ. Man schichtot 5 Tli. Weingeist (Spec. Gew. 0,832) in einem offonen 
Cylinder yorsichtig iiber 3 Th. Salpetersaure (Spec. Gow. 1,153) und stellt das lose be- 
deckte Gefass zwei Tago an einem kiihlen Orte bei Seite. Nach dieser Zeit ist in gefalir- 
loser Weise Mischung beider Flussigkeiten erfolgt. und auch schon ein kleiner Theil des 
Alkohols zu Aldehyd oxydirt. — Man bringt dio Mischung in eine Glasretorte und destillirt 
aus dem Wasserbade mit angesohlossenem LiEBiG’schen Kiihler unter sorgfiiltiger Kiihlung 
in eine Yorlage, welche 5 Th. Weingeist (Spec. Gew. 0,832) enthalt. Man destillirt, so 
lange noch etwas iibergeht, bricht die Destillation aber ab, sobald braune Dampfe in der 
Retorte auftreten. — Das Destillat wird mit soviel gebrannter Magnesia (Mg O) yersetzt, 
bis es blaues Laclcmuspapier nieht mehr rOthet, 24 Stunden lang unter gelegontlichem 
Umschiitteln iiber dieser stehen golassen, darni filtrirt man es und rektificirt es aus dom 
Wasserbade unter anfanglich massiger Erwiirmung aber guter Kiihlung. Es werden 8 Tli. 
abdestillirt.

Die Destillation fiihrt man zweckmiissig nieht aus dem Dampfapparate solbst aus, 
weil dieser boim Springen der Retorto durch die ausfliessende Salpetersaure beschHdigt 
werden wiirdo, sondern man benutzt zweckmiissig eine aus verzinntem Eisen- oder Kupfer- 
blech hergestellte Wasserkapelle oder man extemporirt im Wasserbad aus einem griisseren 
Topfo z. B. aus Gusseisen. (S. Fig. 35—37.)



Klarę, farbloso oder schwach gelbliche Fliissigkcit von atherischem, apfelartigem 
Geruch, mit Wasser klar mischbar. Spec. Gew. 0,840—0,850. Beim Vermischen mit einer 
konc. Losung yon Ferrosulfat in Salzsiiure erfolgt Braunfarbung der Fliissigkeit. Im Ver- 
laufe der Aufbewahrung nimmt sio saure Reaktion an; man entsauert sie alsdann durch 
gebrannte Magnesia und rektilicirt sie nochmals. Germ. begrenzt den Sauregehalt: 100 ccm 
diirfen nach Żusatz von drei Tropfen Nbrmal-Kalilaugc nicht mehr sauor reagiren. — Das 
Praparat ist im wesentlichon eine alkoholische Auflosung yon Aethylnitrit, daneben enthalt 
es Aldehyd und Aethylacetat.

B. IIelv. 12 Th. Weingeist (Spec. Gew. 0,812—0,816) werden mit 8 Th. roher 
Salpetersaurel) (Yorsicht beim Mischen!) aus einer Retortę im Wasserbade destillirt, bis

Fig. 36. Wasserkapelle m it Retorto und 
Wasser im Rurcłisclinitt. ł/0 Grosse des 

Durchmossers.

10 Th. ubordestillirt sind. Das Destillat wird mit Magnesiumkarbonat entsauert, dann 
abgegossen oder abfiltrirt und aus dem Wasserbade rektilicirt.

Farblose oder schwach gelbliche Fliissigkeit, urspriinglich von neutraler Reaktion. 
Spec. Gew. 0,845—0,855. Bogrenzung des Siiuregehaltes wie bei Germ. Bestandtheile wie 
bei Germ., aber in anderen Verhałtnissen.

C. Brit. Zu 1000 ccm Weingeist (Spec. Gew. 0,884) misclit man allmiihlich 100 ccm 
konc. SchwofeMure, alsdann noch yorsichtig 125 ccm Salpetersaure (Spec. Gew. 1,42); 
diose Mischung giesst man in oine tubulirte Retorto, welche 100 g diinnen Kupferdraht 
enthalt, setzt in den Tubus ein Thcrmomoter ein und yerbindet dio Retortę mit einem 
LiEBiG’schon Kuhler,' kuhlt auch die Vorlago durch Eis gut ab. Man legt 1000 ccm Al
kohol (90 Proc.) vor und destillirt 600 ccm aus dem Wasserbade ab 
mit der Vorsicht, dass die Temperatur nicht uber 82,2° O. hinaus- 
geht. Hierauf liisst man den Retortoninhalt erkalten, und wenn dies 
geschehen ist, giesst man in die Retorte nochmals 25 ccm Salpeter- 
siiure und destillirt nochmals 100 ccm ab, so dass der Gosammt- 
inhalt der Vorlago — 1700 ccm betrilgt. Man misclit dieses Destil
lat mit 1000 ccm Weingeist (Spec. Gew. 0,834) oder soviel, dass dio 
Mischung den vorgeschriebenen Gehalt an Aethylnitrit hat, 2,0 Proc.
Entsauerung lindet nicht statt. — Farblose oder gelbliche Fliissig- 
keit. Spec. Gew. 0,838-0,842.

D. U-St. Man bringt eine Losung von 770 g- Natriumnitrit 
in 1000 ccm Wasser in einen passenden Destillationskolben, welcher 
mit einem LiBBlG’schen Kuhler verbuuden ist, fiigt 550 ccm Weingeist 
(Spec. Gew. 0,816) hinzu, misclit und lasst mittels eines in den 
Destillationskolben gasdicht eingosetzten Hahntrichters eine Mischung aus 520 g konc. 
Schwefelsiiure und 1000 ccm Wasser zufliessen. Die Destillation beginnt schon ohne be- 
sondere Erwarmung und wird unter miissiger Heizung aus dem Wasserbade zu Ende ge- 
fuhrt. Der Kuhler ist mit eiskaltem Wasser, die Vorlage durch eine Mischung von grób 
zerstossenem Eis und Kocbsalz zu kuhlen. Man wascht das atherische Destillat zunachst 
mit 100 ccm e isk a ltem  Wasser, dann hebt man die Aotherschicht ab und wascht sie 
mit 100 ccm eiskaltem Wasser, in welchem 10 g kryst. Natriumkarbonat gelfist sind. Man 
trennt die Aetlierschicht sorgfaltig vom Wasser, entwassert sie durch Macoration in go- 
schlossener Flascho mit 30 g scharfgegluhtom Kaliumkarbonat und filtrirt sie alsdann 
durch einen Wattobausch in eine Flasche, welche 2000 ccm Weingeist (Spec. Gew. 0,816)

Ł) IIelv. hat im Text rohe Salpetersaure nicht aufgenommen. Es wird indesson eine 
solche von 1,38—1,40 Spec. Gew. anzuwendon sein.

Fig. 37. Mancliette der 
W asserkapelle.

]ł’ig. 35. Aeussore Ansiclit einer Was
serkapelle. */c GrOsse d. Rurchmcssers.



enthalt und dereń Gewicht (Flasche und Weingoist) vorher festgestellt worden ist. Man 
erfahrt nach der Filtration durch nochmalige Wiigung das Gewicht dos im Alkohol ge- 
lósten Aethylnitrits und giebt hiorauf noch soviel Weingeist zu, dass das Gesammtgewicht 
der Flussigkeit das 22faclio des goldsten Aethylnitrits bctragt.

Farblose oder schwaeh gelbliehe Flussigkeit,. Spec. Gew. ca. 0,820.
JPriifułuj. Nur die Brit. und U-St. lassen eine Bestimmung des Aethylnitritgehaltes 

yornehmcu und zwar durch Einwirkung von Kaliumjodid und Schwefelsiiure im Azotometer. 
1 Mol. NO entspricht == 1 Mol. C2H5N0... 1 ccm NO wiegt boi 0° T. und 760 mm B =
0,0013426 g und entspricht =  0,0033565 g GJfftNO.,. .

Brit. verlangt: 5 ccm des frischbereitcten Priiparates sollen bei 15,5° O. und 760 mm B. 
31,25—35,0 ccm Stickoxyd geben. Liingere Zeit aufbewahrte Praparate sollen noch 25 ccm 
Stickozyd geben. Dics entspricht cinem Gehalt von 2,5 bez. 1,85 Proc. Aethylnitrit. U-St. 
verlangt: 5 ccm des Priiparates sollen bei mittlerer Temperatur (25° C.) nicht weniger ais 
55 ccm Stickoxyd geben, was rund cinem Gehalt von 4 Proc. Aethylnitrit entspricht.

A u fb e w a .h r  un g . In kleinen, vollig gefullten Gefasscn, zweckmiissig vor Licht ge- 
sehiitzt. Im Yerlaufe der Aufbcwahrung nimmt das Praparat stets saure Beaktion an. 
Man kann die Sauerung yerhindern, indem man es iiber Magnesiumkarbonat oder besser 
iiber einigen Krystallen von neutralem Kaliumtartrat aufbewahrt. Stark saure Praparate 
sind durch gebrannte oder kohlensaure Magnesia zu entsiiuern und nochmals zu rekti- 
fleiren.

A n w e n d u n g .  Der versiisste Salpetergeist wird gelegentlich ais Geschmaclckorrigens 
zu Mixturen und Tropfen zugesetzt. Man hiilt ihn fur cin Diureticum und setzt ihn be- 
sonders Mischungen des Copaiyabalsams zu, wo es zugleich ais Diureticum und ais Geschmacks- 
korrigens dient. A eu sse rlich  in Gurgelwassern bei aphthosen und anginischen Affek- 
tionen. T ech n isch  ais Bestandthcil von Essenzen fur Fabrikation von Spirituosen.

Der Arzt yermeide es, den yersussten Salpetergeist mit Antipyrin, Kaliumjodid, 
Kaliumbromid (itberhaupt mit Jodiden oder Bromiden), sowie mit Kalomel zugleich zu 
yerordnen.

III. Spiritus Aetheris nitrosi crudus. Spiritus Nitri dulcis crudus. IŁoher 
yersilsster Salpetergeist. Dient ais Aroma zur Darsellung von Bum, Nordhauser, Korn und 
Franzbranntwein. Die Bereitung ist dieselbe, wie sio vom Spiritus Aetheris nitrosi an- 
gegeben ist, nur fiillt eine Entsauerung und Eektifikation des Destillates fort.

Der rohe yersusste Salpetergeist ist von saurer Beaktion, nach einiger Zeit der Auf- 
bewahrung gelblich und enthalt Blausliure. Er wird nur in kleinen Mengcn ais Aroma 
yerwendet.

NordliaiiMcr-Korn-EHMenz.

Kp. A etheris acetici
S piritus A etheris nitrosi crudi aa 100,0 
Aceti pyro-lignosi rectificati 10,0
Spiritus (90 °/0) •10,0 .

Hp. A etheris aeetiei
Spiritus A etheris n itrosi crudi 
Spiritus (90 °/0)
Olei Jun ipcri fructus

900.0
200.0
150,0

2 ,0.

10,0 g auf 9 L iter 55—GOprocentigeu W eingeist 
geben F ranzbranutw ein .

l ł/2 Theilc der Essenz m it 1000 Theilen 40proc. 
reinem  W eingeist gem iseht geben Nordhiluser- 
Korn-Branntw ein.

II.
Itp . Spiritus A etheris nitrosi crudi 100,0

50.0
10.0 
15,0 
50,0.

Kum -Essonz.

Tincturao aroinaticae 
Aetheris acetici 
Acidi tannici 
Spiritus (90 °/0)

Up. Spiritus A etheris nitrosi crudi 
T incturao Vanillae 
Tincturao Gallarum 
Aceti pyroliguosi rectificati 
T incturao Sacchari tosti 
Spiritus Vini i

100,0
10,0
G0,0
50,0

10,0 g auf circa 2,5 L iter 55—GO; 
W eingoist geben Franzbranntw ein. 
scliung ist der yorigen yorzuziehen.

•GOproe. reinen 
in. Diese Mi-

Circa 10,0 g auf 1 L iter 50proe. Weingeist.
iui 150,0.



Aether pelargonicus.

Aether pelargonicus. Pelargonsaure-Aether. Pclnrgonsiiure -Aethyliither 
(-ester). Weinatlier.C8H17CO„. C.21I5. Mol. G cw .=  186.

Die z nr Darstellung dieses Aethers erforderliche Pelargonsaure gcwinnt man dureh 
Oxydation des Rautenoles (von Ruta graveolens L.) mittelst Salpetersaure. Ras Rautenol

enthiilt ais Haupthcstandthcil Methylnonylketon C O > aus welchem dureh Oxydation

mit Salpetersaure Essigsaure und Pelargonsaure cntstehen: CH.,. CO . C9H19 —|— 8 O =  C2H,0„ 
-|- C8H17COaH.

D a rs te llu n g . In einem mit Riickflusskuhler yerbundenen Kolben kocht man 10 Th. 
Rautenol mit 30 Th. 6—7 proc. Salpetersaure (Spec. Gew. =  1,035—1,040). Sobald die Ein- 
wirkung zu stiirmisch wird, entfernt man die Flamme, setzt abcr die Wiirmoznfuhr fort, 
wenn die Einwirkung trager wird. Dies Erhitzen setzt man fort, bis eino Einwirkung 
d<;r Salpetersaure niclit mehr stattfindet. Man liisst erkalten, hebt die dligc Schicht ab, 
wiischt sic zuniichst in AYasser, und durchschiittelt sio alsdaun mit Kalilauge im Ueber- 
schuss. Man verdiinnt mit etwas Wasser, filtrirt dureh ein geniisstes Eiltcr und zersetzt 
das Filtrat mit verdiinnter Salzsaure. Die vorher an das Kali gebunden geweseue Pelar
gonsaure scheidct sich zuletzt ais dlige Schicht ab, welche dureh Waschen mit Wasser ge- 
reinigt wird.

100 Th. dieser Pelargonsaure werden in 33 Th. absolutem Alkohol unter Erwarmen 
geldst, alsdann Ieitet man in die auf 50—60°C. zu haltende Losung dureh Schwefelsaure ge- 
trocknetes Ohlorwasserstoffgas bis zur Sattigung ein und liisst einige Tagc gut yerschlossen 
stehen. Man sehiittelt alsdann die freic Salzsaure mit Wasser aus, beendet die Entsauerung 
dureh Ausschutteln mit Sodalosung. Man wiischt nochmals mit Wasser, trennt im Scheide- 
triohter, beseitigt die letzten Spuren Wasser dureh Eintragen von geschmolzenem Calcium- 
chlorid und filtrirt, oder man reiuigt 'den Aether dureh Destillation (am besten im luft- 
verdiinnten Rauinc).

Statt des Rautenoles kann man auch reine Oelsaure in gleichcr AVeise mit Salpetcr- 
siiure oxydiren und wic angegeben weiter behandeln; man erhiilt dann eincn iiknlieh 
rieehenden Aether, weil die Aether der hoheren Eettsauren und Oelgauren einander im 
Oeruche sehr ahnlich sind.

E ig e n sc h a fte n . Farblose, angenehm nach Quitten und Cognac riechende Fliissig- 
keit. Spec. Gew. 0,86. Siedep. 227—228° C.

Der Pelargonsaure-Aether des Handels wird mit ’/5 Gewieht absolutem Weingeist 
vermiseht yorrathig geh;ilten.

(jnittenessciiz. C ognae-E ssenz. Pclargonsaure-Aethylather 1 Th., Weingeist 20Th.

Aether valerianicus.
I. Aethylum valerianicum. Aether valerianicus. Valeriansiiure-Aethylilther. 

Aethylyalerianat. Baldrianather. Ohstiither. Cr,II,|0._,. C3Hr>. Mol. Gew. =  130.
D a rs te llu n g . Man entwiissert valeriansaures Natrium zuniichst dureh Austrocknen 

boi 30—40°C., spiiter yollstandig im Wasserbade bez. Luftbade und zerreibt es zu grobem 
Pulver.

100 Th. dieses entwiisserten Natriumvalerianates werden in einen Destillirkolben 
oder in eine Retorte gebracht und mit einer erkalteten Mischung aus 85 Th. kone. Schwefel- 
siiure und 50 Th. Weingeist (Spec. Gew. == 0,817) iibergossen. Man destillirt aus einem 
Sandbade mit yorgelegtem Kiihler. Das Destillat wird mit einem gleichen Yolumen Wasser, 
welchem etwas Natriumbikarbonat zugesetzt ist, hierauf nochmals mit Wasser gewaschen. 
Man entwiissert dureh Eintragen von geschmolzenem Calciumchlorid und rektificirt am 
besten dureh Destillation unter yermindertem Drucke.



In den Handel kommt der mit seincs Gewichtes absolutem Weingeist yersetztc 
reine Aether.

E ig e n sć h a fte n . Parblose, im nnyerdiinnten Zustande nicht besonders angonehni, 
im verdiinnten Zustande angenehin apfclartig riechende und schmeckende Flussigkcit. 
Spec. Gcw. 0,872. Sicdep. 185° C.

A u fb e w a h r u n g .  Wie Essigather, s. diesen. Aucli dieser Aether untcrliegt im 
Verlaufc der Aufbewahrung einer Zersetzung, in dereń Vcrfolg freie Valeriansaure anftritt, 
welche den Geruch begreiflicherweise stark beeintraehtigt. Mau kann einen solchen Aether 
verbessern, wenn inan ilm mit Natrimnbikarbonat durehschuttclt und filtrirt, event.. alsdann 
aus dcm Sandbade rcktificirt. Auch empfiehlt sich Aufbewahrung iiber Magnesiumkarbonat, 
welches in Form von komprimirten Stueken (Pastillen) eingetragen wird.

A n w e n d u n g .  In weingeistiger Losung ais Arom a fur Konfituren und Getrankc.
II. Amylium valerianicuin. Yaleriansiiure-Amyliitlier (-ester). Amylvalerianat. 

Cr.Ĥ O.d-rJIn- Mol. G ew .= l" 2 . Wird genau wie der yorige dargcstellt, indem man 124 Th. 
trockenes Natriumyalerianat mit einer erkalteten Misehung von 105 Th. konc. Schwefel- 
saure und 88 Th. Amylalkohol destillirt, im iibrigen genau wie vorlicr verfa)irt.

Parblose Pliissigkeit, in yerdunntem Zustande apfclartig ricchcnd. Spec. Gcw. 0,880, 
Siedcp. 188—190° C.

III. Fruchtessenzen, wic sic bei der Darstellung der Zuekerwaaren, der Limonaden 
und ahnlieher Genussmittel verwendet werden, sind aus den im Yorstebendcn besprochencn 
Aetherarten zusammengesetzt. Fiir die wichtigeren geben wir die folgenden Vorschriften:

Ananas-Essenz. Chloroform 10,0, Acetaldoliyd 10,0, Buttersaure-Aetliylather 50,0, 
Buttersaure-Amylather 100,0, Glycorin 30,0, Spiritus1) (90 Vol. Proc.) 1 1.

Apfel-Essenz. Chloroform 10,0, Salpeterather2) 10,0, Aldeliyd 20,0, Essigather 10,0, 
Yaleriansaure-Amyliither 100,0, Oxalsaure3) 10,0, Glycorin 40,0, Weingeist1) 1 1.

Aprikosen-Essenz. Chloroform 10,0, Buttersauro-Aethylather 100,0, Yaleriansauro- 
Aethylather 50,0, Persicool 10,0, Amylalkohol 20,0, Buttersaure-Amylather 10,0, Wein- 
sauro3) 10,0, Glycorin 40,0, Weingeist1) 1 1.

Citronen-Essenz. Chloroform 10,0, Salpeterather2) 10,0, Aldehyd 20,0, Essig
ather 100,0, Oitronenol 100,0, Weinsilure3) 100,0, Bernstoinsaure3) 100,0, Glycorin 50,0, 
Weingeist1) 1 1.

Birnen-Esscnz. Essigather 50,0, Essigsaure-Amylather 10,0, Glycorin 100,0, Wein- 
geist1) 1 1.

Erdbeeren-Essenz. Salpeterather2) 10,0, Essigather 50,0, Amoisensiiure-Aethyl- 
ather 10,0, Buttersaure-Aetliylather 50,0, Wintergriinol 10,0, Essigsaure-Amylather 30,0, 
Buttersaure-Amylather 20,0, Glycorin 20,0, Weingeist1) 1 1.

Himbeeren-Essenz. Salpeterather 10,0, Aldeliyd 10,0, Essigather 50,0, Amoisen- 
saure-Aethylather 10,0, Buttersaure-Aothylatlier 10,0, Benzoesaure-Aethylather 10,0, Weinol
10.0, Wintergriinol 10,0, Essigsaure-Amylather 10,0, Buttersaure-Amylather 10,0, Wein- 
saure3) 50,0, Bernsteinsaure3) 10,0, Glycerin 40,0, Weingeist1) 1 L.

Johannisbeeren-Essenz. Aldeliyd 10,0, Essigather 50,0, Benzoesaure-Aethylather
10.0, Weinol 10,0, Weinsaure3) 50,0, Bernstoinsaure3) 10,0, Benzoesaure3) 10,0, Wein
geist1) 1 1.

Kirschen-Essenz. Essigather 50,0, Benzoesaure-Aethylather 50,0, Persicool 10,0, 
BenzoOsaure3) 10,0, Glycorin 30,0, Weingeist1) 1 1.

Plirsicli-Essenz. Aldehyd 20,0, Essigather 50,0, Ameisensaur-c-Aethylather 50,0, 
Buttersaure-Aetliylather 50,0, Valeriansauro-Aethylather 50,0, Persicool 50,0, Amylalkohol
20.0, Glycerin 50,0, Weingeist1) 1 1.

Pflaumen-Essenz. Aldehyd 50,0, Essigather 50,0, Ameisensauro-Aethylather 10,0, 
Buttersaure-Aethyliither 20,0, Persicool 40,0, Glycerin 80,0, Weingeist1) 1 1.

Reinetten-Essenz. Yaleriansaure-Amyliither 100,0, Essigather 10,0, Valoriausaure- 
Aethylather 80,0, Weingeist1) 1 1.

Alle dicse Esscnzcn, wclcho iibrigens im Handel in vorziiglichster Bcschalfenheit zu 
beziehen sind, diirfeu nur in den moglichst kleinstcn Mengen angewendet werden. Ein 
„Zu viel“ beeintriichtigt den Geschmack und Geruch ganz crhoblicli.

*) Unter Weingeist ist in diesen Vorschriften stets solcher von 90 Vol. Proc. zu 
verstehen. — -) Unter Salpeterather ist Spiritus Aetheris nitrosi gemeint.

3) Die Angaben fiir die freien Sauron beziehen sich auf Kubikcentimeter der mit 
Weingeist von 90 Yol. Proc. beroiteten k a lt  gesattigten Liisungen.



Aethyleni Praeparata.

Unter dicser gemeinsamen Ueberschrift sollen hier das Aethylenclilorid und das 
Aethylenbromid bebandelt werden. Die Darstellung beider erfolgt in der Weise, dass man 
zunachst durch Einwirkung von konc. Schwefelsaure auf Alkohol in der Warme Acthylen 
erzeugt und dieses durch Addition von Chlor bezw. Brom in Aethylenchlorid bezw. Aethylen
bromid yerwandelt.

I. f  Aethylenum bromatum. Aethylenbromid. Bromiithylen. /S-Dibrom- 
Aetlian. C.,H4Br,2. Mol. Ge w. =  188.

D a rs te llu n g . In einem etwa 2 Liter fassenden Rundkolben A erhitzt man ein 
Gemisch von 25 g Alkohol und 150 g rober konc. Schwefelsaure auf flachem Sandbade, bis 
die Gasentwiekelung in vollem 
Gange ist, und lasst dann aus 
einem Tropftriehter B  ein Ge- 
misoh aus 1 Th. Alkohol und 
2 Th. rober Schwefelsaure in 
dem Maasso naclifliessen, dass 
bei gleichmassigcr, ziemlich leb- 
hafter Gasentwickelung kein 
Schaumen des Kolbeninhaltes 
stattfindet,. Das sieli entwiekelnde 
Gas leitet man, um es von Al
kohol, Aether, schwefliger Saure 
und Kohlensśture zu reinigen, 
durch drei, Sicherheitsrdhren 
tragende W ascliflaschen, von 
denen die crste I  mit konc.
Schwefelsaure, die beiden anderon 
I I  und I I I  mit rober Natronlauge beschickt sind. Das so gereiuigte Aethylengas gelangt in 
zwei WouLFp’sche Plaschen O und D, die durch Eiswasser gekiihlt werden und nnter Wasser 
befindliches Brom cnthalten. In der ersten Flasche. befinden sich 150 g Brom und eine 
1 ccm hohe Wasserschicht, in der zweiten Flasche 50 g Brom und die gleiche Quantitat 
Wasser. Man setzt das Einlciten des Aethylens unter guter Ktihlung so lange fort, bis 
die Bromschichten in beiden Yorlagen fast farblos geworden, bezw. nur noch schwach gelb 
gefiirbt sind.

Man mischt alsdann das erhaltene Bohprodukt mit vordiinnter Natronlauge, alsdauu 
mit Wasser, trennt es mittels Scheidetriehtcrs, lasst es 24 Stunden iiber geschmolzenem 
Calciumchlorid stchen und rektificirt es durch Destillation.

JSigetisehaften . Farblose, stark lichtbrechende, neutrale Flilssigkeit von chloro- 
formartigem Geruch und brennendem Geschmack, ziemlich leicht llUcbtig. In Wasser un- 
ldslich, loslich in Alkohol und in Aether. Spec. Gewicht 2,170 bei 200 C., Siedepunkt 
129° C.

Beim Kochen mit alkoholischer Kalilauge werden Wasser, Vinylalkohol und Kalium- 
bromid gebildet.

P r u fu n g .  1) Es sei farblos; gefiirbte Praparate sind zu verwerfen bezw. zu 
reinigen (s. Darstellung). 2) Mit dem gleichen Volumen Aethylenbromid geschiitteltes 
Wasser rbthe blaues Lackmuspapier niclit und werde durch Silbernitrat niclit so fo rt ge- 
trttbt. 3) Spec. Gew. und Siedetemp. soli sich in den angegebenen Grenzen halten. 4) Lost 
man 10 Tropfen Aethylenbromid in 5 ccm weingeistiger Kalilauge und fiigt 2—3 Tropfen 
Anilin zu, so darf beim Erwarmen der Geruch nach Isonitril nicht auftreten (Chloroform).

A u fb e w a h ru n g . Y o rs ic h tig  und vor L ich t gesch titz t.



A n w e n d u n y .  Bromathylen wunłe gegeu Epilepsie empfohlen. Man giebt es Er- 
wachsenen (lreiinal tiiglich zu 0,1—0,2 g in Oel-Emulsionen oder, mit Mandeliil gemischt,. 
in Gelatine-Kapseln. Aetkylenbromid ist erheblicli toxischer ais Aethylbromid (s. d.); der 
Apotbeker bttte sich, falschlick das Aethylenbromid an Stelle von Aethylbromid abzugeben.

II. f  Aethylenum (bi-)chloratum (Ergauzb.). E la y liu n  c k lo r a tu m . A etlier i-  
uuiii c li lo r a tu iii. O leum  C liem icoru m  llo lla u d ic o r iu ii . L iq u o r  h o lla n d ic u s . S ch w erer  
S a lz iith er . A e th y le n e h lo r id . /J -D ich lor-A ctk n u . E la y lc h lo r id . E la y lc li lo r iir . D n ieli 
liq t i id . C h lo r -E tliy lin e . C2H4C'1_,. M ol. G ew . =  99.

D a rs te llu n y .  Man leitet gleiebe Yolume Ae- 
thylen (welches in der Seite 185 angegebencn Weise zu 
entwickeln ist) und Cklorgas — beide durck Schwefel- 
saure getrocknet — in oinen tubulirten glasernen Spitz- 
ballon A  so ein, dass das Aetbylen von der einen, das 
Gblorgas von der anderen Seite eintritt. Beide Gase 
vereinigen sicb unter Selbsterwarmung zu Aethylen- 
ehlorid, welches sieli an den Wandungen des Bal- 
lons A  verdicbtet und im flussigen Zustande nach 
dem darunter befindliehen Gelasse B  abtropft. Die- 
ses GefUss ist durck Einstellen in Eisstiicke gut 
kiibl zu kalten. Gas, welebes etwa der Reaktion 
eutgangeu sein sollte, kann durch das Rohr C ent- 
weieben.

Die so erhaltene Flussigkeit wird zunaebst durch Scbiitteln mit Sodaliisung (1 :10) 
entsauert, dann mit Wasser gewaschen, hierauf so oft mit '/r, Vol. kone. Sc.hwefelsiiure 
durcbschuttelt, bis diese sich nieht mehr dunkel farbt. Alsdann wlisckt mail mit Wasser, 
hierauf mit Sodalosung, und alsdann wioderum mit Wasser. Das Praparat wird scbliesslich 
durch geselimolzenes Caleiuinchloiid entwiissert und unter guter Kiibl uug aus einer Re
torto mit eingestelltem Thermoineter rektifieirt. Man sammelt die von 84—86° C. iiber- 
gebenden Anthcile.

E ig e n sc h a fte n . Farblose, chlorofonnahnlich riechende, brennend-siisslieh sckmeckende, 
leiebt fliichtige Pliissigkeit. Spec. Gew. 1,280 bei 0° C., bci 15° C. =  1,2545. Siedep. 
85° C. Es verbrennt mit russender, griingesaumter Flamme unter Bildung von Salzsilure- 
dampfen, ist unloslick in Wasser, leiebt loslicb in Alkohol und in Aether, mischbar mit 
fetten und atberiseben Oelen. Durcli Scbiitteln mit lconc. Scbwefelsaure wird es nicht 
veriindert, bezw. gefiirbt. Durch Kocben mit alkobolischer Kalilauge entsteht ein knoblaucb- 
artig riechendes Gas, das Vinylchlorid GH3 =  CHC1. Durch Erhitzcn mit Anilin und 
alkoholischer Kalilauge tritt nicht der widerliche Isonitril-Geruck auf.

JPriifuny. 1) Es sei farblos; das spec. Gewicht sei nicht unter 1,2530,') der Siede- 
punkt liege bei 84—86° C. 2) Es farbe-beim Schiitteln mit lconc. Schwefelsiiure diese 
innerhalb einer Stunde nicht dunkel (andere organische Chlor-Derivate). 3) Mit dem 
gleichen Raumtheile Aethylenehlorid geschiitteltes Wasser farbę blaues Laclcmuspapier- 
nicht roth und werde durch Silbernitrat nicht getrtibt (freie Salzsaure in zersetzten Pra- 
paraten). 4) Erwiirmt man 10 Tropień Aethylenehlorid mit 5 Tropfen Anilin und 3 ccm 
alkoholischer Kalilauge, so trete der widerliche Isonitrilgeruch nicht auf (Chloroform).

A m fb e w a h ru w j. Vor L ic h t g e sc h litz t , v o rs ic h tig . Der besseren Haltbar- 
keit wegen wird dem reinen Praparat ein Zusatz von 1 — 2 Proc. absolutem Alkohol 
gemacht.

A n w e n d u n y .  A e u sse rlic h  fiir sich alleiu oder in Aether, oder fetten Oelen 
(1 +  5) gelost bezw. mit P’ettcn gemischt zu reizenden und schmerzstillenden Einreibungen, 
bei rheumatiseken Schmerzon, Neuralgien. I n n e r l ic h  5—10—20 Tropfen drei bis vier- 
inal taglicli in Alkohol, Aether, fetten Oelen gelost wie Chloroform. Ais In k a la t io n s -

A

Fig. 89.

*) Das E rg an zb . schreibt das spec. Gewicht 1,270 bei 15° C. vor.



A n a s th e tic u m  friihcr voriibergeliend an Stelle des Chloroforms angewendet, jetzt nur 
noeh selten ang-ewendet. Es steht mit Unrecht in dem Kufę, weniger gefśihrlieh zu sein 
wie Chloroform.

Aethyli Praeparata.
Unter der vorstehenden Ueberschrift sollen die Monohalogenderivate des Aethans, 

Aethylchlorid, -bromid und -jodid zusammengefasst werden, da ibre gemeinsame Behandlung 
manche Yortheile bietet.

I. f  Aethylum bromatum. A eth y le  brom ata . A e th er  brom atus (Germ. Helv.). 
M onobrom iithan . B ro m w a ssersto H -A eth er . E tlier  b ro m h y d rig u o  (Gall.). Ethyl-. 
B r o m id e . C,,H5B r . M ol. G ew . —  100.

D a rs te llu n y . Das in der organiscken Synthese verwendete Bromiithyl wird ge- 
wohnlich durcli Einwirkung von Bromphosphor auf Aetbylalkohol dargestellt. Solcke Pra- 
parate diirfen, weil sie haulig durch organische Arsen- und Sokwefelverbindungen verun- 
reinigt sind und daber sehadlich wirken konnen, in der Tkerapie niclit verwendet werden. 
Znm medicinischen Gebrauch ist vielmehr lcdiglich das nacb folgender Yorsclirift dar- 
gestellte Bromathyl zuliissig:

Man bereite sieli zunilehst eine Miscliung von 240 g Sehwefelsaure und 140 g Wein- 
geist von 0,816 sp. G. (95 Vol. Proc.). Dieso Miscliung bewerkstelligt man mit Vorsicht, 
indem man die Schwefelsilure unter (Jmriihren langsam in den Weingeist eintragt, n ic lit 
um gokehrt! Wenn die Mischung sich auf Lufttemperatur abgekiihlt hat, so bringt man 
sie in einen Rundkolben von etwa 1 Liter Eassungsyermógen und setzt unter Umschutteln

nach und nach 240 g grobgepulvertos Kaliumbromid liinzu, wobei besondero Vorsichts- 
massrogeln niclit zu boobachten sind. Den Kolben setzt mail in ein mit trokenem und 
gesiebtem Sande gefulltes Sandbad ein, schliesst ihn mit einem Kork, der ein gebogenes 
Abzugsrolir enthalt und verbindet das letztere mit einem LinBiG’schon Kiihlor. Ais Vor- 
lago bonutzt man cin Kolbchen, welches in eine mit Eisstiicken gofullto Scbale eingobettet 
wird. Hat man ein genugend langos Thermometer zur Verfiigung, so kann man dasselbe 
in den Kork einsetzen, docłi muss das Quecksilbergefass etwa 2 cm tief in die Fliissigkeit 
eintauchen. Im anderen Ealle kann man auch ein Thermometer in das Sandbad einstellen. 
Ist der Apparat ordnungsmassig zusammengestellt, so boginnt man das Sandbad anzuheizen. 
Wenn das innere Thermometer 100° O. anzeigt (Th. im Sandbade etwa 130° C.), beginnen 
sich einige Gasblasen zu entwickeln, bei etwa 130° C. (Th. im Sandbade etwa 180° C.), ist 
die Destillation unter lebhafter Entwickelung feiner Gasblaschen in vollem Gange. Man 
leitet den Gang der Destillation so, dass das innere Thermometer keinesfalls iiber 140° C. 
koramt. Allmahlich beginnt der Inhalt des Kolbens zu schkumen, und gegen das Ende, 
wenn nur noch wenig Destillat iibergeht, zeigt er Neigung zum Ueborsteigen. Tritt dieser 
Z ufali ein, so hebe man den Kolben sofort aus dem Sandbade heraus, die Abkuhlung durcli



die Luft geniigt meist, das Uebersteigen zu verhindorn. Das Destillat ist in der Regcl 
etwas triibe und schwach gelblich gefarbt. Es enthiilt aussor Aethylbromid noeh Wasser, 
kloine Mengen von Alkohol (durch Einwirkung von gebildetom Wasser auf die Aethyl- 
schwefelsaure entstanden) und Aethylather (durch Einwirkung von Alkohol auf die xlothyl- 
schwefelsilure gebildot), ferner Bromwassorstoffsaure und, wenn dio Destillation mangelhaft 
geleitet wurdo, auch noch Schwofeldioxyd. — Man schiittelt das Destillat, um die Brom- 
wasserstoffs&ure z u binden, mit soviel (30—40 ccm) 5 procentiger Kaliumkarbonatliisung, 
dass deutlich alkalische Reaktion eintritt, trennt die boiden Eliissigkeitsschiohten und schiit- 
telt die aus Aethylbromid bestehende spec. schwerere noch viermal mit jo einem gleichen 
Raumtheile Wasser aus, um den Ueberschuss an Alkali, das gebildete Kaliumbromid, *) 
ferner Alkohol und Aether nach Mogliclikeit zu entfernen. (Ganzlicli entfernon kann man 
den Aether durch Schiitteln des Bromathyls mit cinom gleichen Vol. Schwefelsiiure von 60°B.).

Das so gewaschene Aethylbromid schcidet man mittelst oines Scheidetrichters sorg- 
fiiltig vom Wasser, bringt es in eine Elasche und tragt in dieso einigo Stiicke geschmol- 
zenon Ohlorcalciums ein. Nach eintśigigcm Stehon iiber Oalciumchlorid, wiihrend dessen 
man bisweilen umschiittelt, giesst man das Aethylbromid in einen ontsprecliend grossen Frak- 
tionskolben ab und rektificirt aus dem Wasserbade. Die orsten* triibe ubergehenden 
Antheile verwirft man und fangt die Hauptfraktion, welche zwischen 38 und 40 °C. iibor- 
geht, auf.

a) C,H5. OH - f  H2S04 =  H.,0 +  S04H . C,H-
b) S04H C2H5 -f- KBr =  HS04K +  C2H8Br.

E ig e n sc h a fte n . Farblose, lichtbrechende, leiclit bewegliche, specifisch schwere 
Fliissigkeit, von chloroformahnlichem Geruche und brennendem Geschmaoke. Nur die Gall. 
hat ein fast reines Aethylbromid, die Germ. u. Helv. haben der bcsseren Haltbarkeit wegen 
eiu geringe Mengen Alkohol cnthaltendes Praparat aufgenommen. Lcicht fluchtig, nicht 
leicht entziindlich, aber die Dampfe yerbrennen mit grtinlicher Farbung unter Bildung 
von Bromwasserstoff.

Reines Aethylbromid hat das spec. Gewiokt 1,4735 bei 15° C. und siedet zwischen 
38 und 39° C.

Fur die m ed ic in a len  S o rten  sclirciben die Pharmakopoen folgende Kon- 
stanten vor.

Gall.
Spec. Gewicht 1,473
Siede tem pora tur 38,5 0 C.
Gehftlt an Alkohol von 98,5 °/0 Spur.

Gcrm.
1,453—1,457 

38—40 °C.
1 °/o-

Uelv.
1 , 1 15 —1,450 
38—10 °C. 
1 - 1 , 5  °/„.

P r ii fu n g .  1) Es sei farblos, vollig fluchtig, rieche nicht unangenehm mercaptan- 
artig. Spec. Gewicht und Siedetemperatur sollen sich in den vorgeschriebencn Grenzen 
bewegen. 2) Schiittelt man gleiche Vol. Aethylbromid mit lconc. Schwefelsiiure zusammen, 
so darf sich die Siiure hinnen einer Stunde nicht gelb fiirben (organische Schwefelverbin- 
dungen, Aethylen- und Amylverbindungen). 3) Nach dem Schiitteln gleicher Yol. Aeth.yl- 
brornid und Wasser darf keine Yolumanderiing sich zeigen (Alkohol, der aber schon durch 
das spec. Gewicht erkannt worden ware). Das ahgetrenntc Wasser darf nielit sauer 
reagiren und durch Zusatz einiger Tropfen Silbernitratlo.sung nicht so fo rt getriibt wenlen 
(frcie Bromwassorstoffsaure, Bromide). 4) Beim Erwarmen von 1 ccm Aethylbromid mit 
3 Tropfen Anilin und 2 ccm alkokolisclier Kalilaugc darf der widerliche Geruch nach Carbyl- 
amin nicht, auftrcten (Chloroform).

A u fb e w a h r u n g .  Vor Licht geschiitzt, an einem k iih len  Ortc, in Gefiissen mit 
gut schliessenden Glasstopfen, welche mit Leder zu uherbinden sind. Die Helv. schreibt 
sehr zweckmassig y o rs ic h t ig e  Aufbewahrung vor.

A n w e n d u u g .  Aethylbromid ist ein Narcoticum. In D am pfform  eingeathmet, 
bewirkt es Anasthesie wie Aether. Die Aniisthesie trit.t schncller ein wie beim Chloroform, 
goht aber auch schneller voriiber. Das Bewusstsein ist nicht vollig aufgehoben, aber 
Schmerzeindriicke werden wenig empfunden. Die Muskelspannung bleibt wiihrend der 
Narkose erhalten. — Man bonutzt es daher ais Inlialations-Anastheticum bei kleineren, nicht

1) Die alkalische Waschfliissigkeit kann man mit Bromwasserstofłsauro neutralisiren 
und erliiłlt alsdann durch Eindampfen der flltrirten Losung Kaliumbromid.



liinger ais 10—15 Minuten dauernden Operationen, bei welchen Komplikationen imd grossere 
Blutungen nicht zu erwarten sind. Uebrigens beacbte man, dass auch das Aethylbromid 
keineswegs absolut gefahrlos ist; yielmehr sind schon eine ganze Reihe ziemlich unerklarter 
Todesfalle bei seiner Anwendung yorgckommen.

In n e r lie h  zn 5—10 Tropfen auf Zucker oder mit Spiritus yerdiinnt oder in Gela- 
tinekapseln.

Caye: Der Arzt hutę sieli, das A eth y lb ro m id  mit dem viel giftiger wirkenden 
A e th y le n b ro in id  (Aethylenum bromatum) z u yerweeliselu, der Apotheker hutę sieli, 
dieses letztere auf ein mangelhaft yersebriebenes Recept hin abzugebeu.

II. fAethylum chloratum. Aetliylchlorid. Aether chloratus (liydrochlori- 
cus seu m uriaticus). Cliloriithyl. Monochloriitlinn. Leicliter Salziither. E ther 
chlorhydrique. Ethyl-Chloride. C3H5C1. Mol. Gew. =  (ii,5. (Syn. Clielen, Kelen.)

D a rs te llu n g . Dieselbe erfolgt heute in chemischen Fa- 
briken. Aethylalkohol und moglichst konc. wasserige Salzsaure wer- 
den unter 40 Atmospharen Druck liingere Zeit auf 1500 C. erhitzt.
C2H5 . OH -j- HC1 =  H./J -)- CgHsCl. Das Reaktionsprodukt wird de- 
stillirt. Die Aetliylchloriddampfe werden zunachst dureli Wasser 
von 25° C. geleitet, dana durch Calciumchlorid getroeknet, schliess- 
licłi in Gefassen, welehe unter 0° C. abgekiihlt sind, kondensirt.
Wegen der grossen Fliichtigkeit des Aethylehlorids muss die Kiih- 
lung durch stark abgekiihlte Salzliisungen erfolgen.

E if/e n sc h a fte n . Farblose, leicht bewegliche Plttssigkeit 
von eigenthumlichem, angenebmem Geruche und brennend siissem 
Gesckmaoke. Es erstarrt noch nicht bei — 29° C. und siedet bei 
-f-12,5°C. Bei 0° C. bat es das spec. Gewicbt 0,921. In Wasser 
wenig loslioh, in Weingeist oder Aether leicht loslieh. In den Han
del gelangt das Aetbylcblorid seiner physikaliscben Kigenscbaftcn 
wegen in druekfesten Glasrohren mit gasdichtem Scbraubenve;sćhluss 
oder mit Kapillaren s. Fig. 41.

Die oben angefiihrten Namen „C helen“ und „K e len “ sind 
in Frankreich und Bclgien gebraucblicb.

E r  Uf m ig . Es verfliicbtige sicb schon bei mittlerer Tem
peratur ohne Ruckstand. Leitet, man seinen Dampf in Wasser, so 
darf dieses weder blaues Lackmuspapier rothen, noch nach dem An- 
sauem mit Salpetersaure durch SilbernitratlBsung so fo rt getriibt nahme der Verschraubung

. -  einen naci. ol.cn gericl.-
c iu b ił .  teten Strahl. W endet man

A u fb e w a liru n g .  An einem kulileu  Orte, vor Licht ge- 
schiitzt. Y orsich tig .

A n w e n d u n g .  Aetliylchlorid kommt zur Zeit in Glasrohren 
von 10 und 30 g Inlialt mit gerader oder winkeliger Kapillare in
don Handel. Beguemer fiir den Arzt ist die Paekung in Glasrohren mit Schraubenyer- 
schluss. Fig. 41. Man benutzt es ais lokales Kalte-Anastheticum, bei kleineren Operationen 
(Incisionen etc.), indem man das Glas — die geiiffnete Kapillare nach unten — gegen den 
betreffenden Korpertheil richtet. Durch die Yerdunstung des austretenden fliissigen 
Aethylehlorids kann eine Korperstelle bis auf -  85° C. abgekiihlt werden.

Man beacbte, dass die Dampfe des Aethylehlorids brennbar sind.
Anestyle-BiiNGUii!, M ethiiiliyI- H k n n in g  , Anilsthyl und Coryl sind Miśchungen un-

u ria -
. „ ther.

25 Th. rohe Salzsaure (spec. Gew. =  1,16) werden mit 100 Th. Weingeist gemischt und 
in einen Kolben von 500 Th. Rauminhalt gogosson, der mit haselnussgrossen Stiicken 
Braunstein yollstiindig gefiillt ist. Alsdann wird die Mischung der Destillation im Wasser- 
bade unterworfen, bis 100 Th. ubergegangen sind. Falls das Destillat sauer ist, wird os

Fig. 41. In  aufrechler Stel- 
lung giebt die links befind- 
liclie Ooffnung — nach Ab-

das Gefiiss uin, so giebt die 
reclits bcfindlicho Oeffnung 
einennacli untt»n geriebteten 
Strahl von Aetliylchlorid.



mit gebrannter Magnesia neutralisirt und aus dem Wasserbade roktificirt. Klarę, farblosc, 
neutrale Fliissigkeit, spec. Gew. =  0,838—0,842.

Das Priiparat ist keine einheitliche chomische Vorbindung, sondern besteht im 
wescntlichen aus Aothylalkohol, welcher kleinc Mengen von Chlorsubstitutionsprodukten 
und Oxydationsprodukten des Aethylalkohols (Chloral, Acetal, Aldehyd, Aetbylacotat) ge- 
lóst enthalt.

III. f  Aethylum jodatum. Aetliyljodid. Jodiithyl. Monojodiitlian. Ac tli er 
jodatus (Erganzb.) seu hydrojodicns. Jodwassorstoffiltlicr. Jodiitlier. Etli er 
jodliydriąue (Gall.). Ethyl-Jodide. C2H5J. Mol. Gew. — 150.

D a rste llu n g . In eino tubulirte Ketorte, w cielic mit einem LinniG’scken Kiihler 
verbunden und in ein Sandbad eingebettet ist, giobt man 60 Th. Alkohol von 95 Vol. 
Proc. (spec. Gew. - 0,817), sowie 5 Th. rotken (amorphen) Phosphor. Hierzu bringt man 
unter mlissigem Bcwegen in k lc in c n  Quantitiiten allmaklick 40g resublimirtes Jod und 
uberliisst das Ganze wahrend 24 Stunden sieli selbst. Alsdann destillirt man ab und er- 
hitzt so, dass die Destillation schlicsslich bei 80° C. zu Ende gefiihrt wird.

Das gelb gefarbte Dcstillat wird mit einer verdiinnten Losung von Natriumbisulfit 
geschiittelt, dann wiischt man die abgesetzte Aetherschicht zweimal mit dcm doppelten 
Yolumen Wasser. Man scheidet sic sorgfiiltig vom Wasser, liisst bchufs Trocknung 24 St. 
iiber gesohmolzencm Calciumchlorid stehen, roktificirt aus dem Wasserbade und fiillt mit 
dem Destillat so fo r t nicht zu grosse, hraune Flaschen moglichst voll und bewahrt diese 
an einem vor Licht geschiitzten Orte auf.

J5H gensclia ften . Farblose, atherisch riechende, neutrale Fliissigkeit, in Wasser 
unloslich, in Alkohol oder in Aethcr sehr leicht loslich. Spec. Gewicht 1,944 bei 15° C. 
Siedepunkt 71—72° C.

Der Luft ausgesetzt, wird das Aetliyljodid, schneller im direkten Sonncnlicht, lang- 
samer, aber immerhin noch schnell genug, im zerstreuten Licht, unter Abscheidung von 
Jod und dadurch hedingter Braunfarbung zersetzt. Man reinigt solche Praparate, indem 
man sic mit einer Losung von Natriumbisulfit schiittelt, darauf wie unter Darstellung an- 
gegeben weiter behandelt.

P r ilfu n g .  Schiittelt man 2 ccm Aetliyljodid mit 2 ccm Wasser und 1 ccm rauohen- 
der Salpetersiinre, so entsteht alsbald rothe Farbung durch Ausscheidung von Jod. Iden- 
titat, die sich iibrigons sclion aus dem spec. Gewicht ergiebt. Mit dem gleichen Volumcn 
Aethyljodid geschilttelt.es Wasser darf durch Silbernitratlosung nicht so fo rt getriibt 
werden (Jodwasserstoff).



Das Erganzungsbuch giebt ais spec. Gewieht 1,930—1,940 an, woraus sich ein Ge- 
halt von etwa 1 Proc. absolutem Alkohol ergiebt.

A u fb e w d h r u n g .  V o rs ick tig  und vor L ich t g e sc h iitz t , in kleinen, vollig 
geftillten Flaschen mit gut schliessenden Glasstopfen, welche mit Leder zu telctiren sind, 
an einem kiiklen Orte.

E rg an zb . schreibt vor: Gelblicb oder rotklich gefarbte Praparate sind durcli 
Schiitteln mit feingepulvertem Natriumtkiosulfat zu entfarben, worauf man filtrirt und das 
so entfarbte Praparat olme weiteres abgiebt. Kotli odcr braun gefarbte Praparate aber 
sind zu verwerfen, d. b. wie unter Eigenschaften angegebcn, zu reinigen.

A n w e n d u n g .  Jodiitkyl wirkt, ortlich und allgemein aniistbesirend, ausserdem 
erzeugt es, iu n e rlic b  genommen oder eingeatlimet, entfernte .Todwirkung, indem es im 
Organismns zerlegt und ais Jodalkali ausgeschieden wird. Man wendet es in Form von 
Inkalationen bei Lungenleiden und Astkma an, indem man den Dampf ans einem Wein- 
glase, wo es von einer dttnnen Wassersohieht bedeekt ist, einatbmen liist. Sclion nach 
wenigen Minuten soli sieli im Urin Jod naebweisen lassen. Unangenehme Nebenwirkungcn 
wie bei anderen Jodpraparaten sollen sieli nicht einstellen. Dosis 5—10 Tropfen mclir- 
mals tiiglicb. — T eclin isck  in der organischen Chemie zum „Aethyliren."

Jodathylam camphoratum. Von V ib l g d t h  zur subkutanen Anwendung boi Cholera 
empfohlon, ist oine Auflosung von Kamphor in Jodiitbyl in nicht niiher angegebonen Ge- 
wichtsverhaltnissen.

Aethylidenum bichloratum.

f  Aethylidenum błchloratum. Aethylidenum chloratum. (Erganzb.) Aetliyliden- 
chlorid. a-I)ichlorathan. Chloriithyliden. CH3—CIIC12. Mol. Gew. =  99. Dem
Aethylenclilorid isomer.

D a rs te llu n g .  In einen trockenen Kolben, welclier mit einem Kiickflusskuhler ver- 
bunden ist und duroh Eiswasser gekiiklt wird, bringt man 100 Th. Phosphorpentachlorid 
und lfisst nach und nach in kleinen Portionen 22—23 Th. rcinen Paraldehyd unter Um- 
scliwenken zufliessen. Nachdem alles zildehyd zugefiigt und das Phosphorpentachlorid 
gelost bezw. zersetzt ist, yerbindet man den Kolben mit einem absteigenden Kiihler und 
destillirt aus dem Wasserbade bei 60—80° C. nicht iibersteigender Temperatur. (Das bei 
110° C. siedende Phosphoroxychlorid sowie das boi 147° C. siedende, ais Nebenprodnkt 
gebildete Tetraehlorathan sollen zuruekgehalten werden.)

CH.jCHO +  PC15 =  POCl3 - f  OUjCHOL
Das erhaltene Destillat wird mit yerdiinnter Sodalosung (1:100) entsituert, mit 

Wasser gewaschen, durch geschmolzenes Calciumehlorid entwiissert., darauf aus dem Wasser
bade rektilioirt. Nur die bei 58—59° C. iibergekenden Antheile sind zu sammeln.

Grosse Mengen Aethylidenehlorid werden bei der Fabrikation des Cliloralhydrates 
ais Nebenprodukt gewonnen.

E ig e n sc h a fte n . Farfilose, chloroformartig rieekende, siisslich sehmeckende, neu- 
trale, leicht flflchtige Fliissigkeit, welche bei 58,5° C. siedet. Spec. Gewieht bei 15° C. 
— 1,181—1,182. Unloslich in Wasser, leicht loslieh in Alkohol und in Aether. Nicht 
leicht entzundlich, aber die IHimpfe yerbrennen mit griingesaumter, russender Flamme.

Konc. Schwefelsiiure wird durch Aethylidenehlorid schon in der Kalte gebraunt, 
FEHLiNo sohe Losung wird auch in der Hitze nicht reducirt.

JPriifung. Es habe das angegebene spec. Gewieht und die Siedetemperatur. Das 
mit einem gleichen Yolumen Aethylidenehlorid geschiittelte Wasser reagire nicht sauer und 
werde durch Silbernitrat nicht sof o r t  getriibt (Salzsiiure). — Lost man 10 Tropfen 
Aethylidenehlorid in 5 ccm alkoholischer Kalilaugo (1 : 10), fiigt 3—4 Tropfen Anilin hinzu 
und erwarmt, so trete der widerliche Isonitrilgeruch nicht auf (Chloroform).

A u fb e w a h ru n g .  Yorsichtig, vor Licht geschiitzt.



A n w e n d u n g .  Von L iebreich  ais Inhalations-Anastheticum an Stelle des Ohloro- 
forms empfohlen. Es soli vor letzterem den Vorzug haben, dass die Narkose sofort anf- 
hbrt, sobald man mit der Inbalation nachlasst, auch sollen iible Nachwirknngen foblen. 
Indessen bat sieb das Mittel nieht reobt eingebtirgert.

Agar-Agar.

Mit diesem Namen bezcichnet man versebiedene, aus Ost- und Sudostasien stammende 
Algen aus der Abtkeilung der Florideae, die unyerandert (d. b. einfaeb getrocknet), oder 
in besonderer Weise yerarbeitet, in den Handel gelangen.

1) Einfaeb getrocknet sind die folgenden:
Agar-Agar von Cejlon (Alga ceylanica. Oeylonmoos. Mousse de Jaffna. Fucus 

amylaceus. Mousse de Ccylon. Ceylon Moss) ist der an der Sonnc getrocknete 
und gebleicbte Tballus von Gracilaria lichenoides Ag. (Sphaerococcaceac), beimiscb 
an den ICusten der indisch-ehinesiscben Gewasser. Der 'J'hallus ist 6—12ein lang, weich, 
etwas zah, wiederbolt gabelig getbeilt, Aeste allmahlicb diinner werdend. Giebt mit 50 Th. 
Wasser eine durchsichtige, geschmacklose Gallerte. Seit etwa 60 Jahren in Europa bekannt.

Agar-Agar yon Macassar und von Java (Ostindisebes Carrageen. Alga spinosa) 
ist der getrocknete Thallus von EllCheuma spinOSlim (L.) Ag. (Ithodophjdliduccnc), 
beimiscb im indiseben Ocean und bei Mauritius. Bildet 3—4 cm lange, 2—3 mm dieke, 
unregelmassig yerzweigte Stilcke mit senkrecht abstehenden Cystocarpien. Farbę briiunlicb- 
gelb oder rotblicb, oft mit einem Anflug eingetrockneter Salze bedeckt. Giebt mit 17 Th. 
Wasser eine Gallerte.

Unter dem Namen Japanisches Moos wurde ais Ersatz fur Agar-Agar die Algę 
Gloeopeltis coliformis Harv. (Gloiosiplioniaceae) importirt. Sie liefert aber mit 
Wasser keine Gclatine, sondern nur einen ziihen Schleim.

2) Agar-Agar Im engeren Simie (yegetabilischer Fiscbleim. Japanisc.he oder ost- 
indisebe Hausenblase. Pbycocolla, Isinglass.1) Tientjan. Tientjow. Lo-tba-ho. Hai-thao) wird 
von einer ganzen Anzabl in Ostasien beimiseber Mccresalgen erzcugt, indem man aus den 
Algen eine Gelatine macbt, diese gefrieren lasst, wobei Wasser austritt, dann in Streifen 
schneidet und trocknet. Ais Algen, die Agar-Agar liefern, werden bauptsachlicb genannt: 
Gelidium- U. Gloeopeltis-Arten; indessen kommen aucb wohl nocb andere Arten in 
Betracbt.

Kommt in mehreren Formen in den Handel: I) in Form s tro h h a lm d ic k e r , bis 
5 0 cm la n g e r ,  fa rb lo se r  S tiick e , die durch das Trocknen stark yerscbruinpft sind 
(Erganzb.); 2) in bis 30 cm lan g en , e tw a  3 cm b re ite n  P la t te n  (Brit.), und 3) in bis 
20 cm la n g e n , 3—4 cm im Q u e rsc h n itt  messenden, yierkantigen Stucken (Erganzb.).

Wenn es sich darum handelt, Agar-Agar in Geiniscben nachzuweisen, so ist das Ob- 
jekt in einen mogłiehst diinnen Schleim zu yerwandeln, in dem sieb nacb einiger Zeit feste 
Bestandtbeile absetzen, die man mikroskopisch unter,suebt; man bat dann auf Nadeln von 
Spongien und auf Diatomeen (besonders die zierlieben runden Formen von Arachnoidiscus 
ornatus Ebrenbg.) zu acbten.

Enthalt reichliche Mengcn Gelos’e ( =  Pararabin [C0Hj0Or)]x), die beim Kochen mit 
yerdiinnter Schwcfelsaure G a la k to se  0(IH,;00 liefert.

A n w e n d u n g .  Ais Arzneimittel wird Agar-Agar nicht gebraucht, da es dem 
Carrageen gegeniiber keine Yorziige besitzt. Eine fur Vaginalkugeln geeignete Gallerte 
erbalt man aus 10 Theilen notbigenfalls zuvor mit kaltem Wasser abgewascbenem Agar- 
Agar mit 100 Theilen Glycerin und 200 Theilen Wasser unter Erwarmen (Gerbsiiure ist

x) U-St. bat unter diesem Namen Ic h th y o c o lla .



mit dieser Masso unyertraglich). Im Haushalt dicnt Agar-Agar bisweilen ais Ersatz 
dor Gelatine.

Der Mikroskopiker benutzt sie ais Fmrungsmittel. In neuerer Zeit findet Agar- 
Agar ausgedehnto Yerwendung in der Bakteriologie zur Bereitung von durchsichtigen, bis 
zu 40° C. noch fest bleibenden Nahrboden fiir Keinkulturen.

Agar-Agar - Aiilir-Gelatine. 1 (im Sommer bis 2) Th. zerkleinertes Agar-Agar 
liisst man in 100 Th. Fleischwasser aufąuellen, fiigt 0,5 Th. Kochsalz, 1 Th. Pepton und 
2 Th. weisse Gelatine zu, neutralisirt, liisst im Wasserbade losen, bringt fur einige Stunden 
in den Sterilisirungsapparat und giesst klar ab oder filtrirt im Heisswassertrieliter in sterili- 
sirte GUischen oder lasst absetzen.

Bniidoliiio. D ietekicii. 
lip. Agar-Agar 2,0

Aąuae 700,0
Glycerini 300,0

mim crwilrmt bis zur Lbsimg imd fiigt liinzu.

Olei Rosae 
Olei Aurautii fiorum 
Tincturae Moschi aa gi t. 2 
Essentiao .Tasmini 10,0.

Zum Befestigen der Haare.
In jiingster Zeit wird Agar empfohlen ais Grundlage fiir Stuhlzapfchen, Medicinal- 

stabchen und Vaginalkugeln, da es (nach L e w in  und E sc h b a u m .) der Kakaobutter und der 
Glyceringelatine gegeniiber den Yorzug besitzt, dass es die aufgenommenen Arzneistoffe in 
gleielimassigerer Vertheilung entliii.lt und sich leicht sterilisiren lasst. Man yerwendet das 
pulyerformige Agar-Agar des Handels und setzt diesem, da es sauer reagirt, auf 10,0 g 
0,1 g Natriumbikarbonat zu. 1 Th. neutralisirtes Agarpulyer wird mit dem in Wasser 
lilslichen lArzneimittel und 29 Theilen Wasser in einer Arzneiflusche angoschuttolt und 
diese dann mit festgebundenem Kork auf 5 — 10 Minuton in siedondes Wasser gestellt. 
In cin kreisfórmiges, mit Oeffnungen versehenes Holzgestell, wolohes auf einer genauen 
Waage steht, steckt man kleine Spitzdiiten aus Paraffinpapier, giesst in diese die heisse 
Agarmasse aus und giebt sie auch darin ab. Unloslichc Mittel, wie Bismutum subnitricum, 
Unguentum Hydrargyri cinereum, reibt man mit der fertigen Masse an; Tannin wird mit 
Agarpulyer und Wasser (1 Th. Tannin, 2 Th. Agar, 7 Th. Wasser) angestossen, ausgerollt 
und goformt.

Da diese Agarmasse erst woit iiber Korperwarme (bei 80° O. etwa) schmilzt, so 
sind ihrer Yerwendung zu den gedachten Arzneiformen engo Schranken gezogen.

Dauernde Stenipelkisseninnssc. Dietekicii. 
Agar-Agar 35,0
Wasser 3000,0

Kocht man unter bestandigem Umrtthren bis zur
yiilligcn Lttsung, giesst kocliend lieiss durch Ela- 

uell, miseht mit
Glycerin 600,0
und dam pft dns Ganze auf 1000,0 oiu.

Farbige Stem pelkissen erkttlt man aus dieser Masse, 
indem  man sie im Dampfbade schm ilzt, un ter Um-

ruhrcnAnilinfarbstoffe darin lbst und in flachę Bleeh- 
kilstelieii ausgiesst; nach dem Erkalten tiberzieht 
man die Oberflttche mit einem Streifen Muli oder 
gewasehenem Sliirting. Auf 1 Kilo Masse sind er- 
forderlich: fur Violctt 60 g Methylviolett,

„ Blau 80 g Phenolblau,
„ Koth 80 g Eosin,
„ Schwarz 1Q0 g Nigrosiu.

Wird ein solches KisSen einmal zu trocken, so 
feuehtet m an es m it wenig Glycerin an.

Agaricinum.
f  Agaricinum. Agaricin (Germ.). Agancinsiiure. Agnricussiiure. Acide 

agarique. A gar i e acid. C10II30O6 - f  HaO. Mol. Ge w. =  320. Eine aus den Fruclit- 
kiirpern des Lfirchenschwammes (Polyporus officinalis Fries, Agaricus albus, Boletus Laricis) 
abgeschiedene Harzsiiure.

D a rs te llu n g . Wird der gepulyerte Larchenschwamm mit Alkohol bis zur Er- 
schopfung extrahirt, so gehen eine Anzahl (4) von Harzen in Losung. Koncentrirt man 
dic alkoholischen Ausziige, so scheiden sich beim Erkalten weisse Harze aus, wahrend 
rothe Harze in Losung bleiben. Die weisse Harzmasse enthalt das Agaricin, welches 
durch Behandeln derselben mit OOprocentigem, warmem Alkohol in ziemlich reinem Zu- 
stande ausgezogen werdcn kann. Um es yollkommen zu reinigen, wird es durch Erwarmcn 
in heissem Alkohol gelbst und mit einer Losung von Kalihydrat in Alkohol versetzt. Das 
a-IIarz hildet nun ein in Alkohol losliches Kalisalz, das y-IIarz hildet gar kein Salz, das 
Kalisalz des /7-IIarzes dagegen ist in absolutem Alkohol yollkommen unloslich. — Man 
filtrirt also nach einiger Zeit ah, wobei das a-Harz in das Filtrat geht, lost den Kiickstancl 
in Wasser und filtrirt wiederum, wobei das y-Harz zuruckblcibt, und yersetzt das Filtrat
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mit Baryumchlorid. Es bildet sicb nun das unlosliche Baryumsalz (der Agaricusstture), 
welehes mit 30procentigem Alkohol crhitzt und in siedend-heisser Losung mit verdunnter 
Schwefelsaure zersctzt wird. Das Filtrat scheidet nocli heiss die gutkrystallisirte Yer- 
bindung aus, welehe durch Umkrystallisiren ans 30 procentigem Alkohol ganz rein cr- 
halten wird.

E ig en sch a ften . In reinem Zustande ein rein weisses, seidenglanzendes Krystall- 
mehl, aus inikroskopischen, viersoitigen Blattchen bestehend. Es schmilzt bei etwa 140° O., 
bei starkerem Erhitzen verfliichtigt es sich unter Bildung weisslicher, sauer reagirender 
Dśiinpfe und Yerbreitung des Geruohes nach angebranntem Fett. Verbrennt mit leuch- 
tender Plamme. In kaltem Wasser nur wenig loslich, aber diesem saure Beaktion er- 
theilend. In heissein Wasser ąuillt es auf, in siedendem Wasser ist. es zn einer klaren, 
sohttumenden Flttssigkeit aufloslieb. Lijslich in 130 Th. kaltem oder 10 Th. siedendem 
Weingeist, noch leichter in lieisser Essigsaure, wenig loslich in Aether, kaum liislich in 
Chloroform. Aetzende Alkalien (KOI-I, NaOH) losen es zu einer beim Sclitltteln stark

schaumenden Fliissigkeit. Zweibasisehe Ilarzsiiure, 1 Mol.
Ci4Ho,(O H )< qq‘~ -)- H ,0 Krystallwasser entbaltend, welehes schon bei 80° C. ab- 

A aricin gespalten wird. Bei httherer Temperatur entsteht, das
Anhydrid ClflII280,.

Von den Salzen charakterisirt sich das Kaliumsalz durch yollkommcne Unlilslichkeit 
in absolutem Alkohol.

P r  u f  ling . Es sei ungefarbt, fast ohne Geruek und Geschmack, lose sich in 
siedendem  Wasser unter vorherigem Aufąuellen zu einer k la re n  Flttssigkeit und schmelze 
gegen 140° C.

A u fb e w a h r u n g .  Vorsichtig.
A n w e n d u n g .  Ais schweissbesehrankendes Mittel, namentlich gegen die profusen 

Schweisse der Phthisiker und gegen die durch gewisse Medicamente, z. B. Antipyrin er- 
zeugten Schweisse, in Gaben von 0,005—0,01. Die Wirlcung tritt etwa nach 5—6 Stun- 
den cin. Subkutane Injektionen sind schmerzhaft. Grosste Einzelgabe (Germ.) =  0,1 g.

Agaricum.

Polyporus officinalis Fries. 1’olyporaceae. Heimisch iiberall, wo die „Larche“ 
(Laris decidua Miller), auf der er wiickst, vorkommt. Geringc Mengen der Drogę lieferu 
der Kanton Wallis (Schweiz) und Frankreich. Die grosste Menge kommt aus Bussland 
(Archangel) und Sibirien, wo derPilz auf Larix sibirica Ledebour, die von manclicn 
nur fttr eine Varietiłt unserer Larcho gehalten wird, reichlich vorkommt.

K a m e n .  Agariciis albus (Helv.). Boletus Łaricis. Boletus purgans. Fungus 
Laricis (Erganzb.). Polyporus Łaricis. — Agarik. Larcheusclmamin. Lbclierschwainm. 
Magenscli wninm. Purgirschwamm. — Agarika. — Agaric blanc. Polypore de 
Meiezc (Gall.). Łarch agaric.

Die Drogę ist der Fruchtkiirper des Pilzes, dessen Mycelium im Holz der genannten 
Baume lebt. Er ist seitlich angewachsen, hufformig, halbkegelformig oder von unregel- 
massiger Gestalt. Kann bis 7 kg wiegen. Farbę gelb bis braun, gestreift, innen gelblich- 
weiss. Auf der Unterseite das Hymenium, in welehem die Riihren, die die sporentragenden 
Basidien enthalten, ais feine Punkte zu erkennen sind.

Verwendung fmdet der getrocknete Fruclitkorper nach Entfernung der dunkeln 
Bindenschicht und des Hymeniums. Besteht aus langen, durcheinander gewirrten faden- 
formigen Zellen (Hyphen), zwischen denselben zahlreiche, nickt gut ausgebildete Krystalle 
von Kalko xalat.

Geruch dumpfig, Geschmack anfangs susslich, dann stark bitter.
S e s ta n d th eU e . 10—30 Proc. Pilzcellulose, organisehe Siiuren, 0,64 Proc. Asclie. 

Der wichtigste Bestandtheil ist ein Gemenge verschiedener harzartiger Korper, das 50 bis



80 Proc. vom Gewicht des Pilzes betriigt. Es entsteht, durch Metamorphose der Membran 
der Hyphen. Das in Alkohol loslicbe Harz bestebt aus 4 Harzen, a, p, y, <5. Das p-Harz 
ist das wichtigste, es enthalt das A g a ric in , von dem in der Drogę 14—16 Proc. ent- 
halten sind (s. besonderen Artikel). Mit Petrolather werden der Drogę cntzogen: 1) in 
geringer Menge ein Weickkarz C16Ha0O4 nnd 2) zu 4—6 Proc. eine fettartige Substanz. 
Dieselbe enthalt.: A g arico l C10H160, C etylalkolio l C16H3lO, einen fliissigen aromatischen 
Alkohol C9H180, P liy to s te r in , eine FettsSure 0u H2,0a, B ic in iilsau re  C1SH3103 nnd 
2 K oh len w asse rs to ffe  C22H,„ und CMHM.

Z u b ere łtu n ff. Der Schwamm wird in eine mittelfeine Speeies yerwandelt; auch 
kommt derselbe bereits geselmitten in der gefiiUigen, besonders fur Theegemische zu em- 
pfehlenden Form kleiner Wiirfel in den Handel. Das Pulyer wird, seit der wirksamo 
Bestandtheil in reinem Zustande zur Yerfiigung steht, von Aerzten kaum noch yerordnet. 
Der geschnittene Larchenscliwamm dagegen bildet einen wesentlichen Bestandtheil der 
Speeies H ie rae  P ic ra e  und ahnlicher zur Anfertigung von abfiihrenden Bitterschnapsen 
dienendor Krautermiseliungon; auch ist derselbe enthalten in der Tinct. Aloes comp. Pb. 
Bolg., dem Elixir ad longam vitam, dem Tkeriak Cod. med. etc.

Der Larchenscliwamm wurde frilher yiel rnehr wie jetzt ais drastisches Abfiihrmittel 
benutzt, gegenwartig wird er wie das aus ihm dargestellt.e Agaricin ais Adstringens und 
Tonicum gegen die Nachtschweisse der Phthisiker benutzt.

E lectu iiriun i feb rifu g u n i.
SlCNAC.

Rp. Chinarinde 20,0
Aromatisches Pulvcr 5,0
Amraoniumchlorid 2,5
Lttrchenschwamm 2,5
Glycerin 15,0
Zuckersirup q. s.

Zweisthndlich haselnussgross zu 
nehmen.

P ilu lao  nobilos Jesu ita ru in  
P rageiisiim i.

Bp. Boleti Lancia 
Aloes
Corticis Cinnamomi
Folior. Sennae
Bhizom. Rhei
Pulv. arom atici aa 10,0
Caryophyllorum
M astichis
M yrrhao aa 5,0
E x tracti Trifolii 10,0 

zu 1500 Pillen. 2 — 1 Pillen zu 
nehm en.

Speeies H ierae  P icrae .
H e i l i g e n b i t t c r .  I l i c r i p i c r i .

M a g e n s p e c ie s .  
lip. Radicis Helenii

Radicis Galaugae aa 50,0
Boleti Laricis
M yrrhae
Radicis Angelicae 
Radicis Gentianae 
Bhizom. Rhei 
Rhizom. Zodoariae aa 100,0 
Aloes 800,0

werden gleichmllssig zerkleiuert 
und gemischt.

Seeliofer Balsam oline Aloc. Turpetharz 100,0, Larchenscliwamm, Enzian, Myrrhe, 
Theriak je 15,0, Galgant 20,0, Angelica 30,0, Anis, Safran je 5,0, Rh ab arb er. Essigather, 
Aetherweingeist je 10,0, Zucker 100,0, Weingeist (70 Proc.) 1300,0.

Agrimonia.

Agrimonia Eupatoria L. Rosaceac — Sanguisorbeae. Heimisch dureb Europa 
Nordasien, Nordamerika. Verwendung findet ais Yolksmittel boi Leberleiden, Lungenleiden 
Diarrhoe etc. das bliiliende Hraut, das man im Juli oder August sammelt. 7 Th. frisebes 
Kraut geben 2 Th. trockenes.

K a m en . Herba Agrimoniae. Hb. Absellae, s. Asellao. Hb. Concordiae. 
Hb. Eupatoriae. Hb. Lappulae hepaticae. Hb. Marmorellae. — Ackerkraut. 
Aekerminze. Beerkraut. Brnckkrant. Fiiufblatt. Filnfllngerkraut. Fiinfmiinner- 
thee. Franzkraut. Gatterkrnut. Griechisches Leberkraut. Hagamundiskraut. 
Heil aller Welt. Kbuigskrant. I.eberklette. Menig. Odermennig. Steinkraut. 
Stubkraut. — Aigremoine (Gall.).

Die Pflanze ist eine Staude mit unterbrochen gefiederten Blattern und gelben Bliithen 
in aufrechten, ahrenformigen Bliithenstilnden. Die Drogo ist von schwachem, aber ange- 
nehmem Gerueh und schwach adstringirend-hitterlichem Geschmack.

Die in Sttdeuropa heimischc Agrimonia odorata Ait. wird ahnlich yerwendet. 
Odermennig wird, da es an wirksameren Bittermitteln nicht mangelt, nur noch hicr 

und dort im Handyerkauf yerlangt.



Agropyrum.

Agropyrum repens Beauv. (syn. Triticum repens L.). Gramineae — Hordeeae. 
Die „(Juecke“. Gemein durch Europa, Asien, auch in Nord- und Sudamerika. Ein auf 
Aeckern sehr lastiges Unkraut, welches infolge der weithin kriechenden Auslaufer schwer 
auszurotten ist. Die letzteren liefern Rhizoina Graminis (Erganzb. Helv. Austr.). Radix 
Agropyri. R. Cynagrostis. R, Graminis albi s. aryensis s. caniui s. offlcinarum
s. repentis s. yulgaris. Radix T ritic i repentis. Rliizoina Agropyri. Stolones 
Graminis. — A ckergraswurzel. Ackermannswurzel. Apotliekergraswnrzel. Bagcr- 
wurzel. Fegwurzel. Grasyyurzel. Ilundsgraswnrzel. llundsriicken. Knotengras. 
Krieeliyyeizen. Łanddrcck. Radon. Reyer. (juockenwurzel. Solin iirligrasw urz. 
Spuiwnrz. Tiirkisolies Gras. Woisswurz. W nringras. — Racine de cliiendcnt. *) 
Cliiendent ofiicinal (Gall.). — (Juitcli-root. (Juitcli- grass-root Couoli-Grass (U-St.).

. B esc h re ib u n g . Die Stiieke der Drogę sind glanzend, graugelb, yielkantig, mit 
grossor Hohiung. Die einzelnen Glieder des Rbizoms sind etwa 5 cm Jang, 3—4 min dick, 
an den Knoten sind noek Reste der yertrockneten Blattscheiden zu sehen.

Auf dem Querschnitt erkennt man boi scliwaolier Vergrosserung um die centrale 
Hdblung einen kelleren, dichten Ring, den Leitbundelcylinder, und in demselben Punkte, 
die Leitbiindel. Dieser Cylinder ist von der Rinde durch die Endodermis, dereń Zellen 
nach innen stark yerdickt sind, getrennt. In der Rinde finden sich ebenfalls ldeine Leit- 
bundel. Die centrale Hohiung ist durch Zerreissen des nrspriinglich yorhanden gewesenen 
Parenchyms entstanden. Eiir die Erkennung einigermaassen von Bedeutung sind die Zellen 
der Epidermis, die den charakteristisehen Bau der Gramineenepidermis zeigen, sie bestehen 
aus grossen reohteckigen Zellen mit geschllingelten Wanden und mit ihnen abwechselnden 
kleinen rundlichen Zellen, die zuweilen zu Haaren au.sgcwaehsen sind.

B e s ta n d th e łle . Die Drogę enthiilt zu etwa 5 Proc. ein Kohlehydrat T r i t ic iu  
6 (C(,H1005) H 20, welches vieUeicht mit dom I r is in  und G ram in in  identisch ist, feruer 
In o s it , Z ucker 2—3 Proc. (wahrscheinlioh Ł a e v u lo se ) . und M ann it (yielleicht nielit 
ursprunglich vorhanden).

Yerw echuelunf/. Ais Rhizomn Graminis italici gehen die dickercn Auslaufer vou 
Cynodon Dactylon Pers. Sie enthalten Stiirke.

E in s a m m lu n g  und, A u fb e w a h ru n g .  Im Friihling vor Entwieklung des 
Halmes (Austr.) zu sammeln, mit kaltem Wasser abzuwaschen, von Wurzeln und Blatt- 
rcsten zu befreien. 5 Th. frischer Quecke liefern 2 Th. trockene.

A n w e n d u n g .  In geschnittenem Zustande bisweilen noeh ais losendes und blut- 
reinigendes Mittel zu Theeinischungen, das Extrakt in Pillcu und Mssigen Arzneien ver- 
ordnet. In Pulyerform soli sie in der Biiekerei ais Zusatz zum Mehl, in der Brauerei ais 
Malzersatz Verwendung finden.

E xtraetum  Graminis. (Austr.) Queckenwurzelextrakt. -50 Theile zerschnittene 
(),ueekenwurzcl werden mit 300 und 100 Theilen kaltem Wasser jedesmal 24 Stunden aus- 
gezogon, dio durch Absetzen geklurten Ausziige zum Sieden erhitzt, dureligeseibt und im 
Wasserbade zu einem diinnen  Extrakt abgedampft. Die Ausbeutc betriigt etwa 25 Proc.

Pharm. Germ. od. II. liess 2 Theile Q,ueekonwurzel mit 10 Theilen kochendem  
Wasser iibergiessen, 6 Stunden lang in der Warnie ausziehen, die Kolatur auf 3 Theile 
einkocben, fdtriren und zu einem d ick  en Extrakt eindampfen Ausbeute 26—-30 Proc.

Pharm. Helvet. II  schrieb einstiindiges A uskochen  der Wurzel mit Wasser und 
Eindampfen zu einem d icken  Extrakt vor.

In Wasser klar losliches, rothbraunes Extrakt von fadem, sussem Goschmack.
Dietekich empfiehlt zur Erzielung eines klar loslichen Extrakts Ausziehen der ge- 

schnittenen und geąuetschten Queckenwurzel mit 4 Theilen, dann nocbmals mit 3 Theilen 
kochendem, destillirtem Wasser, E in  ko eh en der veroinigten Pressfliissigkeiten auf 1 Theil, 
24stiindiges Absetzenlassen, Filtriren und Eindampfen.

t ł) Unter diesem Namcn yersteht man genau gonommen das dickere Rliizom von
Cynodon Dactylon Fers.



Extractum  Graminis lluidum (Dtbtebich). 100 Th. hiSchst fein geschnittone 
Queckenwurzel werden -mit heissom destillirtem Wasser befeuchtet; man verdrangt mit 
siedendem Wasser, indom man im diinnen Strahl ablaufon lasst, dampft auf 80 Th. oin, 
vermischt mit ‘20 Vol. Weingoist (90 1’roe.), stellt zum Absetzen bei Seito, filtrirt nnd 
bringt mit yerdiinntem Weingoist (08 Proc.) auf 100 Th.

Extructiim Graniinis liquidum, Mellago Graminis Ph. Boruss. VI. — Queekensaft, 
Q,ueckenhonig — wurdo aus 3 Th. Extractum Graminis und 1 Th. Aqua destillata bereitet. 
Bei dem hohen Zuckergehalt der Wurzel gebiihrt derjonigen Vorschrift zur Extraktbereitung 
der Vorzug, welche auf dem kurzesten Wege zum Ziele fiihrt.

Flores Graminis, Heublumen, welche Pfarrer Kneipp ais Zusatz zu Biidern ver- 
ordnet, werden nicht von einer bestimmten Grasart gesammelt.

Albumen.
I. Albumen. Albumen Ovi sicciim. Trockenes Uuhuereiweiss. (Germ.). Ei- 

weiss. Eieralbum in. Albuminę. Vergl. auch Ovum,
Von den Pharmakopoen hat die Germ. das troekene Hiihnereiweiss ais „Albumen 

Ovi siccum“ aufgenommen, und zwar zur Herstellung des Eisenalbuminates.
D a rs te llu n g . Man iiffnet frische Hilhnereier vorsichtig und trennt sorgfaltig den 

Dotter von dem Eiweiss, so dass der sogen. Haknentritt zu dem letzteren kommt. Zur 
Abscheidung der Hiłute lasst man das Eiweiss nun durcli ein feines Seidensieb laufen, 
was man durcli Rukren mit einem feinem Pinsel befordern kann. Dock muss man sieli 
kiitcn, zu stark zu reiben, um Schaumbildung zu vermeideu. — Oder man liisst das Eiweiss 
24—30 Stunden an einem kiiklen Orte stehen, damit sick die Ilaute absetzen.

Die durcli Absetzen gekliirte Eiweisslosung- wird alsdaim auf flachę Porcellantcller 
in nickt zu dicker Sckioht gegossen und in gut, ventilirteu Troekenritumen bei einer 55° C. 
nicht iibersteigenden Temperatur eingetrocknet. Das Eintrocknen ist zu besckleunigen, 
um Faulniss zu yerhindern. Die troekene Masse wird von den Tellem abg-estossen und 
alsdann bei Zimmertemperatur naebgetrocknet. Bei dem Eindunsten kann man selbst- 
yerstandlioh aucli Vacuumapparate benutzen.

T eck n iseh es  E iw eiss (Patent-Albumin). Zur Entfernung kleiner Mengen bei- 
gemengten Dotters bringt man in Fabriken das Eiweiss in einen bolzernen Kiibel von 
150 Liter Inlialt, welcber am Boden ein Zapflocb bat. Auf 100 Liter Eiweiss fiigt mail 
250 g Essigsaure von 1,04 spee. Gewicbt. und 250 g Terpentinbl, riibrt das Ganzc gut durcli 
und liisst es 24—36 Stunden ruhig stehen. Das Terpentinbl nimmt die Dotterantbeile 
auf und steigt in die Ilbhe, meebanisebe Vcrunreinigungen setzen sieb zu Boden. Dureb 
yorsiclitiges Oeffnen des Halines kann man cine yoilig klare Fliissig-keit erzielen, welche 
zu Primawaare yerarbeitet wird, wiibrend die binterbleibeuden, uicbt g-anz klaren Reste 
cine Seeundawaare liefern. Die essigsaure Lbsung wird mit Ammoniak scliwach neutraii- 
sirt und daim, wie yorher angegeben, zur Trockne gebracbt. Doeb sollte zmn pbarma- 
ceutiscben Gebraucbe ein solches gekiinsteltes Praparat, das sieb fiir technische Zwecke 
ganz gut eignet, niclit yerwendet werden.

Fiir 1 kg trockenes Eiweiss sind etwa 250—300 Eier erforderlieb.
Die bei der Darstellung des Eiweisses abfailenden Eidotter werden, mit Kocksalz 

konservirt, in der Weissgerberei yerwendet.
K iffen sch a fłen . Gclbliche, amorphe, durchsclieinoiide, dem arabiseben Gminni 

iibnlicbe Massen oder ebensolcke Lamellen, oder ein gelbliches, grobes Pulver. Ohne be- 
sonderen Geruch, yon fadem Gesehmack. Mit Wasser giebt es eine triibe, neutrale Losung, 
welche dureb Filtriren gekiiirt werden kann. In Weingeist oder in Aether ist es nicht 
loslicb. Uin eine wasserige Losung herzustellen, iibergiesst man das grobgepulyerte Eiweiss 
mit Wasser von 40° O. (durch ein Tbermometer genau kontrolirt!), s c b ii t te l t  b is zu r 
v o lligcn  V e r tb e ilu n g  k ra f t ig  durch , so dass sieb Klumpen nicht bilden konnen, und 
liisst nun unter ofterem Umscbiitteln an einem 30—40° C. warmen Orte stehen. Die 
triibenden BestandtheOe der Losung riihren yon den Eibiiuten und von kleinen Mengen



unloslichen Eiweisses ber. 1 Tb. troekenes Eiweiss entspricht 7—8 Tb. fliissigeni Htthner- 
Eiweiss.

Das Praparat ist seiner ebemischen Zusammensetzung uaoh im wesontlicben Eier- 
al bum i n ; seine wasserige Losung giebt dalier die fur das Eieralbumin bckanuten cbemiscben 
Reaktionen. Die wasserige Liisung wird: 1) bei 70—75° G. coagulirt. 2) Bleiacetat 
(neutrales sowie basiscbes), Mercurinitrat, Mereuricblorid, *) Trichloressigsiiure, Silbernitrat, 
Kupfersulfat, Ferrichlorid, Pikrinsaure, Karbolsiiure, Salicylsulfosaure, /? - Napbtbolsulf osaure 
(Asaprol), Chloralhydrat, konc. Mineralsauren (namentlicb Salpetersaure und Metaphospbor- 
siiure), Ferricyanwasserstoffsiiure -f- Essigsiiure uud Ferrocyanwasserstoffsaure -f- Essigsaure, 
erzeugen Niederschlage. 3) Konc. Mineralsauren wandelu es in Acidalbumin, konc. atzende 
Alkalien in Alkalialbuminat um.

Eine Formel liisst sich zur Zeit nocb nicbt angeben; die inittlere Zusammen- 
setzung ist:

Koblenstoff 50—55 °/0 Stickstoff 15,2—18,2 °/0 Sauerstoff 22,8—24,1 °/o
W assorstoff 0,8—7,8 „ Scliwcfel 0,4—5,0 „

Das Hiibnereiweiss besteht im wesentlichen aus Natrinmalbuminat. Wird die wiisse- 
rige Losung desselben obne besondere Yorsiclitsmassregeln sich selbst uberlassen, so tritt 
Fiiulniss ein unter Bildnng yon Schwefelwasserstoff und Ammoniak und zablreichen anderen 
Spaltungsprodukten, unter denen sieli auch die giftigen „Toxalbumine“ befinden konnen.

JP rilfung. 1) Es sei nur schwach gelblicb gefarbt, fast geschmacklos und gerucblos, 
jedenfalls aehte man darauf, dass es nicht faulig riecbe. 2) Es lose sich in 20 Tb. Wasser 
zu einer nur wenig triiben Fliissigkeit auf; viel unloslicbe Antbeile entbaltende Praparate 
wiiren zuriickzuweisen. 3) Die wasserige Losung sei neutral, fast gerucblos und ge
schmacklos; saure od er alkalisebe Reaktion weisen aut konservirende Zusatze bin. 4) Miseht 
man 10 ccm der lprocentigen Losung mit 5 cem Karbolsaurelosung (1:20) sowie mit 
5 Tropfen Salpetersaure (sp. G. =  1,153), schiittelt durcb und filtrirt, so wird alles Eiweiss 
gefallt und das Filtrat meist klar sein. Ist es triibe oder schleimig, so ist wabrschcinlieb 
Gumini oder Dextrin zugegen. In diesem Falle tr itt, wenn man auf 5 ccm des Filtrates 
5 ccm Weingeist scbicbtet, an der Beriibrungsstelle beider Scbichten Trilbung ein. — 
5 ccm des Filtrates diirfon sich auf Zusatz von 1 ccm Jodlosung nur gelb, nicbt aber roth 
farben (Dextrin). 5) 1 g Eiweiss darf nicbt mebr ais 0,05 g Ascbe hinterlassen.

Die W e rth b e s tim m u n g  des Eiweisses erfolgt in der Regel durcb Bestimmung 
des Stickstoffgehaltes nacli Kjehldahl s . Nitrogenium. Durcb Multiplikation des gefun- 
denen Stiekstoffs mit 6,25 wird die Menge des yorbandcneu Eiweisses gefunden.

A u fb e w a h r n n (/. In gut ycrseblossenen Gefiissen aus Glas oder Blech au einem 
trockenen, luftigen, nicht modrigen Orte. Vor dem Einfiillen in die Gefiisse empfieblt es 
sich, das Eiweiss tiber Kalk oder bei einer 50° C. nicbt iiberschreitenden Temperatur 
nachzutrocknen.

A n w e n d u n g .  Zur Herstellung des Eisenalbuminat.es und des Quecksilberalbumi- 
nates, ais Reagens. Tecbnisch in der Zeugdruckerei, zum Klaren triiber Fliissigkeiten, zur 
Herstellung pbotographischer Papiere, ferner von Kitten. Docb wird fiir diese Zwecke 
zum Theil aucb nur das fliissige Eiweiss yerwendet.

Solutio Albuminis. E iw eiss-L ó su n g . Ais Reagens fiir physiologische Zwecke 
miseht man frisohes Hiihner-Eiweiss mit dem gleichen Volumcn Wasser, oder man 16st 
1 Th. trocknes Hiihner-Eiweiss in 20 Th. Wasser und filtrirt die eine wie die andere dieser 
Ldsungen. Sie sind nur von beschrankter Haltbarkeit und taglich frisch zu beroiten.

II. Blutalbumin. Seruinalbumin. Serin. Bevor man gelernt batte, das Eigelb 
zu konseryiren und dadurcb transportfahig zu macben, liatte das Eieralbumin einen boben 
Preis, so dass die Technik sich nach einem Ersatz des Eieralbumins umsehen musste. 
Einen solchen fand sic in dem Blutalbumin. Heute kann dieses letztere nur schwer mit 
dem ersteren in Wettbewerb treten (s. Sanguis).

ł) Der Niedersehlag ist in Katriumchloridlosung liislich.



D a rste llu n g . Mail faugt bei dem Schlachten der Thiere das Blut, unmittelbar 
nachdem es die Adcr der Thiere verlassen b a t, in flachen runden Zinkwannen von 38 cm 
Durehmesser und 10 cm Hohe auf. Sobaki eine solche Schiissel getiillt ist, wird sie (noch 
im Scklaektlokal) an einen nahe beflndlicken Ort gesteilt und dort so lange belassen, 
bis die Gerinnung des Blutes, d. h. die Scheidung in das Blutserum und in den Blutkueken 
erfolgt ist. Erst wenn dies geschehen ist, werden die Gefasse in das Eabrikationsiokal 
geschaift. Hier werden die Blutkueken durch sanftes Neigen der Schalen auf geeignete 
Metallsiebe ubergefiikrt und man lasst das Serum abtropfen. Um moglickst gute Ausbeute zu 
erzielen, wird der Blutkueken mit sekarfen Mossern in Wiirfcl von etwa 2 cm Grosse zer- 
schnitten. Das zuerst freiwillig abfliessende Serum ist fast ungefarbt und klar und liefert 
das beste Eiweiss. Durek Auszieken des zuruckbleibenden Blutkuekens mit Wasser gewinnt 
man geringerc Sorten. Der ausgelaugt zuriickbleibende Blutkuchen wird entweder auf 
Diingcmittel yerarbeitet oder ais Scliweinefutter verwertket.

Die erkaltenen Losungen des Serumeiweiss werden entweder direkt (Natur-Albumin) 
oder nack vorausgegangener Klarung mit Essigsaure und Terpentinol (Patent-Albumin) 
wie das Hilkner-Eiweiss eingetroeknet.

Man erkalt etwa die Ifklfte des Blutes ais Serum, und ans diesem ungefahr 9 Proc. 
Eiweiss.

Dieses Bluteiweiss ist gewohnlich braunliek bis braun gefarbt und findet namentlick 
in der Technik (Zeugdruckerei) Yerwendung.

T atft-E iw eiss . Im Weissen der Eier der Nesthocker (Uferschwalben, Staar etc.) 
und des Kiebitz scheint ein besonderes Eiweiss enthalten zu sein. Dasselbe giebt beim 
Kochen ein durchsichtiges Coagulum. Ein Praparat mit ahnlichen Eigenschaften beschreibt 
T akchanoff ais „Tata-Eiweiss“. Darstellung: Rohe Huhnereier werden mchrere Tage mit 
einer 40—50° O. heissen, 2—20 procentigon Kali- oder Natronlauge bekandolt, alsdann in 
Wasser kart gekocht. Das Eiweiss ist jetzt gallertartig und durchscheinend. Nack dem 
Auslaugen mit kaltem Wasser ąuillt es, bez. lost es sieli in siedendem Wasser leicht auf. 
— Durch Trocknen kann es in Pulverform gebracht werden. Yon Pepsin -j- Salzsaure soli 
es 10—12 Mai rascher geldst werden wie gewóhnliches coagulirtes Hiihner-Eiweiss. Es 
wird zum Vorproviantiren von Truppen und ais Krankenkost in Aussicht genommen.

P e x in  wird geronnenes Eiweiss genannt.
A le x in e  ist die zusammenfassende Bezeichnung fiu die im Organismus freiwillig 

oder infolge einer besonderen Behandlung auftretenden „sch u tzen d en  E iw e isss to ffe 11. 
Zum Theil werden die Alexine aus dem Organismus abgesehieden und ais Heilmittel ver- 
wendot, z. B. „Tuberculocidin-KnEBS."

Toxnlbumilie werden die von pathogenen Mikroorganismen orzeugten g iftig en  
Umwandlungsprodukte (Stoffwochselprodukte) des Eiweisses genannt, z. B. Toxalbumin des 
Milzbrandes und des Wundstarrkrampfes. Die moisten derselben werden durch geniigend 
hohe Hitze coagulirt, d. h. unschadlich gemacht.

III. Tropotl. Ein auf ckemischem Wege aus billigen Ausgangsmaterialien her- 
gestelltes, in W asse r u n lo s lick es  E iw eiss. Uober die Darstellung ist bisker nur 
bekannt, dass es aus entfettetem Eisckfleisch, Blut, Vegetabilien (Leguminosen-Samen) ge- 
wonnon und sckliesslick mit Wasserstoffsuperoxyd bckandelt wird, wodurck Earbung und 
Goruck versch winden.

Weisslickes, geruch- und gesckmackloses Pulver, frei -von Lcimsubstanzen und 
Nuklelnen. In Wasser ist es unldslich, von Pepsin-Salzsaure wird es langsam, aber voll- 
standig peptonisirt. Der Gekalt an Mineralstoffen betragt etwa 1 Proc., der Gekalt an 
reinem Eiweiss etwa 90 Proc. Die Bestimmung erfolgt wie boi Albumen.

Es soli ais w o h lfe ile s  Eiweiss-Praparat in der Krankenkost, zur Verproviantirung 
won Schiffen, Expeditionen etc Verwenduug iinden. Man giebt 20 g in */a Liter Suppe, 
bez. 80 g in */2 Liter Milch oder Kakao verriihrt mehrmals taglich. Perner wird es in 
Form von Zwieback, Suppentafeln und Chokolade in den Handel gebracht.



Alcohol amylicus.

A lco lio l a m y lic u s  (Erganzb., Brit.). A m y lo x y d u m  liy d ra tu m . A m y la lk o lio l. 
S c k u n d iirer  oder G iih r iin g sa m y la lk o lio l. F u se lo l .  A lc o o l a in y liq u e . H u ile  de 
g r a in . A m y lic  A lc o lio l. C6II120 .  M ol. ( le w . =  88 . Bei der Fabrikation des Alko- 
hols ans K a rto ffe ln  werden nebeu Aethylalkobol — wabrscheinlich durch bestimmte 
Heferassen — audi noch hiihere Alkohole gebildet. Dieses ans verschiedenen hoheren Al- 
koholen, unter denen aber der sekundiire Amylallcohol ilberwiegt, sieli zusammensetzende 
Nebenprodukt wird ais „ ro h es  F u se lii l“ an die chemisclieu Fabriken abgegeben. Diese 
scheiden aus dem Fuseliil die einzolueii reinen Bestandtbcile ab. Das robę Fuseliil wird 
in Kolonnen-Apparaten fraktionirt destillirt. Die unter 130° C. iibergehenden Antlieile ent- 
halten hauptsachlicli Aethylalkobol, Proylalkohol, Butylalkohol und Wasser, wiihrend die 
bei 130—135° C. iibergehende Fraktion vorwiegend aus Amylalkoliol besteht. Im Destil- 
lationsriickstand yerbleibcn Aether des Amylalkohols. Diese werden durch Aetzkali zerlegt, 
worauf man durch Destillation weitere Mengen Amylalkoliol gewinnt.

1 la n d e lsso r te n . Man uutorscheidet 1) Alcohol amylicus crudus, rohes Fuseliil.
2) Alcoliol amylicus jmrus. 3) Alcoliol amylicus purissimus syntketisch dargestellt.

f  I. Alcohol amylicus crudus. E o h es Fuseliil. Meist eine gelbe Fliissigkeit. 
Spec. Gew. etwa 0,810. Siedepunkt, 120—130° O. Das nach dem Steuergesetz frei in den 
Yerkehr iibergehende Fuseliil soli mindestens 75 Proc. hiihere Alkohole enthalten. S teuer- 
a m tlic h e  P riifu n g : 1) Sohiittelt man 10 cein Fuseliil mit 30 ccm Calciumchloridldsung, 
spec. Gew. 1,225, kraftig durch, so soli die Aniylalkohol-Schioht nacli dem Absetzen noch 
mindestens 7,5 ccm betragen. 2) Sohiittelt man 100 ccm Fuseliil mit 5 ccm destillirtem 
Wasser, so soli sieli eine trlibc Mischung ergeben. Dieses Produkt enthiilt neben Aetliyl- 
alkohol die oben erwaknten hoheren Alkohole, ausserdem aber noch Pyridin und Furfurol. 
Es unterscheidet sieli von dem reineren durch die abweichende Siedetemperatur und durch 
das spec. Gew. Es wird ais Lbsungsmittel und ais Mittel gegen Ungeziefer verwondet.

f  II. Alcohol amylicus purus. A lc o lio l a m y lic u s  (Erganzb.). Das unter diesem 
Namcn gewohnlicli von den Preislisten aufgefiihrte Priiparat wird aus dem rohen Fuseliil 
dargestellt, indem man dieses mit Calciumchloridldsung wiischt, alsdann der Destillation 
unterwirft und nur die bei 128—132° C. iibergehenden Antlieile auffiingt.

Es ist friseli bezogen eine wasserhelle Fliissigkeit, wesentlich reiner ais die vorigc, 
aber imrner noch durch Furfurol und Pyridin verunreinigt. Dieses Priiparat ist fiir die 
meisten te c h n isc h e n  Zwecke ausreichend rein. Das Erganzb. hatte augenscheinlich die 
Absicht d iese Sorte aufzunehmen.

E ig e n sc h n fte n . Wasserhelle, lichtbrechende Fliissigkeit von durchdringendem 
Geruch und brennendem Geschmack, in Wasser wenig loslich (1 :40), mit Alkohol, Aether, 
Benzin, Essigsiiure, fetten und atlierisehen Oelen klar mischbar. Spec. Gew. 0,814—0,810. 
Siedep. 129—131° O. Gutes Losungsmittel, namentlich fiir Alkaloide (Morphin).

P r ii fu n g .  1) 2—3 ccm miissen auf dem Wasserbade oline Biickstand yerdunsten.
2) Mischt man 5 ccm Amylalkoliol mit 5 ccm konc. Schwefelsaure, so darf nur schwach 
gelbliche oder rothliclie Farbung auftreten. 3) Schtittelt man 5 ccm Amylalkoliol mit 
5 ccm Kalilauge, so darf der Amylalkoliol sieli nicht farben (Furfurol).

A u fb e w a h r u n g .  Vor Licht geschiitzt. Das Ergiinzungsbuch auch: Y o rs ich tig .
A n w e n d u n g . Ais Ldsungsmittel in der analytischen und synthetischen Chemie, 

namentlich in der toxikologischen Chemie zur Ausschuttelung von Alkaloiden.
t  III- Alcohol amylicus purus pro analysi. Man erhitzt kauflichen Amylalkoliol 

im Dampfbade 8 Stunden lang mit dem gleichen Volumen konc. Schwefelsaure. Daun 
hebt, man den Amylalkoliol ab, neutralisirt ihn mit Calciumkarbonat. und destillirt ihn im 
Wasserdampfstromo ab. Nach 4—Sinaliger Wiederholung diesel- Operation wird er durch 
Caleiumchlorid entwassert, darauf destillirt, wobei man die bei 129—1310 C. iibergehenden 
Antheile sammelt. Ist zur Zeit nicht Gegonstand des Handels, sondom der Selbstdarstellung.



f  IV. Alcoliol amylicus per synthesim. Vollig frei von Furfurol kann (lor 
Amylalkohol nur durch Zersetzon des reinen amylschwefelsauren Kaliunis mit Schwefelsaure 
gewonnen werden. Man kocht amylschwefelsaures Kalium mit 10proc. Schwefelsaure 5 Stun- 
den lang am Riickflusskiikler, alsdann neutralisirt man mit Natriumkarbonat, destillirt im 
Dampfstrome ab und verfakrt weitcr wie vorlier angogeben.

Bin solches Priiparat wiirde nur fur rein wissenschaftliche Zwecke in Betraelit 
kómmen. Uebrigens sind auch die reinsten Sorten Anydalkoho) immcr noo.k Gemische 
isomorer Alkohole.

A m y lo ca rb o l. Zum Yertreiben der FlOhe boi Hunden und anderen Thieren. Kro- 
soli crudi 9,0, Saponis viridis 150,0, Alcoholis amyliei crudi 160,0, Aquae q. s. ad 1 Liter.

K u od alin  des Prof. Muhlbekg in Aarau. Zur Yertreibung des Ungeziefcrs auf 
Pflanzon. Yitrobenzoli 3,0, Kalii xanthogenici 10,0, Saponis kalini (von 60 Proc. Wasser- 
gehalt) 400,0, Alcoholis amyliei crudi 600,0.

Nnssi,ioit’s M itte l g o g en  d ie  lt l i i t la u s .  Saponis viridis 50,0, Alcoholis amyliei 
crudi 100,0, Spiritus denaturati 200,0, Aquae q. s. ad 1 Liter.

Alcohol methylieus.

A lc o lio l m e th y lie u s . M e lliy la lk o h o l. A lco h o l l ig n i .  S p ir itu s  l ig u i. Ilo lz -  
g e is t . C a rb in o l. A leo o l m e th y liq u e . E sp r it  (le h o is . M eth y lic  A lco h o l. CIIsOH. 
M ol. G ew . =  32.

G ew in n tm y. Bei der trockcnen Destillation des Holzes erhiilt man u. a. ein 
fliissiges Product, welches „ ł lo lz e s s ig “ genannt wird und im wesentlichen eine wBsserige 
Anflosung von Essigsaure, Metliylalkohol und Aceton neben theerigen Beimengungen dar- 
stellt. Man neutralisirt diese Fliissigkeit mit Aetzkalk und destillirt die leicht fliiclitigen 
Antheile fraktionirt ab. Las so crhaltene erste Zehntel wird roher Holzgeist genannt und 
besteht hauptsachlich aus Metliylalkohol und Aceton. Man entwassert es durch Destillation 
tiber Aetzkalk und tragt mtn wasserfreies Calciumchlorid ein. Mit diesem geht nur der 
Methylalkohol (nicht aber das Aceton) eine krystallisirende Verbiiidung (CaCI2 4 CH3OH) 
■ein. Man trennt diese Krystalle voin Aceton, lost sie in Wafjscr und unterwirft die Liisung' 
der Destillation. Der ilbergegangene Methylalkohol wird alsdann durch Destillation iiber 
Aetzkalk entwassert und in Kolonnen-Apparaten rektilicirt.

H a  i) tlel.su o r teu . Man unterscheidct: I) Alcohol methylieus crudtis, den rolien 
Holzgeist, weleher namentlich ais Denaturirungsmittel verwendet wird. 2) Alcohol metliyli- 
cus purus, re in en  H o lz g e is t , reiner, aber immer noch etwa 1 Proc. Aceton ent- 
haltend, die in der Pharmaeie zu yerwendende Sorte. 3) Alcohol methylieus, a c e to n fre i, 
aus dem Oxalsaurc-Metliylather dargestellt, vorzugsweise in der organischen Syntliese 
verwendet.

ISu jenschaften . A . des a b so lu t re in en  M ethy la lkoho ls: Farblose, leicht 
bewegliche, weingeistig riechende, brennend, aber nicht angenebm schmeekende Fliissigkeit. 
Leicht eutzuudlieh, mit blaulicher Flamme verbrennend. Die Dampfe geben mit Luft ex- 
p!osive Gemenge. Mit Wasser, Alkohol, Aetlier, fetten und atberisehen Ocień in jedem 
Yerbiiltniss mischbar. Gutes Losungsmittel fiir Harze. Verbindet sieli mit wasserfreiem 
Calciumchlorid zu der krystallisirenden Verbindung CaCl2 -f- 4CH3OH. Wird durch Oxyda- 
tionsmittcl in Formaldehyd und AmeisensSure verwandelt. Spec. Gew. — 0,7997 bei 15° O., 
Siedep. =  66° C. Reiner Methylalkohol bildet mit Jod -)- Alkalien k e in  Jodoform. Wcnn 
Bildnng- desselben eintritt, so ist dies auf die Gegenwart von Aceton (oder Aethy]alkohol) 
zuriickzufiihren.

H. des re in en  M ethy la lkoho ls: farblose Fliissigkeit wie die vorige, Sicdepunkt 
etwa 64—70° O., Spec. Gew. ca. 0,810. Entkalt in der Regel etwa noch 1 Proc. Aceton.

C. H o lz g e is t, roher M eth y la lk o h o l: gelbliche Fliissigkeit von weingeistigem, 
zugleich brenzlichem Geruehe. Spec. Gew. nicht iiber 0,840. Besteht im wesentlichen aus



Holzgeist, Aceton, Essigsaure-Methylat.lier, Allylalkohol und brenzlichen Produkten. Entkalt 
in der Regel etwa 90 Proc. Holzgeist.

P r ii fu n g .  Fur die rcinen Praparate sind spec. Gewicht und Siedepunkt, vdllige 
PlUchtigkeit. ferner die Abwesenheit, bez. die Menge des vorhandenen Acetons massgebend.

A ce to n -B estim m u n g  nach M e s s in g b k . Man bringt 20 ocm (bei Methylalkohol 
von hoherem Acetongehalt 30 ccm) Normal-Kalilauge [genau gemesscn!] und 1 — 2 ccm 
des zu untersucbenden Methylalkohols (bei reiner Handclswaaro konnen 10—15 ccm Me
thylalkohol angewendet werden) in eino Stopselflasche und schiittelt tuchtig um. Dann 
liisst man ans einer Biirette eine bestimmte Menge, z. B. 20—30 ccm ‘/s^ormal-Jodlósung 
hinzutropfen und schiittelt 1jl—1/a Minutę, bis die Ldsung klar erscheint. Dann siiucrt man 
mit Salzsiiure von 1,025 spec. Gew. an \md zwar giebt man die gleiche Anzahl ccm Salz- 
saure hinzu ais man vorher Kalilauge angewendet, lasst ' / 10‘Natriumthiosulfat im Ucber- 
schuss hinzu, versetzt mit Starkę und titrirt mit l/6-Jodlosung bis zur Blauung.

Da 1 Mol. Aceton zur Jodoformbildung =  6 Atomo Jod verbraucht, so entsprechen 
762 Th. verbrauchtes Jod —■ 58 Th. Aceton.

S te u e ra m tlic h e  P riifu n g  des zur Denaturirung des Alkohols dieuenden rohen 
Holzgeistes: 1) Er sei farblos oder scbwach gelblich. Die Farbo sei nicht dunkler ais die 
einer Auflosung von 2 ccm '/^-Normal-Jodlbsung in 1 Liter Wasser. 2) Bei der Destilla- 
tion sollen bis 75° O. mindestens 90 Vol. ubergehen. 3) 20 ccm Holzgeist sollen mit 40 ccm 
Wasser eine klare oder nur schwach opalisirende Mischung geben. 4) Beim Durchschiitteln 
von 20 ccm Holzgeist mit 40 ccm Natronlaugc von 1,3 spec. Gew. sollen nach x/2 Stunde 
mindestens 5 ccm des Holzgeistes abgeschieden sein. 5) A ce to n b estim m u n g : 1 ccm 
einer Mischung von 10 ccm Holzgeist mit 90 ccm Wasser wird in einem engen Misch- 
cylinder mit 10 ccm Doppelt-Normal-Natronlauge (80 g NaOH im Liter) durchgeschiittelt. 
Darauf werden 5 ccm Doppelt-Normal-JodliJsung (254 g Jod im Liter) unter erneutem 
Schiitteln hinzugefiigt. Das sich ausschcidende Jodoform wird mit 10 ccm Aether unter 
kraftigem Schuttoln aufgonommon. Von der nach kurzor Ruhe sich abscheidenden Aether- 
scbicht werden 5 ccm mittels'Pipetto auf oin gewogenes Uhrglas gebracht und auf dem- 
selben langsam vordunstet. Dann wird das Uhrglas 2 Stunden iiber Schwefelsaure gestellt, 
hierauf gewogen. Die Menge des Jodoforms soli nicht weniger ais 0,07 g betragen.

A u fn a h m e fa h ig k e it fiir B rom . 100 ccm der unten angegebenen Kaliumbromat- 
bromidlbsung werden mit 20 ccm der unten angegebenen verd(innten Schwefelsaure ver- 
setzt. Zu diesem Gemisch, welclies eine Auflosung von 0,703 g Brom darstellt, wird aus 
einer Biirette tro p fe n w e ise  unter Umrubren so lange Holzgeist liinzugesetzt, bis dauernde 
Entfarbung eintritt. Hierzu sollen nicht mehr ais 30 ccm und nicht weniger ais 20 ccm 
Holzgeist erforderlich sein. Diese Priifung ist stets bei vollem Tageslichte auszufuhren.

1) Kaliumbromat-bromidlOmng. 8,719 g Kaliumbromid (KBr) und 2,447 g Kalium- 
bromat (KBrOs) werden in Wasser zu 1 Liter gelost. Die Salze mussen rein und scharf 
getrocknet sein.

2) Verdunnte Schwefelsaure. 1 Yol. konc. Schwefelsaure wird mit 3 Yol. Wasser- 
verdiinnt.

A u fb e w a h r u n g .  An einem kiihlen Orte, wie der gewiihnlicbe Alkohol. Auch 
mit den namlichen Vorsichtsmaassregeln betreffend die Feuergefahrliehkeit. Fiir die Lagerung- 
grosserer Mengen sind etwa bestehende Polizei-Verordnungen zu beachten.

A n w e n d u n g .  Der robę Holzgeist dient in den grossten Mengen zum Denaturiren 
des Weingeistes, ferner zur Herstellung von Lacken, Firnissen, Polituren. Das reinero Pro
dukt zur Fabrikation des Formaldehyds, in der Analyse zum Nachweise der Salicylsliure 
und der Borsaure, zum Reduciren von Kupferspiralen, ferner zur Darstellung reinen rl’rauben- 
zuekers. Grosse Mengen yerbraucht auch die Theerfarbenindustrie, welche Gewicht auf 
ein moglichst aoetonfreies Produkt legt. — Dor absolut aeetonfreie, aus Oxalsaure-Methyl- 
atbor hergestellte Methylalkohol wird vorzugsweise in der chemisehen Synthese verwendet. 
Es muss darauf aufmerksam gemackt werden, dass bei hohen  Spirituspreisen die Verwen- 
dung eines reinen Methylalkohols zu Schnapsen etc. nicht ganz ausgesehlosscn erscheint..

Methylated sp irit wird in England oin fiir technischo Zwecke mittols rohem Holz
geist denaturirtor, Steuer-Ermśissigung geniessender A e th y la lk o h o l genannt.

Konservirungs-FHissig'keit fiir g e fa rb te  an im alisch e  O rgane von F abbe Do- 
mi!kque. Stiirke-Sirup verdiinnt 1 kg, Glycerin 100,0 g, Methylalkohol 200,0 g, einige 
Stiickchen Camphor, soviel ais zur Sattigung der Losung geniigt.



Alkaloidea.

Der Begriff „A lkaloide" ist nicht streng umgrenzt; im allgemeinen yersteht man 
darnnter die aus Pflanzeu gewonnenen oder doch zucrst aus Pflanzen dargestellten orga- 
nisehen Basen. Die <ans tliicrisckcn Substanzen abgeschiedenen organischen Basen werden 
„P to inai'ne“ oder „P to m atin e"  genannt. Von den G lukosiden unterscheiden sich 
die Alkaloide dadurcb, dass bei ihrer Behandlung mit verdiinnten Saurcu Zucker nicht 
abgespalten wird. Alle Alkaloide enthalten Stickstoff und bilden mit Sauren Salze. 
Von den naturlich vorkommeuden sind nur wcnige sauerstoiffrei, die meisten enthalten 
Sauerstoff. Im freien Zustande sind die meisten Alkaloide in Wasscr schwer loslich, da- 
gegen loslich in bestimmten Losungsniitteln, z. B. Alkohol, Aether, Chloroform, Amyl- 
alkohol, Essigather, Benzin u. s. w.

In freiem Zustande reagiren die meisten Alkaloide gegen Lackmus alkalisch, die 
meisten von ihuen schmeckcn bitter, sind optisch aktiv und zwar linksdrehend. — 111 den 
Pflanzen sind sie in der Rcgel ais Salze yorbanden, und zwar an Aepfelsaure, Citronen- 
siiure, Milchsaure, bisweilen aber auch an Sauren, welche den betreffenden Pflanzen eigen- 
thiimlich sind, gebunden, z. B. Mekonsaure, Aconitsaure, Veratrumsaure, Chelidonsaure.

Je nachdem 1 Mol. eines Alkaloides mit 1, 2 oder 3 Aequivalenten einer Siiure 
n e u tra le  Salze bildet, unterscheidet man sie ais 1, 2, 3saurigc Basen, doch ist die Basi- 
citiit nicht von der Anzahl der yorhandenen Stickstoff-Atome abhangig. — Praktisch tlieilt 
man sie gewdhnlich ein in 1) solche, die mit Wasserdampfen fliichtig, und 2) solche, die 
mit diesen nicht fliichtig sind, oder aber in sauerstoffhaltige und sauerstofffreie, oder in 
flussige und feste.

D a rs te llu n g . Diese richtet sich im einzelnen Palle nach der Natur des in Frage 
kommenden Alkaloids. Immerhin lassen sich die ublichen Darstellungsmethoden unter 
folgende allgemcine Gesichtspunkte bringen:

A. F liich tig o  A lkalo ide . Die zerkleinertcn und mit Wassor aufgeweichten Pflan- 
zentheile werden unter Zusatz starkerer Basen (CafOIIJ.,, NaOH, Na,C03) der Destillation 
mit Wasserdampfen untorworfon. Das Destillat wird mit Salzsauro oder Schwefelsaure 
neutralisirt. Man dampft zur Trockne und ontzieht dem Salzriickstand das Alkaloidsalz 
mit Aether-Weingeist. Das so isolirto Alkaloidsalz wird in Wassor gelOst. Man zersetzt 
die Liisung duroh Zusatz von Kalihydrat und schilttelt das froje Alkaloid duroli Aether 
oder ein anderes geeignetos Ldsungsmittel aus. Nach dem Yerdunstcn des LOsungsmittels 
hinterbleibt das freio Alkaloid und kann durch Rektifikation (im luftyerdiinnten Raumo 
bez. im Wasscmstoffstrome) yfillig rein erhalten werden.

B. N ich t fliich tig o  A lkalo ide. 1) Die zerkleinerton Pilanzenstoffe werden mit 
angoskuertem Wasser ausgekooht, der Auszug wird — urn die Basen aus den Salzcn in 
Freiheit zu setzon — mit starkeren Basen z. B. CaO, MgO, KOH, NaOH, Na.,C03, NallOO,,, 
NH3 yersetzt, worauf man die Flussigkeit mit LOsungsmitteln (Aether, Chloroform, Benzol, 
Benzin, Pctrolather, Amylalkohol u. dergl.) ausschiittelt. Dio Ausschiittelungon hinterlassen 
nach dem Verdampfen des LOsungsmittels die Basen in unreinem Zustande. Man nimmt 
sie mit stark yerdunnton Sauren auf, filtrirt, und entfarbt das Filtrat durch Thierkohlo. 
Das entfarbto Filtrat wird nun mit Kalilauge yersetzt und nun das Alkaloid ontweder 
durch Ausscliutteln mit Ldsungsmitteln oder, wenn es fest ist, durch mechanischo Trennung 
gewonnen.

2) Bisweilen empfiohlt es sich, die Pilanzenstoffe direkt mit Alkalien (z. B. Coea- 
blittter mit Sodalosung) zu tranken, hierauf zu trocknen und alsdann mit LOsungsmitteln 
zu extrahiren. Man erliiilt so die freien Basen ohne weitere yorbereitendo Operation.

3) Sind die freien Alkaloide in Wasser so leicht loslich (z. B. Colchicin, Curarin), 
dass sie aus wassoriger LOsung in Ausschiittelungsmittel nur wenig iibergchen, so fallt man 
sie aus den wasserigen Auszugen durch Fallungsmittel ais schwerlósliche Niederschlage 
(Pliosphorwolframsaure oder Phosphormolybdansaurej. Dio noch fouchten Niederschlage 
werden alsdann mit Calciumkarbonat oder Baryumkarbonat gemiscbt, eingetrocknet, schliess- 
lich die freien Basen durch Auskochen mit Alkohol oder anderen LOsungsmitteln gewonnen.

4) Bisweilen empfiohlt es sich, die Alkaloide aus den Pflanzenauszugen durch Gerb- 
sśiure zu fallen. Man yermischt alsdann die noch feuehten Niederschlage mit Bleioxyd 
oder Bleihydroxyd oder Zinkoxyd, trocknet ein und exfrahirt mit Alkohol etc.

In jedom einzelnen Falle muss das geeignotste dieser Yerfahren ausgewahlt werden. 
Ferner ist Sorgo dafur zu tragen, dass leicht yerilnderliche Alkaloide, wie z. B. die Alka-



loide des Aconits, des Mutterkorns, durch die Bereitungsweise moglichst wenig zersetzt 
werdon. Man wendet, um dies zu yermeiden, hilufig das Vacuum an, arbeitet bei móglich 
wenig holier Temperatur und in indifferenten Gasen (Wasserstoff, Kohlensaure, Leuchtgas) 
und wahlt moglichst milde Basen, z. B. Natriumbikarbonat oder Kaliumbikarbonat. Audi 
empfiehlt es sieli iinter allen Umstilnden, die Darstellung so rasch wie moglieh auszufiiliron, 
niclit etwa die einzelnon Operationen ungebulirlicli lange auszudelinen undzwischen mehreren 
Operationen unnotliige Pausen einzuschiebon.

P r tt fu n g  elnea P flanze-nsto ffes a  u f  A lk a lo id e .  Man. zielit den betreffenden 
Pflanzenstoff 2—3 Mai mit Wasser oder Weingeist ans. welcben 1—2 Proc. Schwefelsaure 
oder Weinsaure zugesetzt wurden. Die Ausziige werden bei miissiger Wiirme zur Sirup- 
konsistenz eingedunstet, der Riickstand mit dem 3—4faclien Yolumen 96 proc. Weingeistes 
angeriihrt. Nacb erfolgter Kliirung filtrirt man ab und wiederliolt dio Fallung mit Alkohol 
und das Eindampfen so oft, bis durch Zusatz von Alkohol eine Fallung nicht mehr statt- 
findet. Man yerjagt nunmehr den Alkohol yollstandig, lost den Riickstand in Wasser und 
filtrirt durch ein mit Wasser gcniisstes Filter. Diese Liisung, welche die Salze der Allta- 
loide enthiilt und d e u tlic h  sa u e r reagiren miiss, kann yersohieden behaudclt werden:

a) Man schiittelt sie, um Fett und Fettsiiuren zu entfornon, mit Aether aus. Dann 
macht man sie mit Natronlaugo alkalisch und schiittelt mehrero Małe mit Aether aus. 
Dio hinterbleibende alkalisch-wassorige Fliissigkcit wird mit Ammoniumchlorid bis zur 
yolligen Bindung des Natronhydrates versetzt, schwach erwiirmt und nun wiederliolt mit 
Losungsmitteln, z. B. Aether, Chloroform, Amylalkohol ausgeseliiittelt. Die Ausscliiittelungen 
reinigt man durch mehrmaliges Schiitteln mit kleinon Mengen Wasser von Yerunreinigungen 
(Alkab, Salzen) und iiberliisst sie bei massiger Wiirme der Yerdunstung. Es hinterbloiben 
alsdann die Alkaloide in mehr oder weniger reinem Zustando und sind dann durch Auf- 
losen in Saure, Beliandlung der sauren Ldsung mit Thierkohle etc. nach B 1 weiter zu 
reinigen (s. S. 203).

b) Dio schwach saure Fliissigkcit wird mit Bloiacotat oder Bleiessig (man priift in 
einer Probe, welches der beiden Reagentien Niederschlag erzeugt) vcrsetzt. Entsteht ein 
Niederschlag, so wird so lange von dem Bleisalz zugefiigt (Priifung durch Abfiltriren kleiner 
Proben und ernouten Zusatz von Bleisalz zum Filtrat), bis ein Niederschlag nicht mehr 
erfolgt. Man filtrirt ab, fiillt aus dem Filtrat allcs Bici durch Schwefelwasserstoff, kon- 
centrirt dio Fliissigkeit durch Eindampfen und unterzioht sie jotzt dom Ausschiittelungs- 
yerfahren nach a. — Man hat indessen zu borucksichtjgen, dass in dom durch basisehes 
Bleiacetat erzeugten Niederschlage unter Umstiiiidon Alkaloide enthalten sein konnen. Man 
vertlieilt diesen Niederschlag daher in Wassor, fiigt eine klcine Menge Salzsiiure hinzu, 
sattigt mit Schwefelwasserstoff, filtrirt, vom Schwefelblei ab, koncentrirt das Filtrat durch 
Eindunsten und priift nun die konc. Liisung auf die Gegenwart eines Alkaloides.

J łe a k tio n e n  d e r  A lk a lo id e . 1) N achw eis des S tick s to ffs . Alle Alkaloide 
sind Deriyate des Ammoniaks, enthalten also Stiekstoff. Um diesen naohzuweisen, bringt 
mail eine kleine Menge der Substanz in ein enges Probirrohr, fiigt ein linsengrosses 
Sttick blankes metallisches Kalium oder Natrium hinzu und erhitzt (die Miindung des 
Rohres von Personen abgewendet!) iiber kleiner Flamme bis zum Yergliihen des Metalls. 
Nach dem Erkalten wird das Glas zertrummert; man tragt den die Schmelze enthaltenden 
Theil y o rs ic h tig  (Vorsicht wegen des in der Regel noch vorhandenen Kalium- oderNatrium- 
Metalls!) in 10 — 20 ccm kaltes Wasser ein und filtrirt. Fiigt man zum Filtrat nun je 
einen Tropfen Eisenchloriir- und Eisenchloridlosung, erwiirmt schwach und sauert dann mit 
Salzsiiure an, so entsteht Blaufarbung oder blauer Niederschlag, falls die Substanz Stick- 
stoff enthiilt.

2) N achw eis der b asisch en  E ig e n sc h a fte n . Eine Substanz, welche man nach 
der Art ihrer Gowinnung fiir eine Base halten muss, wird in der Regel gegen feuehtes 
rothes Lackmuspapier alkalisch reagiren, auch wenn sie nicht wahrnehmbar loslich in 
Wasser ist. Ist die Substanz in Wasser unloslich, wird sie aber durch Salzsiiure in Lfisung 
gebracht und aus dieser konc. Liisung durch stiirkere Basen (NaOH, NH3) wieder ab- 
gesehieden, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine organische Base yorliegt, yermehrt. 
Man yersueht iu diesem Falle, gut charakterisirte Salze darzustellen. — Ferner sucht man 
durch Zusatz von Platinchlorid bez. Goldchlorid zu der nicht allzu yerdttnnten salzsauren 
Losung die Platin- bez. Gold-Doppelsalze darzustellen, welche in der Regel schwor loslich



in Wasser sind, haufig aber gut kry stalli sirt crhaltcn werden kiinneu. Endlick stellt man 
das Ycrlialten der fragliclien Substanz gegen die sog'. allgemeinen Alkaloid-Reagenticn fest.

A llg e m e in e  A lk a lo id -I te a g e n tie n .  Eine Rcihe von Reagent i en giebt erfahrungs- 
gemiiss mit allen oder doch den mcisten Alkaloiden bez. Alkaloidsalzen eigentbiimliche Er- 
scheinungen, welobe man ais „allgemeine Alkaloid-Reaktionen“ bezeielinet. Diese bcstehen 
in der Bildung von Niederschlagen von bestimmten Eigenscbaften, ferner in dem Auftreten 
bestimmter Fiirbungen. Man darf nun nicbt etwa annebmcn, dass je d e  Substanz, welche 
mit einem dieser Reagentien eine bescbriebene Ersebeinung entsteben liisst, zweifellos auch 
ein Alkaloid ist, yielmekr treten diese Erseboinungen aueb mit Substanzen ein, welche nicht 
ais Alkaloidc aufgefasst werden kounen. Man bat sicb also einer unbekannten Substanz 
gegeuubcr z u n a e b s t die Ueberzeugung zu verscbaffen, dass in der Tbat iiberhaupt ein 
Alkaloid yorliegt.

1) Jod-Jodkalium. L ią u o r  K alii jo d o - jo d a ti . Nacli B ouohakdat eine Lo- 
sung von fi Th. Jod und 10 Th. Kaliumjodid in 100 Th. Wasser. Giebt mit wasserigen 
Losungen der Alkaloidsalzo liellbraune bis kormesfarbisrc Niederschlage, welche Additions- 
produkte der Alkaloidjodido mit Jod darstellen. — Mit Tlieobromin entsteht in saurer 
LOsung nur schwaehe Trubung, Solanin in saurer Losung wird nicht gefiillt. — Die alko- 
holischo Lćisung der Alkaloidc wb'd durch alkoholische Jodlćisung meist nicht gefiillt; das 
Berberin indessen giebt unter dieson Umstandon sogloicb gelblich braunen, krystallinischen 
Niederschlag.

2) Kaliiimdicbromat. S o lu tio  K a lii d ich rom ici. Eine Lćisung von 1 Th. 
Kaliumdichromat in 10 Th. Wasser. Giebt mit nicht zu stark yerdunnten Salzldsungen 
der meisten Alkaloido sogleich oder nacli einiger Zcit gelbe Niederschlage (das neutrale 
Kaliumchromat giebt nicht in allen Fallen den gleichen Effekt). Man yermeide, eincn zu 
grossen Ueberschuss des Reagons anzuwenden, da dieses lćisend auf die Niederschlage ein- 
wirkt. Man yermeide aber ebenso, die Reaktion boi Gegenwart von allzuyiel Siiure aus- 
zufiihren, da sonst leiebt Oxydationswirkungen auftreten konnen.

Nicht gefallt werden: Coffetn, Solanin.
3) Gerbsiiure. S o lu tio  A cid i tann ic i. Eine fr isc b  b e re i te te  Losung von 

1 Th. Gallusgerbsaure in 9 Th. Wasser. Sie giebt mit den meisten Alkaloidsalzen sowohl 
in neutraler ais auch in schwach saurer Losung wcisslicho bis golbliche Niederschliige, auf 
welche Weingeist, Essigsaure und Ammonsalze losend einwirken.

Ueber die Abscheidung der freien Basen aus dem Alkaloid-Tannat mittels Bleioxyd 
s. unter Darstellung. —- Man beachtc, dass durch Gerbsaure auch den Alkaloiden ver- 
wandte Stoffe, z. B. Glukoside, ferner Eiwcissstoffe, gefallt werden.

4) Pikrinsiiure. S o lu tio  A cid i p ic rin ic i. Eine LOaung von 1 Th. Pikrinsaure 
in 100 Th. Wasser. Sie fallt die meisten Alkaloide aus ihrpn SalzlOsungen quantitativ ais 
Pikrato in Form gelber, amorpher oder krystalliniscber oder'krystallinisch wordender Nieder
schlage, selbst bei Gegenwart freier Schwefelsaure.

Aus der y e rd u n n te n  schwefelsauren Liisung werden yollstandig gefallt:
Beboerin
Berberin
Brucin
Cbinidin
Chinin

Cinchonidin
Cinchonin
Codeln
Colchicin

Delphinin
Emetin
Narceln
Narcotin

Papaverin
Strychnin
Thebaln
Yeratrin.

Nur in koncentrirter Losung werden zum Theil gefallt: 
Aconitin Atropin Cocain Hyoscyamin.

In neutraler Lćisung geben Trubungen bez. Niederschlage:
Atropin Morphin Nicotin.

N ic h t  gefallt werden in saurer schwefelsauror Losung: Alle Bitterstoffe und Gluko
side, ferner

Gaffefn Morphin Tlieobromin.
Ooniin Solanin

5) Kaliu]i>-(}uecksilberjodid. L ią u o r  H y d ra rg y r i-K a lii jo d a ti. M e y e r ’s 
oder Vals n n ’s Reagons. Man lost einerseits 13,546 g Mercurichlorid, andererseits 
49,8 g Kaliumjodid in Wasser, mischt beide Losungen und fiillt zu 1 Liter auf. Dieses 
Reagens giebt mit den meisten Alkaloiden in neutraler oder schwach salzsaurer Lćisung 
weissliche bis golbliche Niederschlage, welche zunaehst amorph sind und zum Theil all- 
mahlich krystallinisch werden. Diese auch ais ‘/,0-Normal bezeichnete Losung kann auch.



zur maassanalytisehen Bestimmung der Alkaloide benutzt werden. Man fiihrt die Titration 
zweckmiissig in der schwach schwefelsauren Ldsung aus, dereń Alkaloidgehalt etwa 0,5 Proc. 
betragt. Zu einem abgemessenon Quantum der Alkaloidlosung liisst man unter Umriihren 
so lango aus einer Biirette von obiger Losung zufliessen, bis eine Fiillung niclit mehr or- 
folgt. Das En de der Fiillung wird daran erkannt, dass ein mittels eines vorher s tarle 
g e rie b e n e n  Glasstabes (um Anhaften des Niederschlags zu vermeiden) auf eine schwai-ze 
Glasplatte gesetzter lc larer Tropfen der Fliissigkeit auf Zusatz einer stark verdunnt.cn 
Alkaloidlosung eine schwache Triibung annimmt, zum Zeicben, dass das Quecksilber- 
Beagens bereits in geringem Ueberscbusso vorhanden ist. Gegenwart von Alkohol, Essig- 
saure, Ammoniak oder zu viel freier Schwefelsiiure in der zu bestimmenden Alkaloid
losung ist zu vermeiden.

1 ccm der oben angegebencn Losung fiillt folgende Alkaloidmengen in Gramm aus:
Akonitin 0,0268
Atropin 0,0145
Brucin 0,0233
Chinin 0,0108

Nicht gefśillt werden:
Oaffein (Digitalin)

0,0120 Narkotin 0,02130
0,0102 Nikotin 0,00405
0,00416
0,0200

Strychnin 0,01670
V eratrin 0,02690

Oolchicin Solanin.

Chinidin
Cinchonin
Coniin
Morphin

Die mit Coniin und Nikotin entstehenden Niederschlage sind zuerst weiss, darm 
werden sie harzig und verwandeln sich schliesslich in makroskopisch sichtbare Nadeln.

6) Kalinm-Cadiniunijodid. L iq u o r  C ad m io -K alii jo d a ti .  MarmjPs R eagens. 
Ldsung von 10 Th. Cadmiumjodid und 20 Th. Kaliumjodid in 70—80 Th. destillirtom 
Wasser. Giebt mit Alkaloiden amorphe, hiiufig krystallinisch werdende Niederschlage, 
welche zu Anfang ungefarbt sind, spiitor gelb werden. Berberin fallt sogleich gelb, 
Sanguinarin roth aus. Nur aus koncentrirter Losung werden gefallt Atropin, Narceln und 
Veratrin, Oolchicin, Solanin und Theobromin. Ueberhaupt nicht gefallt werden die Gluko- 
side und Oaffein. Die Empfindlicbkeitsgrenzc liogt fiir die Mehrzahl der Alkaloide bei 
einer Koncentration von 1:10000.

7) Nntriumphospliomolybdiiniit Na3P 0 4 . 11Mo0 3 aqua und Pliosplior-Molyb- 
diinsiiure li,, PO , . 11 Mo O... Sonnbnsohbin’s, bez. de Vb ij’s Reagens.

a) N a triu m p h o sp h o rm o ly b d iin a tld su n g , L icjuor N a tr i i  phospho-m olyb- 
daonici. Zu einer Ldsung von 10 Th. Ammoniummolybdanat in 100 Th. destillirtem 
Wasser giebt man 60 Th. der reinen Salpetersauro von 1,153 spec. Gew., digerirt mehrero 
Stunden im Wasserbade und vorsetzt dann die erkaltete Ldsung mit soviel Natrium- 
phosphat, geldst in der 4-fachon Menge destillirtem Wasser, ais ein Niederschlag dadurch 
erzeugt wird. Diesen Niederschlag sammelt man in einem Filter, waseht ihn aus und ver- 
setzt ihn in der Warme des Wasserbados mit soviel Natriumkarbonat, ais zu soiner Ldsung 
erforderlich ist. Diese Ldsung dampft man zur Trockene ein und gliiht bis zur Ver- 
jagung allen Ammons. Den Gluhriickstand bofeuchtet man mit etwas Salpeters&ure, erhitzt 
nochmals bis zum schwachen Gliihen, liist ihn dann in der zehnfachen Menge destil
lirtem Wasser und versetzt mit soviel Salpetersauro, dass der urspriinglich entsteliende 
Niederschlag wieder in Ldsung geht, und die Fliissigkeit ge lb  gefarbt erscheint. Nach- 
dem man einen Tag bei Soite gestellt hat, wird filtrirt und das gelbe Filtrat vor Am- 
moniakdiimpfen geschutzt in gut verst.opfton Flaschen aufbewahrt.

b) P h o sp h o rm o ly b d iin sa u re , A cidum  p lio sp h o -m o ly b d ao n icu m , wird in 
der namlichen Woise beroitot wie das vorige Reagens, nur wird nicht mit Natriumphosphat, 
sondern mit Phosphorsaure gofiŁllt. Der Ammonphosphormolybdanat-Nioderschlag wird 
nacli dem Auswaschen in einem Glaskolben mit Kdnigswasser iibergossen und gekocht, bis 
alles Ammon zersetzt ist. Dann wird die Fliissigkeit zur Trockne abgedampft und der 
Riickstand in 8 — lOprocentiger Salpetersauro geldst. Die gelbe Fliissigkeit wird unter den- 
solben Yerhaltnissen aufbewahrt wie die vorhergehende, Aus der Ldsung kann durch Ab- 
dampfen und Beiseitestollen ein wasserhaltiges Salz in schonen gelben Prismen erlangt 
werden.

Die beiden oben angofiihrton Reagentien kdnnon promitscue benutzt werden. Sie 
erzeugen schon in stark verdiinnton neutralen oder sauren Losungen der Alkaloidsalze 
Niedorscliliigo und geboren zu don schiirfsten der allgemeinen Alkaloid-Reagefitien. Die 
Niederschlage sind holi- bis braungelb gefarbt und nehmen hiiufig infolge ointretender 
Reduktion der Molybdiinsaure blaue oder griine Fiirbung an. Einige dieser Niederschlage 
losen sich auch in Ammoniak, zuweilen mit charakteristischer, z. B. blauer Fiirbung. Blaue 
Ldsung entsteht z. B. bei Gegenwart von Boboerin, Berberin und Coniin, griine Fiirbung 
bei Gegenwart von Brucin und Codeln.

Zu beachten ist indessen, dass auch vielo nicht alkaloidische Stoffe, z. B. Glukoside, 
wie Digitalin, ferner die Eiweissstoffe und Peptone, durch Phosphormolybdansaure gefallt 
werden.



8) Ainmoiiiumsulfomolybd8nftt. Am m onium  su lfom olybdaenieum . M.olyb- 
danschw efels& ure. Mail sfcellt es dar durch Anreiben von 0,5 g Ammoniummolybdiinat 
mit 195 g reiner konc. Schwcfelsiiuro und Erwiirmen der milcbigen Fliissigkeit bis zum 
Klai-werden (Buckingham). Dieses Reagens giebt nach liln g e re r Einwirkung mit allen 
Alkaloiden und violen anderon organisciien Stoffen Farbungen. Es ist also wichtig, auf 
die so f o r t  ointretenden Veranderungen zu achten.

Die Losung ist ohne Einwirkung auf Asparagin, Atropin, Cbinidin, Chinin, Cincbonin, 
Caffeln, Strychnin. Dagogen giebt sie mit einigen Alkaloiden des Opiums, namentlich mit 
Morphin, violette bis blauo Fiirbung.

Fr6hdb’s Reagens, eine Aufldsung von 0,5 g Natriummolybdanat in 100 ccm konc. 
reiner Schwefelsaure, verhiilt sicb wie das rorige.

9) Platiliclllorid. S o lu tio  P la t in i  c lilo ra ti. Eine Losung von 1 Th. Platin- 
chlorwasserstoff Pt01„H2 in 9 Th. Wasser. Das Reagens giebt mit den salzsauren Salzeu 
der meisten Alkaloide schwerlosliche, weissliche bis gelbe bis rothbraune Doppelsalze der 
allgemcinon Formel PtCl6Alk2, wenn Alk. ein einwerthiges Alkaloid bedeutet; zum Theil 
enthalten sie iibrigens Krystallwasser. Diose Yerbindungen lcrystallisiren zum Theil gut, 
auoh kennzeichnen sie sich durch einen bestimmten Platingehait, welcher ermittolt wird, 
indem man 0,2—0,5 g des betreflenden trockenen Salzes im Porcellan- oder Platintiogel 
bis zur Gewichtskonstanz gliiht, bisweilen auch durch bestimmten Schmelzpunkt. — Die 
Bildung diesel- Platinsalze cignot sieli weniger dazu, urn geringe Alkaloidmengen, wio sie 
bei der toxikologischen Analyso erhalten werden, zu identifioiren, dagegon kann sie zur 
Reinigung solcher Alkaloide benutzt werden, und sie dient zur Abscheidung und Charakteri- 
sirung der Alkaloide bei praparativen Arbeiten.

10) Natrium-Pliitinclllorid. S o lu tio  P la tin o -N a tr ii  b ic h lo ra ti. Man lóst 
10 Th. trockenes Platinchlorid und 3 Th. trockenes, reines Natriumchlorid in destillirtem 
Wasser und dampft die filtrirte Losung zur Krystallisation ein. Die Krystalle (Na2PtClc -f- 
6H20) werden in 20 Th. Wasser geliist. Von diesem Reagens gilt das nilmliche wie von 
dom Torigen.

11) Goldchlorid. S o lu tio  A u ri c lilo ra ti. Eine Losung von 1 Th. Goldchlorid- 
eblorwasserstoff in 10 Th. Wasser. Giebt mit den meisten Alkaloiden — zweckmassig 
sind diese ais salzsaure Salze anzuwenden — Niederschliige von Alkaloid-chloro-auraten. 
Diese sind weisslich bis goldgclb, amorph oder krystallisirt, wasserfrei oder krystallwasser- 
lialtig. Sie charakterisiren sich durch einen bestimmten Goldgehalt, der durch Gliihen der 
betreffendon Salze im Porcellantiegel ermittelt wird, und haben dio allgemeine Formel 
AuCljAlk,, wenn Alk. eine einsilurige Base bedeutet. Manche Ohloro-aurate der Alkaloide 
charakterisiren sich auch durch das aussere Aussehen und durch den Schmelzpunkt. Boi- 
spielsweise ist dies ein wichtigor Unterschied zwischen Atropin und Hyoscyamin. Beziiglich 
der diagnostischen Yerwertliung der Reaktionen mit Goldchlorid gilt das nilmliche wio 
fur das Platinchlorid.

12) Pllosphoi-iintiinonsiiiire. A cidum  p h o sp h o ro -an tim o n icu m . Ein Go- 
mongo von circa 4 Th. einer bei mittlerer Temperatur gesattigten wilsserigen Losung des 
Natriumphosphats mit 1 Th. Antimonchlorid, erzeugt in der wilsserigen schwefelsauren Al- 
kaloidldsuug weisse Niederschliige (Schultze).

13) KaliuintYismuth.jodid. L ią u o r  B ism u th o -K a lii jo d a ti. Wismutbjodid 
wird in einer genugenden Menge warmer konc. Jodkaliurnliisung geliist und dann noch 
mit einer gleichen Menge konc. Jodkaliurnliisung yerdiinnt (Dkagendorff). Dies Reagens 
giebt in den mit Schwefelsaure angesiluorten Lilsungen der Alkaloide amorphe orangerothe 
Niederschliige (in TheobrominlOsung einen krystallinischen). Dio Abwesenheit von Aether 
und Amylalkobol ist gefordert.

14) (Juecksllberchlorid. M e rc u ric h lo rid . L ią u o r  H y d ra rg y ri b ich lo ra ti. 
Eine LiSsung von 1 Th. Mercurichlorid in 20 Th. destillirtom Wasser; giebt mit den 
meisten Alkaloidsalzen — zweckmassig sind diese ais salzsaure Salze anzuwenden — Niedor- 
schlage von Ohloromercuraten. Diese sind meist weiss, lcrystallisiren oft gut. Die Zu- 
sammeusetzung derselbon ist konstant; man kann sie durch die allgemeine Formel PlgCl2. Alk.' 
HOl ausdrucken, wenn Alk. eine oinsaurigo Base ist. Beziiglich der Diagnostik s. Platin
chlorid und Goldchlorid.

15) Ceroxyduloxyd. Ein von Sonnknsciiein empfohlenes Reagens; stellt man dar 
durch Einleiten von Ohlorgas in Aetzkaliliisung, in welcher Oeroxydulhydrat yertheilt ist, 
bis zur Ueborfiihrung in das braungelbe Ceroxyduloxyd. Dieses wird in einem Filter ge- 
sammelt, ausgewaschen und getrocknet.

Das Reagens wird in der Art angewendet, dass man das Alkaloid in konc. Schwcfel- 
siiuro Ićist und mit einer Spur Ceroxyduloxyds versetzt. Es orfolgen dann (nach Sonnisn- 
schkin) folgende Reaktionen:

Atropin, missfarbig golblich braun, Oliinin, strohgolb,
Brucin, anfangs orange, dann erblassend, Cinchonin, bleibt farblos,
OafFetn, bleibt farblos, Codein, olivengriin,



Colchicin, griin, dann schmutzig braun, 
Ooniin, blassgelb,
Emetin, braun,
Morphin, olivonbraun,
Narkotin, orst braun, dann kirschroth,

Piperin, schwarzbraun,
Solanin, gelb, dann braunlich,
Strychnin, blau, dann violett und kirsch- 

roth,
Yeratrin, rothlich braun.

Eltl)MANN’s Alkaloidreagens. Eine Salpetersiiure onthaltende konc. Schwefel- 
siiure. Man verdiinnt 10 Tropfcn Salpetersilure von 1,153 spec. Gew. mit 20 ccm destil- 
nrtom Wasser und giebt von dieser Flussigkeit 20 Tropfen zu 40 ccm reiner konc. Schwefel- 
sśiure.̂  Auf 1—2 mg trockenes Alkaloid in einem Uhrglaschen, auf weissem Papier stehend, 
oder in einem weissen porcellanenen Schalchcn giesst man 1 ccm des Reagens und warte! 
lo —30 Minuten auf die Reaktion. Temperatur 18—22° O.

17) K oncentrirte reine Scliwefelsilure. Auf 1 mg Alkaloid, in einem auf weisscs 
lap ier gestollten Uhrglaschen oder einem weissen Porcellanschalchen 10-—12 Tropfen Sśiure.

18) Koncentrirtc reine Salpetersiiure von 1,35—1,4 spec. Gew. Wie vorstehend 
anzuwenden.

19) Phosplio-W olfranisilure. So l u tio  A c id i p h o sp h o -w o lfra m ic i (Scheibleb’s 
Reagens). Ldst man gewohnliches (nicht das saure) Natriumwolframat in siedendem 
Wasser, welches mit der Halfte seines Gewichtes Phosphorsaure von 1,13 spec. Gcwiclit 
versetzt ist, so erhalt man nach dem Verdunsten Krystalle der Phospho-Wolframsaure 
IL PO , . 12 W 03 -f- aqua. Die wasserige Lclsung derselben 1 : 10 hat die Eigenschaft, alle 
Alkaloide (aber auch Albumosen und Peptone) z u fallen. Die anfangs voluminosen Nieder- 
schlage worden spater kornig und lassen sich mit angesiluertem Wasser auswaschen. Um 
aus den Niederschlagen die Basen in Freiheit zu setzen, werden sie mit Barythydrat oder 
Kalkhydrat behandelt.

20) Yanadinschwefelsiiure. Mandelin’s R eagens. Eine Auflosung von 1 g 
Ammoniumvanadat in 200 g konc. Schwefelsaure; sio giebt mit Alkaloidcn braune, rothe 
oder griine Farbungen.

21) Ueberehlorsaiire. Feaude’s R eagens. Eine wasserige Ueberchlorsaure vom 
spec. Gew. 1,13 — 1,14. Erwiirmt man eine kleine Mengo Alkaloid mit 1—2 ccm des Re
agens, so entstehen Farbungen: Aspidospermin roth, Strychnin rothlich-gelb, Brucin dunkel 
madeirafarbig.

22) Furfurol-Schwefelsiiure (Udbansky und M y l iu s ). Mischung von 5 Tropfen 
Burfurol und 10 ccm konc. Schwefelsaure. Dunkelbraune, haltbare Flussigkeit, giebt 
namontlich mit Veratrin und Sabadillin cliarakteristische Farbungen.

23) W e n z e ł M s Reagens. 200 Th. konc. Schwefelsaure und 1 Th. Kaliumperman- 
ganat. Auf 1 ccm Alkaloid-LOsung wendet man 1—2 Tropfen des Reagens an.

24) LeciiinPs Reagens. Schwefelsaure, welcho in der Siedehitze mit Kalinm- 
dichromat gesatti ;t worden ist.

25) GbandioaiPs Reagens (bez. Reaktion). Man lost das Alkaloid in konc. Schwefel
saure und ruhrt die Losung mit einem in Bromwasser getauchten Glasstabe um. Digi- 
talin wird hellpurpur, Morphin roth gefarbt.

Reaktionen der wichtigsten Alkaloide.

Alkaloid Ileine koncentrirte 
Scliwefelsilure

JEudmannt’s Alkaloid- 
reagcns

F rOhdb’s Alkuloid- 
reugens

1 Koncentrirtc Sal
petersilure von 1,35 
bis 1,4 spec. (lew.

Akonitin gelbbraun, nach 24 
St. braunroth (mit 
einem Stich ins Vio- 
lette), nach 48 St. 

farblos

hell-gelhbraun, beim 
Erwiirmen braunroth

gelbbraun, spater 
farblos

gelblich

Atropin farblos (zuweilen 
braunlich)

farblos farblos Alkaloid wird 
braun, lost sich 

aber farblos
Bebeerin olivengriin olivengrun braungrun, spater 

gelblich
braun

Berberin schmutzig-oliven- 
grtin

olivcngriin braungriin, dann 
braun

dunkel
braunroth

Brucin blass-rosa roth, dann gelb roth, spater gelb, 
nach 24 St. farblos

scharlachroth 
bis blutroth, 
dann orange

Caffei'n farblos farblos farblos farblos



Alkaloid Heine koncentrirte 
Schwefelsiluro

1 Erdmann’s Alkaloid- 
rengens

FrOhdk’s Alknloid- 
reagens

Koucoutrirto »Sn I 
[potersiiuro von 
|bis 1,4 spec. Gcw.

Chinin farblos fast farblos farblose oder griin 
liche LOsung, spiite 

griinlich

farblos
r

Chinidin fast farblos fast farblos ebenso farblos
Cinchouin farblos farblos farblos farblos
Cocain farblos farblos farblos farblos
Coilem ifarblos, nacli 8 Tagei 

blau
ij farblos, bald blau

|

schmutzig griin, bak 
blau, nach 24 St. 

blassgelb

. rothlich gelb 
dann gelb

Colchicin intensiy gelb gelb gelb, dann gelbgrUn 
lich, endlich gelb

yiolett, spiiter 
braungriin, 

endlich gelb
Coniin farblos farblos strohgelb farblos oder 

gelblieh bis 
gelb, endlich 

farblos
Delphinin briłunlich odcr kell- 

braun, auf Zusatz von 
einigen Tropfen 

Bromwasser rothlich 
yiolett

braunlicli rothbraun, spater 
sclnnutzigbraun

gelblieh

(Digital in) 

Emetin

braun, rothbraun, 
zuletzt kirschroth

brSunlich

rothbraun, spater 
roth, nach 10—15 St. 

kirschroth

grunbraunlich, griin, 
zuletzt rothliehgelb

dunkelorange, dann 
bald kirschroth, nach 
SOMin.braunschwarz, 
nach 24 St. griingelb 
mit Schwarz. Flocken

hellbraun

orangegelb

Morpliin farblos, miissig er- 
hitzt erst roth, tlaim 

violett, zuiotzt 
schmutzig giiin

riithlich, spiiter 
braungriin. Zusatz 
von Braunstein zur 
frischen Misclmng 
allmakliek braun

yiolett, dann griin, 
braungriin, gelb, 

nach 24 St. blau- 
yiolett

liist mit rotli- 
golber Farbę, 
dann gelblieh

arce in braun, dann gelb gelb, spater braun- 
gelb

gelbbraun, dann gclb- 
ich, zuletzt farblos

gelb

Narkotiu blassgelb, dann riitb- 
icli gelb, nach 80 St. 

himbeerfarben

|

gelblieh,rothliehgelb. 
A uf Zusatz von ctwas 

Braunstein zur 
frischen Misclmng 
gelbroth bis blutroth

griin, dann braun
griin, gelb, riithlich

anfangs gelb 
dann farblos

Nikotin farblos

1i

farblos gelblieh, spater 
riithlich

gelb, bei griisse- 
•en Mengen Ni- 
cotin yiolett- 
bis blutroth, 

mdlich farbie s
l’apaverin

Physostig-
mln

yiolett, dann blau J

gelb, dann oliven- j 
griin

yiolett, dann blau yiolett, bald blau, 
dann gelblieh, zu

letzt farblos

orangegelb

Piperin 1

1
|

lutroth, dann gelb-J 
roth

blassgelb, braun gelb, spiiter braun 
bis schwarzbraun. 
Nach 24 Stunden 1 

briiunlich mit 
schwarzen Flocken

orangegelbes 
Harz, durcli 

Calilauge blnt- 
rotb werdend

II nuci b. (1. pharm. Praxis, I. 14



A lk a lo id H e in e  k o n c e n tr ir te  
S eliw efe ls llu re

E k d m a n n ’s A lk a lo id -  
reagens

1'k o h d k ’s A lk a lo id -  
reagens

1 K o n  cen  tri r te  S a l- 
p e ters iiu rc  v o n  1,35 
b is  1 ,4  sp e c . ( le w .

Solauin rothlich - gelb, nach 
20 >St. braun.

blassgelb kirschroth, braun- 
roth, braun, gelb, 
zuletzt. graugelb

die anfangs 
farbloseLosung 
spater am Run

dę blau
Strychniu farblos. Auf Zusatz 

eines Staubcbcns Ka- 
liumdichroinat vio- 

lette Farbung

farblos. Auf Zusatz 
vonwenigBraunstein 

violcttroth, dann 
dunkel zwiebelroth

farblos gelb

Thebain blutroth, spater gelb- 
roth

blutroth, spater gelb- 
roth

roth, dann rothgelb, 
zuletzt farblos

gelb

Theobromin farblos farblos farblos farblos
Y eratrin

1

orange, dann blut
roth, nach 30 Minii ten 

karminroth. Die 
frische Losung mit 
Brom wasser versetzt: 

purpurfarben

orange, dann roth 
bis karminroth, auf 

ein paar Tropfen 
Wasser kirsehrotli

liochgelb, spftter 
kirschroth

gelblieli.

Umter&uchung a u f  A llea lo ide. Licgt ciii Alkaloid ais solches, odor ein Alkaloid- 
salz im. reinen Zustande vor, so/ist die Idcntificirung nicht allzu scliwer. Mail stellt als- 
danu die in vorstehender Tabelle angegebenen allgemeinen Reaktionen an, erbiilt dadurch 
oinen. Fingerzeig, in w elohe  Gruppe das Alkaloid gehort und vervollstandigt dic Uuter- 
suehung liierauf durch Vornehmen von Special-Keaktionen, dereń Ausfall man mit reinom  
Materiał kontrolirt.

Liegt ein vol!ig unbekanntes Objekt vor, d. li. weiss man nicbt, ob ein Alkaloid 
iiberhaupt, und bejahenden Falles, w clekes Alkaloid zugegen ist, so ist man genotliigt, 
einen system atischen Untersuchungsgang einzuscklagen. Ein solcher Gang beruht auf 
folgenden Thatsachen: die saurcn weinsauren Salze der Alkaloidu sind erfahrungsgemass 
sammtlich in Alkohol von 80—90 Proc. Idslich. Man kann also durch Alkohol die sanren 
weinsauren Alkaloide aus den betreifenden Objekten ausziehen. Sind letztere Leichentheile, 
so gehen in die alkoholisehe Losung ausserdom aucli noch andere Extraktivstoife ilber, wie: 
Fette und Fettsśiuren, Leim, Pepton und dergl. Man reinigt die alkoholiscb-weinsaure 
AlkaloidlOsung dadurch, dass man sie zur Sirupskonsistenz eindunstet, darauf mit Wasser 
aufnimmt und die Losung filtrirt, wodurch das Fett der Hauptsache nach abgesehieden 
wird. Dampft man nun das witsserige Filtrat zur Sirupskonsistenz ab und rtthrt den 
siruposen Eiickstand mit dem mehrfaehen Volumen starken Alkohols an, so werden die 
peptonartigen und Leimsubstanzen der Hauptsache nach ausgefallt. Dadurch, dass man 
die beschriebenen Operationen mehrfach wiederholt, werden die storenden Yerunreinigungen 
der Hauptsache nach beseitigt. Die hinterbleibende Losung wird nun unter bestimmten 
Bedingungen mit Losungsmitteln ausgeschiittelt. Im einzelnen wird zweckmassig, wie 
foigt, yerfahren:

Y erfalireu nacli Stas-Oito . Das Untersucliungsobjekt wird zerkleiuert, in einen 
Kolben gebracht, und wonn es alkaliscli reagirt, mit Weinsaure d e u t l i e h  angesauert. 
Ileagirt es sauer, so iibersattigt man zunacbst schwach mit Natriumkarbonat und maoht 
alsdann mit Weinsaure wieder d e u tl ie h  sauer. liierauf iibergiesst man die angesauerte 
Masse mit dem 2—Sfachen Yolumen 96proe. Alkohols. Man setzt ein geniigend langes 
Glasrohr ais Ruekflusskiihler auf, erwarmt otwa G Stunden im Wasserbade auf 60—70° C. 
und lasst erkalten. Ist die Reaktion der Losung nicht deutlieh sauer, so muss Weinsaure 
zugegeben und wiederum erwarmt werden. liierauf giesst man die Extraktionsflussigkeit 
ab, iibergiesst den Riiekstand im Kolben nochmals mit dem 2fachen Volum weinsaure- 
haltigen Alkohols und cxtrahirt in der eben beschriebenen Weise ein zweites Mai. Wenn 
es nothig erseheint, wird die Extraktion noch ein drittes Mai wiederholt.

Man vereinigt die Extraktionsfłiissigkeiten, filtrirt sie, wobei man eine etwa siei) 
absondernde Fettseliicbt mogliclist entfernt, und dampft sie in einor kugeligen Porcellan- 
schale von etwa 12—15 cm Durchmesser boi einer 60° C. nicht iibersteigenden Wiirme



bis zur Sirupkonsistenz cin. Nach dem Erkalten riihrt man den Ruckstand mit AYasser 
gut an und filtrirt die Flussigkeit durch ein m it "Wasser genasstes Filter. Das Filtrat 
wird durcb Eindampfen wiederum zur Sirupkonsistenz gebracht, darauf erkalten gelassen 
und alsdann mit dem 3—4faelien Volumen 90 proc. Alkoliols, welchon man in kleinen 
Portionen zugiebt, gut yerriihrt. Man spiilt die Flussigkeit in einem F itL E N M E Y E R -K olben, 
liisst (ibor Nacbt absetzen und filtrirt von den Ausscboidungen (Leim, Pepton) durch ein 
mit Alkohol befeuchtetes Filter ab. Das alkoholische Filtrat liisst man wiederum bis zur 
Sirupkonsistenz abdunsten, riihrt den Ruckstand nunmehr mit Wasser an und filtrirt nach 
dem Absetzen durch ein mit Wasser genasstes Filter. Das wasserige Filtrat wird aber- 
mals zur Sirupkonsistenz abgedunstet, der Ruckstand wiederum mit dem mehrfachen Vo- 
lumen Alkohol yerriihrt, die Flussigkeit nach dom Absetzen filtrirt und das Filtrat cin- 
gedampft. Diose Reinigung des Extraktes durch abwechselndes Behandelu mit Wasser und 
mit Alkohol wird so oft wiederholt (in den moisten Fśillcn ist namentlich die Alkohol- 
fiillung wiederholt auszufiihren, wilhrend 2—3malige Behandlung mit Wasser geniigt), bis 
der orhaltene Yordampfungsruckstand scbliesslich sowohl in Wasser ais in Alkohol klar 
loslich ist. Man yerdunstot nun etwa yorhandenen Alkohol auf dem Wasserbade voll- 
standig, liist don Ruckstand in etwa 100—lóOccm Wasser, filtrirt die Liisung durch ein 
mit Wasser genśisstos Filter und iiberzougt sieli dayon, dass sie deutlich sauer reagirt.

Fig. 43. Glasgefiisse mit seukreehter Waudnng zum Alidunsten von Aother, honziu umi Pctroliither.

A. A u ssch u tto lu n g  der sau ren  F lu ss ig k e it m it A etliei-. Man schiittolt 
die d e u tlic h  sauer reagironde Losung mit etwa dem gleichen Volumen reinen Aethors 
10—15 Minuten aus, liisst absetzen und trennt beide Śchichten mit Hjlfo des Scheide- 
triehters. Man wiederholt das Ausseliutteln noch zweimal mit neuMi Mengen Aothor, 
nOthigenfalls so oft, bis der Aethor farbendo Theile niclit mobr apfriimmt.

In die atherisebe Losung gehen fiber: F o tt  und F o tts iiu ro n , H arze , Furbstoffe, 
aber aucli in kleinen Mengen einige Alkaloide schwacli basischer Natur, wie O olehicin, 
Ooffein fDigitalin], fernor Spuren von A tro p in  und V o ra trin . Ist der Auszug 
rothlich oder yiolett gofarbt, so kann er aucb A pom orph in  entlialton. In die iitbe- 
rische Liisung geht ans sa u re r  Flussigkeit aucb etwa vorhandenes P ik ro to x in  urid 
C an tlia rid in  fiber.

Man yerdunstot den Aetlier oder destillirt ibn ab und erhiilt nun einen Ruckstand, 
der yorzugsweiso aus Fotten und Fettsauron besteht. Man zieht diesen unter Erwarmen 
mit k le inen  Mengen Wasser aus, filtrirt die Losung durcb ein mit Wasser genasstes 
Filter und priift die Losung durcb den Gesohmack, ob sie bitter ist, ferner durch die all- 
gemoinen Alkaloid-Reagentien (Phosphor-Molybdansaure oder Phosphor-Wolframsaure) 
darauf, ob iiberhaupt ein Alkaloid zugegon ist. Sollte dies der Fali sein, so muss die 
Natur des yorhandenen Alkaloids durch Special-Reaktioncn festgestellt werden. Zum Ab- 
dunsten von Aetlier oder Petroliithcr benutzt man sog. Aetherschalen mit senkrechten 
Wandungen.

B. A u ssch u tto lu n g  d er a lk a lisch en  F lu ss ig k e it m it A ethor. Die boi der 
vorigen Ausschilttelung mit Aother hinterbliebone saure Flussigkeit wird alsdann durch 
Zuffigung von Natronlauge in einigem Ueberschuss (letzterer ist nothwendig, um Morpliin 
in Liisung zu halten) yorsetzt und nun wiederum drei oder mebrmals mit Aethor aus- 
gesohiittolt. Man yermeide hierboi beftiges Scliiittoln, da sonst haufig Emulgirung eintritt, 
weleho man iibrigens durch Zufugung einiger Tropfen starken Alkohols zu beseitigen ver- 
suebon kann. Man yereinigt die Aethersebicliten und sohitttelt sie etwa dreimal jo mit 
kleinen Mengen Wasser aus. Alsdann lasst man die Aetherschieht gut absetzen, scheidet 
sie von dem abgetrennten Wasser und filtrirt sie durch ein tro ck en es  Filter. Die iithe- 
risclie Losung kann enthalten: A c o n itin , A tro p in , B ru c in , O helidon in , C hinin , 
O ocaln, C odeln , C oniin , D o lp liin in , E m etin , H yoscyam in , N a rk o tin , N ikotin ,



P a p a v o rin , P h y so s tig m in , P ilo c a rp in , S o la n id in , S try c h n in , T hobafn , Vc- 
ra tr in . Ferner Reste von O o lch ic in  und O offeln , von Bitterstoffon D ig ita lin .

Man entzieht der Aother-Losung nunmebr die Alkaloide durch mehrnialiges Aus- 
schiitteln mit schwefelsaurelialtigem Wasser. Alsdann priift man dio schwefelsaure Ldsung, 
ob sie bitter schmcckt, macht sie wieder mit Natronlauge d e u tlic h  alkaliach und schiittelt 
sie wiederum mehrmals mit reinem Aether aus. Dio vereinigten iitherisehen Ausziige 
wordon zun&chst drcimal mit jo kleinen Mengen Wasser gewaschen, alsdann der freiwilligen 
Verdunstung iiberlassen. Es hinterbleiben in fliissiger Form: C oniin  und N ik o tin , die 
iibrigen der oben angefuhrten Alkaloide werden allmablich fest, bleiben aber gewohnlich 
amorph. S try c h n in  geht bald in den krystallisirten Zustand iibor.

Erscheint das hinterbleibende Alkaloid noch nicht roin gonug, so kann man es in 
salzsaurem oder schwefelsaurem Wasser losen und diese LtSsung mit Thierkolde behandeln. 
Das Filtrat ist alsdann wieder mit Natronlauge alkaliach zu maohen und mit Aether aus- 
zuschiitteln. In diesem Falle ist jedoch die benutzto Thierkolde hinterher mit Alkohol 
einige Mało au szu k o eh en , da sio moglicherweiso Alkaloidsalze auf sieli nieder- 
gosolilagon hat.

Die Identifieirung des Allcaloides erfolgt in der Woise, dass man auf kleine Mengen 
des freien Alkaloides nach einander: Konc. Schwefelsaure, F b o h d e ’s Reagens, E b d m a n n ’s 
Reagens und konc. Salpetersiiure einwirken lilsst und im Anschluss hieran Spocial-Reaktionen 
ausfuhrt. Man nimmt diese Reaktionen auf Uhrglasern vor, auf welehen man vorher jo 
einige Trop fen der atherischen Alkaloidlosung hatte verdunston lassen.

0. A u ssc h iitte lu n g  m it A e th e r  aus a m m o n ia k a lisc h e r F liiss ig k e it. Die 
bei voriger Ausschiittelung zuriiclcgebliebene, iiberschiissige Natronlauge enthajtende Fliissig- 
keit vorsctzt man mit soviel Ammoniumchlorid, dass allos Natronbydrat sicher umgesetzt 
wird, und schiittelt 2—3 Mai mit kleinen Mengen Aether aus. Bei Anwesenheit von 
A p o m o r p h i n  hinterłasst der durch Schiitteln mit Wasser gereinigte Aetherauszug beim 
freiwilligen Verdunston einen griinen, krystallinischen Riickstand; in der Regel treten beim 
Eindunsten infolge Zersotzung dos Apomorphins rothe, blaue, griine Farbenerschoinungen auf.

D. A u ss c h i i t t e lu n g  mi t  A m y la lk o h o l  aus a m m o n i a k a l i s c h e r  Losung.  Die 
bei der vorigen Ausschiittelung hinterbliebene ammoniakalischo Fliissigkeit wird zunaehst 
mit Salzsaure deutlich aber schwach angesauert., dann erwarmt, bis a l le r  Aether ver- 
dunstet ist. Man iibersattigt alsdann mit Ammoniak und schiittelt mit he i ssem Amylalkohol 
aus. Das Absetzen der leicht cmulgirenden Fliissigkeit befordert man durch Placiren dos 
Gefasses an einen warmen Ort. Bevor man zum zweiten und dritten Mało mit hoissem 
Amylalkohol ausschiittelt, macht man dio Fliissigkeit jedosmal mit Salzsaure sauer und als
dann mit Ammoniak wieder alkalisch, weil das Morpbin nur in seiner amorphen Form 
relativ gut in Amylalkohol liislich ist. — Dio vereinigten Amylalkohol-Ausziigo reinigt man 
zunUchst durch Aussohiitteln mit heissem Wasser, dann entzieht man ihnen das Mo rp h in  
durch Schiitteln mit schwefelsaurem Wasser und priift die Losung, ob sio Jodshure reda-' 
cirt. Ist dies der Fali, so macht man wieder ammoniakalisch und schiittelt von nouem 
mit Amylalkohol aus. Der durch Waschen mit Wasser gereinigte Amylalkohol wird unter 
vermindertem Druek zum grbssten Theile abdestillirt, den Rest der Ldsung lilsst man auf 
dem Wasserbade abdunsten, worauf das Morphin ais solches hinterbleibt. Man priift: Gre- 
schmack, ferner Verhalten gegen Special-Reagenticn: Salpetersiiure, F b ó h d e ’s Reagens, 
Ferricyankalium-Ferrichlorid, neutrales Ferrichlorid. Dem Morphin kann etwas Nurcem 
beigemengt sein.

E. E x t r a k t i o n  dos Y e r d a m p f u n g s r i i c k s t a n d e s  mit  Alkohol .  Die bei der 
letzten Extraktion hinterbliebene Fliissigkeit wird mit Kohlensiiure iibersattigt, unter Zu- 
satz von reinem Sande zur Trockne verdampft und der zerriebeno Riickstand mit absolutem 
Alkohol in der Wiirme oxtrahirt. Man verdampft den Alkohol, bcliandelt den Riickstand 
mit warmem Wasser, liltrirt, dunstet das Filtrat ein, nimmt den Riickstand mit absolutem 
Alkohol auf und iiberlasst die Ldsung der freiwilligen Yerdunstung. Das hinterbleibende 
Alkaloid kann N a r c e i n  und C u r a r i n  sein. Ferner wiirden an dieser Stelle auch B e r 
ber  i n und Cyt i s in  gefunden werden.

Yerfaliren nach Duacendoufe. Das zerkleinerte Objekt wird bei 50—60° O. mit 
schwefelsaurelialtigem Wasser (auf 100 g breiformiges Objekt =  5 g Schwefelsaure von 
20 Proc.) einige Stunden lang macerirt. Dann wird kolirt und das Ausziehen wiederholt. 
Die Kolaturon dunstet man zur Sirupkonsistenz (nicht zur Trockne) ein und vormischt 
diesen sirupdsen Riickstand mit dem 4—5 fachen Volumen starken Alkoliols. Man priift 
jetzt, ob die Fliissigkeit deutlich sauer ist, andernfalls muss noch verdiinnte Schwefelsaure 
zugegeben werden. Nach 24 stiindigem Absetzen wird liltrirt. Das Filtrat wird durch 
Eindunsten (oder Abdestilliren im luftverdiinnten Raume) vom Alkohol befreit. Den Riick- 
Stand nimmt man mit einer passenden Menge Wasser (100—300 ccm) auf, liltrirt durch 
ein mit Wasser befeuchtetcs Filter und unterwirft die du rc h  A nw ese nhe i t  von 
schwefe ls i iu ro  d e u t l i c h  s a u re  Fliissigkeit naehstehendem systematischon Ausschiittc- 
lungsyerfahren.



1) Man sołiiłttelt mit P e tro lo u m b en z in  aus, welehes friscii dcstillirt wurde und 
von welchem die bei 40 — 70° 0. iibergebenden Antheilo zu verwonden sind.

Dio P e tr  o liither-L O sung  kann en th a lte n : P ip e r in  (Pikrinsaure, Salieylsaure, 
Benzoesiiuro, Kamphor, Oelo, Cardol, Capsicin, gewisse Bestandtheile von Aoonifc und 
Helleborus, Ester der Salicylskurc, Benzoesaurc und Zimmtsiiure mit Krosol, Guajacol, 
Naphtbol).

2) Man sebiittelt nunmelir mit B enzol aus. Yon diesem konnen gelost werden: 
Ooffetn, G o isso sp crm in , Spuren Y o ra trin , D o lp h in o id in , H y d ra s tin , P ip e rin . 
(Oantharidin, Anemonin, Santonin, Caryophyllin, Gubebin, Aloetin, Elaterin, Colocynthem, 
Populin, Digitalin, Strophanthin, Gratiolin, Pikrinsaure, Chrysaminsaure, Bonzoosaure, Sali- 
cylsiiure, Spuren von Hydrochinon, Brenzkatechin, Resorcin, Salophen, Neurodin, Malakin, 
Thermodin, oinige Bitterstoffe, wie Absynthiin, Quassin, Menyanthin, Ericolin, Cnicin.)

3) Man schiittelt nunmelir mit C h lo ro fo rm  aus. In dieses gehen iiber Spuren 
der sub 2 genannten Substanzen, ferner Spuren von B ruc in , Narkotin, Physostygmin, 
Yeratrin, Dolphinoidin, Berberin, Oxyacantliin. Ganz liesonders aber sind in der Cliloro- 
formaussehiittelung zu erwarten: T heobrom in , C o lch icin , P a p a v e rin , H arcem , 
H y d ra s tin , O helid o n in , C inchon in , C iucbon id in , O incho ten in , C inplio ton id in , 
J e rv in , L y c a c o n itin , M yocton in , Q uobracliam in , H y p o ąu eb rach in , A spido- 
sperm in , Q u eb rach in , P e re ir in , S o lan id in , C ryp to p in , A n tife b rin , D igi- 
talcYn, O o n v allam arin , Saponinartige JlOrper, Helleboreln, Adonidin, Syringin, Pikro- 
toxin, Ćolocynthin, Aeseulin, Gelseminsaure, Analgon.

4) Die saure Fltissigkeit kann jetzt mit A m ylalkohol ausgeschitttelt werden. Dies 
ist indcssen nur dann nothwendig, wenn vorher (sub 3) Aloetin gefunden worden ist. In 
den Amylalkohol geht iiber: A lom.

Man entzioht alsdann das in der san ren  Eliissigkeit gelciste Chloroform odor den 
Amylalkohol durch Schiitteln mit wenig Petrolather, iibersattigt die Eliissigkeit mit Ani- 
inoniak bis zur deutlicli alkalisclien Beaktion und unterwirft die a lk a lisch e  Eliissigkeit 
folgonden Ausschiittolungen:

5) Man schiittelt mit P e tro la th e r  aus. In diesen gehen iiber: C oniin , H iko tin , 
S p a rte ln , L o b e liin , P ip e r id in , P y r id in , P ic o lin , C h ino lin , Anilin, o- u. p-Tolui- 
din, Kairin, Thallin, Plienocoll, Antipyrin. Ferner C onydrin , A co n itin , D elp h in in , 
geringo Mongen B ru c in  und S try c h n in , Quebracho- und Geissospermum - Alkaloidu, 
G elsem in, E m o tin , V o ra tr in , C hin in , H y d ro ch in in , C liinam in, O xyacanthiii. 
— Endlicli Zersetzungsprodukte des Eiweisses: Mono-, Di-, Trimethylamin (ferner die 
namlichon Aetliyl-, Propyl- und Amyl-Derivate).

(i) Man schiittelt mit B enzol aus. Dieses nimmt ausser den sub 5 aufgefiibrten 
Alkaloiden auf: M ethy l- und A e th y ls try c h n in , C onohiiiin , O inchonam in, Cocam , 
A tro p in , I ly o scy am in , P hysostygm in , E se r id in , P ilo c a rp in , J a b o r in , P ilo - 
ca rp id in , S a b a d illin , D e lp h in o id in , Alkaloide von Aeonitum Lycoctonum, E a r-  
k o tin , C odeln , T liebain , A pom orpliin , T ax in , A n tip y rin ,...T h a llin , E p h ed rin , 
P se u d e p b e d rin , T olypyrin .

7) Mail schiittelt jetzt mit C hlo ro fo rm  aus. In dieses gehen iibor: lleste des 
C inchon ins, P a p a v e r in s , H arce in s , ferner C in ch o n id in , B e rb e rin , kleine Mengen 
M orph in , Analgen.

8) Man schiittelt mit heissem  A m yla lkoho l aus. Dieser lbst: M orp h in , So- 
lan in , S a lic in , ferner Reste des Oonvallamarins, Saponins, Senegins, Harcem, Oytisin, 
Oliolin, Urethan, Gallanol.

9) Die riickstiindige wasserige Fliissigkeit wird mit Glaspulrer oingedampft und der 
eingetrocknete und zerriebene Riickstand mit Chloroform oxtrałiirt. In dieses kann 
C u ra rin  iibergelien.

Alkanna.
Ra<lix A lk iin u iie . R a d ix  A lk n iin ae ru h rn e. R nd ix  A nchustie ru h ra e  s . tin e-  

to r in e . R a d ix  B iig lo ssa o  ru h ra e  s . a r v e u s ls . — A lk a n n a w u r ze l. B lu tw u r z e l.  
F iir b e r k r a u tw u r z e l. M a h a g o iiiw u rze l. O rca u ette . P o ta g e m r u r z e l. R o tb fiirb erw u rze l. 
R otlic  O c lisen z iin g en w n rze l. S c h m iu k w iir z e l. T iirk isch e  R litlie . — R a e in e  d ’orca-  
n e tte  (Gall.). — A lk a n n a  r o o t . —

Mit diesen Hamen bezeiehnet mail rothfarbende Wurzeln und zwar ursprttnglich die 
Wurzel der zu den L y th ra ceeu  geliiirigen Lawsonia alba Lam., dereń Blatter 
noch jetzt unter dem Namen lle in ia li zum Farben der Fingerniigol und anderer Kiirper- 
tlieile im Orient Yerwendung linden, auch sonst zum Fttrben benutzt werden.



Jetzt yerstcht man unter diesem Namen die Wurzcl der Borragiiiacee Alkanna 
tinctoria L., (lic um das Mittelmecr heimisch ist und reichlich in Ungarn vorkommt, wo 
man sie fiir den Handel sammelt. Die Wurzel ist bis 20 cm Iang, oben 1 cm dick, der 
Holzkorper oben in 4—6 Tb. gespalten, die um einander gedrebt sind. Die Rinde ist in 
den ausserstcn Theilen blattrig. Nur die Mittelrinde und die aussersten Theile des 
Bastes sind Sitz des Farbstoffes. Statt dieser ecbten Wurzel gelangen nieht selten in den 
Handel Wurzeln anderer Borragineen, die ebenfalls eine farbstofffiibrende Iiinde baben, 
oder die man mit Fernambuk nacbgefarbt bat. Im letztern Falle zeigt sieli aucb der 
Holzkorper gefarbt. Dabin geboren die Wurzeln von Onosma ccbioides L. (Radix An- 
cbusae luteae aus der Provence), dicker wie die ecbte Wurzel, Onosma Emodi Wall. (in 
Nepal), Alkanna Mattbioli Tauscb, Ancbusa officinalis L., Arnebia-Arten.

Die ecbte Drogę entbalt in der Rinde einen Farbstoff: A lk an n in  (A lk a n n a ro tb , 
A nchusin , A n c b u sa sa u re )  zu 5—6 Proc, der in den meisten Losungsmitteln
sieb leiebt lost, aber in Wasser unloslicb ist. S. weiter anten.

K in k a u f.  Da der wertbvolle Bestandtheil sieb nur in den Rindenscbicbten bndet, 
giebt man einer Wurzel mit mogliebst wenig abgeblatterter Rinde den Vorzug.

A n w e n d u n y .  Wird nur des Alkannins wegen angewendet.
Alkannapapier. Durcli Trankon von scbwedischem Fliesspapier mit einem wein- 

geistigen Alkannaauszug erhalt man rotlies Reagenspapier, aus diesem durcli Sodalosung 
(1 :100) blaues — beido mit den Eigenschaften der entsprechenden Lackmuspapiore.

Aqua d o n tif r ic ia  GOnther.
Tincturao A lkannae (1:10) 200,0
Spiritus Melissao 70,0
Spiritus (90°/0) 800,0
Olei Rośne 3,0
Ol. Men tli. pip. 9,0.

Oleum Ilyporic i.
J  o h a n n i s - O e l .

Itp. Olei Rapao q. s
d rd  m it Olei A lkannae q. s. gefttrbt.

Oleum M acassar D iktkrioh.
Olei xVmygdalariiin 1000,0
(vel 01ivapuin, Araeliidis)
Olei Bergam ottae 3,0
Olei Citri 1,0
Cumarini 0,05
Olei A lkannae q. s.

S irupus caeruloiiN.

Sirupi A urantii florum 40,0
Sirupi Ipecacuanhao 10,0
Sirupi Sacchari 100,0
T inctu rae  Alkannae alkalinne q. s.

ad colorcm satis caeruleum. A u .Stelle des „lilau- 
V eilchensaftsu fur den Hundverkauf.

Ti n e tu  r a  A lkannae acida.
lip . Itadicis A lkannae 10,0 

Alkoliol. absoluti 100,0
Acidi acctiei (06 °/0) 1,0.

Zum  Rotlifiirben weiugeistiger Fllissigkeiten.

Ti n e t m a  A lkannae a lk a lin n .
lip. liadieis A lkannae 10,0

N a tri i carbonici crystall. 10,0 
Aquae destillatae 65,0
S piritus (90 °/0j 35,0.

Zum JUaufilrben wlisseriger Fllissigkeiten.
Fng iicn tum  polubiło  ru b ru m .

K r e b s b  u t t o r .  
lip. Adipis suilii 200,0 

Itadicis A lkannae 5,0.
W ird 1—2 Stunden im W asserbodc digerirt, dann 

kolirt oder filtrirt. In nianchcn Gegenden be- 
liebtes Y olksheilm ittel. F iir Kuchenzweeke 
n in im t mail an  Stelle von Sehweineschmalz 
frisehes B utterfe tt.

M aliagoni-Beize fiir Holz.
Itp. Itadicis A lkannae 15,0 

Ligni Aloes 30,0
Sanguinis Draconis 30,0 
Spiritus (95 °/0) 500,0.

Das m it Salpetersaure Yorgebeisstc Hol/, w ird nacli 
dem Trocknen m ehrm als bestrielieu, dann geolt 
und polirt.

Alkanninum. Alkannaroth. Ancliusiu. Ancliusasiliire. Pscudalkumiin.
(J j 11110[. Mol. Gew. =  258. lian  unterscheidet zwei Sorten, von (lenen (lic techuiscbe 
fiir den Pharmarceuten die wichtigere ist.

A. R e in es  A lk a n n in . Man zieht die getrocknete und gepulverto Wurzel mit 
Petroleumather aus und verdunstet den Auszug. Der Kuekstand wird in 3—Sprocenligor 
Kalilauge gelost, die indigoblauo Losung filtrirt und nun mit Aether ausgoschiittelt, 
welcher eine zwiebolrotlie Substanz aufnimmt. Durch Ansiiuern der alkalischen Lfisung 
fallt das Alkannin in braunrothen Flocken aus. Man sammelt dieso, wascht und trocknet 
sie, lóst sie in Aether und lśisst die Losung abdunsten. Das Alkannin hinterbleibt ais 
dunkolbraunrothe Masse von Metallglanz, welclie soboli unterhalb 100° 0. erweicht. 
Unloslich in Wasser, loslich in Alkohol, Aether, Sehwefelkohlenstoff, Benzin, Benzol, 
Chloroform, Eisessig, aucb in Fetten und fetten sowio atherischen Oelen. In alkoholisclier 
Losung wird es durch langeres Erhitzen in „Alkannagriin“ umgewandelt. Durch Ammoniak 
goht die rothe Fiirbung des Alkannins in indigoblaue Fiirbung tiber.



B. T e c h n isc h e s  A lk an n in  (A lcanninum  Ergiinzb.). Das kaufliche Produkt wird 
erhalten, indem man dic getrooknete und gepulverte Wurzel mit Petroleumather erschOpft 
und den flltrirten Auszug durch Abdestilliren des Losungsmittels zur Extraktdicke bi-ingt. 
Eine harz- odcr salbenartige, fast sehwarze Masse mit grunlichem łteflex, in den oben 
angegebenen Lbsungsmitteln mit schon rothor Farbę loslich. Es empliehlt sieli, aus 
diesom durch Anreiben mit mbglichst wenig Mandelól ein Oleum Alkannae concentratum 
zu bereiten, und dieses zum Farben der Ocle, Salben etc. zu bonutzen.

Beide Priiparate dienen an Stello der Alkanna-Wurzel zum Iiothfślrben you Fetteu 
oder Tineturen. Ob eine Fiirbung durch Alkanna vorliegt, erkennt man an der Blaufarbung 
durch Ammoniak. Im Zweifelsfalle giebt die spektroskopischc Betraehtung der neutralen, 
bezw. alkalisch gemachten spirituosen Ausziige einwandsfroie Auskunft. Wie (las Spektrum 
des Alkannins beschaffen ist, lornt man an Vergieiehs-Priiparaten kennen.

Alkekengi.
Physalis Alkekengi L. Solanaceae—Solnneae. Heimisch in Europa und Asicn, 

in Nordamerika eingeschleppt. Yerwendung finden die Beeren:
Fructus Alkekengi. Baccae Alkekengi. Baccae Halicababl. Frnctus Solnni 

yesicaril. Blasen-Kirschen. Blasenpuppen. Boberellen. Erdkirsclien. Ilirach wcichsel. 
Juilas- oder Judenkirsclien. Mdnclispuppen. Kothschlotten. Saltrian. Sclilotten. 
Steinkirsclien. Teufelskirsclicii. Winterkirschen. Alkekenge. Coqueret (Gall.). —

Die Beeren sind von der Grosse einer ldeinen Kirsehe, glśinzend rotk, zweifiioberig 
mit zahlreichen Samen, von sauerlich-sussem Gescbinaek, voin aufgeblasenen, scharlach- 
rothen Kelch umhullt. Letzterer ist von bitterein Geschmaelc und vor der Verwendung 
der Beeren zu entfernen.

Trocken sind sio zusammengeschrumpft, braunroth. Sie gelten ais diuretisekes 
Mittel, das aber nur noch iin Handverkatif verlangt wird. Man yerwendet entweder einen 
Aufguss der trockenen, oder den Saft der frischen Friichte. In Essig eingelegt, werden sie 
auch gegessen, sowie die einiger anderer Arten: Pli. peruyiana L. (S traw b erry  T om ato, 
Cape G oseberry , B raz il C herry , A n a n a sk irse h e ), Pli. philadelpliica Lam. u. a. 
Die Wurzel der letztgenannten Art wird auch ais Diureticum yerwendet. In Mittel- und 
Siidamerika gilt Ph. angulata L. ais tonisches Arzneimittel.

Der Kelch enthallt einen Bitterstoff: Physalin CuII10O5.
Geheimmittel. L aville’s Gieht- und Rheumatismusmittel; ilierzu gehoren:
1) G ic h tp ille n , Pilules preventives do la goutto. Sio bestchen aus dem wein- 

geistigen Extrakt der Judenkirsclien, aus Natronwasserglas und Eibischpulver.
2) G ich tw e in , Liąueur antigoutteuse. Dieser enthalt Chinin, Cinchonin, Chinoidiri, 

Colohicin, Chlorealcium, Koloquinthenextrakt, golost in verdiinntem Weingeist und spa- 
niscliem Wein.

Allium.

Die Zwiebeln zahlreicher Arten der Gattung- Allium (Liliaceae—Allioideae—Allieae) 
dienen wegen ihres seharfen Gesehmackes und Geruches, die sie schwefelhaltigen Oelen 
verdanken, arzneiliehen Zwecken, bei uns meist nur noch in der Yolkmedicin.

Zu erwiilmen sind die folgenden:
I. Allium sativum L. Heimisch in der Songarei, yielfach kultiyirt in 2 Varietaten. 

a) yulgare l)oll (Knoblauch) mit eifórmigen Neben-Zwiebeln. b) Ophioscorodon Bon 
(Perlzwiebel, Rocambole) mit rundlich-eifórmigen Nebenzwiebeln.

Die Zwiebeln der ersten Varietiit iinden bier und da noch Verwendung ais: Bulhus 
Allii sativi, Kadix Ailii satiyi. — Garten-Knoblaucb; Knoblauch; Lancii. — Tete 
(Fail (Gall.). — Gariic (U-St.).



Dic Nebenzwiebeln (Knoblauchzchcn) sind liinglich ciformig bis lanzcttlicli, eckig, 
gebogen. Von bekanntem, scharfen Gcsclimack mul Gerncb. Sio cnthalten 0,9 Proc. eines 
athcrischen Ocles.

Der Knoblauch wird in der Itegel vom Gartner geholt, bisweilen aber auch iu der 
Apotheke, dann am besten im Keller mit Sand bodeckt vorriithig' gelialten. Einstmals 
inncrlich und iiusserlicli, sogar ais Schutz gegen ansteckende Krankheiten vicl benutzt, 
ist er heute ais Arzneimittel veraltot; selten dient er nocli, mit Mileli oder Wasser abge- 
kocht, zum Klystier gegen MadenWiirmer.

Im Trank des Ungarn Kovatz gegen Wasserscheu istKnoblaucłi der Hauptbestandtheil.
Sini [h i s  Ali ii. Syrup of Gorlic (U-St.). Frischen Knoblauck, geschnitten und 

geąuetscht 200 g, Essig (6proc.) 800 ccm Iftsst man 4 Tage lang stelien, presst ab, zitdit 
nochmals mit 200 ceni Essig aus, vereinigt dio Pressflussigkeiten, filtrirt, lfist dariti 
800 g Zucker und bringt mit Essig auf 1000 ccm.

Oleum Al lii satiyi. Knoblnuchol. Esscnce d’AiI. Oil of Garlie. Ist das Des- 
tillat des Krautes und der Zwiebeln der Knoblauchpflanze, Allium sativum L. Es bat 
gelbe Farbę und unangenohmen, lioehst penetranten Knoblauchgeruch. Spec. Gow. 1,046 
bis 1,057. Optisch ist es inactiy.

KnoblauchOl cnthalt verschiedene Sulfide, besonders O„H10S2, ausserdem 0(;Mr,S,, 
00Hlt>S3 etc., aber koin Allylsuliid. Es wird zunl Aromatisiren von Knoblauchwiirsten 
verwendet.

II. Allium Cepa L. (Sommerzwiebel. *)' Yaterland niclit sicher bekannt, vielleiebt 
Palttstina, Turkestan etc., seit langer Zeit in Kultur. Die Zwiebeln:

Bnlbus Cepae. Die frisclie Zwiebel. Ilolle. Zipolle. — Oignon (Gall.). — ist rundlieli, 
etwas platt gedruckt mit scbeibenfOrmiger Acbse (Zwiebelkucben) und etwa 10—12 spiralig 
daran angeordneten, zusammenschliessenden Niederblattern (Schalen), von denen die ausseren 
papierdiinn und trocken, die inneren fleisehig sind. Gerucli und Geschmack bekannt. Ent- 
halt 0,05 Proc. eines linksdrekenden Oeles.

Sie wird hangend an oinem kiihlon Orte aufbewahrt. Aus der geriebenen Zwiebel 
(15 Th., Wasser 60 Tb., Weingeist 15 Th., Zucker 150 Th.) kocht man einen S iru p u s  
C epae; ihr Saft ist ein Bestandtheil der Zwiebelbonbons und dient in der Tbierlieilkunde
bisweilen in Pulvermischungen z u r  U n t c r s t u t z u n g  d o r  

PuWis Equoriiin virlili>
Wirkung der Asa fo tid ;

Rp. Asac foctidao 5,0 Camphorae 1,0
•Seminis Focnugraeci 40,0 Fructuum  Lauri 10,0
F rac tuum  Coriandri 5,0 Capitis m ortui 5,0
Salis culinaris 40,0 Kalii n ilrici 10,0
Pulveris berbarum 00,0 Sem inis Nigellae 

F ructuum  Jun ipcri
10,0
10,0

werdon m it 20,0 grób geriobener Zwiebel gemischt und dureb ein grobes Sieb gesehlagen.

Oleum Allii Cepae. Zwiebelol. Essence d’Oignon. Oil of Onion. Zwiebelol.
Wird durch Dostillation der ganzen  Zwiebelpflanze Allium Cepa L. gewonnen. 

Dunkelbraunos, diinnfliissiges Oel von scliarfem, anhaftendem Zwiebelgeruch. Spec. Gow. 
ca. 1,08. Drehungswinkel (100 mm — Kobr) =  — 5°. Zwiebelol besteht liauptsaehlicli 
aus einem Disulfid C0H,2S.> und anderen schwefelhaltigen Kórpern. Allylsulfid 1C3H6)2 S, 
das nach dem Ocle seinen Kamen erhiclt, ist nacli noueren Untersuchungen kein Bestand- 
tlieil des Zwiebelols.

Oleum Allii ursiui. Biirlauckbl. Ist durch Destillation der ganzen Barlauchpflanze 
Allium ursinum L . (lAliaceae) orhalten worden. Dunkelbraunes nach Knoblauch rieeben- 
des Ocl vom spoć. Gow. 1,01; besteht fast ausschliesslich aus YinylsulHd (C2H3)2 S.

III. Allium Victorialis L. Hoimisch auf den Gebirgen Mitteleuropas, durch das 
nordl. Asien bis Kamtschatka, China, Japan und im westl. Nordamerika. Langlichruud 
bis fast eylindriseh, gebogen, die aussern Schuppeu netzfaserig.

Bulbus Vlctorinlls longns. Alleriiiiuinsliariiiseh. Lange Siegwurz. Wilder Al- 
rann. Alpenknoblauch. Damit liiiufig zusammengefordert worden in der Apotheke die 
runden, ebonfalls netzfaserigen Zwiebeln von Gladiolus communis L. „Bulbus Yic- 
torlalis rotundus“ .

/)  Dio Winterzwiebel stammt von Allium ilstulosum L .. urspriinglich hoimisch 
in Sibirion, dereń Zwiebeln fruhor ais Kadix Cepae oblongae Yorwendung fanden.



A m erican  C onsum ption  Oure, Scliwindsuchtmittel von Z enkeii in Berlin, ist 
Zuckcrsirup mit Zwiebelsaft; desgleichen

A m erican  C ough ing  Oure des Farmera Graudenz.
G. A. W. Mayeks w e issc r B ru sts iru p  ist woisser Sirup mit oinor Spur Zwiebel- 

oder Rettigsaft.
Mćne Maubice’s H u ile  aco u stiq u e , sowie
Taylor’s O lirenba lsam  sind mit Alkanna gofurbtes Mandelol mit Zwiebelsaft.
P idćrit’s Salbo  ist ein Gemisch aus Honig, Zwiebelmus, Waehs, Fichtenharz und 

schwarzer Seife. — Unter „Wanzentod" wird zum Yorlilgen der Wanzen in Zeitungen 
hoisscr Zwiebelsaft empfohlen.

Aloe.
Alofe' (Gcrm. Helv. Austr.). Aloe capeusis. Aloe lucida. Succus Aloes inspis- 

satus. Sucens Sod i aiiiari. — Biircngalle. Ilaiiisckleber. Siidweli. — Aloes <lu
Gap (Gall.). —

Aloe africana Miller. A. vera L. (syn.: A. yulgaris Lamarck). A. spicata 
Haworth. A. ferox Miller (zweifelhaft). Liliaceae—Asphodeloideae—Aloinae.

Yorlcom m en  d er  A lo e . Die genannten Arten und wohl nooh andere liefern aus 
ibren Blattern die Aloe. Dieselbe bildet in der Pflanze eineu diinnen Harzsaft, der in 
grossen Zellen enthalten ist, weleho die Pkloemtkeile der Gefassbundel auf der Aussenseite 
in einem Halbkreis umgeben. Manche Arten, die keiue Aloe fiihren, kaben an Stelle dieser 
Zellen dickwandige Bastfasern.

G e w in n u n g  d er  A loe. Man sclineidet die Blatter ab und lasst den Aloiisaft in 
Gefiisse ausfliessen, worauf er, gewbhnlich iiber Feuer, selten in der Sonne, eingedickt wird. 
Die Art und Weise des Koncentrirens ist von grosser Wichtigkeit fur die Besckaffenkcit 
der Drogę.

S o rten  d er  D rogę. Man unterscheidet vou den yerschiedenen Sorteu zwei Typen, 
ersteus den der gliinzendeu Aloe (Aloe lucida), zweitens den der matten Aloe (Aloe kcpa- 
tiea). Ileide sind zunaehst nur dadurcli unterschieden, dass dip Sorten des ersteu Typus 
das A loin (s. unteu) in amorpher Form, die des zweiten in krystallinisclier Form euthalteu. 
Der erste Typus entsteht, wenn der Aloiisaft beim Eindicken stark erkitzt wird (anscheineud 
sckon, wenn die Temperatur tiber 50®C. steigt). Daker kann man aus einer matten Aloe 
durek Eindampfen boi starker Wannę eine Aloe lucida macken.

T y p u s  1, d e r  g ld n ze n d e n  A loe.
Dakin geliort ais Hauptsorte die ofłicinelle Cap-Aloe. Sie bildet gliinzende, zu- 

weilen braunlick-bestflubte Massen von grttnlick-sckwarzer Farbę, in kleinern Splittem mit 
brauner Farbę durckscheinend, vou grossmusekligem Bruck. Geruck unangenekm, ckarak- 
tcristisck, Gesckmack sekr bitter.

Sie liefert ein Pulyer von rotklichbrauner Farbę mit gilinlickem Stick. Unter dem 
Mikroskop ist sic amorpk, lasst nur selten kleine Krystiillcken erkennen. Hat im Sommer 
zuweilen Neigung, auseinanderzufliessen, wenn sie niekt vbllig trocken ist. Wird seit dem 
Elidę des 18. Jakrkunderts im Kaplande gewonnen und iiber Algoabay und Mosselbay aus- 
geftikrt. — Es unterliegt keinem Zweifel, dass in den deutscken afrikanisclien Kolonien 
die Gewinnung der Aloe mit gutem Erfolge konnte betrieben werden.

Diesem Typus geliort nocli die aus Ostindien stammende, gliinzende Jaffarabad- 
Aloe an.

T y p u s  ‘A, d e r  m a tte n  A loe.
Alle diese Sorten sind niekt durcksckeinend, vou lieller oder dunkler leberbrauner 

Farbę. Unter dem Mikroskope besteken sie zum grossen Tkeil aus Krystallen.
Barbados-Aloe. Aloe llarbadensls (Brit. U-St.). Aloes des Itarbades (Gall.). 

Auf dieser Insel von der Aloe v e ra  L., die man sorgfaltig kultivirt, gcwoniien. Von 
tiefbrauner Farbę, niekt glanzend, diiiine Splittercken, zuweilen an den Randem sekwack



durchschimmernd. Hiirter wie die Kap-Aloe. Wird in England fast ausschliesslich an- 
gewendet.

Yon geringer Bedeutung fur Europa sind die weiteren Sort,en von Westindien: C nraęao, 
H o n a ire , A ru b a , ferner die von S o c o tr a  (A lo e  so c o tr in a  (Brit. U-St.) aucii ais Z a n z i
b ar- Aloii oder indische A lo e  bezeichnet), N iita l-A lo ii, m a tte  J a lfa ra b a d -A lo e  etc.

E ig en sch a ften  n a d  J ie s ta n d th e ile . Aloe ist, lbslick in der fiinffachon Mcngo 
Alkohol, Kalilauge, Ammoniak, Essigsiiure. Die doppelte Menge kochenden Wassers liist 
ebenfalls, liisst aber beim Erkalten einen namhaften Theil wieder ausfallen. Unldslich ist 
sio in Chloroform; in Aether, Benzol, Petrolather und Scbwefelkoblenstoff fast unlolich.

Sio enthalt Spui-en iitherischcn Ocles, otwa 12,2 Proc. Barbaloln, 12,7 Proc. Harz 
[Zimmtsaureostcr des Aloresinotannols C.22I-L(iO0], 1,75 Proc. Ascho, 0,15 Proc. Emodin
C15H10O6, 10,5 Proc. Wasser, 62,7 Proc. amorphe, wasserliisliche Bestandtheile. Ueber dio 
yerschiedenen Aloine s. S. 229. Der Gelialt der verschiedenen Sorten an Aloin schwankt 
zwischen 10—20 Proc. Vgl. Pedehsen Archiv. Pharm. 1898. 200. — Das Harz der Cap- 
Alo8 ist ein Ester dor Paracumarsaure und des Aloresinotannols.

JSachtceis d e r  Aloii. 1) nach K lcjnge: Eine wasserige, fast bis zur Farblosigkeit 
yordiinnte Aloiitósung wird mit cinigen Tropfen Kupfersulfatlćisung yersotzt; dio Farbę 
wird dann gelblich; setzt man nun etwas Chlornatrium hinzu und erwarmt gelinde, so 
goht dio Farbo in Iiosa oder Roth tiber. — Dio Probo liisst, wenn es sieli um den Nacli- 
weis von Aloii in Gemischen handelt, biuifig im Sticli.

2) Zum Nachweis der Aloe in L ią u e u ro n  etc. soli man die betreffonde Flussigkeit 
mit Benzin ausscbutteln und den Benzinauszug mit cinigen Tropfen Ammoniak untor 
Schiitteln gelind erwiirmen; fiirbt sieli dio Ammoniakfliissigkeit dann nicht violettroth, so 
ist keineAloS vorhanden, anderenfalls kann die Farbung auch durcli Cort. Frangulae, Folia 
Sennae, Rhiz. Rliei, Fructus Rhamni eatharticae hervorgerufon worden.

3) Um Aloe in B i er etc. nacbzuwoisen, soli man nach Dhagendokpp folgender- 
massen yerfahren: 2 Liter worden im Wasserbade auf dio Hiilfte oingedampft, noch heiss 
mit soviol noutralom Bleiacotat versetzt, ais noch ein Nioderscblag entsteht und der letztere 
rascli abfiltrirt, aber nicht ausgewaschen. Das Filtrat wird mit Schwefels&ure ontbloit und 
von dem abgesetzten Bleisńlfat abfiltrirt, das Filtrat wird hierauf mit soviel Ammoniak 
yorsetzt, dass alle Schwefelsaure und ein Theil der Essigsiiure neutralisirt sind (Methyl- 
anilinyiolettlćisung darf durch einige Tropfen nicht mehr blau gofiirbt werden), und auf 
250—300 ccm eingedunstet. Der Ruckstand wird, um Dextrin etc. zu lallen, mit 4 Yol. 
absoluton Alkohols gemischt, die Miscliung gut durchgeschiittelt und nach 24stiindigem 
Stehen im Keller filtrirt. Nachdem der grossto Theil des Alkohols abdestillirt ist, schiittelt 
man mit Amylalkohol aus. Hach dem Verdunsten der Amylalkohol-Ausztige bleibt ein 
Ruckstand, dor den charakteristischen Alocgeschmack hat, mit Brom-Bromkalium, Blei- 
essig und Mercuronitrat Niedersehlage liefert, sowie alkalische Kupfcrlosung und Gold- 
liisung reducirt. Durch Gerbsiiure wird dio wasserige Losung des Ruckstandes gofallt, der 
Niederschlag aber durch einen Ueberschuss theilweise wieder geliist..

Es empfiehlt sich, mit diesem Ruckstand auch die DiETunieirsche Alomreaktion an- 
zustollen: Dampft man eine Spur davon mit 4 Tropfen rauchender Salpotersiiure ein und 
nimmt don Riickstand mit einem Tropfen Alkohol auf, so geht die hierbei entstandene 
rothe Farbę auf Zusatz von wenig alkoholischer CyankaliumlOsung in Rosa iiber. Diese 
Reaktion soli bei 0,0005 g Alofn noch doutlieh sein.

V erfttlso h u n g en  d e r  A loii werden gegenwartig kaum beobachtet. Eine Vor- 
falschung mit Gummi, Dextrin oder mit unorganischen Stoffen wiirde beim Losen in Alkohol 
erkannt werden (s. o.). Der Aschegchalt betragt 1—1,5 Proc. Die Abwesenheit von Harzon, 
wie Kolophonium, erkennt man beim Aufliison in siodendoin AYasser (s. o.).

Am haufigsten ist ein zu grosser Wassergehalt, infolgedessen die Alob im Sommer 
etwas auseinanderfliesst. Im Wasserbade verliert Aloe etwa 3—5 Proc., bei 100° O. ge- 
trocknet etwa 7—8 Proc. Wasser.

JP ulverung . Die Aloe wird zunachst in der Warnie, dann, in kleinere Stiicke 
zerstossen, iiber Aetzkalk vbllig ausgetrocknet und bei moglichst trockener Witterung je 
nach Bedarf in ein feines Pulver fiir die Receptur, oder in ein grobes Pulver fiir Tliier- 
heilzwecke yerwandelt. Ohne diese Vorbereitung backt das Pulver spiiter zusammen. Die 
im Vacuuin getrocknete Aloe, welche von manchen Drogenhausern angeboten wird, diirfte 
ohne weiteres zur Bereitung eines haltbaren Pulyers geeignet sein; ihr Preis ist indessen 
recht hoch.

A u fb e w a h ru n g .  Aloii in Stiicken wird am besten in Holzkasten mit Weiss- 
blecheinsiitzen aufbewahrt. Wenn die Stiicke zusammenfliessen sollten, so stellt man diese



Einsatze in <lie Warnie; die Masse erweiclit in kurzer Zeit und lasst sieli mit Leichtigkeit 
lierausnehmen.

Ais Yorrathsgefasse fiir Aloepulyer sind Blechbuchsen zu empfehlen, dereń Deckel 
mail am Kande mit Papicrstreifen iiberklebt, oder Glasbafen mit gut sebliessenden Stopfen.

Das Deutsche Arzneibuch, ebenso die Pharm. Helv. III, giebt keine Yorscbrifteu 
liinsichtlich der Aufbewahrung' und Abgabe der Aloe; ebensowenig ist dieselbe dem freien 
Verkehr entzogen. Nacli der Ph. Austr. darf sio zwar in der lieihe der harmlosen Mittel 
steben, doeli nur gegen arztliche Verscbreibung yerabfolgt werden. Pli. Nory. und Hung. 
sebreiben „yorsichtige Aufbewabrung“ vor.

A n w e n d u n g .  Aloe gilt in Gaben von 0,05—0,1 ais appetitanregendes Bittermittel; 
in grosseren Gaben (0,2—1,0) wirlct sie stark abfuhrend obne nachfolgende Neigung zu 
Obstipation. Man reiclit sie, stets in Pillenform, bei Hartleibigkeit, Stuhlverhaltung, Blut- 
audrang naeb Gebirn, Herz und Lunge.

Bedenldicb ist ibr Gebraucb bei bestebender Menstruation, Scbwangerscbaft, blu- 
tenden HSmorrboiden; Frauen und Kinder vermeiden ibre Anwendung am besten ganzlieli. 
Zu Klystieren, Augenpulyern und -sallien wird Aloe nur noeh selteu verordnet.

Da hiiufiger und andauernder Gebraucb der Aloe der Gesundheit scbiidlicb ist, so 
sollte sie im Handverkauf mit Vorsicbt und nur in kleinen Mengcn abgegeben werden.

In der Thierheilkunde ist die Aloe ein vielgebraucbtes Abfiibrmittel; docb giebt 
man dem Estrakt baufig den Vorzug. Die Tinktur dient ais Wundmittel.

Aloe puri/icata, Purified Aloes (U-St.). Gereinigte Aloe. 1000 Theile Aloe soco- 
trina schmilzt mail im Wasserbade, misebt 200 Th. Spiritus (94 Vol. Proc.) liinzu, seibt 
durcli ein in lcochendem Wasser gewiirmtes Sieb No. 60 (— No. 5 Germ.) und dampft 
im Wasserbade ein, bis eine orkaltete Probe sich ais leiclit zerbreclilich erweist.

Diese gereinigte Aloe dient in den Vereinigten Staaten zur Bereitung yerschiedener 
Aloepillen und -tincturen.

Extractum Aloes; Extractum Aloes aąuosum; Aloe depurata. — Alooextrakt. — 
Extrait cPalobs. — Extract of aloes.

Die Vorscliriften der Arzneibiicher stimmen darin tiberein, nur den in Wasser lós- 
lichen Antheil zu gewinnen, weichen indessen liinsichtlich der Temperatur und Menge des 
zu verwendenden Wassers von einander ab.

Ph. Gorm. | lassen 1 Th. gepulverte Alo6 in 5 Th. siedendem Wasser liisen und
Pb. Austr. I 2 Tage absetzen.
Ph. U-St. | lassen 1 Th. Aloti in 10 Th. siedendem Wasser Ibsen und 12 Stunden
Ph. Brit. I absetzen.
Ph. Hung. lasst 1 Th. Aloti mit 10 Th. kaltem Wasser bohandolti.
Pli. Helvet. lasst 1 Th. Aloe mit 5 Th. siedendem Wasser bchandeln.
In jedem Falle wird die durch Absotzenlasson geldiirte Fhissigkeit im Wasserbade 

oingedampft, bis der Ruckstand sieli zu diinnen Banderii auszielien lasst. Das bei gelinder 
Wiirme, zuletzt iiber Aetzkalk getrocknete Extrakt wird zu Pulyer zorriebon und in dicht 
yersclilossenen Hafenglasern vor Licht goschiitzt aufbewahrt. Die Ausbeuto betragt 50—
68,4 Proc. Anwendung wie Aloe, doeli innerlich nur in halb so grossen Gabon.

Ph. Austr. gestattet die Abgabe von Aloiiextrakt nur gegen iirztlicho Verschreibung.
ExtracUim Aloes Acido sulfurico correctum, Ph. Germ. I. Mit Schwefelsiiure ver- 

setztes Aloeextrakt. 8 Th. Aloeextrakt werden in 32 Th. destillirtem Wasser gelost, 1 Th. 
roine Schwefelsiiure trojifenweise zugemischt und in einem Porcollangefass zur Trockim 
gebracht.

Man kann dieses Extrakt auch unmittelbar aus der Aloe horstellen; 16 Th. werden 
in 80 Th. heissem Wasser gelost, nacli 2 Tagen vom Bodonsatze getrennt und die Lbsung 
mit 1 Tb. reiner Schwefelsauro eingetrocknet. Ausbeute etwa 40 Proc. Ein schwarz- 
braunes, in Wasser triibe losliches Pulver.

Der Zusatz der Schwefelsaure ist keine „Yorbesserung“; das Extrakt wird vielmelir 
(man vergloiche die Ausbeute!) beim Eindampfen theilweise zerstbrt und dadurch minder- 
werthig. Bei seiner Yerordnung, die nur noch selten vorkommt, ist ein Zusatz von Seife 
zu vermeiden.

Pyroleum Aloes wird durch trockene Destillation der Aloe gewonnen.
Tinctura Aloes. Aloiitinktur, yolksthiimlicli: A alessenz, H u fb a lsam , S tra lil-  

t in k tu r . Durch AuflOsen von 1 Th. Alo8 in 5 Th. Weingeist (90 Vol.-Proc,) Spec 
Gow. 0,884—894.

Tinctura AloUs, Tincture of Aloes (U-St.). Gereinigte Alob 100,0, Sussholzpulyer
200,0, yerdunnter Weingeist (48,6 Yol.-Proc.) q. s.



Die Pulver werden gemischt, mit 80 ccm verdunntom Weingeist befeuohtet, nach 
24 Stunden in einen Verdrangungsapparat gebracht uiid init verdilnntem Weingeist 1000 ccm 
Tiiiktur iiergestellt.

Tinctura Aloes composita (Germ. . Elixir ad longam vitam. Elixir amarum 
Hjacrneri. El. antipestilentiale. El. polychrestum Lentilii. El. Spina. El. suecicum. 
Tinctura sacra. — Allgcmeino Flusstropfen. Alter Schwede. Augsburger oder Kiosow’s 
Lebonsessenz. Augsburger, Ballbausens, Jenaer, Mariazoller, Salzburger, Scliwarzwalder, 
Schwedisclie, Sulzbacher (Magón-)Tropfcn. Blutreinigungstropfen. Goldadertinktur. HjarneEs, 
Jcrnitz’ Schwedisches, WernoEs Lebenselixir. Kriegshabercrbalsam. Quinttropfen. Scliwe- 
dentrank. — Teinture d’alo6s composeo. Elixir de longue vie. — Compound tincture of 
nloiis. Elixir of long life. •— 80 Th. grób gepulverte Aloe, jo 5 Tli. mittelfein geschnittener 
Rhabarber, Enzianwurzel, Zitwerwurzel und Safran, 1000 Th. verdiinnter Weingeist 
(68 Vol. Proc.). Spec. Gew. 0,905—0,915.

Aloe en grumesiux liaspail ist bestc Alob, welclic in kleino wurfelformige Stuckchen 
zerldoinert, gesiebt und fiber Aotzkalk getrocknet ist.

Altonner Kronossenz. E lectuartum  Hiera-picra.
E lo c tu a r iu m  A lo e s  c o m p o s itu m .

Kp. Aloes
Croci
Corticis Cinnamomi 
Macidis 
lladicis A sari 
Mastiches

80,0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

lip. Aloes 30,0
Ca m pliorae 4,0
lladicis Angelicae 4,0
lladicis Galangae 4,0
Elect. Theriak. 4,0
Ilerbae Cardui benedicti 10,0 
Boleli Lnricis 3,0
Bliiz. Illiei 4,0
lladicis Gentianae 4,0
Bluz. Zedoariae 4,0
Myrrhae 5,0
Succi Liquiritiae 20,0
.Spiritus (80 °/u) q. s.

dass nach dem Pressen 1 kg Fliissigkcit erlialten 
wini, die z u filrben ist m it:

Tincturae Sacchari tosti q. s.
Bnlsnmum sulu tis Werner.

Wkrner’s G e s u n d li e i t s - E 1 i x i r.
Ilp. Balsami pcruvian. (i,0

Styracis liquidi 2,0
Olibani 2,0
Croci 2,0
Corticis Cinnamomi 8,0
Macidis 3,0
Myrrhae 1,0
Mastiches 0,25
Ammoniaci 5,0
Aloes 5,0
llhizom. Galangae 5,0
lladicis Angolieae 5,0
lladicis Alkannae 5,0
Foliorum Ilosinarini 1,0
Herb. Majoranae 1,0
Florum Lavandulae 1,0
Kalii carbonici 1,5
Mościli 0,10
Ambrae 0,10
Spiritus aetherei 30,0
Spiritus 100,0.

Mim presst nach zwcitSgigem Stchen ab.
Clysnia vermifugum Gallois.

lip. Aloes Barbad. 2,5
Solutionis Kalii carbonici 3,0
Dccocti Amyli 300,0.

Klystier gegen Madcnwiiriner.
Decoctmn Aloes compositum (Brit.).

Bp. Extracti Aloes 8,0
Myrrhae grosso modo pulvcrat. 4,0
Kalii carbonici 4,0
Succi Liquiritiae 32,0
Aquac destillatac 1000,0

Man koclit 8 Minuten, fiigt darni
Croci 4,0

hinzu, Iiisst crkalton, setzt zu
Tincturae Cardainomi compositae 300,0 

iiisst 2 Stunden stchcii, seiłit durch und fiillt auf 
1000.0 auf. I)osis: 15—60 g.

gepulvc*rt und mit
Mciiis depurati 250,0
< llycerini 100,0

im Wnsserbade zur Latwerge \rernrbeitot. Dosis
10—15 g zu Klystieren gegen Mndcnwurmer.

Klixir aporithum  Claudkr.
Clau1)ER’s c r o f f n c n d c s  E l ix i r .  E l i x i r

p r  o p r i e t a t i s  a q u o s u ni.
Bp. Myrrhae pulvemtao 5,0

Aloes 5,0
Croci 2,5
Kalii carbonici 10,0
Aquac Sambuci 70,0
Spiritus 10,0.

2 Tage in der Warnie digeriien, abkiihlen, filtriren.
Dosis: 3,0—4,0 g.

E lix ir cliolagogum un lversale.
D ro g u c  u m cre . G a 11 e n e  1 ix i r .

F r  a n z m a u n s t  r o p f e n.
Bp. Aloes 100,0

Myrrhae 50,0
Extraeti Gentianae 50,0
Extracti Absinthii 50,0
Tincturae nucis vomicao 50,0
Elaeosaccliari Anisi 20,0
Vini generosi albi 1000,0
Spiritus 1000,0.

Nach Stiigigcm Stolicn filtriren. Dosis: 2—5 Tlicc-
l/iffel pro die boi Yerstopfung 
sebwilehe.

u ud Yerdauungs-

E lix ir P ro p rie ta tis .
E I i x i r  P r o p r i e t a t i s  s in e  a c id o  s. d u lce . 
E l i x i r  a p e r i  t i  vum . T in c tu r a  A lo e s  c ro -

c a ta . T i n c t u r a  A lo e s  cum  M y rrh a .
Bp. Tincturae Aloes 20,0

Tincturae Myrrhae 20,0
Tincturae Croci 10,0.

Dosis: 2—4 g.
E lix ir P roprie ta tis  nlkaliiiiim.

T in c tu r a  a l o c t i c a  a ł k a l i  na. 
lip. Aloes pulv. 10,0

Myrrhae pulv. 10,0
Croci pulv. 5,0
Solutionis Kalii carbonici 15,0 
Spiritus 150,0

Einen Tag digeriren, mieli dcm Absetzen filtriren. 
Dosis: 1 — 2 ThcolOffel bci Yerselileimung der 
Yerdauungswoge.



E lix ir P rop rie ta tis  cum ltheo.
, u v a <ii lo e t ic a  r li a b a r b ;
Aloes 10,0
Myrrhae 10,0
Croci 5.0
Rliiz. lthei 15,0
Acidi hydrochlorici 10,0
Yini .Xerensis 200,0.

Einige Tage digeriren. Dosis: 50—80 Tropfen ein- 
bi.s zweimal pro dio.

E lix ir P roprietatis Paracelsi.
E l i x i r  P r o p r i e t a t i s  cum  ac id o . T in c tu r a  

a lo e t i e a  a c id a . S a u ro s  A lo o -E l ix ir .  
(Gorm. I.)

Itp. Aloes grosso modo pulverat. 20,0
Myrrhae 20,0
Croci 10,0
Spiritus 240,0
Acidi sulfurici diluti 20,0.

8Tago maceriren, dann filtriren. Dosis: 2—3 Thce- 
ldffel pro dic. Mittel gcgcn W&rmer, Magon- 
mittcl zur Befórderung der Kegel.

E llx ir P roprietatis salinuiii.
E l i x i r  P r o p r i e t a t i s  Boe r h a y e .

Kp. Alofis pulverat. 10,0
Myrrliae 10,0
Croci 5,0
Kalii tartarici 20,0
Aquao destillatae 80,0
Spiritus 120,0.

Digeriren, dann filtriren. Dosis: 1—2 g pro die.

Enema Aloes (Brit.).
Kp. Aloes 2,0

Kalii carbonici 1,0
Mucilag. Amyli 285,0.

Injoctio antigonorrlioica G-ambkrini.
Kp. Tincturae Aloes 15,0 

Aquae destillatae 120,0.

Injoctio antigonorrlioica Gaub.
Kp. Aloes 0,5

Mellis rosati 30,0
Ammonii hydrochlorici 0,2 
Aquae Kosac 200,0.

Hassa pilulariim  Ruffi.
Ru ff’s c h e  P i l l e n m a s s e  (Austr.).

Kp. Aloes pulyerat. 60,0 
Myrrhae 30,0
Croci 10,0.

M. f, pulvis. Gut yerselilossen aufzubowahren.

H I\tu ra  ca th artica  P kaslek.
Kp. Extraeti Aloes 10,0

Extructi Taraxaci 15,0
Foliorum Sennae 20,0
Rhizom. Khei 15,0
Nucis vomicae grosso modo pulyerat. 2,5 
Aquao forvidae 350,0.

Man lllsst 1 Stuude im Wasserbade stelien, seiht 
dureh, lOst in 300,0 g der Flllssigkeit 

Alagnesii sulfurici 50,0
und fiigt zu

Spiritus Juniperi 70,0
Sirupi Sacehari 50,0.

Dosis: Drcistlindlich einen EssiOffel bei Leibes- 
verstopfung.

P astilli m asticatorii Iiulici.
C a ch o n d c . C a c h u n d  6.

Kp. Pulv. aromatici 150,0 
Mościli o,10
Aloes 10,0
Magncsii carbonici 10,0 
Catecliu 10,0
Ligni Santalin. rubri 300,0 
Boli armen. 100,0
Sacehari 1500,0.

Daraus 2000 Pastillen.. Yerdauiing anregendes ICau- 
mittel.

Pilulae Aloes CRAton.
Aloes pulverat. 7,5
Suceini 5,0
Mastiches 5,0
Boloti Laricis 2,0
Olei Succini rectif. 1,0.

Daraus 100 Pillen.
Pilulae Aloes (U-St.).

P i l i s  of A loes.
Kp. Aloes purific. 13,0

Saponis medicati 13,0.
Aquae q. s. ut fiant pil. No. 100.

Pilulae Aloes Barbadensis (Brit.).
P i l l s  o f B a rb a d o s  A loes.

Kp. Aloes Barbadensis 40,0
Sapon. medicat. 20,0
Ol. Carvi 2,5 ccm
Confect. Rosarum 20,0

f. pilni, dosis 0,25—0,5.
Pilulae Aloes crocatae K ic i it e r .

Kp. Aloes 4,0
Myrrhae 4,0 
Croci 4,0.

Extrncti Auranlii q. s. ut fiant pil. No. 120. Mit 
Pulvis Croci zu bestreuen. Dosis: Zur Be- 
fOrderung der Kegel morgens und abernls 0—8 

Pillen.
Pilulae Aloes cum Gutti (Gall.). 

P i lu la e  A n d er s o n . P ilu 'ie s  E c o s s n is e s .
Itp. Aloes Ba>-b.'idens. 5,0

Guttix ' 5,0
Olei Anisi 0,25
MeJlis 2,0.

f. fiant pilulae No. 00. Dosis : 2—3—5 Stiick pro
die.

Pilulae Aloes e t Asao foetidae.
P i l l s  o f A lo es  a n d  A sa f o c t id a  (U-St.).

Kp. Pulvis AloOs depurat. 9,0
Asae foetidae 9,0
Saponis medicati 9,0.

Aquae q. s. ut fiant pil. No. 100. Brit. liisst m it 
Confect. Rosao zur Masso formen.

Pilulae Aloes ot F e rri I.
P i l l s  o f A lo es a n d  I r o n  (U-St.).
Kp. Aloes purificat. 7,0

Ferri sulfurici sieci 7,0
Pulv. aromatici 7,0.

Conservae Kosarum q. s. ut fiant pil. No. 100,
Pilulae Aloes e t F erri II.

P i l l s  of A lo e s  e t  I r o n  (Brit.).
Kp. AloOs Barbadens. 40,0

Ferr. sulf. siec. 20,0
Plv. Cinnam. comp. 00,0 
Sirup. Glucosi 60,0

f. pilul. dos. 0,25—0,5.
Pilulae Aloes e t Masticlies.

P i l l s  of A lo es  a n d  M a s t ic  (U-St.), 
Itp. Aloes purif. 13,0

Mastiches 4}o
Florum Kosarum 3,o.

Aquac q. s. ut fiant pil. No. 100.



Pi lulać Aloes ot Myrrhae I.
P i l  I b of A lo e s  a n d  M y rrh . (U-St.). 
Ilp. Aloes purificat. 13  o

Myrrhae 6,0
Pulv. aromatici 4 0 .

Sirupi simpl. q. s. ut fiant pil. No. 100.

Pilulao Aloes ot Myrrhae II.
P i l l s  o f A lo es  a n d  H y r r l i .  (Brit.). 

lip. Aloes Socotrin. 40,0 
Myrrhae 20,0
Croci 10,0
Sirupi Glucosi 30,0. 

M- fiant pil. dosis 0,25—0,5 g.

Pilulao Aloes golatinatao.
Np. Aloe wird im Wasserbade orweicht und in 

Pillen 5. 0,15 g geformt, die m it foinem Leim 
iiberzogen werden.

In Borliner Apotheken yorriitig.
Pilulao Aloes rosatae.
P i 1 u 1 es de  P a m  i 11 e. 

lip. Aloes pulv. 10,0
Elor. liosarum 2,5

Aquae liosarum q. s. ut fiant pilni. No. 300.

Pilulao Aloes saponatac.
P i l u l a e  cum  A lo e  e t  S a p o n o  (Gall.), 

lip. Aloes 5̂ 0
Saponis medicati 5,0.

fiant pil. No. 50.
Dosis: 2—4—6 Stiick.

Pilulae Aloes saponatae Burdach. 
lip. Aloes 1 ()

Ilydrargyri chlorati mi lis 1,0 
Saponis medicati 1,0

fiant pil. No. 20.
Dosis: Morgens 2—4 Stiick.

Pilu lae Aloes saponatae Gkakfk. 
lip. Aloes 4 o

Saponis medicati 2,0. 
fiant pilni. No. 50.
Mit Zimmtpulver zu bostrouen.

Pilulae Aloes simplices (Gall.), 
lip. Aloes 30,0

Consery. liosarum 15,0.
M. ut fiant pilni. 300, obduce argento.

f. pil.

Pilulao Aloes socotrinae.
P i l l s  o f  S o c o t r in e  A lo e s  (Brit). 
lip. Aloes socotrin. 40,0

Sapon. medicat. 20,0
Ol MyriStic. aeth. 2,5
Confect. Iiosar. 20,0

dosis 0,25—0,5.

Pilulae aloeticao (Form. Berolin.). 
Bp. Aloes 3,0

Saponis jalapin. 2,0 
Spiritus q. s. ut fiant pil. No. 30.
Dosis: 3—6 Stiick pro die.

Pilulae aloeticao Dibtkrich. 
lip. Extracti Aloes 15,0 

Spiritus saponati q. s.
M. fiant pil. No. 100.
Mit. Pulyis Łiąuiritiao zu bestrouen.

Pilulae aloeticao (Helv.). 
A lo G p iU en . P i l u l e s  d 'a lo e s .  

Bp. Aloes 30 0
Sapon. medicat. 1,0 
Glycerini gtt. X

l>il. No. 100.

Pilulae aloeticao ferratae (Germ. IIJ.). 
P i l u l a e  I t a l i e a e  n i g ra c . B o th e b a c k e n -  
p i l le n .  E i s e n h a l t i g e  A lo e p i l le n .  I t a l i e -  
n is c h e  P i l le n .  P i l u l e s  d’A 1 o o s e t  de  fe r.

P i l l s  o f A . 1 o ii s a n d  I ro n . 
lip. Fcrri sulfurici sieci

Aloiis pulv. aa 5,0
Spiritus saponati q. s. ut fiant pilulae No. 100. 
Dureh Ueberzielien mit Aloetinktur glilnzend zu 

machen. Die Massc wird ain besten in einem 
gelind erwlinnten Morser in nicht zu grosser 
Menge angestossen und der Zusatz von Seifon- 
spiritus reclit sparsam bemessen, da sonst die 
fertigen Pillen leiclit eekig werden. Vor dem 
Beliandeln m it Aloetinktur trocknet imm die 
Pillen melirere Tage bei ZimmerwHrme. Dosis: 
2 - 3  Stiick.

Pilulao aloeticao ferratae (Helw).
Bp. Aloiis 5,0

Ferr. sulf. siec. 5,0
Sapon. medicat. 1,0
Glycerini gtt. XV

f. pil. No. 100.

Pilulae anethinae
d e s  M u n c h e n e r A p o t h e k e r v e r e i 11 s.

Bp. Aloiis 5,0
Fruetus Colocyntbidis 5,0 
Besinae Scammon. 5,0
Besinae Jalapae 3,75
Extracti Veratri 2,5.

Mucilaginis Gummi q. s. ut fiant pil. No. 180.

Pilulae antasthinaticao H eim.
Bp. Bad. Ipecacuauhae pulv. 0,06

Extracti Aloiis Acido sulfurico correct. 4,0 
Olei Menthae piperitae gtls. VII. M. fiant pil. 

No. 30.
Mit Pulyis Liquiritiao zu bestreuen und in GlUsern 

zu dispensiren. Dosis: Friih und abends 1 Pilic.

Pilulae anto cihum (Gall.).
1* i 1 u la c  l o n g ae  vi tao. P i 1 u la e  v i t a e  B o l/c r . 
L c ib -  u n d  M a g e n p i l le n . S u p p c n p i l le n ,  
L e b c n s p i l l e n .  V a t ik a n p i l l e n .  P i lu le s  
go u rm a n  des . G r a in s  d e  v ie  (Mksuoe).

Bp. Aloes 10,0
Extracti Chinae 5,0
Corticis Cinnamomi 2,0
Sirupi corticis Aurantii 3,0.

M. fiant pilul. No. 100.
Dosis 1: 1—2 Pillen. Dosis II  ais Abflihrmittel: 

3—5—8 Pillen.

Pilulae anthypocliom lriacae IIomolle.
Bp. Ex(racli Aloes 2,0 

Chinin i sulfurici 2,0
Extracti Valeriaime q. s. ut fiant pil. No. 40. 

Dosis: 1—4 Stiick pro die.

P ilulae an tichloroticae Marsohall-Hall.
Bp. Ferri sulfurici eryst. 5,0 

Aloes 5,0.
M. f. pil. No. 50.

Dosis: 2—3 Stiick vor der Mittags- und Abend- 
mahlzeit.

P ilulae an ticterieae BUCHAn.
P i lu l a e  de t r ib u s .

Bp. Aloes 6,0
Bhizom. Kliei 6.0 
Saponis medicati 6,0 

Spiritus saponati q. s.
M. fiant pil. No. 100.
Dosis: 5—8 Stiick pro die.



P i lu la e  n p o r it iy a o  St a i i l .
P i l u l a e  a p e r io n te s .  Staiil’sc  be  P illo n . 

lip. Extrocti Aloes 6,0
Extracti Iihci compositi 3,0
Extracti Colocynthidis compositi 1,5
Ferri pulv. 1,5

M. fiant pil. No. 100.
Dosis: 1—2—3 Pillon. Es ist zwcekmlissig, die 

angcstosscnc Masse vor dcm Ausrollen bci Seite 
zu steli on.

Pilulae Augustini.
Aloes 25,0
libizom. Iihci 3,0
liesinae Scammoniae 1,0
Colocyntli. praeparat. 1,0
Tuberum Jalapae 1,0
Myrrbae 1,0.

M. fiant pilulae No. 300.
Nicht zu bestreuen, sondern mit Aether zu be- 

netzen. Dosis: Boi hartniickiger Verstopfung 
1—A Stiick.

Pilulae balsam ie a e  W o l f f .
lip. Saponis modicati 6,0 

Terobiutbinac coctac 3,0 
Itesinae Jalapae 2,5
Extracti Aloes 2,5
Extracti Ccntaurii 2,5
ExtracŁl Gontianae 2,5.

M. fiant pil. No. 150.
Dosis: 3—10 Stiick 3 Mai pro die.

P i lu la e  b en o d ic ta o  F u l l e r .
Hp. Aloes 10,0

Asae foetidae 7,5
Ferii sulfurici eryst. 15,0 
Groci 1,25
Macidis 1,25
Olei Succini rectific. 1,5 

Sirupi simplicis q. s. ut fiant pilul. No. 300. 
Dosis: Abonds 4—8 Stiick.

P ilu lae BromeiiNOS TOkllnkr.
lip. Kalii sulfurati 0,2

Succi Simarubae 5,0
Extr. Aloes alkalin. 2,5 
Extr. Augostur. 2,0
Saponis 0,5
liliizom. liliei q. s.
ut. f. pil. pond. 0,12.

Bei IlUmorrboidalloiden.
P i lu la e  c a rn iin a t iv a e  Ba r t h k z .

lip. Asae foetidae 2,5
Aloes 1,5
Ferri sulfurici eryst. 1,5
Ilhizom. Zingiberis 1,5

Klixir. Propriotutis q. s. ut fiant pilul. No. 60.

Piluluo contra  obstructiones Strahl. 
Strahl’s cb e  H a u  s p i l le n .

Diese Pillen werden iu 5 verscbiedonen Zusammen- 
setzungen angeferligt, die StUrke steigt mit der No.

lip. No. 0 I I 11 i u JV
Extracti Colocynthidis . — — — 0,3 2,5
E.\tracti Aloes . . . . — i 4,0 2,0 5,0 2,5
liesinao Scammoniae . . — 1 — — — 2,0
Hxtracti l ib e i ................... 6,0 ; 2,5 4,0 — —
Saponis medieati . . . — — —
liliizom. lib e i................... 6,0 0,0 — 5,0 2,0
Extracti libei compositi . — 6,0 8,0 10,0 5,0
Foliorum Sennae pulv. . 4,0 — —
Bismutbi subnitrici . . 0,3 ! 0,3 0,3 0,3 0,3
Bad. Ipccac. pulv. . . . 0,3 | 0,3 0,3 0,3 0,3
In jodem Falle werdon 120 Pillen geformt uud mit 

Yeilclicnwurzelpulver bestreut.

B e so n d e re  V o r s c b r i f t  d es  Mli u che  n e r  
A p o tb o k e r -V e rc in s  f l ir  Strahl’sc h e  H a u s 

p i l le n .
lip. Extracti liliei compositi 7,5

Extraeti Aloes 4,0
Extracti nucis vomicao 0,3
libizom. liliei 4,0.

M. fiant pilul. No. 120.

P i lu la e  d ig e s t ir a e  U r b a n u s .
URBANUS-PillCU.

Aloes 10,0
Fungi Laricis 0,05
libizom. libei 2,5
Foliorum Sennae pulverat., 2,5
Fructus Cardamomi pulv,, 0,1
Croci 0,1
Fructus Cubcbae 0,1
Corticis Cinnamomi 0,1
Fructus Pimcntae 0,1
Masticbcs 0,1
Myrrbae 0,1
Nucis mosehatne 0,1
Mannoe calabrinae 2,5.

M. fiant pilul. No. 100.
Pilulae drasticae P eter 

P eter - P i l l e n .  
lip. Aloes 1,0

Tuberum Jalapae 1,0
liesinao Scammoniae 1,0
Gutti 1,0
llydrargyri chlorati 0,5.

M. fiant pilul. No. 25.
Pilulae eceoprotieao P i t s c i ia f t . 
lip. Extracti Aloes 1,5 

Cbinini sulfurici 1,5.
M. fiant pilul. No. 25.

Dosis: 2—4 Pillen bei mangelbafter Gallentbtttigkeit.
Pilulae euuiienagogae lknburg und Simon. 

lip. Extracti Aloejj^ 2,5
Ammonii cbiorati feirati 2,5
Summitat. Sabinac 2,5
Extracti Senegao 4,0

M. fiant pilul. No. 90.
Dosis: 3 Mai tUglicli 2—5 Stllek.

Pilulae oininciiagogae B o u c iia r d a t . 
lip. Massao pilularum antę cibum 10,0 

Massae pilularum Yaletti 10,0.
M. fiant pilulae No. 100.

Dosis: Tiiglicb 2—10 Pillen.
Pilulae emineiiagogao IilOHTER. 

lip. Aloes 5,0
Myrrbae 5,0
Croci 5,0

Extracti Aurantii q. s. ut fiant pilulae No. 150. 
Mit Pulvis Croci zu bestreuen. Dosis: Morgons 
und Abcnds 5—10 Stiick.

Pilulae iiuperiales Dikterich. 
K a is e rp i l le n .  

lip, liesinae Jalapae 4,0
Aloes 4,0
llydrargyri cbiorati 2,0
Extracti Colocynthidis 1,0 
Saponis modicati 2,0 
Extracti Gentianae 1,0 
M. fiaul pilulae No. 100.
Pilulae laxativae Doyis. 

lip. Extraeti Aloes 5,0
Ferri sulfurici eryst. 5,0
Extracti llyoscyami 3,0
Extracti nucis voraicae spirituosi 0,5.

M. fian t pilul. No. 100.
Dosis: Morgens und Abends 1 Pille.



Pilulae laxan tes.
A b f til i r  p i l l e n ,  B1 u t r e in ig u n  g sp  i I len  , 

H & m o r rh o id a lp i l le n ,  11 a u s p i  11 c n , K a p u - 
z i n e r p i l l c n ,  K l o s t e r p i l l e n ,  L a x  i r p i 11 e n , 
L e b e n s p i 11 e n , M i lc l ip i l l c n ,  M u 11 o r p i 1 - 
le n ,  P u r g i r p i l l e n ,  U n iv o r s a lp i l l c n .  P i 

lil i  es p u r g a t iy e s .
I. Vorschrift mieli der Pharm. Austriac. und dem 

Codex inedicinal. Itainburgens.
Rp. Aloes pulverat. 40,0

Tuberis Jalapae 60,0
Saponis medicati 20,0
Fruetus Anisi pulv. 10,0.

M. fiant p il. No. 650.
M i t  Z i n n o b c r  b o s t r e u t  s i n d  o b i g ę  P i l l e n  

d i e  T i t t m a n n ’ s c l ie n . P u r g i r p i l l e n .

II. V o r s c h r i f  t n a c h H u s e m a n n .
Rp. Alo6s 1,2

Rh i zom. Rhei 2,0
Saponis medicati 2,0.

Extracti Taraxaci q. s. u t fiant pilulae No. 60. 
Consperge pulv. Rliizom. Tridis.

IIT. F o r  m u lą c  m a g is t r .  B e ro l.
Rp. Aloes 5,0

Tuber. Jalap. 2,5
Spirit. saponat>' q. s. 

u t f. pil. No. 50.

Pilulae laxan tcs fortes (Form. Berol.).
Rp. Extracti Colocyntbidis 0,25

Extracti Aloes 2,5
Sapo ni s jalapini 2,5.

Spiritus q. s. ut fiant pilulae No. 30.

Pilulae laxantoN Kneipp i i.
P f  a r r e r  K n e i p p ’s c l i e  A b f  u h r p i  11 en .
Rp. Extracti Aloes 4,0

Rliizom. Ilhei 4,0
Extracti Ithei 1,0
Saponis mcdicati 1,0
Fruetus Juniperi pulv. 0,3
Seminis Faenugraeci pulv. 0,3
Radicis Ebuli 0,3
Fruetus Foeniculi pulv. 0,3.

M. fiant pilul. No. 60.

Pilulae laxaates Helvotioae R . B r a n d t .
RICHARD BRANDT’s c h e  S c h  w  o i  z  e r  p i 11 o n.
Rp. Extracti Aloes 1,0

Extracti Trifolii 1,0
Extracti Selini palustris 1,5
Extracti Gentianae 1,0
Extracti Achilleae mosehatac 1,0 
Extracti Absinthii 1,0.

PulverisGentianae et Trifolii q. s. utfiantpilul. No.50. 
So die Original-Vorschrift! Die Untersucliung er- 

gab nur Aloe und Radix Gentianae neben Ex- 
tractum Trifolii und Extractum Absinthii.

P ilulae laxan tes niajores.
G ro s s e  L a x i r p i l l e n .

Rp. Aloes 10,0
Resinae Jalapao 5,0
Tuber. Jalapao 5,0
Rliizom. Rhoi 2,5.

Aquao et Glycerini q. s. ut fiant pilul. No. 80.

Pilulae laxantos m artla tae.
P i lu la e  a p e r i e n t e s  L k o n h a iid .

Rp. Extracti AloOs 5,0
Extracti Myrrhae 2,5
Extracti Rhei compositi 2,5 
Ferri oxydati 2,5.

M. fiant pilulae No. 100. 
Dosis: Morgens 1—2 Pillen.

Pilulao laxantes Morison. 
MoRisoN’ s c h e  P i l le n .

scbwHcliere stiirkere
Aloes 5,0 5,0
Resinae Jalapae 5,0 —
Fruetus Colocyntbidis 5,0 5,0
Tartari depurati 5,0 5,0
Extracti Scillae — 5,0
Gutti — 5,0.

Tincturao Aloes q. s. ut fiant pilul. pond. 0,125. 
Consperge pulvere Liquiritiae.

Pilulao laxantos Robinson.
Rp. Extracti Aloes 5,0

Resinae Scammoniae 1,5 
Balsami peruviani 0,5 
Olei Carvi. gtt. XII.

M. fiant pilul. No. 25.

P ilu lae p u rg a th a e  B o u t t .

Rp. Aloes 1,5
Extracti Rhei 1,5
Extracti nu cis vomicae aquosi 1,0.

M. fiant pilul. No. 40.
Dosis: Abends 1 Pilic.

P ilulae purgantos JIkim.
H e im ’ s c h e  A b f h h r p i l l e n .

Rp. Extracti Aloes acido sulfurico eorr. 4,0 
Tuber. Jalapae 1,0.

M. fiant pilul. No. 40.
In Glfisern zu dispensiren. Dosis: Abends 1 — 3 

Pillen.

Pilules purgativos R io n .

Rp. Aloes 5,0
Resinae Jalapae 7,0
Resinao Scammoniae 3,75
Gutti 2,5
Extracti Colocyntbidis compositi 2,5 
Tartari stibiati 0,3
Saponis medicati 7,5.

M. fiant pilul. No. 240.

Pilulao resolvoiites Gaub.
Itp. Ammoniaci 10,0

Aloes 5,0
Ferri pulvcrati 5,0.

Sirupi Balsami peruviani q. s. ut fiant pilulae 
No. 160. Dosis: 3 Mai tiiglicli 2—3 Stiick.

P ilu lae sa n ita tis .
P i lu l a e  b a ls a m ic a e  St a h l . P i lu la e  p o ly -  
c h r e s t a e  b a ls a m ic a e .  P i l u l a e  e c p l i r a e t i -  
cae. B a ls a m is c h e  P i l l e n .  I m m a n u e j/s P i l 

len . F r a n k ’ s P i l le n .  G r a in s  d e  s a n tć .
Aloes 15,0
Myrrliae 15,0
Rliizom. Rhei 10,0
Pulveris aromatici 5,0.

Extracti Absinthii q. s. ut fiant pilul. 0,125, 
obduce argento.

Dosis: 2—5 Pillen ani Yormittag.

Pilulao solrontos.
F r a n k f u r t e r  P i l l e n .  P i l u l e s  a n g e l iq u e s .  

P i lu l e s  de F r a n c f o r t .
Aloes 5,0
Rliizom. Rhei 2,5
Boleti Laricis 1,25
Extracti Fumariac 2,5
Ex tracti Millofolii 2,5.

Pulvcris foliorum ltosao q. s. u t fiant pilulae h  0,1, 
obduce argento. Dosis: 3 Mai tiiglicli 2—4 Pillen.



Pilulae tartareao . SciirOdkr.
Rp. Aloes 10,0

Ammoninci 1,0
Croci 2,0
Ferri sulfurici crystnll. 1,5
Nutrii acetiei 3,0
Extraoti Gentianae 2,0.

Tincturae Ferri tartar. q. s. ut fiant pilul. h 0,25. 
Dosis: 0—10 Pillen pro die bei Verstopfung, Gelb- 

sucht oder Weeliselfieber.
Pilulae stoniachicac.

S ilb c rp illen , Ba 1 sami sche M agenpi 11 en.
Aloes 10,0
Extracti Myrrhae 5,0
Extraeti Absinthii 5.0
Saponis medicati 2,5
Spiritus saponati gtts. X.

Rhizom. Rhei puWerat. q. s. ut fiant pilul. ii 0,125 
obduce argento.

Dosis: Mehrmals tllglich 2—3 Stiick.
Pilu lae tonicae David Bkll.
Aloes 2,5
Extracti lfyoscyaini 2,5
Chinini sulfurici 1,25
Ferri sulfurici crystall. 1,0.

M. fiaut pilul. No. 60. 
Dosis: Morgeus und Abends 1 Pille.

Pilulae tonicae.
A p p e tit-  undM agenpillen .

Rp. Aloes 5,0
Cliinioidini 15,0
Acidi tartariei 5,0
Rhizom. Rhei 2,5
Pulveris aromatici 2,5.

Glycerini q. s. ut fiant pilulae No. 200. 
Dosis: 2 Mai tllglich 2 — 3—4 Pillen.

Pilulae lonicao W i i y t t .
Ferri chlorati 5,0
Extrncti Marrubii vulg. 5,0
Aloes 5,0
Asae foetidae 15,0.

M. fiant pilul. No. 250.
Pulvis a loe ticus  in sp erso riu s  V o g t .
Rp. Aloes pulverat. 5,0

Myrrhae pulverat. 5,0 
Carbonis ligni pulv. 50,0.

Zum E instreuen in sclilaffe, iibelriechende W un- 
den und Geschwiire.

Species ad  longani v itam  U jrrne.
JIjk r n e ’s o d e r  J krnk’ s T e s t a m e n t .

Rp. Aloes 120,0
Radieis Gentianae 120,0 
Rhizom. Zingiberis 20,0 
Myrrhae 20,0
Nutrii carbonici sieci 30,0 
Fuliginis 30,0.

Die fein gepulverten oder gesehnittenen Bestand- 
teile werden naeh dem M ischen m it Spiritus 
besprengt und nochmals gemiseht.

Species la x a » te s  K noippii.
P f a r r e r  K n k ipp’3 W G h l h u b e r t h e e  I. u. II.

I. Rp. Aloes 8,0
Seminis Faenugraed 8,0
Fructus Foeniculi 25,0
Fructus Juniperi 25,0.

IT. Rp. Aloes 6,0
Seminis Foenugraeci 6,0
Fructus Foeniculi 12,0
Fructus Juniperi 18,0
Radieis Ebuli 18,0.

Fein gopulvert und zu Pillen it 0,1 g goformt, 
liefern obige Mischungen die K n k i p p ’ s W  lilii - 
h u b o r - P i 11 o n. 

llandb. d. pharm. Praxis. I.

Species Bierne pienie Rhasis.
H o i 1 i g e n b i 11 e r.

Aloes pulverat. 45,0
Rhizom. Zedonriae 3,0
Radieis Asari 3,0
Corticis Cinnamomi 3,0
Florum Lavandulae 3,0
Mastiches 3,0
Macidis 3,0
Croci 3,0
Fructus Cubebae 3,0
Florum Rosae 3,0.

M. ut fiat species.
Wird auch viel zum Ansetzen von Magenbitter 

beniitzt.
Heiligonbittcr (Form. Hannovei\).

Rp. Sulfuris depurat. 20,0 
Aloes 15,0
Myrrhao 15,0
Croci 0,5.

Species Madagascarenses.
Rp. Rad. Angelicae 30,0

Radieis Gentianao 30,0
Rhizom. Calami 30,0
Rhizom. Zingiberis 30,0
Corticis Aurantii 30,0
Herbae Cardui benedicti 60,0
Herbae Absinthii 60,0
Foliorum Menthae crispae 60,0
Florum Tanaceti vulg. 60,0
Asao foetidae 15,0
Jernes Testament (vide dieses) 15,0 
Cnmphorae 15,0
Aloes 30,0
Kalii carbonici 30,0
Bulbi Allii Cepae 5,0.

Gepulvert oder zerschnitten zur Species.

Spiritus Baii.
A1 e o o 1 â t a e G a r u s.

Rp. Aloes ^ ' 5,0
Myrrhae 2,0
Caryophyll. 5,0
Sem. Myristie. 10,0
Cort. Cinnam. Ceyl. 20,0 
Croci 5,0
Alcohol (80%) 5000,0.

Maeera per 4 dies, filtra, adde Aq. 1000,0 et de- 
stilla ex balneo aquae 4,5 kg.

Suppositorium Aloes.
Rp. Aloes subt. pulv. 0,5 

Butyri Cacao 4,5.
Lanolin, q. s. ut fiat suppositorium No. I.

Tinctura Aloes d ul ci Beata.
T inc tu ra  Aloes cum L iąu iritia . Ver- 

stisste B lutrein igungstropfon .
Rp. Aloes 15,0

Sueci Liquiritiae depurat. 30,0 
Aquao destillatae 250,0
Spiritus 100,0.

Einige Tago digeriren, filtriren. Dosis: 1 — 2 Mai 
tllglich 2 Theeififfel.

Tinctura Aloes mastichlnata.
Salazar-B alsam .

Aloes 3,0
Olibani 3,0
Mastiches 3,0
Ooloplionii 1,5
Spiritus 180,0.

Nach der Lbsung zu filtriren. Bei eiternden 
Wunden.
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T i netu r u Aloes et Myrrhae (U-St.). 
T in c tu re  of Aloes and Myrrh.

Kp. Aloes purif. 100,0
Myrrhao pulverat. 100,0
Bad. Liquiritiae pulv. 100,0 
Spiritus (94°/0) 750 ccm
Aquae 250 ccm

Lm Yerdriingungsapparat beliandelt, so dass 
1000 ccm Tinctur resultiren.

Tinctura antifobrilis Wariiurg.
Warburg’8 Fi o b e r  t r o p  fen . Dietkrich.

ltp. Aloes pulv. 60,0
Bliizom. Zedoariae 30,0
Badicis Angelicae 2,5
Cioci 2,5
Campliorae 0,8
Spiritus (90 '%) 1000,0.

8 Tage maceriren, dann filtriren und zufUgcn 
Chinini sulfurici 3,5.

Tinctura laxativa vonalis.
L a x irtro p fen ,S eb \v a rzeK lu trc in ig u n g s- 

tro p f  o ji.
Bp. Aloes 60,0

Sucej LiquiritiRe 10,0 
Natrii carbonici eryst. 10,0 
Sirupi communis 100,0 
Aquac fervidae 200,0.

Nacli der LOsung fligt man folgende Miscliung zu : 
Olei Anisi 2,0
Olei Carvi 2,0
Tincturae aromaticao 2,0 
Spiritus 1000,0 .

Dosis: Morgens 15—20,0 g zu nelimen.
V, n guen tu ni vorin i hi gu ni.

W u r m s a 1 b e.
Aloes 5,0
Fellis tauri inspissat.5,0 
Spiritus diluti 5,0

werden nach der LOsung yerrieben mit:
Adipis suilli -45,0
Olei Petrae 5,0

Wird um die Nabelgegend oingerioben.
Yinum Aloes.

Kp. Extracti Aloes 10,0
Yini Xerensis 375,0
Tincturae aromaticae 2 0 ,0 .

Yinum Aloes conipositum KkaSLY.
Bp. Aloes 1,5

Myrrliae 1,5
Croci 1,5
Kalii carbonici 1,5
Ammonii chi ora ti 1(2

werden ais Pulver mit
Vini albi 100,0.

8 Tage macerirt, darni filtrirt. Dosis: Morgens 
einen Thecliiffel voll.

Yet. Kolus aloeticus.
A lofipillo, K o lik p illo , P liysics.
Kp. Aloes grosso modo pulverat. 30—10 g 

Saponis viridis q. s.
Dosis: Auf ci umai zu geben.
Yet. Koli contra vermes.

W u r m p i 11 e u (nach Dietkrich).
Olei animal. footid. 50,,0
Olei Terebinthinae 50,,0
Aloes grosso modo pulverat. 80,,0
Saponis domestici 20,,0
Farinae Seealis q. s.

ut fiant boli No. IV.
Dosis: 2 Tage naclieinander morgens und abends 

eine Pi Ile.

Yet. Kolus laxativus fortis.
Bp. Aloes 35,0

Ferri sulfurici eryst. 5,0 
Olei Crotonis gtts. X.
Farinae Sccalis 5,0

Sirupi communis q. s. ut fiat bolus No. I. 
Starkę Abflikrpille fiu* ein grosses Pferd.
Yet. Kolus laxativus major.

L ax irp ilic  fiir P ferde und Kinder. 
Kp. Aloes 30,0

Ferri sulfurici eryst. 3,0
Kadic. Liquiritiae pulverat. 3,0
Traga cantbac 3,0

Glycerini q. s.
Dosis: Mit Oleum Li ni bestrieben auf einmal zu 

geben.
Yet. Kolus laxativus minor.
Kleine Laxirpille fur jiingere Pferde und Kinder. 

Kp. Aloes 20,0
Ferri sulfurici eryst. 2,0
Badic. Liquiritiae pulverat. 2,0 
Tragncanthac 2,0

Glycerini q. s.
Dosis: Auf einmal mit Oleum Liui bestrieben zu 

geben.
Vet. Eloctuarium anticolicum.

K o l i k l a t w e r g o  (nach  D ie t k r ic h .) 
a ) bei W in d -  oder K ra m p fk o lik .

Bp. Campborae tri t ao 10,0
Aloes pulverat. 20,0
Fructus Carvi 50,0
Amygdalaruni amarnrum 30,o 
Fructus Juniperi 50,0
Saponis domestici 20,0
Natrii sulfurici crystall. 230,0 
Aquae q. s. ut fiat elcctuarium.

Dosis: Stiindlieli eiu Drittel.
b) bei Krampfkolik.

Bp. Aloes pulverat. 20,0
Asae footidae 20,0
Amygdalaruni amararum 30,0 
Florum Gbamomillac 50,0 
Magnesii sulfurici eryst. 300,0 
Farinae Seealis 50,0
Aquae q. s. ut fiat electuarium.

Dosis: Auf einmal zu geben.
Yot. Electuarium dorivatiyum.

Ftir 1* for de und Kinder.
Kp. Natrii nitrici 100,0

Natrii sulfurici 250,0
Aloes 30,0
Fructus Fooniculi 50,0 
Farinae Seealis 50,0

Aquae q. s. ut fiat electuarium.
Yet. E loctuarium  p u rga t irum .

A b f ii b  r  o u d  o L  a t  w  o r g  e  (n acb  D ie t e r ic h .). 
Kp. Aloes 20,0

Natrii sulfurici sieci 100,0 
Seminis Lini pulverat. 50,0 
Saponis Yiridis 20,0

Sirupi commun. q. s.
Dosis: 2stiindlicli die lliilfte zu geben.
Yet.^ Electuarium stomacliicuin

ftir B inder und Pferde.
ltp. Aloes 30,0

Ferri sulfurici eryst. 10,0 
Natrii nitrici 100,0
Bliizom. Calami 100,0
Fructus Foenieuli 100,0
Farinae Seealis 50,0.

Aquae q. s. ut fiat electuarium.
Dosis: 4stlindlich litihnereigross zu geben bei 

scblecbter Yerdauung, Kolik u. s. w.



Elixlr anticol i cum Lkbas.
Ti ne tu rac Aloes 100,0
Tincturao Opii 20,0
Ti netu rac eortieis A uranii i 50,0
Tincturao Gcntinnae 50,0
Electuar. Theriacao 80,0
Spiritus (90 Proc.) 100,0
Aquae 000,0

Man digcrirt eincn Tag, filtrirtund fiigt dnnn /u: 
Aethcris 50,0.

Dosis: 100—120 g mit Wasser oder Bier )»ei Kolik 
der Pferde, auch zur Befórdcrung der Geburt 
imd Nacligeburt boi 1‘ferden und Ilindern.

Initwergo gegen Krouzliilime der Kinder.
Yet. Kp. Aloes 10,0

Kloruin Arnieac 50,0
Kliizom. Arnicao 50,0
Khi/.om. Tormentillae 50,0 
Nucis vomicae 15,0
Kadicis Althaeae 20,0.

Aquac q. s. ut fiat electunrium.
Dosis: TUglicli Smal liUhnercigross einzugeben, da- 

neben wind Einreibungen mit Kampferlinimcnt 
und Terpentinol vorzunelnnen.

Yet. Idnlmentum contra postom OKungii la iiteni .
K lauenscuche-L in im ent.

Itp. Aloes 500,0
Aqune 450,0

werden im Wnsserbade gelost, dazu
Spiritus 550,0

und liicrzu im ter bestiindigem Umrlihren 
Acidi sulfurici anglici 200,0.

Zum Bopinseln der wundon Stcllen boi Klauen- 
seuche.

Yet. Pilulao 1axantes pro canibns.
II u n d o p i 11 e n (nacli Diktkrich.). 

a) Kp. Natrii sulfurici sieci 20,0 
Saponis domestici 10,0 
Aloes 10,0.

Suce. Junip. inspiss. q. s. ut fiant pilul. No. X.

c) Kp. Aloes 4,0 
Saponis Yiridis q. s. ut fiat pilula No. I. 

Dosis: 1 Pillo 2 Stunden vor und nach dem Futlor, 
bei Yerstopfung.

Yot. 1’otus piirgatirus.
P u rg irtran k  fu r P ferde und Kinder. 

Kp. Aloes pulv. 30,0
Magnesii sulfurici 00,0 
Fructus Anisi 20,0
Aquao fervidao 300,0.

Dosis: Auf cinmnl einzugiessen.
Yot- Potna antictorlcns.

(nacli D ik t k k ic i i .)

T rank gegen G elbsucht dor Kinder.
Kp. Aloes grosso modo pulverat. 50,0

Kliizom. ltbei 50,0
Tartari crudi 100,0
Kbizom. Calami 100,0
Natrii sulfurici 100,0.

Dosis: 3 mai tilglich oinen Esslbffel voll in einem 
Liter Wachliolderbeerenaufguss zu geben.

Yot. PulveroN laxantes.
Pulver gegen Y erstopfung der Kinder, 

a) Kp. Stibii sulfurati nigri 12,0 
Tartari crudi 25,0
Aloes 30,0
Natrii sulfurici 500,0.

Dosis: Ssthndlicli den viertcn Teil in Kamillcnthec.

b) Kp. AloBs 30,0
Płaceńt. seminis Lini pulverat. 70,0 
Natrii sulfurici 750,0.

Dosis: In 1 Liter heissem Wasser zu Ibsen und 
kalt einzugiessen.

Itp. Aloes pulverat. 20,0 
Olei Lini 500,0.

Dosis: Erwiirmt auf einmal einzugiessen.
Dosis: 3 —5 Tage lang tilglich eine Pilic. d) fllr ein Knlb.

b) Kp. Aloes 4,0 Kp. Aloes pulyernt. 10,0
Gum mi arabiei 4,0 Tartari nntronali 50,0
Natrii nitrici 1,0. Placeut. scm. Lini pulv. 10,0.

Saponis yiridis q. s. ut fiant pilulae No. VIII. Dosis: In einem Yiertel Liter warmen Wassers auf 
Dosis: Tilglich 3 Pillcn, bei Staupe. einmal einzugeben.

Geheimmittel.
A b o litio n  s tro p  fen von Albin Esra, gegen Magenkrampf, enthalt Lebenselixir, 

Pomoranzentinktur, Mynsichts-Elixir, Opiumtinktur.
A lp e n k ra u te r -M a g e n b it te r  von H aubub. Ein Gemisch von Anisiil, Nolkonol, 

Aloe, Weingeist, Wasser.
A lp e n k riiu te r-T ra n k  von N. K. BackA Tinktur aus Aloe, Rhabarber, Enzian 

■und Gewurznelken.
A rn d ts  K o lik m itte l  fu r P fe rd e . a) Pillen aus AloS und Schmierseife. b) Mix- 

tur aus Ohloralhydrat 50,0, Wasser 100,0, Aetherweingeist 20,0 mit Ohlorophyll gefarbt.
Audin-Rouvierk's T o n i-p u rg a tif . Tinktur aus Aloii, Jalapenknollen, Rhabarber, 

Wermuth.
A u g en w asse r von Bbun. Eino Auflosung von Aloii in Weisswein und Rosen- 

wasser, mit Safran gefarbt.
B lu tre in ig u n g s p ille n , Burkespaiin’s, bestehon aus Aloii, Rhabarber und Enzian- 

extrakt.
B lu tre in ig u n g s p ille n , M a a s’ M u sk au er, enthalten Aloe, Senna, Enzian, 

Stiirke und Bindemittel.
B ra m a -L iv s -E lix ir  (Gosundlieitstafelbitter) aus ICopenhagen, soli aus Aloii und 

Weingeist bestehon.
C o o lo stin e r T ro p fen  yon B ra d y  in Grottau. Tinktur aus Aloe, Ingwer, Rha

barber, Eisen, Zucker.
C o n s titu tio n -B a lls , yegetabiliscbe, von B ó l u t , l ia r te  Stiicke, aus Aloii und 

Enzian zusammengesetzt.
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D eiiaut’s Pillon . P ilu le s  dc D eh au t , init Siissholz bestrcute Pillen aus Aloii, 
Gutti, Jalapenknollen, Lbwenzahnextrakt. — Nach H ahn und H oleert aus: Alob, Kolo- 
ąuinthen, Scammonium, Nelkenól, Honig. Diese Pillon sind mit Zucker uberzogen und mit 
dom Kamen dos Vorfertigors bedruckt.

D ixon’s g a lla b fu h re n d e  P illen . Alofi, Scammonium, Rhabarber, Brechwein- 
stein, Enzianoxtrakt.

D o g -B a lls , H u n d e p ille n  von B óldt, besteben aus Alob und Enzian.
E lix ir  of life  b i t to r  von J acob W olff. Ein Branntwein, der aus Alob, Zimmt, 

Kalmus, Angolikawurzel, Safran, Zuckerfarbe und Glycerin bereitct ist.
E n g lisch o  P fe rd c p ille n  (Physics), bćstohen aus Barbados-A lob, Schmierseife, 

Ingwer und Kiimmelól. Eine andere Vorschrift fiłr Physic balls lautet: Barbados-Alob, 
Glycerin, Rieinusol, Ingwer.

E s s ig -B it te r  (Nordamerika), oino weingeistige Tinktur, wclclio Alob, Glaubersalz, 
Gummi, Guajak, Essigsiiui'0, Kohlensaure, Anisbl enthalt.

Fornale p i l l s ,  H oofers. Enthalten Aloeharz, Eisenvitriol, Myrrhe, Nieswurzel- 
extrakt, Seife, weissen Zimmt.

F lu s s t in k tu r ,  Sulzberger’s allgemcine, enthalt Alob mit bitteren und gewiirzigon 
Stoffen.

G e su n d h e its -L ią u o u r , von P avel & Co. in Berlin, enthalt die Bestandthoile 
der Tinet. Aloes comp., statt Aloe aber Rhabarbcr nebst Zucker.

G rains de san te , F rank , sind versilbcrte Pillen aus Aloe und Lakritzen.
H a m o rrh o id e n to d  (Alpenkrauter-Liąueur), von I)r. F r it z , enthalt Gutti, Alob, 

Rhabarbcr, Erjzian, Zimmt, Zucker.
H a m b u rg e r  T ro p fe n , ein Theil dor Dr. K oN iG 'schen  F a m ilie n -M e d ic in e n , 

ist eino verstarkte Tinctura Aloes composita.
H o llan d isch es  W urino l, wird durch trockene Destillation aus Alob, Myrrhe, 

Weihrauch und 01ivenol hergestellt.
K a is e r tro p fe n , von H erzig, weingeistige Tinktur aus Alob, Safran, Galgant u. s. w.
K alw e ist die yolksthumliche Bezeicbnung fiir eine Mischung von Alob und Kal

mus zu gleiehen Theilen.
K rilu te rm itte l ,  L e R oi’s odor L eroi’s, von Germann in Braunschweig. I. Krśiu- 

te rp u ly e r . Mit Fuchsin gefiirbtes Natriumbikarbonat. — II. K ra u te r th e e . Eine 
Mischung aus: Scliafgarbenbluthen, Sonnesblattor, Faulbaumrindo, Huflattig, Stiefmut- 
terchen, Wallnussbliltter, Eibischwurzel, Quecken, Sussholz, Tausendgiildenkraut, Klatscli- 
rosen, Wollblumen. — III. K riiu te rp ille n . Enthalten Alob, Enzianextrakt, Rhabarber, 
Sennesblatter.

K ra u te r -L iq u e u r  von D abbitz in Berlin. Ein verdiinntes, mit Zucker yersetztes 
Lebenselixir, das noch Essigather, aromatischc Tinktur und das Lbsliche aus Anis, Fenchel, 
Pfefferminze, Faulbaumrinde enthalt.

K rS u te r -M a g e n b i t te r -E l ix ir  von K raijer. Enthalt Anisbl, Alob, Rhabarber 
in yerdiinntem Weingeist.

L eb en sb a lsam , Dr. R osa’s aus Prag,
L e b e n s b i t to r ,  von H ellmich,
L eb en sessen z , von K ieso w,
L eb en sessen z , S ch w ed isch e ,
Lebensessenz, T reffenscheidt’s, sind sam mtlich dem Elixir ad longam vitam ahn- 

licho Zubereitungen.
L eb en sessen z , Dr. F ernest’s , von C. Ł uck in Kolberg, wird aus: Alob 75,0, 

Rhabarber 120,0, Wurmsamen 75,0, Ammoniacum 65,0, Larchenschwainm 65,0, Therialc
80.0, Enzian 85,0, Safran 7,5 durch Ausziehen mit 1500,0 Weingeist bereitet, die Seih- 
flussigkeit dann mit Wasser auf 80 Yol -Proc. Weingeist yerdiinnt.

L eb en sessen z  der Kbnigseeer Olitatonhandler wird in 3 Arten bereitet. I. Ge- 
w o hn liche  L eb en sessen z  entspricht der Tinctura Aloes composita, yersetzt mit Weissem 
Sirup. — II. L eb en sessen z  mit K am pher. — IIP. E eine L eb en sessen z  enthalt 
neben Rum die Bestandtheile von I in anderen Verhaltnisson.

M agen- und L eb en sessen z  von S achs in Magdeburg enthalt 10 Th. Aloe in 
100 Theilen.

M ag en tro p fen , M a r ia z e lle r  von Carl B rady in Kremsier. Die angebliche 
Urvorschrift lautet: Kbnigschinarinde 15,0, Zimmt, Pimpinellrindo, Weidenrinde, Fenchel, 
Myrrhe, rothes Saudolholz, Kalmus, Zitwerwurzel. Enzian, Rhabarber, von jedem 1,75, 
Weingeist von 60 Proc. 750,0.

Vorschrift der Budapester Apotheker: Aloe 5,0, Benzoe 8,0, Kalmus 10,0, Enzian
10.0, Rhabarber 10,0, Zitwerwurzel 10,0, Anis 10,0, Fenchel 10,0, Weingeist (60proc.) 600,0.

M en sch en freu n d , Magenelixir von Stoughton. Besteht aus eiiiem weingeistigon 
Auszuge^aus Wormuth, Pomeranzenschalen, Enzian, Rhabarber, Kascarillrinde und Alob.

M ira c u lo -P ille n  des Dr. M uller, sind Pillen aus Alob und Enzianwurzel.



M okison’s L im o n ad en p u lv e r zur Unterbaltung der Pillenwirkung (vgl. S. 224): 
Wcinstoin 30,0, Weinsaure 3,0, Zimmt 0,7.5, Ingwer 0,25, Zucker 100,0.

P i l le n ,  a n a le p tisc h c , von R. J ames, enthalten Aloe, Safran, Myrrhe, Ammonia- 
oum u s. w.

P ille n , b lu trc in ig e n d e , von Mohricke, bestehen aus Leberaloii, Calomel, Gutti, 
Scammonium, Jalapenliarz, Safran, Koloquinthenextrakt.

P ille n  von H o l l o w a y . Die Bestandtheile sind: Aloe, Rbabarber, Zimmt, Karda- 
momcn, Ingwer, Safran, Glaubersalz, ICaliumsulfat und Rosenkonserve.

P ille n  des Apothekors S ihrader in Feuerbach bestehen aus Aloe und Seife.
P ilu le s  de Baku ikr. — G rains de vie ClArambourg. — P ilu lo s de Mad. 

de CitiisriGNY. — P ilu le s  v esp erid es  indiennes stomachiąues de Dblacroix. — P ilu le s  
de Duciiesne, sind franzos. Gehoimmittel, welche mit den Pilulae anto cilium iibereinstimmen.

P ilu la e  H a len ses  contra obstructiones, Hallischo Obstructionspillen, bestehen aus 
Aloii 2 Th., Eisenpulver 1 Th. und zusammengesetztem Rhabarberextrakt 4 Th.

Radcliffe's E lix ir , ist oin weingeistiger Auszug aus Aloe, Rhabarber, Zimmt, 
Zitwer, Cochenille, Kreuzdornbceren.

R e in ig u n g sp illo n , Seieeert’s. Die wesentliciion Bestandtheile sind Aloe, Fencliel 
und Lakritzen.

RymeiPs C o rd ia lt in k tu r  ist eine Tinktur aus Aloe, Rhabarber, Kardamomen, 
Kampher, spanischem Pfeffer, Biebergoil, verdunntem Weingeist und wenig Schwefelsilure.

S ch w eize r P ille n , verbosserte von A. Brandt, sollen enthalten: Cascara Sagrada- 
extrakt, Aloe, Enzian, Cocaextrakt, Faulbaumextrakt, medicinische Seife, Sandelol.

SelliPs H e ilm itte l  ist Aloe und weinige Rhabarbertinktur.
S o co trin  Otto’s, Tierheilmittel gegen Eolik, besteht aus Aloetinktur und athe- 

rischer Baldriantinktur.
U rb a n u sp ille n , bestehen aus Diii, Piment, Anis, Zitwerwurzel, Macis, Muskat- 

nuss, FTelken, Cubeben, Rhabarber, Aloe, Senna, Manna.
W arneiPs Safe  Pi 11 s, sind Pillen aus Aloe, medieinischer Seife, Eibisch und Lakritzen.
WEiKAUiPsche P ille n  sind zusammengesetzt aus Aloe, Eisenpulver, Calomel, Gold- 

schwefel und Sadebaumol.
WEBCHAlPsche P ille n  sind iibersilberte Pillen aus Aloe, Mastix und Larchensehwamm.
W i e n o r B alsam , Lelievre’s L eb en sb a lsam , ist ein Elixir ad longam vitam mit 

Myrrhen- und Guajaktinktur versetzt.
W ien er B alsam , der Konigsecer Olitiitenh&ndler: Myrrlje 200,0, Rhabarber 300,0, 

Benzoe und Leberaloii je 125,0, Lakritzensaft und Wcihrauch je 60,0, Socotra-Aloil 15,0 
werden mit 4 Liter Weingeist ausgezogen und filtrirt. _ '

Wundram’sc1io K ra u to r  (aus Braunschweig), sind eine grobe Pulrermisohung aus 
Aloii, Rhabarber, Bittersalz und Thymian.

■}" Aloinum. Aloiu (U-St.) Der krystallisirende Bitterstoff der Aloii. Je naoli der 
Aloiisorte, aus welcher er gewonnen wird, und naeh dem chemisehen Yerhalten unter- 
scheidet man: B a rb a lo in , S oca lo in , N a ta lo in , Gapaloin.

Barltaloin. O,0H10O7- j-3 H30. Man iost 1 Th. Barbados-Aloe in 10 Th. siedcnden 
Wassors, welches mit verdiinnter Schwefolsaure angesauert. ist. Die erkalteto Liisung 
wird filtrirt und auf 2 Th. eingedampft. Die in der Kalte ausgeschiedenen Krystalle 
werden abgosaugt und aus heissem verdiinntem Alkohol umkrystallisirt. — Gelbe bis braune, 
goruchlo.se Nadeln, von sehr bitterem Goschmack, loslich in 60 Th. Wassor oder 20 Th. 
Alkohol oder 470 Th. Aether. Schmilzt wasserfroi bei 147° O. Ist wahrschoinlieh iden- 
tisch mit O u raęa lo in .

Socaloin. i/1 - Barbaloin) CjiII^O,., -j- 5 B ,0. Man zerreibt Zanzibar-Aloe wieder- 
holt mit kaltem Alkohol von 0,960 spec. Gew. Den unlóslichen Riickstand krystallisirt 
man aus siedendem Alkohol von 0,960 spec. Gew. um. Gelbe Prismen, loslich in 90 Th. 
Wassor, 30 Th. absolutem Alkohol, 9 Th. Essigather oder 380 Th. Aether. Ist identisch 
mit Z ana lo ln .

Nataloin C3(1H 10O,5. Natal-Aloii wird mit 48° C. warmem Alkohol von 0,820 
spec. Gew. zerricbon. Der hiuterbleibende, unlOsliche Riickstand wird aus siedendem 
Alkohol umkrystallisirt.

Blassgelbe, rechtwinkelige Taleln, loslich in 6 Th. Spiritus (90 Vol.-Proc.), oder 
230 Th. absolutem Alkohol, oder 50 Th. Essigather oder 1250 Th. Aether. In Natron- 
lauge loslich. Schmelzp. 210° O.

Capalom. Ist nocli nicht in roinem Zustandc isolirt, aber dem Socaloin am almlichsten.
Fur die gegenwiirtig im Handel beflndlichen und von den Pharmakopoen auf- 

genommenen Aloine werden folgende Reaktionen angogcbon:
Die alkoliolisebe LOsung der droi Aloine wird durch Ferrichlorid schmutzig braun- 

grtin gefarbt. Aminoniak fiirbt die alkoholische Losung des Nataloins carminroth, diejenige



des Barbaloins und Socalolns braunroth. Bringt man et,was SocaloYn in einen Tropfen 
kalter Salpetersaure von 1,2 sp. (lew., so iindet kaum eine Veranderung statt. Barbaloin 
und Nataloin geben carminrothe Fitrbung, die bei letz terem sakr bestiindig ist. Liist man 
etwas Nataloin in kone. Schwefelsilure und fiibrt iiber die Losung einen mit rauchender 
Salpetersaure befeuchteten Glasstab, so fiirbt sieli die Losung blau. Barbaloin und Soe- 
aloin yerandern sich unter der gleichen Behandlung wenig. U-St. bat das B arb a lo in  
und SocaloYn, Brit. nur das Barbaloin ais officinell aufgenommen.

Man giebt dasAloin z u 0,1—0,2 g ais Purgans, zu 0,2—0,5 g ais Drasticum. Sub- 
k u ta n  wird die Losung in Glycerin (1 :5 bis 8) ais Purgans angewendet.

Althaea.
Althaoa officinalis L. Mnlvaceae — Malvcae. Vorwiegend auf Salzboden in 

einem grossen Theil von Europa und Nord- u. Westasien, zum arzneiliclien Gebraucli kul- 
tiyiert in Dcutschland, Frankreicb, Ungarn und Belgien. Arzneiliche Verwendung iinden 
die Wurzel, die Blatter und die Bliithen:

1) Die Wurzel. Radix Altliaeae (Germ. Helv. Austr. U-St.). Rndix llismalyae. 
Radix Hiblsci. Radix Malvne yisei. — Altlieewurzel. Eibiseliwurzel. Fliess- 
krautwurzel. Gllfwurz. Ileilwurz. Ililiswurzel. Nammtpappclwurzcl. Selileini- 
tliee. Weisse Siissholzwurzel. Wildo Malyeuwnrzel. — Radne (Palthee. Radne 
de guiinauye (Gall.). — Marslimallow root.

Die Drogę besteht aus den gescliiilten Wurzelasten, dio liolzige Hauptwurzel wird 
entfernt. Die Stttoke sind bis 20 cm lang, bis 1,5 cm diek. Der Bruch ist im Holz kornig, 
in der Rinde faserig. Unter der Lupę erkennt man auf dem weissen Querscknitt, die strahlige 
Rinde und das cbenfalls strahlige Holz, beide durch das Cambium von einander getrennt. 
Das Mikroskop lasst in den Baststraklen der Rinde Gruppen nicbt sonderlich dickwandiger 
Bastfasern erkennon, dereń Ende oft gabelig getlieilt, dereń Wand im Querschnitt meist, etwas 
yerbogen und bei denen nur die primare Membran yerholzt ist. Das Holz enthiilt kleine 
Gruppen von Gefassen mit leiter- oder netzformig yerdickten Wanden und Tracheiden. Ln 
Parenohym von Holz und Rinde Iinden sich Sehleimzellen, dereń Inhalt beim allmahlichen Auf- 
(juellen in der Drogę (in der frischcn Wurzel oline weiteres) deutlich geschiehtet erscheint, 
ferner Zellen mit Calciumoxalat-Drusen und in den ubrigen Zellen Stitrke. Die Starkekornehen 
erreichen eine Grdsse von 25 u, sie sind yon ziemlich wechselnder Gestalt, doch walten ei- 
und nierenformige oder wurstformige Formen vor, die meisten haben einen kurzeń Langs- 
spalt. Um Altheepulver in Gemengen mikroskopisch nachzuweisen, achte man auf diese 
Starkekornehen und auf die Bastfasern der Rinde. Letztere sind 400—800 n  lang, 
10—30 /i dick, getiipfelt. Ihre Wand ist, wie obeu gesagt, meist unyerholzt, doch ist dar- 
auf zu acliten, dass die Zellen des Faserbiindels, welches das Centrum der Wurzel einnimmt, 
yerholzt sind.

JBestandłheile. 37 Proc. Starko, 35 Proc. Sclileim, der sich mit Jod und Scliwcfel- 
saure nur scliwach gelb farbt und mit Salpetersaure Sekleimsaure giebt, 2 Proc. A sp a rag in  
(hier zuerst entdeckt und ais A lth a e in  bezeichnet), 4—5 Proc. Asche.

Ais V erw eclislungen  u n d  V erfu lschungen  werden die Wurzeln einiger andern 
Malyaceen genannt, so der Althaea Narbonuensis Cayanilles und Althaea rosea Cay., 
die holziger und im (Juerselmitt gelblich sind.

JE in sam m lu n t/ u n d  B e a rb e ltu n y .  Die Wurzel wird ausschliesslich yon 
angebauten Pflanzen im Friikling oder im Herbst gegraben, von der holzigen Hauptwurzel, 
Wurzelfasern und iiusseren Rindenschichten befreit, alsdann an der Luft oder bei sehr ge- 
linder Warnie getrocknet. Aus 5 Theilen frischer Wurzel erhalt man etwa 1 Theil ge- 
schitlte und getrocknete.

Zum Schneiden eignet sich besonders ihres hohen Sehleiingehalts wegen die bairische, 
im Spiitherbst gegrabene Wurzel. Dieselbe wird, lufttrocken, geschnitten, scharf, doch



yorsichtig nachgetroeknet — boi hokerer Temperatur tritt leieht gelblicke Farbung ein — 
und gelangt in fast wUrfelformigen, sehr weissen Stiicken in den Handel. Das ist die ais 
„eleeta □  concisa albissima 00“ bezeiehnete Waare. Minderwerthige Sorten werden bis- 
weilen durch Bestauben mit Starkę, Kalk oder Gips in ihrem Ausseben aufgebessert; eine 
derartige unstatthafte Behandlung giebt sieli beim Abwaschen der Wurzel leicbt durcb 
eincn Bodensatz zu erkcnnen, welcher dann weiter untersucbt werden kann mit dem Mi
kroskop (Starkę) oder durcb Uebergiessen mit Saure etc. Wurzeln, welcbe naeh langerem 
Lagern gescbnitten werden, liefern oft triibe, wenig schloimige Ausziige. —

Die Verarbeitung der Wurzel zu Pulver ist mit etwa 10 Proc. Verlust verbunden.
A u fb e w a h ru n ff.  Die geschnittene und die grób gepulverte Wurzel wird in IIolz- 

kiisten, die tein gepulverte in Glashiiteu aufbewabrt. In jedem Palle sind diese Zer- 
kleinerungsformcn vor dem Einfiillen gut nachzutrocknen, da sie sonst grosse Neigung zum 
Schimmeln oder Dumpfigwerden besitzen. Es ist ratbsam, in Raumen, die uicht vollstiindig 
trocken sind, die Kas ten yon Altbeewurzeln mit Einsatzen aus Weissblecb zu verseben.

A n iu e n d u u y .  Wegen ilires reichen Schleimgehalts ist die Eibischwurzel ais reiz- 
milderndes Mittel scbr beliebt. Der Receptur benutzt Eibisckpulyer ais Bindemittel beim 
Anstossen von Pillenmassen; bierbei ist der Gummischleim durcb Zuckersirup oder Glycerin 
zu ersetzen, wenn anders die Pillen nicbt mit der Zeit steinhart und unverdaulicb werden 
sollen. Die vom Deutschen Arzneibuche yorgesokricbene Mischung von Sbssholz und Lakritz 
ist deshalb yorzuziehen.

Feingepulverte Altbeewurzel, zu 7 Proc. dem gebrannten Gypse zugesetzt, verhin- 
dert ein zu scbnelles Erbiirten des Gypsbreies.

D ecoc tum  und M acera tio  A lthaeae . Im Geltungsbereich des Pb. Austr. wird 
ein Decoctum Althaeae, da gegentheilige Anweisungen fohlon, wio jodo andere Abkochung 
durch halbstiindiges Erhitzen im Wasserbade unter jeweiligem Umruhren im Verhaltnisse 
1 : 20 angefertigt.

Gorm. bestimmt, dass Eibischwurzel-Abkochung durch halbstiindiges Stehenlassen 
dor Wurzel mit k a ltem  Wasser obne Umruhren und durch loichtes Abprcssen zu be- 
roiten ist. Man pflegt, sobald dieses dom Ermessen dos Apothekers anbeimgęstellt wird, 
aus 1 Th, Rad. Althaeae 20 Th. Seihflussigkeit herzustellen, wie es Pb. Helvet. HI fiir alle 
schleimreichen Stoffe yorschreibt.

Eibisebausziige sind nur kurze Zeit haltbar. Frisch bereitot diirfen sie Lackmus- 
papier nicbt yerandoru. , -"

Sirupus Althaeae (Germ. Helv. Austr. U-St.). Sirupus Radicis Althaeae. Althacsirup. 
Eibischsirup (yolkstbumlich auch Brustsaft, Ilederichsaft, Huflattichsaft, Lindenbliithensaft, 
Leinsamensaft, Lochsam, Ringelrosensaft, Schneckensaft, Weisser Hustensaft, Weisser 
Lungenfubl). — Sirop de guimauye (Gall.). — Syrup of althaea. S. of marsh-mallow.

Y o rs c h r if t  des D eu tsch en  A rzneibuches. 2 Th. grobgeschnittene Eibisch
wurzel werden mit Wasser abgewaschen und mit 1 Th. Weingeist (ÓOproc.) und 50 Th. 
Wasser 3 Stunden bei 15—20° O. unter błsweiligem Umruhren stehen gelassen. Aus 
40 Th. der oline Pressung erhaltenen Seihflussigkeit und (50 Tb. Zucker werden ohne 
Vei’zug 100 Tb. Sirup bereitet. Ein klarer, golblicher, sebr schleimiger Sirup.

V o rso h rif t d er Pharm . A u striaca . 20 Th. zerschnittene Eibischwurzel, 300 Th. 
kaltes destillirtes Wasser werden unter ofterem Umruhren zwei Stunden stehen gelassen, 
obne auszupressen abgesoiht und in der Seihflussigkeit von 250 Th. 400 Th. zerstossener 
Zucker unter einmaligem Aufkochon gelOst.

P harm . H un gar. lasst aus 16 Th. Eibischwurzel, 16 Th. yerdunntem Weingeist 
und Wasser 200 Th. Seililliissigkeit herstellen und dieser 340 Th. Zucker zusetzen.

P harm . H e lv e t. III: 3 Th. gewaschene Eibischwurzel, 1 Th. Weingeist, 55 Th. 
Wasser liisst man 2 Stunden stehen, kliirt die Seihflussigkeit durch Aufkochen mit Filtrir- 
papiermasse, filtrirt, bringt auf 40 Th. und l5st darin 60 Tb. Zucker. Der Sirup soli 
oftors erneuort werden.

V o rsc h r if t  d er Pii. of the  U -St. 50 g geschnittene Eibischwurzel werden mit 
kaltem Wasser gewasehen, mit 400 ccm Wasser, 30 ccm Weingeist (94proc.) 1 Stunde 
lang ausgezogen; in der Seihflussigkeit werden 700 n Zucker gelOst, 100 ccm Glycerin zu- 
gefilgt und das Ganze mit Wasser auf 1000 ccm gebraelit.

Sirupi concentrati. Durch einzelne Fabriken wird ein Sirupus Althaeae decemplex 
in den Handel gebracht, der durch Verdiinnen von Zuckersirup die dem Arzneibuch ent- 
spreebonde Form goben soli. Eine derartige Mischung ist aus naheliegenden Gi-utiden 
nicbt ais yorschriftsmassige Zubereitung zu betrachten. Das gilt fiir siimmtlicho sogen. 
„Zehnfachen Safte“.



2) Die Blatter: Folia Altliaeae (Germ. Ilely. Austr.). Herba Bismalrae. Hb. 
Hibisci. ll)>. Malvae visci. — Altlieebliitter. Attigkraut. Eibischkraut. Hilfkraut. 
Kinderbettthee. Sammetpappel, Stockwur/kraut. Wildes 1’appelnkraut. — Feuilles 
de guimauye (Gall.). — Marsli-inallow-leaYes. Altliaea-leaves.

Die Blatter werden im Sommor von der bliilienden Pflanze gesammelt. 8 Tlieile 
friscbe Blatter geben 1 Tlieil trockene. Sie sind im Umriss elliptiseli bis gerundet-drei- 
eckig, 3 bis 5 lappig, am Grunde herz- oder keilformig, der Band gekerbt. Sie erreichen 
eine Lange von 12 cm, eine Breite von 10 cm. I)as Blatt ist durcli Sternhaare, wie solebe 
in der Familie der Malvaeeen hiiufig vorkommcn, weiekfilzig und zwar wildgewaclisene in 
hdlierem Maasse ais kultivirte. Jias Gewebe des Blattes enthalt. Scbleimzellen und Drusen 
vou Calciumosalat. Man verwendet meist die Blatter kultivirter Pflanzen. Sie kommen 
aus Franken, Thuringen, aucli aus Ungarn und werden vor der Bltitke gesammelt. Sie 
entlialten reichliohen Scbleiin.

3) Die Bliithen: Flores Altliaeae etc.
(Ja tap lasm a m a tu ra n s  (Gall.).

E s p 6 c.es e m c l l i e n t e s .
R p. Foliorum  Yerbasci 

Foliom m  Altliaoac 
Foliorum  Malvao 
H erbae Pariotariao itii 25,0 

werden ais grobo Pulver m it W nsser zu cincm 
Brei angerhhrt, dem m an zusotzt

U nguenti basilici 20,0.

Li<iuor p e c to ra lis  (Form. Borol.).
Rp. L iąuoris Am m onii an isati 5,0 

S irupi Althaeae 30,0
Aquae destillatao 105,0.

M acera tio  A ltliaeae (Form. Borol.).
Rp. Recocti A lthaeae (o 15,0) 17.9,0

Acidi hydrochlorici (25% ) 1,0
Sirupi Saccliari 20,0.

M i\ tu ra  A lthaeae .
M ii n c h e n e r  JST o s o k o m i a 1 v o r  s c li r  i f t.

Rp. Doc. A lth. (o 10,0) 130,0
Sirup. simpl. 20,0

illix tu ra  A ltliaeae  cum  M orphio.
M t i n c h e n e r N o s o k o i n i a l v o r s c l i r i f t .

Rp. Dcc. A lth. (e 10,0) 130,0 
M orph. hydrochlr. 0,02 
Sirup. simpl. 20,0.

P a s ta  p e c to ra lis  D ie t e r ic h .

Rp. 1. Specierum  pectoraliuin 20,0
2. Ąquae 1500,0
3. Gum m i arabici pulv. (500,0
4. A lbum inis sieci 2,0
5. Chartae bibulao 5,0
G. Saccliari 400,0
7. E x trac ti Opii 0,5
8. Aquac Am ygdalnrum  20,0.

M an Ittsst 1 m it 2 wUlircnd 12 Stim den stelien, 
p resst aus und  Ićist ohno Erwilrm en 3 und 4 
darin, fiigt 5 und 6 liinzu, koch t u n te r Ab- 
sclWiumen, seilit durcli F lauell und dam pft bis 
auf 1(500,0 ein, dnnn fiigt man Losung von 7 in 
8 liinzu, dam pft oline Riiliren auf 1300,0 ein und 
g iesst in Kapscln aus.

P a s t i l l i  A lth aeae  D ie t e r ic h . 
T r o c h i s c i  A l t h a c a e .  P a s t i l l e s  d e  g u i -  

m a u v e.
Rp. Radicis A lthaeae pulv. 75,0 

Saccliari pulyerati 925,0 
Olei Rosae g tt. 2
Aquae Rosae q. s. 

fian t pastilli 1000,

Altliaebliitłio. Fleurs <lo giiimaiiYe (Gall.
P u h ls  a n t ic a ta r ih a l i s .

Rp. Sem. Foenugraeci
F ruct. Foeniculi aa 25,0 
Am mon. clilorati 30,0
Radie. Altliaeae 100,0.

Rei B roncliialkatarrli der P ferde auf zweimal in 
den K leientrank.

R o tu lue  A lth aeae  D ie t e r ic h .
Rp. Saccliari pulyerati 95,0

Radicis Altliaeae pulv. 5,0.
Man riih r t m it Eibisclisirup zuni Brei a u ,  fiillt 

diesen in eineu Pergament.-Darni m it Federpose 
und fo rin t durcli Driickeii Tropfon, welclie auf 
W achspapier gesetzt und in der W ttrme aus- 
getrocknet werden.

S iru p u s  A lthaeae  con ipositus.
S i r o p  d e  F e r n e l .

Rp. Sirupi A lthaeae 
Sirupi L iquiritinc 
S irupi Papayeris au.

S iru p u s  p e c to ra lis .
B r u s t s a f  t.

Rp. Sirupi Liquiritine 100,0 
Sirupi Rhocados 50,0
Sirupi Altliaeae 10,0
Sirupi Ipecacuanliac 20,0.

Speeies A lthaeae  (Austr.).
Rp. Foliorum  A lthaeae 1000,0 

Radicis A lthaeae 500,0 
Radicis Liquiritiae 250,0 
F lorum  Malvac 100,0.

Speeies A ltliaeae . F e r n e l .
Rp. R hizom atis Gram inis

Sem inis Melonis 
Foliorum  A lthaeae 
Radicis Altliaeae

aa 10,0

Radicis L iquiritiac aa 20,0
Foliorum  Malvae 30,0.

Speeies heeh icae. 
11 u s t  e n - T h e  e.

Rp. Radicis Althaeae 
Radicis L iquiritiae 
Fo 1 ior u m F  a rfa rac

aa 40,0

Fructuum  A nisi contus. aa 10,0.
Speeies eiiio lliontos.

E  r  w e  i c h  e n d c K  r  Uu t e  r. E  s p b c e s 6 m o 11 i o n - 
t e s .  I I e r b s o f  e m o l l i e n  t c a t a p l a s m .

1. G e r  ni. 111.
Rp. Foliorum  Altliaeae gr. pulv.

Foliorum  M alvae ,.
I lerbae Mcliloti „
Florum Chamomillae „
Sominis Lini ,, aii.



II . A u s t r .
lip . Foliorum  Altliaeae conc.

Foliorum  Malvae „
Herbae Meliloti v aii 100,0
•Seminis L ini eon kusi 200,0.

Grób gepulrert giebt diese Mischung dic Speeies 
emollientes pro cataplasmato.

K sp fccos p e c t o r a l e s  a v e c  le s  f l e t i r s  (Gall.).
Ilp. Florum Vorbasci 

Floruin Khoeados 
Florum  Altliaeae 
Florum  Malvne 
Florum  Gnaphalii 
Florum  Farfarao 
Florum  Yiolae odoratne aa.

II I . II  e 1 v.
lip. Foliorum  Altliaeae gr. pulv.

F lorum  Cliamomillae „
Foliorum Malvac „ iia 2,0 
Sominis Lini contusi 4,0.

Spocies ad G argnrisina .
lip. Foliorum Altliaeae 

Florum  Malvao 
Florum  Sambuci aa.

Speeies pecto ra les.
S p e e i e s  a d  i n f u s u m  p c e t o r a l e .  S p e e ie s  
A l t l i a e a e  c o m p o s i t a c .  S p e e ie s  d e m u l -  
c e n s .  B r u s t t h e c .  A u g s b u r g e r  T liee . T h ó  
p e c t o r a l .  C o u g h - s p e c i c s .  P e c t o r a l - t o a .

I. G e rm .

Ilp. Badicis Altliaeae 8,0
Badicis L iąuiritiae 3,0
Bliizomatis Iridis 1,0
Foliorum  Farfarao 4,0
Florum  Yerbasci 2,0
Fructus A uisi eoutusi 2,0.

II . A u s t r .

Foliorum Altliaeae 40,0
Badicis L iąuiritiae 30,0
Badicis Altliaeae 10,0
Hordei exeorticati 10,0
Florum Yerbasci 1,0
Florum Mnlvae 1,0
Florum Bhoeados 1,0
Fructus Anisi stellali contusi 1,0.

H I. H e l v.

Bp. F ructus Foeniculi 5,0
Florum  Tiliae 10,0
Foliorum  Malvac 10,0
Florum  Verbnsci 10,0
Badicis L iquiritiae 25,0
Iladieis Altliaeae 40,0.

Speeies pectorales cum fru c tib u s .
B r u s t t h e c  m i t  F r U c l i t e n .

I. P r e u s s i s c h e  A r  z n e i - T  a x e
Ilp. Fructuum  Ceratouiae 0,0

Cariearum 3,0
Hordei excorticati 4,0
Specierum pcctoralium 16,0.

II. S t r a s s b u r g e r  A p o t h e k o r - V e r e i n  1867.
Ilp. Florum Malvao 125,0

Florum  lllioeados 250,0
Florum  Yerbasci 500,0
Foliorum Melissac 250,0
Herbae Asperulnc 250,0
Herbao Capilli Veneris 250,0
Ilerbne Hederae terrestris 250,0 
Herbae Ilyssopi 250,0
Fructuum  Jujubae 500,0
Passularum  lmijorum 750,0
Passularum  m inorum  750,0
Badicis Altliaeae 1200,0
Iladieis L iąuiritiae 1500,0
Cariearum 2500,0
Fructuum  Ceratouiae 2500,0
Hordei excorticati 3000,0.

Speeies pec to ra les  a lbae.
Ilp. Badicis Altliaeae 40,0

Bliizomatis Iridis 5,0
Fructuum  Foeniculi 5,0
Badicis L iąuiritiae 10,0.

Speeies p ro  in fa n tib u s  Yiennenses.
K i n d e r t l i e c ,  Z w e ie r - T l ie e  D ik t k r ic h . 
Bp. Capitum Papaveris im m atur. 3.0 

Badicis L iąuiritiae 12,0
Bliizomatis Graminis 25,0
Badicis Altliaeae 60,0.

'ia b u la e  A ltliaeae.
E i b i s c h - T l i f  e le b e n .

Bp. Badicis Altliaeae 10,0
Saccliari albi 90,0.

Mit Oran gen bltlthenwasscr zum Tcig anstossen, 
dann ausrollen und in rautenformigo StOcke 
sebneiden.

B ru s tsa f t  von R di>. B uttner; ist ein mit Zucker eingekochter Brusttheeaufguss.
B ru s tp a s t i l le n  von L eonhard Sperbkr, bestelion aus Eibisch und arabischem 

Gummi.
K e u c h h u s te n sa f t von Apotheker Bernard, ist Altheesirup mit einer Abkochung 

unschuldiger Pflanzenstoffe.
K ra u te r -B ru s ts iru p  von F k ied r . D ie t z e . Ein Eibischaufguss, worin brauner 

Farinzucker gelost ist.
P a te  do gu im auve soufflee  dor Wittwo Hćnault, ist Pasta gummosa Ph. Gorm.
P a te  p o c to ra le  b a lsam iąu e  de R egnablt, wird aus einem Brusttheeaufguss, 

arabischem Gummi, Zucker, TolubaLsamtmktur bereitet.
S iro p  a n tip h lo g is tią u e  de Briant enthalt einen Auszug aus Brustthec mit 

Friichten, arabisches Gummi, Leinsamenschleim und Zucker.
S iro p  p e c to ra l do L am ouroux  wird nach D ohvault bereitet aus Kalbslunge, 

islandischem Moos, Jujuben, Datteln, Lackritz, Lungenmoos, Malvenbluthen, Altheebliitben, 
Veilchenblfithen, Klatschrosen, Opiumextrakt, Zucker.

S te rn th e e  von P aul Weidii a  as in Dresden, ist dem Brusttboe iihnlicli zusammen- 
gesetzt (Karlsruher Ortsges.-Rath).



Alumen.
I. Alumen (Austr. Brit. Gcrm. łlelv. U-St.). Ałun de Potnsse (Gall.). Alumen 

criiduni. Alami. Kali-Alaun. Ałun ]>otassique. Potassium A Inni. A12(S0,)4K2-|-24H20. 
Mol. Gew. =  948.

E igeu& chaften. Farjblosc Krystalle von oktaedrischer od er knbischer Form oder 
Krystallmasscn, durchscheinend, liart, von muscbeligem Bruche. In troekener Luft nur an

a der Oberfl&che verwitternd uud dann wie bestaubt aussohend. (Das Be-
/  ' stauben kann aucb durcb Aufnabme von Ammoniak ans der Luft verur-

jl^\ saolit wordeu.) Gcruchlos; der Geschmack ist zuerst sttsslich, dann hcrbe 
zusammenziehend. Spec. Gewicbt 1,71. Ldslieh in 10,5 Tb. kultem oder

MMpr 0,75 Tb. siedendem Wasscr, in Alkohol unldslicb. Die wiisserige Liisung 
reagirt stark sauer. Er sebmilzt bei 92° C. in semeni Krystallwasser, beim

Fig. 41. Erhitzen auf 200°C. giebt, er silmmtliches Krystallwasser ab, untcr Ueber- 
gehen in eine voluminbse, leicbte Mas.se. Bei Weissgluth wird die an Tbonerde gebun- 
dene Scbwefelsaure yerfiucbtigt; im Riickstaiule iiinterbleiben Tbonerde und Kaliumsulfat. 
Die Zusammensetzung des Alauns ist nacb obiger Formel:

AL03 =  10,70 «/„, K..0 =  9,92 «/„ S03 =  38,75 °/0, H20  =  45,57 »/0.
I la n d e ls so r te n .  Die oben angefiihrten Pbarmakopoeen scbreiben samnitlieh den 

Kali-Alaun vor. Dieser ist im Handel durcbweg in geniigender Reinbeit anzutreffen. Es 
ist zweckmassig, fiir pbarmaceutische Zwecke ausdrucklicb „ e is e n fre ie n  K ali- A1 a u n “ 
zu bestellen. Ueber andere Alaun-Sorten s. weiter unten.

P r il fu n y .  Spuren von Ammoniak und Eisen wird man fast in jodem Alaun an- 
treffen, nur sollen nicht, zu grosse Mengen darin vorbanden sein. Zu priifen ist ferner auf 
andero verunreinigende Metalle.

1) Versetzt, man eine Lbsung von 1 g Alaun in 20 ccm Wasscr mit cinigen Tropfen 
Ferrocyankaliumlosung, so darf die Fliissigkeit sicb innerbalb 5 Minuten nicht blau fiirben. 
(Eisen). — 2) 10 ccm der 5proeentigen Losung werden mit soviel Kali- oder Natronlauge 
versetzt, dass der entstebende Niederscblag sieli vollig wieder auflost. Es darf alsdann 
kein Gerucb nacb Ammoniak auftreten, andernfalls liegt mliglieberweise nicht Kali-, sondom 
Ammoniakalaun vor. 3) Dic sub 2 erbaltene alkaliscbe Lilsung wird mit Scbwefelammonium 
versetzt, wodureb sofort eine geringe briiunlicbe Farbung, nicht aber ein Niederscblag ent- 
stehen darf, andernfalls sind mehr ais Spuren von Eisen, Blei, Kupfer zugegen.

Einen Alaun, welcber erst in 18 Th. kaltem Wasscr loslicli war, fand Sałzbb etwa 
25 Proc. Rubidiumalaun entbaltend.

A u fb e w a h r u n g , P u ln e ru n i/. Da der Alaun an troekener Luft verwittert, auch 
Ammoniak aus der Luft aufniinmt, so ist er in gut yerscblossenen Glasgefilssen aufzube- 
wahren. .Das Pulyern bat im Miirser aus Stein (nicht Eisen, Kupfer oder Messing) zu er- 
folgen. Das fertige Pulyer ist kurze ?eit, nacbzutrocknen.

A n w e n d u n g .  Alaun yerbindet sich mit Eiweiss, Leim, Scbleim zu unltislichen 
Verbindungen; er bebt daher die Fabigkeit dieser Stoffe zu faulen auf und wirkt aus dem 
gleicben Grunde desinfleirend und leicht iitzend. In n e r l ic b  in Gaben von 0,05—0,5 g 
in Pulyern, Pillen oder scbleimigen Losungen (Molken) mebrmals tiiglicb bei Diarrhoen, 
Dysenterie, Magen- und Darmblutungen.' Grosse Gabon kijnuen sebadlieb, ja todtlich 
wirken. A e u sse rlic b  zum Aufstreuen auf Wunden, Einblasen in den Kehlkopf, Bestreuen 
von Tampons fiir die Vagina in Pulyerform entweder unyermiscbt oder mit 1—2 Tb. Zucker 
ycrmischt. Zu adstringirenden Badern. Zu Injektionen in die Urethra (1: 100), und in die 
Vagina (1—4:100,0), zu Gurgelwiissern (1:100), Inhalationen (0,5—2,0:100), zu Pinsel- 
sliften (1—2,0 : 25,0 Sirup oder Honig), zu Salben 1 :10—30 Fett. Unyertraglicb mit 
Alaun sind alle Gerbstoff entbaltenden Substanzen (Cbina-Dekokte), Salze des Quecksilbers, 
Blei’s, Karbonate der Alkalien, Brecbwcinstein.

T ecbn iscb . Alaun wird in grossen Mengen yerwendet in der Weissgerberei, in 
der Farberei und Herstellung von Lackfarben, weil die Tbonerde mit zahlreicben Farb-



stoffen unlbsliche, sehon gefiirbtc Verbindnngen eingeht. Ferncr zum Leimen des Papieros, 
znm Wasserdichtmaehen von Geweben, Harten des Gipses, zur Reinigung von Wasser und 
Abwasser, ais Zusatz zum Brot, urn ausgewachsenes Getreide yerbackbar zu machen. Mit 
Alaunlbsung getriinkte Zeugstoffe sind schwer entziindbar und schwer verbrennlich.

Alumen neutrale. N e u tra le r  Alaun. Fiigfc man zu oiner Losung von Alauu soviel 
Alkali (KOH, Na OH oder K._>00:„ Na_>003), dass der entstehende Niederschlag sieli nicht 
mehr auflost, sondom bestehen bleibt, so enth8.lt dio Losung sog. neutralen Alaun, rich- 
tiger basischos Aluminiumsulfat A1.2(S04)3 . ALj(OH)„ neben Kaliumsulfat bez. Natriumsulfat. 
Bine solcho LiSsung kann durch Absetzen goklSrt werden und ist alsdann e isen fre i. Aus 
diesem Grunde, und weil sauro AlaunliSsungen viele Farbenniiancen stóren, finden solcho 
neutrale Losungen yiolfach Anwendung in der Farberei.

Alumen romanum, seu cubicum. Iio m isch er oder W urfe l-A laun . Eino Alaun- 
Liisung, welche nur w enig  neutralen Alaun (s. vorber) enthalt, giebt durch Verdunsten 
boi gew fih n lich er Temperatur kubischo Krystalle von der namlichen Zusammonsotzung 
wie der oktaedrisehe Alaun. Wird dio Losung u ber 40° O. erhitzt, so bildet sieli gowblin- 
liehor Alaun und ein Niederschlag AL SO, (OH)4 -)- K> SO.,, welclier dic Zusammensetzung 
des Alunits von Tolpa liat.

Alumen concentratum ist =  A lum inium  su lfu ricum .
II. Alumen ustum (Austr. Germ. Hclv.) Almnen exsiceatum (Brit. U-St.) Ałun 

desseelie (Gall.), debram i te r  oder entwiisserter Alaun. Ałun calcine on brnie. 
B urnt Aluni. Dried AIuiii.

D a ra te llu n g . Gepulverter, moglichst eisenfreier Alaun wird bei 50° 0. vorge- 
getrocknet, bis er etwa 30 Proc. Wasser yerloren bat. Hann erhitzt man ihn unter Umriihren 
mit oinem Porcellanspatel in einer Porcellanschale auf dem Sandbade, bis alles Krystall- 
wasser entwichen ist. Man erhait alsdann woisse, speciflsch leichte Massen, welche erforder- 
lichenfalls zu pulyern sind. Die einzelnen PharmakopCen schreiben vor:

Austr. Brit. Gall. Genu. IIelv. U-St.
Erliitzim g 180°> 204v>  240°> — — —
Wasscrabgabo in Proc. 45 45—46 46 —

Germ. und IIelv. geben iiberhaupt keine Vorsclirift, If.-St. schreibt keine bestimmte 
Temperatur vor.

E if/enacha fłen . Nach Gall.: Scbwammige weisse Masse, liach A ustr. Brit. 
Germ. Helv. U-St.: ein weisses kiirniges Pulyer. Es soli lpreli allen Pliarmakpben klar 
in Wasser loslich scin. Ais Lbslichkeitsyerhaltniss geben air. U-St. =  1 : 20, Austr. =  1:25, 
Gall. =  1 : 25-—30, Germ. und Helv. 1 : 30. Man beacbte, dass es la n g e re  Zcit dauert, bis 
die Auflosung erfolgt. — Die wiissrige LiSsung reagirt sauer, sie yerhalt sich genau wie 
eine solche des gewohnliclien Alauns.

P r iifu n g .  Lost sich 1 g gebraunter Alaun nach 12—24 Stunden klar in 25—30 Th. 
Wasser zu einer sauer reagirenden Fliissigkeit auf, so eriibrigt sich eine weitere Priifung. 
Ist die Losung neutral, so wurde wahrscheinlich Ammoniak-Alaun der Gliih-Operation 
unterworfen. Germ. und Helv. schreiben noek yor, dass das Pritparat bcim massigen 
Gltthen nicht mehr ais 10 Proc. Feuchtigkeit abgeben soli. Auf die iibrigen Verunreinig- 
ungen (Ammoniak, Eisen) ist wie bei Alumen angegeben zu priifen.

A n fb e w a liru n g . In gut geschlossenen Gefassen (nicht Kasten), da er aus der 
Luft Eeuchtigkeit und Ammoniak aufnimmt. Es empfiehlt sich, ihn in gepulyertem Zu- 
stande yorritthig zu halten.

A n w e n d u n g .  Wegen seiner Eigenschaft, sich langsam in Wasser zu Ibsen, dient 
er ais allmahlieli wirkendes styptisches Aetzmittel. In Form des feinen Pulyers bei Blut- 
ungen, wunden Brustwarzen, bei sog. wildem Fleisch, in Zahnpulyern, ais Augenpulyer, 
Schnnpfpulyer, zu Einblasnngen in Rachen und Kehlkopf.

Gebrannter Alaun, technischer. Die Destillateure benutzeu gebrannten Alaun zum 
Kliiren der Liquourc. Hierzu ist niciat das yorher besehriebene, sondern ein wirklich durch 
Brennen hergostelltes Praparat abzugeben. Dieses bildet gleichfalls lockere, porose Massen 
(welcho ungepulyert, abgegeben werden), welche sich aber nicht klar in Wasser losen. Es 
charakterisirt sich durch einen Gehalt an Thonerde (A120 3). Die kliirendo Wirkung ist 
auf den Gehalt an Thonerde, sowio auf die durch die porOso Beschaffenheit des Priipa- 
rates bedingte Flachonanziehung zuriickzufuhren. Fiir gefśirb tc Fliissigkeiten eignet sich



der gebrannte Alaun wegen der Eigenschaft der Thonerde, sich mit Farbstoffen zu ver- 
binden, nicht.

III. Alumen plumosum. Asbestus. Amianthus. Asbest. Amiantb. Berg- 
ilaclis. Bergwollc. Federalaiui. Fcderweiss. Kin natiirlich vorkoimnendes Minerał, 
im wesentliclien aus Magnesiumsilicat bestehend. Gcrade- oder krummfaserige Massen, welclie 
ans feinen Fasern znsammengesetzt sind. Je nacli der Lange der Fasern unterscheidet 
man la u g fa s e r ig e n  und k u rz fa s e r ig e n  Asbest. Je weniger gefarbt, desto werth- 
voller sind die Sort.en. Er ist unscbmelzbar in gewdbnlichen Gasfłammcn, imloslich in 
Wasser, Sauren und Alkalien.

A n w e n d iin g .  Arzneilicb in n o rlich  nur nocli ais Hausmittel in der Tliierarznei- 
praxis und zwar in Gabon von 15—20 g gegen Satyriasis (Ranscken) der Mast-Saue, wofiir 
die kurzfaserige Sorte geniigt. A e u s s e r lic h  ais Bausekc, welclie nach dem Bcfeuektcn 
mit Salpetersaure oder Cliroinsfturc zu Aetzungen Verwendung finden.

Die to ch n isc lie  V e rw c n d u n g  ist gegenwiirtig selir ausgebreitet: Zur Herstellung 
von Asbestpapier und Asbcstpappe, unverbrennlichem Garn, desgl. Gcweben; ais Filtiir- 
matorial fur S&uren und Laugen; in der Analyse zum Fiillen der ALLiiiN’sclien Róhren 
Und der Gooen’schen Tiegel. Fiir diesen Zweck ist der Asbest zuvor durch aufeinander- 
folgendes Kochen mit Natronlauge, Salpetersaure und Wasser von allen loslichen Bestand- 
theilen v5llig zu befreien.

Asbestpapier wird aus faserigem Asbest in der namlichen Weise liergestellt wie 
gewóhnliehes Papier aus Zellfasern. Desgl. A sb estp ap p e . Die stiirkeren Asbestpappen 
gewinnt man durch Zusammenpressen mehrerer Lagen Asbestpapier oder diinner Asbest- 
pappe in feuclitem Zustande.

Asbestkohle. Eine Mischung von 1000 Th. Holzkohle, 130 Th. Asbest, 60 Th. 
Aetzkalk, 55 Th. Calcium- (oder Natrium-)nitrat und 1500 Th. Wasser werden zu Briąuettes 
geformt und getrocknet. Feuerungsmaterial. Die Zweckmiissigkeit ist zweifelhaft.

Acotiini v u ln c ra r iu in  ltom anum .
A c e tu m  p o n t i f i c a l e .  P f a f f e n b a l s a m .

Bp. A lum inis 10,0
N atrii chlorati 5,0
Acoti (6 Proc.) 105,0
Aquae arom aticae 50,0 
T incturae Aloes
T inctu rae  Catoehu 
T incturae Benzoes aa  10,0.

A lum en cum C atecliu .
A lu m e n  e a  t  e c li u s a tu m .

B p. A lum inis
Catecliu aa  pnrtes.

M. f. pulvis subtilis. Aeusserlich boi Blutimgen. 

A lum en d ra co n isa tu m .
A lu m e n  c u m  s a n g u i u e  D r a c o n  is .

Bp. A lum inis 10,0
Sanguinis Draconis 5,0.

M. f. pulvis subtilis. A eusserlich bei Blutungcn. 

A lum en k lnosatiim .
A 1 u m e n  e u m  K i no .  

lip . A lum inis p u lre ra ti 10,0 
K ino pulverati 5,0.

M. f. pulvis subtilis. Aeusserlich bei B lutungcn, 

Aqua a l u in i n osa com posita .
I n j c c t i o  a d s t r i n g e n s  P e in g l k .

E a u  d c  B a tc .
Bp. A lum inis usti

Z inci sulfurici aii 1,5 
Aquac destillatae 100,0.

Aeusserlich ais Augenwasser, E inspritzung bei 
Leukorrlioe und Hacm orrhagien.

C at ap  1 a s m a  a l u m i ii a t  u m .
C a t a p  1 a s m a A l u m i n i s  s e u  a l u m in o s u m  

a d  d e c u b i t u m .
Bp. A lum inis pulverati 4,0 

A lbum en ovorum  duorum  
S piritus cam pborati 2,0.

F ia t linim entum .

Collutorium Aluminis.
C o l l u t o i r e  s\ 1’a l u n  (Gall.).
Bp. A luminis 5,0

M ellis rosntł 20,0.
Zum Pinseln bei Apbtbon.

Collyrlum Aluminis.
A q u a o p b  t  li a 1 m i c a  a l u  m in  a ta .

Bp. A lum inis 1,0
Aquac Foeniculi 100,0.

Bei katarrbaliscber C onjunctiyitis m ebrm als tiiglich 
cinzutraufoln.

Collyrium Locbes.
Bp. Zinci sulfurici

A lum inis aa 0,5
Tincturae Aloes G uttas X 
Spiritus Y ini (0,830) 2,0
Aquae Bosae 100,0.

Boi kalarrlialiscber C onjunctiyitis m ebrm als tiiglich 
einzutriiufeln.

Gargarisma adstringens. 
G a r g a r i s m c  n d s t r i n g e n t .

Bp. Infusi florum  Bosae rubrae 10,0: 250,0 
A lum inis 5,0
M ellis rosati 50,0.

Gargarisma aluminatum.
Bp. A lum inis 10,0

Aquac 900,0
Mellis rosati 100,0.

Glycerinuin Aluminis.
G l y c c r i n  o f  A lu m  (U-St.).

Bp. G lyccrini 75,0 
A lum inis 10,0.

Injcctio adstringens B io o r d .

Bp. A lum inis
Acidi tannici aa  1,0 
Y ini rubri
Aquae Bosae ilii 100,0.

D reim al tiiglich cinzuspritzen bei E ntziindung der 
HarnrOhre.



In jo e tio  A lum inis R ic o r d .

Rp. Aluminis 15,—45,0 
Aquae 1000,0

Zn E inspritzungen in  die Vagina.

Lapis in iracu losus.
L a p i s  m e  d i  cn  m e n  t o s  u 8 S c h u k t z .

W u n d o  r  s t e in .  W u n d s t e i n .
Rp. A lum inis 100,0

Ferri sulfurici 50,0
Cupri sulfurici 25,0
Ammonii hydrochlorici 5,0.

Die gepulverte M isehung wird im Porcellaukesscl 
gesclimolzen,auf einen Porcelluntollerausgegosscn, 
nacli dem  Erkalten  zerkleincrt und in gut ge- 
sehlossenen Gefiissen aufbewalirt.

Lapis s ty p ticu s  H k s s k l b a g h .

L a p i s  Y u l i i e r a r i u s  IiKSSRLBACH. 
P u l v i s  c a u s t i c u s  Ammon.

Itp. Lapidis miraculosi 10,0 
Aeruginis 0,5.

M. fia t pulvis subtilis.
L iquo r co n se ry a to riu s  ad pollos.

Rp. Gallarum contusarum
Alum inis mi 100,0

koche m an m it W asser zur Kolatur 1600,0 und 
filge hinzu:

Acidi carbolici 15,0
Spiritus (0,830) 50,0.

Zum Bereiben und Bestreichon der Pleiscliseito 
der Folie auszustopfendcr Thiere.

M ix tu ra  s ty p t ic a  PLRN0K.

Rp. A luminis 5,0
Aquao M enthae piperitae 120,0 
Tincturac Cinnamomi 30,0
Sirupi Papaveris 00,0.

1 — 2stundlich 1/2—1/1 EsslOffel bei Motrorrhagie 
und Ruhr.

P a s l i l l i  a lu iiiin a ti.
A 1 a u n - P  a s t  i 11 e n.

Rp. A lum inis 5,0
Sncclinri 100,0
Tragacantlioc 0,1

fian t cum aqua glyeerinata paslilli 100.

P a s tilli  s e r ip a r i a la m in a ti.
Rp. Aluminis

Saccliari Lactis aa  100,0 
Tragncan thac 0,1

fian t cum aqua pastilli 200. F u r ł/io L iter Milch 
== 1—2 Pastillen. N iclit allzulange aufbewahrenJ

P ilu lao  a d s tr in g e n te s  H uprland.
Rp. Aluminis

Catecbu mi 5,0
Extracti Gentianae q. s.

fian t pilulae pondcris 0,12. Bei chrouisehen Blut- 
und Schleimflussen dreistlindlieh 4 Pillen.

P ilu lao  a d s tr in g e n te s  R k c a m ik r .

P i l u l a e  a d s t r i n g e n t e s  C a p u r o n .

Catechu 10,0
Alum inis 5,0
Opii 2,0
E xtracti Gentianae 7,5

fiant pilulae 200. Bei clironischer Diarrhoc, Nacli t- 
schweiss, tUglicli drei- bis viermal 2 Pillen.

P i lu la e  a lm n in osa o  H k l y e t iu s . 

P i l u l o s  a l u n e e s  d’IlBLVĆ'nus (Gall.).
Rp. A lum inis 10,0

Sanguinis Draconis 5,0 
Mcllis q. s.

fian t pilulao 100. conspcrg. sanguinc Draconis.

Po tio  a liim inosa Golding-Bird .
Rp. A luminis 2,0

E xtracti Couii 0,8 
Sirupi Rhoeados 15,0 
Aquae Foeniculi 120,0.

Im  Londoncr K inderhospital gegen Keuelibusten 
sechsstiindlieh 1 K inder- bis Essloffol.

Po tio  an tid y sen te ric a  G r a s h u y s .

Rp. Aluminis
Gummi arabici 
E xtracti Cascarillae aa 5,0 
Aquae Chamomillao 150,0 
Sirupi Aurantii corticis. 40,0. 

ZweistDndlicli einen EsslOffel (gegen Ruhr).

P u lv is  adstringons O p p o l z k r .

Rp. Aluminis 5,0
Morphini hydrochlorici 0,0(5 
Sacchari albi 5,0.

M f. p. divide in  partes XV. Bei Blutspeien 
stlindlich ein Pulver.

P u lr is  a n tisu d a r iu s .
P u l v e r  g e g e n  r i e c l i c n d e n  F u s s s c h w o i s s .  

Rp. Aluminis usti
Acidi boriei aa 10,0
Amyli Tri lici
Talci veneti aa  10,0
Olei W intergnien gtt. 20.

Pu lv is p ro  pedibus (IIelv.). 
F u s s p u l v e r  d e r  S c h w c iz e r  A rin co ,

Rp. Aluminis 15,0 
Talci veneti 85,0.

Pu lv is  causticus Vidal.
Rp. Aluminis usti 5,0

Sum initatum  Sabinae plv. 15,0.
Zum Bestreuen syphilitisclier Vegetationen von 

wildem Fleisch in Wundcn.

P u lv is  cau sticu s  Y k l p k a u .

Rp. Aluminis usli 20,0
Sum m itatupr rfabinac plv. 10,0.

P u lr is  d o n tifric iu s  ru b e r.
Rp. Rhizomatis Calami

Rbizomatis Irid is Florentinae aa 50,0 
Laccae in globulis 20,0
Aluminis usti 10,0
Olei Geranii gtt. 20
Olei M enthae piperitae gtt. 15.

Pulv!s e rrliin u s  GRIFFITH.
Rp. Aluminis

Boli Armenac aa 5,0 
Sanguinis Draconis 2,0 
Ferri oxydati fusci 7,5.

Schnupfpulver gegen Nasenblulen.

P i iI y Is e r r li in u s  V o g t .
Rp. Aluminis 0,3

Extracti Ratanhiae 
Corticis Quercus aa 5,0.

Schnupfpulver zur Stiirkung der Nasenschleimhaut.
P i iI y I s l ia e in o s ta tlcu s  o x to rn u s .

Rp. Aluminis
Aluminis usti 
Gummi arabici 
Colophonii iia partes.

Zum Bestreuen blutender Wunden.

P u lv is  s ty p ticu s  S k o d a .
Rp. Aluminis

Sacchari albi iia 2,0
PulYcris Ipecacuanliae opiati 0,6 

Divido in Partes X.
Bei Blutliusten zweisttlndlich 1 Pulvcr.



Sacc h liru ni ul ii m i n a tu m .

lip . Aluminis
•Sacchari iia, parłoś 
P a rc tu r ox  tem pore!

Untor dem Narnen A l u m e n  s a c o h a r a t u m  w ar 
vor Zciten ein Priipnrat in Pastillen lorm  ge- 
brlluchlicli, wclches aus 25 Alaun, 20 Bleiweiss, 
10 Zinksulfat, 50 Zucker, einom Eiweiss und 
Essig bestaiul und zu AugonwHssern und Cos- 
m cticis gcbraucht wurde.

V©t. Lapis liiodicaiiieiitosus fe rru tu s .
G o l b e r  I I  e i  U  t e in .  

lip . 1. A lum inis usti in frustis 100,0
2. Liquoris F e rii sesquichlorati
3. Spiritus (90 Proc.) aa 20,0.

Man besprengt 1 m it der M iscliung von 2 und 3 
und liisst an  der L uft trockncn.

S. E in  W allnnss-grosses Stliek wird zerdriiekt, m it 
einem  V iertel-L itcr W asser gesclilittelt und m it 
der F lussigkcit W unden und wundo H autstellen 
bcstrichcn.

Serum  L ac tis  a lu m iiia tu m  (Ergttnzb.).

A la  u n - M o lk e n .  
lip . Lactis vaccini 1000,0 

A lum inis 10,0.
Man erh itz t die Milcli m it dom Alaun zuin Auf- 

koclien, kolirt die M olken ab und f i l  t r i r t  die 
Kola tur.

Specilicuin p lia ry n g lcu n i Zokkl.
lip . Aluminis

T artari depurati 
Kalii n itr ic i 
N atrii acetici ad 10,0.

In  1 L iter W asser gelOst zum Gurgeln ais Pro- 
phylacticum  gegen D iphtherie.

U nguciitiim  antiliaeinorrlioY dalo
Sun d klin.

Rp. A lum inis pulverati 2,0 
B utyri reccntis insulsi 25,0 
G lycerini 2,0
Aqune Iiosae 1,0.

Zum  Bestrciclien fliessender llUmorrlioidalknoten.

Bngiioiitiim  c o n tra  p e rn ionos  Rust.
lip . A lum inis pulverati 10,0 

Cnmphorae
Opii puri aa  2,0
Balsami Poruviani 8,0 
U nguenli P lum bi 30,0.

Zum  Einreiben der erfroronen Stcllcn.

Vot. C ollyriiim  s ty p ticu m .

Rp. A lum inis 20,0
T incturae Opii crocatae 2,0
Aquae 980,0.

M. IX S. Ąugenwasser fLir Pforde (bei gran u leser
E ntzilndung der Conjunetivn).

V et. L ap is  s ty p tic u s  c am p lio ra tu s.
Rp. A lum inis 100,0

Ferri sulfurici crudi 50,0 
( 'upri sulfurici crudi 25,0.

Man sclim ilzt das Pulvergemiseb, m isclit darun ler: 
Camphorae
A lum inis usti aa  2,0 

und giesst auf Porcellanteller aus.
Zum  E instrcuen oder, in W asser gclbst, zu E in- 

spritzungcn, bei Hufkrobs.

Y et. P a te  c au s tiq u e  P lassk. (Gall.).
Ae t z - P a s  ta .

Rp. A lum inis usti pulv. 100 
Acidi sulfurici conc. 9. 

u t fiat pasta.

Vot. P u lv is  a n tid ia rrh o ic u s .
Rp. A lum inis pulv.

('orticis Quercus pulv. iia 25,0.
M it e iner Flaselie lyeinsam en- Abkocliung fOr ein 

Bind m it Ituhr.
Vet. P u lv is  co iis tipans .

Rp. A lum inis usti 5,0
Radicis Torm entillae 10,0 
Corticis Quercus 15,0 
Radicis L iquiritiac 20,0.

Drei- bis vicrstttndlieh einen  TlieelOffol voll (bei 
Diarrlioo der Seliweine).

V et. Pu lv is  s ty p tic iis  Y ulnerarin s.
lip . A lum inis usti 20,0 

Corticis Quercus 50,0.
Zum Einslreuen in profusc e iternde und stiukcnde 

W unden uml Geschwlire.

Y et. l le J ln n ss e r  boi K lauonseiichc.
Rp. Acidi m uriatici crudi 100,0 

A lum inis 30,0
Acidi carbolici 5,0
Aquae com m unis 5 Li tras.

Zum  Baden, W asclien uml Bepinscln der krankcn 
Klauen stel len.

Alannstifte /urn Aetzeu. Werden erhalten durch Abschleifen ausgesucht schóner, 
grosser Alaunkrystalle odor durch Formen von Alaunpulver mit Bindemitteln.

A n o sm in -F u ssp u ly e r  des Dr. O scar B eenar in Wioń, Mittel gegen Fussschweiss: 
60 g Alaunpulver, 3 g Maismehl, inki. Schacbtel =  4 Mark (H ager).

Antisudin. Mittel gegen Fussschweiss von A. M andowski in Annaberg boi Odcr- 
berg i/Schl. 250 g Alaunpulver =  2 Mark (H ager).

Dermasot von Apotlieker B artsciiinger in Baden (Schweiz), Fussschweissmittel: 
Aluminiumacetat 7,5 g, Wasser 120,0 g, Buttersaureather 2 Trop fen, mit Rosanilin schwacli 
roth gefarbt. Preis 2 Mark (Weber).

E b u k m a n i P s M u n d w a sser . Corticis Aurantii 100,0, Oorticis Oinnamomi'50,0, Caryo- 
phyllorum 20,0, Fructuum Anisi stellati 60, Foliorum Salviae 50,0, Benzoes 35, Ooocionellae 
20, Aluminis 20,0, Olei Menthae piperitae 10,0, Olei Anisi 3,0, Spiritus (70 Yol.-Proc.) 1000,0.

Mykotlianaton von V ilain & Co. in Berlin. Zur Vertreibung von Holz-, Haus- 
und Mauerschwamm, audi Propliylaeticum dagegen. Farblose Fliissigkeit, Mischung aus 
Alaun, Koclisalz, Schwefelsaure und Eisen. 1 Liter == 1,5 Mark (Hager).

Futzpulyer fur Silbersaclien. Alaunpulyer, Weinstein, geschliimmtc Kreide je 
gleicho Theile.

THOMAS’ Brand wunden wasser. Aluminis 2,0, Aquae dostillatae 100,0, Mixturae 
oleoso-balsamicae 1,0.



» rriiXE’scho Losung. Aluminis 7,5, Boroglycerini 30,0, Glycerini 70,0.
W iener Iłackpulver von K arl Lange in Berlin: Alaun 40,0, Natriumbikarbonat 

25,0, KartofFelstilrke 35,0. Auf 1 kg Melil =  40 g (Anal. B. F ischer).
Wasserdichtmachen von Wollgeweben. Man zieht die Stolic erst zweimal durch 

eino 70° O. warme OolsaureseifenlSsung (aus 200 g Oelsaureseife uud 13 Liter Wasser), und 
hierauf zweimal durch oine ebenso warme Alaunlosung (aus 200 g Alaun und 15 Liter 
Wasser).

Alumina.

Alumiua. Aluminiumoxyd. Alaunerde. Thonerde. Al,O,. Mol.-Gew. =  102.
I. Alumina. Alumiua hydruta (Ergiinzb. Helv.). Aluinini Ilydras (U-St.). 

Aluminiumliydroxyd. Aluminiumhydrat. Tlionerdeliydrat. Argilla pura seu i*y- 
drata. Terra argillacea pura. Hydrate d’alumiue. Aluminium Hydrate. AL(Oll)„. 
Mol.-Gew. =  150.

D a rs te llu n g .  In eine filtrirte Losung von 10 Th. Alaun in 100 Th. Wasser giesst 
man unter Umriihren eine Mischung von 11 Th. Anmioniakfliissigkeit mit 100 Th. Wasser. 
Die Fliissigkeit muss nach Beendigung der Fallung deutlicli alkalisch reagiren, sonst muss 
nocli Ammoniakfliissigkeit zugegeben werden. — Der cntstandene Niederscklag wird mit 
warmem Wasser so lange gewasehen, bis das mit etwas Salpetersaure angesaucrte Filtrat 
durch Baryumehlorid nioht, mehr getriibt wird, alsdann auf einem leinenen Kolatorium 
gesammelt, stark ausgepresst, bei 100° 0. getroeknet und zerricben (Erganzb.).

U-St. liisst eine Losung von 100 Th. Alaun in 1000 Th. Wasser mit einer Losung 
von 100 Th. kryst. Natriumkarbonat in 1000 Th. Wasser faJleu und den ausgewasehenen 
uud ausgepressten Niederscklag bei einer 40° C. niekt iibersteigenden Temperatur troeknen.

E iy e n sc h a fte n . Weisses, speeifisch-leichtes, amorphes, luftbestandiges Pulver, 
okno Geruch und Gesokmaek, an der Zuuge anhaftend. Unloslich in Wasser und Wein- 
geist, loslich in verdiinnten Siiuren, sowie in Kali- oder in Natronlauge. Die Losung in 
Kali- oder in Natronlauge wird durch Zusatz von iiberschussigem Ammoniumchlorid in der 
Warnie gallertartig gefallt. — 100 Th. geben bei heller Hothgluth (vor dem Gebliise)
34,6 Proc. Wasser ab und kinterlassen 65,4 Proc. wasserfpeie Thonerde AL03. (Nach 
Ergiinzb. sollen nur 58 Proc. Gllikrilckstand liinterbleiben; es ist also ein Priiparat mit 
90 Proc. Al2(OH)0 uud 10 Proc. hygroskopiscker^Feuchtigkeit zugelassen). — Nach dem 
Befouchten mit Kobaltnitratlosung fiirbt es sich bcim Erhitzen in der ausseren Liithrohr- 
flamino blau.

JP riifung. 1) Man kocht 1 g des Praparates mit 30 ccm Wasser. Das Filtrat 
muss neutral sein und darf nur einen minimalen Verdampfungsrlickstand kinterlassen. 2) In 
30 Th. verdunnter Salzsiiure muss es sich klar auflosen. Diesc Losung darf durch Kalium- 
ferrocyanid nicht sofort gebliiut (Eisen), noch durch Baryumehlorid sofort getriibt werden 
(Sckwefelsaure). 3) Es lose sich in 10 Th. Natronlauge; diose Losung darf durch Schwefel- 
wasserstoffwasser nicht verandert werden (Metalle, z. B. Zink). 4) Beim Befeuchten mit Silber- 
nitratlCsung oder Qnecksilberchloridlosung muss es ungefarbt bleiben ;Magnesiumoxyd).

A n w e n d u n g .  Auf secernirenden Wundflachen wirkt es, a u sse rlich  angewendet, 
austrockncnd; daher ais Streupulver bei nassenden Exanthemen und stark secernirenden 
Geschwiirsflachen. In n e r lic h  neutralisirt es die Magensaure und wirkt alsdann wie ein 
Tkonerdesalz adstringirend und stopfend. In Gaben von 0,1—0,2—0,5—1,0 ais Ant- 
aeidum bei Diarrhoen, z. B. Cholera infantum, auch bei Cholera asiatica. — Thonerde- 
hydrat hat dic Eigenschaft, durch Flachenanziekung viele Substanzen, z. B. Farbstoffe, 
auf sich niederzuscklagen, daher dient es ais Klarmittcl und zur Herstellung von Farblacken.

L0W I0’S P a te n t-T h o n e r d e . Ein feuchtes gullortartiges Thonerdehydrat mit etwa 
10 Proc. Aluminiumhydrat, bisweilon kleine Mengen Aetznatron oder Kalkhydrat, oder die 
Karbonate dieser enthaltond. Sie wird dargestellt durch Fiillung von Aluminium-Natrium- 
oxyd Al.,(ONa)0 mittels Aetzkalkes, AuflOsen des Aluminium-Calciumoxyds AlaO(1Ca.s in Salz- 
siiure und 1'iillung dieser Losung mit Aluminium-Calciumoxyd unter Ausschluss von



Wiirme. — Aufzubewahren in gut geschlossenen Gefiissen an einem kiilileii Orte. Nach 
lilngerer Aufbewahrung golit sie in krystallinisohen Zustand iiber, wobei sie kreidigcs Aus- 
sehon annimmt. Anwendung ais Klarmittel, z. B. bei der Reinigung des Honigs. Nicht 
verwendbar boi sauron oder gefarbten Fliissigkeiten, z. B. Fruclitsiiften. Aeusserlioh ais 
aufsaugendes Mittcl zur Bereitung von Umschlilgon. Technisoh zur Beseitigung von Fett- 
flecken, forner in Yerbindung mit Kalkhydrat oder Wasserglas zur Bereitung von Kitton. 
Bozugsąuelle: Chem. Fabrik G o l d s c iim ie d u n  in Schlesien.

Liguor Aliiminae alUalinns. L ią u o r  a n t ia r t l i r i t ic u s  T u h b c k . T u e r c k ’s 
Waschungen gegen Gicbt und Podagra. Sind Auflosungen von Thonerdehydrat in Kali- 
lauge. T u k r c k  unterscheidet je nach der Starkę der von ihm verwendoten Kalilauge 
6 Sorten:

I  bereitet mit Kalilauge vomsp. G. 1,015 IV bereitet mit Kalilauge vom sp. G. 1,065 
II  » » » » » 1)031 V „ „ „ „ „ 1,077

D I „ r „ „ „ 1,048 VI „ „ „ „ „ 1,094
Man bereitet dieso Liąuores durch mehrtagiges Digeriren der v o rg e sc h rie b e n en  

Kalilauge mit einem U oberschuss von Thonerdehydrat (Alumina hydrata s. oben), so 
dass also keine freie Kalilauge, sondern vielmehr eine Losung von Aluminium-Kaliumoxyd 
vorhanden ist.

In 2 kg der alkalischcn Thonerdelosung, dereń Starkę vom Arzte vorgeschrieben ist, 
lost man 30 g arabisclies Gummi. Andererseits bereitet man eine Emulsion aus einem 
halben Eidotter, 40 g weissem Sirup, 40 g konc. wasseriger SeifcnlOsung (oder 20 g Sapo 
medicatus plv.), 40 g Larehenterpentin, 20 g 01ivenol und setzt dioser Emulsion nach und 
nach die alkalische Thonerdelosung unter Umriibren zu, worauf man noch 50 g gesattigten 
ICampherspiritus (mit 80 proc. Weingeist bereitet) zufiigt. Mit der erwarmten Fliissiglceit 
wird der ganzo Korpcr eingerieben.

Pulvis nnticliolcriciiH Amoricninis.
A m e r i k a n i s c b e s  C h o 1 e r a  p u 1 v e r.

Rp. Alum innc liydratae 1,2 
Opii pulv. 0,05
Maeidis
Gum m i Arabici aa  0,0.

Tales doses quinque. Beim  Cboleraanfnll stłlndlich 
ein Pulver.

Yot. P u lv is  c o n tra  h n c in a tu re s in .

Rp. N utrii bicarboniei 200,0 
A lum inis crudi pulv. 100,0.

Bei B lutbarncn der K inder und Scbafe.
E in R in d :  2 stbndlicłi J/., Essloffel in ’/.> 1 Wasser. 
E in S chaf: 2 s(.uudlicli , /« TheelOffel m it */i i 

Wasser.

II. BolllS alba (Austr. Germ. Helv.). Argilla. Weisser Tlion. J$ol blanc. 
Wbite bole. Ein natiirlick vorkommendes, wasserhaltigcs Tbonerdesilikat (Tbon), wolclies 
etwa 40—45 Proc. Kieselsaure, 30—35 Proc. Wasser, im ungereinigten Zustande anch 
etwas Calciumkarbonat und Sand entkalt. Den fiir den pkann. Gebraueb bestimmten Bolus 
rcinigt man vom Kalk dureb Ausziehen mit 5 proc. Salzsaure und vorn Sande durch einen 
Schlammprocess. Der gewasebene und geseblammte Bolus wird gesammelt, in grossere 
Stiicke geformt, an der Luft einem Austrocknungsprocess unterworfen, scbliesslicb gepulvert. 
Frtther braebto man ihu in die Form von Kugeln, welchen man ein Siegel aufdriickte. 
In dieser Form wurde er „Terra sigillata“ genanut.

Erdige, undurehsichtige, zerreibliebe Masse, welchc befeuebtet etwas zahe wird, in 
Wasser allmablicb zerfallt, aber darin unloslich ist. Soli mit Salzsaure iibergossen wenig 
oder gar 'niclit aufbrausen (Calciumkarbonat), beim Abschlammen mit Wasser keinen Sand 
hinterlassen. Beim Erhitzen im Glasrobre verliert Bolus Wasser.

A n w e n d u n g .  A eu sse rlio h  ais austrocknendes Mittel boi nassenden Wunden. 
I n n e r l ic h  ais Konstituens fiir Pillcn mit leiebt zersetzlichen Substanzen, wic Silbernitrat, 
Kaliumpermanganat. T ecb n iscb  zum Entfernen von Pettfiecken aus Holz und Geweben, 
zur Bereitung einiger Kitte, zum Besehlagen von Retorten.

Pasta Boli albae, Bolus-Pasta, ist Bolus alba mit Glycerin zur Pasta angeriibrt. 
An Stelle von Glycerin wird bisweilen auch Leinol angewendet.

Das Besehlagen einer Retortę gesebieht, indem man diese bis etwa gegen die 
Mitte des Scbnabels an der ausseren Wandung mit einem frischbereiteten, selir diinnen 
Brei aus Kreide und Wasserglas dunn iiberzieht. Wenn dieser Ueborzug an einem heissen 
Orte vollstiindig erhilrtot ist und sieli beim vorsichtigen Bereiben mit einem Tuche an 
keiner Stelle eine Abblatterung einstellt, worden noch 3—4 Ueberzuge gemacht mit einer 
Mischung aus: Wasserglas, Bolus (Tlion) und etwas Kreide, und zwar wird je der folgende 
Uoberzug erst dann aufgetragen, wenn der vorhergehondo vollstandig erhiirtet ist. — 
Solche besehlagene Retorten lassen sich iiber freiem Fduer erhitzen, sind aucb sonst wider- 
standsfahig. — Blattert der erste Uoberzug an oinigen Stellen ab, so muss man dieso mit



Kroicie trocken reiben und ausbessern. Kitte zum Dichten von Destillir- und Gasentwicke- 
lungsapparaten, a) plastischer Thon; b) Mischung ron 3 Th. gepulyertem Thon und 1 Th. 
Getreidemehl, mit Wasser angeriihrt. Au Stello von Bolus kann fur alle genannten Zwcclte 
Kaolin angewendet werden.

III. Terra porcellanea. Argilla porcellanea. Porcellanerde. Porcellan- 
thou. Kaolin. Argile. Cliina-Clay. Ver witterun gsprodukt des Feldspathes, im wesent- 
lichen aus Aluminiumsilikat besteliend. Die zum pharm. Gebrauohe bestimmte Sorte wird 
durch Ausziehen mit 5 proc. Salzsaure vom Kalle und durcli Schlilmmen mit Wasser vom 
beigemengten Sande befreit. — Weisse erdige Masse oder ein weisses Pulver, welches wie 
Bolus zu priifen ist. S. S. 240.

A n w e u d u n u . A eu sserlich  ais austrocknendes Mittel; innerlich ais Konstituens 
fiir Pillen. T eehn isc li zum Klliren von Woin, Bier, Ilonig, Zuckersiiften. Auf 1 Liter 
Fltissigkeit wendet man 5—10 g Porcellanerde an, welclie mit kleinen Mongen der zu 
kliirenden Miissigkeit feiu angerieben sind. Man schiittelt wahrend eines Tages liiiufig 
um, liisst alsdann absetzen und filtrirt dio geklarte Miissigkeit vom Bodensatze ab. Grosse 
Mengen ais Miillstoff fiir Papiernia,sse. Porcellanerde kann in allen Fallen den „weissen 
Bolus “ (s. vorber) ersetzen.

IV. Bolus Armena. Bolus orientalis. Argilla ferruginea rubra. Terra 
Łeninia. Leinuische Siegelerde. Arnienischer Bolus. Boi d’Ar menie (Gall.). Ar
gile ocrouse. Armenia boi. Ein natiirlich vorkommendes, Eisenoxyd enthaltendes Thon- 
erdesilikat, welches aueh an einigen Stellen in Deutschland gegraben wird. Der rothe 
Bolus kommt in lebhaft rotlien, derben, zusammenhangenden Massen vor. Er ist matt 
oder nur schwach schiminernd, im Bruclie muschelig und undurchsichtig. Beim Ritzen 
mit einem harten Korper ninimt er fettartigen Glanz an. Er ist fettig anzufiililen und 
bleibt an der feuchten Zunge hiingen, er liisst sieli leicht schaben und zerreiben. In 
Wasser zerspringt er mit Knistern in kleine Stiieke und zerfiillt allmiihlich zu einer brei- 
artigen Masse. Aueh im Munde zergelit er leielit. Spec. Gew. 1,9—2,0.

In den Handel kommt er in natiirlichen Stticken, aber ancli geschlammt ais Pulver 
oder in Trochislcen-Form. Letzterc waren friiher gewohnlich mit irgend einem Stempel 
versehen (Terra sigillata rubra). Die pharmaccutische Sorte ist die geschliimmte (Bolus 
Armena praeparata); sie darf beim Uebergiessen mit verdunnter Salzsaure nicht aufbransen.

A n w e m tu n g .  Ais Arznei kaum noeh angewendet; mail setzt ihn Pulvern und 
Pillen ais farbenden Bestandtlieil zu, benutzt ibn aueh zum Konspergiren vou Pillen. 
Friiher diente er iiusserlich ais Exsiccans, innerlich und ausserlich ais Hamostaticum und 
Adstringens.

P iliilos a r  men i en nos Corput.

B o 1 s d  ’ A r m e n i e  d e  C h a r l e s  A lb e r t .

Itp. Balsami Copaive evaporati 32,0 
Magnesiac ustne 2,0
Cubebarum
Boli Armenno aa 10,0

fiant pilulae ponderis 0,4 g.

E m platro  Córveno (Gall.)
E  m p l a s t r a  m C e ro  n o u m.

Bp. 1. Picis Burgundienc 400,0
2. Picis lii grac
3. Cerae flavae aa 100,0
4. Sebi ovilis 50,0
5. Boli Armonae 100,0
6. Myrrliae
7. Olibani
8. Minii aa 20,0.

5—8 werden gepulvert und in die halb erkaltete 
Mischung aus 1—4 eingesiebt. W ird wio unser 
„ Oxyeroce um -Pflasterw ge braueh t.

Bolus Armena artilicialis. A rg illa  m a rtia ta . A lum ina fe r ra ta . Eine 
wasserige Losung von lu Th. Alaun und 3,3 Th. kryst. Ferrosulfat wird mit einer Losung 
von 14 Tli. kryst. Natriumkarbonat gefallt. Der entstandene Niederscblag wird bis zum fast 
vć5lligen Yersohwinden der Schwefelsaure gewaschen und bei lauer Witane getrocknet. 
Obsolotos Arzneimittel, friiher gegen Durohfall und Bleichsuclit vorwendet; Dosis 0,5—1,5 
dreimal taglich.

Bolus rubra. R o th e r B olus. Ist dem armenischen Bolus iihnlich, aber sandiger 
und meist etwas dunkler an Farbę. Kommt ebenso wie der weisse Bolus geschlammt 
(in cylindrischon Stiicken) in den Yerkebr. Man benutzt ihn fiir Kitte, aueh ais Bestand- 
theil von Vieh-Arzneipulvern.

Handb. d. pharm . Praxis. I. 16



V. Rubrica fabrilis seu factitia. Creta rubra. Rodie Kreide. Rotliel.
Eine dem rotken Bolus ahnliehe Erde, und z war Eisenoxyd enthaltender Thonschiefer, in 
1—2 fingerlango, yersehieden dickc Stiicke geformt. Spec. Gew. 3,1—3,S. Wird bisweilen 
von Bauhaudwerkern verlangt, welche sie z um Sehreiben auf Hol z und Mauerwerk ge- 
brauchen; Iediglich Handyerkaufsartikel.

VI. Nledulla saxorum. steim nark . Ein nattirlicbes Thonerdesilikat von weiss- 
licher, gelblicher, nitblicher, briiunlicker Earbe. Undurchsichtig, auf dem Brueke erdig, 
feinkiirnig, żart, der feuchten Zunge anbaftend. Spec. Gew. 2,2—2,5. Wird ais Pulver 
vorr;itkig gelialten und besonders ais Putzmittel fur Metallgeriłtbe verlangt. Eiir diesen 
Zweck sollte ledigdioli die gesehlammte Sorte abgegeben werden.

Frilher wurde es arzneilicb verwendet; die blauliehe, aus Saelisen kommcnde Sorte, 
zu Sympathie-Kureń verwendet, hatte den Kamen „Wundererde, Terra tniraculosa".

VII. Lapis Smiridis. Smirgel. Schmirgel. Eine Variet&t des Korunds. Wird 
nur an wenigen Stellen auf der Erde gebrochen, z. B. am Kap Emeri auf Naxos, zu 
Nikoria auf Samos, in Spanien, Portugal, bci Schwarzenberg in Saelisen. Ist ein Thonerde- 
silikat von solcber Hartę, dass es nur dem Diainant nachstelit; meist dunkelblaulich und 
graukantendurcbsclieinend. Koinmt ais Pulver von verschiedener Feinheit aus den Schmirgel- 
werken in den Handel und wird von Bildhauern, Metallarbeitern und Glasscbleifern etc. 
gebraucht. No. 0 ist grobster Schmirgel in kleinen braunen Kornern, No. 9 grober, 
No. 10 mittler, No. 11 feiner, No. 12 feinster Schmirgel. Da er vielfack yerfalsclit wird, 
so muss man ihn aus zuverlassigen Drogen-Handlungen bezielien.

Schmirgelpapier wird durch Aufsieben von Schmirgelpulver auf mit Leim frisch 
bestrichenes Papier, S c h m irg e llo in e n  in gleicher Weise mit Benutzung von Shirting 
dargcstellt. Von beiden giebt es zahlreiche, dem Korn des Pulvors entsprechende Nummern.

Pusta filr Streicliriemen. Lapis Smiridis gesolilammt No. 12, Grapbites (Plum- 
bago) aa 30,0, Polir-Koth (Eisenoxyd) 15,0, Sebi, Cerae flayae aa 30,0.

jK rk e n n u n g  U nd l ie s t im m n n g .  Man erkennt die Thonerde in Ldsungen (also 
die Aluminium-Salzo in Losungcn) an folgenden Reaktionen: 1) Natriumkarbonat fallt aus 
Thonerdesalzlosungen unter Entweichen von Kohlensaure — Animoniak und Ammoniumsullid 
fallen obne Entweichen von Kohlensaure — farbloses, gelatinosesAlumiuiumhydroxyd Al2(OH)8. 
Dieses ist unloslich in Ammoniumchlond, (lagegen loslich in Kali- oder Natronlauge. Wein- 
siiure, Citronensaure und andere niclit fliichtige organischo Siiuren yerhindern, falls sie in 
erheblichen Mengen zugegen sind, die Ausfdllung. 2) Natriumphosphat fallt yoluminoses, 
weisses Aluminiuinpbosphat PO,Al -j- 4ILO. Dieses ist leiclit loslich in Kali- oder Natron- 
lauge (wird aber aus dieser Losung- durch Ammonsalze wieder gefallt), leiclit Idslich in 
Salzsiiure oder Salpetersiture, nicht loslich in Essigsaure. 3) Kali- oder Natronlauge fallen 
bci yorsichtigem Zufugen zunachst farbloses Aluminiumhydroxyd A1,(OH)0; der Nieder- 
schlag ist in eineni Ueberschuss von Kali- oder Natronlauge loslich, wird aber durch Zu- 
satz von Ammoniaksalzen wieder hervorgerufen. 4) Gliiht man Thonerde oder eine Ver- 
bindung- derselben auf Kobie vor dem Ldthrohr, befeuchtet alsdann mit etwas Kobalt- 
nitratlćisung und gliiht wieder, so erhśilt man eine ungeschmolzene, liimmelblaue Masse.

Man b e s tim m t die Thonerde in der Iteg-el, indem mail sie ais Aluminiumhydimyd 
fallt und dieses durch Gliihen in Aluminiumoxyd iiberfiihrt:

Man yersetzt die heisse, milssig yerdiinnto Eliissigkeit mit Ammoniumchlorid, liier- 
auf mit Ammoniak in massigem Ueberschusso, erhitzt zum Sicden und erwarmt 
so lange, bis die Eliissigkeit kaum noch nach Ammoniak riecht. (Nicht langer!) Man 
filtrirt ab, wascht mit heissem Wasser (nicht zu kleine Filter!) erst durch Dckanfchiren, 
dann auf dem Filter aus, trocknot gut aus und gliiht im bedeekton Platintiegel zuerst iiber 
gowćihnlichem Brennor, schliesslich 10 Minuten iiber dem Geblase. Was man wiigt, ist 
Aluminiumoxyd ALO.,. Multiplicirt man dieses mit 0,5294, so erhśilt man die diesom ent
sprechende Menge von metallischem Aluminium. — Enthalt die Losung nicht fliichtige 
Salze, so kiinnen kleine Mengen derselben in dem Nioderschlago verbleiben. Man liist 
in diesom Fallo don ausgewaschenen Niederschlag (ohne zu gliihen) nochmals in Salzsaurc, 
fallt nochmals mit Ammoniak, wiischt aus, trocknet und gliiht wie oben angegeben.



Enthiilt die Substanz fluohtige organisoho Sauren, so beseitigt man diese zunaohst 
durch Abrauchen mit konc. Schwefelsaure. Sind nicht fliichtige organische Sauren zu- 
gegen, so schmilzt mail die Substanz mit Kalium-Natriumkarbonat und otwas Salpeter, 
oder man zerstort die Sauren durch Erhitzen mit konc. Schwefelsaure nach dem K j e l d a u l ’- 
sclion Verfahron.

In Sauren nicht lOsliehe Thonerde-Verbindungen (Silikate) schliosst man durch 
Schmelzen mit Kalium-Natriumkarbonat auf. Die Lflsung der Schmelze wird mit Salz- 
sauro iibcrsattigt, die Kiesols&ure durch wiederholtes Eintrocknen mit Salzsiiure in un- 
liisliche Form gebracht und aus dem Filtrat die Thonerde durch Ammoniak gefallt. — 
Man kann die Kiosclsaure aus den Thonordesilikaten auch durch Eindampfcn der Substanz 
mit Flusssiiure im PlatingefUsso yorfluclitigen, das hinterbliebene Aluminiumfluorid durch 
Erwlirmen mit konc. Schwefelsaure in das Sulfat uberfuliren und dessen Lbsung wio obon 
mit Ammoniak fallen.

Aluminii Salia varia.

I. Aluminium boricum. Aliuniniuinborat. A1/B|07)3. Mol. Gew. =  522.
115 Th. kryst. Borax werden in wassrigcr Losung mit eincr Auflosung von 67 Th. kryst. 

Aluminiumsulfat gefallt, der entstehende Niederschlag wird eben bis zum Yersohwinden 
der Schwefelsaure-Reaktion gewaschen, alsdann getrockuot.

II. Aluminium boro-formicicum. llor-nmcisensaures Aluminium.
D a rs te llim g . In eiu G-emisch von 2 Th. Ameisensaure und 1 Tli. Bor.siiure sowie

6—7 Th. Wasser tragt man unter Erwannen sovicl frisch gefiilltes und g u t  ausgewaschenes 
Aluminiumhydrosyd ein, ais in der Wannę gelost wird. Man lasst absetzen, flltrirt und 
bringt die Losung durch Ahdampfeu zur Krystallisation.

Perlmuttergliinzende, in Wasser und in Alkohol losliche Schuppen; die wiisserige Losung 
reagirt sauer, schmeckt siisslich adstringirend, coagulirt Eiweiss nicht und wird durch Alkali 
nicht gefallt. Z u sam in en se tzu n g  A1.,03 83,5; H2C03 14,9; B03H„ 19,68; H.,0 31,92 
entspreehend etwa der Formel Al.>03B03H3H2C0.,-(-5H20. Die lOproc. Losung hat das 
spec. Gewicht 1,064, die 20 proc. =  1,110. Ais Desinfieiens zur Behandlung von Kehl- 
kopfkrankheiten.

III. Aluminium boro-formicicum ammoniatum. Eine wasserige Losung des 
vorstehenden Salzes wird mit Ammoniak ubersiittigt und die klare Fliissigkeit eingedunstet. 
Konnte noch nicht krystallisirt erhalten werden.

IV. Aluminium borico-tannicum. Bor-Gerbsaures Aluminium D.R.P. 77315. 
Cutal. Eine Losung von 1 Tb. Gerbsiiure und 4 Th. krystall. Bpvax in 80 Th. Wasser wird 
unter Umriihren in eine Auflosung von 3 Th. kryst. Aluminiumsulfat in 12 Th. Wasser 
eingetragen. Der entstehende Niederschlag wird gewaschen, boi niedriger Temperatur auf 
Bistjuit-Porcellan getrocknet und gepulvert. Hellbraunes, in Wasser unlosliches Pulver.

V. Aluminium borico-tartaricum. ltor-Weinsaures Aluminium D.R.P. 77315. 
Boral. 1 Th. Aluminiumborat (s. vorher), 1 Th. Weinsiiure und 9 Th. Wasser werden im 
Dampfbade bis zur Auflosung erwarmt, und die filtrirte Losung zur Trockne gebracht. 
Farbloses, krystallinisclies, in Wasser leicht losliehes Salz.

VI. Aluminium borico-tannico-tartaricum. 1 Th. Bor-gerbsaures Aluminium 
wird mit 1,2 Th. Weinsaurc und 10 Th. Wasser bis zur Aufliisung im Wasserbade erwarmt 
und die filtrirte Auflosung eingetrocknet.

VII. Gallalum. Aluminium gal lat. liasiscli gallussaures Aluminium. Al,(OH), 
(C7ll500)a (0

Man lost znnachst 67 Th. krystall. Aluminiumsulfat in 500 Th. Wasser, alsdann 
29 Th. Natriumbikarbonat (eisenfrei) in 500 Th. Wasser in der Kalte auf, sattigt die 
Losung mit 38 Th. Gallussauro theilweise ab und tragt die Aluminiumsalzlosung unter 
Umrfiliren in die Natrium-Gallatlfisung ein. Der entstehende Niederschlag wird gewaschen, 
gesammelt und bei Lichtabsehluss getrocknet.



Braunliches, fast geschmackloscs Pulvcr, wird von Ammoniak mit gelbbrauner, vou 
Natronlauge mit rothlielibrauner Farbę gelbst. Salzsaure uiul yerdiinnte Schwefelsaure Ibsen 
es mit braunlicher Farbung. HinterlSsst beim Verbrennen rund 22—23 g Aluminiumoxyd, 
welches nur scbwacb alkalisch reagiren darf. ■— Ais Desinficiens bei Ozaena empfohlen.

VIII. Tannalum insolubile. Aliimiiiiumtaimat. Itaisch gerbsaiires Aluminium. 
Wird durch Fiillen einer Aluminiumsulfatlbsung durch eine Gerbsaurelbsung erhalten, weleke 
mit Ammoniak annahernd neutral gem ach t ist. Al,/ OH), (Cm U,,<)„), +  10H,0 (?)

Briiunliches Pulyer, iu Natronlauge beim Erwarmen mit brauner Farbę loslich, in 
Wasser unlbslich. Ais Adstringens bei ehronischen Katarrlien der Atkmungsorgane.

IX. Tannalum solubile. A lu m in iu m  tiu in ic o -tiir tn r ic u m . Gerbsaiires A lu 
m in iu m . A l2(C4H ,O0) 2 (C11II00 „)j -)~ « 1I20  ( i)

Wird durch Auflosen des Ta n n a l u m i n s o l ub i l e  in Weinsiiurelosung und Ver- 
dampfen der Lbsung erhalten. In Wasser loslich.

Aluminium.

Aluminium. Aluminum. Al. Atom-Gew. =  27. (Amerikanische Abkiirzungcn: 
Al uum,  Al ium,  Al im und Alm.)

D a rs te llu n ff. Dieses Metali wird gcgenwartig in bctrachtlichcn Mengen durch 
elektrolytische Reduktion von Alumiuiumoxyd bei Gegenwart von Kryolith ais Flussmittel 
dargestellt. Zn Neuhausen in der Schweiz wird die Wasserkraft eines Theiles des Rhein- 
falls zum Betriebe elektrischer Dynaino-Maschinen yerwerthet. Der erzeugte Stroni dient 
vorzugswei.se zur Hcrstellung von Aluminium. Ais positiye Elektrodę dienen Biindel von 
Kohlestiiben, ais negative Elektrodę geschinolzenes Aluminium, welchos arn Boden des bei 
der Beduktion benutzten Tiegels (Kohletiegel oder mit Kolileplatten gefiitterter Eisentiegel) 
liegt. Der Betrieb ist kontinuirlich; das erzeugte Aluminium wird sogleich in Barren 
ausgegossen.

H a n d e lsso r te ii. Man flndet im Handel „ R e i n - A l u m i n i u m “ mit 98—99,75 Proc. 
Al. und „ A l u m i n i u m 11 mit 92—98 Proc. Al. Von der Iteinheit abgesehen, kommt es iu 
Form von Barren, Draht, Blech, Pulver, Spahnen im Handel vor.

E if/en so h a fteu . Silberweisses, specifisch leichtes Metali, welches politurffthig ist 
und seinen Glauz an der Luft gut bchiilt. Spec. Gewicht des gegossenen Aluminiums 
=  2,56, des gehammerten =  2,67. Schm.-P. =  628° C. Es ist nur schwach magnetisch, 
dagegen leitet es die Elektricitat yorzuglioh. Durch schwaches Aniitzen mit yerdunnter 
Natronlauge und nachheriges Ahspiilen mit Salpetersaure kann es „mattirt“ werden, doch 
erreicht man diesen Zweck noch schoner durch das Sandstrahlgeblase.

Wasser wirkt bei gewohnlicher Temperatur und bei Siedekitze nur wenig auf Alu
minium ein; kalte konc. Schwefelsiture und kalte yerdiinnte SchwefeMure greifen es nur 
wenig an, dagegen losen sie es beim Erwlirmen. Salpetersaure wirkt sogar in ziemlicher 
Koncentration nur wenig ein. Salzsaure ldst es leicht uuter Wasserstoffentwickeluiig, 
ehenso Kali- und Natronlauge. Vou Essigsaure wird es gleichfalls geliist. Von Phenol 
(Acidum carbolicum litjuefactuni) wird es unter sturmischer Wasserstoffentwickelung gelost. 
— Reibt man metallisches Aluminium mit etwas Quecksilberchlorid, -sulfat oder einem ithn- 
lichen Salze ein, so entsteht zuniichst ein Aluminium-Amalgam, ans welchem infolge Oxy- 
dation durch den Luftssauerstoif Thonerde in haarformigen Gcbilden sich erhebt.

A n w e n d u n y .  Aluminium findet ais solches wegen seines niedrigen speciflschen 
Gewichtes, ferner wegen seines schiinen Aussehens und wegen seiner Unvcranderlichkeit 
Yerwcndung zur Hcrstellung zahlreicher Gcbrauchsgegenstande, Schmucksacheu etc. Ins- 
besondere besitzen einige Legirungcu des Aluminiums wcrthyollc Eigenschaften. In der 
Chemie benutzt man es ais Reduktionsmittel, namentlich urn in alkalischer Liisung Salpeter
saure in Ammoniak iiberzufuhren.



W ertlibestin iiH uny. Das iu der Pharmacie oder Chemio bcnntzte Aluminium 
soli mindestens 99 Proc. Al. entlmlten. Daneben entliiilt es ais Yerunreinigungen: Silicium, 
Eiseu, Sehwefel, Arsen. Mac pruft wie folgt.

1) S ilic iu m . Man ubergiesst 2—4 g Schnitzel in einer Platinschale mit reiner 
kolie. Natronlauge (o Natrio). Nach erfolgter Aufliisung siiuert man mit Salzsaure an, 
dampft zur Trockne, erhitzt zwoi Stunden auf loO" O., nimmt mit salzsaurehaltigem Wasser 
auf und filtrirt die Kieselsaure ab, welehe gewaselion, getrocknet und gcgliłht wird.
2) E isen. Man lóst 3 g  Schnitzel in reiner Natronlauge auf, tibersattigt die Lfisung mit 
reiner yerdiinnter Schwefelsaure von 1,16 spec. Gew. und titrirt mit Kaliumpermanganat 
bis zur bleibenden Rothung. 8) A lum inium . Man liist 2g  Schnitzel in reiner Natron
lauge auf, fiillt 200 ccm auf, lasst absetzen und entnimmt 50 ccm der k la ren  LOsung. 
Man erhitzt diese in einer Platinschale mit einem Ucberschuss von Ammoniumnitrat, filtrirt 
ab, liist den Niederschlag noehmals in Saure, fiillt nochmals und zwar mit Ammoniak, 
trocknet, gltiht und wiigt nach. S. 242.

Die iibrigen verunreinigenden Metallo fmdet man in den sauren bez. alkalischon 
Filtraten von 1—3.

Aluminium-,Stifte. Stifte aus reinem Aluminium kami man zum Schreiben bezw. 
Zoiclinen auf Glas und Porcellan benutzeu. Die Sebrift ist metallglanzend wciss, anbaftend. 
Ila die Stifte nur auf Glas, nicht aber auf natiirlichen Edelsteinen z. B. den Diamanten 
schreiben, so lassen sich hierdureb Diamanten von wcrtlilosen Imitationen unterschcidcn.

A lnm .in .im n-L ef/ifiiU f/en . 1) Aluminium Kupfer. Die mehr ais 80 Proc. 
Kupfor entbaltenden Legirungen heissen „Aluminium-fironzen". Sio zeichnen sieli dureb 
Gussfahigkoit, Hartę, Hammorbarkeit, Politurfabigkoit und Widerstandsfahigkeit gegon 
chomisclie Einflusse aus. a) 90Cu-f- 10A1 hat die Farbo des hellen Goldes. b) 95Cu-f-5Al 
bat, dic Farbę des rothen Goldes (rothe Karatirung). c) 98 Cu+  2 Al hat fast Kupferfarbe. 
A lu m in ium -M essing : Zink 33,3, Kupfer 63,4, Aluminium 3,3 ist durch Festigkeit und 
Elasticitat ausgezeichnet.

2) Aluminium -f- Silber. a) Besonders wichtig ist eine mit 96 Proc. Al. und 
4 Proc. Ag. Sie ist hart wie Werksilber und sehr politurftibig. b) T ie rs -a rg e n t, Drittel- 
Silber, aus 1 Th. Silber und 2 Th. Aluminium, wird zu Gerathschaften wio Werksilber 
verwendet.

3) Aluminium -f- Gold. Zusatz von 1 Proc. Aluminium macht das Gold sebr bart, 
obne seine Dehnbarkoit zu beeintriichtigen..

4) Aluminium -f- Zink. Zusatz von 2—3 Proc. Zink macbt das Aluminium hart, 
zugleich dehnbar und politurfahig.

5) Aluminium -(- Eisen. Eino Legirung von 75 Proc. Eisen mit 25 Proc. Alu
minium ist silberweiss und ausserordentlich hart, nicht rostend. Kleine Procentsatze von 
Aluminium verleiben dcm Stahl sebr werthvolle Eigenscbaften.

Aluminium-Amalgnm, wio solches in chemischen Laboratorien ais neutrales Ite- 
duktionsmittel angewendet wird, ist wie folgt zu bereiten: EntOlte Alumiiiiumspahne werden 
mit Natronlauge bis zu starker Wassorstoff-Entwickelung angeatzt, dann mit Wasser ein- 
mal abgespfilt. Auf das noch mit der schwacben Lange benctzte Metali lasst man eine 
0,5proc. Mercuricbloridlosung 1—2 Minuten lang einwirken. Dioso gosammten Operationon 
wiederholt man — um don zuniichst auftrctenden schwarzen Schlamm zu ontfernen — 
nochmals, spiilt nach einander schnell mit Wasser, Alkohol und Aether ab und bewabrt 
untor leichtsiedendem Petrolather auf. Das Aluminium-Amalgam zersetzt sebon bei ge- 
wolmlicbor Temperatur das Wasser sehr sturmisch.

Aluminiuin-Lotlie. Das Lotben des Aluminiums bietet impier nocb techniscbe 
Schwierigkeiton. Ais Lotho werden angegeben: 1) Kupfer 56,^Zmk 46, Zinn 2. Mit 
Borax zu lotben. 2) Aluminium 95, Kupfer 1, Zinn 4. 3) 'Aluminium 95, Kupfer 1, 
Wismuth 2, Zink 1, Zinn 1. 4) Aluminium 60. Kupfer 13, Wismuth 10, Antimon 15, 
Zinn 2. 5) Zinn 97, Wismuth 1, Kupfer 2. (i) Gadmium 50, Zink 20, Zinn 30.

Aluminium aceticum.
Aluminium aceticum. Tlioucrdeacetat. Essigsaure Thonerde. Yerbimlungen 

der Thonerde mit Essigsaure sind mehrere bekannt. Sie sind aber nur zum Theil iu fester 
Form darstellbar, bez. pbannaceutisch wichtig.

I. Aluminium aceticum neutrale. Neutrales Thonerde-acetat AL(CH;1CO,)0 
ist nur in wasseriger Auflosung bekannt, in fester Form ist diese Vcrbindung noch nicht 
dargestellt worden. Sie flndet auch pharmaceutisch nicht Yerwendung.



II. Aluminium nccticum basicum. Aluminium subnceticiiiii. Busisclies 
Tbonerdeacetat. -/„-Essigsaure Thoiicrde. AI;!(CIItC 03).1(01I)... Acetale d’Alniiiiiie. 
Acetate of Aluminium.

Diese oder eine iihnliche Verbindung ist von A t iib n s t a u t  nach einem von diesem 
nicht publicirten Verfahren dargestellt, worden. Bas AmiisNSTADtFsche Praparat bildet weiss- 
liche, durchscheinendo, lcrystallinische Krustcu von kanm merkliehem Geruche nach Essig- 
saure und schwach siisslich-salzigem, etwas schrumpfendem Geschmack. Frisch bereitct, liist 
es sich in kaltem Wasser zu einer klaren Fliissigkeit, kann daher ais Ausgangsmaterial 
zur Herstellung von Liijuor Aluminii acetici vervvendet werden, doch biisst es nach einiger 
Zeit der Aufbewahrnng an seiner Ldslichkcit ein. Die Losungen dieses Thonerde-2/„-Ace- 
tates sind die arzneilich verwcndeten Aluminiuniacetatlosungen.

Liquor Aluminii acetici (Germ.) A lu m in iu m  ace ticu m  so lu tu m  (Austr. Helv.) 
A lu m in iu m a e e ta tlo su n g . E s s ig s a u re  A lu m in iu m lo su n g . T lio n e rd e a ee ta t-  
liisung. S o lu tio n  d’a c e ta te  d’A lum inium . .Solution of A c e ta te  of A lum inum . 
Die Austr. und Germ. gcben genau die namliche Yorschrift, wenn die Verhiiltnisse (wcgen 
der yersohiedenen Starkę der Essigsaure) aucli seheinbar abweichen.

Austr. Germ. Helv.')
Aluminiumsulfat, lcryst. 300,0 300,0 222,0
Essigsaure, verdiinnt 540,0 (20,4 °/0) 360,0 (30 °/„) 300,0
Wasser 620,0 800,0 480,0

In diese Lćisung wird allmahlich unter Umruhreu eingetragen eine Anroibung von
Oalciumkarbonat mit 130,0 130,0 100,0
Wasser 200,0 200,0 140,0

Austr. und Germ. lassen 24 Stunden lang unter bisweiligem Umruhren stehen, dauu 
ohne N achw aschen  lcoliren und abpressen, schliesslich die Fliissigkeit filtriren. Helv. 
dagegen lasst nach 24stundigem Stehen filtriren und das Filtrat durch Nachwaschen mit 
Wasser auf 1000 Th. bringen.

Spec. Gewiclit
Gehalt an Aluminiumsubacetal 
Gelinlt an Aluininiiunoxyd

Austr.
1,014—1,046

8 °!o
2,5-3,0%

Germ. IIełv.
1,044—1,046 1.058
7.5- 8% 10%
2.5— 3,0 % 3,5—3,6 %

Bedingung fur die Erzielnng eines klaren Praparates ist der moglichste Ausschluss 
von Erwarmung bei der Darstelluug und die Anwendung eines Aluminiumsulfates, welches 
von yerunreinigenden Salzen moglichst frei ist.

E lg e n sc h a fte n . Farblose, klare oder opalisirende Fliissigkeit, schwach nach Essig
saure riechend. Beim Vermischen mit dem doppelten Volumen Weingeist darf wohl Opa- 
lisireu, nicht aber sofortige Fallung (Gips) cntstehen. Schwefelwasserstoffwasser bewirke 
keine Fallung oder Farbung (Blei, Kupfer, Zink). Werden 10 g der Losung mit 0,2 g 
Kaliumsulfat im Wasserbade erwarmt, so tritt Gelatiniren ein, beim Erkalten wird die 
Fliissigkeit wieder klar. — Beim Aufkochen im Beagensglase trtibt sich die Losung unter 
Bildung noeh basischerer Aluminiumacetate. A u fb ew ah ru n g . An einem kiililen Orte in 
gut yerscblossenen Gefassen. Glasstopfen werden leicht eingekittet.

A n w e n d u n g .  Wirkt, antiseptisch und adstringirend. Daher a u s se r lic h  zum 
Verbande schlecht eiternder Wunden (1 :5 —20 Aqua), bei Gonorrhoe und an dereń Aus- 
fliissen, bei Fusssobweiss, ais Mundwasser (1:30). T ecb n isc li zum Konserviren von 
Leiclientheilen, ein rohes Praparat ais Beize beim Farben und zum Wasserdiohtmachen 
der Gewebc. In n e r l ic h  nur selten und dann in Dosen von 5—10 Tropfen mehrmals 
taglich, am besteu in Sirup.

Liquor Aluminii acetici crudus [Bunowj. L iq u o r  B urow ii. B ohe A lum inium - 
a c e ta tlo su n g . 95 Th. K a li-A la m i werden in 700 Th. W asse r gelost. In die yiillig

1) In der Hely. findet sich liier augenscheinlich ein stórender Druckfehler. Es sind 
300 g Essigsaure yorgescbrieben, wahrend augenscheinlich yordtinnte Essigsaure von 
30 Proc. gemeint ist.



erkaltete Lii.suną- tritgt man unter Umriihren 151 Th. feingepulyertes, rohes B le ia c e ta t 
ein. Die Mischung wini unter haufigem Umriihren an einen iniiglichst kiihlen Ort gestcllt 
utul nach dem Absetzen filtrirt. Man leitet in das Filtrat Schwefelwasserstoff, filtrirt und 
liisst die Losung an einem kiihlen Orte in flaehen Schalen stehen, bis sich der Gerueh nach 
.Schwefelwasserstoff verloren liat. (Ergilnzb.)

Klarę farblose Fliissigkeit, in 100 Th. etwa 5 Th. Aluminiumacetat neben Kalium- 
acetat enthaltend. Mit der fiinffachen Eaummenge Wasser yerdiinnt, werde sio durch 
Schwefelwasserstoff nicht verandert (Blei). — 10 g solleu nach Fftllung mit Ammoniak 
etwa 0,125 g Aluminiumoxyd geben.

A n w e n d u n g .  Zum iiusserlichen Gebranche wie diejenige des inneren Prftparates 
(s. vorher) namentlich auch in der Thierarzneikunde. Man liiite sich blcihaltige Priiparate 
abzugeben!

Collutoriiim udstriiigeiis.
S e h c i b l e r s  M u n d w n s s or.

Bp. Alum inii sulfurici 10,0 
N utrii acetici 32,5
Aquae destillatae 150,0 

lasso m an un ter 01 terom UmschUtteln 12 Stundcn 
lang stehen. Alsdaim fiige m an hiuzu 

Spiritus 50,0
Olei M cnthao piperitae 
Olei Salviao aa gtt. 2.

Man mischc gu t durch, lasse eine N acht an einem 
kiihlen Orte absetzen, filtrire und mische hinzu 

Aquae destillatae 100,0.
S. Einen Essloffel voll auf 1 Glas W asser zum 

Aussplllen des Mundes.
Ungiientum Aluminii acetici.

lip . Liąuoris Aluminii acetici 40,0 
Adipis Lanac 20,0
U nguenti cerei 10,0.

Ein dem Liquor Aluminii acetici (Austr. und Germ.) gleichworthiges Praparat er- 
liiilt tnan ex tempore wie folgt: Aluminii subacetiei (Athenstadt) 150,0 Aquae destillatae
810,0 Acidi acetici diluti (30 Proc.) 40,0. In der Kiilte unter UmschUtteln aufzulosen und 
nach dem Absetzen zu filtriren. Zur Bereitung des Schweizer Praparates waren 200 g 
Aluminiumsubacetat anzuwenden.

III. Aluminium acetico - tartaricum (Erganzb.). Essig welnsanre Tlion- 
erde. AIsoI-Athenstadt. 100 Th. frischbereitete Aluminiumacetatlosung (Germ. III) 
werden mit 3,5 Th. Weinsaure auf dem Wasserhade unter Umriihren eingedampft, bis sich 
eine Salzhaut bildet. Dann wird die Losung in diinner Sehicht auf Glasplatteu gestrichen 
und bei nicht ttbcr 30° C. ausgetrocknet.

Farblose, amorphe, durchsoheinende, schwacli nach Essigsaure riechende, sauerlieh 
adstringirend schmeckendo Lamellen, in gleichen Theilen Wasser loslich, unlOslich in Al
kohol. Die wasserige Losung reagirt sauer.

P r ll fu n g . I) Die wasserige Losung 1: 2 werde beim Erhitzen nicht gallertartig 
und scheide basischeś Salz nicht ans. 2) Die wasserige Losung 1 :10 werde durch 
Schwefelwasserstoffwasser nicht verandert (Pb, Cu, Zn.). 3) Wird 1 g des Salzes in 20 ecm 
Wasser g e lo s t  und mit einigen Tropfen Phenolphthalein ycrsetzt, so sollen zur Itotbung- 
nicht weniger ais 5 und nicht mehr ais 7,5 cem Normal-Kalilauge erforderlich sein.

A n w e n d u n g .  Wie Aluminiumacetatlosung, yor welcher sie den Yorzug besitzt, dass 
ihro Losung basisches Salz nicht abscheidet. Fur Mund- und Gurgclwasser =  1—2:100,0, 
fur die Wundbehandlung 1—3:100,0 Wasser, gegen Frostbeulen ist die 50procentige 
Losung empfohlen worden.

A 1 u  iii  i n  i u  n i  acetico-tnrtaricnni soliitum. E ssig w ein sau re  T honerdelO sung 
(Hely.). Durch gelindes Erwarmen werden 3 Th. Weinsaure in 74 Th. Aluminiumacetat- 
liisung (Helv. spec. Gew. 1,058) gel5st und durch Zusatz vou Wasser auf 100 Th. go-' 
bracht. Dioso Losung entliiilt 10 Proc. essig-weinsaurc Thonerde. Spec. Gow. =  1,047. 
Das gleicho Praparat eriia.lt man durcli AuflOsen von 3,5 Th. Weinsaure in 100 Th. 
Aluminiumacetatlosung Austr. und Germ.

€olloiii])la.stnim A lum inii acetici.
E s s i g s a u r e  T h o n e r d e  — K a u t s c h u k -  

p f  1 a s t  e r  (D ik t k r ic h ).
Kautscbukpflasterkćirper 800,0
Bhizom atis Irid is pulv. (55,0
Sandaracis 20,0
Aluminii acetici 17,0
Olei resinao 35,0
Aetheris 350,0.

Bereitung wie Collemplastrum adhaesivum.

Iu jectio  adstringons. K bbo n . 
ltp. Plum bi acetici

Aluminis aa  1,0
Aquae destillatae 180,0.

Bei Gonorrlioe und anderen entzundlichen Aus- 
fltlssen. Dio Losung wird sowohl filtrirt wie 
u n filtrirt verwendet.



A lu m in iu m  •K a liu m  a c e t ic u m , A lk a sa l-  Athenstadt, A lu m in iu m -K aliu m - 
acetat. A1(OH;„(G2H.jO.,)5K. D.R.P. 94851. Diese von Athenstadt ais Doppelsalze an- 
gesohenen Verbindungen sollen ontstehen, wenn mail <lio 25 procentige Losung des basischen 
Aluminium(3/3)acetats im Yerhaltniss A13(0H)3(CH3C02)J : 0.2H30 2M mit Alkaliacetaten zu- 
sammenbringt. Die Salzo sollen aucb krystallisirt erhalten werden kónnen und sollen auch 
boi 105° 0. keine Essigsauro abgeben.

Eine fast gonau 10 Proc. des obigen Kalisalzes enthaltonde Losung erhiilt durch 
Auflosen von 98 Th. trockonem Kaliumaeetat in 4050 Tli. des Liąuor Aluminii acetici 
Germ. III.

Acetonalum. Alu miniu m - Natriumaeetat - Athenstadt. Al3 (OH)2 { O.jH.jOo)5 Na. 
Zur Darstollung der 10 procent,igen Losung des Natrium-Doppelsalzes lost man 82 Th. 
entwassertes Natriumaeetat in 4050 Th. Liąuor Aluminii acetici Germ. III.

Aluminium chloratum.
I. Aluminium chloratum. Aliiminiiimchlorid. Cliloraluminium. Salzsaure 

Thonerde. Clilorure d’AInmine. Chloride of Aluminium. ALC1U. Mol. Gow. = 207.
Das reine Preparat wird durch Ueberleiten von trocknem Chlorgas iiber einc rotli- 

gliihende Mischung von Aluminiumoxyd und Kobie erhalten.
Earblose krystallinische Masscn, au der Luft Diimpfe von Salzsiiure ausstossend und 

AYasser anzieliend. Das technische Praparat stellt ein krystallinisches, meist durch Eisen- 
chlorid etwas gelb gefarbtes Pnlver dar. Beide werden pharmaceutisch nicht yerwendet, 
dagegen — namentlich das letzterc — in der organischen Syntkeso ais Kondensationsmittel 
nacli der EiuEDL-CRAETs’schen Reaktion. Es wird meist in yerlotheten Bleehhiiehsen in 
den Handel gebracht und wird vor Fcuehtigkcit gut gesckiitzt aufbewahrt. Die 3 procentige 
Losung ist ais Desinfektionsmittel fiir Latrinen, Stallungen und Scliiffe von Gamoee em- 
pfoblen worden.

Die Erwahnung an diesel- Stelle gesehieht lediglich aus dem Grandę, weil gewisse 
Chloraluminium enthaltende Roh-Priiparate von England und Amerika aus ais Desinfek- 
tionsmittol empfohlen werden.

II. Liquor Aluminii chlorati. Cliloriiliiniiniinnldsnng. Fliissige salzsaure 
Thonerde. Clilor-Aluiuliisiing. Diese Losung wird von einigen Aerzten ais Zusatz zu 
Verl)andwiissern vcrorduet.

J iere itu n ff. Man liise 100 Th. rohes Aluminiumsulfat in 150 Th. warmem destil- 
iirten Wasser und vorsetze diese Losung mit einer gleichfalls heisseu Losung von 100 Th. 
technischem Baryumchlorid in 200 Th. destillirtem Wasser. Man lasst absetzen, filtrirt 
und wiischt naoh, bis das Filtrat 400 Th. betragt.

Diese Losung entkalt rund 10 Proc. wasserfreics Aluminiumchlorid und wird in 
Verdunnungen von 15—30,0:1 Liter Wasser ais Yerbandwasser benutzt.

Chlor-Alum. O hloralum f!) Nicht zu yerwechseln mit Chloral! Praparat der 
Chlor-Alńm-Oo. in England zur groben Desinfection von Scblachthausern, Latrinen, Stallen, 
Eisenbahnwagen, Sehiffcn, ist eine durch Blei, Kupfer, Eiseu, Kalli verunreinigte Auf- 
lOsung von 20 Th. Aluminiumchlorid in 80 Th. Wasser und kann durch Auflosen un- 
reiner Thonerde in rauchender Salzsaure oder durch Umsetzen von rohem Aluminium
sulfat mit Calciumchlorid gewonncn werden.

Chlor-Alńinpulvcr. C h lo ra lu m -P o w d e r der Chlor-Alum-Co. in England, ist 
ein zur groben Desinfektion (s. vorher) bestimmtes Pulver, welcbes durch Einwirkung von 
rauchender Salzsaure auf Thon hergestcllt worden ist.

Aluminium oleinicum.
Aluminium oleinicum. Alumiiin oleiniea. Thoncrdescife. Alaunerdeseife.

28,4 g gepulverte, troekene, spanische Seife wird mit 150 g destillirtem Wasser zu einem 
gleichmassigen Broi angeruhrt., dann erwarmt man mit mebr Wasser bis zur yolligen Auf-



losuug uud bringt dic crkaltete Pliissigkeit auf 500 ccm. Diese Losuug vermischt man 
mit einer Auf losuug' von 15,6 g Kali-Alaun in 1000 ccm Wasscr, erwarmt die Mischuug, bis 
sieli das Aluminiiunoleat aussclieidet, giesst die wasserige Pliissigkeit ab mul waseht das 
Aluminiumoleat zweimal mit je 1000 ccm warmem destillirtem Wasscr. Ausbeute 25,0 g-.

Hellc, transparente, flniissartig-e Masse, in Terpentinol loslich. Diese Liisung soli 
besouders zum Ueberziehen metallener Geg-eustiindc dienen. Zeugstoffc, welche man zuerst 
mit Aluniiniumsulfatliisung triinkt und dann durcli ein Seifenbad gelien lasst, werden 
infolge Bildung von Thonerdeseife wnssordicht.

Aluminium sulfuricum.

Aluminium sulfuricum (Austr. Genu. Helv.j. Sulfatc (Palumine (Gall.). Alu- 
mini Nulplius (U-St.). Aliiminn sulfurica. Aluiiiiuiumsulfiit. Thonerdesulfat. 
Schwefelsaure Tlionorde AL(NO,);i 4" I  ̂IDO. ') Mol.-(Jew. =  00(1.

I. Aluminium sulfuricum crutlum. Aliiminn sulfurica cruda. llolies Alu- 
■liiniumsulfat oder Thonerdesulfat. K oncenlrirtcr Alami. Alumcu conccutratum. 
Wird in den Preislisten der Drogisten gewdhnlicli ais „Aluminium sulfuricum“ scblecbthin 
aufgeflibrt. Weisse oder gelblicliweisse krystallinische Massen, in der Regel 2 cm dicke 
Platten. In 1,5—2 Tli. Wasscr zu einer sauer reagireuden Pliissigkeit loslich. Wird im 
Grossen meist ans Kryolith-Thonerde dargestellt. In der Veterinarpraxis, zu Biidem mul 
Tlionerde-Priiparateu haulig dem Alaun vorgezogen. 75 Th. entsprechen =  100 Th. Alaun.

P ru fn tH j. Dieses Robprodukt entbalt durchschnittlich 50 Proc. wasserfreies Alu- 
miniumsulfat oder 14—15 Proc. Aluminiumoxyd, 33—36 Proc. Schwefelsaure, 1—4 Proc. 
Kalium oder Natriumsulfat. Ftlr gewisse Yerwendungen in der Technik soli cs keinc frcio 
Schwefelsaure onthalten (Farberei, Papierfabrikation). Man priift auf diese wie folgt: 
1) Man liist 10 g des Salzcs in 40 ccm Wasscr, fiigt 0,05 g Ultramarin hinzu und schiittelt 
gut durch. Ist nach '/a Stunde Entfiirhung des Ultramarins nicht eingetreten, so ist freie 
Saure abweseml. Oder 2) man yersetzt die 5procentige Liisung mit einigen Tropfen 
Blauholztinktur oder Hiimatoxylinl6sung. lis soli nach einjgćn Minutcn eine yiolettrothe, 
nicht aber eine braunlich-gelbe Farbung auftreten. Oder 3) man sckiittelt das gepulverte 
Salz mit absolutem Alkohol, welcker nur die freie Saure aufnimmt. — Das fiir pbarma- 
ceutisobe Priiparate benutzte Priiparat soli vollig frei von Eisen seiu. Man priift auf 
dieses: a) durch Versetzen der wiisserigen Losuug mit Gallilpfeltinktur, welche keine 
schwarzblaue Farłmng erzeug-en soli. li) Durcli Vcrsetzen der mit Salzsaurc angesauerten 
Losuug einersoits mit Pcrrocyaukaliuni, andrerseits mit Perricyankalium. Keins dieser 
Rcagentien darf Blaufarbung yerursacben.

Das von den Pharmakopden aufgenommene Aluminiumsulfat ist eine eisenfreie, 
raffinirte, teclmischc Sorte.

II. Aluminium sulfuricum purum. Beine krystallisirte schwefelsaure Tlion- 
erde. In den Preislisten der Drogisten ais „Aluminium sulfuricum puris&imum Icmssi- 
mum“ notirt; wird durch Umkrystallisiren des techniscben Praparates aus siedendem 
Wasscr dargestellt.

K ięjenscha ften . Weisse, atlasgliinzende, spec. leiekte, kleiue, locker iibereiuander 
liegende sebuppen- oder lamellenforiiiige, nicht bygroskopische Krystiillcben, bisweilen auck 
ein leiclites krystalliniscbes Pulver. Lćislicli in 1,5 Tb. Wasser zu einer sauer reagirenden, 
anfangs siisslicb, spiiter stark styptiscb sclinieckenden Pliissigkeit. Die wasserige Losuug 
ist wegen Anwesenheit kleiner Mengen basischcn Sulfates in der Kegel nicht ganz klar.

Vriifun<j. 1) Auf freie Schwefelsaure und auf Eisen wie das vorige. Auf Me- 
talle (Blei, Kupfer, Zink) in der sauren und in der mit Kalilauge im Uebersckuss ver-

') Die U-St. Pliarmakopoa fiilirt ais Formel Al2(SO,)3 -f- 16 II,,O an.



setzten alkalischen Losung durch Schwefelwasserstoff. 2) Auf Alkalisnlfate: Man lost 2 g 
des Salzes in 120 ccm Wasser, fallt in der Warnie mit Ammoniak, erwarint, bis die Fliissig- 
keit nicht mohr nacli diesem riecht und filt.rirt. Das Filtrat wird in einer Platinscbale 
verdampft und der Riickstand gegliiht. Es darf nur ein hijehst unbedeutender (0,01 g =- 
0,5 Proc. nicht iibersteigender) feuerbestandigcr Riickstand hinterbleiben.

A n w e n d u n g .  Es bat die namlichen antiseptischen Wirkungen wie Alami (s. dicsen). 
A eu sse rlich  zum Yerbande scblecbt eiternder Wuudeu 11:20—100,0), gegen Gonorrhoe, 
Vagiualauslluss (1,0:100,0). In n e r l ic h  inebrmals taglioh 0,02 — 0,2 g in sckleimigen 
Getranken.

Die te c h n ise lie  A n w en d u n g  (des rohen Praparates) ist eine selir ausgedehnte, 
z. B. wird es benutzt zum Leimen des Papieres, zur Herstellung von Thonerdebeizen in 
der Farberei und Druckerei, ais Ausgangsmaterial fiir Tbonorde-Praparate. Die wasserige 
Losung dient (ais Injektion) zur Konsenrirung von Leicheu. In kleinen Mengen, allein 
oder mit Karbolsaure kombinirt, dem Kleister (oder der Schlichte) zugesetzt, vorhutet es 
Schimmelbildung und Faulniss. Zur Reinigung von Abwassern benutzt man 0,5— 1,0 g 
pro 1 Liter Wasser mit oder olme Zusatz von Aetzkalk.

P u tz m itte l  fu r v e rg o ld e te  B ro n ze : Eine Losung von 10 g Aluminiumsulfat in
50,0 rober Salpetersiiure (1,2 spec. Gew.) und 250 g Wasser.

III. Liquor Aluminii sulfurici basici (subsulfuriei). Alumina sulfurica ba- 
sica soluta. Tlionerdesubsulfatlbsung. Solution de Sulfate d’Alumine bibasigue.

D a rs te llu n g .  100 Tb. rolies, aber eisenfreies Aluminiumsulfat werden in 2000 Th. 
destillirten Wassers goliist und mit einem geringen Ueberschuss (etwa 160 Th.) Ammoniak- 
fliissigkeit (0,96) versetzt. Der Niederschlag wird naeli eintagigem Stchen in einem Cola- 
torium gesammelt, nochmals mit viel Wasser angeriihrt, wiederum auf ein Colatorium 
gebracht, mit destillirtem Wasser ausgewaschen und noch feucht in eine Porcellanschale 
gebracht. Man giebt 150 Th. re in e s  k r y s ta l l i s i r te s  Aluminiumsulfat dazu und dunstet 
im Wasserbade so lange ein, bis das Gesammtgewicht =  1500 Th. entspricht.

E ig e n sc h a fte n . Weisslich-triibe, sauer reagirende, stark styptische Fliissigkeit, 
welche in der Ruhe Thonerdeliydrat absetzt, daher vor dem Gebrauche umzuschiitteln ist. 
Man nimmt an, dass die Losung das basische Aluminiumsulfat 3AL(S04)3 -f- 2 Al3(OH)8 
enthiilt.

A n w e n d u n g .  Antisepticum und Adstringens v\de das Aluminiumsulfat und der 
Alaun, aber milder ais diese wirkend. Zum Gebrauche mit der lOfachen Menge Wasser 
zn verdiinnen.

Liquor aluminosus benzoicus M e n t e l . S o lu te  a lu m in eu x  b en zo in e  M e n t e l . 
MENTEL’sclie Losung. Die mit Benzoeharz behandelte LOsung des basischen Aluminium- 
sulfates sub III.

Dm-stelinnf/. Man misebt 10 Th. gepulverto Benzoe mit 10 Th. Weingeist, digerirt 
'/•i—1 Stunde. Dann setzt man 60 Th. siedendes Wasser hinzu, digerirt */2 Stunde im 
Wasserbade und vermisoht die erkaltete Masse unter Zerreiben in einem Miirser mit 
1500 Th. basischer Aluminiumsulfatlosung (sub III). Man liisst einige Stunden stehen 
und filtrirt alsdann.

Anwendunr/. Ais desinficirendes und blutstillendos Mittel mit der 10—20fachen 
Menge Wasser verdiinnt wie das Aluminiumsulfat.

Liąuor aluminosus henzoino-carbolisatus B k u n n e e . Eine Mischung von 100 Th. 
Licpuor aluminosus benzoicus M e n t e l  mit 3 Th. reiner Karbolsaure. Mit 10—20 Th. 
Wasser verdiinnt wie die yorigen ais Adstringens und Desinliciens.

Aqune destillatnc 100,0.
Zu In jek tio u en , Augonwllssern, W asclmngen

Aqua nliiminosa.
Ilp. A lum inii su lfurici 1,0

Collyrium aluiniiioKO-pluinblciim.

I i  u u d e  l a  J) u cli e s  s o d e  L a m  b a l ie .

wimder ITaulslollen.
Itp . A lum inii sulfurici 1,0

Plum bi acetiei 0,5
A<j[uae Rosae 250,0.

Aqua styptica Wkber.
S. A ugenwasscr; vordem  Gebrauche um zuschiittelnRp. A lum inii sulfurici

Ferri sulfurici eryst. aa  
Aąuae destillatae i

aa  10,0 
100,0 

i )  1,0
Collyrium alumiiiosuin.

Acidi sulfurici di luli (1,112) Rp. A lum inii sulfurici 1,0 
Aquae Rosae 100,0.Zum Stillen des Blutcs vou W unden.



Clar^arlMma artstrińgons Bknnati. 
G a r g a r i s m a  a l i u n in o s u m .

lip . A lum inii sulfurici 10—15,0 
Becocti ITordei perlati 500,0 
Sirupi Papavcris 50,0.

Zurn Gurgcln bei Heiserkeifc, Stimmlosigkeit.

Iiijoctio aluininosa Ricokd.

Rp. Alum inii sulfurici 15,0—50,0 
Aquao coinmunis 1000,0. 

Bei Uterinliilmorrhagien, Yaginitis.

Liquor Clilorali aluiiiinosiis B oucjikron . 
lip. Aluminii sulfurici 5,0 

Chlorali hydra li 3,0
Aqune destillatae 100,0.

Bei Otorrlioo fiinfmal tllglich in dns Olir einzu- 
trilufeln.

Solutio Aluminis ot Zinci Nulfurici.
S o 1 u t i  o n d e S u 1 f a to  d ’ A 1 u m i n e e t d e Z i n c. 

Rp. Aluminii sulfurici 60,0 
Aquae destillatae 40,0 
Zinci oxydati 6 ,0 .

Mail lost durch Bigiriren und filtrirt. Sp. G. : - 1,35. 
W ird wie die MKTKNLsche Losung, aber auch zur 
Konservirung von Leiclicn verwendet.

A ntibacterin des Ingenieurs Stihh in Zwicltau, ist eino Mischung von Aluminium- 
sulfat mit Russ.

Lknk & LEUNHpsclies Desinfektionsmittel ist eine Lbsung Ton Aluminiumsulfat und 
Alaun, mit kleinen Mengen Zinkchlorid, Soda und Ferrichlorid.

P latt’s Chlorides, ein in Amerika viel gebrauchtes Desinfektionsmittel: Aluminium
sulfat 170, Zinkchlorid 40,0, Natriumchlorid 55,0, Oalciumclilorid 85,0, gelost in 1000,0 
W asser.

Ambra.
Ambra (Erganzb.). Ambra grisea. Ambarum. Ambra ambrosiaca. A. cinerea.

A. maritiina. A. vera. —. Amber. Ambergries. Grane Ambra. Walflschdreck. — 
Ambrę gris. — Amber gris.

Ambra ist eine thierische Substanz, dereń Entsteknng nicht ganz sielier ist, die 
aber sielier vom Potwal: Physeter macrocephalllS L. stammt. Man lindet sie in 
Khunpen bis zu 10 kg Gewicht zwiseben den Wendekreisen auf dem Meere scliwimmeiid 
oder am Strande, oder im Darni getodteter Wale. Man ninyiit an, dass es verbartete, un- 
vollkommen yerdaute Speisereste sind, die yorwiegend^-łon Cephalopoden, die dem Wal 
zur Nahrung dienten, stammen. Fiir diesen Ursprung sprechen die gewobnlich dariu yor- 
handenen liornartigen, papageischnabelartigen Kiefer dieser Thiere, dereń Vorliandensein 
fiir ein Zeiclien der Echtheit der Drogę gekalten wird.

Ambra bildet graue, koncent.risch geschicbtete Massen von ziilier, wachsartiger Kon- 
sistenz, die nach langerer Zeit in der Hand erweielien, in koebendem Wasser schmelzen 
und mit heller Flamme unter Hinterlassung einer geringen Menge Asebe yerbrennen. 
Spec. Gew. um 0,9. Geruch sehwer zu besebreiben, entfernt an Mosclius erinnernd.

JB estandtheile. Bestebt, zum grossten Tbeile (bis 85 Proc.) ans A m brain , 
A m b rafe tt, oiner in Alkohol und Aetber loslichen, in zarten weissen Nadeln krystalli- 
sirenden, bei 36° C. scbmelzenden Substanz, die dem Cholesterin abnlicli ist.

Fand friiber Verwendung ais Stiimilans und Aphrodisiacum, wird gegenwartig fast 
nur nocb in der Parfiimerie yerwendet.

E in k a u f ,  A u fb e w a h ru n g .  Bei dem liohen Preise des Ambers — im Jabre 
1888 kostete (naeb Schimmel’s B ericb t) das Kilogramm 8800 Mark — ist derselbe 
manchen Yerfalscbungen ausgesetzt. Man kaufe ibn desbalb nur von zuycrlassigen Ge- 
scbaftsbausern und bewahre den Yorratb in woblyerscblossenen Gefassen an einem kiihlen, 
aber trockenen Orte auf.

Amber lasst sieli sehwer pulyern; zur Bereitung von Tinlcturen zersclmeidet man 
ibn in klcine Stiicke und yerreibt ibn darni mit einer gleicken Gewichtsmenge Milehzucker. 
Die Ausziige gewinnen durelis Alter; es empfiehlt sieli daber, sie fiir Parfiimeriezwecke 
erst nacli 1—2 Jaliren in Gebrauch zu nehmen.



Tinctura Ambruo.
A ni b r a  - T  i n k t  u r. T e  i n t  u re  d ’a 1111> re .

T in e tu r ę  o f am bcr.
Rp. Ambrae 2,0

Sacchari Lactis 2 ,0  
•Spiritus netherei 1 0 0 ,0 .

Tinctura Ambrae cum Mosclio. 
T i n c t u r a  A m b r a e  m o s c h a t a .  M o s c h u s -  

A m b r a - T i n k t  u r. 
lip . Ambrae 3,0

Mościli 1,0
•Saccliari Lactis 3,0 
•Spiritus netherei 150,0.

lieide T inkturen  durcli 8tiigigo Mncerntioii zu bc- 
reiten. Aus den RlickstUnden gew innt man mit 
•Spiritus (00 Proc.) Ausztige, welche ais Zusutz 
zu Spiritus Colonicnsis verwendot werden.

A mbra-Essenz Dietkbicii .
Rp. Ambrae 0,5

Mościli 0,02
Vanillini 0,1
Cum arini o,05
Olei Irid is  gtt. 1
Olei Bosae o,5
Essentiae Jasm in i trip l. 50,0 
S piritus 150,0.

A m bra u ml M oschus werden m it etwas W as-er 
verrieben, bevor der S piritus zugefiigt wird.

liomjuot (1’Ambre Askinson . 
lip. Am brae 15,0

Moschi j 2,0
E ssentiae Iiosae 250,0 
T inctu rae  Vanillae 60,0 
Spiritus 675,0.

Itoiuiiiet (PAmbre Diktkbicii. 
lip . Ambrae

Olei Iiosae aa  2,5 
Y anillini 0,5
E ssentiae Jasm in i 250,0 
Moschi 0,1
Olei Irid is  g tt. 5 
Cum arini 0,25
•Spiritus 750,0.

Eau (le Lavando ambrće Buohhkistkii.
Rp. Olei Lavandulao 30,0 

•Spiritus (90 Proc.) 810,0 
T incturae Am brae 60,0 
Acjuao destillatae 100,0.

(iluttac an tem eticae  W aiz.

lip . Tincturae Am brae 5,0
Tincturae arom aticae acidae 10,0. 

M chrmals Uiglich 20—30 Tropień m it LikOr

Linctiis antispasmodiciis Sciinkidku. 
lip. T incturae Ambrae cum Mosclio 2,0

Atjiiuc A urantii Florum  36,0
•Sirupi Papaveris 12,0.

P astilli A m brae.
M u n d p  a s t i  1 le n . 

lip . Am brae 0,5
Moschi 0,05
Styracis 1,0
Corticis Cinnamomi 1,5
•Seminis Cardam om i 0,5
lih izom atis Ziugiberis 1,0
Olei A urantii Florum  0,1 
Tragacanthae 0,02
•Sacchari 50,0.

M it Hilfo von Glycerin Pastillen von je  0,5 g
•Sehwere zu formen. Zum W ohlriechendmachon 
des Atliems.

llie ch k isso u . ( S a c h e ts . )

lip . lihizom atis Irid is
Florum  Iiosae aa  250,0
Florum  Lavandulae 
H crbae •Serpylli 
Corticis Cinnamomi 
Benzoes aa 50,0
Caryophyllorum 5,0
Alhedinis fruct. A urantii 300,0.

M it Essbouquet, M illefleurs etc. zu parfiimiren.

T in c tu ra  A m brae k a lin a  H offmann.
Rp. Ambrae

Kalii carbonici aii 1,0
•Spiritus diluti (68 Proc.) 30,0 
Olei Iiosae gtt. 1.

T in c tu ra  A m brae Mindkhkr.
Rp. Am brae 1,5

Moschi 0,15
Aquac Am ygdalarum  am ar.
Tincturae arom aticae aa  30,0.

Diablotins slimulants
m  franzosischon V orsehriften : sind Pastillen aus 

Ambra, Moschus und Gewfirzen m it Zucker.

Ammoniacum.
Ammoniacum (Germ. Helv. Austr. Brit. U-St.). Gminni s. Gnmmi-resina Am- 

moniacum. Gutta ammoniaca. Uammoniacnm tliymianum. Łacrimac Ammoniaci. 
Phyrama. Tliraustnm. — Ammoniakgummi. Armenisches G. Assacli. Osinie. — 
Gomme ammoniaijue (Gall.). Gomme-resine Ammonia<[uc. — Ammoniac.

Ammoniacum wird gowonnen vou Doreina Ammoniacum Don, (Uinbelliferae — 
Peucedaneae), einer bis 2,5 m iiolien Staude, keimiscli in den vorderasiatiselien Steppen, 
zwiselien den westasiatischen Salzseen und Vorderindien. Es sclieint, ais ob eine absiclit- 
lieho Yerletzung- der Pflauze durch Ausschneiden zum Gewinnen der Drogę niclit statt- 
findet, sondern man sammelt die ganzen Pflanzen zur Zeit der Fruclitreife und liist das 
freiwiilig ansgetretene Gummiharz ab.

Die Drogę kommt meist iiber Indien (Bornbay) nach London.
S o rten . 1) Ammoniacum in ThrHnen oder K oniem  (Ammoniacum in lacrymis 

seu granis). Bildet bis nussgrosse Korner, die aussen gelblicliweiss bis britunlicli, innen



bliiulichweiss, in diinnen Splittem etwas durchscheinend sind. In der Kalte sprdde, er- 
woichen sie in der Hand wio Wachs.

2) Ammoniacum nmygdaloides bestelit ans mit einander verklebten oder zusammen- 
geflossenen Kor nem. Das zuweilen erwiilmte „Lump-Ammoniaeum“ ist biervon nicht ver- 
schieden.

3) Ainiiioniacmn in Kuchen (Ammoniacum in massis seu placentis). Bildet bis
600,0 g schwere Klumpen von dunkler, meist brauner Farbę. Schlagt man ein solches 
Stiick auf, so sieht man, dass in cine dunkle, wcielic, mit Pflanzenresten und Erde vcr- 
unreinigte Grnndmasse Kiirner der Sorte 1 eingebaeken sind. Den Anforderungen der 
Arzneibiicher entsprechen nur die beiden ersten Sorten.

lie s ta n d th e ile .  Dic Drogę enthalt sehr wecbselnde Mengen: a th e r isc h e s  Oel, 
H arz und Gummi. H arz  40—88 Proc., a th e risc h e s  Oel 0,25—0,4 Proc., Gummi 
12—60 Proc., Aschc, rolies A. 1,0—10,0 Proc., gereinigtes A. 1,0—2,7 Proc. Das H arz 
enthalt den S a lic y lsa u re e s te r  eines Resinotannols C,8H20O2(OH). Das a th e risc h e  Oel 
hat das spec. Gew. 0,891 und siedet zwischen 250 und 290° O. Das Gummi enthalt 
circa 3,5 Proc. Asche, es ist wahrscheinlich saures Calciumarabinat. Aether, Amylalkohol, 
Chloroform, Benzol, Schwefelkohlcnstoff losen nur wenige Procente, mit Wasser zerrieben 
giebt das Ammoniacum eine weisse Emulsion.

Findet zu pharmaceutischen Zwecken fast nur in gereinigtem Znstande Verwendung: 
Ammoniacum depuratum. D a rste llu n g . 1) auf trockeuem Wege: Durch 

Pulvern und Sieben boi Winterkalte (Austr.), oder nach yorherigem Trocknen bei hbchstens 
30® C. (Germ.) oder ttber gebranntem Kalk (Helvet.); hierbei geht ein grosser Theil der 
Yerunreinigungen mit durclis Sieb. 2) auf nassem Wege (wobei das atherische Oel sich 
theilweise verfluchtigt). Man erweicht (Gall.) das Gummiharz mit a/3 seines Gewichts 
heissem Wasser, setzt soviel Weingeist zu, dass derselbe mit dem vorhandenen Wasser ein 
spec. Gew. von 0,914 ergeben wiirde, seiht nach dem Absetzeu durch und dampft ein, bis 
die halb erkaltete Masse nicht mehr an den Fingern klebt. — Nach E. D ieterich werden 
1000 Th. grób gepulvertes Gummiharz (in Thranen) mit 250 Th. Weingeist von 90 Proc. 
durchgeknetet, nach 12 Stunden auf 50° G. erliitzt, mehrere Stunden tiichtig durch- 
gearbeitet, 500 Th. Weingeist zugefiigt und durch ein feiues Messingsieb getrieben; den 
Riickstand knetet man nochmals bei 90° C., setzt 250 Th. Weingeist (bei altem Gummi
harz 200 Th.) von 68 Proc. zu und reibt, durch das Sieb. Nach 24 Stunden giesst man 
die durchgetriobene Masse vom Bodensatz ab und erliitzt im- Wasserbade, bis eine Probo 
sich nach dem Erkalten zerreiben liisst. Ausbeute 70—80 Proc.

l*vu fuu(j. Fiir dic Beurtheilung kommt in Betracht:
1) Die Bestimmung des Aschengehaltes, der 5 Proc. (Ph. helv.) nicht iibersteigen soli.
2) Die Bestimmung der alkohollbslicheu Bestaudtheile, mindestens 70 Proc., da der 

Werth der Drogę durch das Harz und das atherische Oel, nicht aber durch das unlosliche 
Gummi bedingt wird. Den in Alkoliol unlbslichen Antheil kann man event,. unter dem 
Mikroskop auf Starkę priifen. Geringe Mengen sind, ais aus der Mutterpflanze herriilirend, 
nicht zu beanstanden.

3) Fiir die Beurtheilung des Werthes ist wiederholt versucht worden, die Siiure- 
und Verseifungszahl zu benutzen, iudessen haben die bisherigen Resultate wenig Ueberein- 
stimmendes.

a. Die S au rezah l. Nach D ieterich iibergiesst man in einem Kolbeu 0,5 g Am
moniacum mit etwas Wasser und leitet Wasserdampfe durch, wobei durch Erhitzung des 
Kolbens Sorge getrageu wird, dass sich nicht zu viel Wasser kondensirt. Die Vorlago 
enthalt 40 ecm */2 N. Kalilauge, das aus dem Kiihler kommende Rohr taucht in sie ein.
Man destillirt 500 cciii iiber und titrirt den Inhalt der Vorlage unter Yerwendung von 
Phenolphtalein mit Siiure zuriick. Die Menge der gebundenen Kubikcentimeter KOH werden 
mit 28 multiplicirt und ergeben so die Saurezahl. Dieterich erhielt 150—200.

b. H arz- und V erse ifu n g szah l. Zweimal je 1 g Ammoniacum zerreibt man und 
iibergiesst mit je 50 ccm Petrolbenziu (spec. Gew 0,7), fiigt je 25 ccm */2 N. alkohol. Kali-



lauge zu u ml liisst unter ofterem Umschiitteln in 1 Literflasoken 24 Stundeu steken. 
Danii fiigt man der einen Probe 500 ccm Wasser zu und titrirt mit '/» N.-Schwefelsaure und 
Pbenolphtalein zuriick. Die gebundenen Kubikcentimeter KOH mit 28 multiplicirt geben 
dio H arzzah l. D ieterich  crbielt 99,4—155,4.

Der zweiten Probe setzt man noeli 25 ccm l/2 N. wasserige Kalilauge und 75 ccm Wasser 
zu, bisst unter Umscliuttcln nocb 24 Stunden steben, vcrdiinnt dann mit 500 ccm Wasser 
und titrirt wio oben zuriick. Die gebundenen Kubikcentimeter KOH mit 28 multiplicirt 
gebeu die V e rse ifu n g sz a h l. D ieteiuch  erhielt 145,0—162,4. Die Differenz beider 
Zahlcn bezeichnet D ieteiuch  ais G um m izabl.

4) Da Ammoniacum mit Galbanum vermischt vorkommen soli, so ist darauf zu 
priifen: frisek durchgeschlagene Korner sollen siob mit Salzsiiure und Salpetersaure niebt 
rotli oder violett farben, aucb niebt boim Kochen. Piltrirt man dann die Salzsiiure ab 
und iibersattigt mit Ammouiak, so darf keine Fluorescenz von Umbelliferon, die auf Gal
banum deutet, eintreten.

Dagegen farbt Ammoniacum koncentrirte Sehwefelsaurc blutroth, und gesattigtc 
ChlorkalklOsung orangeroth.

A n w e n d im y .  Inncrlicb ais Bxpectorans bei ebroniseben Bronchialkatarrhen, wenn 
lcein Fieber vorbanden, ferner ais Emmcnagoguin. Aeusserlicb zu reizenden, zertheilenden, 
maturironden Pflastern bei Absoesseu, Driisenanscbwellungen etc.

A u f b e w a h r u n g .  Das geroinigto Ammoniacum wird an einem kiiblon, trockenen Orte 
in Pergamentpapier oder Pappkastchen, am besten iiber Aetzkalk, aufbewahrt, urn das 
Zusammenbaeken zu verhuton; dioses ist ubrigens seinor Verwondung zu Pflastermassen 
lcoineswegs hinderlich.

Em pi ustni ni Aiiimoiilaci. (Genu. I.).
Itp. (1) Amm oniaci depur. 0,0

(2) Gallami depur. 2,0
(3) T erebin th iuac 4,0
(4) Cenie flavac 4,0
(5) E esinae P in i B urgund. 4,0.

1—3 werden im  JDnmpflmde gesckmolzen und lialb- 
c rka lte t oiner bnlberkalteten M iscliung aus 4 und 
5 zugesetzl,

Kinplastrum Ammoniaci camphoratuni.
B i1 a  u n  e s M i l c h z e r t l i c i l u u g s p f l a s t  e r. 

Itp . E m plastri P lum bi comp. 100,0
E m plastri oxycroec'i 50,0
C erati Itcsinao P in i 10,0
AloUs pulvoratne 5,0
Camphorao 3,0.

E m p las tn im  A m m oniaci E ver.
E ver’ s c li e P  f  1 a  s t  e r  m a s s e.

Ep A m m oniaci depurati 200,0 
Aceti Scillao q. s.

Man bereite im  Bam pfbade eine weicke, pflaster- 
artige Masse.

Mixtura Ammoniaci (Brit.).
A m m o n i a c u ni M i x  t  u r  e.

Ep. Ammoniaci 5,0 g
Sir. bals. tolutan. 10,0 ccm 
Aquae 150,0 ccm.

EmulNio (sen lnic) A m m oniaci.
Ep. A m m oniaci via hum ida dep. 10,0 

Gum m i arabici 5,0
Aquae 10,0
Aquae 75,0

31 ix tu ra  a n tn s th m a tio a  Bruner.
Ep. Ammoniaci 10,0

Yini nlbi 75,0
Aquae Tiliae 150,0.

P ilu la o  a n ta s th n ia tic a c  QUAR1N.
Ep. Ammoniaci 10,0

Sulfuris dejiurati 5,0 
Opii pulvcrati 0,25
E x trac ti Dulcam arae q. s. 

fian t pilulao 200.
P ilu lao  ha lsam icao  A ugust! no rum .

Ep. Amm oniaci 3,0
E x tracti M yrrhno 4,5 
E x trac ti M arrubii 1,5 
Sucei L iquiritiae q. s. 

f ia n t pilulao 100.
S iru p iis  A m m oniaci.

Ep. Ammoniaci depurati 5,0 
Saceliari 50,0
Spiritus diluti 7,5
Aquao 25,0

Im  W asserbadc erwUrmeu, abselzen lassem, koliren.

Ti ne t u ra  A m m oniaci D ieterich .
E p. A m m oniaci 1,0 

Spiritus (00°/0) 5,0.

Vot. Lu tum  ad  lingu lam  equ i.
I I  u f k i t t .

I. Ep. Ammoniaci
G uttae-Pcrcliao aa.

II. Ej). (1) G uttne-Perckae 100,0
(2) Euliginis 4,0
(3) Carbonei sulfurati
(4) Olei Tercbinthiuao aa  5,0
(5) Ammoniaci pulv. 60.0.

M an erwoicht 1 in licisscm W asser, m iseb t im  cr-
włi rm  ten MOrscr 

I I I .  Ep.

2—4 und zuletzt o zu.

E m plastri P lum bi comp. 100,0 
Cerae flavae 20,0,
Tercbintliinae 10,0
Ammoniaci 50,0
Carbonis ossiuni 5,—10,0.

Stratęm i-K itt (Armenischer Kitt) bestebt aus Ammoniacum, Hausenblase u. Alkohol. 
Amei ikunischc Astkma-Pillen sind yergoldete Pillen aus Ammoniacum.



Ammonium.

Ainmoniiim. Ammonum. Ammonincum. Fliichtiges Alkali. Ammoniak. 
Ammoii. Ammouinquc. Ammouia. NHa. Mol. Ge w. =  17.

G etv in n u n g . Die Hanptąuclle der Gewinnung des Ammouiaks sind zur Zeit die 
Steinkohlen, welehe etwa 1 Proc. Stickstoff enthalten. Bei der trockenen Destillation der 
Steinkohlen (in Gasanstalten und Kokereien) erhiilt man ais Nebenprodukt das sog. „Am- 
moniakwasser11, welches 1—1,5 Proc. Ammoniak enthiilt. Durcli Destillation dieses Am- 
moniakwassers mit Aetzkalk wird das Ammoniak ausgetrieben und entweder in fliissiges 
Ammoniak verwandolt, oder durch Auflosen in Wasser gesammelt oder dnreh vorgelegle 
Sehwefelsanre in Ammoniumsulfat umgewandelt.

I. Gasfórmiges bez. fliissiges Ammoniak. Farbloses, stechend riecliendes Gas. 
Spec. Gewicht (H =  1) ist =  8,5. Ein Liter Ammoniak wiegt bei 0nC. und 760 mm B =  
0,7616 g. Wird unter einem Drucie von 6,5 Atmospharen bei 10°C. oder uuter Normal- 
druck bei — 40° O. zu einer farblosen Fliissigkeit vom spec. Gewicht 0,613 verdichtct, 
welehe bei — 75° O. zu einer farblosen Krystallmasse erstarrt. Das fliissige Ammoniak 
absorbirt beim Yerdampfen viel Wannę, erzeugt 
also Kdlte und wird deshalb zur Eisfabrikation nach 
Oariu5 angewendet. Das fliissige Ammoniak kann in 
druckfesten Gefassen (Bomben) zu wohlfeilem Preise 
durch den Handel bezogen werden. 1 Vol. Wasser 
lost bei 0°C. =  1050 Vol. NHS, bei 15°0. =  727 Vol., 
bei 20°C. =  654 Vol. NIL,. Ammoniak-Gas ist auch 
in Alkohol und in Aether loslich.

II. Wasserige Ammoniakfliissigkeit. Die-
selbe wird gegenwartig ausschliesslich durch Fabri- 
ken bereitet. Muss man sic gelegentlich einmal 
sclbst herstellen, so verwandelt man 12 Th. Aetz
kalk durch Abloscken mit 4 Th. Wasser in ein 
staubiges Pulyer und mischt dieses mit 10 Th. Am- 
moniumelilorid grób durch. Diese Mischung riihrt 
man mit (20 Th.) Wasser zu einem diinnen Brei an 
und.erhitzt diosen in einem geeigneton Entwickelungs- 
gefiiss. Das entwickelte Ammoniak wascht man in 
wenig Wasser und leitet es schliesslich zur Absorp- 
tion in kalt. zu haltendes Wasser, wobei die Abzugsrohre bis auf den Boden des Gefiisses 
reichen muss. lnfolge der Absorption des Gases findet Volumvermehrnng der Fliissig- 
lceit statt.

Ais E n tw ic k e lu n g sg o fa ss  kann man fiir kleinere Mengen einen Glaskolben be- 
nutzen, fur grossere Mengen yerwendet man zweckmassig einen PAPiN’schen Topf. Man 
entfernt, ans desseu Deckel das Yentil und setzt in die so geschaffene Oetfuung einen 
doppelt durehbohrten Kautschukstopfen ein, welcher Sicherheitsrohr und Gasabzugsrohr 
aufnimmt.

JT andelssorłen . Die yerschiedenen Sorten Ammoniak werden nach dem Gehalt 
bez. nach dem spec. Gewiehte gehandelt. Die wichtigsten sind: 1) Liquor Ammonii can- 
słici 0,960 =  10 Proc. NHr  2) Liąuor Ammonii caustici dupiex 0,925 =  20 Proc. NH„.
3) Liąuor Ammonii caustici 0,910 — 25 Proc. NH3. 4) Liąuor Ammonii caustici 0,890 — 
32 Proc Nil,,. Die koncentrirtcn Sort.cn werden der Frachtersparniss wegen bezogen und 
durch Verdunnen mit Wasser auf den gewunchten Gehalt gebracht.

Liąuor Ammonii caustici (Genu.). Ammouia (Austr.). Ammonium liydricum 
solutum (Hely ). Liąuor Ammoniae (Brit.). Aqua Ammoniae (U-St.). Ammouiak- 
iliissigkc.it. Ammoniak. Aetzammon. Salmiukgeist. llirschhorugeist. Ammo-

Fig. 45. PAPlMłscher Topf, in ein Ammoniak- 
Entwiclcelungsgefiiss umgownndelt.



niaąue. Anunonia-wnter. Die oken angefuhrten Pkarmakopiien habcn dureliweg eiuo 
Ammoniaklilsung von 10 Proc. NH3 aufgenommen, dereń spec. (lew. zu 1,059 bez. 1,060 
angegeben wird. — Farblose, stechend ricclicnde, beim Erwiirmen ohne Riickstand fliich- 
tige Flilssigkeit. Aus der Luft zickt sie Kohlens&ure an, dureb Erwarmen kann der ganze 
Ammoniakgebalt ausgetrieben werden.

A u ffte w a h ru n g .  Wegen der Mogliekkeit der Aufnakme von Kohlensiiure aus 
der Luft in gut verscblossenen (lefassen, und, da Itorkstopfen zerstort werden, wobci 
Braunfilrbung der Aminoniakfllissigkeit erfolgt, in Gefassen mit Glasstopfen. Nainentlich 
die koncentrirten Sorten bewahre man an einem kiihlen Ortc auf. Grlissere Yorriithe fiille 
man bald in Glasstopfen-lGascken von 5 — 6 Liter ab. Vorsicktige Aufbewabrung wird 
zwar niebt vorgeschrieben, docb sei man in dieser Beziehung aueb niebt fakrliissig! lin 
Handverkauf werde sie mit einem „Aeusserlich11 signirt abgegeben.

J ‘t‘iifun<). 1) Klaro, farblose Flilssigkeit. 20 cem diirfen beim Yerdainpfen in 
einer Platinschale vou gliibbestiindigem Riickstand nur eine Spur zeigen, welelie meist 
aus den Aufliewabmngsgofassen stammt. 2) Misclit man 5 cem Ammoniakfliissigkeit mit 
einer Misekung von 10 cem klarem Kalkwasser und 10 cem koklcnsśiurefrciem destillirtem 
Wasser, so darf die Mischung sieli auch beim Erwilrmen nickt triiben (Ammonkarbonat, 
Ammonkarbaminat). 3) Darek Sokwefelwasserstoff werde sie nickt verandert (Blei, Kupfer, 
Eisen, Zink). 4) Uebersattigt man 5 cem stark mit kone. Salpetersaure und dampft im 
Wasserbade ein, so muss ein w e isse r Salzriiekstand hinterbleiben (Tkeerbestandtkeile wie 
Anilin, Pyridin, Pyrrol). 5) 5 cem sollen zur Neutralisation (Congo ais Indikator)
28,0—28,2 cem Normal-Salzsśturc verbraueken.

Das A m m o n iaąu e  lią u id e  du com m eree  und A m m o n iaąu e  lią u id e  offi- 
c in a le  der Gall. enthalten 20 Proc. NIL und kaben das spec. Gewiekt 0,925.

L ią u o r  A m m oniao fo r t io r  der Brit. kat das spec. Gow. 0,891 = 3 2 ,5  Proc. NHr
Aqua A m m oniao f o r t io r  der U-St. kat das spec. Gew. 0,901 = 2 8  Proc. NH3.

Speclllsebe Ge wieli te von Aniinoniaklosiingeii bei 15° C.
Nacli L unge und W ieknik.

Spec. Gew. 
boi J5° Proc. N H 3

Spec. Gew. 
bei 150 Proc. NIL, Spec. Gew. 

bei 15« Proc. NIL,
Spec. Gew. 

bei 15° Proc. N IIj

1,000 0,00 0,970 7,31 0,940 15,63 0,910 24,99
0,998 0,45 0,968 7,82 0,938 16,22 0,908 25,65
0,996 0,91 0,966 8,33 0,936 16,82 0,906 26,31
0,994 1,37 0,964 8,84 0,934 17,42 0,904 26,98
0,992 1,84 0,962 9,35 0,932 18,03 0,902 27,65
0,990 2,31 0,960 9,91 0,930 18,64 0,900 28,33
0,988 2,80 0,958 10,47 0,928 19,25 0,898 29,01
0,986 3,30 0,956 11,03 0,926 19,87 0,896 29,69
0,984 3,80 0,954 11 60 0,924 20,49 0,894 30,37
0,982 4,30 0,952 12,17 0,922 21,12 0,892 31,05
0,980 4,80 0,950 12,74 0,920 21,75 0,890 31,75
0,978 5,30 0,948 13,31 0,918 22,39 0,888 32,50
0,976 5,80 0,946 13,88 0,916 23,03 0,886 33,25
0,974 6,30 0,944 14,46 0,914 23,68 0,884 34,10
0,972 6,80 0,942 15,04 0,912 24,33 • 0,882 34,95

A n io e n d n n g .  In n e r l ie k  wirkt sie in kone. Form atzend, selbst tSdtlich. In 
starker Yerdunnung und in kleinen Gaben wirkt sie excitirend, erregt namentlick das 
Athemeentrum und vermehrt die Sckweisssekretion und die Expektoration. A eusserlich  
auf die Haut gebrackt wirkt sie reizend, daher in yielen Fallen zu reizenden Einreibungen 
yerwendet. Gegen Insektensticke, bei denen sie die SSure abstumpft. Ais Excitans bei 
Okmnaekten zum Rieehen! Die te c k n isc k e  Anwendung ist eine sekr verbreitete iibrigens 
allgemein bekannte. Cave: Das Zusammenbringen von Jod mit Ammoniak wegen der 
moglicken Bildung des explosiven Jodstickstoff, ferner das Einleiten von Cklor in Ammoniak 
wegen der moglichcn Bildung des explosiven Chlorstickstoffs.



III. Liąuor Ammonii caustici spirituosus. (Erganzb.) Spiritus Ainmoniae 
(U-St.). Spiritus Ammonii caustici Dzondii. Spiritus Dzondii. Dzondisclicr Sal- 
miakgeigt. Ist eiu sowcit mit Ammoniak gesattigter Alkohol von ctwa 90 Vol-Proc., 
dass der Gehalt an NII3 =  10 Proc. ist. Nur von U-St. reoipirt.

D u rs te llm iff. Man bringt in einen Glaskolben 1000 Th. doppcltou Salmiakgeist 
(event. die entsprechende Menge einer noch starkeren Sorte), legt zunachst eine lcero  
Waschflasehe vor und schliesst an diese eine Yorlage an, welehe 450 Th. Woingeist von 
0,820 spec. Gew. enthalt. Das Gasabzugsrohr muss bis an den Boden der Yorlage reiehen; 
anch ist es zweckmassig, die Fliissigkeit zu kiihlen. Man erwarmt nun den den Salmiak- 
geist enthaltonden Kolben y o rs ic h tig  und geht — urn die Yerdampfung von Wasser zu

vermeiden — nicht iiber 50°—60° C. hinaus. Man leitet solange ein, bis das Volum der 
Fliissigkeit etwa 620 ccm betragt. Dann stellt man das spec. Gewicht sowie den Ammoniak- 
gehalt durch Titriren mit Normal-Saure fest und stellt auf einen Animoniakgcbalt von 
10 Proc. entwedcr durch Verdunnen mit Alkohol von 0,820 oder durch fortgesetztes Ein- 
leiten von Ammoniak ein.

E ig e n sc h a fte i,. Der DzoniAsclie Salmiakgeist gleicht in seinen Eigenschaften der 
wasserigen Ammoniakliiissigkeit, nur ist er noch fliichtiger und wirkt starker reizend. Das 
spec. Gewicht ist nach U-St. =  0,810. G eh a ltsb es tim m u n g : 5 g sollen nach dem Ver- 
diinnen mit Wasser bei Benutzuug von Rosolsaure ais Indikator, 29,4 ccm Normal-Salzsiture 
zur Neutralisation erfordern. Auf Yerunreinigung ist wie bei der wasserigen Ammoniak- 
fiiissigkeit zu prtifen.

A u fb ew a U riin g . In Glasgefassen mit Glasstopfen, an einem kiihlen Orte. An- 
w en d u n g  ausserlich zu reizenden Einreibungeu.

llftiidb. d. pharm . Pm xis. I. 17

Fig. 16.



IV. Liąuor Ammonii yinosus. Spiritus Salis amiiioniaci yinosiis der iilteren 
Pharmakopoon war eine Mischung aus 1 Th. Liąuor Ammonii caustici (0,960) mit 2 Th. 
Spiritus (0,823). Er wird heute kaum noch yerordnet.

C hem io u n d  A n a ly s e .  A. N aeliw eis. Ammoniak in fre iem  Zustande erkennt 
man am stechenden Geruche und daran, dass es bei Annaherung eines mit Salzsaure be- 
feuchteten Glas.stabe.s Nehel bildet, ferner, dass es feuchtes rothes Laekmuspapier bliiut. 
Indessen komrnen alle drei Reaktionen auch anderen fluchtigen (organischen) Basen zu. 
Weiterhin: Feuchtes Mercuronitratpapier wird geschwitrzt, feuchtes Kupfersulfatpapier wird 
geblaut. N.ussLiiit’sckcs Reagens giebt sowohl mit freiem ais auch mit gebundenem Am
moniak einen braunrothen Niederschlag. Liegt das Ammoniak im gebundenen Zustande,

also ais Salz vor, so kann 
man es durch Erhitzen der 
wasserigen Losung mit star- 
keren Basen (Kali- oder Na- 
tronlauge, Kalkmilch, friscli 
gegliihter Magnesia) aus- 
treiben und alsdann ais 
freies Ammoniak (s. yorher) 
nachweisen. Ferner kann 
man in der wasserigen Lo- 
sung den Nachweis direkt 
mit NnssLEidschem Reagens 
fuhren.

B. B estim m ung. 
Liegt das Ammoniak im 
freien Zustande vor und sind 
andere Basen nicht zugegen 
(wie z. B. bei der Gehalts- 
bestimmung des Salmiak- 
geistes), so kann man direkt 
mit Normal-Salzsaure oder 
Normal-Sehwefelsaure titri- 
ren. 1 ccm Normal-Saure 
entspricht — 0,017 g NIL.. 
Ais Jndikator benutzt man 
Rosolsaure, Metbylorango, 
am zweckmassigsten Congo, 
nicht aber Phenolphthalein. 
— Liegt dagegen das Am
moniak in gebundenem Zu
stande vor, so bringt man

Fig. 47. D estiliationsapparat zur Bestim m ung des Ammoniaks. eine gewogene oder ge-
messene hfenge in einen

Destillirkolben, fiigt eine hinreichende Menge Wasser sowie einen Ueborschuss einor 
starkeren Base, z. B. frisch ausgegluhte Magnesia, hinzu, legt eine uberschiissige, gc- 
messene Menge Normal-Schwefelsaure vor und destillirt nunmehr ‘2/., bis 8/i der Flussig- 
koit ab. Ais Apparat kann man den hier skizzirten benutzen. Kuhlung durch die Luft 
geniigt. Wesentlich ist aber, dass die benutzten Glasrohron kein Alkali an Wasserdampi 
abgeben. Nach beendigter Destillation spritzt man das Destillationsrohr ab, wascht es mit 
etwas Wasser nach und titrirt den Ueberschuss der Schwefelsaure mit Normal-Natronlauge 
oder mit Kormal-Ammoniak zuruck. Nat.iirlich muss zum Einstellen und zum Titriren 
der gleiche Indikator yerwendet werden (s. vorher).

In beifolgender I'igur ist A  der Zersetzungskolben. An diesen schliosst sich der 
Destillationsaufsatz B  an, welcher mit dem zweimal gebogenen Glasrohr CD von 0,7 cm 
lichter Weite verbunden ist, wolches bei C a b s ic h tlic h  schrag nach aufwiirts gebogen 
ist. E  ist eine kugelformige Erweiterung des Abzugsrohres, um das Zuriicksteigen der 
Flussigkeit nach A  zu verhindern. Das Ende F  ist entweder schrag abgeschnitten oder 
wie angedeutot mit Buchtungeu versehen. Es braucht ubrigens eben nur in die vorgelogte 
Flussigkeit einzutaueben.



Man kann auch das entwickelte Ammoniak in voi-gelegter Salzsaure auffangen, die 
Losung mit Platinchlorid eindampfen und das sich ergebonde Ammoniumplatinchlorid oder 
das durch Gliihen desselben bintorbleibendo Platin wilgen. PtGlli(NHl)2 x  0,07657 =  NITS 
und Pt X  0,17436 =  NPI3. Yergl. unter Kalium und unter Platin.

JBalsamuin Ilillinger. Gegen Rheumatismus und Gicht. 25 g Sapo viridis, 40 g 
Aqua, 10 g Spiritus, 10 g Spiritus camphoratus, 20 g Liąuor Ammonii caustioi, 5 g Tinc- 
tura Gapsici.

Idiaton. Mittel gegen Schmerz carioser Zilline. Von Dr. B r e sl a u e r . Mastix, 
Oleum Terebinthinae, Spiritus Dzondii aa 2,0, Ohloroformii 15,0.

Ilestitutionsfhiid der Gebr. E n g e l s , Berlin und Wriezen a/O. Tinct. Cajssici 50,0, 
Spiritus camphoratus, Liąuor Ammonii caust. (0,96), Spiritus aothereus, Spiritus je 115,0, 
gemischt mit einer Losung von 85,0 Kochsalz in 500,0 Wasser.

Sehh’s Aminonialilliissigkeit gegen Blahsucht der Binder und Sehafe: Liąuor 
Ammonii caustici 35,0, Aqua 1400,0. Rindern auf einmal, Schafen den 1/i Theil.

Tympanit-Lssenz von S imons-Gr e v e n . Liąuor Ammonii caustici (0,96) 40,0, Liąuor 
Ammonii anisatus 15,0, Tinctura Aloes 15,0, Spiritus 50,0. Mit 1/2 Liter Wasser den l/4 
bis ‘/3 Theil einzugiessen.

Aqna cosm otica Luce.
E a u  c o s m c t i ą u e  d e  L u c e .

Bp. M ixturae oleosae balsamicae 
Liąuoris Ammonii caustici 
Spiritus odorati aa 100,0.

F iltr ir t ais Zusatz zum Wascli wasser. Auch gegen 
Insektenstiche.

A qua anodyna P ragonsis .
lip. Liąuoris A m m onii caustici spirituosi 150,0 

Tiucturae Croci 20,0
Olei Lavandulae 2,0
Spiritus Lavandulao 100,0.

Zum Einreiben bei chronisehem liheum atism us.

Aqua sed a tiv a  R a s p a il . (H e lv ., E rgiinzb.)
E a u  s e d a t i v e .  (Gall.). L o t i o n  a m m o n ia c a l e  
c a m p h r ć e .  R a s p a il ’s b e r u h i g e n d e s  W a s s e r ,  

E. B. lle lv . Gall.
Rp. N atrii chlorati 60,0 60,0 60,0

Aquae 1000,0 830,0 940,0
Spiritus cam phorati 10,0 10,0 10,0
Liquoris Am m onii

caustici (0,96) 60,0 100,0 120,0.
Yor dem  Gebraueho um zuschutte ln ; dam it be- 

feuchtete ICompressen bei Kopfschmerz, Rlieu- 
m atism us aufzulegen.

Balnm im  an im oniaca tum  cam phora lum
RASPAIL.

Rp. Liquoris Am m onii caustici 100,0 
Spiritus cam phorati (Germ.) 100,0 
Spiritus (0,83) 200,0
Salis culinaris 2000,0.

.Das m it der F liissigkcit gemischte Salz wird einem 
Yollbado zugesetzt. Bei Rheum atism us, Paralyse,

E m plastrum  P a j o t  L a f o r e t .

Rp. Liquoris Ammonii caustici (0,925) 5,0
Camphorae 10,0
Opii puri 7,5
Croci
Gummi Ammoniaci aa 5,0
Em plastri gummosi 10,0.

In  dicker Schicht auf Leinwand gestrichen zum 
Auflegcn auf Lcichdornen.

Essontia Yolatilis.
E s s e n c e  o f  s m c l l i n g - b o t t l e s  A n g lo r u m .

E n g l i s c h c r R i e c b f U i s c h c h e n - G e i s t .
Rp. Olei Lavandulac 10,0

Olei Bergam ottae 20,0
Olei Caryophyllorum 
Olei Cassiae Cinnamomi 
Tincturae Moschi aa 5,0
Olei Rosae gtt. 10
Spiritus JDzondii
Liquoris Ammonii caustici (0,925) aa 250,0. 

Oazeoluin. G a z e o l.
Rp. Liąuoris Ammonii caustici (0,925) .1000,0

A co toni
Benzini lithruHliracini aa 10,0
N apbthalini 1,0
Picis liąuidae lithanthracinae 100,0
Acidi carbolici 10,0.

Unter Umscliiitteln digeriren, mieli 8 Tagen ab- 
gicssen. In  flachcn Gofilssen im W ohnzimmer 
der an  ICeuchhusten Leidenden aufzustellen. P k 
M a il l a r d  und B u r in  DU B u is s o n .

L in im en tum  am nion ia tu in . L i n i m o n t u m  A m m o n ia e . L  i n i m e n t  v o 1 a t  i 1 e.
Austr. Helv. Germ. Gall. Brit. U-St.

Olei 01ivarum 4,0 3,0 3,0 — 3,0 —
Liq. Ammonii caust. (0,96) 1, 1,0 1,0 1,0(20 %)1 1,0 3,5
Olei Papaveris — — 1,0 — — —
Olei Amygdalarum — — — 9,0 — —
Olei Gossypii — — — — — 0,0
Spiiitus — — — — — 0,5.

L inim entum  an tirh eu m a ticu m  A m oricanum .
M u s t a n g  L i n i m e n t .

Rp. L iąuoris Am m onii caustici (10 Proc.) 
Spiritus (90 Proc.) aa 200,0
Petrolol 25,0,

Zum E inreibcn bei R heum atism us etc.

L iąu o r A m m onii an isa tu s .
Austr. Germ. JIclv.

Rp. Olei Anisi 1,0 8,0
Spiritus (90 Proc.) 24,0 77,0
Liq. Ammonii caustici (0,96) 5,0 20,0.

L iąu o r Ammonii n rom aticus (Hamb. Yorschr.).

L i ą u o r  o l e o s u s  S y l v i i . S a l  y o l a t i l e  
o le o s u m  S y l y i i . 

lip. Olei Citri
Olei Caryophyllorum 
Olei Majoranae 
Olei Macidis aa 1,0
Liq. Aiinnon. caust. 66,0 
Spiritus (90 Proc.) 130,0.

Fttnfzchn bis dreissig Tropfen in  schleimigem 
Getrttnk ais A ntispasticum  und Carminativum.



L iquor A m m onii fo cn icu ln tu s .
Rp. Olei Foenieuli 1,0

Spiritus (90 Proc.) 25,0
Liquoris Ammonii caustici 5,0.

Wio der L iquor Ammonii anisatus.

L u f t d e r LeiichtguN -K oinigungsm asson.
Die L uft der Riiume, in welchen d ic aufgebrauchte 

Reinigungsm asse aufbow ahrt w ird , soli gegen 
K cuchhusten  hcilsam sein. Adrian und  Des- 
CHamps lassen cin Gem isch folgonder Substanzen 
ais E rsatz  in  den Zim m crn ausbreiten  : Aetzkalk 
100,0; W asser 300,0; Sand 2000,0; Steinkohlcn- 
theer 150,0; Am m onium chlorid 100,0.

lU ix tu ra  L udgunensis.
P o t i o n  d e  L y o n .

Itp. E xtracti Belladonnac 0,3
Sirupi Pnpayeris 20,0
Aquae Au ran ti i  florum  15,0
Aquoe destillatae 150,0
Liquoris A m m onii caustici 1,0.

Boi K cuchhusten! V ierstlindlich */a bis 1/ł  Ess- 
lOffel.

E ssen tia  a ro m a tic a  am m oniaca lis
A l c o o l a t  a r o m a t i  q u e  a m m o n i a c a l .  (Gall.) 

E s p r i t  v o l a t i l  a m m o n i a c a l  h u i l c u x  
de Sylyius.

Rp. 1. Corticis A urantii reccntis
2. Corticis Ci tri reccntis aa  100,0
3. Yanillao 30,0
4. Cort. Ciunamomi Ceylanici 15,0
5. Caryophyllorum  10,0
0. Am m onii chlorati ,  500,0
7. Kalii carbonici 500,0
8. Aquae C innam om i 500,0
9. Spiritus (0,8G3) 500,0

M an m acerirt 1—6 m it 8 und 9 3—1- Tagc lang, 
b ring t danu 7 hinzu und destillirt 500 g ab. 
Das D estillat fiirbt sich sehr bald etwas dunkel 
und is t  vor L ich t gescliiitzt aufzubewahrcn.

L iq u o r p o c to ra lis . (Form. Berol.)
Rp. L iquoris Am m onii au isati 5,0 

Sirupi A lthaeae 30,0
Aquae destillatao 200,0.

S p ir itu s  A m m onii su cc in a tu s .
A q u a L u c i a c .  E a u  d e  L u c e .  B io n e n w a s s e r .  
Rp. L iquoris Am m onii caustici 

S piritus (90 Proc.)
M ixturac oleosae balsamicac aft 10,0 
Olei Succini rectificati guttam  unam.

Zu W aschungen bez. Umschlttgen bci Insektenstich.

S p ir itu s  an tic o p lia la lg icu s .
M i g r a i n e g e i s t .  K o p f k r a m p f s p i r i t u s .
Rp. S p iritus Serpylli 

Spiritus Melissae 
Spiritus cnm phorati aa  20,0
Liquoris A m m onii caustici (0,96)
Aetheris acetici aa 10,0.

Zum Auflegen von Compressen und zum  Riechen.

S p ir itu s  caorulous. (Ergiinzb.)
Rp. Liquoris A m m onii caustici (0,96) 50,0 

Spiritus L arandulae  
Spiritus liosm arin i aa  70,0
A eruginis pulverati 1,0.

D igeriren, dann filtriren. Zum E inreiben  bei 
Quetschungen.

S irupus am m o n iaca lis .

Rp. L iquoris Ammonii caustici 2,0 
Sirupi sim plicis 100,0.

Ungiientuiii am m oniacalo .

P o m m a d c  a m m o n i a c a l o  o u d e  G o n d r k t . 

Rp. Sebi ovilis
A dipis śniłIi aa 10,0
Liquoris Am m onii caustici (20 Proc.) 20,0. 

M an seb u tte t die geschmolzene Fcttm ischung in 
ein Glas. W enn sic zu e rstarren  beginnt fligt 
m an die A m m oniakfliissigkeit h inzu und schuttelt 
um, indem  m an  das Glas bisweilen in  kaltes 
W asser taucht.

lln g u o n tu m  d ed erm atican s  T rousskau.

Rp. Adipis suilli 10,0
Sebi taurin i 1,0
Liquoris Am m onii caustici (20 Proc.) 10,0.

Bereitung wic yorlier.

Y esica to rium  ain inon iaca le  D k s c h a m p s .

Rp. A dipis benzoinati 15,0
Olei A m ygdalarum  5>0
Liquoris A m m onii caustici (20 Proc.) 15,0.

Z ur Salbe zu m ischen.

Vot. Fom entum  stim u lau s  Bhaoy-Clarck,

Rp. Olei 01ivarum  cominunis 100,0
Campliorae
Olei Terebin th inae aa 2,0
Liquoris Ammonii caustici (0,96) 25,0.

M it 2 L ite r W asser durchschuttclt, zu Umschlilgen 
auf Dnickstcllen, Kontusioncn.

Y ot. L iq u o r re s ta u ra n s  H kktwig .

H k r t w ig ’8 R e s t i t u t i o n s  - F lu id .

Rp. Liquoris Am m onii caustici (0,96)
A m m onii chlorati aa  50,0
Cnlcariac ustać plv.
Spiritus cam phorati aa  25,0
Aquae 600,0.

Zum Befeuchten und W aschen bei Verstauchung, 
Sehnenausdehnung, Lahm sein.

Y et. L in im oiitum  yo la tilo .

I. Rp. Olei Rapne 300,0
Łiquor: Ammonii caustici (0,96) 100,0.

Yet. L iq u o r re so rbens  s. c o n t r a  t y m p a n i t u m ,  
T r o m  m c l s u c l i t - E s s e n z .

Rp. L iquoris Ammonii caustici (0,96) 100,0
Tincturao Colchici 10,0
Liquoris A m m onii an isati 20,0.

E in  Esslbffel der Essenz m it J/2 L iter W asser ver- 
d iinn t fiir R indcr; Schafen die hal be Dosis.

II . Rp. Liquoris Ammonii caustici 100,0
Spiritus aetherei 20,0
Liquorls Am m onii an isati 10,0. 

Gebrauch wie yorlier.

I I I .  Rp. L iquoris Ammonii anisati 12,0
T incturae Capsici 7,5
Tincturae Zingiberis 30,0
Aquao q. s. ad 2 Liter.

R indern auf einm al zu geben.



Ammonium aceticum.

I. Ammonium acoticum crystallisatum. Anunoiiiumiicetat. Essigsimres 
Ammonium. CH.OO.iNH,. Mol. Gew. ==77. Dieses Salz kann nielit clureli Abdampfen 
der wasserig-en Losung erhalten werden, da es sieli mit don Wasserdampfen yerliuektigt 
bez. in sauro Salze spaltet. Man stellt es dar durch Siittigen mogliekst wasserfroier 
Essigsaure mit getrocknetem Ammoniakgase. Farblose, ans Nadeln bestebende Krystall- 
masse. Schmilzt bei 89° C. und gebt beim raschen Erkitzen auf tiber 160° C. in Acetamid 
tiber. Sehr leieht, loslich in Wasser, auch in Alkohol. Wegen der hygroskopischen Eigen- 
scliaften in Glasern mit parafiinirten Korken aufzubewabren.

II. Liquor Ammonii acetici (Gcrm.). Ammonium aceticum solutum (Austr. 
Hclv.). Liquor Ammonii Acetatis (Brit. U-St.). Acćtate d’Anunoniaque liquide (Gall.). 
Liquor Mindereri. Spiritus Mindereri. Ammoniumacctatlbsung. Mindcrer’s Gcist.

D a rs te llu n g . 1) 100 Th. Ammoniakflttssigkeit werden mit 115 Th. (oder soviel) 
yerdiinnter Essigsiiure (80 Proc.) versetzt, dass die Fliissigkeit gegen Laclcmus neutral bez. sehr 
sehwach sauer ist, worauf man auf das geforderte spec. Gewiokt einstellt. 2) Man kann 
die Essigsaure auch mit Ammoniumkarbonat neutralisiren, und dies empfiehlt sich, wenn 
man ein zerfallenes Salz besitzt, welches sonst keinc Vervvendung iinden kann. Fur 100 Th. 
yerdttnnte Essigsaure (30 Proc.) bedarf man etwa 30 Th. Ammoniumkarbonat.

E ig en so h a ften . Farblose, neutrale oder sehr sclrwaek saure Fliissigkeit, von sal- 
zigem Geschmack, im Wasserbade yollig fliichtig. Beim Erwarmen mit Kalilauge Ammoniak, 
mit Schwefelsiiure Essigsiiure entwickelnd. Das Gehalt der Liisung an kryst. Ammonium- 
acetat wird von den einzelnen Pharmakopoen wie folgt angegeben:

Austr. Brit. Gall. Gerin. lIolv. U-St.
Spec. Gcwicht 1,03 1,022 1,030 1,032—1,031 1,32 —
G ehalt an  C ,H 3Ot N H A 15 °/0 — 18,5 °/0 15°/0 15 °/0 7°/0.

Yolumgewiclit der Am mo ni urn acetatlosun gen bei 10° C.

Spec. Ge w. V . n , o . J. \ n l Spec. Gew. V : ; i i A N -h , Spec. Gew. °/o t’jHjOaNH4 Spec. Gew.

46 1,0860 34 1,0681 22 1,046 10 1,022
44 1,0830 32 1,0651 20 1,042 , 8 1,018
42 1,0800 30 1,062 18 1,038 6 1,014
40 1,0770 28 1,058 16 1,034, - ' 4 1,010
38 1,0740 26 1,054 14 1,030 3 1,008
36 1,0710 24 1,050 12 1,026

P r ii fu n g .  1) Man stellt die Reaktion fest durch Priifung mit rotkem und blauem 
Laekmuspapier; die Fliissigkeit rnuss neutral sein oder nur ganz schwach sauer reagiren. 
Lasst man die Probe auf blauem Laekmuspapier eintrocknen, so erfolgt auch boi einem 
neutralen Liąuor schwache Rotkfarbung, weil Ammoniak sich yerfltlohtigt unter Hinter- 
lassung eines sauren Salzes. 2) Empyreumatisohe Bestandtheile werden durch Geruch und 
Geschmack erkannt. Sie sind die Ursache dafiir, dass das Praparat sich nach einiger Zeit 
gelb fiirbt. 3) Auf Metalle wird durch Schwefelwasserstoffwasser uud durch Schwcfelammonium 
gepriift. 4) Auf Chlor durch Silbernitrat in der mit Salpetersfture angesiiuerten Flttssigkeit.

A n w e n d u n g .  A eu sse rlich  zu Umschliigen unyerdiinnt bei Quetschungen, Driisen- 
geschwtilsten, Mumps; in Verdiinnung mit Wasser (1:10) bei ekroniseken Augenentzundungen, 
ais Gnrgelwasser bei Anginon. In u e r lic k  regt es die Schweisssekretion an, daher in Gahen 
von 5—10 g mehrmals taglich, in Misturen bei iieberhaften Katarrhen, Neuralgien, Rheu- 
matismus. Ais Schwitzmittel 20—30 g in getheilter Dosis, aher rasch hintereinander mit 
heissem Fliedertiiec im warmen Bett zu trinkeu. Es wird im Organismus zu Ammonium- 
karhonat yerbrannt. K ry s ta ll i  s i r t  es A ium onium acetat. Eine koncentrirte Losung- 
eines sauren Saizes ist zur Konserviruug you Fleisch, Gcmiise und Fruehten yorgeschlagen 
worden, aber nicht zu empfelilen.



Komontinn ainnioniacntinn Nedmann.
Itp . Infusi F lorum  Arnicae 20,0: 250,0 

Aceti (6 Proc.) 280,0
Aininonii carbonici 10,0.

Aeusscrlich, bci Ocdcm des Scrotum .

M ixtura unticcphulalgica Wright.
Itp. Liquoris Am m onii acetici 

Tincturae A urantii corticis 
Sirupi A urantii corticis aii 20,0 
Aquae destillatae 500,0.

StUndlick 1—2 EsslOffel gcgen Kopfschm erz nach 
Alkoholgenuss.

[9Iixturft diapliorotłca Burka.
Itp. Liquoris A m m onii acetici 50,0 

Camphorae 0,5
Spiritus q. s. ad solutioncm 
Sirupi Saccliari 200,0.

Stiindlich ciucn Essloffel.

M ixtura contra ebrietatem  Gallom.
Liquoris Ammonii acetici 15,0
Salis culinaris 5,0
Infusi Coffeac concentrati 75,0
Sirupi Saccliari 30,0.

Stundcn don J/3 Theil.

P o tio  d iap lio ro tłca . Bouchakiiat. 
Itp. L iquoris Am m onii acetici 15,0 

Aquao Cinnamomi 
Aquao Mcntliao pipcritac 
S irupi Saccliari aa 50,0.

Stiindlich einen EsslOffol voIl.

Ammonium benzoicum.

Anunonium benzoicum (Erganzb. Hclv.). Ammonii Benzoas (Brit. U-St.). Ben
zoil te d’Ammoniaquo (Gall.). Ammoniumbenzont. Bcnzocsaures Aininon. C,
Mol. (lew. =  130.

I. Ammonium benzoicum ist. ais krystallisirtcs Salz von Ergiinzb., Brit. Gall. 
Helv. urni U-St. aufgenommen.,

D a rs te llm ig . Man iibergiesst in einem Becherglase 100 g Benzoesaure (e Toluolo) 
mit 80 g Ammoniakflussigkeit von 20 Proc. (0,925 spec. Gew.) und erwiirmt unter Uni- 
schwenken, bis vol!stiindige Auflosung erfolgt. Beim Erkalten scboidet sicb das Salz in 
Blattchen aus, welcbe auf Piltrirpapier an der Luft getrocknet und in gut zu verschliessenden 
Gefassen aufbewalirt werden.

E iy e n sc h a fte n .  In 5 Tb. Wasser oder in 28 Tb. Weingeist losliche, bygro- 
skopische, farblose tafelformige Krystalle oder ein kry stalli nisches Pulver, olme Geruch, von 
saizig bitterlicbem, bintennach etwas scbarfem Geschmack. Schm.-P. 190° 0. An der Luft 
verlieren sie allmablich Ammoniak unter Hinterlassung eines sauer rcagirenden Salzes. Die 
wiisserige LSsimg giebt, mit Salzsiiure angesauert, Ausscbeidung yon Benzoesaure, mit Blei- 
acetat weissen krystallinischen, mit Eerricblorid rebbraunen, mit Silbernitrat weissen, beim 
Erwarmen loslichen Niederscblag.

1 *rttfung. 1) Auf dem Platinblecb ohne Rfickstand fiiicbtig. 2) Die wiisserige 
LSsung 1: 10 werde weder durcb Ammoniumsulfid (Metalle) nocb dureb Baryumehlorid 
(Scbwefelsiiure) gcfiillt.

II. Liąuor Ammonii benzoici. Ainiiioniumbenzoat-Losuiig 20 Proc. Dicse 
Losung wird ais Receptur-Erleiebterung yorratbig gebalten, falls Ammoniumbenzoat in 
Mixturen oftcr yerordnct wird.

D a rs te llu n y .  Man verdiinnt 49 Th. Ammoniakflussigkeit von 10 Proc. (0,960) mit 
100 Th. destillirtcm Wasser und l6st darin 35 Th. Benzoesaure (e Toluolo) auf. Die 
Losung wird mit Lackmuspapier gepriift und entwedor mit Ammoniak oder mit .Benzoesaure 
so eingestellt, dass sie gauz schwach sauer reagirt. Alsdann ergiinzt man sio mit destil- 
lirtem Wasser auf das Gowicht von 200 g. — Im Zweifelsfallo ist die Losung so weit mit 
Wasser zu verdunnen, dass das Gesammtgewicht das 5,7facbe der yerbrauchten BenzoS- 
saure botriigt.

A n w en d tcn g . In Gaben yon 0,5—1,0 g mchrmals tiiglich ais Expectorans bei 
Katarrhen alterer Leute, bei Asthma, ais Antispasmodicum, Diaplioreticum.



Ammonium bromatum.
f  Ammonium bromatum (Austr. Germ. Helv.). Ammonii Bromidum (Brit. 

U-St.). Broniliydrate d’Ainmoniaqne (Gall.). Ammonium hydrobroinicum. Ammonium- 
bromid. Bromammonium NH4Br. Mol. Ge w. =  OS.

D a rs te llu n y . In den Kolben a, weleher mit einer etwas Wasser enthaltenden 
Waschflasche verbunden ist, bringt nian 520—530 Th. Ammoniak 'von 20 Proc. (0,925) 
und stellt ihn, urn die Reaktion zu massigen in kaltes Wasser. In den Hahntrichter b 
bringt man 350 Th. Brom und lasst dieses tro p fen w eise  in das Ammoniak einfliessen. 
Jeder einfallende Tropfen erzeugt ein zischendes Gerausch, der gebildete Stickstoff ent- 
weicht durch die Waschflasche, in weleher auch die mitgorissenen Aminoniumbromid- 
Dampfc zuriickgehalten werden. — Ist sammtliches Brom eingetragen und der Kolben- 
inhalt erkaltet, so giesst man den Inhalt der 
Waschflasche d durch den Hahntrichter in den 
Kolben a, fiigt, wenn erforderlich, noch soviel 
Ammoniakfliissigkeit hinzu, dass der farblose 
Kolbeninlialt d e u tlic h  damach riccht, und 
stellt 2—3 Tage zur Seite. Sollten sich wah- 
rend dieser Zeit Krystalle ausscheiden, so sind 
diese durch Zusatz yon Wasser in Losung zu 
bringen. — Wenn nach 3 Tagen eine Probe 
der Losung beim Ansiiuern mit yerdiinnter 
Schwefelsaure sich nicht mehr gelb fiirbt, so 
wird die Losung filtrirt und im Wasserbade 
zur Troekne yerdampft.

4 NHg +  Br3 =  N -f- 3 NH, Br.
E ig en sch a ften . Prismatische Krystalle 

oder farbloscs Krystallpulyer, ohne Geruch, yon 
salzigem Geschmack. Loslich in 1,5 Th. kaltern 
oder 0,7 Th. siedendem Wasser, auch in 150 Th. 
kaltern oder 15 Th. siedendem Wcingeist. Die 
wasserige LSsung rothet blaues Lackmuspapier.
Beim Erhitzen yollig fluchtig. Das re in e  Salz ist lichtbestandig. Die wasserige Losung 
giebt beim Erwarmen mit Natronlauge freies Ammoniak; yersetzt man sie mit w enig  
Chlorwasser und einigen ccm Chloroform, so wird letzteres vOin ausgeschiedenen Brom 
gelbbraun gcfarbt.

P r u fa n g .  1) Das Salz farbę sich beim Befeuehten mit yerdiinnter Schwefelsaure 
nicht sogleich gelb (Ammoniumbromat NH,, BrO;i). 2) 5 ccm der wasserigen LSsung (1: 10) 
mit einem  Tropfen Fcrricliloridlosung und etwas Chloroform geschuttelt, sollen diesem 
keine yiolette Farbung ertheilen (Ammoniumjodid), 3) Auf Metallo ist mit Sehwcfelwasser- 
stoff bezw. Schwefelammonium, speciell auf Eisen mit Kaliumferrocyanid in der mit Sal- 
petersaure oxydirten LSsung zu priifen. 4) Priifung auf Ammoniumchlorid. Sammtliche 
Pharmakopoen mit Ausnahme der Gallica lassen einen Gehalt an Chlorammonium durch 
Titration mit Silbernitrat fcststellen. 0,3 g des s c h a rfg e tro c k n e te n  Salzes werden in 
30 ccm Wasser gelost, mit 3—4 Tropfen neutraler Kaliumekromatlosung yersetzt und nun 
mit ’/i0 Silbernitratlosung bis etwa zum Eintritt bleibender Bothuug titrirt. Fur 0,3 g 
sollen hierzu erforderlich sein: Nach Austr. 30—31,5 ccm, Germ. und U-St. kochstens
30,9 ccm, Helv. 30,6 ccm, Brit. 30,5—30,9 ccm l/10 Silbernitratlosung; dem entspreokend 
lassen einen Gehalt an Ammoniumchlorid zu: IIelv. =  Spur; Brit., Germ. u. U-St. — 1,3 Proc., 
Austr. =  2,5 Proc., wobei aber zu bemerken ist, dass Helv. nicht ausdriicklich die Unter- 
suchung des scharf getrockneten Salzes yorschreibt.

A u fb e w a h r u n g .  In gut geschlossencn Gefiissen. Reine Praparate bedtirfen des 
Łiektschutzes nicht. Gelbwerdende sind gewolmlich durch Eisen yerunreinigt. Gelbge-



wordenes Ammoniumbromid lost mail in Wasser, fugt etwas Ammoniak hinzu, lasst einige 
Tage steken und bringt alsdanu dic filtrirte Losung zur Trockne.

A n w e n d u n g .  Die tkerapeutiscke Wirkung ist gloicb der des Kaliunibromids, 
doch wird es von violen Personen besser yertragen ais dieses. la  Gabon von 0,3—0,8 g 
(fiii' Kinder 0,1—0,3) mehrmals taglich bis zu 10 g pro die gegen nervbsc Storungen, Epi- 
lepsie, Delirium tremens, bei Keuchbusten. Bestandtheil des ERLHNMnynH’scben Brorn- 
wassors. Es empficlilt sieb uberkaupt, das Salz in kohlcnsaurem Wasser zu nehmen.

Speciftsclics Gewiclit und Procentgehalt der Anmi on i u inbroni i dldsun gen bei 15° 0.

Proc. NU.Br Spec. Gew. Proc. NU4Br Spec. Gcw. Proc. Nil,Kr Spec. Gow.

5 1 ,0326 15 1 ,0960 30 1,1921
10 1

1,0652 20 1 ,1285 41 ,9 1,2920

Ammonium bromatum ex tempore. Kleinere Mengen Ammoniumbromid kann man 
auch durch Meutralisirou der offlcinellen 25 proc. Bromwasscrstoffsaure mit 10 proc. Am- 
moniakfłussigkeit darstellen. Neutralisirt man 324 Tb. Brom wasser.-. toffsaure (25 Proc.) mit 
170 Th. Ammoniakflussigkeit CIO Proc.), so erlialt man 494 Th. einer fast genau 20 Proc. 
Ammoniumbromid entbaltenden Losung. Verdampft man diese, naclidem man nocli etwas 
Ammoniak zugefiigt liat, so erkiilt man 98 Tb. festes Ammoniumbromid.

Ammonium carbonicum.

I. Ammonium carbonicum (Austr. Germ. Helv.). Ammonii Cnrbonas (Brit. 
U-St.). Carbonate (sesąni-) d’Aininoniaque (Gall.). Aninioninm sesąuicarbonicnm. Sal 
yolatile Anunoniaci. Sal yolatile siccum. Aniinoiiiuinkarbnnat. Anmionium sesąui- 
earbonat. Reines llirschliornsalz. Englisclies (lliiclitiges) Salz. Fliiclitiges Lan- 
ge ii sal z. Koblensanres Anmion. Durcbscbnittlicb von der Zusammensetzung CO.KII.̂ NII, 
+  HCO.KH,. Mol. (Jew. =  157.

H a n d e ls so r łe n . Das Ammoniumkarbonat kommt m Handel in zwei verscbiedenen 
Formen vor. 1) Ais etwa 2 cm dicke, scbwach kugelig gebogene Platten von faseriger 
Struktur, auf dem Bruche dnrcbscheinend. Die Pasem stelien senkreebt zu der halb- 
kugeligen Aussenseite. Die StUcke lassen sich besonders leiebt in der Eicbtung dieser 
Strahlen zerkleinern bez. spalten. 2) Ais grosse, unregolmassig gestaltete Massen obne 
faserige Struktur, niebt nacb einer bestimmten Richtung am besten spaltbar, beim Daranf- 
scblagen in unregelmassige Stticko yon kbrnig-krystall inisebem Brucb zerspringend. Beide 
Sorten, von denen die zu zweit, angcfiihrte zur Zeit die yerbreitetere ist, diirften niebt die 
gleiche Zusammensetzung baben.

D a r  s te li u n y . Dieselbc crfolgt fabrikmassig, indem man ein Gemisch von 4 Tb. 
Ammoniumcblorid mit 4 Tb. Caleiumkarbonat, und 1 Tb. Holzkohlepulyer in eisernen Re- 
torten bis auf Rotbglutb erhitzt. Die entweiebenden Ga.se, Ammoniak und Kohlensaure, 
werden in Kammern geleitet, in denen sie sieb zu Ammoniumkarbonat ycrdiehten.

E ig e n sc h a fte n . Das iiussere Aussebeu ist sebon unter „Handelssorten" beschriebon; 
es mag hinzugefugt werden, dass das Salz stechend nacb Ammoniak rieebt. Seiner clie- 
miseben Zusammensetzung nacb ist das friseh sublimirte Ammoniumkarbonat ein Gemenge 
von 1 Mol. saurem Ammoniumkarbonat H.COaNH4 mit 1 Mol. Ammoniumkarbaminat 
CO^NH^NHj. Diese Formel nimmt aucb die U-St. an. Dagegen besebreibt es Gall. ais 
eine Mischung bez. Verbindung von 1 Mol. neutralem Ammoniumkarbonat mit 2 Mol. 
saurem Ammoniumkarbonat, also ais C03(NHj)2 -(- 2[HCOaNH,], was nacb den beutigen An- 
siohten nicht ganz zutreifend ist.

Es lost sieb in 3—4 Tb. kaltem Wasser langsam, aber yollstandig, dureb beisses 
Wasser wird es zersetzt; beim Erbitzen ist es yollstandig flticktig obne zu sclimelzen.

Yon Wicbtigkeit ist das Yerhalten des Salześ an der Luft: Wird es an der Luft 
sieb selbst iiberlassen, so yerfliicbtigt sieb in erster Linie [schon bei gewohnlicher Tem-



peratur, reiclilich in massiger Wannę] das Ammoniumkarbaminat. Findef. diese Verfliiek- 
tigung im geschlossenen Gefiissc statt, so setzt sieli das Ammoniumkarbaminat in den oberen 
Tlieilen des Gefasses wieder ais Sublimat ab. Infolge dieser Verfliiektigung des Ammoniumkarb- 
aminates zcrfiillt das Salz zu einem weisseu Pulver, welcbes aus dem erst iiber 60°C. iiiicli- 
tigen bez. in Kokleusaure, Wasser und Ammoniak zerfallenden saurem Ammoniumkarbonat 
HCO3N.II, bestelit. Dieses letztere ist aueh in Wasser schwerer lbslicb. Es liist sieb erst 
in 15 Tli. Wasser. Dieses saure Ammoniumkarbonat bleibt immer in den Gefiissen zuriick, 
wenn das Hirschliornsalz (wie wir es kier nennen wolien) niekt gentigend diekt verseklosseu 
aufbewakrt wird.

Tkerapeutisck sind zwar diese versckiedenen Salze des Ammoniaks und der Koklen- 
saure wolil ziomliek gleickwerthig, ais Lockerungsmittel fiir Backzwecke aker sollfe nur 
das n io lit z e r fa lle n e  Hirsckhornsalz abgegeben werdeu, weil es leickter und in zwei 
Pkasen fltiehtig ist. Die zerfallenen Bestande kann man zur Herstellung von Ammoniak- 
salzen (Ammonium aceticum, A. nitricium, A. pkospliorioum, A. sulfuricum etc.) verwertken.

P r l i fu n y .  1) Es bilde straklig-krystalliniscke, farb lose  Massen, die beim Er- 
warmen vollig ttiicktig sind. 2) Die wasserige, mit Essigsaure iibersattigte Losnng werde 
weder durck Sckwefelwasserstoff (Blei, Zink), noek durck Barynmnitrat- (Ammoniumsulfat), 
oder AmmoniumoxalatIosung (Kalle, Baryt) rerandert. .‘5) Wird die wasserige Liisung 
(1 =  20) mit Silbernitratlbsung im Uebersckuss und kieranf mit Salpetersiiure versetzt, so 
darf sie sieli weder briiunen (Ammoniumtkiosulfat), nock innerkalb 2 Minuten mekr ais opa- 
lisirend getriibt werden (Cklor). 4) Wird 1 g des Salzes mit Salpetersaure stark iiber- 
sattigt und die Liisung im Wasserbade eingetroeknet, so muss ein farbloser, beim Erkitzen 
vollstandig iltlcktig-er Salzruckstand kinterbleiben (empyreumatiseke, d. h. dem Tkeer ent- 
stammende Stoffe).

A u fb e w a h ru n g .  Man kestelle beim Drogisten ausdriicklicli kartes, niekt verwitt.ertes 
Ammoniumkarbonat und bewahre dieses in Gefiissen aus Glas oder Krausen aus Steinzeug auf.

Diese Gefasse sind mit Korkstopfen zu versehliessen, welcho mehrmals in heisses 
festes Paraffin getauclit worden sind. Bei grosseren Vorrat.iien yersckliesst man die Gefass- 
offnungen nach dem Aufsetzen des Korken auch noch mit einer Paraffinschicht. Die so 
yorbereitoten Gefksse sind ari einem trockenen, kiiklen Orto aufzubewahren.

Das Z e rk le in e rn  der Stucke erfolgt in der Weise, wie man Zucker klein scklagt, 
d. h. mittels eines Hammers und eines stumpfen Messers. Das Salz wird meist unter dem 
Namen „H irsch lio rnsa lz"  im Handverkaufe verlangt und zum Backen des Gebacks ver- 
wendet. Hierzu oignet sieli nur das niekt verwitterte und zwar ;]Ki besteu die straklig- 
krystalliniscke Sorte.

A n w e n d u n g .  Yerkaltnissmassig selten tkerapeutisck angewendet. In n e rlick  in 
Gabon von 0,2—0,3 g in Liisung, seltcner in Pulverform, ais Stimulans bei Collaps imYer- 
lauf versckiedener Kranldieiten wie Typkus, Sckarlack, astheniseken Pneumonien, Alkokol- 
rausch, auek ais Antidot bei Sclilangenbissen, aber kier unzweckmassig. Ferner ais Dia- 
pkoreticum und Expectorans. A eusserlick  namentliek ais Rieckinittel in vorsekiedenen 
Formen. T echn isok  namentliek zu Backzwecken. In der A nalyse zur Ueberfiikrung 
saurer Alkalisulfate in neutrale Sulfate; aucli kier ist die ohne Verspritzen verdampfende 
strahlige Sorte der anderen vorzuzieken. Das P u ly e rn  des Salzes soli nie in Miirsern 
aus Kupfer oder Messing erfolgen.

Liquor Anunonii carbonici. (Erganzb.) A m m onium k arb o n a tflu ssig k e it, 
th e rap eu tisek o . 1 Tli. Ammoniumkarbonat wird ohne Anwendung von Wilrme 
in 5 Th. destillirtom Wasser geliist und filtrirt. Klaro, farblose Flussigkeit, spec. Gew. 
1,070—1,074. Keceptur-Erleichterung. Mclit zu yerweckseln mit der ais Reagens benutzten 
Ammoniumkarbonatlosung. S. w. unten, S. 2(36.

Aquft fttirophorft nm inoniaoata.
A q u a A m  m o n i i  b i c a r  b o n  ł c i. A m m o n i  u ra - 

b i c a  r  b o n a  t - B r  a  u s c w a  s s c r.

Ilp. Anunonii carbonici 0,5
Aquae Acido carbonico supergravalae 500,0.

In  Flascbon von 250 ccm abzufiillen.

Liijiior Aininonii carbon ici sa licy la tu s .
IJp. Liquoris Anunonii caustici f0,06) 20,0

Liquoris Anunonii carbonici 15,0
Acidi salicylici 2,5
Spiritus 25,0
Aquae dcstillatae 100,0.

Gcgen .Sclilangenbiss. Aeusserlich zum W aschen, 
iunerlieb allc 15 Minuten 30 Tropfen m it Wasser. 
Unwirksam.



f.o tio  c o n tra  a lopcciam .
Rp. Am inonii carbonici 2,5

Aquae A urantii florum  15,0
Glycerini 80,0
Tincturae C antharidum  o,5
M ixturae oleosnc balsamicac 50,0 
Spiritus d ilu ti (0,895) 100,0.

Die kahlen  Stel len tiiglich einm al darni t  zu be- 
streichen.

M ix tu ra  d iap lioretica  Am oricana.
Kp. Animonii carbonici 2,5

Tincturae Opii cam phoratac 5,0 
Vini Ipecacuanhac 7,5
Aquae destillatae 150,0.

4—5stum llich einen Esslbffel in W assor, welches 
m it 1 Theelttffel C itronensaft versetz t ist. Bei 
E in tr itt  des Scharlaebs.

O lfa c to ria  A nglorum .
R i c c l i f l i i s c h c h e n  d e r  E n g lU n d e r .
A. P reston '8 s a l t .  S e l  d e  P reston .

M an fiillt Glllser von 25—30 ccm Fassungsraum  
m it erbsengrossen Stlicken des n ich t zerfallenen 
A m m onium karbonatsj und befeuchtet sie in it
folgcnder M ischung :

Rp. S piritus (90 Proc.) 250,0
Olei Layandulae
Olei Bergam ottae aa 10,0
Olei Caryopkyllorum-
Olei Cinnamomi aa  5,0
Olei A urantii florum  1,0
T incturae Mosehi 5,0
Liq. Am m onii eaustici duplicis (0,925) 250,0. 

Das v o r n o h m s t e  S a l  z dieser A rt wird erhalten 
w enn m an das A m m onium carbonat m it einer 
M ischung aus OrangenblUthenOl 1 Th., Spiritus 
10 Th. und  20proc. Am m oniakfltissigkeit 10 Th. 
befeuchtet.

B. Smelling s a l t .  S e l  v o l a t i l  A n g la i s .  
W ird sel toner gebraucht und is t durch das vorige 

fast verdriingt. E s s te llt eine oberflilchliche 
M ischung gleicher Volumo von Amm onium - 
karbonat und gebranntern M arm ordar, befeuchtet 
m it der obeustehenden M ischung tttherischcr 
Ocle.

O l f a c t o r i u m  a n g l i c u m .  S m e l l i n g  s a l t  
(Ham burg. Vorschrift).

Kalii carbonici, A m m onii clilorati asi 49,5 
Liquoris A m m onii arom atici (S. 259) 1,0.

F u ly e r e s  a n t ic l io lo r ic i  A l b e r s .

Rp. Am m onii carbonici 0,5 
Camphorae 0,1
Sacchari 1,0.

Doses tales X . Ila lbstund lich  ein Pulver boi 
Cholera.

S irupus  d o p u ra th iis  P k y r il h k .

Rp. Am m onii carbonici 1,0 
S irupi Sennae 250,0.

Sechsstiindlich ein halbcs W einglas; bei Syphilis.

S irupus d iap lio rc ticu s  Cazenaye.

R p. Am m onii carbonici 5,0
Sirupi Sarsnpnrillae compositi 150,0. 

Morgens, Mittags und Abends je einen Essldffei 
bei Syphilis, H nutleidcn, wie Psoriasis. Gobrauch 
einzustellen, sobald Appetitmangel e in tritt.

U ngueiituin an in ion iacale  R ocnoux.

Rp. Am m onii carbonici subt. plv. 10,0 
U nguenti cerei 30,0.

Bei Croup jedesmal 4,0 g einzureiben.

II. Ammonium bicarbonicum. Ossa Helmonti. Aiimioniiimbiknrbonat. 
Doppeltkohlensaures A i i i  mon. HCO,AH,. Mol. Gew. =  79.

D a rs te liu n g .  Entwoder man legt zerfallenes Aminoiiiumkarbonat, in einer Papier- 
kapsel ausgebreitet, in eine Warnie von 30—40°C., bis der Geruch nacli Ammoniak vollig 
verscliwunden ist, oder man yersetzt eine konc. wasserige LSsung von Ammoniumkarbonat 
mit, dem doppelten Volumen Weingeist, sammelt den Niedcrscblag und trocknet ihn zwisehen 
Filtrirpapier bei 20—30° 0.

E ig e n sc h a fte n . Weisses, mebliges Pulver oder rhombische Kryś talie, in 15 Tli. 
Wasser loslich, nicht nach Ammoniak riechend, von [ktthlend-salzigem Geschmack. Zer- 
fiillt bei 60° C. in Kohlensaurc, Ammoniak und Wasser. Unldslieh in starkem Alkohol.

A n w e n d u n y .  An Stelle des gewohnlichen Ammoniumkarbonates in Puiver- 
mischungen, Pastillen etc.

III. Ammonium carbonicum neutrale. Neutrales Ammoniumkarbonat. 
COa(NHj)2 - f 11,0. Mol. Ge>v. =  114.

D a rs te liu n g .  Man benetzt das gewohnliche Ammoniumkarbonat mit starkster 
Ammoniakfliissigkeit (0,89-5 =  30 Proc.) und lasst 2—SStunden bei 12° 0. steben. Das zu- 
ruckbleibende Pulver wird rascb zwisehen Filtrirpapier getrocknet. Zerfiillt an der Luft 
in Wasser, Ammoniak und Ammoniumbikarbonat. Dieses Salz ist. das zum Fiillen der 
Eiecbflaschchon zu verwendende.

Aiiimoniuiiikarboniitlbsiiiig, anulytlsche. Nicht zu yerwecbseln mit dem thora- 
peutisch gebrauchten L iq u o r  A m m onii c a rb o n ic i. 1 Tb. gowohnliches Ammonium
karbonat (reines Hirschhornsalz) wird iii einor Mischung aus 3 Th. Wasser und 1 Tli. 
Ammoniakfliissigkeit (0,960) gelćist. Diese Losung enthalt neben einem Ueborschuss von 
Ammoniak das neutrale Ammoniumkarbonat, in welches das Ammoniumkarbaminat in 
wasseriger Losung ohne weiteres, das Ammoniumbikarbonat aber durch den Zusatz dos 
Ammoniaks uborgoht. Zur Fallung der alkalischen Erden, zum Aufliisen des Schwefelarsens.



IV. Ammonium carbonicum pyro-oleosum (Erganzb.). Sal yoiatiie Cornus 
Cervi. Sal Cornus Cervi. Iirenzlich-kohlensaures Aniinon. Hrenzlieh-oliges Aiumon- 
karbonat. IŁohcs Hirschliornsalz.

War friiher ein mit thierischem Brandol durchtriinktes Aminoaiumkarbonat, wie es 
bei der trockenen Destillation thieriseher Substanzen erhalten wurde. Jetzt: 32 Th- 
mittelfein zerriebenes Ammoniumkarbonat werden mit 1 Tb. atberiscbem Thierol gemiscbt 
(Erganzb. Ap. V.) Wcissliebes, mit der Zeit gelblick werdendos Pulver vom Geruch seiner 
Bestandtkeile. Vor L ic b t g e se h iitz t au fzubew akren .

Liquor Ammonii carbonici pyro-oleosi (Erganzb.) B ren z lieh e  A m m onium karbo- 
natlosung . 1 Th. Ammonium carbonicum pyro-oleosum wird unter Ausschluss von 
Warme in 5 Th. destillirtem Wassor geldst, dio Losung einige Tage bei Seite gestellt, dann 
filtidrt. Klarę, anfangs gelblicbe, spater braunlich werdende, in der Warme vollkommcn 
fluchtige Fiiissigkcit, spec. Gew. 1,070—1,074. Vor L ic lit gosch u tz t au fzubew abren .

Beide Praparate werden ais Excitans bei adynamischen Fiebern, Trunkenheit, Ohn- 
macbt, Pneumonie der Sftufer angewendet. Dosis 0,2—0,4 des trockenen Praparates,
1,0—2,0 der Losung mekrmals taglicb.

IJiM-tus an tisp astic iis  Wkndt.
Rp. Liquoris Am m onii carbonici pyro-olcosi 2,5 

Aquue Chamomillao
Sirupi A urantii floruin aa 50,0.

Zwci bis drcistiindliclieiucn TlicelOffel. Boi Krfimpfen 
kici ner Kinder.

S p ir itu s  L u m b rico ru m .

R e g e n  w u r m - S p i r i t u s .
Rp. Liquoris Ammonii carbonici pyro-oleosi 3,0 

Spiritus diluti (0,895) 97,0.
Wird m eist ex tempore gemischt.

Ammonium chloratum.

Ammonium chloratum (Austr. Germ. tlelv.). Ammonii Chloridnm (Brit. U-St.j. 
Chlorliydratc (PAmmoniaąue (Gall.). Ammonium hydroekloriciim seu muriati- 
cuin. Sal ammouiacum. Ammoniumchlorid. Cliloramiponium. Salmiak. MI,Cl. 
Mol. Getr. =  53,5.

H a n d e lsso r te n . Im Handel kommen folgende Sorten des Salmiaks vor: 1) K ry- 
s ta l l i s i r te r  S alm iak , Ammonium chloratum erystattisatum. Und zwar kommt diese 
Sorte entweder ais weisses Krystallmehl oder in lookeren Salzmassen von der Form der 
Zuckerhiite Ammon. cMorat. eryst. „in metis" vor. Sie ist verbiiltuissniassig unrein.
2) S u b lim ir te r  oder r a f f in i r te r  S alm iak , „Ammonium chloratum sublimatum", und 
zwar entweder ais weisses, sehneeartiges Krystallmehl oder in Form durchsichtiger, eis- 
glanzender, speeifisch seliwercr, konkav-konvcxer Kuchen mit faserig-strahligem Geftige. 
I>ie fiir den pharmaceutischen Gcbrauch dienende Sorte ist der rafflnirte oder sublimirto 
Salmiak in Pulyerform. Die in Massen sublimirte Sorte wird im wesentlichen fiir tech- 
nische Zwecke gebraucht.

jlie in lg u n g  des Salmiaks. Bisweilen entha.lt der sublimirte Salmiak Schmutz sowie 
Ferro- und Ferriverbindungen. Um ihn zu reinigen, lost man ihn im zweifachen Gewickt 
Wasser unter Erwiirmen auf, zur Oxydation des vorhaudenen Eisenoxyduls niisclit man 
fiir je 1 Kilo Salmiak 30—50—100 g starkes Chlorwasser, bez. soviel zu, dass die Losung 
deutlich danaeb rieebt, und erhitzt zuni Aufkoehen. Alsdann setzt man unter Umriihren 
in Ideinen Mengen Ammoniakfliissigkeit hinzu bis zur schwach alkalischen Reaktion, filtrirt 
im Heisswassertrichter durch Filtrirpapier und riibrt das Filtrat um, damit mdglichst kleino 
Krystalle erzielt werden. Man trennt diese von der Mutterlauge und trockuet sic durch 
Erwiirmen in oiner Porcellanschale im Wasserbade unter Umriihren aus. Die Mutterlauge 
wird unter Umriihren in einer Porcellanschale gleichfalis eingetrocknet. Man verbraucht 
beide Produkte ais reiuen Salmiak. Bei der ganzen Reinigung muss die Yerwendung 
metallischer Geriithe ausgeschlossen werden.



Yom Geklpunkte aus biet.et dio Reinigung des Salmiaks im Laboratorium keiuen 
Yortbeil, es ist vielmehr zu einpfeblen, eine solche Sorte anzusehaffen, wclche keiner Iici- 
nigung bedarf.

V u lv e v m u j.  Las Pulvern des sublimirten Salmiaks ist nicht ganz leieht, weil 
dio einzelnen Krystallfasern elastiscli sind und dem Zerdriicken infolgedessen einen ge- 
wissen Widerstand entgegensetzen. Am bestwi gelingt os dureb Stossen im erwiirmten 
Mijrser von Stein oder Eiseu und Durchsehlagen durch ein erwiirmtes Sieb. Man umgeht 
es, weim man das durch rasche Abkiililung der Saliniakdiimpfe erhaltene feine Krystall- 
mehl anschalft.

E i(/en sch a ften . Farbloses und gerucbloses, krystallinisches Pulver von salzigem 
Geschmack. Es ist an der Luft bestandig (nicht hygroskopisch) und verfliichtigt sich beim 
stiirkeren Erbitzen ohne yorlier zu solimclzen ais dichter weisser Dampf. Auf gliihende 
Kohlen gestreut farbt Salmiak die Elammen blaugriin. Loslieb in 2,7 Tb. kaltem 
oder in 1 Th. siedendem Wasser, in Alkohol fast unloslich. Beim Aufloscn in Wasser 
erfolgt Temperatur-Erniedrigung. Aus der heissgesattigten Losung rascb abgescbieden, 
bildet er lauge, biegsame, prismatiseb dreiseitige, nadelformige Krystalle, welcbe in 
Gestalt eines Federbartes zusammenhangen. Durch langsame Krystallisation erhiilt man 
ihn in langlichen oktaedrischen und tetraedrischen Krystallen des regulliren Systems. 
Salmiaklosungen baben die Neigung, beim Yerdunsten „auszubliihen11, d. b. uber dio Ge- 
fiisswandungen binwegzusteigen. Die Auflosung in destillirtem Wasser ist haltbar, ur- 
spriinglicb neutral, beim Erbitzen verflttcbtigt siek etwas Ammoniak und die Losung nimmt 
infolgedessen scbwacb saure Reaktion an.

P r ii fu n ff .  1) Salmiak sei farblos. Gelblicbe Fitrbung kann von einem Eisengebalt 
hcrriihren. Rothliche bis rothe Farbung kann durch Theerfarbstoffe bedingt sein; in 
diesem Falle ist aucb die filtrirte wasserige Losung, bez. der alkoholische Auszug rtithlieb 
gefiirbt. Giebt ein rbthlicli gefilrbter Salmiak eine wasserige Losung, die im filtrirten Zu- 
stande farblos ist, so wird die Farbung moglicberweise durch Mikro-Organismen (Oidiinn 
aurantiacum) yerursacbt. Einfachcs Austrocknen goniigt, um diesen Pilz zu zerstbren.
2) Er sei frei von gliibbestandigen Verunreinigungen; man wcist diesc durch Erbitzen vou 
1 g Salmiak im Platin- bez. Porcellantiegel nacb. (Gefunden wurde gelegentlicb Baryum- 
sulfat.) 3) Die wasserige Losung 1 : 10 werde durch Baryumchlorid nicht getriibt 
(Schw cf ols aurę) und durch Schwefelwasserstoffwasser aucb nach Zusatz von Ammoniak 
nicht gefarbt oder getriibt. (Metalle). 4) Wird die mit 2 Tropfen Salzsaure angesauerte 
Losung mit Kaliumferrocyanid vcrsetzt, so darf nicht sogleich Blaufarbung eintreten.
5) Wird 1 g des Salzes mit konc. Salpetersaure (1,153) im Wasserbade zur Troekno ver- 
dampft, so darf Farbung nicht auftreten (theerartige Bestandtheile, z. B. Anilin).

Yolumgewicht und Gchalt tou Chlorainmouiumldsungen bei -j- 15° C.

VoI. Gew.
Proc.

NII*C1 Vol. Gew. Proc.
NII4C1 Vol. Gcw. Proc.

NH4C1 Vol. Gew. Proc.
n i i 4ci Vol. Gew. Proc.

NH4C1

1 ,00316 i 1 ,02180 7 1,03947 13 1 ,05648 19 1 ,07304 25
1 ,00632 2 1,02481 8 1‘,0 4 325 14 1 ,05929 20 1,07575 26
1 ,00948 3 1,02781 9 1 ,0 4 5 2 4 15 1 ,0 6 2 0 4 21 1,07658 26,297
1 ,0 1 2 6 4 4 1,03081 10 1 ,04805 16 1,06479 22
1 ,01580 5 1 ,03370 11 1,05086 17 1 ,06754 23
1 ,01880 6 1 ,0 3 6 5 8 12 1 ,05367 18 1,07029 24

A u fb e w a h r u n g .  In gut yerschlosscnen Gefassen aus Glas und Steinzeug, weniger 
gut in Kiisten und Tonnen.

A n w e n d u n g .  W irkt ortlich auf Schleimhauten reizend. In n e r l ic h  sind grosse 
Gaben giftig, selbst todtlich, kleine Gaben wirkcn sekretionsbefordemd, doch wird bei 
dauerndem Gebrauch ldeiner Mengen der Appetit gestOrt. z le u sse rłic h  in wasseriger 
Losung zu Umschlagen bei Entziindungen 1 : 10—20,0, namentlich aber zu Inhalationen 
1 : 100. Mit gleichen Theilen Kalisalpeter in Form von Kalte-Misehungen. In n e rlic h  
in Gaben von 0,2—0,5 g ais ein den Auswurf beforderndes Mittel (Expektorans), wenn kein



oder nur geringes Fieber vorhanden ist. In der Yolksmedicin eine grosse Rolle spiolend. 
— Der auf silbemen Lbfteln durch Salmiak-Misturen entstandene sckwarze Ueberzug ist 
ein basisches Silbercblorid imd kann leiebt mit Ammoniakfliissigkeit abgewaschen wcrden. 
T echnisch  zum Lothen und Verzinnen, in der Farberei, zum Fiilleu der Leelanelie- 
Elemente, in der Analyse und zu vieleu anderen Zwecken.

Salmiak in festen Stiicken. Am m onium  ch lo ra tum  in  m assis. Wird durch 
langsame Abkiihlung der bei der Sublimation auftretonden Salmiakdilmpie erhalten, so dass 
die sich bildenden Krystallo theilweiso schmclzen und zusammonsintern. Eisalmliche kon- 
kav-konvexo Masson von etwa 10 cm Dicko und faseriger Struktur. Wird ganz bosonders 
zum Lothen gcbraucht und zwar, um dem Liithkolben eine metallisclie Lothfliicho zu vor- 
leihon. Nach W. H b m p e l  kann man ahnliche Massen auch durch starko Prcssung von 
erwiirmtom Salmiakpulver erzeugen.

Solutio Ammonii chlorati. Salm iaklosung. 1 Th. eisenfreier Salmiak wird in 
der K alto  in 4 Th, destillirtem Wasser gelbst und die Losung nach mehrtagigom Ab- 
setzen filtrirt. Receptur-Erleichterung und chemisches Rcagcns.

E m b ro cn t io  s a lin a  B k a SLEY.

Rp. Ammonii chlorati 30,0 
Accti (0 Pioc.)
Spiritus (0,83) aa 50,0 
Aquao destillatac 500,0.

Zu UmschlUgen boi Anscliwellungen und K outu- 
sionen ohne H autverlctzung.

E m p ln s tru m  sap on a tu m  n inn ion iatum .
E m p l a s t r u m  y o l a t i l c  K ir k l a n d .

Rp. E m plastri Lithargyri simplicis 40,0 
Saponis oleacei pulverati 20,0
Ammonii chlorati pulvcrati 5,0.

lici subkutanon Vcrhilrtungen, Rheumatismus.

F om on tu m  fr ig id u m  SCHMUCKKR. 

F o m e n t a t i o  r e f r i g o r a n s .  Sc iim u c k k r ’3 
K U lte - U m s c h la g .

Rp. Ammonii chlorati
Kalii n itrici aii 50,0.

Zum Gcbrnuch zwisclicn Koinprossen zu schichten 
und dicse wiederliolt zu befeuchtcn m it einer 
M ischung von

Aquao communis 350,0 
Aceti (6 Proc.) 150,0.

Die T em peratur der Komprcssen geht um ctwa 
10° C. liomb. Rei Mangel an  Eis.

L iq u o r  b n roscop icu s.

F 1 i i s s i g k e i t  z u m  c l i e m i s c h e n  W c t t e r -  
g 1 a s e.

Rp. Ammonii chlorati
Kalii n itrici aa 20,0 
Camphorne 10,0
Spiritus (0,83) 50,0
Aquae destillatae 100,0.

Mau liisst 2 Tage an ciucm  warmen Orte (30—40° C.) 
unter Um rllhrcn stchcn und filtr ir t alsdann.

H ix tu ra so lv c n s .
a) Ergilnzb.

Rp. Ammonii chlorati
Succi L iquiritiae depurati aa 5,0 
Aqimo destillatac 190,0.

b) Form . m agistr. Bcrol.
Rp. Am m onii chlorati 5,0

Succi L iąu iritiae  depurati 2,0
Aquae destillatae 193,0.

M ixturn  so lre n s  s t ib in ta . (Form. mag. Berol.) 
Rp. Tartari stib iati 0,05

Am m onii chlorati 5,0
Succi L iquiritiae depurati 2,0
Aquae destillatac q s. ad 200,0.

M ix tu ra  a n t ic a ta r r l ia l is  Op p o i/z k r .

Rp. Infusi radicis Althaeae 7,5: 150,0
Ammonii elilorati 1,2
Tincturao Opli simplicis 0,5
Sirupi Senegao 15,0.

Zweisttlndlich einen Essloffel; bei aku tern Bronchial-
Katarrh.

O xycra tu m  com pos itu m .

Rp. Ammonii chlorati 20,0
Spiritus cam phorati 60,0 
Aceti (6 Proc.)
Aquac fon ta u ac aa  500,0.

Zu Umschliigen bei Auschwellungen, Rheum atis
mus, Paralyse.

O x ycra tu m  s im p le x .

Rp. Ammonii chlorati 20,0
Aceti (6 Proc.)
Aquae fontannę aa 500,0.

Zu UmschlUgen gegen Anschwellungon, Kontusionen 
bei unverletzter llau t.

P a s tilli  Ammonii o h lo ra ti (llelv.).

Rp. Aminami chlorati 5,0
Trngacanthao 1,0
Radicis Liquiritine 4,0
Succi L iquiritiae 20,0
Sacchari albi 70,0

fiant pastilli ponderis 1,0.

T rochisci Ammonii ch lo ra ti (U-St.).

Rp. Ammonii chlorati 10,0
E xtracti Liquiritiae 25,0
Tragacanthao 2,0
Sacchari 50,0
Sirupi tolutani q. s.

fian t trochisci 100.

Unguontum  dlscutions G u ć n k a u  d k  M u s s y .

Rp. Ammonii chlorati 1,5
Adipis suilli 25,0
Camphorne 0,15.

Zum Einrciben geschwollenor Nackendr&sen.

Ungiioiitum ro so h e n s  G u e n e a u  d k  M u s s y .

Bp. Ammonii chlorati 2,0
Camphorne 1,0
Adipis 30,0.

Zum Einreibon bei skrophulbseu Driisonanschwcl- 
lungen. Die Guepin’sc1io S a l  b e  enthUlt flir obigo 
M cngen 5 g Salmiak.



V et. E lec tu a riu m  a n tip h lo g is tic u m .
Kp. Am m onii chlorati 10,0

N atrii n itrici 20,0
Acidi tartaric i 1,0
IŁhizomatis Calami 
Kadicis Gentianae aa  5,0
Kadicis A ltbaeae 10,0
Aquae com m unis q. s.

u t fia t electuarium . D reistiindlich eine taubenei- 
grosse Men go fiir Schweiue un d  griissere Ilunde  
bei G astricism us, Mangel an  Fresslust.

V et. E lec tu a riu m  oxpecto rans.

Up. Ammonii chlorati 
F ructus Foeniculi 
F ructu s Anisi 
Kadicis Althncao 
Kadicis L iąuiritinc liii 50,0.

fia t electuarium . Dreistiindlich zwoi Kssloffel voll 
fiir Pferdc bei Druse nachdem  die entzilndlichon 
E rscheinungen gehoben sind.

Issi.eib’s K a ta r rh b ro te h e n  besteht aus mit Anisiil parfumirtem Zucker mit otwas 
Salmiak.

Ammonium citricum.

I. Ammonium citricum. Aininoninmcitrat. Citronensanres Amnioii. Citrate 
d’Anunonia<|uc. Citras Ammonii. CllHr,0,(NII1)3. Mol. Gew. =  243.

Das neutrale tro ck o n e  Salz obiger Zu&ammensetzung ist kanm bekantit, bez. es 
iiisst sieli dureb Eindampfen der wasserigen Lbsung niebt lierstellen. Man benutzt daher 
zum Recepturgebrauche eine wasserige Aufliisung desselben.

II. Liquor Ammonii citrici. Aminoniumcitratlbsung 20 Proc. 34,6 g lcrystal- 
lisirte Citroncnsaure werden in 80 g destillirtem Wasser geibst und der Lbsung 84 g Am- 
moniakflussigkoit von 10 Proc. (0,96 spec. Gcw.) bez. sovicl liiuzugcfugt, dass eine neutrale 
oder sehr schwacli saure Fiiissigkeit entstelit, welche naan mit destillirtem Wasser auf das 
desammtgewickt. yon 200 g bringt.

Die Lbsung enthiilt 20 Proc. Ammoniumcitrat G0H5O?(NH,)3 und kann etwa 1 Wocbe 
hindureb aufbewahrt werden.

Bisweilen wird das Ammoniumcitrat ais neutrale oder schwack sauerliche Saturation 
yerwendet. Man brauebt alsdann fiir
trocknes A m m oncitrat Citronensilure A m m onkarbonat trockncs A m m oncitrat Citronensilure Ammonkarbonat

10,0 =  8,0 und 7,0 25,0 = 20,0 und 17,5
15,0 12,0 10,5 80,0 24,0 21,0
20,0 16,0 14,0 50,0 40,0 35,0
Das Ammoniumcitrat wird in Gabon von 1—2—3 g mebrmals tiiglich bei yersebie- 

denen Leiden der Harnblase empfoblen. Im Organismus wird es zu Ammoniumkarbonat 
yerbrannt.

Ammonium jodatum.

f  Ammonium jodatum (Ergiinzb. Helv.). Ammonii Jodidum (U-St.). Jodhydrate 
d’Ammoniaque (Gall.j. Ammonium hydrojodicum. Ammoninmjodid. Jodaminoniuni. 
NH4J. Mol. Gew. =  145.

D a rs te llu n g .  1) Die in chemiscben Laboratorien gebraueblichste Yorsclirift ist 
folgende: Man ubergiesst 1 Tb. Eisenpulyer mit 10 'J'b. destillirtem Wasser und fligt all- 
mablich, notbigenfalls unter Abkublen, 4 Tb. Jod zu. Nacb beendigter Bildung des Eerro- 
jodids filtrirt man dureb Glaswolle, wśischt mit Wasser nacb und lbst in dem griinen Fil- 
trate nocbmals 2 Tb. Jod auf. Man yerdiinnt diese Lbsung alsdann mit dem gleicben 
Yolumen beissen Wassers, fallt sic mit einem Ueberscbuss koncentrirter Ammoniakttiissig- 
keit, erwarmt nocb bis zum Dicbtwerden des Ferri-Ferrobydroxydes, filtrirt und dampft 
das Filtrat — zuletzt unter Zusatz von otwas Ammoniak — im Wasserbade, scbliesslieb im 
Sandbade bei 110° C. zur Trockne. Die etwas einfachero Yorscbrift yon J a c o b s e n  giebt 
die H clv.: 2) Helv.: Eine Lbsung von 6 Tb. Kaliumjodid in 6 Tb. destillirtem Wasser misclit 
man mit einer Lbsung von 4 Tb. Ammoniumsulfat in 6 Tb. Wasser und fiigt 2 Th. Wein-



geist unter Vermischen liinzu. Nach 12stundigem Stelien wird von der ausgeschiedenen 
Salzinasse abfiltrirt und das Filtrat zur Krystallisation abgedampft.

E ig en sc lia ften . Trockenes, weisses, an der Luft zcrfliessendes und allmiiklick 
gelb werdendes, aus Wiirfeln bestekendes krystallinisches Pulver, yon scharf-salzigem Ge- 
schmack, nicbt nach Jod riecbend. Es verflllchtigt sich beim Erhitzen ohne zu schmelzen 
und ist in 1 Th. Wasser oder in 9 Th. Weingeist loslich. Die wasserige Liisung entwickelt 
mit Natronlauge den Geruch nach Ammonialc, durch Silbernitrat wird sie gelb gefallt. 
Schiittelt man sie mit einem Tropfen j!'errichlorid und etwas Chloroform, so nimmt letzteres 
yiolette Farkung an. A ufbew alirung: Wegen der hygroskopischen Eigenscliaften in gut 
geschlossenen, kleineren Gefassen, yor Licht geschiitzt, y o rs ich tig . Lst es gelb gcworden, 
so wird es mit weingeistiger Ammoniaklosung befeuchtet und wieder zur Trockne gebracht.

iifu n g . 1) Es darf weder deutlich gelb sein, nocli deutlich nach Jod riecken 
(schwache Gelbfarbung und schwacher Jodgeruch sind nicht zu yermeiden). 2) Die was
serige Lbsung 1:20 darf durch Schwefelwasserstoffwasser nicht yerandcrt (Metalle) und 
durch Baryumnitratlbsung nur schwach opalisirend getriibt werden (Schwefelsaure). 20 ccm 
derselben diirien nach Zusatz yon 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlbsung nicht blau gefarbt 
werden (Eisen). 3) Werden 0,2 g getrocknetes Ammoniumjodid in 2 ccm Ammoniakfliissig- 
keit gelost und mit 15 ccm 1/,0-Silbernitratldsung unter Umschiitteln yermischt, darauf 
flltrirt, so darf das Filtrat, nach Ubersattigung mit Salpetersaure inuerhalb 10 Minuten 
weder bis zur Undurchsichtigkeit getriibt (Chloride, Bromide), noch dunkel gefarbt (Thio- 
sulfat) erscheincn.

A n w e n d u n g .  Ais schnell wirkendes Jodpraparat, namentlich ais Antisyphiliticum 
und Antirheumatieum empfoblen; die Wirkung soli sicherer wie beim Jodkalium sein. 
In n e rlic h  in Gaben von 0,1—0,5 mehrmals taglich in Mixturen, der Zersetzlichkeit 
wegen mit Liquor Ammonii anisatus kombinirt. A eu sse rlich  in Linimenten und Salben 
1:20—30,0. Misckungen yon Kaliumjodid und Ammoniumchlorid werden in Saekchen 
auf Geschwiilste gelegt; das durch Umsetzung entstehende Ammoniumjodid soli zertheilend 
wirken. Br e s l a u .

Candolno A m m onii jo d a ti .
A m  m o n iu m  j o d i d - K c r z c h e n .  (Diet. M.) 

lip . 1. Carbonis Tiliao pulv. 825,0
2. Am m onii jodati 100,0
3. Kalii n itr ic i 50,0
4. Sacchari 5,0
5. O um arini 0,2
6. Aquae 1000,0
7. Tragncanthne pulv. 20,0
8. Olei Rosae gtt. X
9. Balsami D crim aiii gtt. XX.

Man triinkt 1 m it der J.osung von 2—6, misclit 
7—9 darunter und stOsst m it Tragantlisclileim, 
wolcher 2°/0 Salpeter enthiilt, zur bildsnmcn 
Masse an. Die Kerzehen werden m it Zinnbronzc 
bcpinselt.
L in im en tum  an tisy p liiliticu m  G a m b k r in i .

Itp. Ammonii jodati 0,15 
Olei 01ivarum  25,0.

Misce conterendo. Zum  Kinreiben bei nilchtlichem 
(8ypliilitiselicn) M uskcl- und Gelenkschmerz.

L o tio  c o n tra  p e rn ioncs.
Bp. Ammonii jodati 5,0 

Aquae Kosae 50,0 
Aquac Coloniensis 6,0.

THglicli abends die Frostbeulen dam it zu bestreichen. 
L in im e n tu m  jo d a tu m .

J o d - O p o d e l d o c .  (Ergllnzb. Bad. Taxo)
Itp . Am m onii jodati 10,0

L inim enti saponati cam phorati 90,0.

M ix tu ra  Ammonii j o d a t i  W a l d e n b u r g .

Itp. A m m onii jodati 3,0
Aquae destillatae 100,0
Liquoris Ammonii anisati 0,25 
Sirupi Sacchari 60,0.

Dreistundlich einen Essloffel.

Saccellus ad strum am  B kk.s i.a u .

Itp. Kalii jodati 60,0
Ammonii chlorati 80,0.

Die getrocknetc Pulverm ischung wird in ein Mousse- 
lin-Silckchen gebracht, so dass das Pulver in 
0,5 cm. dicker Schicht vertheilt ist, das SUckclien 
verschlossen und durcligesteppt. Zum Auflegen 
auf K ropf- und Drusenanscliwellungen.

Saccellus c o n tra  tum ores mammae
T a n c h o u .

Itp. Kalii jodati 5,0 
Spougiac ustae 10,0 
Ammonii chlorati 40,0 
Salis culinaris 10,0.

Słickclien wie vorher zu bereiten.

Unguontnm  Ammonii jo d a ti.

Ammonii jodati 1,0
Aquae destillatae gtt. X  
Adipis suilli 20,0.

Zum Einreiben der Frostbeulen, des Kropfes.



Ammonium molybdaenicum.

I. Ammonium molybdaenicum. Ammoniummolybdaenat. Molybdaensaures 
Ammou. Mo7021(NIIJ0 -f-4H20 . Mol. Gew. =  1230.

D a rs te llu n g .  Man lost Molybdansaure (s. S. 72) unter Erwiirmen iu 20procen- 
tigem Ammoniak und dampft die Losung bis zum Salzbiiutcben ein, indem man dureh ge- 
legentliclien Zusatz kleiner Mengen von Ammoniak dafiir Sorge tragt, dass die Ldsung bis 
zum Scbluss alkalisck bleibt. — Im Handel ist das Salz in grosser Reinheit erlialtlicb.

E ig en sc lia ften . Weisse Krystallinassen aus glanzenden, harten, prismatischen Kry- 
stallen bestehend. Es ldst sich in Wasser klar auf. Giesst man diese Losung iu einen 
Ueberschuss von Salpetersaure, so erfolgt. zuerst weisse Ausseheidung von Molybdansaure, 
welche sich aber im Ueberschuss. von Salpetersaure wieder aufldst. (Bleibt eine Trubung, 
so deutet diese auf Verunreinigung durch Phosphors&ure.)

P r i l fu n g .  1) 10 g des Salzes geben mit 25 ccm Wasser und 15 ccm Ammoniak- 
fliissigkeit von 0,910 eine klare Losung. Giesst man diese in 150 g Salpetersaure von
1,2 spec. Gew., so darf die gemischte Fliissigkeit auch nach 2stiindigem Stehen in g e lin d o r (!) 
Warme keine g e lb e  Ausseheidung zeigen (Phosphorsaure). 2) Die Ldsung in Ammoniak- 
fliissigkeit (1: 10) werde dureh Schwefelammonium nicht verandert (Metalle). 3) Die mit 
Salpetersaure angesauerte wasserige, wenn ndthig filtrirte Losung werde durch Silber- 
nitrat uud Baryumnitrat hdchstens sehr schwach getriibt.

A n w e n d u n g .  Ais Reagens zum Nachweis und zur Bestimmung der Phosphor
saure. Eine Losung von Ammoniummolybdiinat in Salpetersaure giebt mit Phosphorsaure 
beim Stehen in der Warme einen gelben Niederscblag von molybdan-phosphorsaurem 
Ammon. 22Mo03 -j- 2(NH.1)3PO,1 -j- 12 HaO. Dieses ist in verdiinnter Salpetersaure, in 
Ammoniumnitratldsung und in salpetersaurcr Ammoninolybdftnatlbsung unldslieh. Ldslich 
dagegen in Ammoniak. Aus dieser letzteren Losung wird die Phosphorsaure durch 
Magnesiamixtur ais Ammonium-Magnesiumphosphat quantitativ gefallt.

II. Ammoniummolybdanatlósung mit Salpetersaure. R eag en s  zu r Be
s tim m u n g  der P h o sp h o rsau re . 1) Nach P. W a g n e r . Man lćist 150,0 g Ammoniuin- 
molybdanat in 500 ccm Wasser, fiigt 400,0 g Ammouiumnitrat hinzu und fiillt mit Wasser 
bis zu 1 Liter auf. Diese Ldsung giesst man in 1 Liter Salpetersaure von 1,2 spec. Gew. 
(nicht umgekehrt), lasst die Mischung 24 Stunden an einem warmen Orte stehen und fil- 
trirt. 100 ccm dieser Ldsung entsprechen = 0 ,1  g PaOr,. 2) Nach C. M e in e c k e . Man 
Iost 150 g Ammoniummolybdiinat in 150 ccm AmmoniakflUssigkeit von 0,91 spec. Gew. 
und 850 ccm Wasser und giesst diese Ldsung unter Uinriihren in 1 Liter Salpetersaure 
von 1,2 spec. Gew. Man erhitzt die Mischung 10 Minuten lang auf 90° C. Die durch 
Dekanthiren und Filtriren von der reichlich ausgeschiedenen Molybdansaure getrennte 
Fliissigkeit, halt sich, vor Licht geschiitzt aufbewahrt, lange Zeit klar. 100 ccm der Ldsung 
entsprechen =  0,1 g P20 6.

Die im Laufe langerer Aufbewahrung in dieseu Losungen sich ausscheidenden weissen 
Krystalle sind Molybdansaure. Die nach la n g e re r  Zeit eutstehenden gelben Ausschei- 
dungen sind nicht Phosphor-Moly^bdansaure, sondern eine gelbe Modifikation der Molybdansaure.

A nfarbeitung der MolybdHnrflckstilnde. Nach P. W a g n e r . Die bei der Be
stimmung der Phosphorsaure hinterbliebenen sau ron  Molybdiinflussigkeiten werden in 
einer etwa 10 Liter fassenden Flasche A, die ammoniakahschen Filtrate in einer eben- 
solchen Flasche B  gesammelt. Sind dio Flaschen gefullt, so wird ein Windofen an einem 
zugigen Orte aufgestellt und geheizt. Auf denselben setzt man einen mit Wasser gefullten 
(ais Wasserbad dienenden) kleinen ICessel1) und in diesen eine etwa 5 Liter fassende Por- 
zellanschaie ein. Dor Inbalt von A  wmd klar abgehebert, in die Porcellanscbale gogeben 
und allmahlich bis auf 1,5 Liter verdampft. Fast dio ganze, vorher golOste Molybdan
saure bat sich ais Eruste an dio Scliale angesotzt. Man lasst die Schale erkalten, beseitigt 
die Mutterlauge, spfilt die Molybdansaurekrusto mit etwas Wasser ab, das man wieder in

*) Wird die Porcellanschale direkt auf den Windofen gesetzt, so springt sie regel- 
mitssig infolge Bildung von Molybdansiiurmkrusten.



Flasche A  zuriickgiebt. Nun bringfc raan dio Schale wieder auf das Wasserbad und fiigt 
dio aus der Flasche B  inzwischen abgeheberte am m oniakalische Flussigkeit hinzu, in 
welchor sich dio Molybdiinsaurekruste bald auflost. Man lasst abdampfen, bis schliosslich 
dio gosammte Flussigkeit aus B  in die Schale gebraclit ist, und das Gesammtyolumen noch
1,5 Liter betragt. Hierauf filtrirt man noch heiss in eine andere Schale und lasst einige 
Tage in der Kalte stehen.

Das auskrystallisirto Ammoniummolybdanat wird von der Mutterlaugo getrennt, mit 
etwas Wasser, das man der Mutterlauge zufiigt, abgespiilt, alsdann durch Umkrystallisiren 
gereinigt und zur Bereitung der Molybdanlósung yerwendet.

Dio Muttcrlaugen engt man auf etwa 1/3 Liter ein, lasst auskrystallisiren, giesst dio 
zweite Mutterlaugo fort, lasst die abgeschiedene ICrystallmasso trocknen und lhst sio bei 
der nachsten Yorarbeitung der Molybdanruckstande in der Krystallisationslauge wieder auf.

Ammonium nitricum.

Ammoniiun nitricum (Ergiinzb.). Ammonii Nitras (JBrit. U-St.). Nit rum llanimans. 
Ammoniumnitrat. Salpetersaures Ammoii. Ammonsalpeter. Azotate ou Nitrate 
d’Ammoniaquc. Nil, NO,. Mol. (lew. =  80.

D n rs te llu n g . Man neutralisirt 100 Th. reiner Salpetersiiure (von 1,153 spec. Gew. 
=  25°/oN03H) mit 68 Th. Ammoniakfliissigkeit (0,96 spec. Gew.) und bringt die Losung 
durch Eindampfen zur Krystallisation. ICleinere Mengcn kann inan direkt zur Trockne 
eindampfen. — Man kann die Neutralisirung der Salpetersiiure auch mit Ammoniumkarbonat 
ausfuhren. In diesem Falle bcdarf man fiir 100 Th. Salpetersiiure obiger Starkę (1,153 
spec. Gew.) etwa 21 Th. Ammoniumkarbonat.

E ig e n sc h a fte n . Farblose und geruchlose, rkombiscke Prismen von kiihlend-salzigem 
Geschmack, in 0,5 Th. Wasser oderin 20 Th. Weingeist zu sauer rcagirenden Flilssigkeiten 
loslich. Yorsichtig' erhitzt, schmilzt es bei 165° O., bei koherem Erhitzen (230—250° C.) 
verfliichtigt es sich unter Zersetzung in Stickoxydul und Wasser. Auf gliihende Kohlen 
gcworfcn, verursaelit es Funkenspriihen. Bcim Auflosen in Wasser erzeugt es Temperatur- 
Erniedrigung. Die wasserige Losung entwickelt, mit Natronlaugc erwarmt, Ammoniak. 
Mischt man 2 ccm derselben mit 2 ccm Ferrosulfatlosung und schichtet diese Losung auf 
konc. Schwefelsiiure, so cntsteht eine braunschwarze Zonenfiirbung. -

P r tt fu n g .  Die wasserige Losung 1:20 werde 1) durch Schwefelwasserstoffwasser 
nicht verandert (Metalle). 2) Sie werde nach Zusatz von Ammoniak weder durch Amino- 
niumsulfat (Kalk) noch durch Natriumphosphatlosung (Magnesia) getriibt. 3) Silbernitrat 
und Baryumnitratlosung diirfen sie innerhalb 5 Minuten nicht veriindcrn (Chlor, Sehwefelsaure).
4) 20 ccm der Losung diirfen durch 0,5 ccm Kaliumferrocyanidlosung nicht geblaut wordon.
5) 1 g des Salzes verfliiclitige sieli beim Erhitzen, ohne einen Buckstand zu hinterlassen.

A n w en d im g ., Man bat es in Gaben von 0,5—1,0—1,5 g drei bis yiermal taglieh 
ais Diaphoreticum und Diureticum bei Fiebern, Katarrhen, aber ohne rechten Erfolg gc- 
geben. Man beachte, dass grosse Doseu toxiscb, ja todtlioh wirken konnen, da Ammonium
nitrat ein Blutgift ist und wie Kalium chloricum Methamoglobin bildet. — Es dient ferner 
zur Darstellung des Stickoxyduls (Lachgases). In der Analyse bedient man sich des Salzes, 
um die Verbrennung organiseher Substanzen zu befordern; z. B. yerbrennt ein mit Ammo- 
niumnitratlosung gotriinktes und hierauf getrocknetes Filter sehr rasch. Man beachte aber, 
dass Ammoniumnitrat beim Erhitzen mit leicht entzuudlichen bez. Ieicht oxydirbaren Sub
stanzen (Phosphor, Kohle, organische Stoffe) die Einhaltung der gleichen Vorsickt erfordert 
wie z. B. Kaliumnitrat. Man yerwendet es ferner zum Auswaschen von Niederschlagen, 
welche sonst leicht durch das Filter gehen (Zinnsaurehydrat), bei der Absclieidung der 
Pliosphorsaure nach der Molybdanmethode. — Zu don bisher angefiihrten Verwendungen 
bcdarf man des ais Ammonium nitricum purissimum in den Preislisten aufgefiihrten Praparates.

Dagegen kann man fiir Kiilte-Losungen oder -Misehungen ein weniger reines Salz 
yerwonden.

Handb. d. pliarm. Praxis. I. 18



Ammonium phosphoricum.

I. Ammonium phosphoricum (Erganzb.). Ammonii Pliosphfts (Brit.). Amino- 
niumphosphat. Phosphorsaurcs Aiiimoniuiii. Di-Ainnioniiiiii-Phosphat. POiHfNH^. 
Mol. (lew. =  132.

D a rs te llu n g .  Man dampft in einer Porcellanschale 100 Th. Phospkorsaure (25 Proc.) 
etwa bis zur Hftlfte ab, giebt alsdann soviel 20procentige Ammoniakfltissigkcit (0,925 spec. 
Gew.) hinzu (60—70 Th.), dass die Fltissigkeit stark alkalisch reagirt, und dampft zur Krystalli- 
sation weiter ein, indem man durch gelegentliche Zugabe klciner Mengen starken Ammo- 
niaks dafiir sorgt, dass die Beaktion bis zum Sciiluss alkaliscb bleibt. Pic in der Kiiltc 
ausgcscJiiedcnen Krystalle werden aut' Filtrirpapier, bez. poriisen Scherben an der Luft. rasch 
getrocknet.

K ig e n sc h a fte u . Farblose, saulenformige Krystalle oder ein weisses Krystallpulver, 
geruchlos, von kiiklend-salzigem Geschmack. Loslich in 4 Th. kaltem oder 0,5 Th. sie- 
dendem Wasser, unlosliok in Alkohol. Die wasserige Losung ist neutral oder schwach- 
sauer. An der Luft verlicrt das Salz allmahlieh Ammoniak und nimmt dann saure Reak- 
tion an. Auf dem Platinblech erhitzt, schmilzt es, Ammoniak und Wasser entweichen, ais 
Ruckstand hinterbleibt Metaphosphorsaure. Die wasserige Losung giebt mit Silbernitrat 
einen gelben, beim Erwiirmen sieli nicht braunenden (pliosphorige Saurej Niederscblag, der 
sowohl in Salpetersaure ais auch in Ammoniak loslich ist. Beim Erwiirmen mit Natron- 
lauge entwickelt die Losung Ammoniak.

P rU fu n g .  1) Wird 1 g des zerriebenen Salzes mit 3 ccm Zinnchloriirtósung ge- 
schiittelt, so darf im Yeriaufe einer Stunde Braunfarbung nicht ointreten (Arsen.). 2) Die 
wasserige Losung 1 : 20 sei neutral, cvent. werde sie durch Aminoniakzusatz neutralisirt.
3) Sie brause beim Ansauern mit Salpetersaure nicht auf (Ammoniumkarbonat) und werde als- 
dann durch Baryumnitrat nicht getriibt. 4) Sie werde durch Sehwefelwasserstoffwasser 
weder direkt noch nach vorherigem Zusatz yon Ammoniak verandert (Metalle wie Bici, 
Kupfer, Zink).

A u fb e w a h r u n g .  In gut verschlossenen Geliissen an einem kiihlen Orte.
A n w e n d u n g .  Die Wirkung' gleicht im ganzen der anderer Ammon-Salze. Es 

ist in Gabon von 0,5—1,0—2,0 g bei chronischen Krankheiten empfohlen werden, denen 
harnsaure Diathese zu Grunde liegt wie Rheumatismus, Gicht, indessen wenig eingefiihrt. 
T ech n isch  ais Zusatz (5 Proc.) zur Appretur (Stiirke), urn Gewebe scliwieriger entziindlicb 
zu machem In der A n a ly se  zum Nachweis und zur Bestimmung der Magnesia.

IlE N S E I/S  Nerrensalz ist Ammoniumphosphat. Uebrigens nicht zu verwechseln mit 
H e n s m / s physiologischem Salz.

Pllanzen-Diiuger nach Prof. W agner. (Fiir Garten und Topfpflanzen.) Ammonii 
phosphorici 30,0, Natrii nitrici 25,0, Kalii nitrici 25,0, Ammonii sulfurici 20,0. In ver- 
diinnter Losung, nicht iiber 1 :1000, zu rerwenden.

M ix tn ra  a ii lu r th r i t ic j l  Bucki,m:.

Ep. A m m onii phosphorici 25,0 
Aquae destillatao 150,0
S irupi Althaeae 25,0.

Dreimal tiiglioh einen Essloffel; bei G icht, E heu- 
inatism us aus H arnsaure-D iathese.

.Uixt.ura Ammonii p h o sp h o ric i.
E p. Am m onii phosphorici 5,0—20,0

Aquac destillatao 1000,0
Klacosacchari O itri 4,0
Acidi tartarici 1,0
Sacchari 50,0.

In  1—2 Tagen zu rerb rauchen ; bei Gicht, E hcu- 
m atism us.

II. Ammonium-Natrium phosphoricum. Sni fusibile urinae. Sal micro- 
cosinicuni. Pliosphorsalz. Natriiim-Ammoiiinmpliosphat. Phospliate de Soude et 
(l’Ainmoniaque. Pliosplias aininoniaco-sodicns. Aa.Ml, PO,II -{-111,0. Mol. Gew. =  209.

D a rs te llu n g .  500 Th. Phosphorsiiure (1,154 spec. Gew. = 2 5  Proc.) werden in 
einem Kasserol aus Porcellan erhitzt, allmahlieh mit 69 Th. gegliihtem, reinem Natriuiu- 
karbonat yersetzt und auf die Hiilfte eingedampft. Alsdann setzt man 225 Th. Ammoniak- 
fliissigkeit (0,960) hinzu, filtrirt lieiss und dampft die Losung entweder bis zum Sitlzhautchen 
ein und lasst in der Kitlte krystallisiren, oder man fallt das Salz aus der erkalteten kon-



oentrirten Losung durch Zumischon des gleichen Volumens Alkohol. Man troeknet das 
Salz zwischen Fliesspapier bei einer 25—30° C. nickt, ttbersteigenden Wannę. Ansbeute 
250 Th.

Farblose Krystalle, iu 5 Th. Wasser von gewohnlicher Temperatur loslich. Beim 
Brhitzen verliert es Ammoniak und Wasser und hinterlasst Natriummetaphosphat P03Na 
ais einen farblosen Glasfluss. Dieser hat die Eigenschaft, Metalloxyde anfzulosen und damit 
Doppelsalze der Orthophosphorsaurc zu geben, z. B. P03 Na -)- CuO =  P04 Cu Na. Da einige 
dieser Glasflttsso charakteristisch gefarbt sind, so dient das Salz unter dem Namon „Phos- 
pliorsalz" in der „Analyse auf trockenem Wege“ zur Herstelliuig der sog. Phosphorsalz- 
perlen. Bisweilen auch ais Fallungsmittel zur Bestimmung der Magnesia.

Das y e r w i t te r te  P h o sp h o rsa lz  ist ais Schweisspulver fiir Kupfer empfohlen 
worden.

Ammonium sulfuratum.
Ammoiiiuiii sulfuratum. Aiiimoniiun hydrosulfiiratuiii. Ammoniuiii hydro- 

thiouicum. Aninioniumsullld. Seliwefelammoniuni. Aminoniumsulfuret. Sulfure 
d’Ammoniuiii. Ammonium-Sulpliide.

Unter dem Namen „Schwefelammonium“ werden eine Anzahl verschiedener Snb- 
stanzen zusammengeworfen, welelie gleichwohl streng unterschieden werden miissen.

I. Ammonium sulfhydricum. Ammoniumsulfliydrat. Saures Ammonium. 
suiild. KlljSII. Nur in Losung bekannt.

D a r s tc llu n g . Man stcllt einen Apparat znsammen, welcher einen ausgiebigen 
Strom von Schwefelwasserstoff liefert, wascht diesen — um mcchauisch mitgerissene Eisen- 
verbindungen abzufangen — in einer Waschflasche mit etwas Wasser und leitet alsdann 
dieses gewaschene Gas in einc, lOprocentige Ammoniakfiiissigkeit entbaltende Vorlage. 
Das Gaszuleitungsrohr braucht nur etwa halb in das Ammoniak einzutauchen. Man leitet 
nun einen langsamen Strom Schwefelwasserstoff unter gelegentlichen Umschwenken cin, bis 
das Gas nicht mehr absorbirt wird, also ein Uebersehuss desselben yorhanden ist.

Magnesiumsulfatlcisung darf alsdann durch diese Schwefelammo.jiilimlosung weder in 
der Kalte nocli in der Witrinc gefallt werden.

Die erhaltene Losung ist fa rb lo s  und erhalt das saure Salz: Ammoniumsulf- 
hydrat NH., SIL Durch die Einwirlcung der Luft wird die Ldsung gelb gefarbt.

II. Ammonium sulfuratum neutrale. Neutrales, farbloses Schwefelammo- 
ninm. Einfach-Scłi wefelainmoiiiiun (NH,)3S. Hatte man, wie sub I angegeben, z. B. 
300 ccm Ammoniakfiiissigkeit (lOprocentig) y o rg e le g t und mit Schwefelwasserstoff voll- 
s ta n d ig  gesitttigt, so kdnntc man rechnungsmiissig durch Zugabe von nochmals 300 ccm 
der namliehen Ammoniakfliissigkeit ans dem sauren Sulfld das neutrale herstellcn.

Da aber wiihrend des Einleitens Yerluste von Ammoniak nicht zu yermeiden sind, 
so zieht man es in der Praxis vor, die Neutralisation mit etwas weniger Ammoniak aus- 
zufuhren. Man le g t  a lso  3 Th. A m m o n iak fiiiss ig k e it vor, sattigt diese yollstiindig 
mit Schwefelwasserstoff und mischt alsdann n u r 2 Th. der nSmlichen Ammoniakfliissigkeit 
hinzu. Das Praparat enthalt alsdann yorwiegend neutrales Ammoniumsulfld (NH4)2 S und 
ausserdem kleine Mengen Ammoniumsulfliydrat NH4 SH, aber kein freies Ammoniak, und 
auf die Abwesenheit des letzteren wird besonders Werth gelegt, wiihrend die Anwesenheit 
des Sulfhydrates gleichgiltig ist.

Frisch bereitet eine fa rb lo se  Flitssigkeit, welchestark nach Ammoniak und Schwefel
wasserstoff riecht, mit Sauren yersetzt, reichliche Mengen von Schwefelwasserstoff cnt- 
bindet, aber urspriinglieh keinen Schwefel ausscheidet. Es bringt in Magnesiumsulfatlosung 
keinen Niederschlag heryor.



Der Luft ausgesetzt farbt es sich gelb; es cnthiilt alsdann neben Einfach-Schwefel- 
airmionium aueli noch Zweifacb-Ammoninm (NH,,)a S2 und nach liingercr Zcit entstelit durcb 
weitere Einwirkung des Luftsauerstoffes auch nocli Ammoniumthiosulfat

Jedes gelb gewordene Schwefelammonium soheidet auf Zusatz von Siiuren ausser 
Schwefelwasserstoff auch noch Schwefel ais weisse, milchige TrUbung aus.

III. Ammonium polysulfuratum. Poly-Scliwefelaiiiiiioiiiiim. GelbcsSchwefel- 
auunoniuiii. (NHj)2 R> bez. Su;.

Liisst man das Einfach-Schwefelammonium an der Luft stelien, so farbt es sich gelb, 
indem zunachst Ammoniumdisulfid, spater -Trisulfid etc. entstehen. Fur viele Zwecke kann 
man solches durch massige Lufteinwirkung gelb gewordenes Ammoniumsulfld verwenden. 
Rascher erhiilt man das gelbe Schwefelammonium, wenn man das Einfach-Schwefelammonium 
(sub II) mit ctwas Schwefelpulver (10 g pro 1 Liter) digerirt und dann iiltrirt.

Es unterscheidet sich von den vorigen sub I und II dadurch, dass es beim Ver- 
setzen mit Sauren ausser Schwefelwasserstoff auch noch Schwefel absclieidet.

P rU fu n y .  1) Beim Eindampfen und Erhitzen in cii)er Porcellansehale sollen 10 c.cm 
keinen wagbaren Riickstand hinterlassen. 2) Mit SalzsS.it re bis zur sauren Iieaktion ver- 
setzt, sollen reiohlicho Mengen Schwefelwasserstoff und ein re in w e is se r  (nicht gefarbter) 
Niederschlag von Schwefel auftreten (Arsen, Antimon, Zinn). 3) Es bringe weder in Cal- 
ciumchloridlosung (Ammonkarbonat) noch in Magnesiuinsulfatlosung (freics Ammoniak) einen 
Niederschlag hervor.

JL nw enduny. Schwefelammonium ist ein wichtig'es Gruppen-Reagens in der ana- 
lytischen Chemie. Fur diesen Zweck wird sowolil das einfache wie das gelbe Scliwefel- 
amnionium je mit dem gleichen Yolumen Wasser verdiinnt. Man kann im allgemeinen 
beide p rom iscue  gebrauchen, doch ist zu beaehten, dass nur von gelbem Schwefel
ammonium das braune Stannosulfid SnS in Losung gebraoht, von farblosem Schwefelammonium 
aber nicht gclćist wird. T ech n isch  von Silberarbeitern zur Herstellung von sog. oxy- 
dirtem Silber (Altsilber) verwendet.

A tifb e w a h r u n y .  In nicht zu grossen, fast volIig gefulłten Flaschcn mit Gks- 
stopfen. Man verkittet diese mit etwas Baumwachs und bewalirt sie an einem kiiblen 
Orte, am besten unter Wasser getaucht, auf.

f  Spiritus Sulfuris Beguin. L ią u o r  fu m an s B oylo. L ią u o r  A m m onii quin- 
q u ie s  su lfu ra ti. H e p a r  S u lfu r is  v o la tile . B e g u in ’sch e r S ch w efe lg e is t. War 
ursprunglich ein Destillat aus einem Gemisch von 1 Schwefel, 2 Kalkhydrat und 2 Sal- 
miak (Ammoniumchlorid). Jetzt beroitet man das Fraparat, indem man 1 Th. gereinigte 
Schwefelblumen mit 6—8 Th. Ammoniakflussigkeit von 20 Proc. (spec. Gew. =  0,925) ilber- 
giesst und in die Mischung solange gewaschenen Schwefelwasserstoff einleitet, bis der 
Schwefel gelóst ist.

JLnwenduny. Man bat dioses Modikament friihor gegen solche Krankheiten ver- 
wendet, bei denen man den Schwefel fiir specifisch heilkriiftig ansah, also bei Syphilis, 
Rheumatismus, Podagra. D osis drei- bis viermal 8—4 Tropfen mit viel Wasser odor Mileh 
verdiinnt. Nach und nach um einen Tropfen steigend, Maximaldosis 10 Tropfen.

Der Beguin’sche Schwefelgeist kann sehr wohl durch gelbes Schwefelammonium 
ersetzt werden. Da dieses wesentlich schwacher ist, so nimmt man das Doppelte der ais 
Beguin’scher Schwefelgeist yerordneten Menge.

1) 2(NH,1)iS +  O =  (NHj)3 S3 +  2 NIL, +  II20.
2) (NHJa S3 +  3 0  =  (NHt)2 S20 :j.

M ix tu ra  liy ilro su lfu ra la  L a t z . 
Itp. Liąuoris Am m onii hydrosulfurati 5,0 L i ą u o r  a  u t i p  o d a  g  r i c  u s i I o f f m a n n .

T inc tu ra  S u lfu r is  yo lntilis.

Aąunc destillatae 250,0.
lip . S p iritus Sulfuris Beguin 5,0 

Spiritus Yini 15,0.
Zweisttindlich einen E ssltiffel: gegen careinonm- 

ttise Dyskrasie.
5,0

15,0.



Ammonium sulfuricum.
Ainmoniuiu sulfuricum (Hclv. Erganzb.). Sal ammoniacuiii secretum (Jlauber. 

Aiiiiiiouiuinsullat. Scbwefelsaures Aminon. Sulfate (l’Aiiiinonia<iuc. Sulfas Am- 
moiiii. S0j(NH4)2. Mol. Gcw. =  132. Das robę Salz wird in Kokereien durch Sattigun 
roher Schwefelsfture mit Aimnoniakdampfen, in chemischen Fabriken durch Yerarbeitun 
des Aminoniakwassers der Gasanstalten dargestellt. Ausserdem ist noch ein reines Ammo- 
niumsulfat im Handel, das wie folgi bereitet wird:

D a rste llu n f/. Man inischt 100 Th. reiner konc. Schwefelsiiure mit 200 Th. destil- 
lirtem Wasser und neutralisirt diese Losung mit 20procentigem Ammoniak (0,925), wozu 
etwa 170 Th. erforderlich sein werden. Man flltrirt die Losung, wenn es erforderlich sein 
sollte, und dampft sie bis zum Krjstallhautchen ab. Ausbeute etwa 125 Th.

K ig en sch a ften . Farblose, rhombische Prismen, oder ein farbloses Krystallmehl, 
an der Luft unveranderiich, geruchlos, von scharf salzigem Geschmack. Loslich in 
2 Th. kaltem oder 1 Th. siedendem Wasser, in Alkokol unloslich. Die wasserige Losung 
ist neutral; sic giebt mit Baryumchlorid einen weissen Niederschlag, beim Erwarmen mit 
Natroniauge entwickeit sie Ammoniak. Beim Gluhen zerfallt das Salz in Ammoniak 
und Schwefelsaure. Letztero kann unter Umstanden in den Gliihgefassen hinterbleiben.

JPrilfnng. Die wasserige Losung 1 :10 werde t)  naoh dem Ansauern mit Salpeter- 
saure durch Silbernitrat nicht getriibt (Chlor). 2) durch Schwefelwasserstoif wedor direkt 
noch nach Zusatz von Ammoniak verandert (Metalle). 3) Nach Zusatz von 2 Tropfen 
Saizsaure dnrch eine geringe Menge Eisenchlorid nicht gerothet (Rhodanammonium).
4) Auf Arsen speziell ware im MARsiTschen Apparate zu priifen. 5) 1 g verfliichtige sich 
beim Erhitzen auf Platinbleeh ohne Biickstand.

Das Ammoniumsulfat g'alt eine Zeit lang fiir ein golindes Abfuhnnittel; man gab 
es zweistiindlich in Mengen von 1—2 g. Heute ist es verlassen. T echn isch  dient es 
hauptsachlich zur Darstellung einiger Ammonpraparate, z. B. des Ferrum sulfuricum amnio- 
niaturn. In der Analyse zur Fallung der Albuminosen und Trennnung derselben nach 
Kuknę und Ciiittenden; auch zur Kontrolirung des Stickstoif- bez. Saure-Titers.

Das robo  A m m o n iu m su lfa t (s. o.) wird hauptsachlieh ais Diingomittel verbraucht. 
Es ist hauiig so stark arsenhaltig (As.nSg), dass es schon ausserlieh gelb gefarbt orscheint. 
Es ist forner immor mehr oder weniger rhodanhaltig, eine sehr schadliche Verunroinigung, 
die seinen Diii)gewertb erheblich herabsetzt. — Zur annahernden Bestimmung dieser Vor- 
unreinigung mischt man eine iiltrirte Losung von 10 g Ammoniumsulfat mit einer Losung 
von 2 g kryst. Kupfersulfat und 3 g kryst. Ferrosulfat in 15 g destillirtem Wasser, macht 
mit verdiinnter Schwefelsaure stark sauer, sammelt nach ]/2 Stunde den Niederschlag auf 
gewogonem Filter, wascht erst mit verdiinnter Schwefelsaure, dann mit Wasser aus und 
trocknet und wagt. Betriigt das Gewicht des Cuprorhodanids Cu (SON) mehr ais 0,5 g, 
so ware das Ammoniumsulfat ais Diingemittel zuriickzuweisen. — Die Worthbestimmung 
des Ammoniumsulfats erfolgt durch Bestimmung des Ammoniakgohaltes in der S. 258 be- 
sebriebenen Weise. Der Gelialt des reinen Salzes an Ammoniak (ŃH3) betrkgt 25,757 Proc., 
im rohen Salze erreicht er durchschnittlich 20 Proc. — T echn isch  verwendet man 5proc. 
Losungen des rohen Salzes zum Unverbronnlichmachen der Gewebe, z. B. der Theater- 
Coulissen, -Prospekte etc.

F fir  loicbte (lenebo.
Bp. Ammonii sulfurici 8,0 kg

Ammonii carbonici 2,5 „
Boracis 2,0 „
Acidi borici 3,0 „
A myli 2,0 „
0,4 kg D ortrin  bez. Gclatino;
Aquae 100 „

Die Gewebe sind m it der auf 
30° fi. erwttrm ten Fltlssigkeit zu 
imprttgniren, darni zu troeknen 
und zu pllUten.

F iir  CouliNsen. Holz, Mebel.

Ilp. Aminonii sulfurici 15 kg.
In  100 kg W asser zu Iliscn. Zum 

K onsistentm aehen is t etwasLeim 
und Schliiminkreide zuzusetzen.

F iir  Holz, Tauwerk, Stroh.
Rp. Ammonii sulfurici 15 kg

Acidi borici 0 „
Boracis 3 „
Aquac 100 „

In  die auf 100° C. erhitzte FiUssig- 
keit eintauchen, auspressen und 
troeknen.

Pap ier bedruckt und unbcdruckt.

Rp. Ammonii sulfurici 8 kg
Acidi borici 3
Boracis 3
Aquac 100

Mit der auf 50°C. erkitzten Fliissig
keit bestreicken, dann troeknen.



Ammonium uricum.
Ammonium uricum sen uriniciim. Aminouiumunit. Ilnrnsaures Amuioii. 

Urate d’Aminonia<pie. Urate of Ammonia. CSH3N40 3. NH,. Mol. Gew. =  185.
D a r  s te li m ig . Man iibergiesst 10,0 Harnsaure mit 20,0 dcstillirtem Wasser, er- 

warmt im Wasserbade und fiigt allmahlieh soviel lOproc. Aetzkalilauge hinzu, bis Auflosung 
erfolgt ist. Die flltrirte warme Losung versctzt man mit einem Ucberscbuss von Ammo- 
niumchlorid und liisst einige Zeit in massiger Warme, dana einen Tag i a der Kalte steben. 
Der ausgeschiedene Niederschlag wird gesammelt, gcwaschen aad bei massiger Warme ge- 
trocknet. Ausbeute ca. 11,0.

E ig en sc lia ften . Das so dargestellte Praparat ist das s a a re  Ammoniumurat. 
Ein kornig-krystallinisches, weisses Pulver, geruehlos, fast geschmacklos, in etwa 1600 Th. 
kaltem Wasser Joslicli. Beim Koclien mit Wasser yerliert os seiaea Ammoaiakgehalt uater 
Hiaterlassung von Harnsaure. — Dampft man eine Spur des Salzes mit Salpetorsaure auf 
dem Wasserbade zur Trockne, so nimmt der gelbe Kiickstand auf Annaherung von Ammo- 
niak rotlie Farbung ari, beim Befeuchten mit Kalilauge tritt pracht.ige blauyiolette Farbuag 
ein fM urex id -Iieak tion ). S. S. 144.

A n w e n d u n g .  In n e r lic li  gelegeatlicli einmal gegen katarrlialiscbe Affoktionen 
der Athmungsorgane angewendet. Dosis fiir Kinder 0,03 g, fur Erwachsene 0,06 g mehr- 
mals taglich. A eu sse rlio h  in Salben (1 :25—20,0) gegea Ekzema and Impetigo. Hat 
sich indessen aicht eingefiikrt.

Amygdalus.

Prunus Amygdalus Stokes (A m y g d a lu s  c o m m u u is Ł .) . R o sa c e a c — P ru n o id ea e .
Heimisch in Turkestan und Mittelasien, kultivirt im Orient, Nordafrika, Sudeuropa bis nach 
England, des Samens wegen. Die Fracht ist cinc bis 4 cm iange, zunaebst fieisekige, spater 
lederige Steinfrucht, die aufreisst und den Samca mit der Steinscliale entljisst. Konant 
mit siissen und bitteren Samen vor: Amygdalae dulces und Amygdalae amarac der 
Pharmacie.

I. Amygdalae dulces (Germ. Austr.). A m y g d u la  d u lc is  (Helv. Brit. U-St.). Se
m en  A m y g d a li d u lc e . S iisse  M an d ola . A niaitdcs d o iic c s  (Gall.). Sweet nlin on d s.

J iesch re ib u n g . Bis 4,0 cm lang, bis 1,5 cm breit, eiformig, au den Seiten ab- 
geplattet, mit der braunen schilferigen Samenschale bedeckt, die am breiten Ende die grosse 
Chalaza erkennen liisst, von der aus sich die Gefassbundel durch die ganze Samenschale 
verzweigen. Innerhalb der Samenschale ein ganz diinnes Endosperm und der Embryo mit 
zwei dicken Kotyledonen, die die kurze Eadicula am spitzen Endc des Samens und die 
Plumula umsohliessen.

Die sehilferige Beschaffenheit der Samenschale wird durch die grossen, verholzten, 
porosen Zellen der Epidermis bedingt, die recht charakteristisch sind und auf die mail 
achtet, wenn es sich daram liaudelt, Maadeln, natiirlich ungeschalte, in einem Gemeng'6 
nachzuweisen (Fig 49a). In den Zellen des Embryo ist Plasma, fettes Oel, Aleuron, aber 
ke in e  S ta rk ę , aufzuflnden.

B e s ta n d th e ilc .  43 — 56 Proc. f e t te s  Oel, 3 Proc. g u m m ia r tig e r  S toff>
6— 10 Proc. Z u ck e r, 20 — 25 Proc. P ro te in k o rp e r ,  3 — 5 Proc. A sche, 6,0 Proc. 
W asser.

S o rten . Ais beste gelteu die schlankcn, bis 4 cm langen M alaga- oder Jordan- 
m a n d o la , ihnen wohl glcichwerthig sind die spanischen Y a le n c e r -  und A lica n te iiia n d e ln ;  
dann folgen die i t a l i e n is c h e n : F lo r e n t in e r ,  P u g l ie s e r  und C om m u n in a iu le ln , sowie die 
su d lr a n z o s is c h e n , die alle kurzer und dicker sind. Wenig geschiitzt werden die kleinen 
afrikanischen: „ b e r b e r is c h e n “ Mandeln.



II. Amygdalae amarae (Germ. Austr.). Amygdala amara (Helv. Brit. U-St.). 
Semen Amygdali aniarum. Bittere Mandeln. — Amandes a mer es (Gall.). — Bitter 
alinonds.

Im Allgcmeinen etwas kleiner wie die yorigen.
JSestand tlie ile . 36—50 Proc. fe tte s  Oel, 2—3 Proc. g u m m ia rtig e r  S to ff, 

5 Proc. Z ucker, 25—35 Proc. P ro te in k o rp e r, 1,75—3,3 Proc. A m y g d a lin , 3,2 Proc. 
Asche, 5,5 Proc. W asser. Das A m ygdalin  ist ein Glukosid, es zerfiillt beim Zerreiben 
mit Wasser unter der Einwirkung des ebenfalls in den Mandeln (auch in den siissen) ent- 
baltenen Eermentes: E m ulsin , unter Aufnahme von Wasser, am besten bei 10—25° C. in 
C y anw assersto ff, B enzaldehyd und Z ucker.

C20H2,NOu - f  2H30  =  HCN - f  OcH,CHO - f  2CeH140„.
V erfa l schungon und S u b s titu tio n e n : Den bitteren Mandeln werden haufig 

die aus Siidrussland und Ungarn stammenden Samen von Primus nana Jess., sowie Pfirsich- 
und Aprikosensamen substituirt (cf. Ol. Amygdalarum).

K iin s tlich e  M andeln bat mail in Amerika hergestellt; aus Runkelriiben gefonnt, 
mit Leim iiberzogen und gerostet, sollen sie echten Mandeln ausserlich sebr abnlicb sein.

Fig. 49. Gewcbe der Handel. E  Endosperm. ep Epitliel der Samenhaut. « ISpidermis der Samenschale.
C. Pnronchym der Cotyledonen. Ca Epjderm is derselben (naeh MokU.kk).

A u fb e w a h r u n y .  Brucbstiicke und beschadigte Samen werden durcb Auslesen ent- 
fernt, dann die Samen mittelst eines feinen Drabtsiebes vom Staube befreit. Kleinere 
Vorrathe bringt man in Hafenglaser, grossere in Holzkasten auf die Materialkammer, be- 
sichtigt dieselben ofter und entfernt von Insekten zerstorte oder yerdachtige Samen, die 
weicli, biegsam und im Innern nicht rein weiss sind.

Amygdalae decorticatae. Nacb kiirzerem Einweichen in beissem, oder langerem 
in kaltem Wasser liisst sieli die braune Samenschale mit dem Endosperm Jeicht entfernen. 
Geschalte Mandeln hftlt man nicht, oder nur in geringer Menge yorrathig.

A n w e n d u n g .  Die siissen Mandeln dienen zur Herstellung der Emulsio Amygda
larum, dereń Geschmack man zuweilen durcb Zusatz einiger bitt.erer Mandeln yerbessert, 
ferner, wie die bitteren, zur Gewinnung des Oleum Amygdalarum. Aus den danach zuriick- 
bleibenden Presskuchen von bitteren gewinnt man Ag. Amygdal. am., aus denen der siissen, 
die man pulyert, Mandelkleie. Zur Verstissung der Emulsion waliłt man passend Sir. 
simpl., also keine Eruehtsafte; Austr. lasst vou yornherein Zucker zusetzen.

III. Oleum Amygdalae (Helv.) O. A. expressnm (U-St.). Oleum Amygdalarnm(Austr. 
Germ.). Oleum Amygdalarum duleium s. expressum, s. frigide paratum. — Mau- 
delbl. Siissmandelol. — lluile d’Amande douce (Gall.). — Expressed oil of Almond.

Nach A ustr. das aus siissen, nach Germ. H elvet. U-St. auch das aus bittern Mandeln 
gepresste fette Oel, in letzterem Palle meistens gelegentlich der Bercitung von Bitter-



mandelwasser. Die Samen werden, nach Entfernnng der weiclien und zerbrochenen, grób 
gestossen oder gerieben, in einen derben Pressbentel, kleinere Mengen wolil audi in eiue 
doppelte Lagę Fliesspapier eingeschlagen und unter ganz allmiiklich gcsteigertem Druck 
ausgepresst. Man verlegt die Arbeit moglichst in die warme Jahreszeit, in der kiilteren er- 
warmt man die Pressplatten gelinde (aber nicht tiber 30° 0.). La das Oel nur unvollkommen 
ausgepresst wird, so pulvert man die Pressknchcn und presst nocli einmal. Das nach mehr- 
tagigem Absetzen klar Ultrirte Oel fttllt man in trockene, braune Flascken, verschliesst 
mit neuen Korken und bewahrt os in einem kiihlcn Baume auf. Ausbeute: aus siissen 
Mandeln 40—45 Proc., aus bitteron 30—36 Proc.

Werden die Pressriickstande ais Zusatz zu Verscli6nerungsniitteln verwendet, so 
sollten die Mandeln zuvor geschalt werden.

E ig e n sc h a fte n .  Das Mandelol ist niclit. austrocknend, klar, dunnfltissig, gelblick, 
fast. geruchlos, von mildem Geschmack. Spec. Gew. bei 15°C. 0,915—0,920. Es erstarrt
erst bei — 20° C. Lost sieli bei 15° C. in ubor 60 Th. absolutem Alkohol.

JSestand theile . Vorwiegend O c ls ś iu re g ly c e r in a th e r  (CJSH330 3)3.C3H6, ferner 
L in o lsa u re g ly o e r .in iitk e r  (C18H310 3)3. C3H5 und in geringer Menge freie Fettsfiuren.

P r i i fu n g .  Da ein grosser Theil des im Handel belindlichen Mandeloles gar nicht 
aus solchem, sondern aus Pfirsichkern- und Aprikosenkernol (Ol. Amygdal. gallic.) besteht, 
oder auch mit diesen, sowie mit Mohnol, Nussol und SesamiSl verfiilscht, wird, so ist dasselbe 
beirn Einkauf zu untersuchen.

1) Die meisten Verfalschungen erholien das spec. Gew. 2) 1 ccm Acid. nitric. fum.,
1 ccm Wassor und 2 ccm des Oeles werden lcraftig geschiittelt, nach einiger Zeit (10 bis 
15 Stunden) ist die obere, die Oelschicht, fest gewordon, sio muss von w oisser Farbę 
sein, die Flussigkeit darunter farblos. Die meisten Verfalschungen geben der Oelschicht 
eine róthlichgelbe bis braunliche Farbę. Findet das Erstarren nicht statt, so sind auch 
folgende 2 Proben anzustellen: a) In ein Probirrohr werden 10 ccm 25proc. Salpetersiiure 
und einige Kupferblechsclmitzel gebracht und 2—3 ccm Oel darauf geschichtet. Diesos 
muss bei etwa 10° O. nach 6—10 Stunden fest werden. b) Man bringt ebenso 20 ccm 
Salpetersiiure, 1 g Quecksilbor und 2—3 ccm Oel zusammon. Auch hier soli es bei etwa 
10° O. nach 6—10 Stunden fest werden. Die festo Oelschicht ist weiss. 3) 10 ccm Oel,
15 ccm Natronlauge und 10 ccm Alkohol werden in einem 150 ccm Kolben unter ofterem 
Umscbwenken auf dem Wasserbade bei 30—40° O. orwiirmt, bis die Miscbung klar ist. 
Dann bringt man 100 ccm warmes destillirtes Wasser zu, wobei die Losung klar bloiben 
muss. Durch Ansauern mit Salzsaure werden die Oelsauren abgeschiedon, die man in 
einen zweiten Kolben abgiesst, mit warmem Wasser wiischt und durch Zusatz von warmem 
Wasser in den Hals des Kolbens steigen lasst. Ist die Schicht der Oolsiiuron klar go- 
worden, so giesst man sio ab und lasst erkalten. Bei 15° O. muss sie noch klar sein und 
sich erst bei 13—14° O. triiben. 1 ccm davon soli mit 1 ccm Alkohol eine k la re  Mischung 
geben, aus der sich bei 15° O. nichts abscheidet, die sieli auch nicht trubt, wenn man von 
neuem 2 ccm Alkohol zugiebt. 4) In zweifelliaften Fallen ist es nothwendig, die Kott- 
stobfek’sche Yerseifungszahl (fur Mandelol 187 — 195) und die Huisl’sche J o d z a h l  (93,3 
—98,4), sowie die Befraktometerzahl (64,6 bei 25° C., 56,2 bei 40° C., 50,6 bei 50" C.) 
festzustellen.

A n w e n d u n g .  Innerlich meist ais Emulsion oder reizmilderndes Mittel, ausserlick 
zu Salben und Einreibungen.

Oleum Amygdalarum gallicum des Handels wird aus Plirsichkernen gepresst; es 
entspricht nicht den Anforderungen der Arzneibiicher; das aus Mandeln gewonnene gelit 
im Handel ais Ol. A m y g d a la ru m  ang lieum .

IV. Aqua Amygdalarum amararum. Aqua Amygdalae. liittermaudel- 
wasser. Mandelwasser. — Ean (Pamandes anieres. — Bitter almond water.

Wird fast Uberall durch Destillation bitterer Mandeln, die durcli Pressen vom fetten 
Oel befnat sind, mit Wasserdiimpfen bereitet. Der Gehalt an Amygdalin betragt in den 
entblten Mandeln 3 — 6 Proc. Die im Handel vorkommenden Placenta Amyydalarurtt 
amararum bestehen gewdhnlich aus ausgepressten Plirsichkernen. 3 Th. derselben entspreclien 
ungefahr 4 Th. Mandeln.

(Germ.): Bittere Mandeln 12 Th., vom fetten Oele durch Pressen befreit, ais mittelfeincs 
Pulver mit 20 'Th. Wasser geinischt liisst man in dem Einsatz einer Destillirblase tiber Nacht



gut bedeckt stehen. Mail rilhrt dann die Masse nochmals gehiirig durch, lasst Wasser- 
dampfe hindurchstreichen und destillirt nnter sorgfaltiger Kuhlung 9 Th. in eine 3 Th. 
Weingeist cnthaltende Yorlage ab.

Aqua Amygdalimim amararum concentrata. A ustr. 800 g bittero Mandola 
werden zerstossen und durch wiederholtes Pressen vom fetten Ocle befroit. Don Press- 
lcuchen pulyert man, tragt 11/13 davon allmahlich in 6000 g siedendos, in einer Destillirblase 
befindliches Wassor, bałt einigo Minuten im Kochen und entfernt das Feuer. Nach yOlliger 
Abkuhlung setzt man das zuriickbehaltone 1/12 zu und lasst iiber Nacht stehen. Dann 
dostillirt man 1000 g odor soviel ab, dass 1000 Th. des Destillates 1,0 Th. Blausaure 
onthalten.

Aqua Amygdalae. H olvot. 100 Tli. bei golinder Witane gotrocknete, gepul- 
verte (Sieb IV) und durch Pressen vom Oele befreite bittero Mandoln werden mit Wasser 
uborgossen und mittelst Dampf 80 Th. in eine 20 Th. Weingeist enthaltende Vorlage ab- 
destiliiert.

Diese Vorschriften gebon zu folgenden Bemerkungen Veranlassung: 1) Es ist noth- 
wcndig, die Destillation nach dem Anriihren der Mandeln mit Wassor nicht sofort yorzu- 
nehmon, sondern das Gemenge elwa 12 Stunden gut bedeckt stehen zu lassen, da eino 
lśingere Zeit fiir die Zersetzung des Amygdalins durch das Emulsiu erforderlich ist. Letz- 
teres verliert fibor 60° O. die Fiihigkeit, ais Ferment zu wirken. Die Menge des gewon- 
nonen Oyanwasserstoffs kann nach 12stuudiger Maceration dreimal so gross sein, ais wenn 
man sofort destillirt. 2) Da der Cyanwasserstoff fliichtig ist, ist es nothwendig, das aus dem 
Kiihler kommonde Bohr so zu verlangern, dass es direkt in die Fliissigkeit der Yorlage 
taueht, um Vorlusto zu vermeiden. 3) Man wird flnden, dass, nachdem die yorgeschriebene 
Monge Destillat iiborgozogen ist, der Nachlauf nocli reichliche Mengen Cyanwasserstoff ent- 
halt; den wh’d man gesondert auffangen und in den meisten Fallen vorwenden, um das zuerst 
Uobergezogeno auf den yorgescliriebenen Gehalt zu bringen. Wo die Herstollung des 
Bittermandelwassers eine haufig wiederkehrende Operation ist, kann man diese .Naclilaufo 
sammeln und aus ihnen durcli Dampfdestillation direkt ein voi-schriftsmassiges Wassor ge- 
winnen. Man bestimint in den gemischten Nachlaufen den Cyanwasserstoffgobalt, und be- 
rechnet daraus den vorzulegenden Alkohol, indom man aber nur 4/5 des vorhandenen Oyan
wasserstoffs in Rochnung stollt, da etwa ’/5 bei der Destillation verloren geht.

E ly e n sc h a fte n .  1) Das Praparat soli stark nach Cyanwasserstoff ricchen und 
dioser Geruch aueh nach dem Ausfallen desselben mit Silbernitrat bleiben, da Benzaldehyd

/ Huud Benzaldehydcyanhydrin (Yerbindung beider, namlich: C0H5OHO-f-HCN =  C6H5C^ OH
CN

dabei niclit- gefallt werden. Ein durch einfaclies Zusammenmisćhen von Blausaure, Wasser 
und Alkohol hergestelltes Bittermandelwasser wiirde hierbei den Geruch verlieren. 2) Es 
reagirt ncutral oder hdehstens ganz scliwach sauer und zeigt je nach der Menge des darin 
enthaltenen Alkohols eine starkere oder geringere Triibung. 3) Spec. Gew. nach Genu. 
bereitet 0,973—0,977. Dasselbe ist festzustellen, da es einmal iiber die Menge des darin 
enthaltenen Alkohols Aufschluss giebt, andererseits bei der Feststellung des Blausanre- 
gehaltes beriicksichtigt werden muss. 4) Beim Abdampfen darf ein wiigbarer Ruekstand 
nicht hinterbleiben. Ist ein solcher vorhanden uud giebt er nach dem Eindampfen mit 
Salzsaure wurfelformige Krystalle von Kalium- oder Natriumchlorid, so liegt der Yerdacht 
auf Zusatz von Cyankalium resp. Cyannatrium zum Praparat vor.

Feststellung des Blnnsliuregehiiltes und Stelluug des Destillats auf denselben: 
Der Gehalt wird ubereinstimmend auf 0,1 Proc. HCN normirt.

Zu seiner Bestimmung werden 10 ccm des Praparates mit 90 ccm Wassor verdiinnt, 
mit 5 Tropfen ICalilauge und einer Spur Natriumchlorid yorsetzt und unter Umriihren 
solange 4/10 N.-SilberlOsung zugegeben, bis eine bleibende Trubung entsteht. Dazu sollen 
1,8—2,0 ccm dor Silbertósung yerbraucht werden.

Der Zusatz dor Kalilauge bat den Zweck, das Benzaldehydcyanhydrin zu zerlegen 
unter Bildung von Benzaldehyd und Cyankalium. — Lasst man nun Silberlosung zufliessen, 
so entsteht nicht uulosliches Silbercyanid, sondern leicht lósliches Kalium-Silbercyanid. — 
Erst wenn alles Cyan in diese lOsliche Doppelverbindung iibergefuhrt ist, und ein weiterer 
Tropfen Silberlosung zufliesst, entsteht unlOsliches Chlorsilber.

1 ccm der l/u) N. Silberlosung enthiilt 0,017 AgN03 und zeigt 0,0054 HCN an, also
1,8 ccm 0,00972 HCN und 2,0 ccm 0,0108 HCN.

Das spec. Gew. des Praparates iiegtwegen des Alkoholgelialts unter 1,0, nach Germ. 
bei 0,953—0,957, also im Mittel 0,955, es crmittelt sich daher der Gehalt des Priiparats an 
HCN nach folgonder Gleichung:



955 : 0,972 =  1000 : x. x =  1,017 
955:1,08 = 1 0 0 0 :x . x =  l,13

1000 Th. enthalten also 1,017—1,13 HCN. = 0,1017—0,113 Proc.
Zur ge w ic h tsa n a ly  tisc h e n  B estim m u n g  des C y an w asse rs to ffes  versetzt 

man 30,0 des Praparates mit soviel Ammoniakfliissigkeit, dass es deutlich danach riecht, 
sauert mit Salpetersiiure an und fiillt mit Silbernitrat aus. Den entstandenen Niederschlag 
von Silbercyanid sammeltman auf einom Filter, trocknet und gliiht in einem Porcellantiogel.

Es resultirt metallisches Silber, das man wagt. 4 Th. Ag =  1 Th. HCN.
Nach der Dnrstellung des Praparates wird man den G eh a lt an HCN zu hoch 

iinden und liat dasselbo nun entsprechend mit einer Miscliung von 3 Th. Wasser und 1 Th. 
Weingeist, zu verdunnen nach dor Gleichung:

0,1 : a =  b : x
wobei a den proc. HCNgehalt des unyerdiinnten Bittermandolwassers und b dio Menge des

a . b
Destillates bezeiclinet. x =  giebt dann daąjenigo Gewicht an, auf welches das Destillat 
zu yerdunnen ist.

Da, wie oben angefubrt, nach dem Ueberdestilliren der yorgoschricbeneu Menge noch 
ein blausaurehaltiges, wenn auch schwacheres Destillat gewonnen wird, so kann man diesen 
„Nachlauf11, nachdem man ihn mit 1/3 Wcingeist versetzt hat, zmn Yerdunnen des 
ersten, zu starken Destillates verwonden. Man bestirnmt in dem so verdiinnten Naohlauf 
den Gehalt an HCN und berechnet die dem ersten Destillat zuzufiigende Menge naoh 
folgender Gleichung:

a : b =  c : x.

a ist dio Differenz des HCNgehaltes des verdtinnten Nachlaufos vom vorge- 
schriebenen. — b die Differenz des H ON gehaltes der ersten Destillation vom vorgeschrie- 
benen. — e die Menge des ersten Destillates.

A n w e n d u n g .  Innerliek ais die Seusibilitat und Beflexthatigkeit hcrabsetzendes 
Mittel bei starkem Hustenreiz, Bronehitis, Pneumonie, Keuchhusteu, Gastralgie, Angina 
peetoris, auch bei Veitstanz.

At] ii u Amygdalac anilinie U-St. ist eine durch Schiitteln und Filtriron erhaltene 
Auflosung von 1 ccm blausaurehaltigen Bittermandeliiles in 999 ccm Wasser.

A u fb e w a h rw n g  in kloineren, gelben oder geschwiirzten, ganz gefullten und gut ver- 
selilossenen Glasern an einem kuhlen Orte. V o rs ich tig . Abgabe: Ais Heilmittel nur gegen 
arztliche Yerordnung. Hbchsto Einzelgabe nach Austr. 1,5 g, nach Germ. und Helvet.
2,0 g, bochste Tagesgabe nach Austr. 5,0 g, nach Germ. und Helvet. 8,0 g. B itte r -  
m a n d e lw asse r  darf nach Germ. statt A qua L a u ro c e ra s i  abgogoben werden.

Aqua Amygdalarum ainararuni d ilu ta . Aqua Oerasorum. Aąua Cerasoriim 
am ygdalata. — Kirschwasser. Yerdiinntes Mand cl wasser. PUrsicliblutlienwasser. 
Nach A u str. und Germ. I  oinc Miscliung aus 1 Th. Bittermandelwasser und 19 Th. Wasser; 
enthalt also 0,005 g HCN in 100 g. Die Abgabe im Handverkauf fur Kiichenzwecke ist 
gesetzlich nicht beschriiiikt.

S iru p u s A ą u a e A m y g d a la ru m  a m a ra ru m , Sirupus Acidi hydro cyanici: Bitter- 
mandolwasser 10 Tli., weisser Sirup 90 Th.

V. f f  Oleum Amygdalarum (amararum) aethereum. on of B itte r  Almuud
(U-St.) Essence d’Amandę aincrc (Gall.). Ilu ile  volatile (Pamandes ameres.

G e w in n u n g .  Die durch Auspressen von bitteren Mandeln oder Aprikosenkernen 
erhaltenen Prosskuchon werden gepulyert, gosiebt, mit 6—8 Th. lauwarmem Wasser 
(50—60° C.) angeriihrt und nach zwolfstiindigem Stehen von dem inzwischen gobildeton 
ktherischen Oelo durch Destillation getrennt. Nach einer Yorschrift von Pettenkofkr 
werden 12 Th. entolte und gepulvorte Mandeln unter Umriihren in 100—120 Th. Wasser 
eingetragen. Nachdem derBrei ij l—1/.2 Stunde bei Siedehitze gestanden hat, lasst man er- 
kalten, mischt 1 Th. frisches, mit 6—7 Th. Wasser angeriihrtes Mandelpulver liinzu und 
lasst 12 Stundon stehen. Das heisse Wasser lbst das Amygdalin besser ais kaltes, zerstort 
aber das Emulsin. Dm die Spaltung einznleiten, muss also frisches — nicht erhitztes — 
Mandelpulvor hinzugefugt werden. Das in einem Gewichtstheile Mandeln enthalteno 
Emulsin reicht zur Żersetzung des Amygdalins von 12 Th. aus. Das fertige BittermandelOl 
wird aus dem Brei durch eingcleiteten Wasserdampf abgetrieben. Die Destillation iiber 
freiem Feuer ist nicht zu empfehlen, da die Masse leicht uberschaumt oder anbrennt. 
Wegen der giftigen Blausauredampfe muss bei der Destillation stark gekiihlt werden. Den 
Kiihler verbindet man luftdicht durch Schweinsblase mit der Florentiner Flasche, von dereń 
IJalse aus man durch ein Glasrohr die iiberschussige Blausaure in Wasser oder ins Freie 
leitet. Das Oel sammelt sieli in der Yorlage am Boden. Das abfliessende Wasser enthalt



sehr viel Oel gelóst, das man durch Cohobation gewinnt. Hierzu bringt man das gosam- 
molto Wasser in eine Blase, dio man durch indirekten Dampf hcizt. Das im Wasscr gc- 
lóste Oel geht mit den ersten Antheilen iiber. Sobald reinos Wasser kommt, unterbricht 
man die Destillation. Die Ausbeute aus bitteren Mandeln betriigt 0,5—0,7 Proc., aus 
Aprikosenkernen 0,6—■ 1,0 Proc. Legt man der Bereclmung die Presskuchen zu Grundc, so 
ist dio Ausbeute lmapp doppelt so gross.

Bliiusiiurefreies Bittermandelol. Zur Darstellung schtittolt man 10 Th. des Oeles, 
wie es durch Destillation gewonnen wurdc, mit 6 Tli. gelósohtom Kalk, 3 Th. rohem Eison- 
yitriol und der entsprechenden Mengo Wasser kraftig durch, und destillirt das nunmchr 
entblausiiuorte Oel mit Wasserdampł ab. Man iiberzeugt sich durch die unter „Priifung11 
angegebene Beaktion, ob alle Blausiiuro entfernt ist.

E ig en sch a ften . Das blausaurehaltige Bittermandelol ist eine farblose, im Alter 
gelbe, stark lichtbrechende Flussigkeit von blausaureaknlickem, aromatischem Geruche 
(V orsicht!) und stark brennendem, etwas bitterem Geschmaeke. Das spec. Gew. des nor- 
malen Oels liegt zwisclien 1,045 und 1,06 (1,060—1,070 U-St.) Es ist jedoch hoher, bis 
1,1, wenn das Oel sehr viel Benzaldehydcyanhydrin enthalt. Optisch ist es inaktiy. Frisch 
bereitet ist es neutral, reagirt aber spater wegen der durch Oxydation gebikleten Benzoe- 
siture, die sich mitunter sogar in Krystalleu abscheidet, sauer. Bittermandelol lost sich 
ziemlich leicht in Wasser, nach F luckigkb im Verhiiltniss von 1 :300. Die Gegenwart 
von Blausaure erhoht die Loslichkeit betrachtlich. Yon Spiritus dilutus ist 1 Thcil zur 
klaren Losung von 1 Th. Oel erforderlich. Salpetersaure lost Bittermandelol ohne Ent- 
wicklung von Stiekoxyddampfen. Der Blausauregehalt, betragt in der Kegel 1,5—5,0 Proc., 
ist aber manchmal bedeutend hOher. Blausaurefreies Bittermandelol hat dio Eigenschaften 
des reinen Benzaldehyds. Spec. Gew. 1,053. Es lost, sich in 1—2 'Th. Spiritus dilutus 
klar auf.

P r ii fu n g .  Auf A lkohol pritft man, indem man einige Tropfen des Oeles in 
Wasser fallen liisst; die sofort untersinkenden Tropfen sind bei Gegenwart von Alkohol 
weiss und undurchsichtig, bei reinem Oel hingegen klar.

F rem de a th e r is c h e  Oele oder N itro b en zo l werden auf folgende Weise naeh- 
gewiesen: Man schiittelt 1 ccm des Oeles in einem Keagircylinder nut- 10 ccm eincr kalt 
gesilttigton Natriumbisulfitlosung durch und crwarmt das GemisclT wenige Minuten laug 
auf dem Wasserbade. Bei reinem Oele versehwindet der Gerueh yollstandig und es cnt- 
steht eine fast klare Losung. Fremde Oele scheiden sich ais Oeltropfen an der Oberflache 
der Fliissigkeit ab (U-St.).

Das kaufigste Yerfalsehungsmittel fiir Bittermandelol ist der kii ns tl i  che B enz
aldehyd. Da er von seiner Darstellung (siehe diese) ker meist Chlor enthalt, so kann 
man ihn leicht nackweisen. Man bringt ein Stiick fldibusartig zusammengefaltetes, mit 
einigen Tropfen des zu untersuckenden Oels getriinktes Papier in einen kleinen Porecllan- 
tiegel, der in einer grSsseren Porcellansckale steht, und ziindet das mit Oel getrśinkte 
Papier an. Dann wird ein bereit gehaltenes etwa zwei Liter fassendes, innen mit destil- 
lirtem Wasser benetztes Becherglas scknell dariłber gesturzt. Die Verbrennungsgase 
schlagen sich an den feuchten Wanden nieder; die inneren Wandungen des Glascs 
werden alsdann mit etwas destillirtem Wasser auf ein kleines Filter abgespiilt. Das 
Filtrat darf mit Silbernitratlosung keine Triibung, noch viel weniger aber einen Nieder- 
schlag von Chlorsilber geben. Aechtes Oel giebt nieinals eine Chlorreaktion. Da neuer- 
dings aber aueh chlorfreier Benzaldehyd in den Handel gebracht wird, so biirgt das Aus- 
bleiben der Chlorreaktion nicht immer fiir die Reinheit des Oeles.

Auf Blausaure priift man ąualitatiy, indem man 10 Tropfen des Oeles in etwas Al
kohol lost, mit einigen Tropfen Natronlauge yersetzt und gut umschiittelt; dann fiigt man 
eine kleine Menge einer eisenoxydhaltigen Ferrosulfatlosung (oder Ferrosulfatlosung und 
1 Tropfen Ferrichlorid) hinzu, und yersetzt mit Salzsaure im Uebersckuss. Ein tief blauer 
Niederschlag von Berlinerblau zeigt die Gegenwart von Blausaure an Sind nur Spuren 
von Blausaure zugegen, z. B. bei einem schlecht eutblausauerten Oele, so tritt nur eine 
blaue oder blaugriine Farbung ein. Da der Blausauregehalt beim Bittermandelol sehr stark



wechselt, so wiire zum medicinisehen Gebrauch dic Anwendung von Bittermandelol mit einem 
bestimmten Gehalt an Blausaure wimsehenswerth.

Die quaniitnlive Bestimmung der Blausaure kann auf gewichtsanalytischen oder 
auf massanalytisehem Wege geseheheu.

1) G ew ie h tsa n a ly tisc h . Man wagt ungcfiihr l g  des Oeles in einem Becherglase 
genau ab, lOst es in der 10—20fachen Menge Spiritus und fiigt 10 g (chlorfreior) allcoho- 
lischer Ammoniaklbsung hinzu. Nach kurzem Stelien wird 1 g Silbernitrat (in Wasser 
golćist) dazu getban, und das Ganze mit Salpetersśiure angesauert. Ist die Fliissigkcit klar 
gewordon, so bringt man das ausgescbiedenc Cyansilber auf ein getrocknetes und gewogenes 
Filter, wiiscbt sorgfilltig mit Wasser aus und trocknet bis zum konstanten Gewicht bei 100° 0. 
Die Behandlung mit Ammoniak ist nothwendig, um das im Oelo onthaltene Bonzaldehyd- 
cyanhydrin aufzuscliliosson. — Gefundenes Ag CN X  0,2015 ist =  II ON.

2) M as san aly  tisch . Nach Yielhabek. Die Methode ist zwar bequemer, aber 
wetiigcr genau ais die yorige, da die Endreaktion nur schwer zu orkennen ist.

Man wagt genau 1 g Bittermandelol in ein Kdlbcben, giobt 10 ccm in Wasser auf- 
gescbwemmtes Magnesiumhydroxyd sowio einigo Tropfen Kaliumchromatlósung hinzu und 
titrirt unter fortwiihrendem Umschiittoln langsam mit 1/10 Normal-Silberlósung, bis die 
rothe Farbo von Silbercbromat das Ende der Reaktion arizoigt. Durch Multiplikation der 
yorbrauchten ccm Silberlosung mit 0,0027 erbiilt man die in 1 g Oel onthaltene Menge 
Blausaure.

J ie s ta n d th e ile . Bittermandelol ist ein Gemisch von Benzaldehyd, Blausaure und 
Benzaldehydcyanhydrin (Mandelsaurenitril, Phenyloxyacetonitril). Dor zulotzt genannte 
Korper entsteht durch dirokte Yereinigung der beiden erston.

C0H5C OH +  CNH =  C0H,CH (OH) CN 
Benzaldehyd Blausiiuro Benzaldehydcyanhydrin.

Da das Nitril leicht zersetzlich ist und bei der Wasserdampfdestillation zeriallt, so 
kann es erst nach der Dostillation im Oele ontstanden sein. Es bildet sich besonders 
reichlich bei der liingeren Beriihrung von Benzaldehyd mit blausaurehaltigem Wasser. Ja 
mehr ein Oel von dem Nitril enthśilt, desto lioher ist sein spec. Ge w. (Spec. Gew. des 
reinon Mandelraurenitrils 1 ,124) und desto cyanwasserstoffreicher ist es. Oelo mit hoherem 
spec. Gcw. ais 1,065 sollten deshalb wegen des zu hohen Blausauregohaltes zu medicinischen 
Zwecken nicht yerwondet. werdcn. Der Gehalt an Blausaure betriigt bei Oelen von den 
normalen spec. Gew. 1 ,0 4 5 — 1,60 =  1 ,5— 5 Proc. — 2 Oele vom spec. Gew. 1 ,086 und
1 ,096  onthioltcn 9 und 11,4  Proc. Blausaure ( S c h i m m e l ).

A u fb e w a liru n f) . Das blausaurehaltige Bittermandelol wird in kleinen, miiglichst 
gefiillten, gut yerstopften Flaschen im Dunkeln in der B,eihe der direkten Giftc aufbewahrt.

A n w e n d m iff .  Wegen des schwankenden Gehalts an Blausaure wird das Bitter
mandelol nur selten noch ais Arzneimittel angewendet. Dosis x/„—1 Tropfen in schwack 
weingeistiger Liisung. Gegengifte sind: Chlorwasser, yerdiinnte Ohlorkalklosungen, Opium, 
Morphium, sowie Begiessungen mit kaltem Wasser. Die grosstc Menge des blausaurehal- 
tigen Bittormandelols wird in der Liąueurfabrikation sowie bei der Herstellung feiner Toi- 
letteseifen yerbraucht.

Magenmorsel 1 en, M o rsu li a ro m a tic i. Weissen Zucker kocbt man mit 1/J seines 
Gewichtes Wasser ohne U m ruhron  (!) bis zur Foderprobo (Flockenbildung einer abge- 
schleuderten Probe), fiigt zerschnittene Mandeln und Gewiirze hinzu, riilirt um, giesst so- 
gleich in zerlogbaro, mittelst eines Schwammes angefeuchtete Formen aus Eichenholz, 
vertheilt die Masse durch Aufstossen auf den Tisch gleichmassig und zerschneidet sie halb- 
erkaltet mit einem diinnen, scharfen Mosser in schmale Streifon. Die Mandeln sind yorher 
geschalt, in Langsstreifen geschnitten und yerschiedenartig gefarbt worden.

Farbstoffe: Kurkumatinktur, ammoniakalische KarminlOsung, Chlorophyll in Aother- 
weingeist gelOst, Indigokarmin; Oitronat und Pomeranzensehalenkonfekt in Wiirfeln, die 
Gewiirze ais staubfreies, grobes Pulyer beigemischt.

Species a(l morsulos, Morsellengewiirz. Nach H ao ek : Zimmt 17,5, Kardamomen 
7,5, Ingwer 7,5, Galgant 3,5, Muskatnuss 3,5, Gewiirznelken 3,5. Nach D ietbbich : Zimmt 
40, Kardamomen 20, Ingwer 10, Galgant 5, Muskatnuss 5, Gewiirznelken 20 Th.

Morsuli aromatici D ietkkich. Zucker 1000, Wasser 250, Gewiirz 25, Oitronat, kandirte 
Pomeranzenschalen, gefarbte und ungefiirbte Mandeln, Pistazien jo 40 Th. — Durch ge- 
ringo Aendorungen der Verhaltnisse und entsprechende Zusiitze giebt diese Masse: mit 10 
Citronensauro und einer fein gowiegten Oitronenschale die Morsuli Oitri; mit 10 Vanille- 
zucker (10 proc.) und 30 gobrannten, grób gemahlenen, mit 20 Cognak geniissten Kaffee- 
bohnen die Morsuli Coffeae; mit 50 Ingwer die Morsuli Zingiberis; Morsuli Cacao kocht 
man aus Zuckw 1000, Wasser 250, ungefarbten Mandeln 150, Yanillinzucker 10, barter



Vanillecholcolade in erbsengrossen Stiicken 200; Morsuli mannati aus Zuclcer 500, Wasser 125, 
Kaliumnatriumtartrat 100, Siissholzpulver 100, Manna 500, Oitronenól 5 Tropfen.

Aqua cosmetica orientalis, H e b k a ’ s o rien ta lisch es  W asser. Bittormandel- 
Bmulsion 95,0, Q,uecksilborchlorid 0,015, Benzoetinktur 1,0.

Coufectio s. Conserva Amygdalae. Geschalte Mandeln 8, Gummi arabicum 1, 
Zuclcer 4 Th. stOsst man zu einem Teig an.

Eiiiulsio Amygdalarum Germ.: Siisse Mandeln 1 Th., Wasser q. s. zu 10 Th. 
Seililliissigkeit. Form . mag. B erol. Mandelmileh. Mandelemulsion 18:180 g, weisser 
Sirup 20 g.

Emulsio Aniygdalarum composita. Erganzb. Siisse Mandeln 4, Bilsenkrautsamen 1 
werdon mit vord iinn tem  (!) Bittermandelwasser 64 zur Emulsion angestossen, durch- 
geseibt und Zuclcer 6, gobrannte Magnesia 1 zugefiigt.

EmuLsio Aniygdalaruiił cum Morphiuo (Munchener Nosokomial-Yorschrift). Man- 
delmilch 180,0, Morpli. hydrochlorici 0,02, Weisser Sirup 20,0.

Emulsio Aniygdalarum gummosa (Ph. bavar.). Siisse Mandeln 10,0, Wasser 90,0, 
Gummi 10,0.

Emulsio Aniygdalarum pro potu (Munchener Nosokomial-Vorschrift). Siisse 
Mandeln 25,0, Wasser 500,0, Weisser Sirup 20,0.

Emulsio amygdalina Austr. Geschalte siisse Mandeln 25, Zuclcer 15, Wasser 
q. s. zu 250 g Seililliissigkeit.

Emulsio gummosa. Mandelemulsion 90, Gummischleim 10 Th.
Emulsio laxativa Vienuensis D i e t e r ic h . Manna 25,0 lOst man in Mandelemulsion

75,0, soiht durch, fiigt 5,0 Zimmtwasser und Wasser q. s. zu 100,0 hinzu.
Emulsio oleosa, Mixtura oleosa, — Oelemulsion.

B lan d e lo l.............................
Austr.

10
Germ., Helvet. 

20
Hung.

8
Arabisches Gummi (pulv.) . 5 10 4
W asse r.................................. 175 170 180
Zuclcer-Sirup........................ 10 — 8

Emulsio oleosa cum Morphiuo (Munchener Nosokomial-Vorscbriftj. Mandelol 10,0, 
Gummi 5,0, Wasser 85,0, Morph hydrochlorici 0,02, Weisser Sirup 20,0.

Emulsum Amygdalae U-St. — Mistura Amygdalae; Milk of Almond. — Siisse 
Mandeln 60 g, Gummi arabicum 10 g, Zuclcer 30 g, Wasser q. s. zu 1000 ccm Emulsion.

Earina Amygdalarum. Furfur Aniygdalarum. — Mandelkleie. — Son d ’am an- 
dos. — Byane o f alm onds. — Nach Dieterich. Kalcaool 50,0 geschmolzen, verriihrt 
man mit Talkpulver 100,0, fiigt Bohnenmohl 500,0, Mandelkleie 250,0 hinzu, alsdann Gly- 
cerin 50,0, Kolnisch-Wasser 50,0, Kumarin 0,1, Aetherischęs 'BittermandelOl 20 Tropfen, 
Ambratinktur 5 Tropfen. x ’

Nach P asc h k is . Mandelmehl 7 0 0 , Reisstiirke 4 6 0 , Veilchenwurzel 7 0 , Seife 60, 
BittermandelOl 1 Tli.

Nach Siidd. Ap.-Ztg. Mandelol (aus Pfirsichkemen) 60 g, entwiisserte Soda 120 g, 
Weizenmehl 20<>0 g, Aetherisches BittermandelOl, SantelOl, Ylang-Ylangiil je 60 Tropfen. 
Weizenmehl 240, Borax 100, Lavendelol 2, Mandelmehl 240, Portugaliil 5, Bittermandeliil 
0,5, Veilchenwurzel 50, Glycerin 100, Talcum 20, Infusorienorde 250 Th.

Glyeorin-Cold-Ćream. Grenie eeleste (Diet). Mandeliil 600, Walrat, weisses Wachs 
je 80, schmilzt man, sotzt Borax 5, in Glycerin und Wasser je 120 gelost, zu, riihrt schaumig 
und fiigt Bosenol 1, Bergamottól, NeroliOl je 0,5, einige Tropfen Ambratinktur hinzu.

llonig-Mandelpasta (Buchheister). Bittere Mandeln, gesclialt und gestossen 210, 
Mandelol 420, Bergamottol 6, Honig 420, Eidotter 136, Citronenol und NellcenOl je 4 Th.

Kampher-Cold-Cream. Kampher 50, Mandelol 500, Wasser 270, Moschustinktur 10 
Tropfen, sonst wie vorige.

Kranihumbiili. Bittere Mandeln gestossen 0,5 kg, Wasser 1 kg; man stellt oinen 
Tag bei Seite, fiigt hinzu Zimmt 30 g, Nelken 30 g, Pomeranzenschale 120 g, Ingwer- 
60 g, Spiritus (75 proc.) 20  1, Cocbenille 8 g, Weinstein 2 g, presst nach 8 Tagen; dazu 
Zuclcer 4 kg, Wasser 20 1. (Pliarm. Ztg)

Łoocli album oleosum (Helvet.) L in c tu s  dem ulcens. W eisser Lo ocli. — 
L ooch  p e c to ra l s. hu ileux . — Mandelol 10, Arabisches Gummi 10, Pomeranzenbliithon- 
wasser 15, Wasser 40, Mandelwasser 1, Gummisirup 24.

Mandcl-Greme, Mandel-Cold-Cream (Diet). Weisses Wachs, Walrat je 80, Mandel
ol 560, Wasser 280, Borax 5, Bergamottol 2, Rosenol 0,5, BittermandelOl 10 Tropfen. Bo- 
reitung wie Glycerin-Cold-Oream.

Maudel-Orgeade, Orgeat. Geschiilto siisso Bfandeln 100, bittere Mandeln 10, Pome- 
ranzenbliithonwasser 50, Zuclcer 100 Th., zu einem zarten Broi zerstossen.

Mamlelscife. Talgkernseife 750, venotian. Seife 125, Kokosseife 125, schmilzt man 
vorsichtig, sotzt 10, kiinstliches, chlorfreies BittermandelOl zu und gicsst in Formon aus.



Pasta cosmetiea iiianiialis. Handpasta (Diet). Siisse Mandeln, gesehiilt 300, bittere 
200, stosst man mit Rosenwasser 10, Borax 30, zur gleichmassigen Massc an, setzt Wal- 
rat 50, mit Kamphorol 50 geschmolzen, hierauf Kartoffelmebl 200, Talk 100, mit Rosen- 
wassor 200 angeriihrt, zu, arbeitot die Masse durch und parfiimirt sie.

Nach Paschkis: Siisse Mandeln 600, bittere 200, Horiig 100, Perubalsam 100.
Persiko. Bittcrmandelol, blausaurefrei, 4 g, Neroliol 2 Tropień, Kardamomenol, 

Citronenol jo 5 Tropfen, Spiritus 4 1, Zucker 2,5 leg, Wasser q. s. zu 10 1.
Pomadę divine. Walrat 80, Schweinefett 170, Mandelol 250, Muskatnuss 15, 

Storax 20, Ziboth 2,5, Benzoe 20, Nolkcn 15, Veilchenwurzel 20, erwarmt man langere Zoit 
im Wasserbade, giesst klar ab und fiigt allmablich Orangenbliithenwasser 500, hinzu.

Poinaden-Gnindlage (Diet). Mandelol, Walrat jo 100, Schweinefett 800. Man 
schmilzt und riihrt bis zum Erkalten.

Pulvis cosmetlcus. Pulvis maiiualis. Hand-Wasclipulver (Diet). Stearinseife, 
Hausseife je 150, Veilchenwurzol, Talk je 100, Mandelkleie, Bohnenmehl je 200, Borax 20, 
Kblnisch-Wasser 50, Moschustinktur, BittermandelOl je 5 Tropfen, vorber mit Glycerin 50 
gemischt.

Salicyl-Crdme. Wie Glycerin-Oold-Oream, nur werden statt Borax im Glycerin 
Salicylsaure 10 fein vertheilt.

Sclionheitskugeln (Buchheistek). Mandelkleie, Seife, Kartoffelmehl je 285, Yeil- 
chenwurzel 145; man mischt, stosst mit Benzoetinktur zu einem Teig an und formt Kugoln 
daraus.

Amandine (Buchh.). Weiche Kaliseife 20, Zucker 20, lóst man in Wasser 50, und 
riihrt allmablich zu: Mandelol 900, Borgamottól 5, Citronenol, BittermandelOl, NelkonOl 
je 2. Weisse, nicht durchschcinende Salbo (nothigenfalls mehr Seife).

Sirupus Amygdalarum. Sir. nmygdnliniis s. emulshus. — Mandelsirup. Man- 
deisaft. — Sirop d’orgeat. — Syrup of Almoiid.

Austr. Geschalte siisse Mandeln 80 Th., bittere 20 Th., gepulverter Zucker 
120 Th.; man stOsst mit Wasser 200 Th. zur Emulsion an, seiht durch, presst aus und 
lOst unter Umriibren gepulvorten Zucker 200 Th.

U-St. giebt ahnliclic Verhiiltnisso, ausserdem einen Zusatz von Orangenbliithenwasser.
Germ. Siisse Mandeln 15 Th., bittere 3 Th. werden gesehalt, mit Wasser 

40 Th. zur Emulsion angestossen; dio Seihflfissigkeit soli mit Zucker 60 Th. durch ein- 
maliges Aufkochen 100 Th. Sirup ergebon.

Ein Zusatz von 5 Th. arabischem Gummi liefert (Diet) einen haltbaren, sich nicht 
entmischenden Sirup. Aufbewabrung: In kleinon, ganz gefiillten Elaschen im Keller. Yor 
dem Gebrauch kriiftig umzuscbiitteln.

Linctus leuiens. Mandelsirup, Eibisclisirup je 20 Tli., Brechwurzelsirup 10 Tb.
Albin DlSFLO.NS tablettcs pectorales sind Tabletten aus Mandeln, Zucker, Morphin 

und Ipecacuanba.
(Jata pl asm a leniens Rovoil ist Mandelkucbenbrei.
Christolia. Ein Magenwein aus Zimmt, Nelken, bitteren Mandeln, Zucker, Wein 

und Weirigeist.
Spiritus Amygdalae amarae D-St. Spirit of Bitter Almond. Bittermandelol

10 ccm, Weingeist (91 Gew. Proc.) 800 ccm, "Wasser q. s. zu 1000 ccm.
Ulirinacherol. Siissmandelol 100, dickfliissiges ParaffinOl 5, Klauenfett 10, gepul- 

vertos JSTatriumbikarbonat 10, werden unter Oftcrem Scliiitteln 2—3 Wochen boi Śeite ge- 
stellt, dann filtrirt. Ftir grossoro Uhren: Mandelol 60, Proveneerol 50, Klauenfett, dickes 
ParaffinOl je 10, Kair. bicarbon. 15.

Unguentum Aquae Rosae (U-St.); Ungt. emoiliens (Austr.); Ungt. leuieus
(Germ.); Ungt. refrigorans (Helvet.). Erweichende Salbe. — Cold-Cream. Urenie ce-
ieste. — Ointment of Rosę Waler..

Austr. IIelvct. nacli Unna (Kiihlsalbo)
Weisses Wachs . . 10 5 5
W a lra t ....................20 10 i)
Mandelol . . . .  80 60 50
Rosenwasser . . .  20 25 50

Germ.: Weisses Wachs 4, Walrat 5, Mandelol 32, Wasser 16, Rosenol 1 Tropfen 
auf je 50 g.

U -St.: Walrat 125 g, Weisses Wachs 120 g, Mandelol 600 ccm, drcifaches Rosen- 
wasser 190 ccm, Borax 5 g.

Antidiabetin ist eino Mischung aus Mandelol und Saccharin (cf. Manna .
GkenougiP s Zahntinktur ist ein weingeistiger Auszug aus Brasilionholz, Eicbten- 

sprossen, Veilchenwurzel, Cochenille mit einem Zusatz von Bittermandelwasser und Loffel- 
krautspiritus.

liOoch soiide De Galliot ist Mandel-Orgeade.



Maildelbrot, Pavy’s, fdr Diabetiker, wird aus theifweise entólten, sussen Mandeln 
untor Zusatz von Eiern, Pulyis aromaticus etc. gebacken.

Pulvis Amygdalae compositns. Conipound Powder of Almonds (Brit.). Besteht aus 
sussen Mandoln 200 Th., Zucker 100 Th., arabischom Gummi 25 Th. — 20 g dieser 
Misehung goben mit Wasser 160 g dio Mistura Amygdalae, Almond Mixture.

M andelmilchextrakt von J ul. Urban in Dresden ist ein sehr dickor Mandelsirup.
Nectarsyrup der engl. S o da wasserfabrikan te n enthiilt Yanille-, Boson- und Citronen- 

extrakt, Mandelemulsion und Zucker.
Besorbin ist cine Salbengrundlage aus Mandelol, Wachs und Wasser, gebunden 

duroh wenig Leim und Seife.
Sculein von A. Wasmuth, gegen Ratten und Miiuso, enthalt ais wirksamen Bestand- 

theil bittere Mandeln.
VI. f  f  Amygdalinum. Amygdalin. Ainygdalina. Das Glukosid der bitteren Man

deln. C20H27NOU - f  3H..O. Mol. Gen. =  511.
D a rs te llu n fj. Gepulverte, vom fetten Oele miiglichst hefreite Presskuchen der 

bitteren Mandeln oder Pfirsickkerne werden mit der 2—3fachen Menge 95proc. Alkohol 
einige Stundcn am Kilekflusskiihler ausgekoclit. Man trennt den alkoholischon Auszug ab 
und wiederholt. das Auskochen mit frisckem Alkohol noehmals. Dio alkoholischen Ausziige 
werden nach dem Absotzen flltrirt, darauf destillirt man °/6 des Alkohols ab und vermischt 
die ruokstandige Losung mit ‘/z Yolumen Aether. Die in der Kalte ausgeschiedenen 
Krystalle werden mit Aether gewaschen und aus siedendem OOprocentigem Alkohol um- 
krystallisirt.

E ig en sc lia ften . Krystallisirt aus Wasser oder wasserhaltigem Alkohol in durck- 
sichtigen, prismatiseben Krystallen mit 3 Mol. H20 , aus starkem Alkohol wasserfrei in 
woisson, glanzenden Blattchen. — Ohne Geruch, von schwach bitterem Gesehmack, von 
neutraler Reaktion. Loslich in 12 Th. kaltem und in jedem Yerhaltniss in siedendem 
Wasser, ferner in 900 Th. kaltem oder 11 Th. siedendem Alkohol von 95 Proc., in Aether 
unloslich. Die Losuugen polarisiren links. Es wird bei 110—120° C. wasserfrei, bei 160°G. 
braunlich und schmilzt. unter Zersetzung gegen 200°C. Bei Gegenwart von Wasser wird 
es durch Emulsin (z. B. durch Emulsion aus sussen Mandeln) in Glukose, Benzaldehyd 
und Cyanwasserstoffsiiure (bez. in Benzaldehyd-Cyanhydrin s. S. 279) zerlegt. Aehnliche 
Spaltungen erfolgen mit yerdiinnter Schwefelsaure oder Salzsiiure O20U27NOn +  2H20 
=  07H0O -f- BON -)- 2CeII12O0. Von kone. Sehwefelsaure wird es mit blassviolettrother Farbę 
geliist. Beim Eindampfen mit kone. Salzsatrre cntstehen Mandelsiiure und braungefarbte 
Hnmuskdrper, letztere aus der Glukose.

A u fb e w a h r u n g .  Obgleich Amygdalin an sieh — d. h. im nicht gespaltenen Zu- 
stande — ungiftig sein soli, so ist es doch unter Berucksiehtigung der leiekten Abspaltbar- 
keit von Blausaure seh r y o rs ic h tig  aufzubewahren.

A n w e n d u n g .  Amygdalin wird nur selten ais Blausaure-Quelle angewendet. 1,7 g 
trockenes Amygdalin giebt mit einer Emulsion aus sussen Mandoln 0,1 g Cyanwasserstoff 
und 0,8 g Bittermandelol. Eine Mixtur aus 1,7 g Amygdalin und 100 g Emulsion aus sussen 
Mandeln entspricht demnach im Blausaure-Gehalt dem Bittermandelwasser der Germ. III.

Amydalinum amorphum, L a u ro c e ras in , sind die aus gewissen Pflanzentheilen z. B. 
aus den Kernen von Prunus avium, don Blattern von Primus Lauro-Cerasus otc. abge- 
schiedenen, bisher noch nicht krystallisirt crhaltenen Amygdalino. Gummiartige, amorphe 
Masson.

Amylaether aceticus.
Amylaetlier aceticus. Ainyliam aceticum. Amyloxydum aceticum. Ainylacetat. 

Essigsilure(Iso)-Amyliitlier oder -ester. C2H30 2 . C6HU. Mol. Gew. =  130.
JD arstellung. Man mischt in einem Kolben 130 Th. kone. Sehwefelsaure mit 

105 Th. technisch reinem Amylalkohol und liisst diese Misehung, gut yerkorkt, an einem 
warmen Orte 2—3 Tage lang stehon. Ilierauf bringt man in eine Tubulat-Retorte, welche 
mit einer guten Kuhlyorrichtung yerbunden ist, 100 Th. frisch entwassertes und grób ge-



pulyertes Natriumacetat, iibergiesst und durchmiseht dasselbe mit der obigen Schwefelsaure- 
Amylalkohol-Losung und destillirt naeh 12stiindigem Stehen ans dein Sandbade unter guter 
Kiihlung 130 Th. ab.

Das Destillat wird mit 50 Th. destillirtem Wasser und 10 Th. Natriumbikarbonat 
gut durchsohiittelt. Alsdann hebt man die Aetherschicht ab, durchschiittelt sie noehmais 
mit 15—20 Th. Wasser, hebt sic wiedernm ab, entwassert sie durch Maceration mit ge- 
schmolzenem Calciumehlorid und rektifleirt ans dem Sandbade.

E ig e n sc h a fte n . Farblose, leicht bewegliche, neutrale, entziindliehe, durchdringend 
nach Birnen (Fruehtbonbons) riechende Flussigkeit. Spec. Gew. bei 15° C. =  0,875. Siede- 
punkt =  138° C. Wenig ldslicli in Wasser, in allen Verhaltnissen mischbar mit Alkohol, 
Aether und Essigather. Nach langerer Aufbewahrung nimmt der Aether saure Reaktion 
an, was jedoch seine Yerwendung ais Fruchtather niclit beeintrachtigt. Ndthigeufalls kann 
er mjt Natriumbikarbonat entsauert und noehmais rektifleirt werden.

A u fb e w a h r u n g .  In nicht zu grossen Flaschen, unter Korkverschluss, an einem 
kiihlen Orte. Man beaclite die Feuergefahrliehkeit!

A n w e n d u n g .  Nicht ais Medikament, aber zur Bereitung von Fruchtessenzcn.
Das vollig reine Praparat dient zur Herstellung des Flammenmaasses (IIufner-Al- 

t e n e c k s  Amylacetat-Lampe) in der Photometrie.
B i r n e n e s s e n z .  P e a r-o il  ist ein Gemisch aus 10 Amylacetat, 1 Essigather, 90 ver- 

diinntem Weingeist (0,895).
Ileinettenessenz., Ist eine Mischung aus 10 Amylacetat, 2,0 Yaleriansflure-Aethyl- 

ather, 1,0 Essigather, 90 verdunntem Weingeist (0,895).
I.)as in der Technik angewendete Amylacetat wird haufig in der Weise hereitet, 

dass man die oben angegebene Mischung nicht destillirt, sondern nur einige Zeit erhitzt, 
Alsdann scheidct man den gebildeten Aether durch Zusatz von viel Wasser ab, entsauert, 
trocknet und rektifleirt ihn.

Amylaether nitrosus.
Amylium nitrosum (Austr. Genn.). Ainyluin nitrosum (Helv.). Amyl Jfitris 

(Brit. U-St.) Ether amylnitrenx (Gall.). Amyle nitrosum. Auiyloxydum nitrosum. 
Amylnitrit. Salpetersiiure-AmylRther. C5Hn NO,. Mol. Gew. =  117.

Darstellung. In den Kolben A  bringt man 100 g Amylalkokol (SP. 130° O.) in den 
Kolben B, welcher mindestons 1 1 fassen muss, bringt mail 20 g Starkę. Man erhitzt nun 
zunachst den Amylalkohol im Kolben A  bis auf 100° O., was sieh leicht feststellen lflsst, 
da ein Thermometer in die Flussigkeit eingesetzt ist. Śobald dies der Fali ist, entfernt 
man die Flamme unter A  und giesst in B  mittels des Trichterrohres 250 g >Salpctersauro 
von 1,20 spec. Gew. Man erwarmt Kolben B  v o rs ic h tig  so weit, dass ein ruhiger Stroni 
von salpetriger Saure bez. Untersalpetcrsaure durch A  hindurch geht. Die jetzt in A  ein- 
tretonde Reaktion hiilt den Inhalt von A  in leichtem Sieden. Es destillirt Amylnitrit uber, 
welches durch den L iE B ia’schen Kiihler kondensirt und in der durch Eis lciihl gelial- 
tenen Vorlage aufgefangcn wird. Gegen das Ende der Operation erwiirmt man don 
Kolben A  soweit, dass das oingesetzte Thermometer auf 100° C. stehon bleibt. Destillirt 
boi dieser Temperatur niohts mehr uber, so unterbricht man das Einloiten von salpetriger 
Saure und liisst erlcalten. V o rsich t! Man hiite sich, den Dampf des Amylnitrits ein- 
zuathmen.

Das Destillat wird zuerst nach und nach mit kleinen Mengen zerriebenem Natrium
bikarbonat versetzt und durchschiittelt, darauf nach Abstumpfung der freien Saure mit 
einem gleichen Volumen kalten Wassers durchgeschiittelt und zum Absetzen gebracht. Die 
abgehobone Amylnitritschiclit wird noehmais mit l/3 Volumen Wasser durchschiittelt, abge- 
hoben, mit geschmolzenem Calciumehlorid entwassert, darauf aus dem Wasserbade recti- 
ficirt. Das bis 90° O. Uebergehendo wird verworfen, die von 96—100° C. iibergehenden 
Antheile werden ais Amylnitrit gesammolt. (Hilgkr.)

E ig e n sc h a fte n . In reinem Zustande eine blassgelhliche, klare, leiclitbewegliche 
Flussigkeit von gewiirzhaftem Geschmacke und fruchtartigem Geruche, neutral oder schwach 
sauer. Spec. Gew. 0,877 bei 15° C. Siedepunkt 9 7 -9 9 °  G. Entziindet mit gelber, leuch-



tender Flamme yerbrennend. Seiner chemischen Zusammensetzung nach Salpetrigsiiure-lso- 
Amylfither (CH3)2 =  OH —CH—CH2 —ONO. In Wasser niclit loslich; Ieicht raischbar mit 
Weingeist, Aether, Chloroform, Benzin, Petrolather. Luft, Licht und Wasser wirken zer- 
setzeud, der urspriinglich neutrale Aether nimmt saure Beaktion an.

Die einzelncn Pliarmakopden stellen verschiedene Anspriiche auf das von ihnen auf- 
genonimene Amylnitrit.

Austr. Brit. Gall. Germ. IIelv. U-St.
Spoć. Gewicht O,>102 0,880 0,877 0,87—0,88 0,87—0,80 0,87—0,88
Siodetcmperatur 95—88° 90—100° 95° 97—99° oa. 99° 90—99°

Schon aus diesen Angaben ist zu entnehmen, dass einige Pharmakopoen (Austr. 
Brit.) nickt, absolut reines Amylnitrit vorsohreiben. Brit. schatzt, dass das Prftparat etwa 
70, U-St., dass es etwa 80 Proc. Amylnitrit neben nicht nalier anzugebenden Boi- 
mengungen enthalt.

fig . 50.

Sehichtet man tiber eine Losnng von Ferrosulfat etwas Amylnitrit, so entsteht an 
der Beriihrungsflachc eine braune Zonę, infolge Oxydation des Eisensalzes durch die sal- 
petrige Saure. — Im Verlaufe der Aufbewahrung nimmt das Amylnitrit durch freiwillige 
Zersetzung baki saure Beaktion an.

JP rttfung. 1) Schiittelt man 5 ccin Amylnitrit mit 2 ecm Wasser sowie 0,1 cem 
Ammoniakfliissigkeit (von 10 Proc.) unter Zufiigung von 1—2 Tropfen Lackmustinktur, so 
darf die Fltissigkeit noch nicht roth gefarbt erscheinen. Da ein vollig neutrales Praparat 
nicht yerlangt werden kann, so soli der zulassigc Sauregehalt wenigstens begrenzt werden. 
Die obige Vorschrift lasst in 100 ecm Amylnitrit =  0,428 g salpetrige Saure N2Os zu.
2) Versetzt man 1 ccm Amylnitrit mit einer Mischung aus 1,5 ccm Silbernitratlosung 
und 1,5 ccm absolutem Alkohol, sowie soviel Ammoniakfliissigkeit, dass der sich bildende 
Niedersclilag gerade wieder gelost wird, so darf beim gelinden Erwarmen weder Braunung 
noch Schwarzung eintreten (Aldehyd, besonders Valeraldehyd). 3) Auf 0°C. abgekiihlt, darf 
Amylnitrit sich nicht triiben, sonst ist es wasserhaltig.

Zur Bestimmung des Gehaltes an salpetriger Saure kann nur die gasometrische 
Methode im Azotometer (Nitrometer) empfohlen werden.

L o n o e s  N itro m e te r . Ein in ‘/s ccra getheiltes Bohr a endigt oben in oinem 
Trichter c. Der Tricliter besitzt einon „Droiwegebahn“, Fig. 51, welcher gestattet, das Mass- 
rohr nach Bolieben mit der iiusseren Luft oder mit dem Trichter c in Verbindung zu bringon. 
Ueber den Hahnschlussol des Dreiwogehalmes lasst sich ein ICautschukschlauch ziehen, welcher 

Ilandb. d. pharm . Praxis. I. 19 .



mit einem Quetschhahn und einem kurzeń Glasrohr yersehen ist. Die Theilung dos Mess- 
rohres beginnt vom Halinę an und geht von oben nach unten. Das Messrohr a ist mittels 
eines starkwandigen Schlaucbes mit dem nicht lcalibrirten Niveau-Rohr b verbunden. Beide 

Rohren lassen sieli leiclit verschieben, bezw. aus don Klammern 
nehmen. Der Dreiwegehahn ist luftdieht bezw. eingefettet. Man 
stellt nun das Rohr b so hoch, dass dessen unteres Ende etwas 
hóher ist ais der Dreiwegehahn und giesst dann bei ofionem Halni 
durch b soviel g e s ii t t ig te  Koohsalzlosung ein, dass sie oben in 
den Trichter e oindringt. Man sehliesst alsdann den Hahn uud 
liisst durch die seitliche Bobru ng die in dem Trichter c stehende 
Koohsalzlosung abfliessen. Alsdann stellt man den Dreiwegehahn 
todt, d. h. so, dass or weder mit dem Trichter noch mit der aus- 
seren Luft kommunicirt und liierauf das Niyeaurolir b t-ief, so wie 
es in der Zeichnung angegeben ist. Nunmehr liisst man eine 
Losung von 0,26 g Amylnitrit in 5 ccm Alkohol in den Glas- 
becher c einfliessen und liisst diese durch yorsichtiges Oeffnen des 
Hahnes in die Biirette a so eintreten, dass keine Luft mit hinein- 
gelangt. (!) Hierauf bringt man 10 ccm Kaliumjodidlosung 11 —{— 5) 
i n den Glasbocher c, liisst diese eintreten und giebt schliesslicli 

noch 10 ccm yerdiinnte Schwefelsauro (1 - j -9) in den Bccher und liisst diese gleichfalls ein- 
saugen. Luft darf bei keiner dieser Operationen eingctreten sein. Dann mischt man die 
eingesogenen Eliissigkeiten, welche auf der Koohsalzlosung schwimmen, durch yorsiclitiges 
Bewogen und wartet ab, bis die Reaktion beendigt ist. Sobald dies der Fali ist, bringt 
man das Rohr b in eine solche Stellung, dass die Fliissigkeitssiiulen in a und b im gleichen 
.Niveau liegen, liest die Kubikcentimeter des gebildeten Stickstoffoxyds ab und notirt 
Temperatur und Luftdruck. Die Reaktion yerlii.uft nach folgender Gleichung:

C5Hn NO., +  K J - f  H, SO, =  J  +  HKSO, - f  O- H,, OH +  NO.
1 ccm Stickstoffoxyd wiegt bei 0° O. =  0,0013423 g, bei 25° =  0,0012297 g unter normalem
Druck. Die 

Formel V0 =

gefundenen Yolumons auf 0° und 760 B erfolgt nach der 

Hierboi bedeuten: V o= das gesuchte Yolumon, Va das ab-

Reduktion des 
Va.B

760(1 -j- 0,0Ó366t)
gelescne Volumen, B der abgelesene Barometer,stand, t die beobaehteto Temperatur. Vgl. S. 167.

Fur die Praxis ist es ausreichend anzunehmen, dass 
unter Zugrundelegung obiger Gcwichtsverhiiltnisse (d. li. 
boi Anwendung von 0,26 g Amylnitrit) jeder Cubikcenti- 
meter Stickoxydgas boi Zimmertomperatur =  2 Proc. Amyl
nitrit anzeigt. Bei reincm Amylnitrit mussen also 50 ccm 
Stickoxydgas, bei 30 proc. =  40 ccm erhalten werdon,

A u fb n o a h r r m g . Wie schon homerkt wurde, zer- 
.setzt sic-h das Amylnitrit im Verlaufe der Aufbewahrungi 
indem es saure Reaktion annimmt. Man bewahrt es in 
nicht zu grossen, yollig trocknen Flaschen, y o rL ic h t go- 
s c h u tz t ,  y o rs ic l i t ig  auf. Der Vorschlag, es iiher eiuigen 
Krystallen von Kaliumtartrat aufzubewahren, bat sich nicbt 
bewahrt. Mehr zu empfehlen ist die Aufbewakrung iibcr 
etwas gebrannter Magnesia. Im Bedarfsfalle giesst odm' 
flltrirt man das erforderliche Quantum ab.

A n w e n d u n g .  Amylnitrit hewirkt Pulsbeschleuni- 
gung und Erniedrigung des Blutdruckes. Man liisst 1—‘ 

Tropfen einathmen bei halbseitigem Kopfschmerz, Kpi" 
lepsie, Angina pectoris und Asthma. In n e rlic h  1 
bis 2 Tropfen mehrmals taglich gegen intermitti- 
rende Fieber der Tropem Man hiite sich, an Am}!" 
nitrit unyorsiclitig zu riechen! H oclistgaben : 

ad inhalationem 0,25 g =  gtt. V, pro die — 1,0 g =  gtt. XX (Hely.).

Fig. 52. Lu MG k’s Nitrometor.

don
Amylnitrit tertiares. (0H3)2 . 0.2 Hr, . O . ONO. Ist dem yorigen isomer und wird aii» 

Amylenhydrat (dem tertiiiren Amylalkohol) durch Einwirkung vou salpetriger Saure an*' 
log dem Amylium nitrosum bereitet. Soli, wie das Amylnitrit, die arterielle Spannun!! 
yermindern, aber nicht so giftig sein wie dieses. Ebenso soli es aucli weniger zersetzli^ 
sein. Dosis 5 Tropfen auf Zucker oder in Gelatine-Kapsolu.



Amylenum.

Von den fiin f theoretisch inoglichen Kolilenwasserstoffen der Eormel Cr,H10 haben 
das sog. Iso-Amylen und des Pental arzneiliehe Yerwendiing ais xlniisthetiea gefunden.

1. f  Iso-Amylenum. Iso-Amylen. Yalcrcn. Fuselol-Ainylen. C6irl0. Mol. 
Gew. — 70. Unter dem Namen „A m ylen11 schlcchthin yersteht man ein Gemisch von 
Kolilenwasserstoffen C5H10, welehes duroh Wasserabspaltung ans dem Gahrungsamylalkohol 
dargestellt wird.

D a rs te llu n g . Ein Gemisch gleicher Theile sorgfaltig gereinigten und entwas- 
serten Gahrungsamylalkohols (8. P. 1110° C.) und geschmolzenen, hieranf wiedcr zerkleinerten 
Zinkchlorids werden in oiner geraumigen Eetorte, welche mit Kuhlyorrichtung und Vor- 
lage versehen ist, einige Tage sieli selbst iiberlassen, darauf aus dem Sandbade der Destil- 
lation uuterworfen. Das unter sorgfaltiger Abktthlung gesammelte Destillat wird mit ge- 
schmolzenem Caleiumchlorid entwassert, darauf im Wasserbade aus einer Eetorte mit ein- 
gesetztem Thermometer rektifleirt, wobei man nur die zwischen 30 und 40° C. iibergelienden 
Antheile auffangt.

E ig en sch a ften . Earblose, leicht bewegliche, eigenthiimlich atherartig rieclieude, 
siisslich schmeckende, neutrale Eliissigkeit, mit leuchtender Plamme brenuend, leicht enl- 
ziindlich. Spec. Gew. 0,660—0,670 bei 15° C.; Siedetemperatur 30—40° C. Enthalt vor- 
zugsweise Trimethylathylen (CH3)2 =  G =  CH — CII3, daneben Isopropylathylen und Mc- 
thylathyliithylen. Polymerisirt sieli selion beim blossen Stehen in holier siedende Kohlen- 
wasserstoffe wie Di-isoamylen (S. P. 156° C.), Triisoamylen (S. P. 246° C.).

P r il fu n g .  1) Es ist Bucksickt zu nelimen auf das spec. Gewicht, ferner die Siede- 
temperatur. 2) Wird Amylen mit dem gleichen Yolumen AYasser geschiittelt, so darf dieses 
blaues Lackmuspapier nicht rothen.

A n w e n d u n g .  Ais Inhalations-Anastheticum wie das folgende Praparat „Pental11.
II. f  Amylenum (des Erganzb. Ap. V). Pentalum. . Tiiinetliylaethylenum. 

Reines Amylen. Pental. Trimethylathylen. ('-H10. Mci. Gew. =  70.
D a rs te llu n g .  In ein mit guter Kiihlyorrichtung yersehenes Destillirgefass bringt 

man 3 Th. krystallisirte Oxalsaure, erwarmt im Wasserbade auf 60—90° C. und liisst alsdann 
durch einen Scheidetriohter einen diinnen, regelmassigen Strahł von reinein tertiaron Amyl- 
alkohol (reinem Amylenhydrat) zufliessen. Letztereg spaltet sich sofort in Trimethylathylen 
und Wasser C5HU . OH =  HaO-f-C6H10. Nachdem 30 Th. Amylenhydrat gespalten sind, 
cmpliehlt es sich, die Osalsaure zu erneuern. — Man trennt das iiberdestillirte Trimethyl
athylen vom iibergegangenen Wasser, entwassert es durch geschmolzenes Caleiumchlorid und 
rektifleirt aus dem Wasserbade.

E ig en sch a ften . Earblose, leicht bewegliche, leicht fliichtige, leicht entziindlichc, 
mit leuchtender Elainme yerbrennende Eliissigkeit, im Geruche dem Benzin ahnlich, aber 
etwas stechend, an Senfol erinnernd. Spec. Gew. 0,667 bei 15° C. Siedepunkt 37—38° O. 
[Erganzb. Spec. Gew. =  0,69, Siedep. 39°C. > .]  In Wasser unloslich, leicht loslich in 
Chloroform, Aether, Weingeist von 90 Proc. (nicht mit solchem unter 80 Proc.). Lost 
Jod mit himbeerrother Farbę auf. Wird durch Einwirkung von salpetriger Saure in das 
krystallisirende Amylnitrit yerwandelt. Besteht aus reinem Trimethylathylen (CH3)3 =
C =  CH — CH3.

P r  liftin g . 1) Man beachte das specifische Gewicht, besonders den Siedepunkt. 
2) Das mit dem gleichen Volumen Pental gcschiittelte Wasser darf blaues Lackmuspapier 
nicht rothen.

A n w e n d u n g .  Durch v. Mkking ais Inhalations-Anastheticum empfohlen. Fur 
einen Erwachsenen werden 15—20 ecin yerabreicht. Die Narkose trit.t in etwa 60 Sekunden 
ein und soli nicht. von iiblen bez. drohenden Erscheinungen begleitct sein. Doch sind 
schon Todesfalle beobachtet worden, also Vorsicht. .Der Arzt beachte auch die Feuergefahr- 
lichkeit des Praparates.



A u fb e w a h r u n g .  In Gliisern von 30 ccm Fassungsraum, die mit g u te n  Korken 
yerseklossen sind, an einem moglickst k tth len  Orte y o rs ic h tig . Dic yerschlossenen 
Flaschen sind init einem Gelatine-Uberzug zu versehen. Der Apotheker mustere seinen 
Yorrath hanfig, damit er niclit, wenn Pental ycrordnet wird, leere Gefiisse yorfindet.

f  A niy Ic 11 ii ni liydratum (Genn.). Ainyleuhydrat. Tertiiirer Ainylnlkoliol. 
Dinictliyluthylkarhinol. Amylene Hydratc. C5II,,.O H . Mol. Gew. =  88.

D a rs te llu n g .  Man fiihrt 300 ccm Amylen durch .Schiitteln mit 600 ccm abge- 
kiibdter Schwefclsiiure (aus 1 Vol. konc. Schwcfelsaurc und 1 Yol. Wasser gemiscbt) unter Ver- 
meidung jedcr Erwiirmung in Amylsckwefelsaure iiber, trennt dereń Liisung von bei- 
gemengten Kohlenwasserstoffen durch Scheidetriehter nnd Filtration und destillirt das 
Filtrat mit iiberschiissiger Natronlauge oder Kalkmilch. Das uberdestillirte Ainyleuhydrat 
wird vom Wasser getrennt, mit friscli gegliibter Potasclie entwiissert, darauf rektiflcirt, wobei 
die zwischen 100 und 103° C. ubergekenden Antheile aufgefangen werden.

E ig e u sc h a fte n . Eine wasserklare, olartig fliesscnde, in der Warnie yiillig fliicli- 
tige Flttssigkeit von durehdringendem Geruch, der zugleich an Kamphcr, Pfefferminzol 
und Paraldehyd erinnert. Spec. Gcw. bei 15° C. =  0,815 — 0,820. Siedep. 102,5° C. In- 
folge Anzichung von Wassęr aus der Luft kann der Siedepunkt etwas sinken. Germ. 
normirt ihn von 99—103° O. Durch Abkuhlung erstarrt es bei — 12,5° C. zu langen, 
nadelformigen Krystallen, welehe bei — 12° C. schmclzen. Liislieh in etwa 8 Th. Wasser

Sciner chemischen Besekaffenhcit naeh ist es reines Dimethylathylkarbinol.
JPr i i fu n g .  1) Bestimmung des spec. Gewiehtes und des Siedepunktes. Ernie- 

drigung des Siedepunktes weist auf unziiliissigen Gehalt an Wasser hin, von welchcm 
nur Spuren zulassig sind. Erhiihung des Siedepunktes kann durch Gehalt an Gahrungs- 
Amylalkohol bedingt sein, der bei 131° G. siedet. 2) 1 Th. luse sick in 8 Th. Wasser von 
gcwohnlicher Temperatur klar. Niclit gcloste Antheile konnen aus Kohlenwasserstoffen 
(Amylen) bestehen. Die Liisung darf blaues Laokmuspapier nicht rotlien. 3) Wird cine 
Liisung von 1 g Ainyleuhydrat in 20 ccm Wasser mit 2 Tropfen Kaliuinpermanganatlosung' 
(1 : 1000) yersetzt, so darf innerhalb 10 Minuten Entfarbung nicht eintreten (Aethyl- 
alkohol, Gahrungs-Amylalkohol und dereń Aldohyde). i)  Wird die wiisserige Losung 
(1:20) mit ammoniakalischer Silbernitratlosung 10 Minuten im Wasserbade erwarmt, so 
darf Keduktion nicht eintreten (Ahlchyde).

A tifb e io a h n m g .  ■ Vor Licht geschiitzt, y o rs ic h tig . In nicht zu grossen Gefassen. 
Wegen der hygroskopischen Eigenschaften sind gute Korkstopfen ais Vcrscliluss zu 
empfehlen.

A n w e n d u n g .  Vorzugsweisc ais Hypnoticum angewcndct. Herzthiitigkeit und 
Athmung sollen wahrend der Hypnose nicht wesentlich beeinflusst werden. 2 g Arnylen- 
hydrat sollen die gleiche hypnotische Wirkung haben wie 1 g Ckloralkydrat. Am zweck- 
massigsten in n e r lic h  in wasseriger Losung, bez. abends vor dem Schlafengehen mit Bier. 
— Ferner an Stelle von Bromkalium bei Epilepsie.

G riisste  E in z e lg a b e : 4,0; g ro s s te  T ag esg ab e  8,0 (Germ.). Man beachte die 
Schwerloslichkeit des Priiparates und yerwende stets so viel Wasser, dass yollige Auflosung 
eintritt. Es sind Falle yorgekommen, in denen der 1’atient mit dem letzten Arzneireste zu 
yicl Amylenhydrat, welches ungelost war, auf einmal erhalten kat.

Amylenum hydratum.

(CH„)a ^  c  0II 
C,IL ^  - Ul1'2 U 6

Am ylcnhytlm t.

von 15° O.; die gesiittigte Losung trtibt sich beim Erwarmen. Mit 
Alkohol, Acther, Chloroform, Benzin, Glycerin und fetten Oelen in 
jodem Verlialtnisse mischbar. Ist hygroskopisch, d. h. es zieht aus der 
Luft Feuchtigkeit an, womit cin Sinken des Siedepunktes yerkntipft ist.



Amylum.

Starkemehl. Kraftniehl. Satzmohl. Amidon. Fecule. Starciu
Die Starkę entstekt unter dem Einfiusse des Lielites ans Wasser und Kohlenstare 

der Luft in den Chloropkyllkorncrn der Pflanzen: 6C02 -j- 5fLO =  C„H10Oft -)- 120.
Wenn auch siclier der Vorgang viel komplicirter ist, so lasst sick die Entstehung der 

Starko dock durck diese Gloichung yeransekaulicken. Diese so gebildete Starkę (Assimila- 
tionsstarke) wandert zu den Orten ikres Yerbrauokes in der Pfiauze und wird dakei zu- 
weilen yoriibergelicnd feinkornig niedergeschlagen (transitoriseke oder Wanderstarke), odcr 
sie wird in bestimmten Organen (Samon, Rkizomen, Stammen, Wurzeln, Knollcn etc.) fiir 
die neue Gencration odcr bei ansdauernden Pflanzen fur das nackste Jahr aufgespeickert 
(Reserycstarke). — Nur die letztere wird in so grosser Menge abgelagert, dass sio im Grosscn 
gewonnen werden kann aus Samen (Weizen, Reis, Mais) oder Stammen (Sago, Kartofle)).

D a rs te llu n g . Die Kartoffcln werden gewaseken, mittelst Masckinen zerrieben und 
die Starkę in Trommeln ausgewascken, gereinigt und getroeknet, oder man sekneidet die 
Kartoffeln in Sekeiben, schuttet sie in Haufen, lasst gakren und wasekt direkt aus. Das 
Reinigen der Starkę gesekiekt durck Absetzenlassen und Auswascken oder durck Centri- 
fugiren.

Zur Gewinnung der Weizenstarke verwendet man das Mekl oder die ganzen Korner. 
Das erstere wird mit Wasser zu einem Teig geknetet, dieser in Sieben ausgewascken, das 
abfiiessende „Starkewasser” in einem „Absiissbottick” absetzen gelassen, ein Rest nock in 
der Starko yorkandenen Klebers eto. durck Giikrenlassen entfernt, von neuem ausgewascken, 
absetzen gelassen und getroeknet. Verwendet man die ganzen Korner, so werden diese in 
Wasser eingeweicht, zwiseken Walzen zerąuetscht und mit Wasser zu einem diinnen Brei 
gemengt, den man gakren lasst. Durck Ausdriicken, Kneten und Wascken in Haarsieben 
sondert man dann die Starkę ab und reinigt sie.

Da beim Reis und auck beim Mais die einzelnen Starkekdrnckon sekr fest mit ein- 
ander yerkittet sind, so ist es notkwendig, sie aufzulockern, was durck Bekandcln mit 
Laugen oder mit Staroń gesekiekt.

K lg en sch a ften . Das Starkcmekl (C8H10Os)x bildet mekr odcr weniger rundlickc, 
nur durek gegenseitigen Druck in der Zelle kantige Korner, die das Liekt doppelt brecken 
und zwiseken gekreuzten Nikols ein sekwarzes Kreuz zeigen, deseen Arme sick im orga- 
niseken Centrum des Kornes sekneiden. Man nimmt an, dass das einzelnc Korn nack Art 
der Spkiirite aus sckicktweise radial angeordneten, nadclfbrmigeu, einzelnen Indiyiducn be- 
stehe. Die um den Kern geordneten Sckickten sind nickt gleicliforniig, sondem es weckseln 
wasserarmere und wasserreickere Sckickten mit einander ab, die aber unter dem Mikroskop 
nickt immer zu erkennen sind. Die Grosse ist sekr weckselnd (s. unten bei den einzelnen Arten).

Die Korner sind entweder einfach, dann inekr oder weniger rundlick (Weizen) oder 
zusammengesetzt (Reis), d. k. eine griissere oder geringere Anzakl Korner sind in einem 
Leukoplasten entstanden, oder es kommen einfaeke und zusammengesetzte neben einander 
vor (Kartoffel).

Trockne „Handelsstarke11 enthalt 15—18 Proc. Wasser, sogen. „grttne >Starke“ durck- 
scknittlich 45,5 Proc., indesson ist sie im Stande, bis 80 Proc. zuriickzuhalten. Sie lasst 
sich dann nickt sieben, sondern ballt zusammen. Solcke Starkę trocknet man; yollsttadig gekt 
das Wasser erst bei 125—185° O. weg. Vollig trockne Starkę ist dann sehr kygroskopisek.

Durck warmes Wasser von 50—80 °C. ąuillt die Starkę auf und bildet einen „Kleister” 
okne zuniickst eine Liisung zu bilden. Diese entstekt erst bei liingerem Kocken, oder 
Kocken unter Druck oder unter dem Einiluss von Quellungsmitteln (Cklorzink, Cklormag- 
nesium, Jodkalium, Natron- und Kalikydrat etc.).

Ais R eagens a u f S ta rk ę  benutzt man Jod, womit die einzelnen Korncken sick mekr 
oder weniger blau oder yiolett, in seltenen Fallen mekr rotkbraun farben. Die FSrbung 
yerschwindet beim Erwarmen, tritt beim Erkalten wieder auf. Reducirende Substanzen und 
Alkalien zerstoren die blaue Farbę. Ais Reagens benutzt man Jodwasser oder Jodjod-



kalium (8 g K.J. l g  J. 60 g  ILO). Nothwendig ist die Anwesenkeit von Wasser und Jod- 
wasserstoff, der im Reagens nie fchlt. Die Reaktion ist jioeli bei 1 J  auf 500 000 Stiirke 
deutlich. Stiirke oder Starkelosung ist daher aueh das beste Reagens auf Jod. Der ent- 
stehende blaue Korper is Jodstarke: (C2,H10O.,oJ)JH. Ueber das Verhalten der Stiirke beim 
Erhitzen vergl. Dextrin.

Pharmaceutische Yerwendung finden: Aiiiyluin Tritici (Genu. Brit. Austr. Gall. 
Helv.). Amylum Oryzae (Helv. Ergiinzb. Brit.). Amylum Zeae (Brit. U-St.). Amylum 
Sol ani (Ergiinzb. Gall.). Amylum Marantae (Ergiinzb. Gall. Austr.).

Amylum Tritici kommt in verscbicdenen Formen in den Handel, ais prismatisehe 
oder cylindriscke bis flngerdicke Stiibchen (Tafel-, Strahlen-, Krystall- und Stengelstiirke 
etc.), oder fiir Zwecke der Wiiscbe mit verschiedenen Zusiitzen (Ultramarin, Oeker, Borax, 
Stearin). Fiir den pharmaceutischen Gebrauch ist nur die in Form eines feinon Pulyers 
vorkommende reine Stiirke zuzulassen.

Gute Weizenstarke bestekt aus 82—85 Proc. Starkekorncken, 14—18 Proc. Wasser, 
0,1—0,15 Proc. Kleber, 1,0—1,5 Proc. yegetabiliscker Faser und 0,05—0,08 Proc. Ascke.

Amylum Oryzae kommt ebenfalls in kantig-prismatiscken Stiicken oder in Brockenform 
(„Schafekcn") und ais Pulyer in den Handel. Hier gilt beziiglich der Verwendung dasselbe.

Arrow-Boot. Mit diesem Namen (engl. arrow root =  Pfeilwurz, oder aus dem brasi- 
lianisckeu arrarusa [Starkemekl der Maranta arundinacea]) bezeiclmet man eine g'anze Anzalil 
aus yersckicdenen Pflanzen gewonnener Starkemekle, die, medicinisck yerwendet, ais fiir 
Kinder leiekt yerdaulick und besonders nakrkaft eines unyerdienten Rufes geniessen (vgl. 
unten die Uebersickt der wichtigsten Sorten).

Sago ist das aus dem diinnwandigen Mark mancker Palmen (Metroxylon Rumpkii 
Mart., M. laeve Mart. und amleren Arten, ferner Arenga saccharifera Labill., Caryota urens 
L., Borassus flabelliformis L., Ckamaerops-Arten) und einiger Oycadeen durck Auswascken 
gowonnene Starkemchl. Der bei uns ycrwendete Sago wird „geperlt“, indem man die 
nickt yollig trockne Stiirke durck Siebe in Form kleiner Komchen treibt und diese dann 
durch Kollen akrundet. Gewoknlick werden die Kornchon dann nock durck Erbitzen auf 
Pfannen oberfliicklicli yerkleistert. Solcker Palmensago ist bei uns sclten im Handel, man 
yerwendet dafttr (unter dem Namen Sago; meist Tapioca (s. unten), oder mackt Sago aus 
Kartoffel- oder Weizenstarke; auck Batatenstarke wird yerwendet.

Uebersickt der wicktigsten Stiirkenrten. 
a) Stiirke aus Gramineenfriichten. Getreidestiirke.

1) Weizenstarke. A m ylum  T r i t ic i  (aus den Friichten von T r itic u m  satiyum  
Lam.) besteht aus zwoi Formen von Kornern, die durch wenig Ueborgange yerbunden sind. 
a) Grosskorner, im Umriss rund, zuweilen schwaoh geschweift, dicklinsenformig. Kern 
central. Schichten sehr selten andeutungsweiso zu seken. Auf der Seitonansickt wird

bei den meisten Kornern ein dunkler Spalt sichtbar. Grósse 30—45 /< (meist 30—40 ,«)• 
b) Kleinkórner, rundlicli oder oval, solten in ein Spitzchen yersohmiilert. Grosse 2—10 /<- 
(meist 5—7 /u). Fig. 53.

2) Roggenstarke. A m ylum  S eoa lis  (aus den Fruehten von S eca le  ce rea le  L.), der 
yorigen sehr ahnlich, aber Gross- und KleinkOrner durch yiole Uebergange yorbunden,

A n m erk u n g . Die Figuren 53 — 71 sind sammtlick 350 Mai yergrossert.



Schichtung bei den grossen Klirnern bisweilen deutlich zu sehen, dieselben oft mit mehrstrah- 
ligem Spalt in der Mitte. Grosskórner 25—60 n  (auch 70 /.«) (meist 25—40 /a) .  Mittlere 
Korner 10—25 /.i. Kleinkorner 8—10 fi. Fig. 54.

3) Gerstenstarke. Am ylum  t lo rd e i  (aus den Friichten von H ordeum  sa tiyum  
Jessen). Den vorigen ahnlich, wenig Zwischenformen zwisclien Gross- und Kleinkornern. 
Spalt im Centrum seltner und weniger deutlich wie bcim Roggen, Scbichtung liaufig 
zu erkennen. Grósse der Grosskomer 15—30 /.i (sclten 40) /«, meist 20—28 /u. Klein
korner wie beim Weizen. Charakteristisch sind zuweilen vorkommende nierenformige 
Korner. Fig. 55.

Fig. 55. Amylum Uortlei. Fig. 56. Amylum Maydis.

4) Maisstarke. A m ylum  M aydis (aus don Friichten von Z ea  M ays L.). Korner 
ziemlich gleichmassig, 10—15 /i (selten 80/t und mohr) gross, meist durcli gegenseitigen 
Druck mehr oder weniger kantig im Umriss, seltenor rundlich, meist mit centralom Spalt 
oder kleiner centraler Hohlung, Schichtung sehr selten erkennbar. Wenige rundliche 
Kleinkorner. F'ig. 56.

5) Haferstarke. Am ylum  A vonae (aus den Friichten von A vena sa tiv a  L.). Be- 
steht ebenfalls vorwiegend aus kantigen Kornern, die aber durcli den Zerfall grosser, zu- 
sammengesetzter Korner entstehen. Die einzelnen Kornchen sind 5—7 (—12) /t gross. Da- 
neben finden sich h&ufig noch nicht zerfallene, gi’osse, ovale, zusammengesetze Korner. 
Ferner fallen einzelne Korner von Spindelform auf. Fig. 57.

Fig. 58. Amylum Oryzae.

6) Reisstarke. A m ylum  O ryzae (aus den Friichten von O ryza sa tiv a  L.). Der
vorigen abnlich, die Theilkórnchen der zerfallenen gi-ossen Korner messen aber nur 2—10 <«, 
meist 3—6 Daneben linden sich ebenfalls meist die grossen, nicht zerfallenen Korner,
solche von spindelfórmiger Gestalt fehlen. F'ig. 58.

b) Starkę aus Leguminosensamen.
7) Bohnenstarke. A m ylum  P h aseo li (aus den Samen von P h aseo lu s  v u lg a - 

ris L.j. Besteht aus b o h n en fiirm ig en , eifOrmigen oder etwas nierenformigen Kornern, 
die oinen grossen, astigen, schwarzen Langsspalt haben. Schichtung deutlich. Lange 
der Korner 20—40 (—50) /«. Breite 10—35 /«. Daneben finden sich kleine, rundę oder 
rundlich-eiformige Korner. Fig. 59.

8) Erbsenstarke. A m ylum  P is i (aus den Samen von P isum  sa tivum  L.). Form 
der StarkekOrnohen ziemlich wechselnd, eifórmig, nierenformig, rundlich, oft seitwarts mit 
Auftreibungen. Schichtung meist deutlich. Der Spalt fehlt oder ist doch weniger deutlich 
wie bei der vorigen. Lange der KOrner 30—60 n ,  meist 30—50 fi. Breite 20—35 /-i bei 
don mehr oder weniger gestrockton Kornern. Fig. 60.

9) Linsenstarke. A m ylum  L e n tis  (aus den Samen von L ens e sc u le n ta  Mnch.). 
Die Korner stehen der F'orm naoh zwischen 7 und 8, es fmden sich bohnenfórmige mit



starkem Spalt und mehr rundliche olme oder mit schwachem Spalt. Lange 30_40 «
Breite 12—30 /(. Fig. 61. ° '

c) Starkę aus anderen Friichten.
10) Bananenstarke. A m ylum  M usae, G u y a n a -A rro w ro o t (aus dem Frucht- 

fleisch von M usa p a ra d is ia c a  L. und M. sa p ie n tu m  L.). Form der Kornel- recht 
unregelm&ssig und wechselnd, rundlich, eifórmig, rundlich eckig, keulenfórmig, hornfórmig 
gebogen etc. Besonders charakteristisch sind die in der Handelswaare aber meist auseinander- 
gefallenen Doppelkorner, die aus zwei gekrummten Theilkórnern bestehen. Schiehtung meist 
zu erkennen. Korn excentrisch. Griisse 25—60 f i ,  meist 30—40 /,(. Daneben kommen 
kleine rundliche Korner vor, die 4—10 fi gross sind. Fig. 71.

d) Starkę aus unterirdischen Pflanzentheilen.
11) Kartoffelstarke. A m ylum  S o la n i (aus den Knollen von S o lanum  tu b ero - 

sum  L.) Korner von wechselnder Gestalt und Grosse und doch sebr charakteristisch; sie 
sind rundlich, oval, eifórmig, abgorundet-eckig, fast lappig mit eingebogener Oontour, Kern 
excentrisch und bei den nicht runden KOrnern am schmaleren Endo liegend. Spalt selten. 
Schiehtung doutlich. Korner zuweilen auch zu 2 und 3 zusammengesetzt. Grosse von 
wenigen f i  bis zu 100 fi und dariiber. Fig. 02.

Fig. G2. Am ylum  Solani.

12) Marantastarke. A m ylum  M a ra n ta e , A rro w ro o t d er A rzno ib iicher, 
K ra f tm e h l (unter diesem Kamen jetzt auch oft die vorige), Westindisches, .Jamaika-, 
Bermudas-, St. Yincent-Arrowroot (aus den Rhizomen von M a ra n ta  a ru n d in a c e a  L- 
und einiger anderer Arten). Form der Korner ahnlich wechselnd wie bei der vorigen. 
Kern viel weniger excentrisch wie bei 11, Spalt lclein aber deutlich. Schiehtung meist 
deutlich. Grosse 40—60 fi, zuweilen nocli grosser, daneben yereinzelt viel kleinere Korner. 
Fig. 63.

13) Manihotstarke. A m ylum  M a n ih o t, M an io c , C assava, T ap io ca , B rasi- 
lia n isc h e s , B ah ia - , R io -, P a ra -A r ro w ro o t (aus den Wurzelknollen von M aniho t 
u ti l is s im a  P o h l und einiger anderer Arten). Wird meist von aus 2 Theilkórnern be- 
stehenden zusammengesetzten KOrnern gebildot, die aber in der Handelswaare zerfallen 
sind. Die Kornchen sind dahor von der Soite gesehen ungefahr lialbkugelig (paukonformig), 
von oben und unton rund. Meist ein centraler Spalt yorhanden, von dem gegen die Bruch-



•flachę sieli oft ein paar divergirende Linien ziehen. Schichten schwer und nielit immor 
zu sehen. 15—36 u, Ausserdem Kleinkorner, die 5—15 /.< messen. •— Fast aller Sago 
des Handels wird gogenwiirtig von dieser Starkę geliefert. Fig. 64 und 65.

Fig. 63. Amylum Marantae. Fig. 61. Amylum Manihot.

14) Curcumastarke. Am ylum  Curcurnae, O stind isches A rro w ro o t, Tik- 
m ehl, T ik h u -m eh l, B om bay-, M alab ar-, T e llic lie ry -A rro w ro o t (aus den Rhizo- 
men von O urcum a a n g u s tifo lia  JRoxb. und oiniger verwandter Arteu). KOrner flach, 
von der breiten Flacho gesohen ungefahr eifiirmig, die breito Soite oft etwas rundlieh ab- 
gostutzt, die Spitze oft vorgczogen, in dieser der Naboi. Schichtung żart, abor deutlich. 
Yon der schmalen Seite gesehen sind die Korner fast stabfórmig, oft zu mehreren an- 
einandor liegend. Die .Korner sind 30—60 lang, 20—35 p breit. Neben dieser cha- 
rakteristisohen Form finden sieh kleine Korner von wenig konstanter Form. Fig. 66.

Fig. 66. Amylum Curcurnae. Fig. 67. Amylum Cannae.

15) Cannastarke. A m ylum  C annae, T o lo m an sta rk e , Q ueensland-A rrow -
ro o t, N e u -S u d w a le s -A rro w ro o t (aus den Iłhizomen von Canna edulis Bdw., 
Canna in d ic a  L. etc.). Hat die grossten Korner und ist dadurch charakterisirt. Sie 
sind dicklinsenformig, der Umriss ist rundlieh, elKptiscb, eiformig, zuweilen etwas unregel- 
massig und sich den Formen von 14 nahernd. Der Kern am spitzon Bnde. Schichtung 
deutlich. Sie erreichen eine Griisse von 100—130 Die kleinsten, meist ovalen Kbrner
messen etwa 20 /(. Fig. 67.

16) Batatenstarke. A m ylum  B a ta ta e , B rasilian isch es A rro w ro o t (aus den 
Knollen von B a ta ta s  edu lis  Chois.). Korner denen der Manihotstarke ziemlich ahnlich, 
ebenfalls meist aus Doppel- oder Drillingskornern zerfallen. Ein rundlicher Kern oder 
strahliger Spalt. Schichtung żart und nicht immer zu erkennen. Grósse 15—40 fi, nur 
ausnalimsweise griisser, meist 20—30 /i. Fig. 68.

17) Erythroniumstarke. (Aus den Zwiebeln von E ry th ro n iu m  dens canis L., 
in Japan officinell.) Die Korner dick linsenfOrmig, im Umriss rundlieh, ausgebuchtet, an
11. erinnernd. Kern oft seitlich excentrisch, Spalt meist rundlieh. Schichtung żart abor 
deutlich. Meist Einzelkórner, sehr selten aus wenigen zusammengesetzte Korner. Uebor- 
gśingo yon den runden, nur wenige /i messenden KleinkOrnern zu den grossen, bis 70 
messenden KOrnern yorhanden. Eig. 69.



e) Starkę aus oberirdischen Achsen.
18) Sago. A m ylum  Sago (aus dem Grundparenchym des Stammes von Me- 

tro x y lo n  R u m p h ii M art. und M. laev e  M art.). Korner meist zusammengesetzt und 
zwar so, dass einem grossen Theilkorn ein oder mehrere, meist viel kleinerc Theilkómer und

Fig. 68. Am ylum  B atatac. Fig. 61). Amylum Erytlironii.

gewOhnlich an der dem Kern entgegengesetzten Seite ansitzen. Der Theil des Haupt- 
kornes, dom das Theilkórnchen ansitzt, ist oft etwas vorgezogen. In der Handelswaare 
sind die kleinen Theilkdrnchen gewohnlioh abgefallon und das Hauptkorn zeigt die Ab- 
bruchstellen. Das Hauptkorn von wechselnder Gestalt, aber wohl stots gestreekt. Kern 
am einen Ende. Schichtung meist deutlicb. Daneben kommen einfache, eirunde oder ovale 
Kiirner vor. Grosse 30—60 /*, solten grosser. Fig. 70.

Fig. 71. Amylum Musnę.

JPr i l fu n g .  Die Priifung erstreckt sieli 1) auf die Bestimmung des Ascbengehaltes. 
Man verbrennt etwa 10 g bei kleiner Flammo zu sclrwarzer Koblenmasse, entfernt von der 
Flamme, zerdruckt die Kobie, liisst einige Stunden an der Luft stehen und fiihrt die Ver 
aschung bei stiirkerer Flamme zu Ende, ev. mit etwas Ammoniumnitrat. Der AschegebaB 
reiner Starkę betragt nieht iiber 0,2 °/0, die Arzneibiicher lassen etwas hćihere Zahlen zu 
(1 °/0). Hoherer Asobengohalt kann durch Unreinigkeiten (Staub) bedingt sein, aber auch 
durch Verfalschung mit Gips, Magnesit, verwittortem Katriumsulfat etc. 2) Auf die mikrosko' 
pische Untersuchung bei etwa 800 X  Vergrosserung. 3) Auf die Fahigkeit, einen neutralen 
Kleister zu bilden, doch ist zu bemerken, dass Weizen- und Kartoffelstarke liaufig sauer, 
Reis- und Maisstarke alkalisch reagiren infolge eines geringen Gebaltes an den bei der 
Fabrikation verwandten Sliuren oder Laugen. Die Temperatur, bei der die einzelnen S orton  
zu verkleistern beginnen und die Verkleisterung beendigt ist, ist verschieden:

naeb  L ip pm a n n .

Deutliches Beginueude Vollkommene
—

Deutliches Beginuendo I Yollkommene
Aufąuellen Y erkleisterung Y erkleisterung Au fq uellen Y erkleisterung | Verk lei s t e r u j

0 c. «c.
Itoggen 45 50 55 Mais 50 55 62,5
Eeis 53,7 58,7 61,2 Weizen 50 65 67,5
Kartoffel 46,2 58,7 62,5 Maranta 66,2 66,2 70



4) Bestimmung des Wassergehaltes, die man duroh Trocknen einer gewogenen 
Menge boi kiinstlicher Warme vornimmt, wobei zu beachten ist, dass trockene Starkę 
rasch wieder Wasser anninimt. Bestimmung nach anderen, annahernden Metboden vergl. 
H a g e r  - F i s c h e r  - H a r t  w icu, Kommentar I p. 302. 5) Mit kaltem Wasser angerieben,
darf das Filtrat sich mit Jod niclit bliiuen, andemfalls ist der Starkę, um sic zu formen, 
Kłeisterwasser zugesetzt.

R oggenm eh l und W eizenm ehl. Es wird haufig verlangt, von einem Mehlo zu 
sagen, ob es Roggen- oder Weizenmehl oder oin Gemenge beider ist. Im ersteren Fali ist 
auf die oben angegebenen Unterschiede der Starkekiłrnor zu achton: die Korner des Rog- 
gens werden etwas grósser, sio zeigen haufig einen strahligen Spalt; Schichtung oft deut- 
lich, Gross- und Klcinkorner durch viele Uebergiinge yerbunden. Auch die Verklcisterungs- 
temperatur (vgl. oben) ist festzustellen.

Viel scliwieriger ist der zweite Fali und dabei das Hauptgewicht auf dio [Jnter- 
suchung der in keinom Mehle fehlonden Gewebselemente der GetreidekOrner zu legen. Man 
entfernt zunachst die stdrende 
Starkę, indem man 4 g des Mehles 
mit 200—300 ccm 4 proc. Salz- 
saure (unter Ersatz des yerdunsten- 
den Wassers) eine Stunde lang 
kocht, dann 12 Stundon in einem 
Spitzglas absetzen lasst und nun 
sowołd don Schaum, wie den Bo- 
densatz mikroskopisch priift. Im 
Schaum findet man besonders die 
Haaro des Bartes der Fruchtschale: 
diese sind bei beiden einzellig, beim Weizen ungewohnlich diekwandig, 500—700 g lang, 
etwa 15 /tt dick, die Wanddicko botragt 3,5—9,5 ft, der Durchmesser des Lumens 1,5—3,5 p, 
dasselbe ist also fast immer enger wie die Dicke der Wand. Beim Roggen sind die Haare 
60—500 \.i lang, 9—22 g breit, die Wanddicke botragt 3,5—4,5 fi, der Durchmesser des 
Lumens 3,7—7,5 /», selten mehr, das Lumen ist also fast immer weiter wie die Dicke 
der Wand.

Ferner dient zur Unterscheidung die „Q,uerzollenschicht“ der Fruchtschale. Ihre Zellen 
sind bei beiden Fruchten in der Form gleich, aber beim Weizen stossen die Zellen liicken- 
los aneinander und die Wand an 
den kurzeń Seiten ist dunner wie 
die an den langen, beim Roggen 
sind die Zellen an den Enden meist 
abgerundet, lassen also Intercellular- 
riiumo zwischen sich, ferner sind 
diese abgerundeten kurzeń Wando 
dicker wio die langen und selten 
getiipfelt. Fig. 72 und 73.

Zur Erkennung von Roggen- 
mehl kann man ferner auch dio 
Kleberzollen benutzen, dio hier meist 
blau, beim Weizen farblos sind. Zur 
Erkennung schiittelt man das Mehl 
mit Chloroform und untersucht den 
Bodensatz, der bei Roggen mehr 
oder weniger griin ist.

A u fb e w a h r u n g .  Starko und stiirkehaltige Gemische (Nahrmehle) miissen wegen 
ihrer Neigung, ans der Luft Feuchtigkeit aufzunehmen, in wohlyerschlossenen Gefkssen an 
einem troekenen Orte aufbewahrt werden.

A n w e n d u n g .  In Form eines flussigen Kleisters (1:50) ais reizmilderndes Mittel, 
in Klystieren bei Durchfall etc., ais Antidot bei Jodycrgiftung. — In Substanz ais Exci- 
piens flir starkwirkende Arzneimittel (z. B. Jodoform), zum Konspergiren von Pillen, ais 
Streupulyer auf nassende Flechten und bei I-Iautjucken. — Arrowroot gilt ais besonders 
leicht yerdauliches Nahrungsmittel bei Kindera und Rekonvalescenten.

Amylum solu bile; Losliclie S tarkę; Amylogen. Man erhiilt es durch Behandeln 
von Starkę mit der 6—Sfachen Gewichtsmenge lproc. Kalilauge in der Kalte, dann im 
Wasserbade bis zur Dunnfliissigkeit, zuletzt langeres Kochen, Filtriren, Neutralisiren mit 
Essigsaure und Ausfallen mit Alkohol. Durch wiederholtes LiSsen in Wasser und Fiillen 
mit Alhohot erzielt man oin wasserlbsliches, weisses Pulyer, welches mit Jod rein blaue 
Farbung giebt.

Fig. 73. QuerzellenscMclit des Iloggens. 300 Mai yeigrSssert.



(Jlaiizstiirke. 1) fliissige: Borax, Gummi, Stearin je 2 Th., Glycerin 5 Th., Wasser 
49 Th., setzt man umgescluittolt der Sfachen Menge Starkę vor dem Kochen zu.

2) Pulver. Weizenstiirke 2 Th. werden in gesohmolzene Stearinsaure 1 Th. einge- 
tragen, dio erkaltete Masse gepulvert.

3) Stearinsaure 300 Th. werden auf einem Reibeisen zorrieben, mit Borax 100 Tli., 
Kochsalż 10 Tli., arabischem Gummi 50 Th., Weizenstarke 400 Th. innig gemischt. (Buchli.)

Glycerituni A my 1 i U-St. Glycerite of Stareli. Maisstiirke 10 g werden mit Wasser 
10 ccm angeriebcn, mit Glycerin 80 g vermischt und boi hiichstens 144° 0. zu einer durcli- 
schoinendon Masse vcrarbeitet.

Klebemittel filr Photographien. 1) Starkę 3 Th, Zucker 1 Th. verriihrt man
in oinor Lcisung von arabischem Gummi 4 Th. in etwa der lOfachen Menge Wasser und
erhitzt im Dampfbade bis zur vólligen Yerkleisterung.

2) C o llo d in e , T r i t ic in e ,  ist mittolst Alkalicn loslich gemachter Stiirkekleister 
(vergl. Amylum solubile).

3) Staffort’s Wbite Pasta ist Kleister aus Dextrin und Starko mit Zusatz von Bor- 
siiure, Glycerin und Tliymol.

K lchm ittcl fiir Schilder auf Glas, Metali etc. Zu einer erkalteten Lósung von
100 g Laugenstein giebt man Roggenmehl 500 g, riilirt mit Wasser q. s. zum Kleister und
setzt erwiirmten venet. Torpcntin 5 g und 1 Essliiffel Essigsilure zu. (Pliarm. Ztg.)

Mucilago Amyli, D eco c tu m  A m yli. Stiirkekleister. Zu Starkę 1 Th. mit Wasser 
2 Th. verrieben giesst man unter bestandigorn Riiliron allmalilich siedendes Wasser 97 Th.

Pulvis exsiec!ins, Form mag. Berol. Stiirlce, Zinkoxyd je 25 g.
Pulvis inspersorius HnitltA, Hebra’s Einstreupulver: Talk, Yeilchonwurzel je 5,0, 

Zinkoxyd 0,0, Woizenstiirke 84,0.
Iteispuder, Poudre de Riz. (Buchli.) Roisstiirke 750 Th., Voilchonwurzelpulver 

250 Th., Rosengeraniumol 2 Th. Ist ein Zusatz von Zinkweiss erwiinsclit, so veiToibt man 
dioses — 100 Th. — mit der Veilchenwurzel und schliigt das Ganze durcli ein feines Sieb.

Schiniukpudcr (Buchli.) Stiirke 200 g, Yeilclienwurzel 100 g, Talcum 700 g, 
Rosenól 10 Tropfen.

Scliweisspulyer. (Buchli.) Alaun, Tannin jo 115 Th., Borax 175 Tli., Starko 
585 Th., Orangenschalenol 10 Th.

Stiirkeglanz, fliissiger. Walrat, Arabischos Gummi, Borax je 1 Th., Glycerin 
21/* Th., Wasser 24l/a Th. 3 Thoeloffel auf */, Pfund Stiirkekleister.

S tiirkekleister; S tiirkekitt. 1) Stiirke 10 Th., Wasser 10 Th. versotzt man unter 
Umruhren mit siodendem Wasser 100 —150 Th. Vorherigcs Vermischen der Stiirke mit 
5 —10 Proc. Weizon- oder 15—20 Proc. Roggenmehl erhOht die Klebkraft, ein geringer Zu
satz von Alaun, Borax oder Karbolsiiure dio Haltbarkeit.

2) Eino siedend heisse LOsung von Loim 4 'Tli. in Wasser 80 Th. giesst man unter 
Umruhren in oinen heissen Kleister aus Starkę 30 Th. und Wasser 200 Th., koclit einigo 
Minuten und fiigt Karbolsaure 2 Th. hinzu. Besonders fiir Papier, Pappe, Leder.

Stiirkelosung, h a ltb a re , zur Analyse. Stiirke 5 g, Quecksilberjodid 0,01 g mit 
Wasser 30 ccm vcrrieben, giesst man in 1 1 siedendes Wasser, koclit 3 Minuten und liisst 
erkalten. Die Empfindlichkeit 1:3500000 soli sich jahrelang halten (Mutnianski).

Alcarnose. Niilirmittel aus Kohlehydraten, Fleisch- und Gemusealbuminosen und 
Floischextraktivstoffen.

Ambrosia. Niilirmittel aus Kastanien-, Kartoffel-, Linsen-, Bohnenmehl und Vanille.
A pparatine, zum Appretiren, wird durch Eintragen von Pottaschelosung in er

wiirmten kleister gewonnen.
Apparatine, Gerarh’s ist durch NallO loslich gemachte Stiirke.
U liitinin ist eine wiisserige Lósung des vorigon.
A rrow root-B isciilt von H untlky & P ahners, onthiilt verdauliches Eiweiss, Fett, 

Kohlehydrato, Mineralstolfe (Phospliate).
I5ackpulver, Gaeiiickes, enthiilt saures Calcium- und Magnesiumphosphat, Natrium- 

bikarbonat, Kochsaiz und Mehl.
Backmelil, LlEBlO’S selbsttliiitiges, besteht aus Natriumbikarbonat 8,4 Th., Wein- 

stoin 18,8 Th., Woizenmehl 1000 Th.
Illiitspcien-llcilinittel, W ortmanns, eine Mischung mehrerer Meble mit Zucker, 

Kochsaiz, Kakao.
Corn stareli und P a ten t Porn-llour, fernor M aizena , D u re y a ’s, ein Niilirmittel, 

sind Maisstiirke, Mexikanisches Molil von Dr. B enito hel R io ebenfalls.
D am enpnlrer (Gesichtspuder), von Pagenkopf, besteht aus Stiirke, kohlensaurer 

Magnesia, Borax.
Entfiiselungspulver von Plattner, enthiilt Stiirke, Eiweiss und Milehzucker.
Feuersohutzstiirke, Ą p y rin s tiirk e , zur Verminderung der Feuergefiihrlichkeit bei 

Damenkleidern u. dgl., besteht aus einer Mischung von Ammonium-MagnesiUmphosphat 
2 Th., wolframsaurem Natrium 1 Tli., Weizenstarke 6 Th. — Das demselben Zweck die-



nendo PATERA’sche Salz ist eine Mischung von Borax 4 Th. und lialbzerfallenem Bitter- 
salz 3 Th.

Gummirte Stiirke ist Reisstarke.
Hefeuinehl, B erliner. Besteht aus gereinigtem Weinstein, Natriumbikarbonat 

und Mehl.
Kindermehle sind im allgemeinen Gemische von eingedampfter Milch mit beson- 

ders praparirten, aufgeschlossenen Mehlen von Oerealien oder Leguminosen. Einige ent- 
halton keine Milch, in anderen ist das Stiirkemehl unverandert; sie sind daher zum Go- 
brauch fiir Sauglinge vollig ungeeignet, was die mikroskopisoho Untersuchung nachweist.

Das Aufschliessen geschieht durch Durchfeuchten mit verdunnton Siiuren, die darni 
mit Oalciumkarbonat oder Natriumbikarbonat wieder abgestumpft werden, oder durch Bo- 
handeln mit Malz.

Im allgemeinen eignen sie sich wonig ais Ersatz der Muttermilch, da sie meist zu 
wenig Stickstoffsubstanz enthalten. Sie yerlieren ihre Bedeutung, seit die Sterilisirung der 
Kuhmilch so wenige Schwiorigkoiten macht.

Zusammeusctzung einiger Kindermehle (nacli Kónig).
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P r o c e n t

W. Nestlć in V e v e y ............................... 6,15 9.91 4,46 42,37 35,04 0,33 1,74 0,59 0,32 10,55 4,75 45,15 1,69
Anglo-Suiss & Co., C h a m ..................... 6,48 11,23 5,96 47,01 26,95 0,5 1,87 0,75 _ _ 11,99 6,37 50,26 1,92
Giffoy, Schill & Co.................................... 5,67 11,71 4,29 47,11 29,75 — 0,77 — 12,37 4,53 49,78 —

Faust & Schuster, GOttingen . . . . 6,54 10,79 4,55 43,21 32,99 — - 1,02 0,51 11,55 4,87 46,23 1,85
Dr. F. Froriclis & Co., Deipzig . . . 6,42 11,96 6,02 28,76 44,48 — 2,361 0,52 — 12,81 6,43 30,75 2,05
Kufokes K inclerm ehl............................... 8,78 12,51 1,81 21,92 52,22 0,65 2,11 0,63;0,11 13,71 1,97 24,09 2.19
lladomamis K i n d e r m e h l ..................... 4.54 13,62 5,37 15,78 55,51 0,82 4,06 1,72: 1,01 14,81 5,63 16,53 2,29
Mellins F o o d .......................................... 6,87 8,95 0,34 61,47 18,84 0,59 2,94 0,58| o ,ie 9,61 0,37 66,01. 1,54
Milckzwieback v. Loeflimd, S tu ttgart 4,58 13,44 5,81 69,61 0,73 5,83i 2,07 0,43 14,80 6,09 — 2,20

Kunstmehl, Kunstweiss von H eeremanns & Co., zum Beschweren des Backmehles, 
ist gemahlener Gips.

Malerleim, ehemisclicr, ist mit Aetzalkali aufgeschlossener Starkekleister.
Meen Tun, amerikanisches Vorschonerungsmittel, besteht aus Talk, ICreide, Starkę.
Mehl amerikanisches, wird durch Schaben, Bleichen und Mahlen weieher Holzer 

bei New-York massenhaft dargestellt und ist ausserlich von Weizenmelil nicht zu unter- 
scheiden.

Mondamin Corn Floor von Brown & P olson ist entolte^ -Maismehl.
Nutrol. Nahrmittol, das aus verdauter Starkę mit wenig HC1 und fleisohverdau- 

enden Fermenten besteht.
Palmyrena. Brustmittel aus mehrcren Starkemehlarten, Kaffee, Kakao und Zucker,
P aten t Glanzstarke, von F ranz Coblenzer, ist Reisstarke mit einem kleinen Zu- 

satz von Borax und Silikaten.
Pyroxam, Xyloidin, Uchatius’ W eissp u lv er, ist nitrirte Kartoffelstarke.
Schli cl) te, von D ucancel & F ortin. Starko wird mit kalter Natronlauge behan- 

delt, dann letztere durch Schwefelsauro neutralisirt.
Sclibnheitscreine, Orientalische. Teig aus Mehl und Itleie.
Stiirke, lbsiiche, von Prof. Debove, ist durch Erhitzen dextrinirte Starkę.
Toilettenpuder, unsiclitbarer, Iimsible toilet powder besteht aus Starkę 20 Th., 

Talcum 50 Th., Zinkoxyd 30 Th.
Toilettenpulyer von R ćcamier, eine Mischung von Starkę und Zinkoxyd.
W nnderm ittel, englisches, ais Milchersatz fiir Kiilbcr. Kartoffelstarke mit wenig 

Enzianwurzel.

Anacardium.

Pharmaceutische Bezeichnung fiir zwei verscliiedene, der Familie der Anacardia- 
eeen angehiirige, medicinisch yerweudete Friiehte:

1) Anacardia orientalia  (Fructus Anacardii orientalis, ostindisclie Ele- 
phantenliiuse. Herzfriichtc) von Semeearpus Anacardium L. 111. (Ostindiseher Tin- 
tenbaum, the Marking hut tree, Bhilawa), einem im nordwestlichen Indien heimischen



Baum. Die Fruchte, die auf einem harten, runzligen Stiel (Fig. 75 b), der sieli in der 
Drogę hau fig iindet, aufsitzen, sind 2—3 cm lang, 2 cm breit, herzżorinig, einfiiekerig, ein- 
samig, sekwarz-braun. (Fig. 75 a).

2) Anacardia occidentalia (Cassuyiiim, Fnictus oepatae, Niices Acajou, Dinten- 
uiisse, Maliagouiniisse. \'oix d’Acajou, Castew-uut, westindische Jilephuntenliiusc) 
von Anacardium occidentale Ł. (Nierenbaum, Acajou, Kashubaum), lieimiscb in West- 
indien, durcli die ganzen Tropen durch die Kultur yerbreitet, da der diekfieisckig verdiclcte 
Fruclitstiel (Fig. 74 b) ais beliebtes Obst gilt. Die demselben aufsitzenden Steinfriichte 
sind nierenfdrmig, wenig grosser wie die vorigen, braun. (Fig. 74 a).

J ie s ta n d th e ile . Beide Arten enthalten in gros- 
sen Sekretbehaltern der Frucbtschale C ardol(s. d.); das 
der ersten Art: C ardolum  p ru r ie n s , gilt fur sckiirfer 
ais das C ardolum  y osie ans der zwoi ten Art. Fer- 
ner entkiilt die zweite Art die einbasische Anacard- 
siiure C22H.,,,0,, Harzsauren und mebrere Gerbstoffe. Das 
Ammoniumsalz der ji- und Ó - Harzsaure C.14Hfll!0,(NH3)3 
wird ais Ilaarfarbemittel einpfohlen. Die fettreichen 
Samen (okneSckale) sind wohlsehmeckend, eine Abkochung 
der Bindę gilt ais Speeificum gegen Diabetes, die ad- 
stringirenden Bliitter yerwendet man gegen Blutungen. 
Das Cateohin entbaltende Holz ist ais „weisses Makagoni- 

holz<[ oder „Acajoukolz“ im Handel. Ans dem Staninie tritt Gummi, welclies gesanunelt 
wird (Acajougummi, Gomme d’aeajou), cf. Gummi. Auch andere Arten liefern Gummi: A. 
bumile Mart. und A. nanum St. Hil.

A n w e n d u n g .  Die Fruchte beider Arten sind infolgo des Cardolgekaltes ausser- 
ordentlich scharf und blasenziehend, die Wirkung ist etwas sebwiicher, aber anhaltender 
wie die der Kanthariden. Die Auszuge der Fruchtschale nehmen an der Luft eine tief- 
schwarze Farbę an und man yerwendet solchc mit Aetber-Alkoliol hergestellten Ausziigs 
ais „unauslosehliche Tinte“. Da die damit gezeielineten Stcllen von Wasclie auf der Ilaut 
Erkrankungen lieryorrufen konnen, ist von dieser Yerwendung abzusehen, theilweise (in 
Berlin) ist sie behordlieli yerboten.

Man yerwendet die Fruchte ais Sympathiemittel gegen Zahnweh, indem man sie 
auf einen Faden zieht und auf der Haut triigt. Auch das ist zu yerwerfen.

Die Friichte der zweiten Art werden haufig zu Spielereien (Affeukopfe) yerwendet. 
Man hiite sieli, Kindera solche in die Hande zu geben. A u fb e w a h r u n g .  Yorsichtig.

f  Cardolum. Cardoleum. (Jilrdol. C21H!)00 3 (nach Staedblkb) oder C;12Hr,00 3 . Hs0
(naeh Spiegbl).

D a rs te llu n g .  Das Fruchtfleisch der Aeajou-Nusse wird mit Aether extrahirt und 
der Auszug zum Extrakt abgedunstet, welches man zur Entfernung der Gerbsiiurc mit 
Wasser wascht. Den Riickstand lost man in 15 bis 20 Th. Weingeist (95 Proc.) und 
digerirt die Losung so lange mit frischgefalltem Bleihydroxyd, bis alle Anacardsaure an 
Blei gebunden ist, die Losung also nickt mehr saucr reagirt. Man filtrirt vom anaeard- 
sauren Blei ab und yersetzt das Filtrat bis zur beginnenden Triibung mit Wasser, hieraut 
mit etwas Bleiacetat. Alsdann koeht man die Misehung auf, tropfelt bis zur Entfarbung 
Bleiessig binzu, filtrirt den klebrigen Niederscblag ab, entbleit das Filtrat durck Scbwefeb 
siiure, yerdunstet das Filtrat und wascht das zuriickbleibende Cardol mit Wasser. (Vor- 
sicht bei der Bereitnng!)

l iig e n sc h a fte n . Im  re in e n  Z u stan d o  eine gelblicbe, in dickercn Scbicbten 
scbwacb rotbliebe, olige Flussigkeit, spec. Gew. =  0,978 bei 23° C. Es besitzt, sehwachen, 
angenebmen, besonders beim Erwarmen beryortretenden Gerucii. Uiiloslicli in Wasser, leiclit 
liislicb in Alkohol und in Aether. An der Luft ninunt es alliuiiblich dunldere Fiirbung an- 
Es orstarrt noeb niekt bei — 20° C. Verbreunt cntzttndet mit leuebtender, russender 
Flamme, ist aber uiclit ohue Zersetzung fliichtig. Auf die Haut gebracht, erzeugt es



Blasen und Eiterung. Die ais „ Cardol “ izn Handel vorkoimnenden PrSparate (s. weiter 
unten) sind in der Begel Gemenge von Cardol und Anacardsaure und erstarren alsdann beim 
Abkiililen krystallinisck. Meist entbalten sie auoh von der Darstellung ber Bici. Nacli- 
weis des letzteren dureli Veraschen. A ufbew akrung : Yorsicbtig und vor Licht geschiitzt. 
— Has reine Cardol wird kaum tberapeutiscb verwendet, wohl aber die in der Tkerapie 
ais Cardol bezeielmeten nadhstebenden Estrakte.

•(• (Jardolum (Cardoleum) yesicans. Das Alkohol-Aetherextrakt aus Anacardium 
occidentcde. Enthalt im wesentlichen Anacardsaure und Cardol. B raune, schmierige Masse, 
bisweilen ais Yesicans an Stelle der Canthariden angewendet. Nicht mit dem Eolgenden 
zu vorwockseln (!). Vorsicht beim Manipuliren (!).

Cardolum (Cardoleum) pruriens. Das Alkohol-Aetherextrakt aus Anacardium 
orientale. Tiefschwarze, theorige Masse. Erzeugt bei ausserer Anwendung nicht nur lokal 
Blasen, sondom weit flber die Apiplikationsstelle liinausgehend rosenartige Entziindung. Vor- 
sicht beim Manipuliren. (!)

Die beiden kauflichen Extrakte werden ais Wiischezeichentinten yerwendet: Man 
schreibt oder druckt damit auf Wasche etc. und befeuchtet die Stellen alsdann mit Kalk- 
wasser, worauf sie tiefschwarz werden. Yergl. aber S. 302.

Ananas.
Gattung der Bromeliaceae — Bromelieae.
Ananas sativus Lindl. Hciinisch in Amerika, jetzt durch die Kultur weit ver- 

breitet. Alle beerenartigen Friichte eines Fruchtstandes verwacksen mit der fleiscliig 
werdenden Aclise und den ebenfalls iieischig werdenden Deekblattern und stellen eiue 
„Sammelfrucht“ dar, die von einem Blatterschopf gekront ist. Kultivirt oline Samen. 
Die ganze Frucht ist grosswarzig (.jede Warze entspricht einer Einzelfrucbt), goldgelb bis 
britunlichgelb, in der Form und Grosse variirend, bis 4 Kilo sebwer werdend. Geruck 
und Geschmack angenekm aromatisch, sauerlich-suss.

Die Frucht der wilden Form besitzt nicht unerhebliche Heilkrafte; man yerwendet 
sie ais Diureticum und Antkclminticum. Der vergolirene, weinartige Saft der Kultur- 
formen wird gegen Magenkatarrh, katarrhalische Affektionen der Sckleimhaute (mit Wasser 
ais Spray bei Nasenkatarrk) verwendet. Feruer enthalt die Frucht Eiweiss verdauendc 
und Milek coagulirende Fermente.

H esta n d th e ile . Der Gekalt an freier Saure bei den kultivirten Formen ist
1,0—5,2 Proc., bei der wilden 8,6 Proc., der Znckergekalt der kult,ivirten 58—66 Proc., 
der wilden 8,0 Proc.

Die Verwendung der frischen oder in Zucker eingemackten Frucht zu Ananasbowle 
ist bekannt.

Ananas-Essenz (Buchh.) 1) Ananas 500 g wird zeiddeinert mit Wcingeist 8 Tage 
ausgezogen, abgepresst, filtrirt, mit einigen Gramm Vanilletinktur und soviel Weingeist ver- 
sotzt, dass 1 kg Essenz erlialten wird (zu Punschextrakten). 2) Starlcere Essenz: Butterather 
250 g, Ananasessenz 1 600 g, Chloroform 150 g, Vanilletinktur 5 g, Citronenol 2 Tropfen.

Ananassaft (Diet). Ananasessenz 1 30 g, Weinsaure 5 g, woisser Sii-up 1000 g, 
Zuckortinktur q. s.

Pinapin ist rergohrener Ananassaft.

Andropogon.
Gattung der Gramineae — Andropogoneae. Zaklreicke Arten liefern atheriseke 

Ocle (0,3—1,0 Proc.)
Andropogon Nardus L. Heimisck in Ostindien. Liefert C itrone llo l. Die 

Wurzel yerwendet man gegen Magenkrankkeiton und Fieber.
Andropogon citratus D. C. Ili Ostindien. Liefert L em ongrasso l, oder Ver- 

bena- oder M elissa  ind ica-O el.



Andropogon Schoenanthus L. In Siidasien und Afrika. Licfcrt das Pal- 
m aro sa -O e l ( In g w e rg ra s s -O e l ,  R usa-O el). Dieses Oel dient in Bulgarien ganz 
allgemcin ais Verfalsckungsmittel des Roscnoles. i)ie Pflanze gilt. ais Fiebermittel.

Andropogon squarrosus L. fil. (A. muricatus Retz.) In Indien. Namen: 
K liu rk k u r, B ena. Franz.: V e tiv e r . Liefert aus der Wurzcl V e tiv e ro l. Das aro- 
raatische Rkizoni und die Wurzel (Radix Anatkeri, Radix Votiveriae, Raiz clieiroso) ist ein 
stimulirendes und antiseptisckes Arzneimittel. Man maclit daraus die gegenwitrtig haufig 
kauflicken orientaliseken Facker.

Andropogon laniger Desf. Von Indien bis Nordafrika. Man yerwendet die 
ganze Pflanze (Herba Schoenanthi und Herba Junci odorati) ais Aromaticum und Diure- 
tieum (Foenum camelorum), das atkeriscke Oel enthii.lt Phellandrcn.

Andropogon odoratus Lisboa. In Ostindien. Liefert atherisches Oel. Dreht — 
22° bis 23°, spec. Gew. 0,945—0,950.

Ferner liefert atherisches Oel: Andropogon fragrans (?) von Reunion (Huile 
essentielle de Pataąue Malgacke).

Medieinisohe Verwendung iinden ferner wegen des aromatiscb.cn Geruehos und Ge- 
schmackes: Andropogon densiflorus Steud., A. ceriferus Hack. A. bicornis L., 
A. virginicus L. A. spathiflorus Kth. A. minorum Kth. A. arundinaceus Scop.

Andropogon annulatus, in Asien, Afrika und Australien, soli eine Manna liefern, 
die 75 Proc. Mannit entlialt.

Oleum Andropogonis citrati. Lemongrassol. Citronengrasiil. Indisches 
Yerbenaol. Essence de Lemongrass. Essence de Verveine des In des. Oil of Le- 
niongrass. Andropogon citratus D.C.

TJiffenschaften. Eine gelbe bis rothbraune Flttssigkeit von starkem Citronen- 
oder Verbenageruch. Spec. Gew. 0,899—0,903. Drehungswinkel (100 mm-Rohr)- )-1°25' bis 
—3°5'. Es lost sich in 2 bis 3 Theilen Spiritus dilutus klar auf.

JPrilfung. Lemongrassol wird mit Petroleum und fettem Oel yerfiilsckt. Da diesc 
Zusiitze die Liislichkeit in Spiritus dilutus vermindern oder aufheben, so sind allc Ocle, die 
in dem angegebenen Verhaltniss sich niclit klar losen, zu beanstanden.

lie s ta n d th e lle . Besteht zu 70—85 Proc. aus O itra l  Ol0H18O, demselben Aldehyd, 
der auoh dem Citronenol seinen ckarakteristischen Gerueh yerlciht. Weitere Bestandtheile 
sind M e th y lh e p te n o n  CgHu O und G eran io l C10H18O.

A n w e n d u n g .  Zu Parfiimerien und Toilettescifen.

Oleum Andropogonis squarrosi. Yetirerol. Iwarancnsaol. Essence de 
Vetiver. Oil of Vetivcr.

Die Wurzel der in Indien und Birma sehr yerbreiteten und neuerdings auf Reunion 
kultiyirten Graminee Andropogon sąuarrosus L . fil. giebt bei der Destillation mit Wasser- 
dampfen ein ausserst sekwer fliichtiges, dickfliissiges braunes Oel, das „ V e tiv e ro l“ des 
Handels. Es liat einen penetranten, anhaftenden, myrrhenahnlichen Gerlich. Das spec. 
Gew. des in Europa aus indischer Wurzel destillirten Oels liegt zwisehen 1,015 und 1,030 
bei 150 C., die auf Reunion gewonnenen Oele sind leichter, und haben das spec. Gew. 
0,982—0,998 bei 30° C. Der Drehungswinkel (100 mm-Rohr) = - ( -2 3  bis —f- 36°. Ve- 
tiyerol lost sich in 11/2 bis 2 Theilen 80proc. Alkohol klar auf; an dieser Eigenschaft 
kbnnen mit Fett yerfalschte Oele, die sich in diesem Losungsmittel in keinem Verkaltniss 
klar losen, leicht erkannt werden.

Vetiverol wird feinen Parfiimerien zugcsetzt, bei denen es zuin Verbinden und 
Fixiren der einzelnen Geriiehe dient.

Oleum Andropogonis Nardi. Oleum Citronellae. Citronełlaol. Ostindisches 
Melisseniil. Essence de Citronelle. Citronella oil. Wird in Sud-Ceylon, sowie auf doi



Halbinsel Malacca durch Destillation der oberirdischen Theile des Citronellgrases, Andro- 
poyon Nardus L., gewonnen.

E ig e n sc h a fte n . Eiuo gelbe bis gelbbraune, biswcilen auch durch Kupfer griiit 
gefarbte FlUssigkeit von angenehmem, eigenthumlichem, etwas siisslicliem Gerlich. Spec. 
Gew. 0,886—0,920. Drehiingswinkel (100 mm-Robr) —0°30' bis —21°. Es iiisfc sich in
1—2 Tli. SOproc. Alkohols klar auf; nach weiterem Zusatz des Losungsmittels wird die 
Misehung meist schwach getrilbt.

JPriifung. Bei der (Jntersuchung ist besonders auf die kiiufigen Yerfiilseliungon 
mit Petroleum oder fettem Oel (Coeosfett) zu acbton. Oele, die derartige Zusiitze entbalten, 
geben mit 10 Th. SOproc. Alkohol trilb e  Mischungen, ans denen sich beim Stehen i 11 
einem zugestopften Cylinder olige Tropfen entweder an der Oberflache (Petroleum) oder 
am Gru nile (fettes Oel) abscheiden. Bei Gegenwart von Coeosfett erstarrt das Oel ganz 
oder theilweisc im Kaltegemiseh oder bei Wintertemperatur.

l ie s ta n d th e ile .  Es besteht in der Hauptsache aus G eranio l C10HlsO (50—80 
Proc.), C itro n e lla l  C10IIlsO (10—15 Proc.) und L iuks-C am pken Ci0H18 (5—20 Proc.).
In goringer Mcnge sind anwesend: L in k s-B o rn eo l Ci0IIlsO, M ethy lhep tenon  C8H140, 
D ipen tcn  C10H16, M ethy leu g en o l C„H3—C3H5—(OCI-I3)3 und endlich Essigs& ure und 
V a lor i an sa  11 re (ais Ester).

Y erw e n d u n g . Zum ParfUmiren billiger Toiletteseifen, besonders der sogenannten 
Honigseifen.

Oleum Andropogonis Schoenanthi. Paimarosaoi. Tiirkisches oder I11- 
disclies Geraniumol (ltusadl). Oleum Palmarosae. Oleum Geranii Indieum. Oleum 
Graminis Indiei. Essence de Geranium des Imles. Oil of Palmarosa. Oil of 
Geranium Kast Indian.

Das Paimarosaoi wird falschlich ais „ tiirk isc h e s  G e ran iu m o l11 bezeichnet, weil 
es friiher iiber Konstantinopel in den europaischen Handel kam und cinen den Geranium- 
iilen (Destillat der Bliitter verschicdener Geranium- oder Pelargoniumarten) ahnlichen Gerlich 
besitzt. Es wird in ziemlich betriichtlichen Quantitaten in Indien ip der Priisidentschaft 
Bombay durch Destillation yon Andropogon Schoenanthus L. gęwónnen.

E ig en sch a ften . Eine fast farblose oder gelbliche FlUssigkeit von angenehmem, 
roseniihnlichem Geruehe. Spec. Gew. 0,888—0,896 bei 15° C. Optisch schwach rechts-oder 
linksdrehend, und zwar schwankt der Drehungswinkel (100 mm-Rohr) zwischen -)- 1° 40' 
und — 1° 55'. Mit 3 Th. Spiritus dilutus giebt das Oel eine klare Losung. Yerseifungs- 
zahl 20—40.

JPr iifu n g . Da das Paimarosaoi haufig mit fettem Oel (Coeosfett), Mineralol oder 
Terpentinol verfiilscht wird, so ist auf Loslichkeit in 3 Th. Spiritus dilutus, und auf das 
riehtige spec. Gew. zu achtcn.

l ie s ta n d th e ile .  Paimarosaoi besteht der Hauptmenge nach aus G eran io l 
C10HlsO, das zum grSssten Theil frei, zum kleineren Theil ais Ester der Essigsaure und 
Capronsaure in dem Oele entbalten ist. Von T erp en en  ist nur Dipentcn in geringer 
Menge, etwa 1 Proc., anwesend.

A n w e n d u n g .  Paimarosaoi findet in der Parfumerie bei der Herstellung von 
llosenseifeu ausgedehnte Verwendung. In Bulgarien dient es zum Yerfalschen des 
Rosenijls.

Gingergrasól (cf. oben). Eine geringe Sorte Paimarosaoi, uber dereń Herkunft, 
man nicht ganz im klaren ist; kommt von Indien aus unter dem Namen „G in g erg rasó l11 
in den Handel. Das Oel enthiilt meistens grosse Mengen Mineralol (bis 60 Proc.) oder Ter- 
pentiniil beigemischt.

Handb. d. pliarm Praxis. 1. 20



Anethum.
Gattung der Umbelliferae — Apioideae — JSeseiineae.
I. Anethum graveolens L. D iii. < liirk en k rau t. Hoimisck iu Indien, Persien, 

vielleicht aucb Kaukasus und Aegypten, dnrcli die Kultur weit verbreitet.
Yerwondung linden die Fruehte: Frnctus Anetlii (Brit. Ergśinzb.) Semen Anetlii 

liortensis. Semen capilli cynocephali. Dillsameii. Bergkiiminel. Frnit d’Anetk.
1)111 fruit.

J tesch re ib u n g . Sio sind 4—5 ram lang, 3 mm breit, im Urnriss eirund, vom 
Bttcken ber stark zusammengedriickt, kabl und glatt, meist in die Tkeilfriickteken zer- 
fallen, jedes mit 5 Bippen, von denen dio Bandrippen stark vorragen, in jedem Tbalcben 
cin Oelgang, auf der Eugenflache 2. Gescbmack gewiirzhaft, sebarf, charakteristiscb.

B e s ta n d th e ile .  8—4 Proc. atberiscbes Oel. Spec. Gew. 0,895—0,915. Drcht 
—f- 75 bis 80°. Entbalt: L im onen , C arv o n , besonders engliscbes Oel aucb Phellan - 
dren . Das aus Eriicbteii des indiscben A. Sowa D. C., das mit A. graveolens identiscb 
sein soli, gewonnene Oel entbalt L im onen, C arvon  und D ill-A p io l, es drebt —j— 40°.

A n w e n d u n y .  In England vielfacb statt des Eencbels ais blahungtreibendes 
Mittel; im allgcmeinen dienen Fruclit und Kraut mebr zu KUcbenzwecken, zum Einlegen 
der Gurken etc.

Aqua Anetlii. D illw asser. D iii W ater. lj Brit. Dillsamen, geąuetscht 10 Th., 
Wasser 200 Th.: man destillirt 100 Th. ab. In den brit. Kolonien darf das Dillwasser 
durch Yerreiben des atherischen Dilloles mit Calciumphosphat, Scbiitteln mit dest. Wasser 
und Filtriren bereitot werden. — 2) (n. Diet.) Dillól 10 Tropfen schiittelt man mit beis- 
sem dest. Wasser 1000 Th. und filtrirt nach dom Erkalten.

II. Oleum Anethi. Dillbl. Essence (PAnetli. Oli o£ Diii (Brit.).
Die zerkleinerten Dillfriichte geben boi der Wasserdampfdestillation 3—4 Proc. 

atberiscbes Oel.
Ein farbloses, spiiter gelb werden des, ziemlicb diinnfliissiges Ool. Der Gerueb ist 

dem des Kilmmels iibnlich, abcr dooh wieder deutlieb davon verschiedon. Der Gescbmack 
ist zuerst susslicb, spiiter sebarf und brennend. Spec. Gew. 0,895—0,915 (Brit. 0,905—0,920) 
— Drebungswinkel (100 mm-Bobr) — 75 bis -(-80°. Das Oel Iiist sieli in 5—8 Tb. SOproc. 
Alkokols.

Dillijl entbalt 40—00 Proc. Beckts-Carvon C]0H140  (Carvol), 40—00 Proc. Becbts- 
Limonen C10H16 und wccbselnde Mengen Phellandren C10Hl0. Dieses Terpen ist reichlicker 
im spanischen und englisehen ais im deutseben Dillol vorbanden. A nw enduug : In der 
Liąueurfabrikation.

Ostlndisches Dillbl. Der ostindisebe Diii, d(ir von einigen Botanikern ais besondere 
Species Anethum Soiva D. C. untersebieden wird, enthalt ein von dem europiiiseben Dillól 
verschiedenes Oel. >Sein spec. Gew. liegt zwischen 0,949 und 0,970, sein Drebungswinkel 
(100 mm-Rohr) zwischen —f-41 und Es entbalt ausser Limonen und Curvon einen
dem Apiol aus Petersilieniil isomeren Korper, das Dillapiol C,.,!!,/),: Dillapiol ist eine 
dicke Olige bei 285° C. siedende Eliissigkeit.

Angelica.
Gattung der Umbelliferae — Apioideae — Angeliclnae.
Angelica Archangelica L. Heimiscb in Nordeuropa und Sibirien. Verwendung 

findet die Wurzel und die Friickte.
I) Die Wurzel. Radix Angelieae (Germ., Helv., Austr.). ltadix Arehangelicac- 

Kadix Angelieae liortensis. Angelikawurzel. Brustwurzel. Engelm irzel, lleiligeii- 
geistwurzel. Dreieiiiigkeitswurzel. Therinktturzel. Geilwurzel. Giftwiirze. Golk- 
Gliickenwurzel. Luftwurzel. Raciue d’angelique (Gall.). Angelica root.



B esch re lb u n g . Die Drogę bestcht aus dcm kurzeń, bis 5 cm dicken, von Blatt- 
narben geringelten Wurzelstock, yon dem zaklreicke, bis 1 cm dicke, bis 80 cm lange 
Wurzeln entspringen, die oft zopfartig zusarmnengedrekt sind. Sic sind langsfurckig, 
hiickerig'. Die Drogo ist von rotbbrauner bis graubrauner Farbę, sie scbneidet sieb weich 
und bricbt, wenn trocken, glatt. Der Quersohnitt ist unter der Lupę doutlieb radial ge- 
streift, er Iiisst den gelb oder graugefarbten Ilolzkorper erkennen, der in der Wurzel ctwa 
so stark wie die Rinde, in dem Wurzelstock viel starker ist. In der Rinde erkennt man 
schizogene Sekret bekał ter mit gelbrbthlichem Inkalt. Der Durchmesser derselben, der bis 
200 n betragt, ist geeignet, dic Drogo aueb in kleinen Bruchstiicken von den Wurzeln 
andercr Umbelliferen (s. d.) zu unterscbeiden. Geruck und Gesckmack angcnehm aromatisck.

lie s ta n d th e ile . 0,35—1,0 Proc. (friscke Wurzel 0,2—0,4 Proc.) atkerisches Ocl, 
ferner 6 Proc. Harz, 0,5 Proc. A n g elicasau re , H ydro caro tin  (A ngelio in), B a ld rian - 
saure, E ss ig sa u re  etc.

V erw eeh se lu n g en  u n d  V erfu lseh u n g en . Die Wurzeln der audcrn offic. Um
belliferen sind durek den abweickenden Geruck und Gesckmack, sowie die Weite der Se- 
kretbehalter (s. a. a. O.) leickt zu unterscbeiden. — Die Wurzel der wilden Angelica 
silvestris L. (in Italien ais Radice di Brocula gegen Kratze) ist kleiner, kolziger und 
von weniger angenekmem Gerucb und Gesckmack. — Acbnlicb verwendet man in Japan
Angelica anomala Ave-Lall. und A. refracta A. Schmidt, in Nordamerika: A. atro- 
purpurea L. und A. lucida L. (Belly-acb Root), iu Unteritalien: A. nemorosa Ten.

J iin sa n m n lu n g . Im Frtihjakre von der 2jahrigen Pflanze. 5 Th. friscke Wurzel 
geben 1 Tb. trockene.

A u fb ew c ih m in g .1) Bei gelinder Wannę, besser ilber Aetzkalk, nachgetrocknet in 
dickt gcscblossencn Blecbbilcksen. Da die Angelikawurzel in ganz besonders bobem Maassc 
den Angriffen von Kafern und ikren Larven (Ptinus, Anobium, Antbrenus) ausgesetzt ist, 
so ist fkr sebr sorgfaltiges Trocknen und Aufbewabrung in gut verscblossenen Gefasseu 
besonderc Sorge zu tragen.

A n w e n d u n g .  Aromatisches Stimulans und Stomacbicum, selten zu Latwergen, 
Badera, Krauterkissen; kauflger ais magenstarkendes Hausmittcl. Wurzel, Blattcr, Samcu 
und Tinktur geboren mit zu den Heilmitteln Pfarrer Kneipps.

2) Die Friiehte. Fructus Angelicae. Semen Angelicae. F iuit dLIngćliąue (Gall.).
Jiesch re ifm n g . Eiformig, vom Riicken zusammengepresst, mit dicken, stumpfen 

Riickenrippen, stark hervortretenden Randrippen, bei der Reife die ausseren Tkeilc der 
Fruchtschale olino die Oelstriemen sieli ablosend, so dass also diese mit der Samenscbalc 
vereinigt bleiben (ckarakteristisch).

l ie s ta n d th e ile .  1,0—1,2 Proc. atkerisches Oel. Yon nocb angenehmerem Geruck 
wie das der Wurzel.

Spiritus Angelicae coinpositus (Gorm,), Sp. theriacalis. Zusammengesetzter 
Engelwurzspiritus; Angelikaspiritus, Jerusalemer Sp.; Kriiuterspiritus; Theriakgeist. — 
Alcoolat de theriac compose, Esprit theriacal. — Spirit of treacle. — Angelikawurzel 
10 Th., Baldrianwurzel 4 Th., beide mittelfein zersclmitten; Wacholdorboeron, geąuetscht 
4 Th. Iiisst man mit Weingeist 75 Th., Wasser 125 Th. 24 Stunden stehen, destillirt 100 Th. 
ab und lost darin Itampber 2 Tb. Klar, farblos, spec. Gew. 0,890—0,900. Triibt sieli 
bisweilen in der Kiilte. Ansetzen mit Weingeist und Uebcrtreiben mittels Dampf liofert 
ein kraftigeres Destillat.

Spiritus Angelicae coinpositus ex tempore paratus. AngelikawurzelOl 6 Tropfen, 
WacholderbeerOl, Baldrianol je 2 Tropfen, Kamphergeist 17,5 g , verdiinnter Wein
geist 82,5 g.

Tinctura Angelicae, wird aus fein zersebnittener Angelikawurzel 1 Tli. und ver- 
dunntem Weingeist 5 Th. bereitet.

Ł) Zur Aufbewabrung rieebender Pflanzenstoife sind Ricinuskanister, auf die man 
iiber einer runden, etwa 15 cm weiten Oefliiung einen Rand mit dicht sebliessendom Griff- 
deckel auflbtlieu Iiisst, die billigsten und zweckmassigsten Vorrathsgefasse.



Tinctura bezoardica, Ludwigs Bezoartropfen. Opium, Safran je 5 Th., Myrrhe, 
Angelikawurzol, Eberwurzel, Alantwurzel, Diptamwurzel jo 20 Th., yerdiinnter Weingeist 
1000 Th.

Tinctura ałexipharinaca Staw.. Angelikawurzel, Meisterwurzel, Eberwurzel, 
Schwalbenwurzel, Bibernellwurzel, Alantwurzel jo 7,5 <r, yerdiinnter Weingeist 210 g oder 
q. s. z u 200 g Tinktur.

Rotłllaiiftinktiir IŁiUCK, ist ein weingeistiger Auszug aus Angelika- und Ar- 
nikawurzel.

SciIAUniPsclier Balsam ist oin Gemisch aus Spirit. Angelicao comp. und Spirit. 
balsam. Fioraventi.

Balsamum (liyinum, B. digcstivum. (Diet.) Baume du ,chevalier Laborde, Baume 
Fourcroy. Larchenterpontin 200 g, 01ivendl 800 g misclit man unter Erwarmen, setzt 
hinzu Benzoe, Weihraucb, rohen Storax je 10 g , Safrantinktur 25 g, Aloetinktur 100 g, 
entwassertes Natriumsulfat 50 g , erwarmt 1 Stunde im Dampfbad unter Umruhren, liisst 
absetzen, seiht durcli oder filtrirt und fiigt hinzu Angelikaol 0,2 g, Wacholderbeerol 0,5 g.

Potsdainer Balsam, Parfum aromatiąuo balsamiąuc. Eine Mischung aus Spirit. 
Angelicae comp., Tinot. Calami aa 5,0, Mixtura oleoso-balsam. 70,0, Liq. Ammon. caust. 3,0.

Eau dentifrice de Prodhoinme. Ein Dostillat aus Angelika, Anis, Zimmt. Muskat- 
nuss, Nelken, Pfefferminzol, mit Ohinarinde, Ratanhia, Tolubalsam, Yanille und Cochenille 
zur Tinktur gomacht.

Neryosin, versilberte Pillen, bestehend aus Extr. Yalorian., Angelic., Chenopod.; 
Ol. Angelic., Yalerian.; Fol. Aurant.

Alter-Seliwede, Angelikalikdr, Angelica-Batalia sind aus Angclikakraut und 
Bittorstoffen beroitete Likore.

Liguenr de la Grande-Chartreiise, Elixir yegetal d. 1. Gr. Ch. Ein Dostillat aus 
Melisse, Pfefferminze, Angelika, Zimmt, Safran, Macis, Oitrone und vei-d. Weingoist, worin 
Zueker aufgeliist ist.

Uniyersal-Kriiuteressenz von Fr. D ie t z k . Ein bitterer Schnaps aus Angelika, 
Wermuth etc.

Uniyersal - Magenbitter von D r. R oback bestoht liauptsaehlich aus Angelika und 
Enzian.

Yespetro, Kosolia d’Angelica, ein Likór aus Angelika, Koriander, Anis, Fenchel.

Oleum Angelicae radicis. Angelikayyurzelol. Essence dc la racine d’Au* 
gelique. Gil of Angelica ront.

Trocknc Angelicawurzel giebt boi der Destillation 0,35—1 Proc., friselie Wurzel 
nur 0,2—0,4 Proc. Oel. Das Oel der frisckcu Wurzel gilt ais das feincre.

Das Oel ist eine anfangs farblose, spiitor briiunlicli werdonde FlUssigkeit, von selir 
aromatischem, pfefferahnlichem, etwas an Mosclius erinnerndcm Gerlich, und gewiirzhaftem 
Geschmack. Specif. Gew. 0,857—0,910. (Drehungswinkel (100 mm-Itohr) -j- 16° bis —j— 32°-

Das AngelikawurzeM enthalt B e c h ts -P b e lla n d re n  und andcre Terpene (yielleiclit 
P in e n , sowie Cymol C10!I11) und S e są u itc rp e n c . Die wichtigsten Bestandtkeile sind 
Ester zweier Sfturen, der ais Methylatkylessigsaurc bekannten Valeriansaure, und der 
Oxypontadecylsaure C,5Ha0O3. Die alkoholischen Koinponentcn dieser Ester sind unbekannt.

Oleum Angelicae fructus. Angelikasamendl. Essence de la semeuce d’An- 
geligue. Oil of Angelia fruit.

Ist in den Angelikafrttchten zu 1—1,2 Proc. enthalten. Das durch Wasserdampf- 
destillation gewonnene Oel ist in allen seinen Eigenschaften, besonders im Geruch und 
Gesclnnack, dem Wurzelol sehr iihnlich. Spec. Gew. 0,856—0,890. Drehungswinkel 
(100 mm-Rohr) 11° bis -j- 12°. Es entlńilt P h e lla n d re n  und andere ni elit, naber deflnirte 
Terpene. Von sauerstoffhaltigen Korpern sind M e th y litth y le ss ig s ftu re  und Oxymyri- 
s tin sS u re  nachgewiesen worden.

Das aus frisekem A n g c l i k a k r a u t  destillirte Oel ist von dem aus der Wurzel oder 
den Frtiehten gewonnenen kaum zu unterscheiden. Spec. Gew. 0,870—0,890. Drehungs
winkel (100 mm-Rohr)-j-8° bis -j~21°.

Alle drei Angclikaolc werden in der Liąueurfabrikation besonders zur Darstelhmg 
von Chartreuse yerwendet.



Angostura.

Cortex Angosturae. Cortex Cuspariae (Brit.). (Juina do Car on i. Angostura- 
rinde. Caroni-Rinde. Augustaro vraie (Gall). Angostura bark. Cascarilla do An
gostura. Ist die Bindę der zu den Itntaceae — Cusparieae gehorigcn Clisparia trifo- 
liata H. B., vielleieht aucli der Clisparia officinalis Hancock in Venczuela.

Jieschreibutuj. Flachę oder rinnenformige, bis 2 mm dicke, bartę und sprode 
Stiieke, mit einem leiclit abreibbaren, weiehen, grilnlichen oder gelbbraunen Kork bedeckt, 
an der Innenseitc gelblich oder rdthlioh; Bruch aussen komig, innen blatterig. Querschnitt 
orangegelb oder braunlich, die rothbraunen, nach aussen sieh verschmalernden und mit 
den helleren Markstrahlen abwechselnden Baststrahlen, ausserdem helle Punktchen er- 
kennen lassend.

Zollen des Korkes zartwandig, oder (nur an der Innenseite oder ganz) ver- 
dickt. In der Mittelrinde in zahlreiehen Zellen Biindel von Oxalatnadeln, ferner lysigene 
Harzraume. Steinzellen sparlich. In den ausseren Parthien des Bastcs, selten in weiter 
nach innen gelegenen tangentiale Gruppen stark verdickter, knorriger Fasern. Ferner 
im Bast dieselben Harzraume, Osalatnadeln, aber ausserdem aucli grosse prismatische 
Einzelkrystalle. Markstrahlen 2-, selten 3reihig, zuweilen lokal erweitert und dann mit 
Harzraumen. Yon gewiirzkaft bitterem Gesehmack.

l ie s ta n d th e ile .  4 Alkaloide, zum grossten Theile im freien Zustand: Cusparin 
O20H1BNO,.j, Ousparidin C19H,7N03, Galipin Ci0HaiNO3, Galipidin; ferner ein Bitterstoff: 
Angosturin (C„H120 f,) x, ein nicht genauer studirtes Glykosid, und l l/2 Proc. atherisches Cel.

A n w e n d u n g .  Ais bitter-aromatisches Mittel bei dyspcptisehen Zustanden, Dysen- 
terio, aucli an Stelle der Cliinarinde. Grosse Dosen rufen Uebelkeit und Erbrechcn hervor- 
(Dosis 0,5—1,0 mehrmals tiiglich.)

Y erw echaelunyen  u n d  Y erfa lsch  tinr/cu. Zu Anfang dieses Jahrhunderts kam 
an Stelle der Angostura die giftige Bindę von Strychnos nux vomica in den Handel, wo- 
durch viele Vergiftungen hervorgerufen wurden. Auch gegenwartig befinden sich im 
Handel falsche Angosturarinden in reicher Menge. Mindestens in emer derselben ist ein 
Alkaloid gefunden, das charakteristische Reaktionen ganz ijhnlich dem Strychnin giebt. 
llio arzneiliche Yerwendung der Drogę ist uubedeutend, dagegen wird sie vielfach zur 
Herstellung bitterer Ligueure benutzt. Es ist schr sorgfaltig darauf zu achten, dass nur 
Bindo verwondet wird, die den oben besehriebencn charakteristischen Bau zeigt, und da die 
letztgenannte Benutzung meist von Nichtsachverstandigen geseliieht, so sollte man von 
ihrer Verwendung lieber iłberhaupt Abstand nehmen, da an bitter-aromatischen Bindon 
lcein Mangel ist.

Tinctura Angosturao, Bindę 1 Th., verd. Weingeist 5 Th.
Sirnpus Angosturao compositus. Infusi Angosturae coneentrati 50, Saeehari 1)0, 

Sirupi opiati 60.
Electuarium antidysentericum Wii.kinson. Angosturarinde 30 Th., Zimmt 3 Th., 

Honig q. s.
Rotlilauftinktur, L isberbciits, von H. Musche, ist ein Auszug von Angosturarinde 

und Blauholz.
Magenwoin. (Buchh.) Angosturaessenz 30 Th., Kirschsirup 120 Tli., Rothwein 

850 Th.
Angostura-Bitter. Angosturarinde 125 g, Cliinarinde, Orangesohale je 60 g, Gal- 

gant, Zimmtbluthe, Sandelholz, Zimmt je 40 g, Kardamomon 15 g, Enzian 10 g , Nelken 
3 g, zieht man mit Weingeist und Rum je 4l/a 1 aus, lOst im Filtrat Zucker 1000 g und 
fugt hinzu: Waldmeisteressenz 40 g.

Angostura-Essenz. (Buchh.) Aus Angosturarinde, Enzian je 50 g, Kardamomen 
30 g, Maois, Nelken, Piment, Zimmt, rotliem Sandelholz je 25 g und 50 proc. Weingeist 
bereitet man 1 1.

Oleum Angosturao. A ngostu rarindenO l. Die Angosturarinde entbiilt 1,5 bis
1,9 Proc. eines anfangs hellgelben, spator nachdunkelnden Oels von aromatischem, wenig aus- 
gesprochenem Geruch und Gesclimaok. Spec. Gew. 0,93—0,96. Drehungswinkel (lOOmm-Rohr)



—36 bis —50°. Nach den Untersuchungen von B eckubts und Tiioeger enthalt das 
Angosturarindenol kleino Men gen cines von 155—162° O. siedenden Terpens (wahrscheinlieh 
Pinen). Ferner sind Cadinen CI5H24 und noch ein zweites nicht scharf charakterisirtes 
Sesąuiterpen, Galipen, sowie 13—14 Proc. des Sesąuiterpenalkohols Galipol C15IL5OH 
anwesend.

Praktische Yerwendung bat das Angosturarindenol bishor nicht gefunden.

Anhalouium.

Anhalonium Lewinii Hennings. Cactnceae — Cereoideae. Diese Art und 
noch einige andere dienen den Indianern Mexikos und der stidlichen Yereinigten Staaten 
unter dem Nainen P e llo te  ais Berauschungsmittel bei religidsen Festen, werden aber auck 
ais Heilmittel verweudet.

H esta n d th e ile . Enthalt in einer Gesammtmenge von ungefahr 5 Proc. folgende 
Alkaloide: Anhalonin C12H15N03, krystallinisch, Schmelzpnnkt 85,5°C. Mescnlin
07H5(0G'H3)3NCH3 krystallinisch. Schmelzpnnkt 151° 0. Anhalonidin C10H9NO(OCH3)J, 
isomer mit dem ersten. Schmelzpunkt 160° C. Lophophorin C13H17N03.

Botanisch von der genannten Art nicht zti unterselieiden ist das Anhalonium 
Williamsi Lem., das 0,9 Proc. eincs anderen Alkaloids, Pellotin G10Hu(OGH3)2OH. N0H3 
enthalt, welches schlafmachend wirkt.

Ferner sind von H kffter rnehr oder weniger encrgisch wirkende Alkaloide auf-
gefunden in A. fissuratum Engelm., A. prismaticum Lem., A. Jourdanianum
(wahrscheinlieh nur Varietat von A. Williamsi), A. Visnagra (angeblich identisch mit 
Mammillaria cirrhifera Mart.) und in anderen Cactacccn. Ueber die medicinische Ver- 
werthung dieser interessanten Entdeckungen herrscht noch wenig Sicherheit, jedenfalls ist 
aber die Thatsaclie ausserordentlich bemerkenswerth, dass dic Caotaceen nicht, wie inan 
bisher annahm, physiologisch indififercnt sind, sondern stark giftige Pflanzen enthalten.

Anilinum.
I. f  Anilinum (Ergilnzb.). Anilin. Phenylnmin. Krystnllin. C„H6NH2. Mol. 

Ge>v. =  93. Wird in chemisehen Fabriken (Farben-Fabriken) durch Reduktion von 
Nitrobenzol mittels nascirenden Wasserstoffs (aus Eiscn oder Zink und Salzsiiure) gewonnen. 
Man erha.lt so zuniiclist das salzsaure Salz und scheidet aus diesem die freie Base durck 
Destillation mit Kalkmilch im Wasserdampfstrome ab. Je nachdem das zur Herstellung; 
des Nitrobonzols verwendete Benzol rein oder toluolhaltig war, ist das erzeugte Anilin rein 
oder es enthalt (o- u. p-) Toluidin.

H a n d e ls so r te n .  Man unterscheidet im Handel folgende Sorten: 1) V o llig  reines 
A n ilin  der Preislisten, die theuerste Sorte. 2) A n ilin  fu r  B lau , aus fast reineni 
Anilin bestehend. 3) A n ilin  fu r  R o th , Gemisch aus nahezu gleichen Theilen Anilin, 
Ortho-Toluidin und Para-Toluidin. 4) A n ilin  f ilr  S a f ra n in  ist iiknlick dem Anilin fili 
Roth zusammengesetzt, doch enthalt es mehr Ortho-Toluidin ais dieses. 5) F liissiges 
T o lu id in , Gemisch von Ortho- und Para-Toluidin, enthalt nur wenig Anilin. — Von diesen 
Sorten ist das yollig reine Anilin sub 1) natiirlich fur alle pharmaceutischen Zwecke vcr- 
wendbar. Indcssen ist man nicht an diese Sorte allein gebunden, es geniigt yielmehr fiir 
alle in der Pharmacic in Betracht kommenden Zwecke das „ A n ilin  fiir B lau “.

Es ist zu empfehlen, das Praparat, wie es aus den Farbenfabriken bezogen wird, 
zu rektificiren.

I te k ti j ik a tio n .  Den Kolben a, welcher mit einem ais Luftkiihler dienenden Glasrohr 
von etwa 70 cm Lange und 1 cm lichterWeite yerbunden ist, fiillt man zu etwa 2/3 seines



Fassungsraumes mit „Anilin fiir Blau“ an, und triigt — um das Stossen zu vermindern — 
eine Messcrspitze „Talcum venetum“ ein. Ais Vorlage legt man einen nicht zu dickwan- 
digen Kolbon vor, welcher auf einen Strohkranz c golegt wird. Man erhitzt nun (Flamrne 
in der Hand halten! Unter den Kolbon eine geraumigo Porcellanschale stellon!) den Kolben- 
inhalt. Zunachst entwoichen Wasserdiimpfe, welche sich in dem Kolbenhalse kondensiren 
und, wonn sie (unter 
knattemdem Gerausch) an 
dor Glaswandung hinun- 
tergleiten, ein Springen 
des Kolbens zur Folgę 
haben kbnnen. Um das 
zu vermciden, setzt man, 
sobald sich Wassertropfen 
zeigen, die Flarnme zur 
Seite, luftet den Stopfen 
und saugt mit einem Glas- 
stabe, welcher mit Fil- 
trirpapier umwickelt ist, 
diese Tropfen auf. Nach- 
dem der Stopfen wioder 
aufgesetzt ist, wird weiter 
erhitzt und dieses Aus- 
wischen, wenn nothig, 
wiederholt. Sobald das 
Wasser entfernt ist, kann 
alle Gefahr ais besoitigt 
angesehen werden. Das 
Thermometer stoigt nun Fig. 76,
boi weiterem Krhitzen sehr
bald und boi 182° 0. destillirt das Anilin uber. Man destillirt in einem ruliigen Tempo 
(so dass nicht viele Anilin-Dampfe unkondensirt entwoichen) bis auf einen kleinen Rest 
ab. Das Thermometer zeigt gegen das Ende der Destillation in der Regel 184—185° C. 
(Einige beseitigen das Wasser durch Maceration des Anilins mit metallischem Natrium, 
indessen wollen wir dieses nur dem empfehlen, der mit Natrium umzugehen verstoht.) — 
Man filllt das Destillat sogleieh in trockene, dunkle Flaschen ab.

E ig en sch a fteu . F'risch destillirt eine farblose, stark lichtbrechende, olige, eigen- 
thiiinlich rieehende, brennend schmeckende Fliissigkeit, welche sich durch Einwirkung von 
Luft und Łickt bald braun fSrbt. Wird in einer Kiilteinisekung-fest und sckmilzt dann 
bei — 8° C. Siedepunkt 182° C.; mit Wasserdampfen ziemlićh lcicht fliichtig. Spec. 
(few. — 1,0265 bei 15° C. Liislieh in 30 Th. Wasser, leicht loslich in Alkohol, Aetlier, 
Kohlenwasserstoffen. Selbst ein gutes Losungsmittel fiir Indigoblau, Anilinblau, Kampfer, 

Kolophoniuin, Schwefel, Phosphor, nicht aber fiir Kautschuk und Kopal. Der 
A Dampf ist entzundlich und verbrennt mit russender Flannne.I I ^Chemisch ist es eine wohlcharakterisirte Base, bildet also mit Sśiuren
V  Salze, doch blaut es an sieli weder in Substanz, noch in wasseriger Losung
Anilin. <jen Laekmusfarbstoff, dagegen wandelt es den Dabliafarbstoff in Griin um. Es

treibt in der H itze  das Ammoniak aus seinen Salzen aus, umgekebrt werden
in der Kiilte Anilinsalze durch Ammoniak zersetzt.

lteaJctionen . Man erkennt das freie Anilin an seinem eigentumliohen Geruche, 
am Siedepunkte und speeifischen Gewichte, davon abgesehcn an folgenden Reaktionen:
1) Giebt man zu 3ccm Anilin etwa 3g zerriebenes Mercurichlorid und erwarmt die Mischung 
unter gelegentlichcm Umschiitteln, so bildet sich ein rotlivioletter Farbstoff (V iolanilin), 
der in Weingeist liislieh ist. 2) Die wasserige Losung des Anilins wird durch yorsieh - 
tig o n  Zusatz von Chlorkalklosung violett gefarbt; die Fiirbung geht in schmutzig roth 
iiher. Noch erkennbar in Losungen 1:250000. 3) Die mit einem Ueberschuss von vcr- 
diiimter Schwefelsiiure bereitete wasserige Losung giebt auf Zusatz von Kaliumdichromat 
zuerst einen dunkelgriinen Niedersehlag, der auf weitereu Zusatz von Kaliumdiebromat 
Schwarz (Anilinschwarz) wird. 4) Die schwefelsaure Losung farbt Holzstoff kauaricngelb.

JPrUfung. Fiir die Reinheit des Anilins ist besonders der Siedepunkt von Wieh- 
tigkeit. Feiner: 1) Fis lose sich im 2fachen Yolumen Salzsaure zu einer k la reu  Fliis-



sigkcit, welehe auck nack dem Verdiinnen mit dem glcickcn Yolumen Wasser und nack 
dcin Erkalten nickt getriibt ersekeinen darf (Kolilenwasserstoffo, Nitrobenzol wiirden sieli 
ais Irijpfekeii abselieiden und konnten der sauren Ltisung dureb Aussckutteln mit Aetber 
entzogen wordon). 2) Eine etwaige Verunreinigung durcli Tolnidin, welckes gegen 200® 
siedet, wird durck fralctionirte Destillation festgcstcllt.

A u f  b ew a liru n g . V or L ic k t g e sc k iitz t , y o rs ic k tig , in miiglickst angefiilltcn, 
niiilit zu grossen Gefassen. Weim das Anilin durck Lickteinwirkung braun geworden ist. 
k.um man es dureb Rektifikation wieder in den farblosen Zustand zuriick verwandeln.

A n w e n d u n g .  Arzneilich iindet es nicht Yerwendung. Die freie Base (auch ais 
Darnpf eingeatkmet) wirkt giftig. Leicbte (ebronisebe) Yergiftungen cbarakterisiren sieli 
dureb einen der Trunkenheit abnlicken Zustand, Appctitlosigkeit, Cyanose. Ais Gegen- 
mittel werden salinisebe Abfiibrmittel, z. B. Bittcrsalz, Karlsbader Salz angewendet, nickt 
aber Alkohol. Grtissere Gaben von 10—20 g, innerlieb genommen, fiibreu zur akuten Yei- 
giftung, welehe haulig todtlieb verlauft. In erst-er Linie wird das Atkenicentriun beein* 
ilusst. Die Symptome weisen auf ein Neiwen- und Blutgift kin. In der M ikroskopie 
zum Aufbellen der Praparate, ais Anilinwasser bei. der Farbung von Bakterien benutzt. 
In der organischen Chemie zur Herstellung zablreicker Praparate, z. B. des Aeetanilids und 
ideler sog. „Anilinfarben". Die Aussckeidung erfolgt dureb den Urin ais ein Salz der Para" 
amidophenylsehwefelsfture. H o c k s tg a b e n : pro dosi 0,2 g, pro die 0,4 g (Ergiinzb.).

Anilinwasser. a) Nach E h r l ic h . 5 com Anilin werden mit 100 ccm Wasser g8' 
schiittelt und die Fliissigkeit nacli 5 Minuten langom Stehen dureb ein angefeuelitetes JTiltc-i 
nllrirt; b) Nack i  iia en k el . Man lost 3 ccm Anilin in 7 ccm Woingoist und setzt 90 ccm 
destilkrtes Wasser hinzu. Zur Bakterien-Fiirbung.

II. f  Anilinum hydrochloricum. A iiilinclilorliydrat. Salzsaures Anilin*
( ,,IIrjM I2 . HCI. Mol. Gew. =  129,5. Sebleebtliin „Anilinsnlz”.

Zur Darstellung misekt man 100 Tb. friseb destillirtes (farbloses) Anilin mit 160 Tk- 
r e m e r  Salzsaure (von 1,123 spec. Gew. d. i. 25 Proc.). Die Losu u g sekeidet beim Erkalten 
Kiystalle ab. Man saugt diese ab und gewinnt wcitere Mengen durcli Eindampfen der 
Mutterlauge. [Bei Verwendung chlorkaltigcr Salzsaure entstolien sebwarze Nobenprodukte 
durck Oxydation des Anilins.]

Farblose oder sckwack rothlieke Nadeln oder Blatteken, in Wasser und in Alkokol 
leickt, lbslick, Schmelzp. 192® C. Aus der wasserigen Ltisung wird durck Natronlauge freie* 
Anilin abgesckieden. Ausgangsmaterial fiir zaklreicke ckemiseke Priiparate, z. B. Anih'1' 
sckwaiz, Azo-Iarbstoffe. Vor Lieht gesckiitzt v o rs ic k tig  aufzubewakren!

Sekwarze Stem pelfarbe fiir Wiiscke. Man bereitet zwoi Losungen, welehe g8' 
_rennt m dunklen Gefassen aufbewahrt werden. I. Krystallisirtes Kupferchlorid 
Chlorsaures Natrium (N a03Cl) 10,65, Ammoniumchlorid 5,35, Wasser 60,0. II. _Salzsaures 
Amlm 30,0, Wasser 30,0, Gummischleim 20,0, Glycerin 10,6. Man misclit je gleiche lho 
X01? “ Sung I. und II. kurz vor dem Gebrauche. Die mit dieser Misehung hergesteli 0 
Schriltzeichen sind urspriinglich blassgriin, werden aber beim Liegen an der Luft, rasek*- 
beim Dampfen (Ueberfabren mit cinem warmen Biigeleisen) schwarz.

III. } Anilinum nitricum. Aniliimitrat. Salpetersaures Anilin. C(iHr,MIj• HS â* 
Mol. Gew. =  159.

Man. vermisckt 93 Tb. Anilin mit 252 Tk. reiner Salpetersaure von 25 Proc. (speC- 
Gew. 1,153). Die nack dem Erkalten abgesckieden en Krystalle werden abgesaugt. l )ie 
Mutterlauge liefert durck Eindunsten wcitere Krystalle. Farblose oder sckwachrbthlk hG 
in Wasser lbslicke Krystalle. Vor Lickt gesckiitzt, y o r s ic k t ig  aufzubewakren.

IV. f  Anilinum sulfuricum (Ergiinzb.). Anilinsulfat. Scliwefelsaures Auil<"' 
(C„H5Nir2)2 . H2S 04. Mol. Gew. =  284.

Ito rs teU u n g . Einc Ltisung von 100 Tb. farblosem Anilin in 600 Tk. Wcingci  ̂
versetzt man untęr Umriibren mit einem in d er K a lte  f r ise k  b e re i te te n  und voU'k 
crkalteten Gemisek aus 55 Tk. reiner kone. Sckwefelsaure und 150 Tk. Weingeist. 
ste lt einige Stunden an einem dunklen Ortc zur Seite und riihrt zu der erkalteten kk's 
sigkeit 400 Tk. Aetker. Den ausgefallenen Krystallbrei sammelt man in einem Trickteb



yerdrangt (lic Mutterlauge dureh Aether und trocknet die Rrystalle boi Luftteinperatur 
an einem dunklen Orte auf porSsen Tellem. Ausbeute ctwa 140 Tb. Man benutze beim 
Filtriren nur bolzstofffreies Filtrirpapier, andernfalls fil tri rc man dureb Asbest oder 
Glaswolle.

E ig en sch a ften . Farblose, an der Luft rothlich werdende, geruchlose, brennend 
salzig sehmeckcnde, gliinzende Bliittcben oder Nadeln, in Wasscr und ycrdiinntem Weingeist 
leicht, weniger in starkem Weingeist loslicb, in Aether fast unlbslieb.

Die wasserige Lćisung wird dureb Chlorkalklosung yiolett, spater sebmutzigrotb ge- 
farbt. Dureb Natronlauge wird Anilin in Oligen Tropfcben abgescbieden, dureb Baryum- 
nitratlosung' entstebt Fallung von Baryuinsulfat. Die wasserige Liisung farbt Holz- 
stoff gelb. Yor L ic b t g e sc b iitz t, y o rs ic h tig  aufzubew abren.

A n w e n d u n g .  Frttber in Gaben von 0,05—0,12 g zwei- bis dreimal taglieb gegen 
Epilepsie und Chorea empfoblen, aber nieht bewabrt. Neuerdings von F a y  ais Krebsmittel 
ersten Ra u ges, ais Analgeticum, welches Morpbin und Opium iibertrifft, sowie ais Des- 
odorans empfoblen. Man beginnt mit 0,05 g zweiinal taglieb und steigt auf 0,4 g zweimal 
taglieh. In der Kegel farben sieb nacb 2—3 Stunden Fingernagel und Lippen blau, auch 
tritt Atbemnoth und Scbwindel ein. Hoehstgaben: pro dosi 0,2 g, pro die 0,4 g (Erganzb.J.

Bp. Auilini sulfurici 2,0, Saeebarini 0,2, Spiritus 70,0, Aquae dcstillatae 30.0. Tiig- 
lich einen Kaffeeloffel voll; allmahlich steigeud bis zu 3 Essloffcl. F a y .

f  Bromamidum. B ro m a m id . B r o m w a s s e r s to f f s a u re s  T r ib r o m a n i l in  
C„II2 Br3NIT2. llB r =  411. Zur Darstellungwird Nitro-Tribrombenzol mit Zinn und Schwefel- 
saure roducirt, das Reduktionsprodukt durch Schwefelwasserstoff vom Zinn befreit und an 
Bi’omwasserstoff gebunden.

Farblose, geruclilose und geschmacklose Nadeln, Schmelzp. 117° C. Unloslich in 
Wasser, wenig loslicb in kaltem Alkohol. Ldslich in 16 Tb. siedendom Alkohol, leicht 
liislich in Aethor und in Chloroform. V o rs ic h tig  aufzubew abren .

Ais Antincuralgicum und Analgeticum. Dosis: 0,75—1,00 fur Erwachsene, 0,05—0,2 
fur Kinder.

Anisum.

I. FructuS Anisi (Germ. Helv. Austr. Brit. U-St.)., Semen Anisi. Semen Anisi 
yiilgaris. Semen Absinthii (lulcis. Anis. Brotsamen. Gemeiner Auis. Siisser Kiim- 
mel. A nis vert (Gall.). Anise fruit.

lie sch re ib u n g . Die Spaltfrucbt der zu den Umbelliferae — Apioideae — Amminene
geborigen PimpitlG11a Anisillll L., wild nieht mebr naebzuweisen, ursprtinglich wabr- 
scbeinlieh im Ostlicben Mittelmeergebiet heimiscb, reieblieb kultiyirt.

Die in der Drogę fast imraer nocb zusammenbangenden Tbeilfilicbtchen sind yerkebrt 
birnformig, von den Seiten wenig zusammengedriickt, oben mit dem Stempelpolster und 
den yertrockneten Griffeln yerseben. Lange 3—6 mm. Dcutscher und rus- j
siseber Anis bestoht aus kurzeń, dunkelgefarbteren, italienischer aus litnge- 
ren, scblankeren, belleren Frucbten (Fig. 77). Dicke durehscknittliek 2 mm.
Aussen mit kurzeń, meist nur einzclligen, warzigen, gekrummten Harchen 
bedeclct. Rippen wenig beryortretend. Im Querscbnitt das Endosperm an 
der Fugenflaehe eingebuchtet. Oelgitnge zablreicli, niclit auf die Tbaleben 
und die Fugenflaehe besebrankt (Fig. 78). Die grosse Zabl (bis 30) dersel- 
ben und die Haare (Fig. 70) sind besonders charakteristisch fur den Anis.
Letztore sind auek im feinen Pulver leicht aufzufinden. In den Aleuron- 
kornern des Endosperms wie auch sonst boi den Umbelliferen grosse Globoide 
und Oxalatdrusen. Geruch und Gesebmack angenebm sttss-aromatiscb.

B e s ta n d th e ile .  1,5—6,0 Proc. iitberisobes Oel (s. anten). (Deutscber 2,4Proc., 
russischer 2,4—3,2 Proc., italienischer 2,7—3,5 Proc., syriseber 1,5—6,0 Proc.). Ferner iiber 
0 Proc. Fett, 4,27 Proc. Zucker, 5—C Proc. Ascbe.

"ig. 77.
1. Italienischer 

od. spanischer
2. Doutacheroder 

ntssisch. Auis.



V erfa lsch u n (/en  m u l  Y e r im r e in ig u n g e n .  Der Anis ist mcisfc mit Bruch- 
stiicken der Doldenstrahlen verunreinigt. Ais Verfiilschungen kommen hitufig vor bis 
30 Proc. thonhaltiger, von Regenwurmern kerriihrender Erdkltimpchcn, die man in Mahren 
zu diesein Zweek sammeln soli. Die Bestimmung des Aschengehaltes giebt daruber Aufschluss. 
Man kann den Anis aucli in Chloroform eintragen, wobei die erdigen Beimcngungen zu 
Boden sinken. Ferner mengt man dem Anis solclien bei, dem das atheriseke Oel entzogen,

Haufig sind dem italionisekon Anis dio gifti- 
gen Friichte von Coiiium m aculatuin b . beige- 
rnengt (—18 Proc.). Diese sind oval, —3 mm king 
(also viel kiu-zer wie italien. Anis), hocli gewiilbt 
mit stark hervortretonden Bippen. Die Kerbung der 
Jlippen ist in der trockenon Frucht nicht sehr deut- 
lich. Das Endosperm ist t ie f  eingebuchtet, Oel- 
giinge fehlen.

In Schierling enthaltendem Anis findet man 
immer die leicht kenntlichen Friichte der Borsten- 
hirse (Setaria glauea Beauv.). Sie sind 3 mm lang, 
2 mm breit, gelblick bis schwarzbraun, auf einer 
Scito liooli gowolbt, ąuergerunzelt. Zum Nacliweis 
dieser gefahrlichen Verfiilscliung ist die Untersuchung 
eitior nicht zu kleinen Probe (7 g), dio man am 
besten dem Boden des Gefasses entnimmt (da die 
glatton und schweren Conium- und Setariafruchte 
allmahlich zu Boden sinken) allein sicher. Yerdach- 
tige Friichte sind im Querschnitt unter dem Mikro- 
skop zu priifen.

Zum chemischen Nachweis des Coniins extra- 
hirt man ein Q,uantum der gepulvertcn Drogę mit 
Aetlier, schiittelt diesen Auszug mit saurem Wasser 

aus, macht die filtrh-te wassei-ige Losung alkalisch und schiittelt wieder mit Aether aus. 
Bei Anwesenheit vou Coniin giebt der Yerdunstungsriickstand des Aetliers don charakte- 
ristischen Gerucb nach Mliuse-Urin.

A n w e n d u n g .  Ais Stimulans und Carminativum bei Kolik, Blahungen, ais Expek- 
torans, ais die Milchsekretion befórderndes Mittel, endlich ais Goschmackskorrigens.

A u fb e w a lir u n y .  Mbglichst nicht iiber 1 Jakr; das feine Pulver (Sieb VI Helvet.) 
nur in kleinen Mengen.

Oleum Anisi (Germ. Helv. Austr. Brit.1) U-St.). Anisdl. Hnilc d’Anis vert 
(Gall.). Essence d’Anis. Oil of Anise.

G ew iw n u n g . Durck Destillation der zcrklcinerten Anisfriickte wer- 
den durckschnittlick 2,5—3 Proc. Anisol crhalten; kleinere oder grossere 
Ausbeuten sind selten. Bei der Destillation darf nickt zu stark gekiihlt 
werden, weil das Oel sonst im Kiihler erstarrt und diesen verstopft.

E iyen& cha ften . Anisol ist bei 20° 0. eine farblose oder gelb- 
liche, stark licktbrechcnde Fltissigkeit von Anisgeruck und intensiv siis- 
sem Gesckmack. Das specifisehc Gewickt des optisek sckwack linksdreken- 
den Oeles liegt zwischen 0,980 und 0,990 bei 15° 0. Anisdl ldst sick in 
P/a—5 Vol. Spiritus. Diese Ldsung wird durck Eisencklorid nickt ver- 
iindert. (Germ. Austr. Helv. U-St..) Anisdl erstarrt bei niedriger Tempera

tur — der Ileginn des Erstarrens kangt von iiusseren Umstiinden ab — und schmilzt alsdann 
zwischen 15 und 19°C. Je anetkolreicker das Oel ist, desto kdlier liegt sein Erstarrungspunkt 
und desto wertkvoller ist es. Geschmolzen lasst es sick bedeutend unter seinen Erstarrungs- 
punkt akkiiklen, oline dass es fest wird. Durck Hinzufugen von etwas krystallisirtem Ane- 
thol oder durck Keiben mit einem Glasstabe erstarrt es pldtzlick unter WarmeentwicklunS- 
Der Erstarrungspunkt, d. li. der hdchste Punkt, den ein in das krystallisirende Oel

l) Brit,._ lasst nebon dem atherisehen Oole von Pitnpmclla Anisum L. auch noch das- 
jenige von lUicium anisatum L. zu und bezeichnet mit Oil o f Anise sowolil das gewohn- 
liche (Pimpinella) Anisdl wio auch Sternanisól.

Fig. 79. Haare 
der Anisfrucht.

und der daher geschmacklos ist.



gestelltes Thermometer erreicht, ist ais Wertkmesser fur (lie Qualitiit des Oeles an- 
znsehen.

Beim Yerdunsten des Anisdls in eincm Schalchen auf dem Wasserbade bleibt ein 
verhaltnissmassig grosser, dickfliissiger, geruchloser, nicbt fluchtiger Ruckstand (9—10 Proc.!), 
der vermuthlich aus einer polymeren Modiflkation des Anetkols besteht, zuriick.

P r ttfu n g .  Die Bestimmung des Erstarrungspunktes geschieht zweekmassig in dcm 
von Schim m el & Co. (Berickt Oktober 1898, 49) angegebenen, nebenstekend abgobildeten 
Apparat.

Das Batterieglas A  diont zur Aufnahme der Kiihlflussigkeit. oder des Kaltegemisches. 
Das in dem Metalldeckel hangonde Glasrohr B  bildet einen Luftmantel um das Gefrier- 
rohr O und yerhindert das yorzeitige Erstarren des zu prufenden Oeles. Das Gefrierrohr C 
ist oben weiter und wird an der Stelle enger, \vo es auf dem Bando des Rohres B  auf- 
liegt. Zur Fixirung von O sind im Rolire B, ca. 5 om unter seinem oberen Ende, drei 
nach innen gericliteto Glaseinstiilpungen angebracht. Das in halbo Grade eingotheilto 
Thermometer wird in einer Metallscheibe durch droi Federn, 
in denen es sieli leiclit yerschieben liisst, festgehalten.

Zur Ausfuhrung der Bestimmung fiillt man boi Anis- 
und Sternanisol das Batterieglas mit kaltem Wasser und Eis- 
stticken, bei Fenchelol aber mit einer aus Eis und Kochsalz 
hergestellten Kaltemischung. Dann giosst man in das Gefrier
rohr soviel von dem zu untersuchenden Oelc, dass es etwa 
5 cm hoeh steht und bringt das Thermometer, das an keiner 
Stelle die Wand beriihren darf, in die Fliissigkoit. Wahrend 
des Abkiihlens ist das iiberkaltete Oel vor Erschiltterungen, die 
ein yorzeitiges Erstarren hervorbringen wiirden, zu schutzen.
(Ein zu friihes Erstarren iindet aucn statt, wenn das Oel nicht 
ganz klar filtrirt ist.) Ist das Thermometer etwa 10° 0. unter 
den Erstarrungspunkt, also bei Anis- und Sternanisol auf 6° C. 
bis 8° 0., gesunken, so sucht man durch Roiben und Kratzen 
mit dem Thermometer an der Gefilsswand die Krystallisation 
einzuleiten. Sollte das auf diese Weise nicht gelingen, so bringt 
man ein Krystallchen von erstarrtem Oel oder etwas festes 
Anethol in die Fliissigkeit, worauf das Erstarren unter star- 
ker Warmeentwicklung vor sieli geht. Das Festwerden be- 
schlounigt man durch fortwahrendes Ruhren mit dem Ther
mometer, dessen Quocksilberfaden schnell steigt und endlich 
ein Maximum en-eicht, das man den Erstarrungspunkt- des 
Oeles nennt.

Steht ein derartiger Apparat nicht zur Yerfiigung, so 
kann man aucli die Bestimmung unter den angegebenen Vor- 
sichtsmassregeln bei Quantitftten von 100—200 g in einer ge- 
wbhnlicheu Flasche ausfiihren. Bei der Probeentnahme ist dar- 
auf zu achten, dass die ganze Alasse des Ools geschmolzen 
und gleichmilssig gomischt ist.

Die haufigste Verfalsehung goscliieht durch Zumischen 
vonFenchelstearopten. Hierdurch wird das Anisol rechtsdrohend, 
was bei der polarimetrischen Priifung zu erkennen ist.

Auf Alkohol prilft man in der ublichen Weise, indem man einige Tropfen in Wasser 
fallen lasst. Eine Trubung wiirde Alkohol anzeigen, der gleichzoitig durch die Erniedri- 
gung des spec. Gew. des Oels zu erkennen wiire. Von Sternanisol ist Anisol nur durch 
Gerucli und Gesclimack zu unterseheiden. Die zu diesem Zwecke yorgeschlagenen Farb- 
reaktionen mit alkoholischer Salzsiiuro geben uuzuyerlassigo Resultate.

i ie s ta n d th e ile . Anisol besteht in der Hauptsache aus A nethol, dom wenig von 
dem isomeren fiussigen M ethy lchav ico l beigemengt ist.

A neth o l, der Trager der ckarakteristischen Eigenschaften des Anisols, ist der 
MethylSther des Parapropenylphenols C0II, — C3H5[1] — 0('H3[4j. Es erstarrt zu weissen. 
krystallinischen Schuppen oder Bliittchen, die bei 21,5—22° C. sckmelzen. Geschmolzen 
bildet es eine sehr stark lichtbrechende, intensiy siiss schmeckende Fliissigkeit vom spec. 
Gew. 0,984—0,986 bei 25° C. Anethol siedet bei 233—234® C. und ist optisek inaktiy.

M etliy lch ay ico l ist der Metkylather des Paraallylphenols. Es unterscheidet sich 
vom Anethol nur durch eine andere Lagerung der Atonie in der C3H5-Gruppe.

Fig. 80.
dor wirklichen Grttsso.



Es riecht anisartig, schineckt jedoeli nicht sttss, siedet bei 216—217° C., ist optisck 
inaktiy und kat das spec. Gew. 0,972 kei 15° C.

A u fb  eiva hi t a  > g. An isol muss in moglichst gcfiillten, kleineu Plascken an einem 
kii kleń Orte aufbewakrt werden, da es besonders im geschmolzenen Zustande in nur tlieil- 
weise gefiillten Elascken siek scknell verandert und die Fakiglceit zu erstarren verliert.

A n w e n d u n g .  Siehe unter Sternanisbl S. 317.
Anis-Aldehyd. (Aubepine.) 0 ,,H ,. (OCH,,) COH. Neuerdings fiir Parfilmeriezwecke 

empfohlon, von an bliihenden Weissdorn erinnerndem Geruch. Spec. Gew. 1,126. Siedep. 
245—246° C. Erstarrt in der Kalte, scliinilzt wieder bei —4U O. K ry s ta l l is i r te s  Aube- 
p in e , ein weisses Pulver, ist anisaldebydschwefligsaures Katrium und Soda. Liefert auf 
Wasserzusatz 40 Proc. Anisaldekyd.

A((iia Ailisi. Anise-Water. 1) (Brit.) Eruct. Anis. 500,0 g, Aq. 10 Liter, die 
Halfte fiberdestilliren. 2) (U-St.) Ol. Anisi 2,0 wird mit Cale. pkospli. praecip. 4,0 und 
mit 1000,0 Aq. abgerieben und filtrirt. 3) (Gall.) Eruct. Anis. 1000,0 g. Mit kinreickeii’ 
dom Wasser 4000,0 dostilliren.

Spiritus Anisi, Anisgeist. 1) Austr. Zerstossener Anis, 250 g, Weingeist 1000 g, 
Wasser 1500 g. Nach 12stiindiger Maceration sind abzuzieken 1500 g.

2) Brit.; U-St. AnisOl 100 ccm, Weingeist 900 ccm.
Sirupus Anisi. Anis, zerquetscht 100 Th., mit Weingeist 50 Th. angefeuchtet, 

liisst. man mit Wasser 450 Th. 24 Stunden stehen; in 350 Th. Filtrat liist man unter Auf- 
koclion Zucker 650 Th.

Elaeosaccliariun Anisi, Oleosaccharetum cum Oleo Anisi. Ol. Anisi 0,1, 
Sacchar. 5,00.

Claretum e sex seminibus. Aqua Vitae carminativa. Kosolis s. Clairet des six 
graines (Vespetro). Anisol 5 Tli., Sternanisol, Kiimmelól je 2,5 Th., Eenchelol 1 Tli., Wein
geist 1000 Th., Wcisser Sirup 2000 Tli.

Pnl vis cariniiiativus; Windpulver fiir Erwachscne. Anis, Zucker, aromat. Pulver 
je 20 Th., Kiimmel, Koriander, Eonchel, Natriumbikarbonat je 10 Th.

Npo cios earniinatiyaej Semences carminatives, Blahung treibende Kriiuter. Anis, 
Kiimmel, Koriander, Eenchel, Angelikawurzel, gleiciie Tlioilo.

Pulyis carminatiyus inlaiitiim; Windpulver fiir Kinder. Anis 15 Th., Eenchel 10 
Tli., gebrannte Magnesia 5 Tli., Zucker 70 Th.

" Tinctura Proprietatis Mynsiclit. Spiritus Anisi 50 Th. Elixir Proprietatis Para- 
celsi 25 Th.

Oleum Anisi sulfuratum, eine durcli liingeres Erwiirmen bercitote Auflosung vo» 
Schwofel in Anisol.

Mannheimer Wasser ist ein Anis-Aquavit mit den fliichtigen Bestandthoilen von 
Koriander, Nelkon, Zimmt.

Dit. Bastikiłs Clioleratropfeu, ein Gemisch aus Anis-, Wacliolder- und CajejiutOl, 
verd. Schwefelsaure, Aetherweingoist, Zimmttinktur.

Iiernhardincr Alpciikriiiitcr-Magcnbittcr von Beenhahd euthalt reichlich aro- 
matische Pflanzonstoffo, besonders .Anis und Eenchel.

Calming-Pastills, Du. Airy’s, bestelien aus Zucker, Anisol und Lakritz.
Manol, Dk. E ingk’s, soli ein Succus Anisi ozonisatus sein.
ISSlMiPs Katarrhbriidclien sind Pastillen aus Anisol, Salmiak und Zucker.

II. FfUCtUS Anisi stellati (Ergiinzb. Hclv. Austr.). Semen Anisi indici sen sinen- 
sis. Semen Badiani. Sternanis. Anis etoile. liadiane (Gall.). Star-Auise (U-St.).

Der einachsige Fruchtstand des zu den Magnoliaeeae — Illicieae geliOrigen lllicium 
anisatum L. (lllicium verum Hook. 1'.). Heimisch im nordliclicn Anam und im siidlichen 
Cliiua, auf deu Philippinen und in Japan kultiyirt.

Jiesch re ib u tig . Um die kurze Bliithenstandaxe befiuden sick bis 8 in einen 
Kreis gestellte, kaknformige, an der nark oben gekekrten Baucknakt aufspringende Frttckte 
von dunkelbrauner Farbę, ausson runzelig, mit je einem keller gefiirbten, glanzendbraunen 
Samem

JB es ta n d th e ile . 5 Proc. A e tk o risc k e s  Oel (auf trockene Friickte kezogen),
2,8 Proc. fottes Oel, 10,7 Proc. rothbraunes H arz , G c rk s to ff , Z ucker etc.

V erw ećh slu n g en , An Stello des Sternanis oder ilim beigemengt sind die Fruolite 
des giftigen, in Japan heimischen lllicium  rcligiosum Siubold (S liik im friioh te) nicht selten 
yorgekommen. Sie enthalten das giftigc Glykosid Shikimin, Shikimipikrin, Slukimin.sii.uro 
(der Cliinasauro nahestehend), im Oel Eugenol, Safrol und ein Terpen (Shikimen).



Sio sind im Ganzen kleiner, wie die echten Friichte, die Karpelle klaffen stiirker, 
sind stark und spitz geschnabelt, riechen scharf aromatisch, jedenfalls uicht nachAnis. Sind sio 
den echten Friichten beigemengt, so iiberwiegt der Goruoh der letztoren, mail muss dann 
Bruohstucke yerdachtiger Friichte kauen. Dazu kommen folgende anatomische Unterscbiede: 
dio Palissadenzellen in der Fruchtschale der echten Drogę sind im Durchschnitt 0,5 mm 
lang, bei der falschen 0,375 mm, die Alcuronkorncr in dem Samen der echten Drogo sind 
bis 22 /i gross, aussen rauh, lappig, sio enthalten zuweilen ein grosses Krystalloid und stots 
zahlroiche Globoide, die der falschen Drogę sind bis 15 /.i gross, oval odor elliptisch, glatt, 
sio enthalten 2—3 Krystalloide und an oinem Ende wenige Globoide.

A n w e n d u n g .  Wie beim vorigen.
Anisette ist ein yerdunntes weingeistiges Destillat aus Sternanis, Koriander und 

Fenchel oder ein Gemisch von Zuckersirup, Spiritus, Wasser und den atherischen Oelen 
des Sternanis, Koriander und Fenchel.

Oleum Vitae; Balsamum vitae Asiaticum. — Lebensol, weisser Lebensbalsam. Eine 
Losung yon Sternanisól, Nelkenol, Orangenschalenol je 20 Tli., Pfeffermiinzol 2 Th. in 
Weingeist 1000 Tli.

Oleum Anisi stellati (Bńt. Erganzb.). Sternanisol. Oleum Ilndiuni. Jlnile 
volatile de (Indianę (Gall.). 011 of star Anise.

Wird ausschliesslich in don siidwestlieken ehinesisehcn Proyinzen Kwang-Tung und 
Kwang-Si, sowie in Tonkin durch Destillation der noch frisehen Sternanisfrtichte ge- 
wonnen. Ausbeute ungefahr 3 Proc. Das Oel wird in Bleikanistern von 7,5 kg Inhalt, 
von denen jc vier in eine Kiste yerpackt werden, yersandt.

E ig en sc lia ften . Eine farblose oder gelbliche, stark liehtbrechende Fliissigkeit 
von anisartigem Geruck und sUssem Gescbmack. Optiscb scbwacb linksdrebend, spec. 
Gew. == 0,98—0,99. Der Erstamragspunkt liegt zwischen —f-14 und -j- 18° C. Das Oel 
ist in 3 Theilen Spiritus (90 Proc.) klar loslick.

jPr iifu n g . Die Bestimnmng des Erstammgspunktes geschiebt auf die bei Anisiil 
auf S. 315 besebriebene Weise. Die mekrfack beobaebtcte Verfalsebung mit Petroleum 
wird an der unyollkommencn Loslickkeit des Oels in 3 Th. Spiritus erkannt. In Bczug 
auf den Yerdampfungsriickstand gilt das bei Oleum Anisi Gesagte. S. S. 315.

J ie s ta n d th e ile . Wie beim Anisol, so ist auck beim Sternanisol der wiebtigste 
Bestandtheil das A netko l C10H12O. Ob das Oel relatiy reieb an diesem Korper ist, wird 
durch die Bestimmung des Erstarrungspunktes erkannt. Von, anderen Korpern sind im 
Sternanisol aufgefunden R ech ts -P in en  C10II1(!, L in k s-P k e lla n d re n  C,0HJ0, M etkyl- 
cliayicol Ci0H,.20  (das isomere Anetkol), H y d ro ch in o n a tb y litth e r C#H., — OH — 0C2H5 
und S afro l C10HI0O.,. Dem Safrol wird der vom Anisol abweichcnde Gescbmack des 
Stcrnanisols zugeschrieben.

A n fb e w a h r u n g .  Sternanisol wird unter den bei Anisol besprochenen Yorsichts- 
massregeln aufbewahrt.

A n w e n d u n g .  Anisol und Sternanisol werden in grossen Cjuantitaten zur Ligueur- 
fabrikation gebrauebt. Arzneilich diencn sie hauptsachliek ais Gescbmaekskoirigens, sel- 
tener ais Stomachicum oder Carminatiyum. Man giebt sie zu 2—6 Tropfen (0,1—0,25 gj 
entweder in Pulyern mit Zucker oder Magnesia yerrieben, oder geliist in Spiritus. Flir 
den ausserlichen Gebranck werden sie in fettcin Oel gelost (1:20—50) oder mit Fett(l : 10) 
yerrieben (Salbe gegen Filzlause). Anisol ist ein Lieblingsgerueh der Tauben.

Species H ackeri (Vorsehrift d. Miinch. Ap. Ver.). Sternanis, Pfefferminze, Krause- 
minze, entharzte Sennesbliitter, gleiche Theile.

Hustenm ittel des Grafen v. Schliefpen bosteht aus Sternanis, Senna, Kandis- 
zucker etc.

Spaniselier Tliee ist ein dem Brusttliee mit Friichten ahnlicbes Gomiscli.
Topiąue Indien  von Oolmist ii’Angu ist Sternanistinktur, enthalt daneben gestossenen

Pfeffer.
Uniyersal-Lebensbl, Hamburgisehes, Balsam. Vitae Hamburgense; ein Gemisch aus 

Sternanis-, Nelken-, Pomeranzenschalenol und Weingeist.
Eau dentifrice Mallard ist eine Tinktur aus Sternanis, Guajak, Ohina, Zimmt 

Nelken, Benzoe etc.
Eau dentifrice de P ierre  ist eine Tinktur auś Sternanis mit Anis- und Pfeffer- 

mflnzOl.



Esseutia dentifriciu (Nagel). Sternanisol 1,5 Th., Pfeffermunzoł 1 Th., China-, 
aromatische und Myrrhentinktur je 30 Th., Hoffmann’s Lebensbalsam 20 Th., verd. Wein- 
geist 900 Th., Cochenille 2,5 Th.

Anthrarobinum.
AutUrarobiiium (Ergiinzb.). Dioxyantliram>l. A ntlirarobina. Desoxy-Alizarin. 

Lenko - A lizarin. Cu H100 3. Mol. (lew. = 2 2 0 . Ein Reduktionsprodukt des kaufliehen 
Alizarins.

D cirste llung . Mail lbst kiłufliches Alizarin (Alizarin-Blaustich) iu Ammoniak- 
fliissigkeit, erwarmt die entstandene violette Losung zum Sieden, tr&gt allmahlich Zink- 
staub ein und setzt das Erwarmen so lange fort, bis die violette Fiirbung in Gelb ttber- 
gegangen ist. Man filtrirt so g le ich  in ein Gefass mit Wasser, welches geuiigend Halz- 
saure enthalt, urn die Reaktion der Fliissigkeit bis zum Ende der Filtration deutlich sauer 
zu halten. Der in der sa u re n  Fliissigkeit abgeschiedene Niedersehlag wird gesammelt, 
gewaschen und zuerst auf porosen Unterlagen, dann bei 100° O. getroeknet.

E ig e n sc h a fte n . Gelbliches bis hellbraunliehes, geruch- und fast geschmackloses
O(OH) OH Pu v̂er> nur sc'n' schwer in kaltem, etwas leiehter in heissem

ę  ]\ /  | \ c 6Ha/  Wasser loslich, ferner loslieli in 10 Th. kaltem oder in 5 Tb.
CH ' OH heissem Alkohol.

(Dioxyauthranoi) j n der wiisserigen Losung erzeugt Bleies.sig einen rotb-
Authrarobm. braunon, Eiscnchloridliisung eincu braunvioletten Niedersehlag.

Die Lbsung in Natronlauge ist rothbraun, nimmt aber durch Aufnahme von Sauerstoff aus 
der Luft bald yiolette Fiirbung an. Da das kaufliche Alizarin keine ganz einheitlicbc 
Suhstanz ist, so ist aucli das Anthrarobiu keine ganz einkcitlieke ehemische Verbindung. 
Es besteht vorzugsweise aus dcm Dioxyanthranol, enthalt aber noch andere Reduktions- 
produkte des Alizarins ahnlicher Zusammensetzung.

P r ii fu n g .  1) 0,1 g Anthrarobin Ibsen sieli in 1 cem Natronlauge mit gelber Farbo 
klar auf, die Farbung gehe durch Einblasen von Luft in Violett iiber. 2) 1 g Antbra- 
robin binterlasse beim Einaschcrn nicht niehr ais 0,01—0,02 g feuerbestandigen Riiekstand.

A u fb e w a h r u n g .  Unter den indifferenten Arzneimitteln; Liehtsehutz nicht er- 
fordorlick.

A n w e n d m tg .  Aeusserlicb bei Hautkrankheiten (Psoriasis, Herpes tonsurans, Ery- 
thrasma ete.), bei denen gewbhnlich Ohrysarobiu augewendet wird. Es wirkt zwar etwas 
schwacher ais dieses, reizt dafiir aber auch nielit so heftig und kann z. B. im Gesiekte 
und an den Genitalien angewendet werden. Naeb Th. Weyl ist es aueh bei innerer An- 
wendung ungiftig. Durch den Urin wird es ais Anthrarobin, nicht ais Alizarin aus- 
geschieden.

Antipyrinum.

I. Antipyrinum (Austr. Germ. Helv.). Analgesine (Gall.). Phenyldiinethylpyra- 
zolon. Oxydimethylcliinizin. Pyrazolin. (Anodyniu. Metozin. Parodyn. Plienii- 
zon. Phenylon. Scdatin.) CuH12N20 . Mol. (lew. =  188.

D a rs te llu n g .  Durch Erhitzen von Phenylhydrazin mit Acetessigester entstcht 
Phenylmethylpyrazolon. Wird dieses in methylalkoholischer Losung mit Methyljodid be- 
handelt, so wird letzteres addirt und jodwasserstoffsaures Antipyrin gebildet, aus welcbem 
starkere Basen Antipyrin in Freiheit setzen, welches z. B. durch Ausschiittelu mit Aether 
.aligeschieden werden kann.
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Iiig e n sc h a fte n . Farbloses neutrales Krystallpulver, von kaum wahrnehmbarein 
Gerueke und milde bitterem Geschmacke. Schmelzpunkt 113° 0. 

K—C0n. Loslich in 1 Th. Wasser, in 1 Th. Alkohol, in 1 Th. Chloroform,
/  in 50 Th. Aether. Die wiisscrige Losung 1 =  100 giebt mit Gerb-

siiure eine weisse Fiillung. Durch salpetrigo Sfture (Natriumnitrit 
-f- EssigsSure) entsteht in der verdunnten Losung Griinfarbung, in 
der konc. Losung- Absckeidung grttner Krystalle von lsonitroso- 
Antipyrin (Reaktionsgrenze 1 :10000). Durch Eisenclilorid wird die 
Losung des Antipyrins blutroth gefarbt (Keaktionsgrenze 1:100000).

P r ilfu n g .  J) Das Antipyrin sei ungefarbt und fast geruchlos, der Schmelzpunkt 
lieg-e bei 113° O. 2) Die wassorige Losung 1 —f- 1 sei farblos, neutral. (Sauren, Alkalien, 
wiirden saure, bez. alkalische Reaktion verursachen, harzige Yerunreinigungen wiirden 
Triibung veranlassen. 3) 0,5 g Antipyrin hinterlassen bcim Yerbrennen auf dem Platin- 
bleche keinen feuerbestandigen Riłckstand (mineralische Vcrunreinigungen).

A u fb e w a h ru n g .  Untor den indifferenten Arzneimitteln, griissere Vorritthe vor 
Licht gesehiitzt. IIelv.: Y orsich tig .

A ntipyrin.

A n w e n d u n g .  Innerlich sotzt Antipyrin die Temperatur des fieb ern d en  Menschen 
herab, ferner wirkt es antineuralgiseh und analgetiseh. Man yerwendet es daher ais Anti- 
pyreticum bei verschiedenen fleberhaften Zustiinden (Fehris recurrens und intermittens), 
indessen ist es bei Malaria wirkungslos. Dosis tiiglich mehrmals 1—2 g. Bei Kindera 
dreimal tiiglich soviel Decigramm, ais das Kind Jahre ziihlt. Man b eaeh te , dass es 
nach Antipyringebrauch bisweilen zu ausgedelmten Esanthemen kommt. Die nach Anti- 
pyringebrauch auftretenden Schwcisse konnen durch Agaricin unterdriickt werden. A eusser- 
lich zeigt es faulnisshemniende (antiputride) und blutstillende (hamostatische) Eigenschaften. 
S ubku tan  ais lokales Anitstheticum, auch in Gemeinschaft mit Cocain oder Atropin. 
M axim al-D osis nach Helv.: pro dosi 2,0, pro die 6,0.

IM sp en sa tio n . Fur die Verordnung und Dispensation des Antipyrins ist zu bc- 
acht.en, dass Antipyrin mit einer Reihe von vielbenutzten Arzneimitteln unerwartete Aen- 
derungen eingeht.

1) A n tip y r in  -f- sa lp e tr ig o  Saure. Man venneide, das A. mit Arzneimitteln,
welche salpetrige Saure enthalten oder entbinden konnen (z. B. Amylnitrit, Spiritus 
Aetheris nitrosi) zusammen zu verordnen. Es kommt zur Bildung von grunem Tsonitroso- 
antipyrin, wełches nach Einigen nicht ungiftig ist. Nach Aaderen soli nebenbei Blausauro 
auftreten. '

2) A n tip y rin  -j- M e rc u ro c h lo rid  (Oalomel). In diesen Mischungen soli sieli 
eine organische, sehr giitige Quecksilborverbindung bilden.

3) A n tip y r in  -f- K a rb o lsa u re  fallen sieli schon in v e r d i in n te n  wasserigen LOsungen 
gegenseitig ais olige Masse aus.

4) A n tip y r in  -)- N a tr iu m sa lic y la t geben, in Pulvorform zusammongerioben, eine 
schmierige Masse. In Losung scheinen sieli beide nielit zu beeinflussen.

5) A n tip y rin  ^ -N ap h th o l geben eine feuehte Mischung.
(i) A n tip y r in  -f* C h lo ra lh y d ra t geben beim Zusammenreiben oin Oel, welcbes 

die Reaktionen der Komponenten nicht melir zeigt.
7) G erbsau ro  fiillt das Antipyrin ais Taimat (s. obon) aus.
Ilagegon erbobt das Antipyrin die Auflosliehkeit des Coffeins und der Cbininsalzo 

in Wasser.

N acbw eis im H arn. In den Hani gelit das Antipyrin ais solcbes iiber. Zutn 
Nacbwoiso entfarbt man den Harn mit Thierkohle, sebuttelt ibn mit Aether aus und 
pruft den Verdampfungsruckstand der atberiseben Losung mit Eisencblorid oder salpo- 
triger Saure.

Obgleich ein Bediirfniss eigentlieb nicht existirt, Salze des Antipyrins anzuwenden, 
so sind docli mebrere derselben praktiscb gebrauebt worden.

II. Antipyrinum citricum. Wird bisweilen aus Missverstandniss verordnet; man 
gębo Antipyrin ab und setze das „citricum11 in Klammern.



III. Antipyrinum salicylicum. Antipyrinsalicylat. Salipyrin (Erganzb.). 
Sulicylate (PAnalgesine (Gall.). Salazolon. Salipyrazolin. Cn Hi2N20 . C,II60 3. Mol. 
(lew. =  320.

D a rs  te llu  lig. Man erwiirmt eine Miscliuug von 57,7 Th. Antipyrin mul 42,3 Th. 
Salicylsaure auf dem Dampfbade. Sie schmilzt zu einer iii i gen Flttssigkeit, welche nach 
dem Erkalten fest wird. Durch Umkrystallisiren aus Alkoliol erhiilt man das Salz in 
rcinem Zustande.

E iffe n sc h a fte n . Farbloses und geruohloses' Krystallpulvcr von saurer Eeaktion 
und dem herbsiisslichen Geschmack der Salicylsaure. Schmelzp. 92° Loslich in 200 Th. 
kaltem oder 25 Th. siedendem Wasser. Ziemlich leicht loslich in Alkohol und in Aether, 
leicht loslich in Chloroform, wenig loslich in Schwefelkohlcnstoff. Beim Erwiirmen mit 
Schwefelsaure wird die Salicylsaure, beim Erwiirmen mit Natronlange das Antipyrin in 
Froiheit gesetzt. Die wiisserigc Losung giebt mit Ferrichlorid die violette Iteaktion der 
Salicylsaure.

JPr ii fu n g .  Eine gewogene Meugc Salipyrin (1 g) wird im Scheidetrichter in 
40 ccm heissem Wasser gelćist, die L3sung mit einer gemessenen Mcnge (5 ccm) Doppelt- 
Normal-Natronlauge im Ueberschuss yersetzt und das ausgeschiedenc Antipyrin durch drei- 
bis yiermaliges Ausschutteln mit je 15 ccm Chloroform entzogen. Man yerdunstet die 
Chloroformauszuge im gewogenen Glasscluilchen und bestimmt Gewicht und Schmelzpunkt 
(113° C.) des hinterbleibenden Antipyrins. — Die im Scheidetrichter zuriickgebliebene 
NatriumsalicylatlOsung wird mit Normal-Schwefelsaure (Phenolphthalein ais Indikator) titrirt, 
dio Salicylsaure mit Aether ausgesckuttelt und der Schmelzpunkt (150° C.) der nach dem 
Yerdunsten des Aetherauszuges hinterbleibenden Salicylsaure bestimmt.

A n w e n d u n g .  Ais Antipyreticum und Antineuralgicum, ferner bci alcutem und 
chronischem Gelenkrheumatismus, Influenza. Die Dosis ist doppelt so gross wie die des 
Antipyrins. Man giebt Erwachsenen 1—2 g mehrmals titglich.

IV. Antipyrinum amygdalinicum. (Erganzb.) Mandelsaures Antipyrin. Tussol. 
Cu HiaNaO . C8IIs0 3. Mol. Ge w. =  340.

D a rs te llu n g .  Man erhitzt eine Miscliung aus 188 Th. Antipyrin mit 152 Th. 
Mandelsaure im Dampfbade zum Schinelzen, lasst erkalten und krystallisirt aus Alkohol mu.

E iffe n sc h a fte n . Farblose, bitter schmeckende, in Wasser und in Alkohol losliche 
Krystalle. Sie schmclzen bei 52—53° C. und zersetzen sich bei hoherer Temperatur unter 
Verbreitung bittermandelolartig riechender Dampfe. — Die wasserige Losung (1 =  20) 
wird durch einige Tropfen rauchender Salpetersaure blassgrUn (Isonitroso-Antipyrin), durch 
einen Tropfen Ferrichlorid blutroth gefiirbt. Gerhsaure erzeugt weissen, im Ueberschuss 
der Gerbsaure loslichen Niederscldag. Mit Milch gemischt, wird das Salz zersetzt.

JPr i i fu n g .  1) Das Salz sei farblos uud schmelze bei 52—53° O. 2) Die wasserige 
Losung (1 =  200) werde durch Schwefelwasserstoff nicht yerandert (Metalle, z. B. Blei).
3) Lost man 1 g des Salzes in 40 ccm. heissem Wasser, setzt 10 ccm Normalkalilauge zu 
und schiittelt nach dem Erkalten 3—4mal mit je 15 ccm Chloroform aus, so muss letzteres 
nach dem Abdunsten mindestens 0,52 g Kuckstand hinterlassen, welcher den Schmelzpunkt 
(113° C.) und die ubrigen Eigenschaften des Antipyrins zeigt. 4) 0,5 g sollen beim Er- 
hitzen ohne Riickstand yerbrennen.

A n w e n d u n ff .  Es besitzt ausser den antipyretisehen auch noch narkotischc Eigen- 
schaften. Wird besonders gegen den Symptomen-Komplex bei Keuchhusten empfohlen. 
Dosis fur Kinder bis 1 Jahr =  2 bis 3mal 0,05—0,1 g, von 1 .Jahr =  3mal 0,1 g,von 2 bis 
4 Jahren =  8—4mal 0,25—0,4 g, dariiber 4mal titglich 0,5 g. Das Mittel soli nicht mit 
Milch zusaipmen oder in zeitlicher Nahe von Milchmahlzeiten gegeben werden. S. oben.

Antipyrinum Co(TeVno - citricum. M igriin in . Man mischt 85 Th. Antipyrin mit 
9 Th. Coffem und 6 Th. Citronensaure, sc h m ilz t die Mischung im Wasserbado, bricht die 
erstarrte Masse in Stiicke, trocknet und pulvei’t diese.

Farbloses, hygroskopisches Pulyer. Das durch einfaches Mischen der Bestandtheilo 
erhaltene Pulyer wird feucht! Ais Antineuralgicum bei Migrane in Gaben von 1 g in 
Oblaten-Pulyern.



Jodopyrin. J o d a n tip y r in . C„ Hn JNa O =  314. Durch Einwirkung von Chlor- 
jod auf Antipyrin erhalten. Glanzende, farblose, prismatisoho Nadeln, in kaltem Wasser 
schwor, leichter in siedendem Wasser loslich. Sehmelzp. 160° O. Soli die kombinirte Wir- 
knng des Antipyrins und eines Jodidos haben. Dosis 0,5—1,5 g.

Anilipyrin. 1) a -A n ilip y rin . Durch Zusammenschmelzen von 188 Th. Antipyrin 
mit 135 Th. Acetanilid. Farbloses, krystallinisches Pulver, Sehmelzp. 75° C. 10 g losen 
sich boi 15° O. in 4 g Wasser. Beim Eindampfen der Liisung erfolgt Dissociation.

2) /7 -A nilipyrin . Durch Zusammenschmelzen von 376 Th. Antipyrin mit 135 Th. 
Acetanilid erhalten. Farbloses Pulver, Sehmelzp. 105° O. 10 g losen sich bei 15° O. in
2,3 g Wasser. Dissoeiirt weniger leicht ais das vorige. Ais Antipyreticum und Analgoticum
2—3 mai taglich 0,5—1,0 g.

V. Chloral-Antipyrin. Es sind drei versehiedcne Verbindungen dargestellt 
worden.

f i .  Monochloral-Antipyrin. H ypnal. Ou HiaNaO . CC13 OH (OH)a. Man reibt 
188 Th. Antipyrin mit 165,5 Th. Chloralhydrat bis zur Verfliissigung zusammen, lost dio 
olige Masse in heissem Wasser und iiberlasst die LOsung an einern kalten Orte der Kry- 
stallisation. Farblose Oktaeder, in 15 Th. kaltem Wasser loslich, Sehmelzp. 67—68° O.

Diese Yerbindung ist abzugeben, wenn H ypnal yerordnet wird.
Ais Hypnoticum an Stelle des Cliloralhydrates empfohlen. H ochste  Gabon: 3 g  

pro dosi, 6 g pro die.
f  II. Bichloral-Antipyrin. Cn H12NaO .2  [CC13CH(0H)2]. Man reibt 94 Th. Antipyrin 

mit 165,5 Th. Chloralhydrat bis zur Yerflussigung zusammen, verfahrt im iibrigen wie 
sub I. Im Wasser lSsliche Krystalle, Wirkung etwa wio Hypnal.

f  III. Dehydrotrichloraldehydphenyldimethylpyrazolon. C,3H13N20 2Cla. Man orhitzt 
ein Gemisch von 188 Th. Antipyrin und 165,5 Th. Chloralhydrat einige Zeit auf 100 
bis 110° C. Aus der erkalteten fliissigen Mischung entsteht allmahlich (Einsaen eiuiger 
Krystalle!) ein Krystallbrei, der aus Alkohol umkrystallisirt wh-d. Farblose, bei 186—187° 0. 
schmelzondo, geschmaeklose Krystalle, in Wasser unloslich. Wird wegen der Unlćislichkeit 
schwer resorbirt; wirkt im Falle der Resorption aber hypnotisch.

f  Butylchloral - Antipyrin. Ca H12N20  . C2II5C130  -f- H20. Wird durch Zusammen- 
reiben von 188 Th. Antipyrin mit 193,5 Th. Butyleliloralhydrat in gleicher Weise wie das 
Hypnal, s. vorher sub I, hergestellt. Farblose, bei 70° O. schmelzende Kadeln, in 80 Th. 
Wasser lćislich.

Naphthopyrin. Cn H12H20  -f- C10H8O. Wird durch Zusammenreiben von 188 Th. 
Antipyrin mit 144 Th. /?-Naphthol ais zahe Masse erhalten, welche bisweilen krystallinisch 
wird. Unliislich in Wasser, liislich in Alkohol und in Aether.

Resopyrin. C,, Hia N2 O . C„ He 0 2 (?) Bildet sich Ms krystallinischer Niederschlag, 
wenn konc. Losungen von 188 Th. Antipyrin und 110 Th. Kesorcin gemischt werden. 
Farblose, rhombischc Krystalle, unliislich in Wasser, lćislich in 5 Th. Alkohol oder 100 Th. 
Aether.

f  Phenopyrin. Yerbindung von 188 Th. Antipyrin mit, 94 Th. reiner Karbols&ure.
f  Pikropyrin. Verbindung von 188 Th. Antipyrin mit 229 Th. Pikrinsaure.
f  Pyrogallopyrin. Verbindung von 188 Th. Antipyrin mit 126 Th. Pyrogallol.
A ntiheinicranin oder Antimigrainepulver von Apotheker Demblinne in Maastricht. 

Coffein 1,6 g, Antipyrin 3,2 g, Zucker 3,2 g. In 8 Pulver zu theilen. Preis 1,25 Gulden 
hollandisch.

Bromopyrine, ein gekbrntes Brausepulver. 1 Theeloffel enthalt angeblieh 0,06 g 
Coffelnbromhydrat, 0,18 g Antipyrin, 1,0 g Natriumbromid.

Cerebriue. Alkoholische Losung von Antipyrin, Coffein und Cocain. Genaue Vor- 
schrift unbekannt. Antineuralgicum.

Migraine-Pastillen von Apotheker Senkenbebg. Es werden yerscliiedone Vor- 
schriften angegeben: I) Antipyrin 0,3 g, Antifebrin 0,05 g, Rhabarber 0,05 g, Kalmus 0,02 g, 
Chinarinde 0,03 g. II) Antipyrin 47,0, Antifebrin 26,0, Alod 5,0, Zucker 8 g, Starko 12,0 g 
fur 25 Pastillen.

Pelagia, Mittel gegen die Seekrankheit. Ein atlierhaltigor Lik6r, Antipyrin, Cocain 
und Coffein enthaltend.

/7-Resalgin. R eso rcy lsau re s  A n tip y rin . (0uH)2N20)2. C7H0O4. Scheidet sich 
ais Del aus beim Mischen konc. Losungen von 188 Th. Antipyrin und 77 Th. /f-Resorcyl- 
saure. Nach dem Erstarren und Dmkrystallisiren farblose, sauer reagirende Nadeln, loslich 
in 150 Th. kaltem oder 20 Th. siedendem Wasser. Leicht lfislich in Alkohol und in Essig- 
iither, unlćislich in Aetlier. Sehmelzp. 115° C.

VI. Ferripyrinum. Ferropyrinum. Antipyrinum cum Ferro. (Cu II12N20)3 
. FeaCl0. Mol. Ge w. =  889.

Haudb. d. phnrm. Praxis. I.



l ia r s te l l im g .  Man lost 5 Th. krystallisirtes Ferrichlorid FeCls -(-6H20  in 10 Tli. 
Alkohol von 96 Proc. mul triigt (lieso Liisung oin in cine Aufliisung von 5 Th. Antipyrin 
in 10 Th. Alkohol und 50 Th. Aether. Der sieli ausscheidende orangerotke Niederseklag 
wird auf dem Filter gesammelt, mit Aether gewaseken, auf porosen Unterlagen abgcsaugt 
und bei 30—40° C. getrocknet.

Sehr feincs, orangerothes, luftbestandiges Pulver, wclches 64 Proc. Antipyrin, 
12 Proc. Eiscn und 24 Proc. Chlor eutha.lt. Es lost sieh in 5 Th. kaltem, aber erst in 
9 Th. siedendem Wasser. Die kaltgesattigte Losung scheidet heim Erhitzeu die Yerbin- 
dung in rubinrothen Blattchcn ans, welche bei 220—225° C. sekmelzen. Die wlisserige 
Losung ist blutroth gefiirbt. W irft man geringe Mengen des Pulvers in v ie l Wasser, so 
tritt — wahrscheinlieh infolge Dissoeiation — fast farblose Liisung cin. Loslich in Al
kohol und Benzol, aus Methylalkohol krystallisirbar, in Aether fast unlbslicli. Schwach 
salzsaure Losungen sind haltbar; dnrch Alkalien, selbst sclion durcli Bikarbonate, wird ans 
der wiisserigen Losung Eisenhydroxyd gefallt.

P r u fim g .  1) Die Losung von 1 g der Yerbindung in 100 ceni Wasser muss k lar 
sein (ohne Anwesenheit. von ungelostem Ferrihydrosyd). Auf Zusatz von einigeu Kubik- 
contimetern Ammoniak fallt das Eisen ais Hydroxyd aus. 2) Dainpft man F iltra t-f-Wascli- 
wasser (sub 1) auf 5 ccm ein, vcrsctzt mit 30 ccm Natronlauge von 33 Proc. und extrahirt 
drcimal wami mit je 10 ccm Benzol, so muss dieses beim Verdunsten mindestens 0,6 g 
Antipyrin (Schmelzp. 113° O.) liinterlassen. A u fb e w a lir u n g .  Vor Licht geschiitzt.

A n w e n d u n g .  Innerlich ais Eisenpriiparat bei chlorotischen und aniiinischen Zu- 
stiinden, welche mit Neuralgien etc. einhergehen. D osis: Drei bis viermal tiiglich 0,03 bis 
0,05 g. Ais Adstringens bei Darmkatarrken und Magenblutungen zu 0,5 g. A eusserlich. 
Ais (nicht atzendcs) Adstringens und blutstillendes Mittel gegen Blutungen aus Kbrper- 
hohlen in 10—20proc. Losung oder 18proc. W atte und Oazę. Bei Gonorrkoe die 1,0 bis 
l,5proc. Liisung.

Gossypium Ferropyrini bezw. Ferripyrini. Eino 18 Proc. Ferropyrin enthaltende, an 
der Luft lialtbare Watte, ais blut- und schmerzstillender Yorbaudstoff benutzt.

VII. t  Tolypyrinum. Toly-Antipyrin. ( 12lln>,0. Mol. Gew. =  202. Das hChere 
Homologe des Antipyrins. Wird genau wio Antipyrin dargestellt, nur wird zur Konden- 
satiou Aeetessigester mit p -T o ly lh y d ra z in  (an Stelle von Phenylhydrazin) verwendet. 

E ig e n sc h a fte n . Farblose, boi 136—137° O. schmelzende Krystalle von sehr bit- 
terem Geschmack, loslich in 10 Th. Wasser, leicht loslich in Alkohol, 
fast unlosliok in Aether. Die wlisserige Losung wird durcli Ferri
chlorid blutroth, durch salpetrige Saure griin gefiirbt. Erhitzt man 
Tolypyrin mit 25procentiger Salpetersaure, so farbt sieh die Fliissig- 
keit weinroth, durch Zusatz von Ammoniak geht die Fiirbnng in hell- 
gelb ii ber.
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Tolypyrin.

Ais Ersatz des Antipyrins und zwar ais Antipyreticum und Antineuralgicum mehr- 
mals tiiglich 1 g. Vorsichtig aufzubewahren.

f  Tolysalum. T o ly p y rin u m  sa licy licu m . T o ly p y rin sa lic y la t. C^H jjN.O. 
C,H„03 — 340. Man sehmilzt ein Gemisch von 202 Th. Tolypyrin und 138 Th. Śalicyl- 
saure im Dampfbade, vcrlalirt im ubrigen genau wie bei Salipyrin (S. 320) angegeben. 
Farblose oder schwach róthlicho Krystalle, von herbbitterlichem Geschmack, in Wasser 
nur wenig, schwer in Aether, leicht in Alkohol und in Essigather loslich. Schmelzp. 
101—102° C. In Tagesgaben von 1—3 g antineuralgiscli, von 4—8 g antipyretisch.

VIII. f  Pyramidonum. Pyramidon. Dimetliylamidophenyldimetliylpyrazolon. 
Dimethylnmidoantipyrin. C,uII1TK,_><). Mol. Gew. =  217.

^ N - C 0H„ 

C H ,N  CO

C II. ■C—N(CII,)2
Pyram idon .

D a rs te llu n g . Man reducirt eine alkoholisch-essigsaure Losung 
von Nitroso-Antipyrin zu Amidoantipyrin uud fiihrt dieses durch Be- 
handoln mit Jodmethyl oder Ohlormethyl in Pyramidon iiber. DRP. 71261.

E ig en sch a ften . Gelblichweisses, krystallinisches, fast ge- 
schmackloses l ’ulver, Schmelzp. 108° G. Loslich in etwa 10 Th. Wasser. 
Die wlisserige Losung wird durch Ferrichlorid blauyiolett und durcli



Natriumnitrit und yerdiinnte Schwefelsaure (auch durch rauch. Salpctersfiure) ebenso gefiirbt, 
aber die Fiirbungen verblassen und verschwinden selir bald. A ufbew ahrung : Vorsiehtig.

Ais Antipyretieum bes. ais Nachfolger des Antipyrins. Dosis: Zweimal titglich 0,3 bis 
0,5 g. Nacb LliPiNE soli das Pyramidon nicbt ganz ungiftig sein.

Zujii N aehw eis im H arn  iiberschichtet man diesen mit einer aut das lOfaebe mit 
Was,ser verdiinnten alkoboliscben lOproe. Jodlosiing. Bei Gegenwart von Pyramidon tritt 
ein seharfer brauner Bing auf. J oluss.

IX. f  Formopyrinum. Methylendiantipyrin. Metliylciiblsantipyriu. (CnHn 
N,0)2. CJL. Mol. Getv. =  388.

Zur Lars tellu ng erhitzt man 5 Tb. Antipyrin mit 4 Tb. Formaldehydlosung von 
40 Proc. 4—6 Stunden auf 120° C. Nacb dem Erkalten erbiilt man Krystalle, welclie 
mit Wasser gewaschen, getrocknet und aus Benzol umkrystallisirt werden.

Krystallisirt mit 1 Mol. H20 und sebmilzt alsdann bei 155—156° 0., im wasserfreien 
Zustande bei 176—177° C. Atlasglanzende Blattcken, in kaltem Wasser fast unloslicb, 
in beissem Wasser scbwerloslicb, in Benzol leicbt, in Alkohol sebr leicbt loslich.

Salubrolum. T e tra b ro m m e th y len d ia n tip y rin  C23H20Br.1N40 2. Wird dureb 
Einwirkung von Brom auf Formopyrin dargestellt. Fast goruchloses, gelbliches Pulver. 
Anwendung ais Antisepticum an Stelle des Jodoforms.

Apomorphinum hydrochloricum.

f  Apomorphinum hydrochloricum (Austr. Germ. Helv.). Chlorhydratc 
•1’Apomorpbine (Gall.) Apomorpliinae Hydroehloras (Brit. U-St.). Apomorpbinkydro- 
clilorat oder-Clilorliydrat. Salzsanres Apomorpliin. C')vHlfNO,,. HC1. Mol. Geiv. -303,5.
Apomorpbin entstelit aus dom Morpbin dureb Abspaltung von Wasser.

D a rs te lh tn y .  Man scbliesst 1 Tb. Morpbin mit 20 Th. konc. Salzsaure in ein 
Glasrobr oder einen Autoelaven ein, so dass die Fiillung 4/5 des GefSsses einnimmt, und 
erhitzt wiibrend 3 Stunden im Oelbade auf 140—150° G. Nacb dem Erkalten verdiinnt 
man den Gefassinhalt mit luftfreiem destillirtem Wasser, iibersattigt die Losung mit Na- 
triumbikarbonat, sondert einen etwa entstebenden Niederschlag ab und extrabirt diesen 
sowie die Losung mit Aetlier oder Chloroform, welcbe nur,das Apomorpbin, nicbt aber 
gleichzoitig anwesendes Morpliin losen. — Leitet man in die' Aetherlbsung des Apomorpbins 
gasformige Salzsaure, so falit das salzsaure Apomorpbin in Krystallehen aus. Bei der Lar- 
stelluug ist sclinell zu arbeiten, da die freie Apomorpbinbase sicb an der Luft leicbt ver8ndert.

E tg e n sc h u fte n . Weisse, weisslicbe oder grauweisse K ry sta lleh en , lbslieh in 
30 Tb. Wasser, 20 Th. Weingeist, unloslicb in Aether, Chloroform, Benzol, fast unloslicb 
in Amylalkohol. Im trockenen Zustande ziemlich unveranderlicb, unterliegt es im feuchten 
Zustande der Zersetzung unter Annabme grttner Farbung.

Lost man eine geringe Menge (0,05 g) in 1 Tropfen Wasser auf, so nimmt diese 
Losung, der Luft und dem Łieht ausgesetzt, Grttnfarbung an. Wird dieselbe Menge mit 
2 Tropfen Balpetersiiure verriibrt, so entstebt blutrothe Farbung. — Lost man (0,05 g) 
Apomorpbin in 2,5 ccm Natronlauge auf, so entstebt eine klare Losung, welcbe an der 
Luft purpurfarben, zuletzt Schwarz wird. Uebergiesst man 0,05g mit 3—4 ccm Ammoniak- 
fliissigkeit, so muss alsbald (namentlieb beim Erwarmen schr rasch) Purpurfarbung auf- 
treten. Tropft man in diese Losung 2—3 Tropfen Silbemitratlosung, so erfolgt sebwarze 
Ausscbeidung von metalliscbem >Silber. — Lost man 0,05 g in 2—3 ccm Wasser, iiber- 
sattigt mit Natriumbikarbonat nnd schiittelt mit Luft durch, so erfolgt smaragdgriine 
Farbung. — Eisencbloridlbsung farbt die wiisserige Lbsung ametbystblau.

P r ii f im g . 1) Apomorphiuchlorhydrat sei fast farblos, bez. nur grauweiss, nicbt 
stark griin gefarbt, audi nicbt feuebt. 2) Bei der mikroskopiseben Betraebtung (50 bis 
lOOfacbe Yergrbsserung) erweise es sicb durchweg aus siiulenformigen Krystallen bo-
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stehend. Ein im Handel vorkommendes amorplies Apomorpkinhydrocklorid zeigt unter 
dem Mikroskope amorphe, gelbfarbige Massen. Ein solehes Priiparat darf therapeutisch 
nieht verwendet werden. 3) Das Salz yerkohle beim Erliitzen und yerkrenne bei Luft- 
zutritt, okne einen Riickstand zu hinterlassen.

A u fh ew a h /ru n g . Vor Licht gesehiitzt nach Genn.: V o rs ic h tig , nacb Helv.; 
Sehr y o rs ic h tig . Wiektig ist, dass das Apomorpkincklorkydrat yollig trooken in trockene 
Gefiisse gefiillt wini. Da es in der Kegel in 1 g-GIasern von den Fabrilcen abgegeben 
wird, so stellt man diese auf einen Wattebausck, weleker mit etwas Aetker befeuehtet 
ist, in die Standgefasse. Natttrlick mtissen die 1 g-Glasehen lediglich mit guten Korken, 
nieht aber mit Paraffin oder Siegellack verschlossen sein. Unter solcken Maassregeln kiilt 
siek das Praparat Jakr und Tag.

JM spensa tion . Die wasserige Liisung des Apomorphinhydrates nimmt nack kurzer 
Aufbewakrung griine Farbung an, weil die Aufbewakrungsglaser soviel Alkali an die Lbsung 
abgeben, dass etwas freie Apomorphinbase in Freikeit gesetzt wird, welcke dann in Be- 
ruhrung mit der Luft zu den grunen Umwandlungsprodukten oxydirt wird. Man kann diese 
Farbung yermeiden, wenn man der frisch bereiteten Liisung sogleiek eine kleine Menge 
(1—2 Tropfen) Salzsaure zusetzt, docli ist dieses Ycrfakren nur fur die per os zu ge- 
brauekenden Arzneien, nickt aber fur subkutane Injektionen zuliissig. Die Abgabe der 
Losungen erfolgt in braunen Glasern.

A n w e n d u n g .  Apomorphin wirkt neryenerregend, seliliesslich lakmend auf das 
Gekirn und die Medulla oblongata. Die Erregung kann durck geeignete Doseu bis zur 
sicheren Breckwirkung (auck bei subkutaner Einfukrung) gesteigert werden. Man giebt 
es in Dosen von 0,005—0,1 g droi bis yiermal tiiglick ais Expektorans und den Hustenreiz 
milderndes Mittel. Subkntan bewirkt es in Gaben von 0,005—0,05 g binnen 5—15 Minuten 
sieker eintretendes Erbrechen. M o c listgaben  (Genn. u. Helv.). Inncrlick pro dosi 0,02 g, 
pro die 0,1 g. Zur Injektion naeh Helv. pro dosi 0,005 g, pro die 0,015 g.

Mi x tu ra  Apomorphiui.
(Mtinchen. Nosokom. Vor.schr.)

Rp. Apom orphiui hydrochlorici
M orphini hydrochlorici aii 0,011 
Acidi hydrochlorici d ilu ti .1,0 
Aq«ae destillatao 1110,0
S irupi Sacchari 20,0.

Detur ad y itrum  nigrum .

Iiijoctio  A pom orph iu i.
Rp. A pom orphini hydrochlorici 0,1 

Aquae dostillatae 10,0.
Ilrechm iltel flir B r w a c h s e n e .  J losis: l j2—1 

Spritzc

Rp. Apom orphini hydrochlorici 0,02 
Aquae deatillatae 10,0.

Breclim ittol fur K in d e r .  Dosis: J/2—1 Spritze.

f  Apomorphinum. A p o m o rp lń n e  (Gall.). 0 17H ,7NO., =  267. Die freie Apomor
phinbase kann aus den Salzen durck atzendo und kohlensaure Basen, auch schon durck los- 
liche Bikarbonate ausgeschieden wordon. Man kann also z. B. die Losung des Apomorphin- 
chlorhydrats mit Natriumbikarbonat iibersattigen, das Apomorphin mit Aetker aussehutteln, 
nach dessen Verdunsten es zuriickbleibt.

Frisch dargestellt eine weissliche, amorphe oder krystallinische Masse, die sich 
namentlich im feuchton Zustande an der Luft und am Lichte rasck griiii farbt. Sie ist 
etwas loslick in Wasser, ferner loslich in Weingeist, Aetker, Chloroform, Benzol. Die Lo
sungen des durch Oxydation yoranderten Apomorphins inWasser und Weingeist sind sma- 
ragdgriin, die in Aetker und Benzol purpurviolett, die in Chloroform blauyiolett gefarbt. 
Freies Apomorphin muss in Wasser yollig loslich und ohne Riickstand yerbrennbar sein.

Aqua.

Aqua. Wasser. Eau. Water. II.O. Mol. Gew. =  18. Fiir den pharmaeeuti- 
schen Bedarf kornmen namentliek in Betrackt 1) G em eiues W asse r und 2) D estil- 
l i r t e s  W asser.

I. Aqua fontana seu communis. (Juellwasser. Brunnenwasser. Gemeiues 
Wasser. Eau de fontaines. Fountain-water. Unter diesen Namen yerstekt man in 
der Pkarmacie zunackst dasjenige Wasser, welekes zum Trinkgebrauch fiir Menscken dient, 
und zwar mackt man die stillsckweigende Yoraussetzung, dass dieses Wasser mSgliekst



rcin ist und niclit zu grosse Mengen geliistei- Substanzen cntbalt. Die Pharmacie stellt in 
dieser Hinsicht ctwa die gleichen Anforderungen wie die Mebrzald der iibrigen Gewerbe. 
Ist ein solclies Wasser liicht zur Hand oder nur scbwer zu bcsclmffen, so kann es durcli 
Flusswasser (Aąua fluviatilis) oder durcli Regenwasser (Aqua plmiatiłis) ersotzt werden.

Das fiir den phannaccutischen Gebraucb verwendete Wasser 
muss farblos, ganzlich oder fast geschmacklos, v o llig  k la r sein 
und darf innerhalb 24 Stunden sicb niclit merklicli triiben oder einen 
Bodonsatz absclieiden. Wenn das Wasser durcli suspendirte Stoffe 
getrtibt ist, so muss os filtrirt werden.

F iltration des Wassers. Fur Wasser, welehes keine riechen- 
don oder schmeclcenden Bestaildtheile enthalt, bei welchem also 
lediglieh cine Abscheidung suspendirter Stoffe erforderlich ist, ge- 
niigt eino einfache Filtration durch Filtrirpapier.

Hat man jedoch einen regelmassigen und grosseren Bedarf 
an solchom Wasser, so kommt diese Art der Filtration zu theuer, 
und es empfiehlt sich, an einem kiihlen Orte einen Filtrir-Apparat 
dauernd in Thatigkoit zu halten. In den Gewerben benutzt man fiir 
diese und ahnliche Zwecke „ S a n d f i l te r11, und ein solches wird 
sich auch der Apotheker zweckmiissig herstellen. — Ais „Filtrir- 
gofass" kann man ein lconisches oder cylindrisches Gefass aus Thon 
(glasirt) bonutzen oder auch ein wasserdichtos Holzfass, bei grós- 
serem Bedarf lasst man das Filtergefass aus Mauerwerk herstellen 
und dies mit Cement wasserdicht abputzen. In Figur 81 ist zur Herstellung oines solchon Sand- 
filters ein lconisches Thongefass gewahlt. Auf den Boden dieses Gofasses bringt man eine 
etwa 80 cm hohe Schiclit gut abgewaschener, ca. faustgrosser Feldsteine oder Granitbruch. 
Auf diese schiittet man eine etwa 25 cm hohe Schicht von gewaschenen Steinen, dio nur etwa 
V3 so gross sind, dann folgt eine Schicht von etwa 20 cm Hohe von gewaschenem groben 
Kiese und liierauf folgt endlich eine Schicht von 40 cm gewaschenem Kiessand. Die unteren 
Schichten bildon lediglieh die Tragor fiu- die auf sio folgenden oberen Scbichten. Die 
eigontliche Filtrirschioht ist der zu oberst befindliche Kiessand und in diesem bildet 
wiederum die wirksame Filtrirmembran die oberste Schicht, in welcher dic Zwischen- 
rkume zwischen don einzelnen SandkOrnchen sich mit den abzufiltrironden schwebenden 
Verunreinigungen ausgefiillt haben. Daher arbeitet ein solches Filter auch dann am besten, 
wenn es eine gewisse Zoit in Th&tigkeit ist. Auf das so vorberoitete Filter wird Wasser 
aufgegossen. Die Filtration beginnt sogleich, doch wird das filtpierto Wasser erst dann 
aufgefangen, wenn es viillig blank abzulaufen beginnt. Nach liiugerer oder kurzerer Zeit 
ist das Filter so weit versolimutzt, dass es einer Reinigung bedarf. Man entfernt dann die 
obersto Sandschicht, soweit sio vorschmutzt ist 
(5—10 cm) und ersetzt diese Theile durch frisch 
gewaschenen Sand. Je ófter diese theilweiso Rei
nigung ausgofiibrt wird, desto liinger kann ein 
solches Filter benutzt werden, olme dass os vollstan- 
dig erneuert zu werden braucht.

Muss man gleichzeitig aus einem Wasser 
Riechstoffe oder farbende Substanzen entfernen, so 
schaltet man in das Filter noch eine Schicht Holz- 
kohle in bohnengrossen Stiickon ein. Und zwar 
bringt man diese alsdann zweckmiissig in der aus 
grobem Kiese bestebenden Schicht unter. Das F'il- 
ter hat alsdann folgende Anordnung:

A  Steine faustgross 30 cm, B  Steine eigross 
25 cm, O Kies grób 10 cm, Ilolzkohle bohnengross 
20—30 cm, Kies grób 10 cm, D  Kiessand 40 cm.

Ein solches mit Holzkohle beschicktes Filter 
eignot sich auch vorziiglich, um eisenhaltiges Was
ser zu enteisnen. s. S. 339.

F 'ilte r aus p la s tisc h e r Kohlo. Diese 
Filter waren eine gewisse Zeit lang recht beliebt.
Es ist jedoch nachgowiesen worden, dass ein solches Filter in kurzer Zeit einen Hoerd 
von Bakterienkeimen darstellt, so dass das durch ein solches Filter filtrirte Wasser 
schliesslich bakterienreicher ist ais das niclit filtrirte. Aus diesem Grunde wei-den sie im 
allgemeinen in der Gegenwart niclit mohr empfohlen. Die Reinigung solcher Filter erfolgt, 
indem man sie in stark verdiinnte Salzsaure einlegt, alsdann mit Sand vorsiehtig ab- 
seheuert und auskocht.

Fig. 82. BiSRKKFKLD-Filter,



BjiRKEPjJLD-Filter. Diese Filter haben sich seit 1893 infolge der Furcht vor der 
Cholera eingebiirgert und werden besonders im Anschluss an eine Wasserleitung mit
2—3 Atmospharen Druck angebracht. In beistehender Figur 82 ist B  ein gusseisernes Ge
hause, welchos bei D  an dio Hoelidruekleitung angeschlosson und von dieser durch den Halin

C abgesperrt werden kann. A  ist ein aus ge- 
brannter Infusorienerde hergestellter hohler Cylin
der. Soli das Filter funktionircn, so wird der 
Habn F  geschlossen, der Halin C abor gehffnet. 
Das Wasser dringt alsdann in don Zwischenraum 
zwischen B  und A, wird dureli den Hohlcylinder 
aus Infusorienerde geprosst und iliesst bei E  ab. 
Ein solclies Filter liefert ein reoht gut filtrirtes 
Wasser (die Anzahl der Bakterienkoime wird ver- 
ringert), aber die Leistungsfahigkeit ist selir ge- 
ring. Diose betragt im Anfange bei einom Druck 
von 3 Atmospharen etwa 2 Liter pro Minutę, aber 
die Leistungsfahigkeit nimmt sehr rasch bedeutend 
ab. Dann muss das Filter auscinander genommen 
und der Filtcrkorper ausgekocht werden, kurz, 
aueh die Wartung dieser Filter ist eine selir um- 
stlindliche.

Bei grćissorem Bedarf werden eine ganze 
Anzahl von Filterkorpern in eiricm Gehause ver- 
einigt, indessen leisten auch diese Systeme beziig- 
licli der Quantitat nicht das, was der Besteller vor- 
lier wolil erwartet hatte. Fig. 83.

Fig. 83. BKRKEFEŁD-Filter-Batterie. , Bkeybr’s M ikro  me m br a n -F il tor. Bei
diesem dient Asbest in femster Yertheilung ais 

Filtrirmaterial. Das Filter besteht aus einem Behiilter d, in welchem mit Asbest- 
filz tiberzogene, flachę, poroswandige Hohlkdirper c aufrecbt stehend und in gewissor An- 
zahl derartig eingeschlossen sind, dass ilire Oberenden mit einem gemeinschaftlichen 
Entluftungsrobre f  und ilire Unterenden mit einem gemeinschaftlichen Abflussrohr g in 
Verbindung stehen. Der Beh&lter d kann sowohl mit einer Leitung fur die zu filtrirendo 
Fliissigkeit ais auch mit einem Schlemmkanal und einem Behalter in Yerbindung gesetzt 
werden, der eine Asbest-Emulsion enthS.lt. Durch goeignete Vorrichtungen wird diese 
Emulsion auf die Hohlkorper e untor einem Drueke von 1,5 Atmospharen gepresst, sodnss 
sich auf ihnen eine Asbestschicht ablagert. Nachdem die uberscliussige Asbest-Emulsion 
abgelassen worden ist, wird die abgesetzte Schicht Stunde lang durch Luft von 150° C. 
sterilisirt und ist dann zum Gebrauche fertig. Fig. 84.

Die hóchst feinen Asbestnadelchon, welche fiir 
dieses Filter gebraucbt werden, nennt B hisyer „Mi- 
k ro l i th e n 11. Das grosste Filter, welchos B. fertigt, 
ist 2 m hoch, 1 m breit und liefert in der Stunde 
250—500 1 Wasser.

Chajiberland’s F i l te r  (System P asteur) bo- 
stoht aus einer 20 cm langen, 25 mm im Durehmesser 
haltenden, einseitig geschlossenen und am anderen 
Ende verjiingten Rohre aus gebranntem unglasirten 
Porcellan von 4 — 5 mm Wandstarke. Diese sog. 
„ F il te rk e rz o n “ werden einzeln oder zu Batterien 
vereinigt in einem Gehause a f  untergebraclit und bei 
d an dio Wasserleitung angeschlosson. Das zu fil- 
trirende Wasser wird von aussen in des Innero c der 
Filtrirkerze gedriickt und tritt von da durch e zu 
Tage. Eine Kerze kann tuglicli 40—50 1 Wasser lie- 
fern, welches keimfroi ist. Das Reinigen der Filter- 
kerzen gesebieht durch Abbursten der iiusseron Fl&chen 
und dureli Auskochon der ganzen Kerze. — Die 
quantitative Loistung des Fiiters ist gering, nacli 

einigen Tagen erfolgt auch Durcbwaclisen der Bakterien. Fig. 85.
Die oben angefiihrten Filter nach Berkefkld, Breyek und Chamberland yerfolgen 

besonders das Ziel, Filtrate zu Iiefern, welche frei oder doch wenigstens arm an Mikro- 
Organismen sind. Fiir die Filtration von Wasser in der Prasis kommon wohl die Filter 
von Beukepeld und von Breyer in Betracht. Das von Chamberlani) dient yorzugsweise 
znr Gewinnung steriler Fliissigkeiten bei wissenschaftlichen, bakteriologischen Arbeiten.



S a n d -K o h le -F ilte r . Ein fur die meisten Zwecke sehr ompfehlenswerther Apparat 
wird in folgender Abbildung Fig. 86 wiedergegeben:1)

Er bestelit aus 3 Tiipfen (A B  O) aus Steingut oder feuerfestom Thon, von wolchon 
der erste A  um 1la—'l2mal grosser ist ais dio Topfo B  und C. Der Topf A  bat uber 
seinein Boden einen Tubus. Dio nach innen gehende Oeffnung des 
Tubus wird mit einem Bausch Asbost lose bedeckt, dariiber eine 
Schicht reiner gewascliener Granitsteine geschiittet, dio Stoinschicht 
dann mit einer Schicht grober Kohlenstueke bodeckt, die bis fast zur 
Mitte dos Topfes reicht. Auf dio Koblonschicht wird ein reines aus- 
gewaschenes leinenos Tuoh (oder eino Filzscheibo) gelegt und dariiber 
noch eine 20 cm hohe Scbicht Sand gegeben. Mittelst Tubus und 
eines Glasrohres stoht der Topf A  mit dem Topfe B  in Komrauni- 
kation. Dieser Topf B  ist in ganz derselbon Art und Woise mit 
Stein, Kohlo und Kies, im ganzen jedoch nur bis zur Hiilfto seiner 
Hiilie bescliickt und dio oberste Sandschicht nooh mit einer Schicht 
Fliesspapier und einer eng anliegenden Filzscheibe bedeckt, welche 
mit einigen reinen Granitsteinen beschwert ist. Der Topf B  kom- 
municirt mit einem leeren Topfe C, in welchem sich das filtrirte 
Wasser ansammelt. Wird der Topf A mit dem zu filtrirenden Was- 
ser gefiillt, bis das Filtrat in den Topf C niederzurinnen beginnt, so 
fiillt sich letztorer allmahlich ungefahr zu l/3—1/3. Um ihn voll zu 
haben, miissto man also den Topf A  noch 1 oder 2 mai nachfullen.
Der Topf O bat uber seinom Boden einen zinnernen Halm zum Ab- 
zapfen des filtrirten Wassers. Es kommt nun ganz auf die Be- 
schaffenheit des Wassers an, wie lange ein solcher Apparat bis zu 
einer neuen Bescliickung mit Kobie und Sand brauchbar ist. Ein 
Zeitraum von mehr ais 4 Woclien diirfte in der wiirmeren Jahres- 
zeit wohl nicht zu iiberschreiten sein.

Diese olme besondero Unkosten von Jedermann leiclit solbst zusammenzustellenden 
und zu rcinigenden Apparate sind in jeder Bezieliung zu ompfehlen. Wenn irgendwo, so 
gilt gerade boi der Filtration von Wasser der Grundsatz: Das E in fach ste  is t das Besto.

II. Aqua destillata. Aqun stillntitin. Destillirtos Wasser. Ean destillće. 
Destilled wnter. Ist ein von den gewohnlichen Verunreinigungen praktiseh yollstandig 
befreites Wasser. Es soli frei sein von golosten festen Substanzen, von Chlor, von Sal- 
p etersaure und salpetriger Silure, ansserdem Ammoniak und^KoFlensiiure nur in Spuren 
enthalten. — Auck das reinste destillirte Wasser ist nichf^etwa lediglich die chemische 
Verbindung IDO, vielniehr enthalt es stets noch kleine Mengen von Yeruureinigungeu, (loch 
sollen diese auf ein praktiseh noch zulassiges Maass rcducirt sein.

Fiir dio D a rs te llu n g  
des destillirten Wassers ist zu 
beachten, dass das ais Aus- 
gangsmaterial dienende Brun- 
nenwasser durchweg Magne- 
siumchlorid enthillt. Dieses 
spaltet in der Siedehitzo unter 
Uebergang in Magnesiumosy- 
chlorid Salzsiiure ab, wodurch 
das Destillat chlorhaltig wird.
•Jedes Brunnenwasser enthalt 
ferner Kohlensaure, welche 
gleichfalls in das Destillat geht.
Diese Verunreinigungen kann 
man in den meisten Fftllen da- 
dnrch beseitigen, dass man die ersten Antheile des Destillates verwirft und das Destillat 
erst dann und nur so lange sammelt, ais es sich ais frei von Chlor und Kohlensaure er- 
weist. — Enthalt das Brunnenwasser aber — wie dies meist der Fali ist — Ammoniak,

Diesen Filtrirapparat erhn.lt man in der MABCH’schen Thonwaarenfabrik zu Char- 
lottenburg, in der Niederlage pharm. Gerathschaften von Warmbhunn, Quilitz & Co. in 
Berlin etc.

Fig. 86. W asserfiltrirapparat.
« Granitbruch. /? Grobo Kohlostiicke. y  Sandschicht, zur IUUfte aus 

groben, zur andern Hiilfto aus feinem Kies bestebend.

Fig. 85.
C li A MHlCULAND-FiltOr.



so bei^loitet dieses fast das gesammte Destillat, wenn es nicht durcli geoignete Chemikalien 
(Aluminiumsulfat) gebundeu wird.

Die relatiy kleinen Mongen destillirten Wasscrs, welche iu der Pharmacie verbraucht 
werden, kann inan mit Hilfe des in jedem Apotheken-Laboratorium verbandenen Ilestillir- 
Apparates gewinnen. Um oin tadelloses, haltbares Wasser zu erhalten, mnss die (kupferne) 
Destillirblase sauber ausgescheuert werden. Heim und Kulilschlange sollen aus Zinn, bezw. 
verzinnt sein. Ais Auffanggefass benutzt man eine F la sc h e , nieht eiuen Topf oder iibn- 
liche Gefasse mit weiter Oeffnung.

D a rs te llu n g . Man fiillt die saubere Destillirblase zu 3/, ihres Rauminhaltes mit ge- 
meinem Wasser, fugt fum das Ammoniak zuriickzuhalten) pro Liter 0,5—1,0 g kryst. Alaun 
hinzu und beizt an. Wenn die Dampfentwiokelung beginnt, lasst man den Dampf zunachst 
einige (10) Minuten ohne zu k iih len  durcli die Kulilschlange streichen. Liese wird liier- 
durch gereinigt, sozusagen sterilisirt. Alsdann liisst man das Kiililwasser zutreten. Man 
verwii'ft das jetzt iibergehende Destillat so lange, ais es nocli durcli Bleiessig und durcli 
Silbernitrat getriibt wird. Erst wenn beides niebt melir der Fali ist, sammelt man dio 
weiteren Theile des Destillates ais reines destillirtes Wasser.

Im weiteren Verlaufe der Destillation bat man alsdann nur noch notliig, von Zeit 
zu Zeit mit Silbernitrat auf Chlor zu priifen. Sollte dieses im spiiteren Verlaufe der De
stillation (infolge Einwirkung des Alauns auf das Magnesiumehlorid) im Destillate auftreten, 
so schiittet man durcli den Tubus der Blase das balbe Gewicht des vorher angewendoten 
Alauns an krystall. Natriumphospliat hinzu, destillirt weiter und fangt das Destillat wieder 
auf, sobald es chlorfrei ist, was iibrigens bald der Fali sein wird. Die Destillation wird 
unterbroehen, wenn in der Blase nur noch der fiinfte Theil des yoidier eingefiillten Wassers 
yorhanden ist.

Besitzt das erhaltene destillirte Wasser einen Geruch nicht, so kann es ohne weiteres 
yerwendot werden. Im anderen Falle empliehlt es sieli, dasselbe noch durcli ein mit sehr 
gut ausgewaschenor Holzkohle beschicktes Filier zu filtriren, ein Verfaliren, welchem in 
gut geleiteten Laboratorien grundsatzlich alles destillirte Wasser unterworfen wird.

In Laboratorien, welche dauernd einen Dampfapparat geheizt erhalten, kann mail 
ganz erliebliche Mengen destillirtes Wasser auch lediglieb mit diesem allein gewinnen, na- 
tiirlich ist alsdann die Aufwendung grosser Sorgfalt erforderlich, um eine Verunreinigung 
des Wassers in dem Dampfkossel und damit aucli in den meisteu Fallen des destillirten 
Wassers zu yermeiden.

E ig en sc lia ften . Iteines destillirtes Wasser ist eine vbllig klare, geruch-, geschinack- 
und farbloso, neutrale Fliissigkcit, welche ohne einen Ruckstand zu hinterlassen sich ver- 
dampfen lasst, und welche frei ist von Chlor, salpetriger Saure, Salpetersaure und yon 
Kohlensaure. Ammoniak darf, es nur in ausserst geringeu Spuren enthalten.

JPrufung. 1) Man yerdampft */, Liter des Wassers in einer blauken Platinschale, 
in Ermangelung dessen einige Cubikcentimeter in einem blanken Glassehalehen. Es darf 
alsdann kein wfigbarer, bezw. leicht wahmehmbarer Rilckstand liinterbleiben. Einen An- 
flug cines Rfickstands (koncentrische Ringe) wird zwar fast jedes destillirte Wasser zeigen, 
dieser Ruckstand entstammt in den meisten Fallen den Aufbewahrungsgefassen. U) Ver- 
setzt man 50 ccm des Wassers mit 1 ccm farblosem NussLBB’schem Reagens, so darf die 
Flussigkeit nicht gelb oder rothlich gefarbt erscheinen. Die Beobachtung ist iiber einer 
weissen Unterlage yorzunelimen. 3) 20—30 ccm werden mit je 2—3 Tropfen Salpetersaure 
und Silbernitratlosung yersetzt; es darf keine opalisirende Triibung auftreten. 4) 20 ccm 
des Wassers, mit 40 ecm k la re  in Kallcwasser yersetzt, miissen eine klare Mischung geben 
(Triibung zeigt Kohlensaure an). — 5) 100 ccm des Wassers werden mit 1 ccm yerdiinnter 
Schwefelsaure yersetzt und zum Sieden erhitzt. Darauf giebt man 0,3 ceni Kaliumpennan- 
ganatlSsung 1 : 1000 hinzu und hiłlt 3 Minuten lang im Sieden. Die Flussigkeit muss nach 
dieser Zeit noch deutlicli roth gefiirbt sein. Ist sie farblos, so enthalt sie organische 
Stoife in unzulassiger Menge.

A it fb e w a h r u n g .  Das destillirte Wasser muss in wohlyerschlossenen Flaschen 
(ain besten Glasstdpselflasclicn) an einem kiihlen Orte, vor direktem Sonnenlichte geschiitzt, 
aufbewahrt werden.

A m o e n d u n g .  Ais Auflosungsmittel in der Pharmacie und Chemie yielfaek ge- 
braueht. Es ist stets da anzuwenden, wenn das gemeine Wasser yermuthlich Ycrandc- 
rungen mit den Arzneisubstanzen eiugehen wird, welche nicht beabsichtigt worden sein



konnen. Der Receptar muss ais berechtigt angesehen werden, in solchen Fallen destillirtes 
Wasser anzuwenden und zu berechnen, selbst wcnn der Arzt „gemeines Wasser" vorordnet 
haben sollte.

I l e r s t e l l i i n g  g r o s s e r e r  M e n g c n  von ( l e s t i l l i r t e i i i  W a s s e r .  Die Gewinnung 
griisserer Mongen von destillirtom Wasser, wie sie etwa fur die Mineralwasser-Fabrikation 
gebraueht werden, wiirde mittelst der in den Apothoken-Laboratorien vorliandenen Destillir- 
Apparate auf die Dauer zu kostspielig sein. Diese Apparate sind zwar vorhanden, bediirfen 
also keines weiteren Anschaffungskapitals, aber der Vorbrauch an Heizmaterial ist im Ver- 
hiiltnis zu dem gelieferten destillirten Wasser ein unvorhaltnissmassig hoher, sie ver- 
brauchen ferner enorme Mengen Kiihlwasser, aueb sind diese Apparate im besten Fallc 
immer nur von geringer Leistungsfahigkeit. — Man ist daher dazu iibergegangen, Appa
rate lediglich zur Gewinnung von destilliidem Wasser zu konstruiren. Die daboi befolgten

Fig. 87.

Grundsatze sind folgendo: Es wird eine mdglicbst grosso Ausnutzung des Heizmaterials 
angestrebt. Die zur Kondensation des Wassers erforderliche Menge Kiildwasser wird auf 
das zulassige Minimum beschr&nkt. Infolgedessen ist ein Tbeil des Kiihlwassers stets 
kochondheiss und dieses lieisso Kublwasser wb-d automatisch zum Speisen der Destillh-blase 
verwondet.

Im Nachstehenden veranschaulichen wir zwei von E. A. LiiNTZ-Berlin konstruirte 
Apparate, von denen der eine fur freie Feuerung, der andere im Ansehluss an eine be- 
stehende Dampfanlage hergcstellt ist.

A p p a ra t  m it se lb s ta n d ig e r  IJeizung. Fig. 87. Die aus Kupfer hergestellte Blase 
wird durch dio Feuerung A’ geheizt; zur besseren Ausnutzung der Hitze ist die Blase nocb 
mit einem Siederohr 8  versehen. Die entwickelten Dampfe geben durch den abnehmbaren 
Dom D  nach dem Kiihlcylinder K. Die Konstruktion desselben siehe in folgender Ab- 
bildung. N  ist das Niveauhaltungsgefass, welches einersejts das aus dem Kiihler koehend 
heiss abfliessende Kublwasser aufnimmt, andererseits dasselbe der Blase in dem Maasse 
zufiihrt, dass das Niveau in derselben konstant bleibt. R  ist eine Reinigungsbatterie. Die- 
selbe ist fur gowOhnlich nicht erforderlioh; sie tritt meist nur dann in Wirkung, wenn 
Wasser, welches riechendc Stoffo enthiilt (sog. Grachtwasser) destillirt werden soli.



A p p a ra t m it an g esch lo ssen em  D am pfkesse l. Der in Figur 88 abgobildete Ap- 
parat ist raumlich iib er einem Dampfkessel, z. B. in einer hoheren Etago, aufgestellt ge- 
dacht. Der Destillirapparat ist doppelt konstruirt, d. h. es sind 2 Blasen und 2 Konden- 
satoren vorhanden.

Der Dampf des in einer tieferen Etage aufgestellten Dampfkessels dringt in der 
Eichtung der Pfeile in den Ileizkdrper der Blase, welcher die Gestalt zweier aneinander 
gelegter Linsen bat. E r erwarmt das umgebende Wasser, wird dabei selbst kondensiert, 
das Kondensationswasser fliesst durch ein am Boden des Heizkorpers befindliches Eohr 
wieder in den Dampfkessel zuriick. Die in der Blase entwickelten Wasserdampfe gehen 
durch das Abzugsrobr in den Kondensator, von da ais Wasser durch den gemeinschaftlichen 
Trichter in den Nachkiihler. Das im Kiihlcr fast bis zur Siedehitze erhitzte Wasser liiuft 
nach dem Niveauhaltungsgefass, welches die Aufgabe hat, das Wasser in der Destillir- 
blase konstant durch Zufluss yon kochendem Wasser auf gloichem Niveau zu halten.

Der Kondensator bestoht, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, aus koncentriseh 
angeordneten Cylindern und einer zwischen beiden liegenden Kiihlschlange, welche gesou- 
derten Zu- und Abfluss haben. Die Kiihlschlange fiillt den Eaum zwischen beiden Cylin-

Fig. 88.

dern fast aus, sodass der Dampf genothigt ist, so oft um die Wandungen der Kiihlschlange 
herumzulaufen, ais die Schlange Windungen hat.

Beide Apparate setzen zwar eine orhebliche Ausgabe fiir die Anschaffung voraus, 
aber einmal vorhanden, sind sio ausserordontlieh leistungsfahig, ausserdem aber sehr spar- 
sam in Bezug auf die Betriebskosten, d. h. den Verbrauch an fleizmaterial und an 
Kiihlwasser.

fil. Aqua sterilisata. Sterllisirtes Wasser. £an sterilisee. Sterilised water.
Weder das destillirte noch das geineine Wasser sind fiir gewohnlieh keimfrei, sie ent- 
halten vielmehr — und namentlich nach liingercni Stehen bei Zinnnertemperatur — sehr 
bauflg ganz kolossale Mengen von Mikro-Organismen. Bisweilen kann der Arzt Wertb 
darauf legen, zu irgend einem Zwecke keimfreies bezw. sterilisirtes Wasser zu verwenden. 
Die einfachste Art der Sterilisation ist, dass man das Wasser wahrend 5 bis 10 Minuten 
im Sieden erhalt. Hierdurch werden mit Sieherbeit alle lebenden Mikro-Organismen ge- 
tiidtet. Allerdings wiire es moglich, dass Dauerformen der letzteren, das sind die „Sporen11, 
die Kochhitze iiberdauern. Will man auch diese mit Sieherheit nnschadlich maehen, 
so wiirde man das Abkoehen an drei auf einander folgenden Tagen zu wiederholen haben 
(diskontinuirliche Sterilisation). Sterilisirt man unter Watte-Versehluss, so bleibt das 
Wasser steril, solange der Watte-Yersebluss nieht entfernt wird.



Es empflehlt sich, taglich einen Kolben mit Wasser durch Abkochen zu sterilisiren 
und nach jedesrnaligem Gebrauch des Wassers die Sterilisation inimer von neuem auszu- 
fiihren. Dieses sterilisirte (dcstillirte) Wasser ware grunds&tzlieh zu yerweuden fiir sub- 
cutane Injektionen und fiir Augenheilmittel. Am zweekmassigsten ware es allerdings, 
wenn fiir lleceptur-Zwecke iiberhaupt nur sterilisirtes Wasser verwendet wiirdc.

IV. Trinkwasser. Es muss zwar zugegebeu werden, dass die cliemiselie Analyse 
allein nicbt im Stande ist, in jedem Falle ein abschliessendes Urtheil iiber ein zu Trinkzweeken 
bestimmtes Wasser abzugebcn, immerhin aber stellt sio doeli einen wiehtigen 'J’heil der 
gesammten Wasser-Untersuckung dar. Von den auszufiibrenden Bestiinmungen siad die 
wichtigsten die folgenden:

1) P riifu n g  du reh  die Sinne. Jedes zu beurtheilende Wasser ist zunilchst auf 
seino ausseren Eigensehaften zu priifen und zw ar, wenn es m oglich is t, an O rt und  
Stello. Man stellt fest, ob es klar ist, ob es geruchlos und geschmacklos und ob os ge- 
farbt ist. Die letztere Eeststellung trifft man so, dass man das Wasser in eine zu diesom 
Zweeko ein fiir alle Małe bestimmte weisse Flasche giesst und in grósserer Schicht 
iiber einer weissen Unterlage beobachtet. Auf den Goschmack priift man durch Trinken 
des Wassers aus einern Trinkglase, auf den Geruch priift man, nachdem das frisch ent- 
nommene (!) Wasser kraftig umgeschiittelt worden ist.

Hierauf sind alsdann sogleieh oinige qualitative Reaktionen anzustellon. Insbeson- 
dere ist sofort auf salpetrige Sauro und auf Ammoniak zu priifon, da die erstere iiiiufig 
sich erst im Yerlaufe der Aufbewahrung bildet, das letztere aber biswcilen nach einigen 
Tagen ycrschwindot. Ebenso ist die Priifung auf Salpetersiiure bald nach der Einlieferung 
anzustellen.

Eine Probo des Wassers bewalirt man an einem kiihlen schattigen Orto unter Watte- 
verschluss auf. Man schiittelt gelegentlich um und priift, ob .spiiter otwa ein Geruch wahr- 
zunehmen ist. War das Wasser nach 24stiindigom Stehen klar geblioben, so Iconnen die 
zu besprechenden Bestimmungen nunmehr ausgofiihrt worden. Hatte es sich gotriibt, so 
laast man es unter gelegentlichem Umschiitteln solango (2—3 Tage) stehen, bis eine weitere 
Triibung nicht orfolgt und Klarung des Wassers eingelreten ist, Alle gemachten Beob- 
achtungen werden notirt.

Man filtrirt hierauf das Wasser, stellt mit dem Mikroskope fest, aus was ein otwa 
vorhandener Bodensatz besteht und benutzt zu den folgenden Bestimmungen das Filtrat.

2) G osam m triickstand . Man verdampft in einer gewogenen PlAanschalo ‘/i bis 
J/i 1 dos Wassers auf dem Wasserbade zur Trockne. Der Abdampf-Riipkstand wird alsdann 
bei einer bestimmton Temperatur bis zum konstanten Gewicht getrocknet, schliesslich ge- 
wogen. Ais Trooknungstemperatur wurdo friiher 180° C. gefordert, jetzt nimmt man meist 
120° O. an. Jedenfalls ist in dom Bericht anzugeben, bei w elcher Temperatur getrocknet 
wurde. — Der Trookenriickstand ist alsdann auch auf sein ausseres Aussehen zu priifen. 
Kfirnige Boschaffenheit weist darauf hin, dass er im wesentlicbcn aus Calciumkarbonat 
besteht. Ist er faserig, gliinzend, so enthalt er griissere Mengen yon Gips. Auch auf seine 
Farbung ist zu achten, da sie von Eisenverbindungen, aber auch von geliisten organischon 
Substanzen herriihren kann.

3) G liih riickstand . Der gewogene Yerdampfungsriickstand wird nunmehr iiber 
kleiner Flamme (Pilzbrennor!) auf sehr dunkle Rothgluth erhitzt. Eine starkere Erhitzung 
ist zu vermeiden, weil sich sonst Alkalichlorid, insbesondere Kaliumchlorid, verfluchtige'n 
kann. Man achtet auf die Verśinderungen und Erscheinungen, welche beim Erhitzen auf- 
treten. Der Abdampfriickstand eines guten Trinkwassers farbt sich beim Erhitzen nur 
einen kurzeń Augonblick etwas dunkler. Tritt deutlich wahrnehmbare Yerkohlung ein, 
so ist dies ein Beweis dafiir, dass erheblichere Mengen organischer Substanz vorhanden sind. 
Auch auf den namentlich zu Anfang des Erhitzens auftretenden Geruch ist zu achten. 
Urinhser Geruch tritt bei urinhaltigen Wassern auf; der Geruch nach versengton Federn 
weist darauf hin, dass noch nicht mineralisirte Eiweissverbindungen zugegen sind. Das 
Erhitzen wird solange fortgesetzt, bis der Gliihruckstand weiss erscheint, bezw. bis alles 
organische verbrannt ist.

Durch das Gliihen werden dio Nitrate und Nitrite vollstandig, die Karbonato zum 
grosstcn Tlieile in Oxyde iibergefuhrt. Konventionell wird der Gliihruckstand erst dann 
gewogen, nachdem die Oxydo wiodorum in Karbonato iibergefuhrt sind. Zu diesem Zwecke 
befeuchtet man den e rk a lte te n  Gliihriickstand mit einer Llisung von Ammoniumkarbonat, 
dunstet auf dom Wasserbade zur Trockne, erhitzt alsdann 1ji—‘/2 Stunde im Luftbade bei der 
niimlichen Temperatur, bei welcher der Riickstand vorher erhitzt worden war (120 bez. 
180° 0.) und wiigt. Dieses Verfahren ist so oft zu wiederholen, bis Gewichtskonstanz er- 
reicht ist.



4) G liih v erlu st. Ais solcher wird die Differenz zwischcn dem Trockenriickstand 
sub 2 und dem Gliihriickstand sub 3 in Rechnung gestellt. Bisweilen wird dieser Werth 
aueh ais „organische Substanz" bezeichnet, doch ist dies cigentlich niclit zulassig.

Der gowogene Gliiliriickstand wird zu den folgenden Bestimmungcn 5—8 verwendet.
5) K ie se lsau re . Man befeuclitet ibn mit Wasser, fiigt untcr Bedeeken mit einem 

Uhrglase yorsichtig einen Uoberschuss starlc verditnnter Salzsaure hinzu, erwiirmt auf dem 
Wasserbade bis zur Auflosung bez. bis zum Aufhoron der Kohlensaureentwickclung, spritzt 
das Uhrglas ab und dunstet die Losung zur Troekne ab. Dann crhitzt man den Rfick- 
stand eine Stunde lang auf 150° O., nimmt ihn mit Salzsaure auf, fiigt Wasser hinzu, er* 
wiirmt, liltrirt durcli ein aschefreies Filter und wiischt dieses zuerst mit warmer yerdiinnter 
Salzsaure, sohliesslich mit heissem Wasser aus. Die auf dem Filter zuriickbleibende Kiesel- 
siiure wird im Platintiegol, zulotzt vor dem Gebliise, gegliiht und gewogen. — Bei Wassern, 
welche viel Gips enthalten, muss man gen iigende Mengen Salzsaure (!) anwenden und 
hinreichend lange erwiirmen, damit audi alles ausser der Kieselsiiure in Losung geht.

(i) E isen o x y d  -f- A lum in ium oxyd . Das salzsaure Filtrat von Nr. 5 wird in 
einer Schale aus Platin oder Porcellan mit etwas Ammoniumehlorid, sodami mit Ammoniak 
in geringem Ueberschuss versetzt. Man erwiirmt auf dem Wasserbade solange, bis der 
Geruch nach Ammoniak yerschwunden ist und die Flussigkeit n e u tra l  ist. Man priife 
unbedingt mit Laekmuspapier. Erhitzt man zu lange, so wird die neutrale Ldsung wieder 
sauer, und Thonerdehydrat geht in botraehtlicherMenge in Liisung. Der Niederschlag wird auf 
einem Filter gesammelt, mit heissem Wasser gewaschen, getrocknet und nach dom Gliihen 
im Platintiegel gewogen. — In den meisten Fiillen setzt man den so erlialtenen Werth ais 
Eisenoxyd -j- Thonerde in Rechnung und yerzichtet auf die Tronnung dieser beiden. AVird 
dieselbe aber yerlangt, so yerfahrt man wie folgt:

Man scheidet nochmals aus einer neuen Monge Wasser die Kieselsaure ab, fallt Eison 
und Thonerde mit Ammoniak ais Hydroxyde, und wiischt den Niederschlag aus. Nun 
kann man nach zwei Methoden weiter arbeiten: a) Man liist den noch feuchten Nieder
schlag in warmer Salzsaure, wiischt das Filter nach und tragt die salzsaure Losung in eine 
siedende, von Thonerde und Eisen freio Losung von Natronhydrat (e Natrió) ein, welche sieli 
in einer Platinschalo befindet. Man liltrirt das Eisenhydroxyd ab, wiischt es einige Małe 
aus, lbst es in Salzsiiure, fallt mit Ammoniak und włigt ais Eisenoxyd. —• b) Man lóst den 
noch feuchten Niederschlag in yerdiinnter Schwefelsiiure, reducirt das Eisenoxydsalz dureli 
Einstellen eines Stiickes eisenfreien Zinks zu Eisenoxydul und titrirt die vom Zink gc- 
trennte Liisung mit Kaliumpermanganat. Siohe F e rru m .

Kennt man don Wertli von Eisenoxyd -)- Thonerde, andererseits denjenigen des 
Eisenoxyds, so findet man durch Subtraktion den Werth fiir die Thonerde und umgekehrt.

7) C alc ium oxyd . Das ammoniakalische Filtrat von 6 wird, eventuell nach Zusatz 
von etwas Ammoniak, erwiirmt, mit einem U oberschuss von Ammoniumoxalat in derHitze 
gefiillt und 12 Stunden an einem warmen Orto bei Seite gestellt. Dann filtrirt man ab, wiischt 
den Niederschlag mit heissem Wasser aus und fiihrt ihn durch Gliihen — zulotzt vor dem 
Gebliise — in Calciumoxyd iiber. — War das Filtrat von Nr. 6 zu stark yerdiinnt (zu lang!). 
so kann es durch Eindampfen vor der Fiillung koncentrirt werden, doch macht man es 
zweckmiissig vor dem Eindampfen mit Salzsaure schwach sauer und stellt vor der Fiillung 
die alkalische Reaktion durch Zusatz von Ammoniak wieder her. — Bei ganz genauon 
Analysen ist das gowogene Calciumoxyd in Salzsiiure zu liisen und nach Zusatz von Am- 
moniumclilorid und Ammoniak nochmals mit Ammoniumoxalat zu fallen und wie yorher 
zu behandoln. Das zweite Gewicht ist das richtigero, da das Calciumoxalat stets kleine 
Mengen Magnesiumoxalat mit niederreisst. Das Filtrat von der zweiten Fiillung ist als- 
dann mit dem zuerst erhaltonen Hauptliltrat natiirlich zu yoreinigen.

8) M agnesium . Das Filtrat (bczw. die Filtrato) von 7 werden wiederum salzsauer 
gcmacht, auf etwa 100 ccm eingeengt, dann mit Ammoniak alkalisch gemacht und durch 
Zusatz von Dinatriumphosphat die Magnesia unter Umriihren gefallt. Man fiihrt den 
Niederschlag durch Gliihen in Magnesiumpyrophosphat iibor.

!)) C hlor. Wird in Trinkwassern gewohrdich massanalytisch beslimmt. Man titrirt nach 
Moim mit 1/.,0 Silbernitratlosung und Kaliumchromat ais Indikator oder nach VolhabD 
in salpotersaurer Losung. Uebrigens ist zu beaehten, dass beide Methoden nur relativ 
richtige Werthe geben. Die beiden Methoden geben selten untereinander oder mit der 
Gewichtsanalyse vbllig iibereinscimmendo Resultate.

10) Sch w efe ls iiu re . Man s&uert 200—500 ccm Wasser mit Salzsaure an, erhitzt 
zum Sieden und fallt mit Baryumchlorid. Vgl. Acidum sulfuricum S. 126. Miissen 
grossere Mengen Wasser abgedampft werden, so ist zu beaehten, dass das Leuchtgas nicht 
unbetrachtlicho Mengen von Schwefol enthalt, welche bcim Verbrennen Schwefelsiiure lic* 
fern, die in die abzudampfonden Fliissigkeiten gelangen kann. Man arbeitet alsdann mit 
Weingoist-Flammen, um diese Fohlerąuollo auszuschliessen.

11) S a lp e te rs iiu re . Q u a lita tiv . 1) Man yermisclit 5 ccm konc. reine Schwefel- 
siiure mit 1 ccm Diphenylamin-Losung (s. Reagentien) und schichtet auf diese Losung einige



Kubikcentimeter des Wassers. Boi Gegenwart von Sałpetersaure tritt Blaufarbung auf. 
2) Man bringt in ein Kolbchen, welches auf einen Porcellanteller gestellt wird, 20 ccm 
Wasser und giebt 40 ccm konc. reine Schwefelsiiure hinzu, miseht vorsichtig und lasst nun 
tropfenweise lndigoliisung (s. weiter unten) unter Umschwenken einfallen. Ist Sałpetersaure 
zugcgen, so verschwindet die Blaufarbung.

Q u a n tita tiv e  B ostim m ung. Man bedarf folgender Losungen: a) Kalium- 
nitrat - Liisung in 1 ccm =  0,001 g Sałpetersaure N20 5 enthaltend. Man lost 1,871 g 
reines, scharf getrocknetes Kaliumnitrat in 1 1 destillirtem Wasser auf.

b) Indigo-Lósung. Man reibt 2,0 g reinen Indigo-Karmin (Indigotin M erck) mit 40,0 g 
re iner konc. Schwefelsaure im Porcellan-Morscr an, spiilt (Be Mischung mit Wasser in 
eino Porcollan-Scbale, fiillt die Liisung alsdann in einer Flasche mit destillirtem Wasser 
auf 1300 ccm auf, lasst sie 1—2 Tage stehen und filtrirt sie sehr sorgfaltig. Die Farbung 
der Liisung muss so sein, dass sie in einer Schicht von 12—15 mm anfangt durchsichtig 
zu werden. Die Titerstellung dieser Liisung gescbieht wie folgt:

T ite rs te llu n g . Man verdunnt 1 Yolum der oben angegebenen Kaliumnitratlosung 
mit 9 Yol. Wasser, so dass 10 ccm dieser Liisung =  0,001 g Ń., 0 5 enthalten. — Von dieser 
Liisung bringt man 10 ccm in ein E rlunm eyer- Kolbchen von 200—300 ccm F'assungs- 
raam, giebt 15 ccm destillirtes Wasser, sowie ein einziges Kiirnchen Kochsalz, schlicsslich 
5 ccm lndigoliisung hinzu und misclit durch Schwenken. Zu dieser Fliissigkeit liisst man 
alsdann am Bandę das Kolbchen hinunter, aber au f einm al, soviel reine konc. Schwefel- 
saurc zufliessen, ais das Volumen der Kaliumnitratlosung -j- destill. Wasser -f- Indigo- 
Liisung betragt, also in unserem Beispiel 30 ccm und schuttelt tilchtig um. Tritt Ent- 
liirbung cin, so lasst man zu der Keaktionsfliissigkeit lndigoliisung bis zur bleibenden Blau- 
fiirbung zufliessen. Angenommen, os wiirden liierzu noch 3 ccm verbraucht, so dass also 
im ganzen (5 —f— 3) == 8 ccm lndigoliisung angewendet worden ware.

Man miseht nun zu einem zw oiten V ersuche die vorher angegebenen Mengen 
Kaliumnitratlosung, destill. Wasser und Kochsalz zusammen, setzt aber dieser LOsung 
gleich 5 ccm Indigolosung mehr zu, ais bei dem ersten Versuche im ganzen vcrbraucht 
worden war. In unserem Beispiele also (8 -j- 5 ccm) =  13 ccm. Nachdem die Fliissigkeit 
gemischt ist, lasst man am Bando des Kolbens au f einm al ein der Beaktionsfliissigkeit 
gleiches Volumen (in unserem Beispiel also 38 ccm) konc. Schwefelsaure zufliessen und 
misclit durch Umschwenken. Bloibt die Blaufarbung bestehen, so ist Indigo im Uberschuss 
vorhanden. Man sucht nun in neu anzusetzenden Versuchen unter Anwendung geringer 
Mengen lndigoliisung den Punkt zu treffen, bei dem die Beaktionsfliissigkeit nach dem 
Zumischon der Schwefelsaure m eerg riine  Farbung annimmt. In unserem Beispiele setzt 
man also bei einem d r i t te n  Versuche 10 ccm Indigolosung hinzu. Je nachdem dies 
zu viel oder zu wenig ist, wendet man bei einem vierten Ver$uehe 9 ccm oder 11,5 ccm 
lndigoliisung an u. s. w. ✓ '

D ie zu r E rz ie lu n g  der m eorgriinen F iirbung  n d th ig e  M enge Ind igo- 
LOsung ze ig t 0,001 g S a łp e te rsa u re  N,,05 an. Es ist zweckmiissig, wenn die 
liisung so eingestellt wird, dass 0,001 g N2Os =  6 — 8 — 10 ccm Indigolosung ent- 
sprechen.

Oboroiustimmende, genaue Besultato werden nur dann erhalten, wenn dio Mischung 
gerado dio zur meergi-iinen Farbung erforderliclie Mongo lndigoliisung enth&lt; es ist also 
nicht statthaft, mit Indigo bis zur meergriinen F'arbung auszutitriren. Ausserdem muss 
der Beaktionsfliissigkeit stets ein ihr annahernd gleiches Volumen konc. reiner Schwefol- 
saure zugesetzt werden.

V ersuch . Von dem zu priifenden Wasser bringt man 25 ccm in einen Kolbcn, 
dazu 10 ccm lndigoliisung, ein Kiirnchen Kochsalz, miseht und lasst 35 ccm konc. reiner 
Schwefelsaure zufliessen und stellt durch Zufliessenlassen von Indigolosung oder durch An
wendung geringerer Mengen Wasser fest, wieviel Indigolosung ungefahr zur Hervor- 
bringung der meorgriinen Farbung erforderlich ist.

Hat man in dieser Woise den Salpetersiluregehalt des Wassers ungefilhr ermittelt, 
so wendet man zu don e n tsch e id en d en  Versuchen soviel Wasser an, dass dio vorhan- 
dene Menge Sałpetersaure etwa 0,001 g N.,05 entspricht, und titrirt wie bei der Titer
stellung auf meergriine Fiirbung. Wurde z. B. durch die Vorversuche ermittelt, dass in 
10 ccm Wasser etwa 0,001 g N20 5 enthalten sind, so miseht man 10 ccm Wasser mit 
15 ccm destillirtem Wasser, giebt ein Kiirnchen Kochsalz sowie 10 ccm lndigoliisung und 
35 ccm konc. Schwefelsiiure hinzu und sucht den genauen Werth wie bei der Titerstellung 
in mehreren Versuchen zu treffen. — Enth&lt ein Wasser viel Sałpetersaure, so ist es mit 
destillirtem Wasser passend zu verdiinnon.

12) S a lp e tr ig e  Siiure. Qualitativ. 1) Man giebt 50—100 ccm des zu unter- 
suchenden Wassers in ein Becherglas, fiigt 2 ccm Zinkjodid-Starkeliisung sowie 2 ccm 
verdiinnte Schwefelsaure hinzu und riihrt um. Entsteht sofort Blaufarbung, so ist dies ein 
Beweis fur die Anwesenheit ansehnlicher Mengen salpetriger Siiure.  ̂ Tritt Blaufarbung 
nicht sogleich ein, so stellt man das Glas ins Dunkle und daneben ein Kontrolglas, welches



50—100 ccm destillirtes Wasser mit den gleichen Mengen der Reagention vermisclit ent- 
hiilt. Man beobachtet, ob innerhalb 15 Minuten oine Farbung des Yersuchsglases eintritt, 
wahrend das Kontrolglas ungefarbt bleibt. Farbungen, welche erst u ach dieser Zeit auf- 
treten, lassen sich zu sicheren Schlussfolgerungen nicht verwerthen. Der Yersuohsraum 
muss frei sein von Dampfen des Chlor, Brom, der Salpetersaure und der salpetrigen Saure.

2) Nach Giiiess. Man siiuert 20 ccm Wasser mit yerdiinnter Schwefelsaure an und 
fiigt schwefelsaures Metaphenylondiamin hinzu. Bei Anwesenheit ron salpetriger Saure 
entsteht eine gelbbraune Farbung, welche durch Bildung des Azofarbstoffes Triamidoazo- 
benzol, d. i. Bismarckbraun, bodingt wird.

3) Nach L unge. Man bedarf bierzu folgender Losungen: Lunge’sc1ics Reagens. 
0,1 g reinweisses a Naphthylamin wird durch ^stundiges Kochen mit 100 ecm Wasser 
aufgelost. Man sotzt zuniichst 5 ccm Eisessig und alsdann eino Losung von 1 g Sulfanil- 
saure in 100 ccm Wasser hinzu. Dieso Losung wird, vor Licht geschiitzt, in gut ver- 
schlossenen Gefiissen aufbewahrt. Schwach rosarothe Farbung derselben stórt nicht, eine 
stiirkere F&rbung kann durch Schiitteln mit Zinkstaub leicht beseitigt werden.

Man versetzt in einem Colorimeter-Oylinder 40 ccm des zu untersuchenden Wassers 
mit 1 ccm von obigem Reagens, fiigt sogleich 5 g krystall. Natriumacetat hinzu, schuttelt 
gut durch und lasst 10 Minuten lang stehen. Zcigt sich nacli dieser Zeit eine rosarothe 
Farbung, so ist salpetrige Saure zugegen.

B estim m ung . Diese erfolgt colorimetriseh nach der LuNGE’schen Reaktion. Die 
Vergleichslosung stelit man wie folgt her:

Nitritldsung. Man lost 0,03632 g reines Natriumnitrit (— 20 mg N20 3) in 100 ccm 
reinem Wasser. Von dieser Losung fiigt man 10 ccm zu 90 ccm reiner Schwefelsaure. 
Diese letztere Losung entha.lt in 1 ccm =  2/100 mg. N20 3 und ist die zum Vergleich 
bestimmte Nitritlhsung.

Man versetzt aiso in einem Colorimeter-Oylinder 40 ccm des zu untersuchenden 
Wassers mit 1 ccm LuNGii’schom Reagens, fiigt 5 g kryst. reines Natriumacetat zu und 
ruhrt gut durch. Zu gleicher Zeit hatte man Controlcylinder beschickt mit je 40 ccm 
destillirtem Wasser, je 1 ccm LuNGJs’schem Reagens und je 5 g Natriumacetat. Diesen 
Cylindern setzt man je 1—■2—3 etc. ccm der obigcn Nitrit-fSchwefelsaure von bekanntem Go- 
halte zu, riihrt um und vergleicht nacli 10 Minuten die entstelionden rosarothen Farbungen.

Man nimmt an, dass die Losungen, dereń Farbung nach der gleichen Zeit der Ein- 
wirkung die gleiche ist, aucli den gleichen Gehalt an salpetriger Saure haben. Die ganze 
Reaktion berułit auf Bildung eines xlzofarbstoffes.

13) A m m oniak. a) Qualitativ. Man versetzo 50—150 ccm Wasser mit 10 Tropfcn 
Natronlauge und 20 Tropfen Sodalósung (welclie beide durch Auskochon von Ammoniak 
yollstandig bofreit sein miissen), wartet, bis sich der Niederschlag gut krystallinisch abgesetzt 
hat und gicsst die iiberstehende k la re  Flussigkeit ab. Zu einem Theile derselben (50 ccm) 
fiigt man 1 ccm NnssLEidsehes Reagens und beobachtet die entstehendo Farbung. Gelbo 
Fiirbung weist auf geringen, gelbrotlie F’arbung auf liohen Gehalt an Ammoniak hin.

b) Q u a n tita tiv . Man bringt 250 ccm Wasser in einen Kolben, fiigt 5 ccm ani" 
moniakfreie, gesattigte Sodalosung hinzu und destillirt im Wasserdampfstrome 100 ccm bei 
guter Kiihlung ab.

Von dom Destillat giobt man 10 ccm in einen Cylinder, fiigt Wasser bis zum Volumeu 
100 hinzu und versetzt mit 1 ccm NnssnKidscliem Reagens. In eine Anzalil andorer Cy
linder, welche durch 100 ccm Wasser bis zur gleichen Hiihe wie der vorige angefiilh 
werden, giebt man je 100 ecm ammoniakfreies destillirtes Wasser, 1 ccm Nessleb’sc1ics 
Reagens und verschiedene, von 1—10 ccm ansteigende Mengen einer Salmiaklosung, die i»
1 ccm =  0,05 mg NH3 enthiilt. Man vei’gleicht nun iiber einer weissen Dnterlage den 
1. Cylinder in Bezug auf die Farbę mit den Kontroli-Cylindern.

Angenommon, die Farbę des das Destillat enthaltenden Cylinders entspreche dor des 
Cylinders mit 3,1 ccm Salmiaklosung, so sind in den 10 ccm Destillat 3,1 x  0,05 =  0,155 mg 
N il, enthalten. Das Gesammtdestillat von 100 ccm wiirde demnach 1,55 mg Nil, ent- 
lialten. Da diese Menge durch Destillation tod 250 ccm Wasser erhalten wurde, so sind 
im Liter des zu untersuchenden Wassers 4 x  0,00155 d. i. 0,00620 g Ammoniak NSj 
enthalten

Ammoniumchlorid-LOsung in 1 ccm — 0,05 Milligr. NI I, enthaltend. Man Wst 
0,1573 g scharf getrocknetes Ammoniumchlorid in Wasser zu 1 Liter auf.

14) V e rb ra u c h  a u K a liu m  perm  a n g a n a t (nach Kubel-Tiemann). Man bedarf 
bierzu folgender Losungen:

a) Oxalsdure ’/100 normal. 0,63 g reine krystallisirte Oxalsiture werden mit Wasser 
zu 1 1 aufgofullt. D iese L o su n g  is t  ais U r lo su n g  anzusehen . Man lialt zweckmiissi? 
eine 10 fach stiirkere Oxalsaurelósung yorriithig und verdunnt diese bei Bedarf auf dns . 
lOfache Volumen.

fi) Kaliumpermanganat-Losung Vmo normal. Man lost 0,4 g Kaliumpermanganftt 
die theoretische Zahl ist 0,316 gj in Wasser zu 1 1 auf. Diese Losung wird nach den>



Absetzen duroli Glaswolle oderAsbest filtrirt. Man stellt diese Losung so ein, dass 10 ccm 
derselbon genau 10 ccm der Oxalsaurelćisung entsprechen.

Zu diesem Zwecke bringt man in einen sauberen EKLENMKYEii-Kolben von 300 ccm 
Fassungsraum 100 ccm frisch dcstillirtes Wassor, fiigt 10 ccm yerdilnnte Schwefelsaure 

+  ?) hmzu, I8;®31 alsdann tropfenweise Kaliumpermanganat-Losung liinzufliessen bis die 
Fliissigkeit deutlich geriithet ist, erhitzt zum Sieden und erhalt die Fliissigkeit lo’Minuten 
lang in gelindem Sieden. Sie muss in diesem Stadium des Yersuchs noch deutlich rotli 
sein, sonst ist Kaliumpermanganat zuzugeben. Dann lasst man zu der noch hoissen Fliissio-- 
keit soviel Oxalsaurel6sung zufliessen, dass die Ldsung grade wieder farblos wird. B?n 
nunmehr zugegeboner Tropfen Kaliumpermanganat muss sclrwache Rotlifarbung der Losung 
hervorrufen. Man bat sich jetzt ein von organischen Stoffen freies Wasser bereitot und 
sclireitet nunmehr erst zur eigentlichen Titerstelluug: Man lasst nun 10 ccm Oxalsaure- 
ltisung und liierauf Kaliumpermanganat zu der noch heissen Fliissigkeit tropfonweise so- 
lange zufliessen, bis grade ein eben wahrnehmbarcr, schwacher rother Scbein der Ldsung 
auftritt. Die Beobaclitung ist iiber einer woissen Unterlage zu macben. Um jodes Mai den 
gleichen Farbenton zu treffen, stellt man sich — obenfalls auf weissor Unterlage — einen 
Kolbeu mit 100 ccm Wasser und einen anderen mit 100 ccm Wasser, welcher mit einem 
Tropfen KaliumpermanganatlSsung tingirt ist, zur Seite.

Angenommen, man habe nach dem Zusatz der 10 ccm Oxalsaure noch 9,35 ccm 
Kaliumpermanganat-Losung bis zur Rothung verbraucht, so entsprechen eben diese 9,35 ccm 
Kaliumpermanganat-Losung =  10 ccm Oxalsaure-Losung. Es sind also 9,35 ccm der 
Kaliumpermanganat-Liisung mit Wasser auf 10 ccm oder 935 ccm der Losung auf 1000 ccm 
aufzufullen.

Zur A u sfiiliru n g  des V ersuclies pipettirt man 100 ccm Wasser in ein 300 ccm- 
Kolbchen, giebt 10 ccm verdunnte Schwefelsaure, sowie 10 ccm Kaliumpermanganat-Liisung 
ninzu und kocht 10 Minuten. Nach diesor Zeit (die Fliissigkeit muss noch deutlich roth 
gefarbt sein) lasst man 10 ccm Oxalsiiure-Losung liinzufliessen und setzt nun, olme zu 
kochen, zu der noch heissen, farblos gewordeuen Fliissigkeit soviel Kaliumpermanganat- 
Lbsung tropfenweise hinzu, dass eben wahrnehmbare Rotlifarbung eintritt. Die Differenz 
zwischen den im ganzen zugesetzten Kubikcentimetern Kaliumpermanganat minus der Kubik- 
centimetor Oxalsaure ist der Verbraucli an Kaliumpermanganat.

B e isp ic l: Angowendet 100 ccm Wasser. Zugesetzt 10 ccm Kaliumpermanganat- 
Liisung, dann 10 ccm Oxalsaure-Lósung. Schliesslich 5,1 ccm Kaliumpermanganat-Liisung 
zum Zuriicktitriren verbraucht. Mithin wurden verbraucht

15,1 ccm Kaliumpermanganat-Losung minus 10 ccm Oxalsaure-Liisung, d. h. also
5,1 ccm Kaliumpermanganat-Losung fur 100 ccm Wasser.

Da 1 ccm der Kaliumpermanganat-Losung =  0,000316 g KMuC^ entliiilt, so werden im 
vorstehenden Versuche 5,1 x  0,000316 g =  0,0016116 g Kaliumpox’manganat (KMn04) ver- 
braucht. Wir empfehlen, das Ergebniss dieser Bostimmung in der Weiso anzugeben, dass 
gesagt wird, wieviel bramm Kaliumpermanganat die in 1 1 Wasser geliiste organische Sub- 
stanz zur Oxydation verbrauclit.

Einige Analytiker drucken das Ergebniss desVersuches ais „o rgan ische S ubstanz11 
uus, und zwar nehmon sie ais organische Substanz die fiinffache Menge des verbrauchten 
Kaliumpermanganates an.

Noch andere geben an, wieviel Sauerstoff zur Oxydation verbraucht worden ist. Da 
die oben angegebene Reaktion nach der Gleichung

2 KMnOj - f  3 H, SO, =  K., SO, -|- 2 Mn SO, - f  3 H2 O - f  5 O
verlauft, so ergiobt sich, dass 1 ccm der obigen Kaliumpermanganat-Liisung =  0,00008 g 
Sauerstoff entspricht.

Bei der oben beschriebenen Bostimmung diirfen Eisenoxydulvorbindungen im Wasser 
nicht gelOst sein, diese miissen vorher durch Luften und Filtration abgoschieden werden. 
Auch griissere Mengen salpetrigo Siiure wiirden zur Folgę haben, dass der Verbrauch an 
Kaliumpermanganat zu hoch gofunden wird. In diesem lotzteren Falle kann man den 
Fohler der Hauptsache nach dadurcli corrigiren, dass man das mit Schwefelsaure ange- 
sauerte Wasser zunachst in  dor K a lte  mit Kaliumpermanganat auf schwachroth titrirt und 
dann erst die eigentliche Bestimmung in der Hitzo ausfiihrt.

15) B es tim m u n g  d e r H iirte . Die Harto des Wassers wird bedingt durch die in 
dom Wasser geliiston Erdalkalien (Kalle, Magnesia). Man bostimmt dereń Menge maass- 
analytisch durch eine Seifcnliisung und stellt fest, wicviel Seifenliisung das Wasser ver- 
braucht, bevor Bildung von Schaum eintritt. Unter G esam m tharte  vorsteht man die 
durch a lle  vorliandenen Salze der Erdalkalien hervorgebrachte, unter b le ib e n d e r H arto  
diejenigc, welche bestehen bleibt, naclidem dio Karbonate der Erdalkalien durch Kochen 
abgeschieden worden sind. Die Differenz zwischen Gesammtharte und bleibender Hiirte wird 
tem p o ra ro  oder v o riib e rg e h e n d e  H iirte  genannt. Man unterscheidet deutsche und 
franzbsische Hiirtegrade.



B in  d e u tsc h e r  H a r te g ra d  ist gleich 1 Th. Oalciumoxyd in 100000 Th. Wasser 
(bezw. die dieser Menge Calciumoxyd iiquivalente Monge Magnesiumoxyd).

E in  f ra n z d s is c h e r  H a r te g ra d  ist gleich 1 Th. Galciumkarbonat in 100000 Th. 
Wasser gelost (bezw. die dieser Menge Galeiumoxyd aquivalente Menge Magnesimnoxyd).

Die franzOsischen Hartegrade lassen sich demnach durch Multiplikation mit 0,56 in 
deutsehe umreohnen.

Man bedarf fiir die Ausfiihrung dioser Bestimmung folgender Liisungen:
a) Seifenlosung. Man bereitet sich die fur diese nothige Seife, indem man 

150 Th. Bleipfłaster auf dem Wasserbade schmilzt und hiernach mit 40 Th. reinem Kaliuin- 
karbonat zu einer gleichmassigen Masse verreibt. Diese wird mit 96 proc. Alkohol ausge- 
zogen und die Losung klar iiltrirt. Aus dem Filtrat entfernt man den Alkohol duroli 
Destilłation oder Abdampfen und trocknet die hinterbleibende Seife im Wasserbade aus.

Zur Bereitung der Seifenlosung lost man 20 Tli. dieser Seife in 1000 Th. Alkohol 
von 56 Vol. Proc. auf. Diese Seifenlosung wird nun so eingestellt, dass 45 Th. derselben 
12 mg Calciumoxyd zu binden vermógcn. Diese Einstellung erfolgt mittelst einer Baryum- 
chloridlosung. S. weiter unten.

b) BaryumchloridlOsung 0,523 g lufttrocknes reines (unverwittertes) Baryum- 
chlorid BaCl2 -f- 2 IT.,0 werden in destillirtem Wasser zu 1 1 gelost. 100 cem dieser 
Losung enthalten die 12 mg Calciumoxyd entsprechende Menge Baryumchlorid und ent- 
sprechen einer Ldsung von 12 Hartegraden.

T i te r s te l lu n g  d er S e ifen lo su n g . Man giebt in ein Stopselglas von 200 cem 
Fassungsraum 100 cem der vorstehenden BaryumchloridlOsung und liisst aus einer Biirette 
zunachst oine grossere Menge, spater immer nur 0,5 ccm, zuletzt Tropfen der oben an- 
gogebonen Seifenlosung zu, schiittelt nach jedem Zusatz kraftig um und beobachtet, ob ein 
feinblasiger Schaum entsteht, welcher 5 Minuten lang bestehen bleibt. Dieser Punkt be- 
deutet die Endroaktion.

Ist diese Endreaktion z. B. schon bei einem Verbrauch von 22 ccm Seifenlosung 
eingetreten, so enthalten schon 22 ccm der Losung soviel Seife, ais eigentlich 45 cem ent
halten sollon. Man fiillt also 220 ccm der Seifenlosung mit 56 volumenprocentigen Alkohol 
auf 450 ccm auf.

A u sfiih ru n g  d e r B estim m ung . In ein Stopselglas von 200 ccm bringt man 100 ccm 
des zu untersuchenden Wassers. Den Stand des Wasserspiegels bezeiehnet man mit einer 
Markę. Hierauf wird Seifenlosung ccm fiir ccm unter jedesmaligcm Umschiitteln, 
zuletzt tropfenweise, zufliessen gelassen. Im Uobrigen verfahrt man wie bei der Titer
stellung.

Wiisser, dereń Hartę griisser ais 12 deutsehe Grudę ist, kOnnen so nioht gepriift 
werden, sie miissen vielmehr vorlier passend verdiinnt werden. Man bringt also in das 
Stopselglas 10 oder 20 oder 30 ccm des zu prufenden Wassers, fiillt mit destillirtem Wasser 
bis zur Markę auf und fiihrt die Bestimmung wie vorher angegeben weiter. Bei der Be- 
rechnung der Hartegrade ist die vorgenommene Yerdiinnung natiirlich zu beriicksichtigen.

Bei Anwendung von 100 ccm Wasser kann man aus nachstehender Tabelle die den 
verbrauchten Kubikcentimetern Seifenlosung entspreehenden deutschen Hartegrade direkt 
entnehmen.

Tabelle von Paist und Knauss.
Es entsprechen ccm E s entspreche n ccm

Yorbriiuchter Seifenlosung D eutsche H llrtegrade verbrauchter Seifenlosung Deutsche Hllrtegrade
8,4 0,5 26,2 6,5
5,4 1,0 28,0 7,0
7,4 1,5 29,8 7,5
9,4 2,0 31,6 8,0

Die D ifferenz von 1 ccm Seifenlosung 0,25 llllrte- Die Differenz von 1 ccm Seifenlosung - 0,277
grad. JIHrtegrad.

11,3 2,5 33,3 8,5
13,2 3,0 35,0 9,0
15,1 3,5 36,7 9,5
17,0 -1,0 38,4 10,0
18,9 4,5 40,1 10,5
20,8 5,0 41,8 11,0

Die Differenz von 1 ccm Seifenlosung - -  0,26 Illlrte - Die Differenz von 1 ccm SeifenlOsung = 0,294
grad. Iliirtograd.

22,6 5,5 43,4 11,5
24,4 6,0 45,0 12,0.

B le ib en d e  H a rtę . Man erhalt ein gemessenes Volumen Wasser (300—500 ccm) 
mindestens x/2 Stunde lang im Sleden unter gelegentlichem Ersatz des verdampften Wassers 
durch destillirtes,' fiillt nach dem Erlcalten mit destillirtem Wasser bis zum urspriinglichen 
Yolumen auf, filtrirt von etwa vorhandenen Ausscheidungen ab und fiihrt mit 100 ocm 
des Filtrates die Hiirtebestimmung genau wie vorher angegeben aus. Wasser von einer



grdsseren permanenten Hartę ais 12 deutschen Graden muss gleichfalls passend yerdiinnt 
werden. Noch zweckmftssiger ist os, eine grossero Menge Wasser am Riickflusskuhler 
1/a Stunde lang zu kochen und nach yćSlligem Erkalton zu filtriren.

B e rech n u n g  d er H a rtę  aus don g ew ich tsan a ly tisch en  Daton. Sind die 
in dem Wasser gelOsten Mongon Calciumoxyd und Magnesiumoxyd bekannt, so kann die 
Hartę auch durch Rechnung gefunden werden. Jo 1 Th. Oalciumoxyd in 100000 Th. 
Wasser entspricht — 1 deutschen Hiirtegrade. Ju r das vorliandeno Magnesiumoxyd muss 
die diesem aquivalente Menge Calciumoxyd durch Rechnung gesucht und dem ersten 
Werthe zugezilhlt werden.

B eisp ie l. Fin Wasser enthiilt in 100000 Th. =  6,52 Th. OaO u. 1,56 Th. MgO. 
Die Hartę berechnet sich wie folgt:

Nach dem Ansatz =  1,56 :x  x =  2,18 berechnet sieli, dass 1,56 Th.
Magnesiumoxyd =  2,18 Th. Calciumoxyd aquivalent sind.

6,25 Th. Galciumoxyd in 100000 Th. Wasser sind =  6,52 Hartegraden deutsch
1,56 „ M agnesiumoxyd......................................  2,18
Die durch Rechnung gefundene Hartę betragt also 8,70° deutsch.

Die durch Seifenlosung und die durch Rechnung gefuridenen Hartezahlen stimmen haulig, 
aber nicht immer genugend iiberein.

B estim m u n g  d er gesam m ten , ha lbgebundenen  und fre ien  K ohlensauro  
nach Trillich. Die Methode beruht darauf, dass man die freie und halbgebundcne Kohlen
saure durch einen Ueberschuss titrirter Barytlosung fallt und den alsdann noch yorhan- 
denen Ueberschuss von ,Baryumhydroxyd in der nach dem Absetzen geklarten Flussigkeit 
durch Salzsaure von bekanntem Gehalte bestimmt. Bei Anwesenheit von Alkalikarbonaten 
oder anderen Salzon der Alkalien, welche schwer ldsliohe Baryumverbindungen geben, ist 
der Zusatz einer Liisung von n eu tra lem  Baryumchlorid (1 Th. BaOI2 -j- 2 H_,0 -)- 10 Th. 
Wasser) erforderlich. Ausserdem muss der Gfehalt des Wassers an Magnesiumoxyd bekannt 
sein oder bestimmt werden, weil die vorhandenen Magnesiumsalze ais Magnesiumhydroxyd 
ausgefilllt werden, wodurcli eine rechnungsmiissige Menge Baryumhydroxyd beansprucht 
und demnach eine entsprecliende Menge Kolilensaure vorge(auscht wmd. Racb der J'ormel 
MgO (40): OOa (44) entsprechen 40 Th. Magnesiumoxyd --= 44 Th. Kohlensaure. Fur je 
1 mg vorhandones Magnesiumoxyd ist dalier stets 1,1 mg Kohlensaure abzuziehen. — Man 
bedarf fur die Bestimmung folgender Losungen:

a) Salzsaure, im Litor 1,659 g HC1 enthaltend. 1 ccm.dieser Salzsaure entspricht =  
0,001 g Kohlensaure 0O2. Man stellt dieso Silure dar durch Auffiillen von 45,47 ccm 
Kormal-Salzsaure zu 1 1.

b) BarytlOsung. Man lost 7 g Baryumhydroxyd (Ba [OHJa -f- 8 HsO) in Wasser, 
setzt 0,2 g kryst. Baryumchlorid hinzu und fiillt zu 1 1 auf.

Kurz vor Anstellung des Versuches stellt man die Barytlosung auf die Salzsaure 
unter Benutzung von Phenolphthalein einerseits und Cochenille andererseits ais Indi- 
kator ein.

Zur A u sfiih ru n g  der B estim m ung  bringt. man in ein 150 ccm-Kdlbchon von 
dem zu untersuehenden Wasser 100 ccm, fugt 5 ccm n e u tra le  Baryumcliloridtósung 1 :10 
(s. o.) sowie 45 ccm obiger BarytlOsung hinzu, verschliesst den Kolbon luftdieht, mischt 
gut durch und Idsst 12 Stunden (!) in der Kiilte stehen. Wilhrend dieser Zeit setzt sich 
der Niederschlag (das Oalciumkarbonat wird krystallinisch) gut ab, und die uborstehende 
Fltissigkeit wird klar. Man hebt nun mit einer Pipette von der Iclaren Fliissigkeit, ohno 
den Niederschlag aufzuriittoln, zw eim al je 50 ccm ab, bringt diese in ein Erlbnmbyer- 
litilbchen, setzt 2—8 Tropfen Phenolphthalo/n-Losung hinzu und titrirt nun mit der obigen 
Salzsaure bis zur eben eintretenden Farblosigkeit.

Man findet den Gehalt an f r e i e r - j -h a lb g eb u n d en e r Kohlensaure nach folgender 
Rechnung.

Enthalten 100 ccm Wasser =  m mg Magnesia (MgO) und sind 45 ccm Baryt
losung =  a ccm Salzsaure und brauchen 50 ccm der geklarten Flussigkeit b ccm Salzsaure 
zur Neutralisation, so enthalt 1 1 Wasser

a — [ 8 x 6 ]  — [1,1 x m ] x  10 mg freie und halbgobundene Kohlensauro.
B e isp ie l: Das untersucbte Wasser enthielt im Liter 4 mg Magnesia. 45 ccm 

Barytlosung entsprachen =  39 ccm Salzsaure. 50 ccm der geklarten Flussigkeit ver- 
brauchten 9,75 ccm Salzsaure zur Neutralisation. Hieraus berechnet sich der Gchalt an 
freier -f- halbgebundener Kohlensaure fiir 1 1 zu 53,5 mg.

Ż ur g le ic h z e itig e n  B estim m ung  der G esam m t-K ohlensaure rersetzt man 
die in dem Absetz-Kolbchen zuriickgebliebenen 50 ccm Flussigkeit plus dom Niederschlago 
mit einigen Tropfen Cochenilletinktur und titrirt mit der oben erwahnten Salzsaure bis 
zur Neutralitat. Braucht man hiorzu d ccm Salzsaure, so enthiilt 1 1 Wasser 

[cii— &—(1,1 X  rń)\ X  10 mg Gesammt-Kohlensaure.
Handb. «1. pharm. Praxis. I. 22



B e isp ie l: Bei der Titrirung des Restes im Absetz-Kolbchen wurden ‘20,65 ccm 
Salzsaure verbraueht. Bei der yorigen Bestimmung verbrauchten 50 ecm der klaren 
Lbsung nocb 9,75 ccm Salzsiiure. Der Gehalt an Magnesia betrug 4 mg in 100 ccm. 
Hieraus berechnet sieli der Gehalt an Gesammt-Kohlensaure zu 65 mg im Liter.

V511 ig geb u n d cn e  K oh lensiiu re . Zielit mail von der gesammten Kohlensiiure 
die freie -|- halbgebundene Kohlensiiure ab, so erhalt man die Zalil fiir dio an Basen yiillig 
gebundeno Kohlensiiure, in unserom Beispiele 11,5 mg per Liter.

F re ie  K oh lensiiu re . Zielit man von der freien -f- halbgebundenen Kohlensiiure 
die yiillig gebundene ab, so erbiilt man die Zalil fur dio im freien Zustando vorhandene 
Kohlensiiure, in unserem Beispiele 42,0 mg pro Liter.

H e u r th e ilu n g ,  Dio chemischo Analyse allein ist nieht immor im Standu, ein zu- 
treffendes Urtheil uber die Zuliissigkeit eines Wassers ais Trinkwasser zu geben. Immerhin 
liofert sie Anhaltspunkto fur die Beurtheilung. Ein g u tes  T rin k w a sse r  zeigt etwa folgen- 
den chemischen Befund. Zu 1 Liter:

Troolcen Riickstand 0,2—0,6 g 
Gliihverlust 0,002—0,01 g
Chlor 0,01—0,02 „
Ammoniak 0 bis Spur

Salpetersaure 0—0,01 
Salpotrige Siiure 0 
Yerbrauch an Kalium- 

manganat 0,01—0,015.
Reichhaltige Mengen C h lo r konnen von menschlichen und thierisclien Abfallstoffen 

lierriihren, da das in den thierischen Organismus eingefuhrto Chlor zum grossten Theil durch 
den IJrin ausgeschieden wird. Salpetrige Siiure, Salpetersaure und Ammoniak machen das 
Wasser verdaclit,ig, faulende Substanzeu zu enthalton. Hoher Verbrauch von Kaliumper- 
manganat gilt gleiohfalls ais yerdachtiges Zeichen.

Zuruckzuweisen ais Trinkwasser ist jedes Wasser, welehes unappetitlich aussieht und 
unangenehmen Gesohmack oder Geruch besitzt, falls letzterer nieht durch Liiftung zu be- 
seitigen ist. Man aclite auch darauf, ob das Wasser an der Luft Eisonliydroxyd absetzt.

In diesem Falle ist der Auftraggeber davon zu verstiindigen, dass das Wasser einer 
Enteisenung zu untorworfen ist.

Vom Trinkgebrauch zuruckzuweisen ist jedes Wasser, w elehes e in e r V erunrei- 
n ig u n g  d u rch  u n re in e  o b e r ird is c h e  Z u fliisse  v e rd iic h tig  erscheint. Um das Vor- 
handensein solcher festzustellen, kann die mikroskopische Untersuchung der schwebenden 
Bostandtheile sowie der Pflanzen und Thierwelt des betrellenden Wassers lierangezogeu 
werden. Auch die bakteriologische Untersuchung kann zur Beantwortung bestimmter 
Fragen herangezogen werden. Das Auffinden pathogener Mikro-Orgatiismen liisst das 
Wasser ohne weiteres ais gesundlieitsschadlich erscheinen. Abor auch wenn nur die 
M o g lic h k e it einer Infektion bestelit, ist das Wasser ais in fe k tio n s v e rd a c h tig  zu er- 
klaren und zu beanstanden.

Bei Brunnon und ahnlichen Wasseranlagen sind die exakten wissenschaftlichen (che
mischen, mikroskopischen und bakterioskopischen) Untersuchungen durch die iirtliche 
B ę s ie h tig u n g , sobald dies nur irgend ausfuhrbar, zu vervollstiindigen.

Zusiitze zu T rinkw asser. Um Trinkwasser woklsclimeckcuder und besser bekdmni-
lic.li zu machen, werden demselben vielfach (in Schulen, Bergwerken, Fabriken, Schiffen etc.) 
Zusiitze gemaclit, wolclie wohl den Nebenzweck liaben sollen, verdiichtiges Wasser nn- 
yerdachtig zu machen. Yon den zahlreichcn Yorschriftcn geben wir die naekstehenden
wieder:

i )  P a r is e r  S c h u ltra n k . Glycerin, Zuclcer, Weinsaure aa 1,5 kg Pfefferminzbl 
32 g, Quassiin amorph 10,0 g. Von dieser Mischung werden 3,0 g auf 11 Wasser gereehnet.
2) Nach A d kian . Ammoniumglycyrrhinat (rohes), Zucker, Weinsiiure aa 1,5 kg. Q,uassiin 
amorph 8,0 g, Pfefferminzessenz 120,0 g. Auf 1 1 Wasser =  3,0 g dieser Mischung.
3) Nach A konsohn . Ein Auszug yon: Radix Liąuiritiae 500,0 g, Spiritus 2 1, Oitronen 
2 Stiick auf 100 1 Wasser. 4) Nach Maltkbbe & Gen d iion . Enzianwurzel, Pfefferniiii/- 
blatter aii 200,0 g, siedendes Wasser 100 1. Nach 20 Minuten koliren und zusetzen: Aiu- 
moniumglycyrrhinat (rohes) 30,0 g, Citronensauro 50,0 g. 5) Rum 1 1, Wasser 20 1, Essig 
(6 Proc.) 50 g. Dazu irgend eine adstringirende Substanz, z. B. Auszug von Eichenrindc 
oder Theebliittern. (i) Heidelbeeren 125,0 g, Nelken 250,0 g, Ingwerwurzel 600,0 g, Zinnnt 
250,0 g, Essigsaure yordunnte (30 Proc.) 6,0 kg, Essig (6 Proc.) 45,0 kg. 7) Mistba: Spi
ritus mit Sternanisol und Neroliiil parfiimirt.

Bestimmung der zur Wasserreinigung ertbrdcrlichcn Kalk- und Soda* 
mengen. Von O. B inder. Z u 200 ccm Wasser, die sich in einem 300 ccm-Kolben be- 
finden, giobt man 50—75 ccm gosiittigtes Kalkwasser, dessen Gehalt an Calciumoxyd genau 
belcannt ist. Man bestimmt denselben mit einer Schwefelsaure, welclie im Liter 1,857 g 
S 0 3 entłiillt und Mothylorange ais Indikator. 1 ccm dieser Siiure entspricht ungefalir =  
1 ccm Kalkwasser. Die Siiure wird dargestellt, indem man 46,43 ccm Normalscliwofelsaure 
zu 1 1 auffiillt.



Fig. 89. Enteisenungsanlage iłach G. OKSTKK-Berlin.

Dio mit Kalkwasscr yersetzte Probe erwiirmt man, miehdem (lor Kolben mit einem 
Kork, welcher ein Thormometer enthalt, loso verschlossen ist, auf die Temperatur, welehe 
man boi der Reinigung anwenden will, also auf 50—60° 0. — Nachdom der Kolbeninlialt 
auf 15° O. abgekiihlt wordon ist, fiillt mail mit kohlensaurefrciem, destillirton Wasser bis 
zur Markę auf, filtrirt durch ein tro ck en es Filter, bestimmt in 250 cem des Filtratos 
den noch yorliandenon Aetzkalk 
duroh Titriren (s. o.) und lindet 
durch Rochnung die filr 1 1 Was
ser erforderliche Kalkmenge.

B estim m u n g  des So- 
dazusatzes. Man dampft in 
einer Platinsehalo 250—300 ccm 
Wasser untcr Zusatz von 5 ccm 
einer Normal-Sodalosung ein, 
ziebt den Riickstand mit Wasser 
aus, filtrirt und bestimmt im Fil
trat maassanalytisch mit Siiure 
und Methylorange das noch vor- 
liandene unzersotzte Natriumkar- 
bonat. Die Differenz ergiebt die 
zur Zorsetzung des Chlorids,
Sulfats, Nitrats etc. nothwendigo 
Sodamenge.

Die Ergobnisse sind auf 
1 1 zu berechnen und in dem Berichte fiir 1 Oubikmetor ( =  1000 1) anzugeben.

Enteiseniing von Grnndwasser. Das Grundwasser der norddeutschen Ebeno 
enthiilt sobr baufig Eisen. Dioses Eisen ist in dem Wasser (zu etwa 20—40 mg F'eO pro 
Liter) ais Forrobikarbonat gelilst. Kommt solcbes Wasser mit Luft in Berubrung, so wird 
es zunachst milcliig, dann bilden sich allmiihlich braune Ausscheidungen von F'emhydroxyd. 
Solches Wasser ist zum Trinkgebrauch nicbt zu empfeblen, woil os unappetitlich aussiebt 
und scbwacb tintenartig scbmeckt; auch ist es fiir gewisso gewerblieho Zwecke, z. B. zum 
Miilzen, nicbt zu vor\venden. Seit 1890 ist man in der Lagę, solcbes Wasser von seinem 
Eisengohalto zu bofroien, und zwar wird vorzugsweise nacb zwei Verfabren gearbeitet. 
Beide geben von der Absicht aus, das gelOste Ferrobikarbonat zu unliislicbem Ferribydroxyd 
zu oxydiren und dioses durcb Filtration zu beseitigen.

1) Y o rfa b re n  von G. OusTEN-Berlin. (Grundwasser-Enteisenung mittelst Regen- 
fall und Kiesfilter.) Dasselbe bosteht darin, dass das zu filtrirende Wasser ais fein vertheiltcr 
Regonfall aus einer Hohe von 2—3 m durch 
die Luft auf ein Filter von 15 cm Graupen- 
kies auffiillt. Boi einer llltrirgeschwindigkeit 
von 100 mm pro Stunde wird das Wasser so 
vollst,andig enteisent, dass Eisen aus dem Fil- 
trate sieli nicbt mebr ausschoidot. Alle 4 
Wochen etwa ist eino Reinigung des Filters 
auszufiihren. F'ig. 89.

Fur kleine Verhaltnisso kiinnen Filter 
mit Brause, sowie Reinwasserbassin auf dem 
Hausbodon untergebracht werden. (Patentirt.)

2) V o rfab ro n  von P i e f k e . Die
Ausscboidung des Eisens erfolgt hior in einem 
sogenannten „Koks-Riesoler1*. Ais F’iltor dient 
ein Sandfilter. Der „Rieseler" ist ein cylin- 
driseher Behalter und zwar jo nach der Aus- 
debnung der Anlago ein hOlzernes Fass oder 
eino eiserno Trommel oder ein gemauerter 
Tburm, welehe mit Koks angefiillt sind. Durch 
einigo Yertheiler lliesst das zu enteisendo 
Wasser zunachst oben auf den Rieseler. Es 
sickert alsdann iiber die Koksscbichten nacb 
unten. Auf diesem Wego kommt es bin- . , . . , ... ,
reiohend mit der Luft in Berubrung: das Eisen wird m unloshchen Zustand ubergefuhrt 
und kann nunmebr durcb ein Sandfilter abgeschieden werden Das erbaltcne Filtrat ist 
soweit eisenfrei, dass bei weberem Stolicn das filtnrte Wasser Eisen mm nicbt mebr aus-
scheidct. Fig. 90. (Patentirt!) , „ -d i - i, , , „

Beide Verfahren baben sieli bisber in klemeren und grOssercn Betnoben gut bowahrt. 
Dasjonige von P iefke kommt in don Cbarlottenburger Wasserwerken fiir eino Tagespro-
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duktion von etwa 50000 cbm iii Anwendung. Ausserdem liabcn beide Verfahron seit einer 
Reihe von Jahren sieli in industriellen Betrieben, z. B. Miilzcreien und Bierbrauereien, bewalirt.

Boi dem PiEFKii'schen Verfahren schliigt sieli dio Hauptmenge des Eisens auf den 
Koksstucken nieder und uberzioht dicse mit einer Schichb von Eisenoxydhydrat. Zur Rei- 
nigung der Rieseler wird entweder dio Eisenoxydhydrat-Schicht dureh krilftige Wasser- 
spulung von oben abgelost oder man schafft den Koks heraus, vorwendet ihn naoli dem 
Trocknen an der Luft ais Brennmaterial und fiillt die Rieseler mit frischem Koks.

Meerwasser, kiinstliches. A. Nach Lachmann. In 50 Liter moglichst karten 
Brunnenwassers werden gelost: Natrii chlorati 1325,0 g, Magnesii sulfurici crystall. 100,0 g, 
Kalii sulfurici 30,0 g, Magnesii chlorati 150,0 g. In diese Losung bringt man, urn sie mit 
Sauerstoff zu sattigen, einige an Steinen baftende griine Algen und lasst das gauze etwa 
3 Wochen leiebt zugedeckt im Freien stehen. B . Der P a r is e r  W e lta u s s te l lu n g . In 
3 Kubikmeter Wasser ( =  3000 Liter) werden 100 kg eines trockenen Gemisckes aus: 
Natrii chlorati 78,0, Magnesii chlorati 11,0, Kalii chlorati 3,0, Magnesii sulfurici 5,0, Calcii 
sulfurici 3,0 gelost.

Aquae minerales.

Naturliche Mineralwasser. Ais „ n a t i l r l ic k e  M in e ra lw a sse r11 kezeichnet 
man solche naturliche (Quell-)Wasser, wclche grossere Mengen mineralischer, fester uni 
gasiger Bestandtheile aufgelost enthalten, ais das gewohnliche Brunnen- und Trinkwasser, 
und welche wegen dieser Bestandtheile auf den kranken menschlichen Organismus eiue 
heilsame Wirkung ausiiben. Daher derName H c ih iu e lle n , H e ilb a d e r , A ąuae soteriae. 
Hat das Mineralwasser zu 'I’agc tretend eiue liohere Temperatur ais die umgebendc Luft, 
so nennt man es T h c rm a lw a sse r , scine Quelle nennt man einc Therm o.

Die Mineralwasser werden je naoli den vorwicgend in ilinen cnthaltenen Bestand- 
theilen benannt:

S iiuerlingo . Wenn die mineralischen Bestandtheile eines Wassers in sehr go- 
riuger Menge vorhanden sind, das Wasser aber so reich mit Kohlcnskuregas gesattigt ist, 
dass es auf Lackmus vorlibergehend rotkend wirkt, beira Eiufiillen in ein Glas stark pcrlt 
und schiiumt (moussirt) und auf der Zunge einen angenehm siiuerlich prickelnden und 
dabei erfrischenden Gesckmack bewirkt, so nennt man es S iluerling . Man untersekeidet 
ihn aber ais a lk a lis c h -m u r ia t is c h e n , wcun Natriumkarbonat und Natriumchlorid, 
ais e rd ig -m u r ia t is c l ie n , wenn Karbonate derErden und Natriumchlorid, ais a lka liach ' 
s a lin is c h e n , wenu Karbonate der Erden und Natriumsulfat, ais a lk a lisch -e rd ig en , 
wenn Karbonate der Erden und Alkalien ais Bestandtheile auftreten.

S ta lli-  oder E is e n s a u e r l in g  ist ein Sauerling, welcher zugleich Ferrokarbonat 
enthalt.

S a lin is c h e s  W asse r, K och sa lz  w as se r  ist solches Wasser, unter desseu festeu 
Bestandtheilen Natriumchlorid yorwaltet. Eutlialt es gleichzeitig Jod- oder Bronnnetalle, 
so nennt man es jo d h a l t ig e s  oder b ro in h a ltig e s  Kochsalzwasser.

Soo len  nennt man die Kochsalzwasser, dereń speeifisekes Gewicht iiber 1,04 hin- 
ausgeht.

G la u b e rsa lz w iis se r  enthalten vorwiegend Natriumsulfat.
B i t te r s a lz w iis s e r  enthalten vorwiegend Magnesiumsulfat und
B it te rw a s s e r  vorwiegend Magnesiumchlorid oder Magnesiumsulfat.
S ck w efe lw asse r enthalten Schwefelwasserstoff oder Schwefelverbinduugen, aus 

denen Schwefelwasserstoff dureh Koklensaure entwickelt wird.
I n d i f f e r e n t e  W a s s e r  enthalten nur geringe Mengen der verschiedenen festeu 

Substanzen und nur wenig Kohlensiiuro, unterseheiden sich iiberhaupt eigentlich wenig vot 
gewohnlichen Quell- oder Brunnenwassern, so dass sich ihre Hcilkraft schwer erklaren lasst.

Heilwirkung der M in e ra lw a ss e r .  Hieriiber mogen folgende beschrankte Angaken 
einen Platz erhalten.



S a u e r lin g e  wirken durch ikren Iteickthum an Kohlensaure anreizond auf die 
Sckleimh&ute, eririscheud und kuhlend, dann abcr erregend auf das Gef&sssystem, die Sc- 
und Exkretionen befordenid. Stahlsauerlinge gebrauelit man bei Muslcel- und Nerven- 
selrwaehe und Schlaffheit der Sckleimkaute; muriatiscke oder alkalisck-salinisehe besonders 
bei chronisohen Brustleiden, ordige und alkalisck-erdige ais resorptionsbefordemde Mittel 
bei Driiscnansekoppungen und Unterleibsstockungen und vorzugsweise fast bei allen ckro- 
nischen Leiden der Harnwerkzeuge. Um die erregende Wirkung der Sauerlinge zu 
massigen, yermisckt man sio mit warmer Milch oder Molken.

E ise n s iiu e rlin g e  wirken tonisirend und iiussern duroli einen Salzgckalt eine ge- 
lind eroffnende, durch die Koklensaure yoriibergekend kelebende Wirkung, a la u n k a ltig e  
Eisenwasser wirken adstringirend. Eisenwasser linden ilire Anwendung bei Blutarmutk, 
bei gesckwaektem Nervensystem, soklaffen Muskeln, seklaffen Sekleimkauten.

A llta liscke  M ineralw itsser wirken wokltkatig auf die Sckleimkaute, das Drusen- 
und Lynipksystem, die Nieren und die Haut und regeln die Sckleimsekretion. Sie wirken 
der Siiure- und Steinbildung entgegen und vermekren die Harnabsonderung; man gebrauckt 
sie daker bei Gickt, chroniscken Hautausschlagen, Driisenverhartungen, Neryenleiden, chro- 
niscken Katarrken.

Die K o ch sa lzw asse r emplieklt man bei Skropkulose, rkeumatiscken und gick- 
tiscken Leiden, Yersckleimung des Darmkanals, Blennorrkoen der Harn- und Gesckleckts- 
organe, ais Bader (in Sool- und Seebadeni) gegen ckroniscke Hautausscklage, yeraltete 
Gesokwiire, rkeumatiscke Leiden.

G lau b e rsa lzw asse r  wirken eroffnend, sckleimlosend und diuretisek. Man em- 
plieklt sie bei Unterleibsstockungen, Leberansckwellungen, Darmversckleimung, Blasenleiden, 
Gieht, Steinkrankkeit.

K a lk lia lt ig e  M inera lw asser gelten in Form von Badem ais die Se- und Eskre- 
tionen befordenid.

B it te rsa lz w iis se r  wirken akfiikrend, antipklogistisck; man wendet sie an bei Tion- 
gestionen nacli Kopf und Brust, chroniscken Hautausschlagen mit unregelmassigeni Stuki, 
unterdriickter Menstruation und stockendem Hamorrkoidalfiuss.

S ckw efe lw asser befordern die Blutcirkulation im Unterleibsyenensystem, wirken 
schweiss- und urintreibend und abfiihrend. Man emplieklt sie bei Blutstoekungen im Unter- 
leib (Hamorrhoiden), Blennorrkoen der Atkmungs-, Harn- und-Geschlecktsorgane, ekronisckem 
Rkeumatismus, Metallvergiftungen und Hautausschlagen, veralteten Geschwuron etc.

Die in d if fe re n te n  T kerm en (Wildbader) werden meist in Form von Badern an- 
gewendet. Diese befordern den Stoffwecksel, werden daker bei Rkeumatismus, Ischias, 
Lahmungen yerordnet.

Audi den indifferenten Mineralwassern werden in zaklreiehen Krankheiten Heiler- 
folge nackgeriikmt. Mit Erfolg werden sie in Yerbindung mit einem mekrwockentlichem 
Erholungsaufentkalt namentlick bei Neurasthenie und dereń Eolgeersckeinungen angewendet.

Kiinstliche Mineralwasser. Mit diesem Namen bezeicknet man Nackbildungen 
der natiirlieken Mineralwasser, wie sie nach den Ergebnissen der ckemischen Analyse der 
letzteren mit Hilfe besonderer Apparate kergestellt werden, im weiteren Sinne auck mit 
Koklensaure gosattigte Salzlosungen, welehe (wie das Sodawasser) mit gewissen natiirlichen 
Mineralyuellen einige Aeknliekkeit kaben.

Iliernack sind die kiinstlicken Mineralwasser im grossen und ganzen also Auf- 
ldsungen von Salzen in Wasser, welehe mit. Koklensaure gesattigt sind. Wir werden dem- 
naeh zu betrachten kaben: das Wasser, die Salze und Salzlosungen, die Kohlensaure, die Ap
parate zur Herstellung der Mineralwasser und die fertigen Mineralwasser selbst.

I. Das Wasser. Die grosseren und renommirteren Eabriken zur Herstellung von 
kiinstlicken Mineralwassern benutzen aussckliesslick d e s ti l l ir te s  W asser. Dieses wird 
von ihnen in besonderen, sehr leistungsfakigen Destillirapparaten (s. S. 329) in grossen 
Mengen gewonnen und ausserdem noek einer sorgfaltigen Filtration iiber Kokle-Sandfilter



unterworfen (s. S. 327), nm dem Wasser auch den geringsten Geschmack zn benelimen und 
es in viillig blanken Zustand zu versetzen. Es muss zugegeben werden, dass sieli eine 
rationelle Nachbildung natttrlicher Mineralwasser, namentlich der eigentlielien Heilwasser, 
wobl kaum anders ais unter Verwendung von destillirtem Wasser bewerkstelligen liisst.

Bei den lediglicli Erfrischungszwecken dienenden Wfissern wio Seltorser oder Soda- 
wasser liegen dio Yerhaltnisse etwas anders. Dieso Wasser sind in den letzten Jahrzehnten 
ein starker Konsumartikol auch fur die minder Begiiterton goworden. Dieso verlangen ein 
kohlensauros Wasser zu Preisen, zu welchon es schlocbterdings mit destillirtem Wasser 
nieht hergestellt werden kann. Man wird also bei dieson „Eririsehungswassern" von der 
principiellen Forderung absohen diirfen, dass sio lediglicli mit destillirtom Wasser bereitet 
sein mussen.

Wir resumiren also dahin, diiss wir zur Bereitung der ais „Heilwasser11 anzuseheuden 
kiinstliehen Mineralwasser u n b e d in g t destillirtos Wasser fordem, dass wir dagegen die 
Yerwendung nicht destillirten Wassors fur dio sogen. Erfrischungswasser (Seltorser, Soda- 
wasser) ais zuliissig lialten. Natiirlicli diirfen alsdann diese Wasser nicht unter Bezeieh- 
nungen feilgeboton werden (z. 13. „mit destillirtom Wasser" oder „mit chemisch-roinem 
Wasser" bereitet), welche geeignet sind, den Anschoin zu erweckon, ais seien sio mit destil
lirtem Wasser bereitet. Und es mag auch gloich hinzugefiigt werden, dass es nacli un- 
seren Erfahrungen in der Itegel nicht moglich ist, an dom fertigen Fabrikato festzustellen, 
ob es unter Yerwendung von destillirtem Wasser hergestellt worden ist oder nicht.

Wird nichtdestillirtes (gemeines) Wasser vor\vendct, so hat man an dieses die niim- 
lichen Anforderungen zu stellen, welche an ein gutes Trinkwasser gostellt werden. Nur sei 
man bei der Beurtbeilung der Brauchbarkeit liebor etwas zu scharf ais zu milde. Die 
Konsumenten kritisiren ein F a b r ik a t ,  welches sio Glas fur Glas bezahlen mussen, sehr 
viel scharfer ais das rohe Wasser, von dom sie sich iiberhaupt nicht dio Vorstellung machen, 
dass es auch Gcld kostet. Man wiihlo also ein Wasser, welclics absolut klar, farblos, ohne 
Geruch und stiirenden Geschmack ist und diese guten Eigenschaften auch nach 1—2thgigem 
Stehen noch behalt. Namentlich bezuglich des Geruches und Geschmackes priife mail 
sorgfaltig, denn auch ein minimalor Gorucli kommt im fertigen Mineralwasser sehr deutlich 
zur Geltung, weil dio entwoichonde Kohlensiiure sozusagen Trager des Geruches wird. — 
In allen Fallen, in denen das zu verwendonde Wasser dieso Eigenschaften nicht hat, wird 
man versuchcn mussen, ihm diese zu ertheilen. Ist also z. B. das Wasser nicht ganz klar, 
blank und farblos, so muss es iiber ein Kohle-Sandfilter filtrirt werden, wozu sich dio 
S. 327 angogebeno Kombination besondors gut eignot. Sie liefert ein absolut blankes, 
klares und geruch- und geschmackloses Filtrat. Enthalt das Wasser Eisen golost oder be- 
sitzt es einen Geruch nach Schwofelwasserstoff, so muss <•$ v o r d er F i l t r a t io n  zer- 
staubt und wahrond oiner Fallliolio von 1—2 Me tern der Einwirkung der Luft ausgesetzt 
werden.

In Stiidten mit centraler Wasserversorgung wird man das von dieser gelieferte Wasser 
unbedenklich entweder ohne weiteres, jedenfalls aber nach nochmaliger Filtration iiber 
Sand-Kohle verwenden konnen. Wo man auf Brunnenwasscr angewiesen ist, mache man 
os sich zur Pflicht, dieses in nicht zu langen Zwischenraumen immer wieder auf seine 
Brauchbarkeit zu prufen.

II. Die Chemikalien. Die fili1 die Herstellung der kiinstliehen Mineralwasser er- 
forderlicheu Chemikalien bestehen meist in Snlzen. Man hiilt diese im festen Zustande, 
aber — der Beąuemliehkeit wegen — auch ais Losungeu von bestimmtem Gehalte vor- 
rathig. Haben letztere infolge Abkiihlung Krystalle abgeschieden, so sind diese wieder 
dadurch in Losung zu bringen, dass man das Gefiiss mit locker aufsitzendem Stopfen a'1 
einen etwa 30° 0. warmen Ort bringt. Die Chemikalien wiiblt man in miiglichster Rein- 
lieit, die in dem Arzneibuche aufgenommenen sollen auch von der dort rorgeschriebenen 
Beinheit sein.

Der Beąuemliehkeit halber bereitet mail die Losungeu so, dass ein hestimmter 06- 
wichtstheil des Salzes in einem bestimmten Volumen der Losung enthalten ist, dass also 
z. B. 100 g oder 10 g oder 1 g reinen Salzes in 1 Liter Fliissigkeit enthalten sind. Man 
ist dann wie bei der Maassanalyse in der Lagę, bestimmte Gewichtsmengen einer Snhstam* 
durcli Messen zu erhalten, was natiirlicli beiiuemer ist wie das Wiigen.

Urn Irrnngen zu vermeiden, die durcli Ueberselieu von Nullen lei elit moglich sind, 
signirt man die im Volumenverhaltuiss 1 :10 hereiteten Losungcn mit 1/X. Diejenigen i® 
Verhaltniss 1:100 hereiteten mit 1/C und diejenigen im Verhaltniss 1:1000 dargestelltei1 
mit 1/M. A lle L b su n g en  s in d  m it d e s t i l l i r te m  W asser zu b e re iten .



f f  Acidum arseiiicicum. A rsensiiu re-A nhydrid  As.,Or, =  230. Bei schwacher 
Rothgluth zur Trockne gcbrachte siruphse Arsensaure. 1 g wird in Wasser gelost und zu 
1 1 aufgeliist. 1 ccm dieser Losung enthalt =  1 mg Arsensaure. S ig n a tu r : Arsensaure
1/M t t t -

Acidum hydrochloricum. O hlorw asserstoff. 400 g der 25proeent. Salzsaure 
werden mit Wasser zu 1 1 aufgeliist. Der ganze Liter enthalt iOO g Ohlorwasserstoff HOL 
S ig n a tu r: Chlorwasserstoff 1/X.

Acidmn silicicum. K iese lsau re  SiO, =  60. Wird bei der Herstellung der Min e- 
ralwiisser in der Form des Natriumsilicates angewendet, von einigen aber, weil ais thera- 
peutisch unwirksam angosehen, nicht beaehtet und deshalb weggelassen.

Acidmn sulfnricuiii. Schw efelsaure-A nhydrid  SO3 =  80. Von einer Schwefel- 
siluro Tom sjiec. Ge w. 1,836 werden 130 g, vou einer Sohwefelsaure vom spec. Gew. 1,840 
werden 125 g zuniichst vorsichtig in */„ 1 Wasser unter Umruhren eingetragen und die 
Misehung alsdann mit Wasser zu 1 1 aufgefiillt. 1 1 enthiilt =  100 g Schwofelsaureanhy- 
drid >S03. S ig n a tu r : Schwefelsaure-Anhydrid S03 1/X.

Al u i i i  en iiatriciiin. A lum iuium -N atrium  sulfuricum . N a tro n -A lau n  AL, 
X a,(SO J, — 484. Es werden 13,76 g krystall. Aluminiumsulfat (AL,(SO,)3 18 H,0) in
Wasser gelost und nacli Zusatz von 30 cem der 1/X Hatriumsulfatlosung mit Wasser zu 
1 1 aufgefiillt. 100 ccm enthalten == 1 g wasserfreien Natronalaun ALŃajfSO^).,. S ig 
natur: Aluminium-Natriumsulfat 1 /€.

Aluminium sulfuricum. A lum inium sulfat. T h o n erd esu lfa t Al2(SO.l''3 =  342. 
Es werden 19,5 g des krystall. Aluminiumsulfates (AL, (SO,)3 -}■-18 H.,0) in Wasser zu 1 1 
gelost. 100 ccm enthalten 1 g wasserfreies Thonerdesulfat. S ig n a tu r : Thonerdesulfat 
Al2(SO,)3 I/C.

Aluminium cliloratuin. A lum inium chlorid  AL018 =  267. Man fallt eine 
warm e Losung von 35,5 Th. Kali-Alaun mit einer warmen Losung von 40 Th. krystall. 
Xatriumkarbonat, so dass am Endo der Fiillung dio Fliissigkeit deutlich alkaliach reagirt. 
Der entstandene Eiederschlag wird auf einom Filter oder Kolatorium gesammelt, einige 
Małe mit Wasser gewaschen, schliesslich massig abgopresst. Man liist ihn dann in er- 
warmter Salzsaure, filtrirt die Losung und fallt sio nun in miissiger Warme durch Ammo- 
niak. Der jetzt entstandene Niederschlag wird bis zum Yerschwinden der Chlor-Reaktion 
gewaschen, dann in gelinder Wiirme getroclmet. Man erhiilt so ein weisses, lockeres, in 
rerdunnten Siiuren leicht losliches Pulver von Aluminiumhydroxyd AL (OH),,. Von diesom 
Pulver werden 5,86 g mit 32,8 g Salzsaure (von 25 Proc., spec. Gew. 1,123) iibergossen 
und schwach erwarmt. Nach erfolgter Auflósung verdunnt man mit Wasser zu 11. Je 
1 ocm dieser Losung enthalt 0,01 g Aluminiumchlorid Al,01„. SLghatur: Aluminium
chlorid Al2 01„ 1/0. "

f  Baryum chloratmn. B aryum chlorid . C hlorbaryum . BaCl, =  208. 11,73 g 
krystallisirtes Baryumchlorid (BaCl, -j- 2H, O) werden in Wasser zu 1 1 geliist. Jo 1 ccm 
enthalt =  0,01 g BaCl,. S ig n a tu r: Baryumchlorid BaCl, 1/0 f.

Oalciuni bromatnm. C alcium brom id. B rom ealcium . CaBr,; == 200. 5 g reines 
Calciumkarbonat werden in 32,4 g Bromwasserstoffsaure von 25 Proc. (spec. Gew. =  1,208) 
geliist; die Liisung wird mit Wasser zu 1 1 aufgefiillt. 100 ccm dieser Liisung enthalten 
1 g Calciumbromid CaBr,. S ig n a tu r: Calciumbromid CaBr, 1,0.

Oalciuni cliloratuin. C alcium chlorid . O hlorcalcium . CaCL2— 111. a) 200 g 
krystallisirtes Calciumchlorid CaCl, -\- 6 H,0 werden in Wasser zu 1 1 gelost. Die Losung 
wird auf das spec. Gew. 1,082 bei 15° 0. eingestellt. 100 ccm dieser Liisung enthalten 
10 g Calciumchlorid CaCl.;. S ig n a tu r: Calciumchlorid CaCLj 1/X.

b) 100 ccm der 1/X Calciumchlorid-Ldsung werden mit Wasser zu 1 1 aufgefiillt. 
100 ccm d iosor neuen Losung enthalten 1 g Calciumchlorid Ca01„. S ig n a tu r: Calcium
chlorid CaCl, 1/0.

Litliiiini cliloratuin. L ith iu m ch lo rid . C h lorlith ium . LiCl =  42,5. Alan 
List 8,7 Th. getrocknetes Lithiumkarbonat in 34,35 Th. Salzsaure von 25 Proc. (spec. Gew. 
1,123) und ftillt diose Losung zu 1 1 auf. 1 ccm der Losung enthalt 0,01 g Lithiumchlorid 
LiCl. S ig n a tu r :  Lithiumchlorid LiCl 1/0.

Magnesiiim cliloratuin. M agnesium chlorid . C hlorm agnesium . MgCl.2 =  95.
In 307,5 g Salzsaure von 25 Proc. (spec. Gew. 1,123), wolcho mit dem gleichen Volumen 
Wasser vordunnt ist, lost man 43,0 g frisch gegliihtos Magnesiumoxyd oder soviel davon 
auf, dass eino kleine Menge ungelOst blcibt und ftillt die Lflsung zu 1 1 auf. Dor ganze 
Liter enthalt 100 g Magnesiumchlorid MgOL. S ign a tu r: Magnesiumchlorid MgCL 1/X.

Magnesiiim nitricum. M agnesium nitra t. S a lp  e te r s a u r e  M a g n e s ia . 
Mg(N08!2== 148. Man liist 2,75 g frisch gegliihtes Magnosiumoxyd in 34,0 g Salpeters&uro 
von 25 Proc. (spec. Gew. — 1,153) und ftillt mit Wasser bis zu 1 1 auf. 1 ccm dieser 
Liisung enthalt 0,01 g Magnesiumnitrat Mg(N03)». S i g n a t u r :  Magnesiuihnitrat
Mg(N03)2 1/0.



Magu esi u iii sulluriciim . M ag n esiu m su lfa t. S c liw efe lsau re  M agnesia. 
MgSOj =  120. 205,0 g krystallisirtes Magnesiumsulfat (MgS04 -f- 7 PLO) werden in Wasser 
zu 1 1 geliist. Der ganze Liter entliiilt 100 g wasserfreies Magnesiumsulfat MgS04. Sig- 
n a tu r: Magnesiumsulfat MgSO, 1 /X.

t t  Natrium arseuiciciiin. N a tr iu m a rse n ia t . A rse n sa u re s  N atriu m . AsO,Naj 
=  208. Man lose 0,553 g trockene, wasserfroio Arsensaure und 0,70 g wasserfreies Natrium- 
karbonat in Wasser und fiille die Losung z u 1 1 auf. Jeder Kubikeentimoter dor Liisung 
entliiilt =  1 Milligr. Natriumarseniat As04Na3. S ig n a tu r :  Natriumarseniat Na.AsO, 
1/M t f f .

Natrium carboniciim. N a tr iu m k a rb o n a t. K o h le n sa u re s  N atriu m . Na2C03 
=  106. Man liist 540,0 g krystall. Natriumkarbonat in Wasser und fiillt die Losung bis 
z u 2 1 auf. 100 g der Losung enthalten 10 g wasserfreies Natriumkarbonat. S ignatur: 
Natriumkarbonat Na2C03 l/X.

Natrium chlorntniu. N a tr iu m c lilo r id . C h lo rn a tr iu m . K ochsalz . NaCl=58,5. 
Man liist 100 g gut getrocknotes Kochsalz, welches erbcbliche Mengen von Magnesium- 
chlorid nioht entliiilt, in Wasser und fiillt die Losung zu 1 1 auf. S ig n a tu r : Natrium- 
chlorid NaOJ 1/X.

Natrium pliospkoricum basiciim. T rin a tr iu m p h o sp h a t. B asisch-phosphor- 
sau re s  N a triu m . Na,,P04 — 164. Es werden 22 g krystallisirtes Dinatriumphospliat 
(Natrium phosplioricum der Officinen) und 3,25 g wasserfreies Natriumkarbonat in Wasser 
gelost; dio Losung wird zu 1 1 aufgefullt. 100,0 ccm enthalten 1 g Trinatriumphosphat 
Na3PO,(. S ig n a tu r :  Trinatriumphosphat Na,,PO, l/C.

N atrium  silicicum. N a t r iu m s ilic a t. K ie se lsa u re s  N a triu m . SiOsNaj 
— 122. Es werden 100 Th. reines Natriumsilicat durch liingere Digestion im Wasserbade 
gelost und auf 1 1 aufgefullt, 100 ccm enthalten 10 g wasserfreies Natriumsilicat Si03Na3. 
S ig n a tu r :  Natriumsilicat SiOsNa, 1/X.

Natrium sulfiiricum . N a tr iu m su lfa t. S c liw e fe lsau re s  N a trium . Na,,S04=I42. 
Es werden 454,0 g krystall. Natriumsulfat in Wasser gelost und zu 2 1 aufgefullt. lOccin 
der Losung enthalten l g  wasserfreies Natriumsulfat Na.,S04. S ig n a tu r :  Natriumsulfat 
Na2S 0 4 1/X.

Strontium  chloratuin, S tro n tiu m c h lo r id . O h lo rs tro n tiu m . SrCL — 158,5. 
Man liist 9,4 g getrocknotes Strontiumkarbonat in 18,60 g Salzsaure von 25 Proc. (spec. 
Gew. 1,128) und fiillt dio Liisung zu 1 1 auf. 100 ccm enthalten = 1  g wasserfreies Stron- 
tiumchlorid SrCl2. S ig n a tu r :  Strontiumchlorid SrOL l/C.

Substanzon, welche ausserdem nocli boi der Bereitung ktinstlicher Mineralwassor 
Yerwendung fmden.

B aryum karhonnt. BaCOa =  197. Aus der wasserigen Liisung des Baryumchlorids 
durch Natriumkarbonat auszufiillen, hierauf zu waschen und zu trocknen.

Calcium karbonal. CaCO„ — 100. Das durch Fiillung hergestellte Parparat des 
Arzneibuches: Oalcium carbonicum praecipitatum.

Calciiinipliospliat, basisclies. Ca,fPO,)3 =  310. D re ib a s isc h o s  Oalciuni- 
p lio sp iia t. Wird durch F&llen von Calciumchlorid mit Trinatriumphosphat erhalten.

Calciiiinsiilfat, k ry st. OaSO, -|- 2 PLO =  172. Zur Darstellung werden 20 Th. 
krystall. Calciumchlorid in 200 Th. Wasser gelost; die erwiirmte Pjiisung mit einer lau- 
warmen Liisung von 30 Th. kryst. Natriumsulfat oder 12 Th. Ammouiumsulfat in 300 Tb. 
Wasser vermischt. Der nach zwei Tagon abgeschiedene Niederschlag wird ausgewaschen 
und bei 30° O. gotrocknct,

Ferroch lo rid . F oC12-f-2H2 O =  163. Das durch Auflosen von Eisenpulver hi 
Salzsiiuro und durch Yerdampfen der Losung bis zur Salzhaut erhaltene krystallisirt® 
Praparat, welches durch T ro c k n e n  in  d e r  Sonno zum Tlieil entwiissert und oxydfrei er
halten worden ist.

Griinlich-weisses Pulvcr, welches sieli boi sorgfiiltigcr Aufbowahrung hinliinglioh 
gut ha.lt.

F e rro sn lfa t, k ry s ta ll . FeSO, -f- 7 HaO =  278. K ry s ta ll. sc liw efe lsau re9 
E isen . Das Praparat des Arzneibuches, durch Alkohol aus soiner wasserigen Losung nb 
Krystallp ulv er go fiillt.

SchwefelwasserstoiT. PLS. Wird gewdhnlich ais Schwefelwasserstoff-AYasscr nu- 
gewendot. Man nimmt an, dass das bei mittlerem Druck und bei mittleror T e m p e ra tu r  
gosiittigto Schwofelwasserstoff-Wasser in 10 ccm =  0,033 g oder 20 ccm Sehwcfolwasser- 
stoffgas entliiilt.

M agnesiuinkarbonat, k ry s ta ll. MgOOa -)- 3 PLO =  138. Man liist 3 Th. kryst- 
Magnesiumsulfat in 10 Th. Wasser, filtrirt in einon geraumigen Kolben, setzt 2 Th. Natriuffl- 
bikaihonat binzu und erwiirmt unter hiiuligem Umschwenken allmahlich bis 40° O. (nioht 
dariiberl). Man liisst nun 2—3 Tago bei gewiihnlicher Temporatur stelien, sammelt dc»



Nioderschlag, presst ihn ab und trocknet an der Luft. Wird, zu feinem Pulyer zerrieben, 
in gut verschlossencn Gefassen aufbewahrt.

Natriumsulfid. Na.,8 -f- 9 ILO — 240. K rysta ll. N a triu m su lfid . Man bereitet 
z. B. 500 ccm ciner 38 proc. Natriuinhydroxyd-Liisung (spec. Gew. 1,336) und tlieilt diese 
in zwei gleiche Yolume. Ein Volum, also 250 ccm, siłttigt man vollig  mit gowaschenem 
Schwefelwasserstoffgas. Alsdann fugt man dieser Losung das andero Yoluin der Natrium- 
hydroxydl6sung hinzu, mischt und lasst an einem kiihlen Orte wohlyersclilossen stolien. Die 
sieli absebeidenden Krystalle sind das obige Praparat. Sie werden, mit 60proc. Alkohol 
abgesptilt, auf Bliesspapier getrocknet und in gut verscblossenen Glasern unter Paraffin- 
vorschluss aufbewahrt.

Ili. Die Kohlensaure. Die zur Fabrikation vou Mineralwiisseni erforderliche 
Kohlensaure wird entweder ais fliissige Kohlensaure durcli den Handel bezogen. oder ais 
gasforniige Kohlensiture selbst bereitet. In letzterem Falle erfolgt die Darstellung- dadurcli, 
dass man gewis.se natiirlicb yorkonnneude kohlensaure Mineralion duroh starlcere Sauren 
zersetzt, und die kierbei freiwerdende Kohlensaure reinigt und aufsammelt.

Ais solclie kohlensaure Mineralien kommen in Betracbt: K ro ide , M arm or, D o
lom it, M agnesit. — Ais zersotzende starkere Sauren werden angewendet: S alzsaure 
und S chw efe lsau rę .

Ob man Salzsaure oder Schwefelsiiure ais Zersetzungssaure benutzt, hilngt imwesent- 
lichen davon ab, welches kohlensaure Minerał man ais Kolilensaureąuelle verwendet, denn 
es ist darauf hinzuwirken, dass m’an bei dieser Reaktion mogliehst losliche Kobenprodukto 
erhalt. Und die AYahl des kohlensauren Minerals ist im allgemeinen wieder von ortlichen 
Bedingungen abliangig. Wo also z. B. Kreide oder Marmor wesentlieb billiger ais andero 
Materialien zu erlangen sind, wird man diese wiililen, obgleieli sie im praktischen Betriebe 
etwas schwieriger zu liandhaben sind ais z. B. Magnesit. Die Auswahl des Karbonates 
und der Siiuro ist also Saclie der K alku la tion .

K re ide . Da diese im trockenen Zustande fast reines Oalciumkarbonat darstellt, so 
verbrauchen

Salzsaure Schwefelsaure

von 30 Proc. von 38 Proc. von 95 Proc.
100 Th. trockene Kreide 243 Th. 219 Tli. - 100 Tli.

ż
Die Salzsaure ist liierbei, ani die Kohlensauro-Entwfckelung handlich zu gestalten, 

auf einon Gelialt von rund 20 Proc. Chlorwasserstoff, also mit otwa 1/2 Volumen Wasser 
zu yerdiinnen. Unter diesen Umstanden bietet die Zersetzung der Kreide durch Salzsaure 
wesentliche Schwierigkeiten nicht. Es ist jedoch zu beacliten, dass die Kreide niclit trocken, 
sondern etwa mit dem gleiclien Gewiclite Wasser angeriihrt in des Entwickelungsgofiiss zu 
bringen ist, worauf man die wie vorher angegeben verdunnte Salzsaure in kleinen Antheilen 
zufliessen lasst. Es ist ferner auf den Wassergehalt der Kreide Rucksicht zu nehmon.

Benutzt man Schwefelsaure zur Zersetzung der Kreide, so ist diese vorher mit der 
d o p p e lten  Monge lauwarmen Wassers anzuriiliren, bevor man die Saure in kleinen An
theilen zufliessen lasst.

Die Anwendung von Schwefelsaure zur Zersetzung der Kroide bietet den Naclitheil, 
dass die Zersetzung nicht yollstandig wird. Das entsteliende unliisliche Oalciumsulfat liiillt 
die Kreideklumpchen ein, sodass die Einwh-kung der Saure auf diese verliindert wird. — 
Bei Anwendung von Salzsaure fallt diese Schwierigkeit weg. Dafiir aber verbroitet die 
Salzsaure, wenn sie nicht auf 20 Proc. HC1 vordiinnt ist, JDampfe in dem Fabrikations- 
raume, welche alle dort bolindliclien Metalltboile angreifen. Ausserdem werden Salzsiiure- 
dampfo von der entwickelten Kohlensaure hartnackig mitgenommen, so dass die letztere 
zur Reinigung durch 4—5 Wascliflaschen zu loiton ist. Man wahlt alsdann zweckmśissig 
folgende Anordnung der Reinigung: W aschflasehe I: Lbsung von 10 Proc. kryst. Soda. 
W asch flasche  I I :  Liisung von 10 Th. kryst. Eisenvitriol, 2 Th. kryst. Soda und 200 Th. 
Wasser. W asch flasch e  III: Liisung von 3 Th. Kaliumpermanganat, 100 Th. Wasser und 
5 Th. Englischer Schwefelsaure. "W aschflasche IV: kalt gosilttigte Liisung yonNatrium- 
bikarbonat. W aschflascbe  V: Reines Wasser.

Die Verwendung von K ro ide  bietet an sich den Ucbelstand, dass die entwickelte 
Kohlensfture durcli schwefelhaltige und bituminose (also ricchende und schmeckende) Gase 
verunreinigt ist. Sio kann zwar durch das selion angegebone Rcinigungssystem von 
diesen befreit werden, indessen setzt diese Reinigung eine grosse Sorgfalt in der War- 
tung voraus.

Far M arm or gilt bezuglich der Wahl von Schwefelsaure od.er Salzsaure genau das 
Gleiche wie fur Kroide. Hinsichtlioh der Reinheit des zu erwartenden Kohlensilure-Gases 
ist zu bomerkon, dass w e isse r Marmor eine sehr reine Kohlensaure liofert. Scliwarzer



Marmor oder Kalkstoin dagegen lioferti durcli riechende Bestandtheile stark verunreiiligte 
Kohlensiiure.

2) D olom it. Bekamitlich ein nattirliches Minerał, aus Calciumkarbonat und Mag- 
nesiumkarbonat bestehcud, wird im gcmahlenen Zustando ver\vondct. Die Zersetzung kann 
bei Anwendung von Salzsaure boi gewOlmlicher Temperatur erfolgen,1) bei Bemitzung von 
Schwefelsiiure muss mail den Dolomit mit heisscm Wasser anriihren.

Salzsaure Schwefelsiiure
Wasser von 33 Proc. von 30 Proc. Wasser von 95 Proc. 

100 Th. Dolomit bediirfen 100 Th. 220 Th. 240 Th. 200 Th. 120 Th.
Die Kombination Dolomit -f- Salzsiiure bietet alle Unannehmlichkeiten, welclie aus 

der Anwendung von Salzsaure iiberhaupt resultiren; siehe bei Kreide. Die Kombination 
Dolomit -f- Schwefelsiiure liefert oin reines Kohlensiiure-Gas, yorausgosetzt, dass der Dolo
mit frei von bituminosen Bestandtheilen ist, wovon man sieli durch den Versuch zu iiber- 
zeugon hat. Die Rcinigung der cntwickelten Kohlensiiure orfolgt bei Anwendung von 
Salzsaure wie utiter Kreide beschrieben ist, bei Anwendung von Schwefelsiiure wie bei 
Magnesit.

3) M ag n es it, oin natiirliches Magnesiumkarbonat darstellend, wird gloichfalls im 
gomahlenen Zustande in den Handel gebraclit. Man kann zur Zersetzung zwar Salzsiiure 
benutzen, verwendot in der Kegel aber Schwefelsiiure. In diesem Palle riilirt mail den 
Magnesit mit der doppolten Raummengo lieissem Wasser zu einem Brei an und liisst als- 
dann in kleinon Antheilen die koncentrirte Schwefelsiiure zufliessen.

Salzsaure Schwefelsiiure
Wasser v. 33 Proc. v. 30 Proc. Wasser v. 95 Proc. v. 63 Proc. 

100 Th. Magnesit bediirfen 100 245—250 270—275 200 118-120 140—144
Dic Kombination Magnosit -j- Schwefelsiiure liefert einc verhiiltnissmassig reinc, bez. 

leicht zu reinigende Koblonsilure. Die Rcinigung erfolgt, indem man das Gas durch fol- 
gendes Reinigungssystem leitet: W asch flasch c  T: Liisung von 10 Th. kryst. Ferrosulfat,
2 Th. kryst. Soda und 200 Th. Wasser. W asohflaseho  II : Lilsung von 10 Proc. kryst. 
Soda. W asch fla seh e  III : Reines Wasser. Zwischon I I  und I I I  kann, falls bituminiisor 
Geruch auftritt, nocli eińe Flaseho mit Kaliumpermanganat eingeschaltet werden.

4) Na t r i  um bik  arbo  na t. AVir konnen zwar lceinen Bctrieb, in welchem Natriuni- 
bikarbonat vorwendet wird, da dieser Fali aber nicht ausserhalb der Miiglichkeit liegt, so 
muss er besproehen werden. Zur Verwendung witrdo das gewbhnliche Natriumbikarbonat 
der Ammoniak-Soda-Fabriken golangen. Bei Zersetzung mittelst Salzsiiure werden sieli 
dio unter Kreide geschilderten Unzutragliehkeiton herausstellon, bei Yerwendung von 
Schwefelsiiure ist ein sehr reines Kohlensiiuro-Gas zu erwarten. Die Zersetzung erfolgt 
sowohl mit Salzsiiure ais mit Schwefelsiiure in der Kiilte.

Salzsiiure Schwefelsiiure
Wasser v. 33 Proc. v. 30 Proc. Wasser v. 95 Proc. 

100 Th. Natriumbikarbonat bediirfen 100 125,0 138,0 200 60
Dio Rcinigung des Gasos erfolgt wie bei der Kombination Magnesit -)- Schwefcl' 

6iiure angegoben.
Boi der Kalkulation des Proises ist es natiirlich wcsentlich, zu wissen, wio bocli 

sich ein Kilogramm Kohlonsiiure einstellt. Dios wird sieli leicht bereehnen lasson, wenn 
man die Mengcn der Rohmaterialien kennt, welclie zur Gewinnung von 1 kg Kohlonsiiure 
erforderlich sind.

Fur 1 kg Kohlensiiure gebraucht man in d e r P ra x is :

Magnesit
Kilo
2,2

Schwefelsiiure (95 Proc.) 
2,6

Salzsiiure (33 Proc.)
5,53

Dolomit 2,52 2,65 5,62
Calciumkarbonat 2,65 2,62 5,57
Nat riumbi k arb o n at 2,2 1,32 2.80

F liis s ig o  K o h le n s iiu r e . Diose ist zur Zeit Gcgenstond lcbhaften Handels und 
wird zu ausserordontlich billigon Preisen geliefert. Ceber Durstellung und Eigensohafteo 
siehe Acidum carbonicum. S. 32.

In den Handel golangt die lliissigc Kohlensiiure in nathlosen Stahlflaschon, welclie 
auf oinen Druck von 250 Atmosphiiren amtlich gepriift worden sind. Eine solche Flascbe

l) Docli empfielilt sich aucli bei der Kombination Dolomit -j- Salzsaure, den Dolomit 
m it warmem Wasser anzuriihren.



Fig. 91.

stellt iu dom Zustande, in welchem sie sieli wilbrend dos Yersandos befindet, einen schlankon 
Eisencylinder A  dar, welcher oinen verbreitorton Fussansatz B  triigt. C ist eiue Schutz- 
kappe, welcho wahrend des Transportes zum Schutz fur die Yentileiurichtung aufgeschraubt 
ist. Entfcrnt man diese Kappo, so sieht man die Yentilsehraube D, ferner ist boi E  ein 
Schraubenstutzen yorhanden, an welchcn wie in Fig. 91 ein 
Schlauohhahn oder wie in Fig. 92 ein Reduciryentil angeschlossen 
werden kann.

Wird dio Yentilsehraube D  im Sinno der Uhrzeigor-.Be- 
wegung gedroht, so wird das Ventil goschlossen, wird sie in ent- 
gogongesotzter Richtung godreht, so wird das Yentil gedffnot, und 
die Kohlensiluro strOmt bei E  aus. Da das Gas unter erheb- 
liohem Drucke steht, so ist das Oeflhen des Ventils mit Yorsieht 
zu boworkstolligen, damit nieht unnothig Gas verlorcn geht oder 
gar Zertriimmerung etwa angeschlossen er Apparato erfolgt. Solche 
Vorkommnisso werden yormieden durcli Einsehaltung oines Redu- 
ciryentils. (Fig. 92.)

Ein solehes Reduciiwontil wird unmittelbar an die Kohlen- 
siiure-Flasche mittelst einer Schraubenmutter angeschlossen. Oeff- 
net man den Niederschraubhahn D , so kann durch Stellung der 
Schraubo S  der Druck so rogulirt werden, dass bei G die Kohlon- 
silurc mit einem l)ostimmton, gleichbleibenden Drueko ausstromt, 
welcher an dem Manometor abgeleson werden kann. Ein stitr- 
korer Druck kann h in te r  dem Reducirvcntil nicht auf-
treten. EntstrOmt der Kohlensaureflasche zuviel Kohlensaure, so blast dasVentilvon oinem 
bestimmten Drucke aus gercchnot ab, d. h. der Uoberschuss der Kohlensiluro entweieht 
durch das Sicherheitsvontil V. (Fig. 92.)

Da bei 760 mm Barometerstand und 15° O. 1 kg Kohlensauregas den Raum von 
585 1 einnimmt, so stellen 10 kg Kohlensaure bei mittlerer Tem
peratur rund 5000 1, d. h. 5 cbm Kohlensaure dar.

Die in den Handel gelangendo fliissigo Kohlensiluro ist in 
der Regel von grosser Reinheit. Man hat von ihr zu verlangen, 
dass sie praktisch luftfrei sei. Fangt man sio uber Kalilaugo auf, 
so mues sio naeh kurzer Zeit von der Kalilaugo absorbirt werden, 
ohne dass bei Mengen von 50—100 ccm wahrnohmbare Mengen 
nicht absorbirter Gaso zuruckbleibon. Bie muss ferner frei scin 
von fremdartigen, den Geruch und Geschmaok beeinflussonden 
.Beimengungon. Man hat yorgeschlagen, sie hierauf in der Weise 
zu priifen, dass man die gasfdrmig entweichende Kohlensiluro 
durch eino mit Schwefolsiluro angesauerte Kaliumpermanganat- 
losung leitet und feststollt, welcho Mengen Kaliumpormanganat 
durch ein bestimmtes Gowicht Kohlensiluro reducirt werden. 
desson ist die boste Kontrolo dio Herstellung des MineralwassMs 
selbst. Fiillt dieses unter Bodingungen, welcho sonst ein gutes 
Produkt lieforn, schlecht aus, d. h. besitzt es fiblon Geruch oder 
Geschmaok, so ist die Kohlonsiluro dafiir yerantwortlich zu F**- W-
m ach en .

Fur den Transport, dio Aufbewahrung und die Handhabung der Kohlensaureflaschcn 
sind Polizei-Verordnungon orlassen, welcho genau einzulialten siad. Von Wichtigkcit ist, 
dass dio Flaschen an oinem kiihlon Orto untergobracht sind, und dass sie vor plotzlichen 
Erschiitterungen mdglichst bewahrt werden. Dass yon ihnen Substanzon fern zu haltcn 
sind, welche Eison anzugreifen vorm6gen, versteht sich eigentlich yon selbst.

Fur die i-egelmiissigen IConsumenten fliissigor Kohlensaure empfiohlt es sich, die er- 
forderlichen Flaschen nicht zu lcihon, sondom ais Eigenthum zu erworben, da sich hier- 
durch der Preis der Kohlensiluro woscutlich ermilssigt.

IV. Die Apparate. Die Anzalil der fiir Erzeugung kiinstlicher Mineralwiisser kon- 
struirten Apparate ist eine sehr grosse, da jedo Apparaten-Fabrik mehrerc besondere Mo- 
delle fertigt. Alle diese Apparate lassen sich indossen auf drei Grund-Typen zurUckfiihfen.

A. Selbst-Entwickler. Dieser nicht sehr gliicklich gewiihlto Kamo soli an- 
deuten, dass die Siittigung des Wasscrs mit Kohlensiluro nicht unter Anwondung von 
Pumpenapparaten, sondern unter dcm von der entwickelton Kohlensiluro erzeugten eigenen 
Gasdruck erfolgt. Hieraus ergiebt sich, dass der ganzc Apparat in allen scinen Theilen 
ein einzigos drucksichercs Gefass darstollt, und dass doshalb alle einzelnen Theilo so kon- 
struirt sein miissen, dass sio einen hohen Gasdruck aushalten. Sie miissen also g a sd ic h t 
und d ru o k fest sein.



In beisteliender Figur ist A  das Sauregefass, in der Regel aus Blei liergestellt. B  ist 
der kupferne, stark mit Jiloi plattirte Entwickelcr mit dem Riihrer C. Ais D  ist ein Mano* 
meter bozeiehnet, welcher den Gasdruek sowolil in dem Bntwickeler ais auch in dem 
ganzen iibrigen Apparate anzeigt. E  E  JA sind aus Kupfer bergestellte, innen stark ver- 
zinnto, gasdiclite und drucksicliero Waschflaschen. Has gewasehenc Gas golangt durcli dio 
Leitung E  in den Mischcylinder G. Das mit Kohlensśiuro imprilgnirte Wasser gelangt 
durch dio Leitung J  nacli dom Abfiillapparat H.

Dieso Apparate konnen lioute eigentlich nur nocli auf liistorisches Interesse Anspruoh 
machen. Wie schon bemurkt, stellt der ganze Apparat in allen seinen Thoilen ein ein- 
ziges G efass dar, wolchos wilbrend des Betriebes in allen seinen Thoilen unter einem 
Gasdruek von 5—6 Atmospharen stoht. Deslmlb miisson alle Tlieile so konstruirt sein, 
dass sie dieson und einen hohoren Druok anshalten. Gewohnlich werden diese Apparate 
unter einem Druck von 12 Atmospharen gepriift. Es ergiebt sieli hieraus die Nothwen- 
digkeit, alle Tlieile ziemlich schwer im Metali herzustellen. Das Siiuregefass ist z. B. aus 
Blei, die Waschflaschen sind aus Kupfer liergestellt. Und trotz aller Yorsichtsmassregeln 
sind diese Apparate im Gebrauche duch nicht ganz ungefahrlich.

Kit;. »».

Welin ein Rohr sieli verstopft oder das Manometer versagt, konnen recht gcfahrlicho 
Gasspannungen in dem Apparate auftreton. Sio sind deshalb von der Praxis ziemlich auf* 
gegeben worden.

B. Buiupenapparate. Bei diesen wird die zu verwendende Kohlensaure aus 
Karbonaten und Salzsiluro oder Schwcfelsiiuro boi gewohnliehem Drucko entwiekelt. Sio 
wird alsdann gereinigt, in Gasometorn aufgefangen und mittclst geeignetor Saug-Druck- 
pumpon in die Mischcylinder gepresst, welche das zu impragnirende Wasser, bez. die zu 
impragnirende Salzlosung onthalten.

In beisteliender Figur 94 ist A  das Sauregefass, B  der Bntwickeler fur die Kohlen- 
siiure, O vier Waschflaschen aus Glas (WouLKidschc Flaschen) mit Sicherheitstrichtern. Dio 
erzeugte und gereinigtc Kohlensaure wird unter der Gasometerglocko D  angesammelt. Yon 
liier wird sio mittelst der Luftpumpe L  und zwar durch dio Leitung E  in den kupfernen 
Waschcylinder F  goleitet und hiorauf durch die Leitung G in den Mischcylinder M  go* 
prosst. Das fortige Mineralwasser gelangt durch dio Leitung J  nacli dem Abfiillapparat K. 
Die Leitung H  bat den Zwcck, die nacli dem Abfullon des Mineralwassers in dem Miscli- 
cylinder M  verbleibendo Kohlensauro wiedor in den Gasometer zuruckzuleiten.

Die Hauptthoilo oines solohon Apparates sind dereniach: I) Das Entwickelungsgefass 
fur Kohlensaure nebst Waschvorrichtung. 2) Der Gasometer. I Die Luftpumpe. 4) Der 
Mischcylinder.

Das Entwickelungsgefass fur Kohlensauro ist in der Regel aus Kupfer liergestellt, 
wolchos mit Blei plattirt ist. Das daruborstehendc Sauregefass ist in allen Thoilen, welche 
mit der Sśiure bcstimmungsgemass in Berahrung kommen, gleichfalls mit Blei plattirt, bez 
verbloit odor aus Blei liergestellt, soweit nicht Glas zur Yorwendung gelangt. Die Gaso- 
meterglockc wird am zweckmassigstcn aus Kupfer liergestellt und mit einem Oelanstrich



iiberzogen. Zur Aufnahme der Gasometerglocke und des Absperrwassers dicnt gewohnlich 
ein holzorncr Bottieh. Ais Sperrfliissigkoit wahlt man Wasser, welches im Sommor alle 
6 Wochen, im Winter alle 3 Monate einmal erneuert wird. Calciumchlorid- odcr Mag- 
nesiumchlorid-Losungon walilt man nur dann — im Winter — ais Sperrfliissigkeit, wenn 
andernfalls das Einfrieren des Gasometers siclior zu erwarten ist. -— Ein sehr wichtiges 
Organ dioser Apparate ist die Luftpumpe. Diese funktionirt nur dann zufricdonstellcnd, 
wenn die Ventile dicht schliessen. Wo dies nicht der Fali ist, musscn sio von einem Sacii- 
yerstandigen (Pracisionsmeelianiker) nachgeschliflbn werden. Der Hauptfehler, welcher bei 
allen Pumpen in der Kegel gemaeht wird, besteht darin, dass man dieselben zur Erzielung 
leichteren Ganges zu reichlich iilt. Dies ist zu vermoiden. Man mache es sieli zum Grund- 
satz, nicht meiir Oel (gutes 01ivenol oder llussiges Paraflin) zu geben, ais wirklich erfor- 
derlieb ist und vor jedem neuen Oelen das alte Oel wegzuwischen, aucli in regelmilssigen 
Zeitriiumcn die Pumpen abzuschrauben und alle alten Oelreste zu beseitigen. Nur bei Be- 
folgung diesor Massregeln erzielt man mit Pumpenapparaten dauernd ein gleiclimiissig wolil- 
schmeckendes Wasser.

Damit die Kolilensaure nicht bloss frei von riechenden und scbmockenden Verun- 
reinigungen, sondern aucli frei von Luft erhalton wird, lasst man bei einer neuen Fiillung 
des Entwickelungsgefasse.s bei geoffneter Fiilloffnung die Entwickelung der Kolilensaure 
erst einige Zeit andauern, damit die Luft aus dem Gefasse verdrangt und durcli Kohlen- 
silure orsetzt wird. Dann schliesst man das Entwiokelungsgefiiss und lasst nun auch durcli 
die Waschflaschen erst einige Zeit den Gasstrom ins Ereie treten, bevor man die Kohlon- 
siiure unter der Gasometerglocke auffiingt. (Priifung durch ein brennendes Streichholz!)

Ist die Gasometorwanne mit frischem Wasser gefiillt wordon, so lasst man sie, in
dem man den an ilirem hbchsten Punkte befindlichen Halin bffnot, vol!standig unter Wasser 
untertauchen, so dass dieses durch den Halin durehtritt. Alsdann schliesst man den Hahn 
und lasst nun die Kolilensaure unter der mit Wasser gefiillton Glocke sieli ansammeln.

In manchen Betrioben ha.lt man einen besondoren Gasometer fiir solehe Kohlon- 
siiure, welcho yoraussiclitlich mit etwas Luft yerunreinigt ist und benutzt diese zum Eiillen 
der Elasclien mit Kolilensaure, s. 8. 352.

C) A p p a r a t e  m i t  f l i i s s ig e r  K o h le n s i in r e .  Durch die Anwendung flussiger 
Kohlensaure wird die Einrichtung der Mineralwasserapparate ganz wesentlich vereinfacht. 
Bei Apparaten mit Mischcylindern von nicht molir ais 50 1 Inlialt besteht der ganze Apparat 
lediglieb aus der Kolilensaureflasche mit Beducirventil, dem Misolicylinder und der Abfiill- 
yorriehtung. Gcgeniiber den Pumpenapparaten fallen wog: die Yorrichtungen fiir die 
Entwickelung der Kolilensaure, fiir das Auffangon der letzteren und die Luftpumpe.

Fiir Apparate mit Mischcylindern iiber 50 1 Inlialt ist in einigen Bezirken vorge- 
sehrieben zwischen Kohlonsaureflascho und Mischcylinder die Einschaltung einos Expan- 
sionskessols mit Sicherheitsventil und Aranometer. Diese Expansionskessel sind Gefiisse aus 
Kupfer von 100 I Inhalt, welche zur Aufspeicherung der Kolilensaure unter einem bestimmten 
Drucke dienen (12 Atmospharen).



Fig. 95, K leiner M ineralw asser-A pparat f iir finasige 
Kolilensllure. A K ok lcnsitu re-Flasehe m it Keducir- 
yoiitil lind M anometer. li M ischcylinder m it Sicher- 

hei.tsventil und M anometer. C Abf011-Vorriebtiiiig.

Ilire Einriclitung entstammt noeli einer Zoit, ais os noch niclit gelungen war, die 
Reducirventile iii der ndthigen Zuverlassigkeit herzustellon.

Boi Benutzung fliissigcr Kohlensduro gestaltet sieli die Herstellung kołilonsaurer Wasser 
ungemoin oinfacli: Man bringt das zu impragnironde Wasser odor die zu iinpriignirende

Salzldsung in das Miscbgefass, verbindet die- 
ses mit der Kohlcnsauroflasche, offnet diese 
so weit, dass die Kohlensaure in das Miscli- 
gefiiss mit dem gewiinschton Druck von 4 
bis 8 Atmosphiireu eintritt und siittigt das 
Wasser alsdann dadurch, dass man die Riihr- 
vorrichtung in Thiitigkeit setzt u. s. w.

D) K leinapparate. Vcrfiigt man 
iiber tlussige Kohlensaure, so kann man 
mit Ililfe gewisser Kleinapparate auch rela- 
tiv kleine Mengen kohlensaures Mineral- 
wassor, z. B. cine oder mehrere Flaschen, 
herstellen. Das ist namentlich fiir medika- 
mentoso Wiisser wiclitig. Die beistehende 
Figur 97 zeigt den Apparat „B litz".

In beistehender Fhgur ist rechts die 
Kohlensaurcflasche K, links der eigontliche 
Apparat. Man fiillt zunachst die Flasehe 
B  mit Wasser oder der vorgosehriebenen 
Salzldsung und schliosst sio mittelst der Stell- 
schraube D  fest an den Apparat an. Dann 
liisst man durch Oeffnen des Hahnes E 
Kohlensaure bis zum Drucke von 1—“2 At- 
mosphiiren zutreten, schliesst den Hahn der 
Kohlensaureflasche Cr, fasst alsdann don 
Hebel F  und richtet diosen nach oben, so- 

dass die Kugel A  nach unten und die Flasehe B  in eine schiefo Lago kommt. Der Inkalt 
der Flasehe B  ergiesst sieli nun nach der Kugel A. Man misclit hier das Wasser mit dor 
Kohlensaure durch Hin- und Hcrsehwonken des Apparates und bringt diesen wieder in 
die ursprungliohe Lago. Nachdem man durch ein kurzes Liiften der Schraubo bei D die

Hauptmengo der Gaso (um die 
Luft abzublasen) entfernt hat, 
schraubt man die Flasehe wieder 
fest ein, liisst 4—5 Atmospharen 
Druck zutreten, bringt don Inhalt 
der Flasehe durch Neigen wieder 
in die Mischkugel A , siittigt hier 
durch Schwenken mit Kohlensaure. 
Sobald die Siittigung erfolgt ist, 
stellt man den Apparat so ein, 
dass die Kugel A  nach unten ge- 
riehtet ist und die Flasehe B  senk- 
recht nach unten steht. Man 
schliesst don Hahn G und E  und 
nimmt die umgokchrt stehende 
Flasehe durch liuekwiirtsdrehen 
der Stellschraube D  lieraus. Da 
hier Kugelverschluss angenomnien 
ist, tr itt . sofort Verschluss der 
Flasehe ein.

Das Im priigniren des 
Wassers m it Kohlensiiure. Will
man ein tadelloses kohlensaures 
Wasser herstellen, so hat man 
zu beacliton, dass d er grdsste 
F e in d  d esse lb en  die atmos- 

p h a ris c h e  L u f t  ist. Jedes AYasser, welches mit der Luft in Beruhrung ist, Wat 
atniospliarische Luft auf und enthalt pro Liter nach L iejjig !1—o ccm Luft golost. Die geloste 
Luft verdrangt etwa ihr 20faches Volumen gelOster Kohlensaure aus dom Wasser, ausser- 
dem ist sie die Ursache fiir eine besondere Erseheinung: Wird niimlich ein luftfreies Wasser 
mit Kohlensaure impragnirt und unter Druck auf Flaschen gefiillt, so ontwoicht zwar beim 
Oetfnen der Flaschen etwas Kohlensaure. Die Hauptmengo der Kohlensaure aber ist in

Fig. 96. Grosseror M ineralwasser - A pparat fiir fliissigo IColilen- 
aUuro. A Kohlensiiure - l ’lasclie. li lispansionskcssel m it M ano
m eter G und  S icherhe itsren til H. J  Mischgefiiss. P  W asser- 

pum pe. ,S' Abfiill - Yorrieiitung.



dum Wasser gelost und steigt selir allmahlich in Form kleinor Blasclien aus dcm Wasser 
auf. — Ist dagegen lufthaltiges Wasser mit Kohlensaure (oder Wasser mit lufthaltiger 
Kohlensaure) gesattigt worden, so entweicht beim Oeffnen der Flasche das zwischen Wasser 
und Stopfen komprimirte Kohlensauregas mit heftigem Aufsprudeln auf einmal. Giesst 
man jetzt den Flascheninhalt in ein Trinkglas, so nimmt man naliezu gar kein Aufperlen 
wahr, donn die Kolilensiiure war eben nicht in dem Wasser gelost, sondern zwischen Wasser 
und Stopfen Jcomprimirt.

Die Menge Kohlensaure, wolche das Wasser unter sonst gleichen Umstanden auflost, 
ist abhiingig von dem Druck und der Temperatur. Łuftfreies Wasser nimmt otwa auf:

bei 5—8° C. 10—15° C. 17—20° O.
1,3 Yol. 1,0 0,9
2,5 „ 2,0 1,8
3,5 „ 3,0 2,6
4,3 „ 3,8 3,3
4,8 „ 4,3 3,8
5,3 „ 4,7 4,2
5,7 „ 5,0 4,4
6,0 „ 5,3 4,5

nen Kohlensaure gelost enthalten soli, ware dcmnacli

Unter dom Drueke von:
0 (gewiihnl. Druck)
1 Atmosphar. Ueberdruck
2

)1 ii

3
4 Ł
^ »ł »
6
7

bei einer Temperatur von 12° O. unter dem Druck von 2 Atmospharen, bei einer Tempe
ratur von 18° O. dagegen unter dem Druck von 3 Atmos- 
pliaron zu siittigen.

Die Impragnirung mit Kohlensaure erfolgt in der 
Weise, dass man das Mischgef&ss zuniiclist zu nicht mehr ais 
°/, d mit dem zu impragnirenden Wasser anfiillt. Dies kann 
durch die Wasserpumpe geschehen, wo eine solche yorhandon 
ist. Im anderen Falle durch direktes Einfiillen in die Fiill- 
ofthung. In diesem letzteren Falle empfiehlt es sioh, den 
Mischcylinder v o llig  bis zum Ueborlaufen mit Wasser anzu- 
fiillen, die Verschlussschraube aufzusetzen und nun '/10 des 
Wassers durch Ueberdriicken von Kohlensaure wieder aus- 
laufen zu lasson. Wie man auch operirt haben mogę, zu- 
nachst wird unter Inbetriebsetzung des Riilirwerkes ent- 
weder durch die Kohlensaurepumpe oder direkt aus der 
Kohlensaurellascho soviel Kolilensiiure in don Mischcylinder 
gepresst, dass das Manometer etwa 2 Atmospharen Druck 
anzoigt. Alsdann liisst man mittels des „Zum ischers" die 
erforderlichen Losungen zulaufen, setzt das Riihrwerk in Be- 
trieb und presst weiter so viel Kolilensiiure (unter krilftigem 
Ruhren) in den Cylinder, bis das Manometer 4 Atmospharen 
anzeigt. Hierauf liisst man den Apparat einigo Augenblicke 
ruliig stehen, liiftot alsdann den Abblasehahn und liisst das Gas 
so lango entweichen, ais ein Ueberdruck vorhanden ist, wo- 
durch die Luft zum grossten Theile besoitigt und durch Kohlen- 
siiurc verdrilngt wird. Man sehliesst nun den Abblasehahn und presst aufs neue unler Bo- 
wegung des Rtihrwerkes Kolilensiiure bis zu 4 Atmospharen Spannung in das Miscligefass. 
Man liisst wiederum kurze Zeit stehen und den Ueberschuss des Gases alsdann durch Lflftung 
des Abblasehahnes entweichen. Man sehliesst alsdann den Abblasehahn und presst unter In- 
betriebsetzung des Kiilirwerkes aufs neue Kohlensaure ein, bis nacli energischem Bewegen 
des Kiilirwerkes die Fliissigkoit unter dcm vorhandenen Drueke nunmohr mit Kohlensaure 
vollsta.ndig gesiittigt ist. Man erkennt dies wie folgt: Angenommon, das Manometer zeigt 
4’/3 Atmosphiiren an. Man unterbricht das Zupumpen von Kolilensiiure oder den weiteren 
Zutritt von Kolilensiiure aus der Stahlflasche und setzt das Kiihrwerk in energische Bewegung. 
Geht das Manometer zuriick, z. B. auf 31/., Atmospharen, so ist das ein Boweis, dass die 
Silttigung noch nicht vollendet ist. Bleibt es dagegen auf 4ll2 Atmospharen stehen, so 
folgt daraus, dass die Silttigung boendet ist. Im ersteren Falle hat man unter weiterer 
Inthiitigkoitsetzung des Kiilirwerkes das Zupressen von Kohlensilure fortzusetzen, bis die 
Siittigung erreicht ist.

Entnimmt man in diesem Zustande eine Probe des Wassers, so darf dieses nicht 
milcliig triibe (durch Luftbliischen) aussehen, sondern es muss klar sein und die Er- 
scheinung des lange Zeit anhaltenden Perlens darbieten. Ist dies nicht der Fali, so muss 
zinn dritten Małe abgeblason und dic Impriignation aufs neue vorgenommen werden. Bei 
Wiissern, welclie leicht oxydirbare Yerbindungen (z. B. solche des Eisenoxyduls und Man- 
gans) enthalten, ist ein d re im alig es  Abblasen unter allen Umstanden zu empfohlen bez. 
man blast so lange ab, bis das entweichende Gas aus viillig luftfreier Kolilensiiure besteht.

fig . 97.



Ist nach d re im alig o m  Abblasen das Wasser noch nicht von der gewiinschten Beschaffen 
heit, so ist hóchstwabrscheinlich die Kohlensaure selbst lufthaltig.

Iniolge des Abfullens des Mineralwassers sinkt dor Druck allmahlich iii dem Misek 
cylinder. Es ist durch zoitweises Nachpumpen oder Zulassen von Kohlensaure Sorge da
tur zu tragen, dass dieses Sinken keinen allzu erheblichen Betrag annimmt.

Die P ru fu n g  der K o h le n sa u re  auf L u f tg e h a l t  gesoliiebt mittelst des A6ro-
d e k te r r  o h r  e s , eines circa 20 cm 
langen Rohres von Pipettenform, 
welches an seinom langeren und 
engeron Endo gesohlossen ist. 
Dieses Aerodckterrohr fiillt man 
yollig mit abgekochtem und er- 
kaltetem Wasser und hierauf 
mittelst eines Kautschukrohres, 
welches dem Abblasorohr aufge- 
setzt und mit einom Glasrohr 
armirt und aus welehem durch 
abblasendc Kohlensaure die at- 
mosphiirische Luft verdrśingt ist, 
unter Wasser mit der Kohlen- 
siiure. Dann schliesst man das 
Abblaserohr und die Oeffnung 
des Aerodckterrohres mit dem

Fig. 98. p Aijrodekter-Hohr. a  Abblasorohr mit Hahn auf dem Miseh- linger unter dom Wasser Ulld 
gcfśiss. s Gummischlauch mit gekrummtem Glasrohransatz. flibrt es ill eine verdunilte

Aetznatronlauge von 10 bis 
15 Proc. uber. Unter gelinder Hin- und Herbewegung fiillt sich das Rohr bei luftfreier 
Kohlensaure bis zu seinem gesohlossenen iiussersten Eude. Bei Gegenwart atmosphiirisehor 
Luft wird diese sich dagegen hier ansammeln. Kennt man den Rauminhalt des Aero- 
dekters, so lasst sich auch der Luftgehalt der Kohlensaure dem Yolumen nach leicht 
bestimmen.

Bei Bereitung der Eisensauerlingc muss die zu absorbirendo Kohlensaure v5llig frei 
von Luft sein, wahrend bei Bereitung der sog. Luxus\viisser ein selir geringer Luftgehalt 
von 0,5—1,0 Proc. allenfalls zuliissig ist. Um diese Luftfreiheit sieher zu erzielen, liisst 
man der Bereitung der Eisonwasscr diejenige von gewohnlicliem Selterser oder Sodawasser 
Torausgehen.

Das A b fiille n d e s  Mineralwassers. Wasser, welches auf Glasflaschen gefilllt wird, 
sa ttig t man bei 3—4 Atmosphilren mit Kohlensaure, Wasser fiir Syphons bei 4—5 Atmo- 
spharen, Wasser fiir Ausschank-Cttvetten (Ballons) bei 6—7 Atmosphilren.

Das Abfiillen des kohlensaurehaltigen Wassers in Elaschen erfolgt mit Hilfc be- 
souderer Abfullvorrichtungen. In gut geleiteten Eabriken werden die Elaschen vorher mit 
Kohlensaure gefullt. Zu diesem Zwecke fiillt man sie mit reinem Wasser yollstandig an, 
stellt die gefitllten Elaschen umgekehrt in ein mit Wasser gefiilltes Gefitss (pneuinatische 
Wannę) und lasst nun aus einem Rohr oder Gummischlauch die Kohlensaure iu die Elasche 
eintreten, welche sodann herausgehoben und mit einem Kork rasch provisoriscli verschlossen 
wird. Die Kohlensaure, welche hierzu yerwendet wird, ist meist diejenige, welche nach 
Eertigstellung des Mineralwassers aus dem Misch-Cylinder in einen besonderen Gasometer 
ubergefiihrt wird. Kleinere Eabriken samineln auch die bei dem zweiten „Abblasen" sich 
ergebende Kohlensaure zu dem gleiehen Zwecke auf.

Der V e rsch lu ss  der F la se h e n  erfolgt entweder durch Korken — und in diesem 
Falle entweder aus freier Hand oder mit einer Korkmaschine — oder durch Kugelyersehluss 
oder durch Patentverschluss.

Wo Gummitheile an den Verschltissen yorhandcn sind, ist zu beachten, dass das 
Wasser von neuon Gummischeiben unter Umstanden Geruch und Geschmack annehmen 
kann. Solche neue Gummitheile sind daher vor Ingehrauchnalinie in diinner, lauwarmer 
Sodalosung zu waschen.

L im o n ad en  werden mit Benutzung von kohlensaurem Wasser (ohne Zusatz von 
Salzen) hergestellt. Man beschiokt yorher die zu fiillenden Elaschen mit der abgemessenen 
Menge Sirup, lasst das kohlensaure Wasser dazulaufeu, schliesst die Elasche und nimmt 
nunmehr erst die Mischung durch sanftes Umschutteln yor.



Z u sa tz  von Chem ikalien. Soweit es irgend moglich ist, werden alle Salze nur 
in klar filtrirter Losung dem zu impragnirenden Wasser zugesetzt. Und zwar bringt man 
zuerst die Salze der alkalischen Erden hiuzu, mischt gut durch und fttgt alsdann erst die 
Salze der Alkalien dazu, vorausgesetzt, dass die letztereu mit den ersteren in gewobnlichem 
Wasser unldsliche Yerbindungen bilden. Die Karbonate und Sulfate der Erdalkalien lasst 
man, wenn es irgend angiingig ist, sich durcb Weekselzersetzung im Wasser selbst bilden. 
Sie Ibsen sicb alsdann im friscb gefallten Zustande bei Zntritt von Kohlensaure leieht auf. 
Troekenes Calciumkarbonat und krystallisirtes Magnesiumkarbonat mussen, selbst wenn sie 
zu sebr feinem Pulver zerrieben und mit Wasser angeriikrt wurden, 4—6 Stunden mit dem 
kohlensauren Wasser in Beriihrung bleiben, um yollstlindig in Losung zu geben.

Bei der Herstellung medieinischer Mineralwasser kann man des Zumiscbers gar 
nicbt entbehren. Dieser Apparat dient dazu, dem Wasser, wenn es sclion mit Kohlensaure 
gesattigt ist, die yerschiedenen Salzlosungen zuzusetzen, deron schwerlosliehe Umsetzungs- 
produkte in kohlensaurehaltigem Wasser loslioli sind. Um don Zutritt von Luft durch 
den Zumischer zu vcrmeiden, llisst man das zweite x4bblasen der Koblensaure nicbt durch 
den Abblase-Halm, sondern durch den Zumischer erfolgen.

Bei der B e re itu n g  der E isen sau e rlin g e  ist die Yerwendung luftfreien Wassers 
und lnftfreier Kohlensaure unumganglich nothwendig. Im anderen Falle wird der Eisen- 
siiuerling triibe und maeht ockerartige Niedersehlitge. Eisensauerlinge, welche reichlich 
Ferrokarbonat enthalten, lassen wiihrend der Aufbewahrung an einem zu kiihlen Orte 
leieht einen weissliehen Bodensatz fallen, welcher aber bei mittlerer Temperatur wieder in 
Losung geht.

Die Eisenoxydulsalze, welche fiir Bereitung der Eisensauerlinge verwendet werden, 
sind hier das durch Weingeist gefiillte Ferrosulfat FeS04 -j- 7H20  und das an der Sonne 
theilweiso entwasserte Ferrocklorid FeCl.j -f- 2HaO yertreten. Damit die Losungen dieser 
Salze sich nicbt oxydireu, werden sie erst kurz vor der Yerwendung bereitet und zwar 
mit einem Zusatz freier Siiure. Aus diesem  G randę ist in den spiiter folgenden Vor- 
schriften freie Siiure aufgefiihrt.

Enthalten die nachzubildenden Wasser nieht geniigend Chloride oder Sulfate, um 
die Verwendung der soeben genannten Salze zu ermoglichen, so yerwendet man redu- 
c irte s  E isen , welches vor der Entliiftung des Wassers direkt in das Alischgefiiss einge- 
schiittet wird. Die Aufldsung des reducirten Eisens bedarf indess^jWgeraumer Zeit, es ist 
hiiufig 12- and mehrstlindige Einwirkang des kohlensauren Wassers erforderlieh. Wiihrend 
dieser Zeit ist natiirlich das Wasser unter miissigem Kohlensaure-Druck (2 Atmospharen) 
za halten. Erst nach erfolgter Auflosung des Eisens yerstiirkt man den Druck and macht 
das Wasser fertig.

S ch w efe lw asser lassen sich nicbt so darstellen, dass man dem 1'nhalte des Misch- 
gefasses etwa Schwefelwasserstoffwasser oder eine Losung von Natriam- oder Kaliumsuliid 
zusetzt. Vielmehr giebt man abgemessene ilengen Schwefelwasserstoffwasser oder der 
Salfldldsungen in jede einzelne Flasehe und fiillt sie darauf mit dem fertigen Wasser voll. 
Oder man giebt jeder Flasehe des ausser der Sehwefelyerbindung alle iibrigen Bestand- 
theile enthaltenden Wassers ein Gliłschen mit, welches die erforderliche Menge der Losung 
des Schwefelpraparates enthiilt und dem Wasser vor dem Genuss zuzusetzen ist.

Wir geben im Nachstehenden Vorschrifteu zur Nachbildung der wichtigeren natiir- 
lichen Mineralwasser. D ie angegehenen  M engen b ez ieh en sieh  durohw eg auf die 
Mengen von 100 k des fertigen Minerał wassers. Sammtliche AVdsser werden unter einem 
Druck von 3—4 Atmospharen impriignirt. Sie enthalten alsdann zwar in der Begel mehr 
Kohlensaure ais die ihnen entsprechenden natiirlichen Mineralwasser, doch entweicht dieser 
Ueberschuss heim kurzeń Stehen des Wassers im Trinkglase.

Die wagereehten Stricke hei den Żabien bedeuten, dass die von einem Striche bis 
zum anderen stehenden Chemikalien zu e iner Losung yereinigt werden kbnnen, da sie 
keine unldslichen Verbindungen mit einander eiugehen.
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Ziisammeusetziing ller gangharsteu kiinstliclien Minera! wiisser.
Apeiilu. A naly t: L i k d k k u a n n . 

Berechnet: B. F is c h e r .

Natriumsilicat Na,SiO, 2 , 0 3 8 g
Natrium karbon a t Na,CO, 5 9 , 0 0 n
Natriumclilorid NaCl 1 8 7 , 2 0 w
Ferrosulfat kryst. F e S 0 , + 7 1 T , 0 2 , 0 5 0 «
Calciumsulfat C aS0 ,+ 2H ,0 2 3 2 , 8 4 ■n
Natriuinsulfat Na,SO, 1 4 6 4 , 1 0 ił
Magnesiumsulfat MgSO, 2 4 4 0 , 6 8 ił

Apolliiinrls. Nacli IIa s p e ; Analyt unbekannt. 
Berechnet von B. H ir s c ii.

Natrium bikarbonat NaHCOg 2 1 6 , 0 8 5 g
Natriumclilorid NaCl 4 , 4 6 9 5 n
Natriumsilicat Na.,SIO, 2 , 7 8 5 6 11
Calciumchlorid CaĆl, 2 8 , 9 4 5 n
Magnesium karbonat M g C O , + 8 1 1 , 0 4 2 , 7 7 3 n
Magnesiumsulfat MgSO, 1 6 , 7 3 1 .n
Ferrosulfat kryst. Fe SO,+711,0 2 , 9 0 2 u
Chlorwasserstoff IIC1 1 , 6 6 6 8 n

B illu . A nalyt: G in t l  1880. 
Berechnet B. F isc h e r .

Natriumsilicat NaoSi03 12,603 g
Natriumpliosphat Na.PO, 0,0047 «
Natriuinsulfat Na2S 0 4 5,4315 ii
Natriumclilorid NaCl 84,6342 »
Lithiumclilorid LiCl 2,2553 11
Kaliumkarbonat k 2c o 3 10,188 u
Natrium karbonat NagCOg 371,241 ii
Ferrosulfat kryst. F e S 0 4+ 7 U 20 0,6756 ii
Chlorwasserstoff HC1 1.248 ii
Manganosulfat MnSOA-j-4H20 0,0222 11
Aluminiumchlorid AlClo 0,07853 jn

Calciumsulfat CaSÓ4-j-2XI20 62,457 ii
Magnesiumsulfat MgSO, 24,060 «

Bocklct in Bayern. S t a h 1 q u e lj  e. Analyt:
K a s t n k r . 1837. Berechnet B. F ischer .

Natriumsilicat. SiOgNa* 5,612 g
Natriumkarbonat Na2CO;[ 98,000 ii
Aluminiumehlond Al('Ig 0,0785 w
Ferrosulfat kryst. FeS()44-71I.,0 18,3 u
Manganochlorid MnCl2-|-4Il‘0 0,028 w
Schwefelsaure-Anhydrid S08 1,000
Calciumchlorid C n a . 00,8 n
Magnesiumchlorid MgCI., 48,272 »
Ma gnesi u m s ulfa t MgSO, 57,851 n
Magnesiumkarbonat MgC<)j+:iu.,o 63,8 n
Kaliumkarbonat k ,c o . 1,70 ii

(Judowa. E u g e n q u e l le .  Analyt: P.
Berechnet B. F ischer . 1

J eserich .

Natriumsilicat Na,SiO, 11,082 g
Natriumarsenit Na,AsO, 0,233 ii
Natriumphospluit Nn,PO, 0,531 ii
N atrium karbonat Na,CO, 107,6 ii
Kaliumkarbonat k , c o , 10,28 w
Lithiumclilorid LiCl 0,595 n
Aluminiumchlorid A1C1, 4,11 n
Manganochlorid M nC l,+4H ,0 0,75
Ferrosulfat kryst. FoSO ,+7II,0 11,51 u
Schwefelsiiure-Anhydrid S 03 3,143 n

Calciumchlorid CaCl, 6,216 n
Calciumsulfat C aSO ,+2H ,0 22,68 n
Calciumkarbonat CaCO, 21,94 n
Magnesiumkarbonat MgCO,+811,0 5,416 ii

Cudowa. T r in k q u e l le .  Analyt: 
Berechnet B. H i r s c i i .

Du flo s .

Kaliumsulfat K2so4 0,52 g
Natriumbikarbonat NaHCOg 163,15 ii
NatriumphoHphat NaaP 0 4 0,71 n
Natriumsilicat Na2Si03 18,646 „

Natriumsulfat N a2S04 0,741

Calciumkarbonat CaC03 39,385 g
Calciumchlorid CaCl, 11,450 „
Magnesiumsulfat MgSO, 22,4011 „
Ferrosulfat kryst. F eS 0 ,+ 7 H ,0 11,446 „
Manganosulfat MnS04+4ir.,0 0,301 „
Natriumarseniat Na8As04 0,15 „
D riburg. I I a u p tq u e l l e .  Analyt: FliESENICS.

1866. Berechnet: B. Fischer .
Natriumsilicat Na2Si()3 5,9674 g
Natrium phosphat NaaPO, 0,0594 „
Natriunmirrat NaNO, 0,0452 „
Lithiumclilorid LiCl 0,0354 „
Ammoniumchlorid N1T4C1 0,1988 ,,
Kaliumsulfat K,S(), 2,2246 „
Natriumsulfat Na,SO., 38,0956 „
Aluminiumchlorid A1C1, 0,0280 „
Manganochlorid M11CI,+411,0 0,5349 „
Ferrosulfat kryst. FoS04-f7JI20 12,9300 „f1

SO* 5,000 „ 
0,0133 „Baryumchlorid BaCl8

Stron tiumchlorid SrCl.> 0,408 X „
Calciumchlorid CaCl, 6,354 „
Magnesiumsulfat MgSO, 59,88 „
Calciumsulfat CaS<Vp21I20 101,791 „
Calciumkarbonat Cal '0 , 112,1927 „

Eger. F r a n z e n s  b r u n n en. Analyt:
Be r z e l u s-Baukr. Bereelinet B. II iusch.

Natri umjodid NaJ 0,0015 g
Natriumbromid Na Br 0,105 „
Ammoniumchlorid NH4C1 0,271. „
Natriumpliosphat NaaPO* 0,424 „
Natriumsilicat Na.SiO, 12,523 „
Kaliumsulfat K,ŚO, 12,617 „
Natriumclilorid NaCl 91,838 „
Natriumkarbonat Na.CO, 107,415 „
Natriumsulfat Na,SO, 285,259 „
Stron tiumchlorid SrCl2 0,042 „
Aluminiumchlorid AK 1, 0,203 „
Calciumchlorid CaCl, 2

12,500 „Magnesiumsulfat MgSO,
Lithi um karbonat Li.CO, 0,482 „
Seliwefels.-Anbydrid S03 8,212 „
Manganosulfat MuSO,+411,0 1,086 „
Ferrosulfat kryst. FeSO,+711,0 7,884 „
E ger. S a l z b r u n n e n .  Analyt: Berzelics. 1822. 

Berechnet: B. H irscii.
Natriumpliosphat Na,,PO, 0,288 g
Natriumsilicat Na,SiO, 12,973 „
Natriumclilorid NaCl 90,917 „
Natriumkarbonat Na,CO, 101,827 „
Natriumsulfat Na,SO, 246,217 „
Stron tiumchlorid SrCl8 0,087 ,,
Aluminiumchlorid AlClg 0,135 „
Calciumchlorid CaCl, 21,876 .,
Magnesiumsulfat M g S O , 14,860 ,,
L ithi u mkarbonat Li,CO, 0,350 „
Manganosulfat Me SO,+411,0 0,302 „
Ferrosulfat kryst. FeSO ,+7II,0 2,188 „
Schwefels.-Anliydrid SOg 8,503 „

Ems. K e s s e l b r u n n e n .  Analyt: F b ESEKIIS.
1871. Berechnet: B. F ischeb .

Natriumsilicat Na,,SiO, 9,8698 g
N a tri u m phosphat NagPO* 0,0892 „
Natriumjodid NaJ 0,00035 „
Natriumbromid NaBr 0,04545 „
Natriumkarbonat Na,CO, 184,73 „
Natriumclilorid NaCl 07,803
Kaliumkarbonat K ,C O , 3,465 „
Aluminiumchlorid A1CI, 0,02198 „
Manganochlorid MnCl2-}-4H20 0,041 „
Ferrosulfat kryst. FeSO,+711,0 0,566 „



Schwefols.-Anliydrid S 0 3 2,000 _g
Lithium chlorid LiCl
Strontiumclilorid SrCl2 0,149 11
Baryuinchlorid BaCl2 0,1077 11
Calciumclilorld CaCl2 16,928 _ii
Magnesiumchlorid MgCl* 18,5484 'i
Ammoniumsulfat (NH4)2S04 0,(5(599 •i
Natrium sulfat Na2S 0 4 0,5455 u

Em s. K r i ln c h e n .  A naly t: F r e s e n iu s . 1871. 
Bereclmet B. F is c h e r .

N atrium silicat Na,SiO s 10,1142 g
N atrium phosphat N iijPO , 0,1841 »
Natrium jodid N aJ 0,00224 u
N atrium brom id NaBr 0,08398 ii
N atriuinkarbonat Na,CO, 104,9 u
N atrium chlorid NaCl 68,625 u
K alium karbonat K ,C O s 2,916 J i
Aluminiumclilorid A1C1, 0,01282 ii
Manganoclilorid MnCl2+ 4 H aO 0,0215 u
Ferrosulfat kryst. F eS O .+ T H .O 0,8455 ii
Sehwefels.-A nhydrid SOg 1,091 n
Lithium chlorid LiCl 0,2916 u
iStrontiumchlorid SrCl, 0,1985 ii
Baryuinchlorid B ad., 0,0885 _j i
Calciumchlorid CaCL 16,663
Magnesiumchlorid M gCI, 13,395 „
Ammoniumsulfat (N IIJ-SO j 0,2219 u
M aguesiuinsulfat MgSOg 2,484 ii

F rio d rlch slia ll . Analyt: B. F ischer. 189-1. 
Bereclinet B. F ischer.

N atrium silicat Na2S i0 3 8,2803 „
Natriumbromid NaBr 0,809 „
Calciumchlorid CaCl., 84,777 „
Magnesiumchlorid MgCI, 23,C3 „
Natriuinclilorid NaCl 1090,27 „
Kalium sulfat K .SO , ‘ 17,100 „
M aguesiuinsulfat -MgSO, 1164,128 „ 

83,29 ,,N atriuinkarbonat Na*CO,

Fncliingoii. A naly t: F khsknius. 18GB.
Bereclmet: B. F ischer.

N atrium silicat Nn2S i0 3 5,1849 g
Nntrium biborat B4(),Na2+101LO 0,0707 „
Natriumjodid NaJ 0,00095 „
N atrium brom id NaBr 0,02343 „
N atrium nitrat NaNOj 0,09(53 „
Ammoniumchlorid N II4CI 0,1512 „
Lithium chlorid LiCl 0,5219 „
Kaliumclilorid KC1 0,8074 „
Manganoclilorid MnCl*-f-4H20 1,092 „
Ferrosulfat k ry st J'eSO4-{-7JI20 0,907 „
Schwefols.-Anliydrid S 0 3 1,939 „
Baryuinchlorid BaCL, 0,026 „
•Strontiumclilorid SrCl2 0,333 „
Calciumchlorid CaCl,. 5,0988 „
Magnesiumchlorid 
Calci um karbonat

MgCI,
CaC03 S i ! 6

N atriuinkarbonat Na..CO, 305,56 „

(Jeilnaii. A naly t: FjtusKNirs. 1857.
Bereclm et: B. H iksch .

N atrium phosphat N ajFO j 0,037 g
Natrium chlorid Na( '1 0,358 „
N atrium sulfat Nn8S 0 4 0,853 „
K alium sulfat K..SO, 1,782 „
N atrium silicat Na2S i03 5,030 „
Na tri um karbonat NasCO., 73,501 „
Baryuinchlorid BaCl2 0,020 „
Aminoniumchlorid N II4C1 . 0,098 „
Calcium karbonat CaCO, 34,059 „
Magnesi u m karbona t M gCO,+SH20 39,144 „
Manganoclilorid Mn Cl 2 0,868 „
Forrochlorid FeCl,, 3,041 „

(lie s s h iib e l. S a u o r b r u n n e n .  A nalyt: K a u e r . 
18(50. Bereclmet: B. H ik s c h .

Natriumchlorid NaCl 1,133 g
Natriumsulfat Na2S 0 4 1,448 »»
Natriumsilicat Na2Si()3 11,590 ii
N atriuinkarbonat Na2C 03 78,238 „
Calciumkarbonat CaC03 16,00 „
Mngnesiumkarbonat M gC 0j+ 3H 20 14,967 ii
Aluminiumclilorid AlCls n,si; „
FeiTosulfat kryst. FeS04+ 7 H 20 2,1.57

Hoilbruiin. A d e l h a i d ą u e l l c .  A nalyt: E g g e r .
1881. Bereclmet: B. Fischer.

Natriumsilicat Na.SiOj 2,5416 g
Natriumbromid NaBr 5,884 „
Natriumjodid N aJ 3,012 „
Kaliumclilorid KC1 0,523 „
Natrium sulfat Na..S04 1,8957 „
Natriumchlorid NaCl 487,20 „
Natriuinkarbonat Na2C 03 98,89 „
Aluminiumclilorid A1C1, 0,262 „
Ferrosulfat kryst. FeS04-j-7IT20 0,0772 „
Calciumchlorid CaCl2 5,035 „
Magnesiumchlorid MgCI,. 2,708 „
Strontiumclilorid SrClo 0,6432 „

Homburg. E 1 i s a b e t  h  b r  u n n e n , Analyt:
F resenius. 1864. Bereclmet: B. F ischer.

Natriumsilicat Na2SiO;! 5,8578 g
Natriumphospliat Na3P 0 4 0,0993 „
Kaliumbromid KBr 0,3704 „
Kaliumjodid K J 0,0039 „
Lithiumchlorid LiCl 2,162 „
A m mon iu m clilori d N II4C1 2,189 „
Kaliumchlorid KC1 34,021 „
Natriumchlorid NaCl 794,453 „
Na t ri u m k a rbona t Na2C03 168,8(58 „
Ferrosulfat kryst. F eS 04+ 71I20 5,552 „
Manganoclilorid Mn('l2-f4 II20 0,262 „
Chlorwasserstoff HC1 5,15 „
Baryuinchlorid BaCL 0,0897 „
S tron ti umclilorid Sr(’l2" 1,532 „
Calciumchlorid CaCl.» 238,010 „
.Magnesiumchlorid MgCI,. / 76,24 „
Kaliumsulfat KtS 0 4 / ' 0,435 „

11 unyadi Janos. Analyt: F resenius. 1878.
Bereclmet: B. F ischer.

Natriumsilicat Na2S i03 2,2810 g
Natriumcarbonat Na.,COs 90,496 „
Natriumchlorid NaCl 28,683 „
Natriumsulfat Na.,S04 1980,354 „
Maguesiuinsulfat Mg.S04 1949,423 „
Kaliumsulfat k 2s o 4 13.294 „
Calciumchlorid CaCl* 107,893 „
Ferrosulfat kryst. F eS 04+ 7II*0 0,4934 „

Jastrzem b (K dnigsdorf-Jastrzeinb). Analyt:
Schwarz. 1864. Bereclmet: B. IIirscii.

Natriumsilicat Na.SiO, 0,447 g
Kaliumclilorid KC1 0,868 „
Kaliurn jodid K J 2,011 „
Kaliumbromid KBr 3,066 „
Natriuinkarbonat Na2COs 5,189 „
Natriuinclilorid NaCl 1138,553 „
Magnesiumchlorid MgCI* 86,160 „
Caleiumehorid CaCl, 59,881 „
Ferrochlorid FeCI* '0,471 .,
Chlorwasserstoff HC1 0,268 „

K arlsbad . S p r u d e l .  Analyt: Ludwig u.
Mauthnkr. 1879. Bereclmet: B. Fischer.

Natriumsilicat Na2S i03 14,538 g
N atrium phosphat Na3P 0 4 0,069 ,
Natriumbiborat B4O7Na2- f l0 ir2O 0,764 „
Natriumfluorid N aF 0,508 „
Lithiumchlorid LiCl 1,417 „
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Natrium cnrbonat 
N atrium chłorid 
A lum inium chlorid 
Ferrosulfat kryst. 
M anganochlorid 
Schwefels.-Anhydrid 
N atrium sulfat 
K aliurasulfat 
M agnesiumsulfat 
Stron tium chlorid 
Calciumchlorid

Nat C 03 177,212 g
Na Cl 64,858 „
AlCla 0,1047 „
F e S 0 4-t-7II20  0,7888 „
MnCl2-ł-4H ,0  0,028 „
8 0 ,  " _  2,000 „ 
N a*804 208,42 „
K *804 18,64 „
MgSO* 23,71) „
SrCl* 0,0-16 „
CaClf 85,76 „

Dio K arlsbadcr Qucllen s ind  in  Bezug auf die in 
ihnon gelbsten f e s  t e n  B estandthcilc silni m tl ich 
von gleicher Zusam m onsetzung; sio unterscheiden 
sich von einander n u r  duroh den  verschiedenen 
G ehalt an  gelttster Kohlenslluro und  durch  die ver- 
schiedeno Tem peratur. Diese is t  fiir die wich- 
tigeron Qucllen die folgende: S p r u d e l  72,5° C .— 
B e r n h a r d s b r u n u  60 ,7°O. — F e l s e n q u e l l o  
59,7°C. — S c h l o s s b r u n n  49,00C. — M 0 h  1 -  
b r u n n  48,0°C. — M a r k t b r u n n  41 ,0°C. — E l i -  
s a b e t  h q u e 11 e 40,7 0 C.

K issh igon . P a n d u r .  A naly t: L ikbtc. 1856. 
B ereclinet: B. F is c i i k h .

N ntrium silicat N agSiO j 0,8386 g
N ntriuinpliosphat N a3P 0 4 0,552 „
N atrium uitra t N a N 0 3 0,8526 „
N atrium brom id Na Br 0,7094 „
Lithium chlorid LiCl 1,6802 „
N atrium chłorid Na(Jl 414,150 „
N atrium karbonat N a2C 0 3 128,700 „
Ferrosulfat kryst. F eS 0 .4 -7 II20 6,641 „
Chlorwasserstoff l i c i 5,07 „
K alium sulfat K .,S04 28,190 „
M agnesium sulfat M gS04 63,979 .,
M agnesiumchlorid MgCl* 22,905 „
Am m onium chlorid N1I4C1 1,208 „
Calciumchlorid CaCl2 187,300 „

Kissingcn,  I ta k o c z y . A naly t: ]blKlilO. 1856.
B erechnet: B. F iso iiku .

N atrium silicat Na*8iOs 2,623 g
N atrium phosphat N a ,P 0 4 0,5986 „
N a triu m u itra t NaNO* 0,9803 „
N atrium brom id N aBr 0,8382 „
L ithium chlorid LiCl 2,0082 „
N atrium chłorid NaCl 448,328 „
N a tr i  u m karbonat N a2C 03 122,972 „
Ferrosulfat kryst. F eS 0 44-7H20 7,568 „
Chlorwasserstoff HCl 5,070 „
K alium sulfat k 2s o 4 83,504 „
M agnesium sulfat MgSO, 66,820 „
M agnesiumchlorid MgCl, 25,987 „
Am m onium chlorid N i l ,  Cl 0,286 „
Calciumchlorid CaCl, 150,150 „

K ra n k o n h o il.  B e r n  li a r  d s  - o d . J o d a c h  w e f e l -
Q u e l le .  A naly t: Fhksknius, 

Berechnet B. IIikscii.
1852.

N atrium jodid N aJ 0,160 g
N atrium sulfa t Na2S 0 4 0,475 „
K alium sulfat k 2s o 4 0,968 „
N atrium silicat Na28iO , 2,260 „
N atrium chłorid NaCl 16,410 „
N atrium karbonat Na»C03 88,706 „
A lum inium chlorid A1C1, 0,192 .,
M agnesiumchlorid MgCl, 2,282 „
Calciumchlorid CaCl2 7,8 IH v
M anganosulfat kryst. M nS04+ 4 H ,0 0,026 „
Ferrosulfat kryst. F eS 0 4-ł-7H20 0,048 „
Chlorwasserstoff HCl 1,195 „
Jed e r Flasche von rund  600,0 cem In h a lt werden, 

wenn es vorlangt w ird, in  eincm  gesonderten 
Flttschchen 12 Tropfen Schwefelwasserstoff- 
wasscr, yerdlinnt m it 10 ccm W asser, beigegeben.

K ra n k e n h o il. G e o r g  e n -  o d e r  J o d  sod a - 
Q u e lle . Analyt: F rksbnius. 1852.

B erechnet: B. I I iksch .
N atrium jodid N aJ 0,155 g
N atrium sulfa t N a2S()4 1,209 „
K alium sulfat k 2.s o 4 1,22!) „
N atrium silicat Na2Si()3 2,255 „
Natrium chłorid NaCl 10,852 „
N atrium karbonat Na2C 03 22,29!) ..
A lum inium chlorid AlClj 0,195 „
M agnesium chlorid MgCl2 2,212 „
Calciumchlorid CaCI2 7,054 „
M anganosulfat kryst., M nS04-ł-4H j0 0,0175 „
Ferrosulfat kryst. F e 8 0 4-f*7H20 0,0321 „
( 'hlorwasserstoff IIC1 1,349 „

K reu zn ac li. E l i s a b e t h q u e l l  e. A naly t:
F hksknius. 1894.

Berechnet: B. F isc iik h .
N atrium silicat SiOjNOo 2,7145 g
N atrium biborat B4O7Nn24-10IIf() 0,3583 .,
Na tri u m arseniat AsO.,Na3 0,0423 „
N atrium phosphat P 0 4N a, 0,0582 „
N atrium jodid JN a 0,0431 „
N atrium brom id BrNa 4,9882 „
Lithium chlorid LiCl 8,6040 .,
A nim onium chlorid n i i 4c i 2,2155 „
Kalium chi orid KC1 15,2012 „
N atrium chłorid NaCl 990,016 „
N atrium karbonat Nn._.C03 64,090 „
M anganochlorid kryst. M nC^-f-lIIjO 0,1528 „
Ferroclilorid FeCl2+ 2 I I 20 4,2554 „
Alum inium chlorid A1C13 0,0526 „
Zinkchlorid ZnClj 0,7674 „
M agnesiumchlorid MgCl, 26,8541 „
Baryum chlorid BaCl* 6,465 „
Stront) um clilorid SrCl2 7,961 „
Calciumchlorid CaCl* 211,918 ,•
Chlorwasserstoff IIC1 6,141 „

L evico. V e r s a n d w a s s e r .  A naly t: Bartii U* 
W KI DEL. 1880.

B erech n e t: B . F i s c i ik k .

N atrium arsen it As()3Na3 0,1792 S
N atrium silicat SiOjNa* 4,662 ,r

I)as N atrium silicat is t m it 8,745 g Schwefclsiliuo
ILSCh zu zersetzen und das a u s g e  w a s c h e n c
K i e s e 1 s ii ii r  e h y d r  a  t  dem Wasser zuzusetzeu.
N atrium chłorid NaCl 0,0016 g
N atrium sulfa t Na*S04 1,3876 „
K alium sulfat K ,SO. 0,100 „
A m m oniuinsulfat (N1I4)2S 0 , 0,061 „
K upfersulfat C n S 0 ,+ 5 H ,0 0,313 „
M agnesium sulfat MgSO, 22,201 ,,
Calcium sulfat O iS O ,[2 U ,,0 41,074 „
Ferrosulfat kryst. F eS 0 ,-j-7H 20 124,953 „
Ferrisu lfat Fe,(80 ,)» 27,272 „
M anganochlorid MuC12+ 4 H jO 0,0028 „
A lum inium sulfat A l,(8 0 4), 15.919 „
M agnesium karbonat M gC 0 ,+ 3 H 20 1,666 „

L ip p sp rin g o . A r  m i n i u s q u  e 11 e.
•St o k c k h a r d t . 1863. 

B erechnet: B. II ik sc h .

A naly t:

N atrium silicat S i03Na2 1,177 g
N atrium karbonat Na2C 03 5,601 „
N atrium sulfa t N a2S 0 4 79,823
Calciumchlorid CaCl* '30,181 „
Calcium karbonat CaC03 41,000 „
Calcium sulfat C a804+ 2 H 20 37,175 „
M agnesium sulfat M gS04 31,091 „
Ferrosulfat kryst. F e$ 0 4-j-7H20 8,584 „ 

0,772 „Schwefelsiiure-Anhydrid S 0 3



M aricubad . F e r  d i  n a n  d s b r  u n  n e  n.
A ualyt: G in tl . 1879.
Berecliuot: B. F isc h er .

N atrium silicat HiOgNa* 15,7888 g
N atrium phospluit PO*Na, 0,5197 „
N atrium nitrat N 0 3Na 1,2356 „
L itbium cblorid LiOl 2,1845 „
Kaliumcblorid KCl 4,2180 „
Ainmouiumcblorid NHjCl 0,5680 „
Natrium chlorid NaCl 105,5830 „
N atrium karbonat Na*COg 250,0599 „
N atrium sulfat NaaSO* 892,1950 i.
Alumiuiumcblorid A1C18 0,8455 w
Manganochlorid MnClt -j-4H»0 2,2868 „
Ferrosulfat kryst. F eS 0 4+ 7 H t0 12,8110 „
M agnesiumsulfat M gS04 66,2310 „
Clilorwasserstoff HC1 r . ,m

Calciumcblorid CaCl* M.562 „

M arienhiul. 1Cr c u z b r u n u e n . Aualyt:
Redtk NB ACH ER. 1892.

Berecliuot: B. F isc h er .
N atrium silicat SiOaNa8 8,8247 g
N atrium pliospbat P 0 4Na3 0,8234 „
N atrium uitrat NO,Na 0,1092 „
Litbium cblorid LiCl 1,1333 „
Kaliumcblorid KCl 60,6937 „
Am inoniumchlorid N H 4C1 0,2670 „
Natrium chlorid NaCl 38,6920 „
N atrium karbonat NaaCO, 220,0750 „
N atrium sulfat Nna8 0 4 118.9980 „
Alumiuiumcblorid A1C13 0,5295 „
Mauganochlorid MnCla+4H *0 0,5856 „
Ferrosulfat kryst. F eS 0 4-f-7Il*0 9,2999 „
M agnesiumsulfat MgSO* 97,6200 „
Chi orwassers toff HCI 5,1410 „
Calciumcblorid CaClt 64,8160 „
Stron ti u mchlorid SrCl, 0,0765 „
Baryumcblorid BaClj 0,0408 „

P iillna . B i t  te  rw a s 0 r. STituvEł B ebe T a b e l ie .
N atrium phospliat N u,PO . 0,012 g
N atrium silicat Na-jSiOj 4,660 „
Kalium sulfat K2rtO, 62,500 „
N atrium karbonat Na,CO, 111,908 „
N atrium sulfat N n ,8 0 . 1456,604 „
Calciumcblorid CaCI. 88,746 „
M agncsiumehlorid MgCl, 222,857 „
M agnesiumsulfat MgSO, 1378,232 „

liippolrisau. J o s e p h s ą u e l l e .  A ualyt: Bunskn. 
Berecbnet: B. I I ir sc ii.

Kaliumsulfat k , s o 4 5,306 g
N a  tri umkarbonat N ;U 'Os 10,489 „
Natriumsilicat Nu,SiO. 11,623
Natriumsulfat Na2S 0 4 98,305 „
Calciumcblorid C a a , 4,549 „
M agnesiu mchlorid MgCl, 4,570 „
Calciumkarbonat CaCOj 117,026 „
Kali-Alaun A1K(S04),+ 1 2 H ,0  1,079 „
Magnesiumsulfat MgS<>4 85,365 „
Mauganosulfat M nS04-ł-4H*0 0,601 „
Ferrosulfat kryst. F eS 0 4+ 71It0 8,935 „
Scbwefels.-Anhydrid SOj 7,621 „

S nidscbiit/. B i t t e r w a s s e r .  A naly t: Bkr/.ki.ius .
1839. Berecbnet: B. H irsch .

Natriumjodid N aJ 0,567 g
Natriumsilicat Na.,Sio, 0,954 „
Kaliumsulfat k , s o 4 53,340 „
Na triu mkar bona t Na..C04 92,629 „
Natrium sulfat Na.,S04

28,250 „Magncsiumehlorid MgCl,,
Calciumnitrat Ca(NOj), 158,235 „
Magnesiumnitrat Mg(NOa), 185,087 „ 

1314,202 „Magnesiumsulfat M gS04
Mauganosulfat M nS04+ 4 H ,0 1,615 „
Ferrosulfat kryst. F eS 04+ 7 H ,0 3,994 „
Schwefelsłiure-Anhydrid S 0 3 0,625 „

Salzbrunii. O b e r b r u n n e n .  Aualyt : Valkn-
TIN ER. 1866. Berecbnet: u. II iksch .

Natriumpliospbat Nn8P 0 4 0,09 g
Kaliumsulfat k *s o 4 2,68 „
Natriumsilicat NagSiOg 5,18 „
Natriumchlorid NaCl 10,75 „
Natrium karbonat Na,COg 189,83 „
Aluminiumchlorid AlCJg 0,08 „
Strontiumchlorid SrCL 0,35 „
Magncsiumehlorid MgCl.
Magnesiumsulfat MgSO.
Calciumkarbonat 
Ferrosulfat kryst.

CaCOa
F e S I I .- f / ir .o

29,51 „ 
0,018 „

Lithiumkarbonat LieCO, 0,75 „
Schwefelsiiuro-Auhydrid S 0 3 >̂ 40 „

Sclilnngenbad. S c h n c h tb r u n n e n .  
Aualyt: F rksenius.

P y rin o n t. I l a u p t -  o d o r  S t a h l q u e l l e .  
A ualy t: F rk senius . 1864. 

Berecbnet: B. H ik scii.

Berecbnet: B. II irscii.

N atrium jodid
Nulrium brom id
N atrium nitrat
N atrium pliospbat
Litbium cblorid
K alium karbouat
K alium sulfat
N atrium silicat
N atrium karbonat
Calciumcblorid
A luiniuiuinchlorid
Barymucblorid
Aiumouiumchlorid
.S trou ti u id ch Iorid
M agncsiumehlorid
M agnesiumsulfat
Calcium karbonat
Calciumsuifat
M auganosulfat
Ferrochlorid
Ch lorwassers toff

N aJ
NaBr
NaNO,
NagPO*
UC1
K,COs
K,SO«
Na*HiOs

Na2CO,
CaCl3
AJClj
BaCl*
N H 4CI
SrCL
MgCl*
M gS04
CaCOg
Ca.904-f-2H*0
MnSO*+411*0
FeCl*-|-2H*0 
HC1

0,0016 g
0,0090 „ 
0,0158 „ 
0,0171 „ 
0,0994 „ 
0,350 „ 
1,2075 „ 
(i,102 „ 

11,8984 „ 
0,0052 „ 
0,0092 ., 
0,0911 „ 
0,2103 „ 
0,9119 „ 
3,077 „

~ 18,9013 „ 
72,0982 „ 

100,282 „ 
0,8098 „ 
7,852 „

Natriumphospliat N a ,P 0 4 0,062 g
Kaliumcblorid KCl 0,584 „
Kaliumsulfat k 2s o 4 1,187 „
Natrium karbonat NagCOg 5,277 „
Natriumsilicat NtigSiOg 6,633 „
Natriumchlorid NaCl 12,727 „
Magn esiuincblorid MgCl* 0,703 „
Calciumcblorid CaClg 3,626 „
Chlorwassers toff HCI 3,969 „

Selters. A ualyt: F r k s e n iu s . 
Berecbnet: B. I I ir s c ii .

1869.

Natriumjodid N aJ 0,0033 g
Natriumbromid NaBr 0,0909 „
Natriumpbospbat NagP04 0,0806 „
K ali u 111 karbonn t KgCOg 0,4217 „
N atrium nitrat NaNOg 0,6110 „
Kaliumcblorid KCl 1,7630 „
Kaliumsulfat K ,8 0 , 4,0983 „
Natriumsilicat N ijS iO j 4,3208 „
Natrium karbonat Na.COa 145,7412 „
Natriuincblorid NaCl 164,8454
Baryumcblorid BaCl. 0,0176 „

ne a u f die Herstellung von 100 k  Mineralwasser.



A lum inium ehlorid
Strontium chlorid
A m m onium chlorid
M agncsiumchlorid
Caleiumchlorid
Lith ium karbonat
Chlorwasserstoff
M anganosulfat
Ferrosulfat kryst.

A )('h
SrGL
nH.ci
MgCI,
c»< %
LiJ<h
JI( '1Mn.SO.+ HI/)
Ko.«)i +  7ir->0

Sodcn. Milch b r u n n e n .
Ca.sski.mâ ^'

No. 1. 
1859.

B erechnet: j$. H i r s c i i .

K aliuinsulfat
K alium chlorid
N atrium karbonat
N atrium ehlorid
N atrium brom id
Lithium chlorid
K alium karbonat
N atrium silicat
Ferrosulfat kryst.
M anganosulfat
Chlorwasserstoff
A lum inium eliloiid
A m m oniu m chi ori d
M agnesium chlorid
Caleiumchlorid

K..SO,
KOI
Na,CO,
NaCl
Nal*r
r.ici
K,CO,
Nn..SiO,
F e« 0 4 +  7H,<> 
MoSOj +  W
1IC1
A1C13

MgCI*
CaClo

0,0170 g 
0,2848 „ 
0,5227 „ 

22,8(577 „ 
84,2131 „ 
0,3130 „ 
2,2288 „ 
0,0989 „ 
0,72(52 „

A nalyt:

2,031 g

142,139 „ 
0,04 „ 
0,0(5 „ 
1,324 „ 
(5,832 „
1,8 9 3 ;,
0,(520 „ 
4,088 „ 
0,417 „ 
0,485 „ 

31,747 „ 
50,982 „

S p aa .
Struvh 

Na tri u m chi ori d 
N atrium phosphat 
N atrium sulfa t 
K aliuinsulfat 
N atrium karbonat 
N atrium silicat 
A lum inium ehlorid 
Calciu m karbonat 
M agnesium karbonat 
M anganoclilorid 
Ferrochlorid

A n a ly t ; F o l m io n . 

5>s c h e  T a b e l le .
NaCl 0,055 g
Na.1’0 . 0,324 „
Na,HO, 0,18S
k , s <>4 1,030 „
Na,CO, 3,131 „
Na,SiO, 13.198 „
A ida 0,141 „
CaCO, 13.996 „
MgCOj +  SH.O 24,001 „
MnCl2+ l H=( » 1.1(14 „
FeCl, +  8 H ,0 (1,802 „

T ap lit/ ,. S t c i u b a d .  A n a ly t: Be b zu i.iu s .

St r u v e !' s(; h o  1 a b c l l e .

K alium stdfat k , s o . 0,059 g
N atri u ni phosp b a t N a3l ‘0 4 0,24(5 „
N atrium sulfa t Na.,S<>4 0,304 „
N atrium silicat N a ,S io , 8,52(5 „
N atrium karbonat Na,CO, 37,441 „
C alcium karbonat CaCO, 1,796 „
Caleiumchlorid C a d , r>,2is „
Kali-A laun KA1(S0.), +  12H ,0 0,222 „
M agnesium sulfat 
F errosu lfa t kryst.

MgSO.
F e 8 0 , +  7 H ,0

Yicliy. S o u r c e  d e  l a  g r a n d ę  g r i l l e .  
Analyt: Ba u e r . STRUVE’s c h c  Tabel le .

N atri um jodid N aJ 0,0023 g
N atrium brom id N aBr 0,013 ,,
N atrium phosphat N a,P O . 0,422 „
N atrium silicat N a,S iO , 13,026 „
K aliuinsulfat k , s o . 20,404 »»
N atrium ehlorid N a d 22,(58(5 12
N atri um karbonat N a,CO , 409,465 _p
Alum inium ehlorid AlClj 0,208 i)
Stron tium chlorid SrCl, 0,249 >,
Am m onium chlorid N H .Cl 0,523 »»
M agncsiumclilorid MgCI, 3,991 ,,
Caleiumchlorid CaCI, 27,703 _U
M anganosulfat MnSO( +  4ir,(1 0,076 ,,
Ferrosulfat kryst. F e S O .+ 7 H ,Ó 0,281 „
Schwefelstture-Anhydrid s o , 6,524 „

Mci łb ach . S cli w e f e l (i u c l  le.
A naly t: F kksunuis. 1856.
St r u v e ’ s c h c  T a b e l  le.

L ith ium karbonat I.iĄ-O, 0,053 g
N atrium phosphat N a,PO . 0,057 „
N atrium silicat Na, SiO, 2,958
K alium karbonat K ,CO, 2,570 „
K aliu insulfat K,B(), 3,885 „
N atrium karbonat Na,CO, 50,737 ,.
S tron tium chlorid SrCl, 0,011
Alum inium ehlorid Aid", 0,018 „
Baryum chlorid B a d , 0,107 „
Ammoniumchlorid N II .U 0,533 „
Calcium karbonat CaCO, 1,875 „
Caleiumchlorid C a d , 27,163 „
M agncsium carbonat M gd>, +  311,0 38,722
Schwefelwasserstoffwasser 0,4 Proc. 189,0 ,»

W iesbaden. K o c h b r u n n c  n.
A naly t: F bksknius. 1886.

Berechnet: B. H ir s c ii.
Kalium chlorid KC1 18,2392 g
N atrium ehlorid NaCl 819,1352
N atrium brom id NaBr 0,4351 „
N atriuinjodid N aJ 0,0017
N atrium sulfat N a.SO , 8,4072 „
N atrium karbonat Na,CO, 40,2767 „
N atrium phosphat N a, PO, 0,0080 „
Borax N a ,B ,0 , +  10H..O 0,1674 „
N atrium silicat N a ,S i0 3 12,7518 ,.
L ithium chlorid T.iCl 2,8104 „
A m m onium chlorid N H .Cl lj7078
Caleiumchlorid C a d . 98,3377 „
Baryum chlorid B a d , 0,1332 „
Stron tium chlorid S r d , 1,8943 .,
M agncsium clilorid MgCI, 20,0872 ,,
Ferrosulfat kryst. FcSO . + 711,0 1,6129 „
M anganosulfat M nSO ,+  411,0 0,1734 ,,
N atrium arseniat K a,A sO. ~ 0,0235

Mil (lun gen . G e o r g - Y i c t o r ą u c l l e .
A miły t : F  k kskn i  us. 1892.

B erechnet: B. H ir s c ii.
K aliu insulfa t k 2s o 4 0,9280 g
N atrium karbonat N1L.C03 2,9405
N atrium ehlorid NaCl 0,7132 „
N atrium silicat Na*Si03 4,4076 „
N atrium phosphat N a, PO, 0,0087 „
N atrium sulfat Na.fS()4 4,0141
A m m ouilim karbonat (N II4)8COa 0,0338
L ith ium karbonat Li.»COa o m "
A lum inium ehlorid A1C13 0,0837 „
Baryum chlorid BaCl„ 0,0014 „
C alcium karbonat CaCO, ~ 50,8291
M agnesium karbon. kryst. M gC03 j BILO 59,7139 .,
F errosu lfat kryst. FeSO . +  711.,O 5>036
M anganosulfat M n S O .+ 411,0 0,3058 „

W ildungen . S t a d t b r u n n e n .
A naly t: B a u e r .

St r u v e ;'s c l i e  T a b e l l e .
N atri u m phosplia t Na3l>04 0,094 „
N atrium ehlorid NaCl 0,234 ,i
K aliuinsulfat K.jS 0 4 1,102 „
N atrium karbonat Nn.,C03 3,913 „
N atrium silicat Na2S i0 3 5,261 ,,
S trontium chlorid SrCl.. 0,029 „
Alu m iniu mciii orid AICI3 0,406 „
Calcium karbonat CaC()3 49,707 y
M agnesiumkarbon. kryst. Mg(*Os -f- 3ILO 57,950
Am m oniakfllissigkeit lOproc. 0,80 u
SeliwcfelsUure-Anhydrid S 0 3 2,323
M anganosulfat M nS04-f-4 Il80  0,25(> i»
F errosu lfat k ryst. F eS 0 4- |-711*0 4,849



J )ie franzosische Pharmakopoe giebt folgende Voi'schn'ften zur Herstellung kunstlichcr- 
Mineralwasser, welehe namentlick fiii' die Greuzgebiete von Wichtigkeit sein werdcn.

E au gazouse sim ple (Gall.). 
A q u a A c i d o c a r b o n i c o i m  p r  a c g n a ta . A q u a 
a c i d u l a  s i m p l i c i o r .  Loco: E a u  do S e ltz .

B estillirtes W asser w ird unter 6 Atmospliiiren 
Ueberdruck m it Kohlenslluro gesiittigt.

E au acidulo  Kalino (Gall.).
A (ju a a c i d u l o - s a l s  a. L o c o : E a u  d c  S e l tz ,  

C o n d i  11 a c , U e n a  i s o n , S a i n t  - G a lm ie r ,
S c h  w a  1 h o i m , S o u 1 tz  m a 11 etc.

Kp. Calcii clilorati cryst. 0,33
Magnesii clilorati cryst. 0,27
Nutrii clilorati 1,10
N atrii carbonici cryst. 0,90
N utrii sulfurici cryst. 0,10
Aquao Acido carbonico impraegnatae 050,0.

Eau salino  p u rga tivo  (Gall.).
A q u a  S e d l i t z c n s i s .  E a u  d i t  d e  S e d l i tz .

I.
Kp. M agnesii sulfurici cryst. 30,0

Aquae Acido carbonico impraegnatae 050,0.

1J.
Kp. Magnesii sulfurici cryst. 30,0 

N atrii bicarbonici 4,0
Acidi tartarici in  crystall. 4,0 
Aquae destillatac 650,0.

Eau a lca lin o  gazouso (Gall.).
A q u a  a l c a l i u a  e f f e r v o s c e n s .  L o c o : E a u  

d e  V i c h y , de  Va 1 s etc.
Kp. N atrii bicarbonici 3,12

Kalii bicarbonici 0,23
Magnesii sulfurici cryst. 0,35
N atrii clilorati 0,08
Aquae Acido carbonico impraegnatae 650,0.

Eau fe rróe  gnzeusc (Gall.).
A q u a  m a r t i a  e f f e r v e s c e n s .  L o c o : E a u  de 

S p a n ,  B u s s f t i ig ,  S a i n t  A lb a n ,  F o r g o s ,  
O re z z a .

Kp. Kalii b itartarici 0,56
N atrii carbonici cryst. 0,56
N atrii cblorati 0,16
F erri sulfurici cryst. 0,18
Aquae Acido carbonico impraegnatae 650,0. 

Eau su lfu rće  (Gall.).
A q u a  s u l f u r a t n .  L o co : E n  u d e  K on n e s ,  
K a r e g e s ,  C a u t o r e t s ,  B a g n ^ r e s  do  L u e b o n ,  

S a i n t - S a u v  e u r.
Kp. N atrii su lfurati (Na2S -f-9H20) 0,13

N atrii chlorati 0,13
Aquae destiHalne ebulliendo ab aere 

liberatae, postea refrigeratao 650,0.

Eau acidulo b icarbonatóo (Gall.).
A q u a  n a t r o - e f f o r v o 8 c o n s .  S o d a - W a te r .  

Kp. Natrii bicarbonici 1,0
Aquae Aeido carbonico im praegnatae 650,0.

Linionado gazouso (Gall.).
Kp. Aquae Acido carbonico iinpraegnatae 650,0 

Sirupi Citri 80,0.
Nacbsteliende Vorscbriften flir kiinstlichc Mineral- 
wilsser sind von So u b k ir a n  angegeben worden:

Eau do B tissang So u b k ir a n .
Kp. N atrii carbonici Na2G03 0,16

Calcii sulfurici CaS04-j-2 II20  0,13
Magnesii sulfurici MgS()4 0,018
Calcii chlorati CaCl2 0,16
Ferri sulfurici cryst. Fe S04 7 H20  0,11
Aquae Acido carbonico impraegnatae 1000,0.

Eau do C o n tr e x e v il le  So u b k ir a n .
Rp. Calcii sulfurici Ca S 0 4 +  2 H20  0,81

Magnesii sulfurici Mg S04 0,009
Calcii carbonici 0,5
Natrii carbonici Na._»CO# 0,013
Magnesii carbonici M gC03-f-8H 20  0,13
Calcii cblorati CaCL 0,035
Magnesii chlorati MgCl2 0,018
Ferri sulfurici cryst. F e S 0 44 -7 H 20  0,033
Aquae Acido carbonico impraegnatae 1000,0.

Eau de F o rg e s  S o u b k ir a n .
Kp. ('alcii chlorati CaCl2 0,004

Magnesii chlorati MgCl2 0,007
Calcii sulfurici CaS04 -}- 2 H20  0,037
Magnesii sulfurici MgS()4 0,05
Ferri sulfurici FeS04 -j 7 HaO 0,065
Aquae Acido carbonico im praegnatae 1000,0.

Eau de M on t-D oro  So u b k ir a n .
Kp. Natrii sulfurici Na2S04 0,53

Natrii chlorati NaCl 0,69
Magnesii chlorati MgCl2 0,59
Natrii bicarbonici N aIIC 03 5,5
('alcii chlorati CaCl2 " 1,72
Ferri sulfurici F c S ( )^ V fir20  0,031
Aquac Acido carbtp^co impraegnatae 1000,0.

Eau de Passy G u ib o u r t .

Kp. Calcii sulfurici CaS04 -f- 21120  1,21
Magnesii sulfurici MgS()4 0,11
Natrii sulfurici Na2SG4 o, 18
Aluminii sulfurici A1._,(S()4)8 0,06
Ferri sulfurici FeS()4-f-7 If20  0,18
Natrii chlorati NaCl 0,15
.Magnesii chlorati MgCI2 0,1
Aquao Acido carbonico impraegnatae 1000,0.

Fiir die, die wichtigsten Fabrikate einer Mineralwasseranstalt darstellenden Er- 
frischmigswUsser, Selterser and Sodawasser, geben wir nachstehende, sehr wolilsclimeekende 
Wiisser Ycrbiirgende YorscJirifteu.

L O s u u g  I.
N atrii carbonici cryst. 4930,0
N atrii chlorati 1800,0
N atrii sulfurici cryst. 225,0
Aquae dcstillatae fervidae 15 Liter.

Selterser.
LOsung II.

Kp. Magnesii chlorati cryst. 1000,0
Calcii ehlurati cryst. 1000,0
Aquac destillatae 20 Liter.

Flir 100 Liter Wasser sind zuzusetzen von Liisung I 
=  1,33 1, von LOsung 11 = 0,33 1.

Soda-Wasser.
Iip. N atrii carbonici cryst. 200,0 

Natrii chlorati 50,0
Calcii chlorati 50,0

Flir 100 L iter kohlensauros Wasser.



Arachis.
Gattung der Papilionaceae— Hedysareae.
Arachis hypoyaea L. Erdnuss. Erdniundel. Erdpistazie. Erdbohue. 

Erdeicbel. Clioeoladcuwurzel. Mandubiboline. 1‘istaclie de tcrre. \'oix de terre. 
Araehide. Earth-nut. Gronnd-uut. Pea-nut. In Amerika lieimisch, aber wild nicbt 
bekannt, tiberall in wllrmeren Gegenden k«ltivirt, audi i u Siideuropa. Die unter derErde 
reifenden Hiilseu siiul bis 4 c-m lang, dureh die stark heryortretendeu Gcfassbiindcl grubig, 
gelblich. Sie enthalteu bis 8 braune Sam en, die in Eonu uud Grosse deu Haselnusskernen 
iibnelu, und einen dicken weissen Embryo enthalteu.

I te s ta n d th e ile . 45,8 Proc. F e t t ,  27,65 Proc. S tic k s to ffsu b s ta n z , 16,75.Proc. 
s t ic k s to f f f re ie  E s t r a k ts to f f e ,  2,21 Proc. H o lz fa se r , 6,95 Proc. W asser, 2,64
Proc. As che.

V erw en d u n y . Im Siiden ais Nahrungsmittel, in .Spanien mit Kakao etc. zurHer- 
stellung einer billigeu Chocolade (audi die Pressriickstande), zur Gewinnung des fetten 
Oeles (s. anten), die Pressriickstande mit Getreidemehl zu Brot (v. Rademanns Nahrmittel-

fabrik, Frankfurt), wozu sie sich ihres hohen Fett- 
und Proteingehaltes wegen eignen, die gespaltenen 
und gerosteten Samen ais Kaffeesurrogat (afrik. 
Nussbohnenkaffee von Gebr. Schmidt Nachf. in 
Bockenheim), die Riiekstande zum Verfaischen von 
Kaifee und Gewlirzen, sowie ais Futtermittel (Erd- 
nusskuchen).

Die Riiekstande enthalten 47,48 Proc. Rob- 
p ro te in , 7,78 Proc. R o h fe tt und 24,80 Proc. 
s t ic k s to f f f re ie  E s t r a k ts to f f e ,  wovon 91, resp. 
86 — 93, resp. 98 Proc. verdaulich siud.

N a ch tee is  d e r  S a m e n . Sollen dieselben 
in Futtermitteln, in Gewiirzen oder im Kaflee naeli- 
gewicsen werdon, so ist zu boachten, dass die Koty- 
lcdonen roiclilich rundliche, bis 15 /i grosse Starkę- 
kornchen enthalten, was boi Oel enthaltenden Samen 

zu don Ausnahmcn gehiirt. Beweisond sind die polygonalen Zellen der Epidennis der Samen- 
schale, dereń Wandę verdickt und so reichlich gotiipfelt sind, dass sio kammartig erscheinen. 
(Fig. 99 ep).

Oleum Aracllidis. Araehide-, Erdnuss-, Erdinaudel-etc. Oel. 11 and u bi- 
Oel. Huile (1’arachide. Jluile de pistaclie de terre. Ground-nut-Oil. Earth-nut-Oib 
Pea-iiut-Oil.

99. Samonschale von Arachis hypogaea. 
ep E p idenn is  der Oberseitc. en E p idenn is  
der Unterseitc. p  Parenchym . 160 Mai ver- 

grossert (nach Mohllkk).

Das dureh die erste, kalte Pressung gewonnene Oel ist fast farblos uud ein yorzflg- 
liches SpeiseOl, das zweite, oft unter Erwiirmen gewonnene Oel von etwas dunklerer Farbę 
und bohnenartigem Geruche wird ais Brennol yerwendet, das letzte dureh Auskocheu oder 
Estraktion mit Schwefelkohlenstoff gewonnene dient zur Seifenfabrikation.

l ie s ta n d th e ile .  Der fliissige Tbcil bestcht ans den T r ig ly c e r id e n  der Oel- 
und der L in o lsa u re , yiclleicht auch Hypogaeasiiure, der foste Theil ans den T rig ly 
ce rid en  der L ig u o c e r in sa u re , A ra c h in s ilu re , yiclleicht auch P a lm itin sa u re . — 
Ecrner 0,95—8,85 Proc. freie Fettsiiureu.

K iy e n sc h a fłe n .  Das beste Oel ist klar, vou hoehstens gelblieher Parbe, niebt 
trocknend. C o n s ta u tc n ; A. F u r das Oel: Spec. Gew. 0,916 — 0,920, Erstarrungspunkt 
— 3°G., HnHKjjB’sche Żaki 95,86, KoTTSDORFEiPsche (Verseifungs-) Zahl 190—197, Huin/sche 
Jodzahl 91,0—105,0. RKicHERT-Misissi/sohe Zahl 0,4. B. Flir die F e tts iiu re n : Schmelz- 
punkt -f- 27,0—35,0° (J., Erstarrungspunkt - f -23,8° O., Hum/sche Jodzahl 95,5—96,9.

V erfU lschunyen . Das Erdnussol wird zuweilen mit Mohn-, Sesam-, Baumwoll- 
saraenul yerfiilscht, wodurch das spec. Gewielit, die Jodzahl uud der Schmelzpunkt der 
Fcttsiiuron beeiulliisst wird (vgl. die eutsprechcnden Artikel).



H ach w eis  des JSrdnussiiles. Es dient zur Verfalschung dos liiiher bezahltou 
OliyonOlos, welclies dann eine bćihere Jodzahl zeigt ais roines Oliyenol (cf. Olca). Die 
iibrigen Methodon stiitzen sich auf den. Naclrweis dor Arachinsaure:

1) 20 g Oel werden durch Kochen mit 10 ccm Natronlauge (40 Proc.) und 50 ccm 
Alkohol (50 Proc.) yerseift, der Alkohol abdestillirt, die Fettsauren mit Salzsiiure aus- 
geschieden, mit heissem Wasser gewaschen und in kochendem Alkohol gelost. Boim Ab- 
kiihlen scheidet sich die Arachinsaure in Krystallen von Perlmutterglanz aus. (Schmelzp. 
70—71° C. weil die Sśinre nicht ganz rein ist.)

2) Mail verseift etwas Ool mit alkoholischer Kalilauge (200 KOH -f- 500 Alkohol 
[90 Proc.]) durch Erwarmen im Wasserbade ]/a—■a/4 Stunden und liisst dann bei 0°bis6°O. 
stehen. Schon bei 5 Proc. Arachisol scheidet sich an den Wfinden krystallinisch arachin- 
saures Kalium ab.

Chinesisclier Balsam, Hannie Cliinois von Dr. Mountain besteht aus Erdnussol, 
Glycerin und Weingeist.

Hamorrlioidalsalhe (nach Vomacka) : In Erdnussol 100, lost man Salicylsiiure 5, 
mischt Alapurin 50, Bleiessig 2 hinzu und fiillt in Tuben.

Kiilbermehl ist eine Mischung von Erdnuss, Fleischfuttermehl, Weizenmehl, Starkę, 
Zucker.

Viehmast])ulver, aromatisches englisches, enthalt Erdnusskuchen, Reis, Mais, wenig 
Salz, Kiimmel, Pfefferminze, Kamillen, Layendel.

Arbutinum.
Arhutinnm. Arbutin (Erganzb.). Arbutine (franz.). Arbutin (engl.) C121I160, 

+  ‘/2H20 . Mol. Gen. =  281.
D a rs te llu n g . Die zerkleinerten Blatter der Bftrentraube (Arbutus Uva Ursi L.) 

werden mit Wasser zunachst macerirt, dann wird gekocht und kolirt. Die durch Absetzen- 
lassen geklarte Kolatur wird mit Bleiessig in der Kiilte gefallt. Das Filtrat wird vom 
ttberschilssigen Blei durch Einleiten von Schwefelwasserstoff befreit. Alan filtrirt vom 
Sohwefelblei ab und dampft das Filtrat auf dem Wasserbade auf ein ldeines Volumen ein. 
Beim Erkalten schiessen Krystalle von unreinem Arbutin an. Durch Umkrystallisiren 
derselben aus siedendem Wasser unter Zusatz von Thierkohle erhiilt man das reine 
Prilparat.

E ig e n sc h a fłe n . Farblose, seidenglanzende Krystallnadelmf' welehe urspriinglich 
2 Mol. Krystallwasser enthaltcn. Das lufttrockene Prilparat entliiiłC nur noch 1/2 Mol. Wasser; 
durch Trocknen bei 100° C. wird das Praparat wasserfrei und schmilzt alsdann bei 144 bis 
146° O. Es ist geruehlos und von allmahlich heryortretendem bitterem Geschmaek. Das 
lufttrockene Praparat lost sich in 8 Th. kaltem oder 1 Th. siedendem Wasser, aueh in 
16 Th. Weingeist, kaum in Aether. Die Losungen sind neutral. Der Schmelzpunkt des 
lufttrocknen Priiparats- liegt liei 170° 0.

Wird 1 Th. Arbutin mit 8 Th. Braunsteinpulver, 1 Th. Wasser und 2 Th. konc. 
Schwefelsaure erhitzt, so tritt der chlorahnliehe Gerueh des Ohinons auf. Die wiłsserige 
Losung des Arbutins giebt mit Ferrichlorid blaue Farbung, die durch grossere Mengen 
des letzteren in Griin ubergeht. Die wasserige Losung des Arbutins redncirt direkt wedor 
die FisHLiNG’sche Losung, noch sehwilrzt sie ammoniakalische Silberlosung. Beide Reak- 
tionen treten indessen ein, wenn die Losung zunachst mit etwas yerdlinnter Schwefelsaure 
gekocht worden war. Beruht darauf, dass das Glukosid Arbutin dabei unter Aufnahme 
von Wasser in Zucker und Hydrochinon gespalten wird.

C ^ A  +  K O  == C A 2O„ +  C0H6Oa.
In konc. Schwefelsaure lost es sich zunachst farblos auf, nach einiger Zeit tritt eine rotk- 
liche, auf Zusatz einer Spur Salpetersaure gelbbraune Farbung auf.

JP rilfung. 1) Es sckmelze im lufttrocknen Zustande bei 166—168° C. 2) Es ver- 
hrenne auf dem Platinbleehe olmo einen Riickstand zu hinterlassen. 3) Die wasserige 
Losung (1 =  20) werde durch Schwefelwasserstoff nicht yerandert (Metalle, nament- 
lich Blei).



A iu cen d iu it) . Wird in Gabon bis z u 5 g  gegcn Blasenkatarrhe und Nierenaffek- 
tioneu gegeben und wirkt, wohl durch das Auftreten von Hydrochinon antiseptisch. Im 
Organismus wird es z. Th. in Hydrochinon und Zitekcr gespalten, theilweisc audi durch 
den Harn unyeriindert ansgesehieden. Her Harn giebt mit Ferriehlorid Blaufarbung und ist 
linksdrehend.

Arctostaphylos.

Gattung der Ericaceae-Arbutoideae.
I. Arctostaphylos Uva Ursi Spr. (Arbutus uva ursi L.). Biirentraiibe. 

Wilder Biiclishauin. Heimisch im grossten Theil der nordlichen Hemisph&ren.
Liefert Folia Uvae Ursi (Gem. Helv. Austr. Brit. U-St.), Folia Aretostaphyli, 

Herbu Gayubae, Biirentran hen bliitter. Feuilles de busserole, Kaisin <l’onrs (Gall.). 
Bea rberry-1 eayes.

Jieschre ibun ff. Die bis 2 cm langen, eifonnigen Bliitter sind vorn etwa 8 mm 
breit und ver)aufen naeh hinten in den 3 mm langen Blattstiel. Sie sind iederig, dabei 
ziemlich sprode, oberseits rinnig, deutlieh netzig, ganzrandig, am Bandę (wenigstens im 
trischen Zustande) mit spariiehen Haaren gewimpert. (Das Blatt ist also nicht kahl.) Die

abgestnmpfte Spitze ist
hiiufig zuriiekgebogen. 
(Fig. 1001.) — Epidennis- 
zeilen selir diekwandig 
mit geraden Seitenwan- 
den. — Stomatien in 
Gruppen zusammen- 
stehend fast nur auf der 

1 ii ni iv llnterseite.
Fig. 100. I. Fol. llvae Ursi. U, i ila tt  von V acdnium  Jdaea. III. B latt P a l i s s a d p n  «-mnV

von Vaccmium uliginosum. IV. B la tt von B uxus seinpervirc*ns.
aiisgebndet, mn die Blin-

dcl der sekundiiren Nerven Fasern and Krystallzellen.
ł ie s ta n d th e ile .  3,5Proc. A rb u tin  C’12H16Or, M e th y la rb n tin  C13H1807, Urson 

CBOHJ80 3, Sptiren a th c r is c h e n  Oeles (0,01 Proc.), 34,0 Proc. G e rb s to ff, 6,0 Proc. 
G a lln ssa u re  etc.

V erw ech se lu n yen . Ais solche werden die liliitter anderer Ericaeeen angegeben, 
die gelegentlich mit der Pflanze ztisammenwachsen: Vac ci n i u m u lig in o su m  L. Bliitter 
am Bandę eingerollt, unten graugriin, nicht Iederig (Fig. 100III). V. V i t i s I d a e a L . Bliitter 
Iederig, am liande ungcrollt und kleingesiigt, unterseits rostfarbig punktirt (Fig. 100II). 
A rc to s ta p h y lo s  a lp in a  Spr. Dor Blattrand siigezahnig, in den Fasern keine Kry- 
stallzellen. Ferner B u rn s  se m p e rv iren s  L. Sekundamciwen parallel, Blatt an der 
Spitze meist ausgerandet (Fig. 100 IV).

E in s a m m lu n f / .  Im Sommer. 5 Th. frische Bliitter geben 1 Th. troekene. 
A n w e n d u n y .  Wirken adstringirend und tonisirend, sollen speeiell bei Blasen* 

leiden und Steinleiden wirken. Werden im Infusum verwendet bei Blasenkatarrh, Nephritis, 
Hiimaturie, Harnsteinen, Harngries, Leukorrhoe, audi bei Diabetes und Phtliisis empfohlen.
Meist ais Dekokt 10,0-15,0: 150,0.

Da die dicklederigen Bliitter dem Eindringon des Wassers ziemlielien Widerstand 
ontgegensetzen, sind sie fein zu kontundiren oder vor der Vorarbeitung cinige Zeit mit Al
kohol angefouchtet stehen zu lassem Dor wirksame Bestandtheil der Drogę ist das Arbutin, 
das in Zucker und Hydrochinon zerfiillt (S. 361). Infolge des Geiialt.es an letzterem fiirht 
sich der Drin naeh dem Gebrauch oiivengrun bis blauliehgrun. Daneben unzerseztes Ar
butin im Drin.

Extractiim Unie Ursi. (U-St.) Dickcs Extrakt, aus mittelfein gepulverten Blilttern 
durch Yerdrangung (Weingeist 2, Wasser 5 Raumth.) und Eindainpfen.



Extractuiii Uvae Ursi iiuidiim. (U-St.) Aus 1000 g Bliittern werden mittelst Gly- 
cerin 300 ccm und einer Mischung von Weingeist 2 Yol. und Wasser 5 Vol. durch Yex-- 
drangung 1000 ccm Extrakt bereitet.

Extrnctnm Urae Ursi solidum. Nach D ietemcii stellt man aus 1000 g grobem 
Pulver durch Ausziehen mit Wasser 4000 g zunachst in der Itiilte, dann mit 3000 g im 
Dampfbade, Auspressen, Filtriren, Eindampfen mit Milchzucker 700 g bis fast zur Trockne, 
vblligcs Aust: ocknen bei 30° C. und Zusatz von Milchzucker q. s. zu 1000 g ein den Fluid- 
cxtrakten entsprechendes Dauerextrakt — Infusiini s. Decoctuin siccmn — von grosser 
Haltbarkeit dar.

Infusiiiu Uvae Ursi. In fusion  of B earberry . (Brit.) — Aus Barentraubenblattern 
50 g und siedendem Wasser 1000 ccm zu bereiten.

Mixtura Uyae Ursi (Miinch. Nosokomial-Vorschr.). Decoct. Uvao Ursi (e 15,0)
130.0, Sir. simpl. 20,0.

Sirupus Uvae Ursi. Bliitter 10 Tli., siedendes Wasser 00 Th., dazu mich dom Er- 
kalten Weingeist 10 Th. Die Soihfifissigkeit giebt mit Zucker 40 Th. Sirup 100 Th.

Antipetriu von Stiozelius, ein Antikesselsteinmittel, besteht grOs-Aeutheils aus 
Barentraubenblattern.

S. UliAMiEl.s Nnturliellmitlel, sind geschnittcne Barentraubcnbliittor.
Mixtura antigonorrlioica Coopeb. Barentraubenblatterabkocliung 200 g, Katechu- 

tinktur, Ingworsirup je 15 g.
Pulyis antidiabeticns von Dr. W e is s b a c h  -H a r t u n g . Salol 36,0, Eol. Uvae Ursi

10.0, B.adix Valerianae 20,0, Lyeopod. 30,0 (n. A dfeecht).
Pulyis antisudarius Mełchioii-Robebt. Entspricht dem E xtr. Uvae U rsi so li

dum D iktekich.
Pulyis nephriticus Q u a r im . Fol. Uvae Ursi 20,0, Gummi arab. 10,0, Tuber. Jalap., 

Elaosaccli. Naphae aa 5,0, Sacch. alb. 10,0.
II. Arctostaphylos glauca Lindl. (Manzauitn, Great-berried Mauzanita). In

den Wcststaaten Nordamerikas. Bliitter doppelt so gross, wie dic yorigen, oval. Ent- 
halten cbenfalls A rb u tin  und werden wie die yorigen yerwendet.

Areca.
Gattung der Palinae — Ceroxylinae.
Areca Catechli L. Die Heimat ist nieht sicker festzustellen, in Kultur von 

Socotra, Mauritius, Indien bis zu den Philippinen, nordlich bis Forniosa und den Liu- 
Kiu-Inseln.

Man yerwendet die Samen: Semen Arecae (Genu.), ArecitMiiss, Betelnuss, .\oix 
<PAree (Gall.), Areca-nut, Ping-Iau. ^

l ie sć h re ib im y . Die Friichte sind bis hiihiiereigross, ani Seheitel genabelt mit 
anfangs fleischigem, spiiter faserigem Pericarp. Der Same ist kegelformig bis halbkugelig 
bis niedergedruckt, an der Jiasis abgeflacht oder etwas eingedriiekt und liisst hicr eine 
kleine Vertiefung erkennen, die Stelle, an der der Embryo liegt. Aut der AussenSeite ist 
er mattbraun, netzaderig. Aut dem Liingssehnitt sieht man die braune Samensckale, die 
zahlreiehe Falten und Einstiilpungen in das Endospenn schiebt (semen ruminatum); letzteres 
ist yon weisslicher Farbę und liisst im Centrum eine unregelmassig zerkliiftete Hohluug 
erkennen. Am Grando iindet sich eine weitere ldeinere Hohlung, in der der Embryo befitul- 
Iieh gowesen ist.

Das Endospenn besteht aus Zellen mit stark yerdickten Wiinden, in denselben 
Tiipfel mit nacli anssen yerbreiterten Enden. Die braunen Einstiilpungen bestehen aus 
diinnwandigen, schief getiipfelten Zellen mit rothbraunem Inhalt. Die Alkaloide haben 
ihren Sitz nur in den Zellen des Endosperms.

J ie s ta n d th e ile . Folgende Alkaloide: A recolin C8Hl3N02 (Methylathcr derMethyl- 
tetrahydronikotinsaure), A rekain  C; lln .\0_,. FLO, A rekaid in  C7HUN< >,. H.,0, G uyacin 
C6H0NO2, ferner C holin , 14—18 Proc. Fett (darin Oelsaure, Myristinsiiure, Laurinsaure 
und wahrsebeinlicb Palmitinsaure), Spuren iitherischen Oeles, 14,7 Proc. einer gerbsiiure- 
artigen Materie.



mpdicinio [ V<tn U,,V' 61 Asien etc. ais Zusatz zum Betelkaucn im grosstou Umfange. 
bci Thie'■*> n j , ' n k,lankoe un4 Dysenterie und besonders .ais Antlielmintieuin. Zuniichst 

uiulcn) verwendet, werdeu die Sam en audi boi Mensclien empfobleu. l ’*r
fiir Pferde gilt ais Maximaldosis 100 g 

. . — Dosis fiir Menscbeu 4,0—6,0.
T>: • ,,!isei omei ^orkur *st nothwendig zugloich ein Abfiilirmittel, am bestea 
Kicinusol, zu gebeu.

Hunde rechnet man pro Kilo Korpergewicbt 0,5 g, 
=  0,1 Arecolin, fiir Kinder 250 g =  0,25 Areeolin.

P u ly is  iiiitlie lm intlcns p ro  eiiuis.

I Americ. Druggiat.J

lip.

E lec tu a riu m  an th e lm in tic u m  p ro  can ib u s.
W u r  m 1 a  t  w e r  ge  fu  r  H  u n  d  o.

Itp. Sem inis Arecae pulverati 
B utyri recentis aa  10,0 g.

Grosseren H unden  auf einm al, kleineren dic 1 liii f te

P a s ta  don tiftric ia  cum A reca.
(Brit. and  Colon. Druggist.j 

Itp. Sem. Arecae pulv. 8,0
Boracis
Sapon. h ispan. aa  2,0
Cale. carbon. praecip. 10,0
Itliiz. Ir id . pulv.
Glycerini aa  4,0 Itp.
Ol. Itosae, Cassiąe, Caryopliylli,
Spilantliis olerae. a a  q. s.
Carmin. coerul.
Aquae q. s.

P i lu la ć  A recae. W u r  m p  i 11 e n.
Itp. Sem inis Arecae subtilo.pulver. 0,0 

Olei Cacao
Sebi ovilis aa 1,5.

M an fo rin t m ittels der lialberkalteten Fettm iscliung 
10 P illen , willzt nach  yolligem Erliiirten in 
G rapliitpulver und iiberzielit sie m it K eratin . F iir 
Erwacksene 5—10 Pillen auf einm al zu nelim en.

Tenalin ist ein aus Arekaniissen bereitetes Wurmmittel. 
Areka-AlkaloYde. Aus den Areka-Niissen wurden von 

besebriebenen Alkaloide wie folgt abgcscbieden.

F, IIakvkv.

•Sem. Arecae pulv.
Radie. G entian i>ulv. aii 00,0
F e rr i puly. 30,0

Biyicle in  partes  X II.
N a cli dem  lefczten P u lver giebt m an auf einmal: 

Ol. Torebinth. 50,0
Ol. Lilii 500,0
Liq. Sapon. q. s. u t  f. emulsio.

P u ly is  a iitho lm in ticu s pro canibus.

Sem inis Arecae pulverati 
Itad ic is  L iquiritine pulverati iia 10,0 g.

Misce. 1). tal. dos. 2. GrOsseren H unden  morgeus 
n iichtern 1 , kleineren J/2 Pu lver, 2 Stunden 
spiiter e in  A bfiihrm ittel.

P u ly is  den tifr ic lu s  cum  Areca.

Itp. Sem inis Arecae 
Carbon i s T iliae 
M yrrliae 
Ossis Sepiae 
Olei Calami gu lt. V. 

M. f. pulyis subtilis.

10,0
70.0 

2,0
18.0

J a h n s
die nuebsteben11

D a rs te llu n g .  Die grobgepulvorten Areka-Nusse wenlon lmt sch\v. . * per
Wasser kalt ausgezogen, die Ausziige eingeongt und mit KAliumwismutlijo «■ werds®
entstandeno Nicderschlag wird mit Baryumkarbonat +  Wasser gekooht, ui . tj,er auf' 
eingedampft, mit Barythydrat im Ueborschuss vorsetzt und sog le ic ii • ) ■ ^ mj1- -  Die ruckstandige Flussigkeit wir j,

dwasserstoff befreit. Aus dom ,geseliiittelt. Dieser nimmt nur A re k o lin  auf.
Schwofelsaure neutralisirt und mit Śilbersulfat vom Joć . ,
trat fallt man das Silber durch Schwefelwasserstoff, dann neutrausir mit Barythyjrati

d»strat taitt man a as rsiiho,.

C boS tnZ26stT r r?k/ le UI!d dannd in  und G u r . ( ' , ''r  djie ^rennung der im^R - w * ^altem Alkohol aus, wclclier nur a‘‘J

u . f  Arekolin,' ^  Vwbl“ c“ ArokaI“ ’
f l i i S  BiedBt0l\  Ai r e*’ °W orofom8iń fedUChlv e’ 0Uge’ stark alkalische riiissigkeit, i» 
Baure ^ i r ded° l lI“teI  Jerbarzung g T Z  dpom TT°rhaltaiss Wassordiimp f

Abspaltung von M c t f i f i ^  S *

167—iggo n  & 'vasfr’ei’frei in langen dunnen '  , Krystallisirt aus der lieissen alkohol
A r uknuli' \ a?ser leiobt loslie], Z110!1,4 bygroskopischen Prismen. SchmeW'

bildet• o , ^ 1’ 0rHu NO4 +  H ,o  ’l  „ V o rs ic b tig  aufzubewabren.

Łfr0th gefdvbt- Sohmiht uiiter Zersetzung boi 271 W
loslich in 
trał und wir 
272° C.

Arekaiu, O,H,, 1ST0 2 I-I4O. M e tb y lg u v ac in . Farblose, »--- . . .
dige Krystalle, in Wasser leicht loslich, schwer lOslicli in absolutem Alkono ,

glanzende, luftbes*.„-
unia8llCi



in Aether, Chloroform, Benzol. Die wiisserige LSsung ist neutral und wird durch eine 
Spur Ferrichlorid schwach rothlich gefarbt. Wird bei 100° C. wasserfroi und scbmilzt 
dann bei 213—214° O.

Homo-Arekoliil, C7H10(CaH,,)NOa, der Aethylather des Arekalns. Farblose, alka- 
lisch roagirende Fliissigkeit, mit Wasser in jedem Verhaltniss misehbar, mit Wasscr- 
diimpfen fluchtig.

W irlcung. Arekaldin, Arekaln und Guvacin sind nach M a r m ć  unwirksam. Are- 
kolin wirkt ahnlich wie Muscarin auf das Herz. Es befordert die Ausstossung der Darm- 
Parasiten (Bandwurm). Man giebt 0,004—0,006 g des bromwasserstoffsauren Salzes. Die 
1 proc. Ltisung des gleichen Salzes dient ais Myoticum. Das Homo-Arekolin ist weniger 
giftig ais das Arekolin, wirkt ahnlich wie dieses, aber schwaeher.

Argento-Natrium thiosulfuricum.

f  Argento-Natrium thiosulfuricum seu liyposiilfurosuiu scu subsulfurosuiii. 
Hyposulils Sodae et Argenti. (SaOaNaa)a -f- S.,03Aga -f- 2HaO. Mol. Ge w. =  OSO.

D a rs te llu n g . 10 Th. kryst. Natriumthiosulfat werden in 20 Th. kaltem destil- 
lirtem Wasser gelost. Der (filtrirten) Losung setzt man alhnahlich von einer kalten Losung 
aus 5 Th. Silbernitrat in 15 Th. destillirtem Wasser, zuletzt tropfenweise unter Umriihren 
so lange zu, bis der beim Eintragen der Silbernitratlosimg entstehende Niedersehlag audi 
beim sorgfaltigen Umriihren nicht mehr in LSsung gcht. Die yorkandene Triibung be- 
seitigt man durch Zufiigung einiger Tropfen Natriumthiosulfatldsung, dann veriniseht man 
das Ganze mit dem doppelten Volumen Weingeist und stellt es an einen kiihlen, 
dunklen Ort.

Die nach etwa 12 Stunden ahgeschiedenen Krystalle sammelt man in einem Trichter 
iiber Glaswolle, wiiseht sie mit Weingeist ab und trocknet sie schliesslich ohne An- 
w endung von W arnie auf Thontellem oder durch Walzen auf Filtrirpapier. Aus- 
beute 8—9 Th.

E ig en sch a ften . Farblose, kleine, hunellenformige, ziemlich lichtbestandige Kry
stalle, in Wasser leicht, in Alkohol sehwer loslick. Der GesckmacJ^i£t siisslich, schwach 
metallisch, die Losung fiirbt Haut und Wasche nicht. Man -Yerwechsele dieses Salz 
nicht mit dem schwcrldslichen S._,OaAga -)- SaOaNa> +  HaO.

A n w e n d u n g .  An Stelle des Silbernitrat es, dessen iitzende Eigenschaften es nicht 
besitzt. ln n e r l ic h  bei Epilepsie zu 0,05—0,5 g mehrmals tiiglich. A eusserlich  in 
0,5—ljOprocentiger wasseriger Losung zu Injektionen in Korperkolilen (Naso, Ohr, Harn- 
riihroj, ais Klystier bei Diarrhoe, zu Augenwassern bei akuter und chroniseher Kon- 
junktiyitis.

Argentum.

Argentum. Silber. Argent. Silver. Ag. Atomgew. =  108.
Reines Silbermetall wird zur Herstellung versehiedener Silberpriiparate verwendet. 

Werden solche priiparative Arbeiten nur in kleinerem Maassstabe, zu Uebnngszwecken, 
vorgenommen, so empfiehlt es sieh, das reine Silber „ F e in s i lb e r11 beim Goldarbeiter 
direkt zu kaufen. Andererseits ist es eine niitzliche Sitte, alle Silberreste aufzubewahren 
und gelegentlich zu Silber und Silberpriiparaten zu yerarbeiten. — In der Grossteehnik 
gelit, man in der Regel nicht von reinem Silber aus, sondern yerarbeitet Silberlegirungen 
(Werksilher, Silbermunzen, Silbertressen, photographische Abfiille). Die jedesmalige Art 
der Yerarbeitung richtet siek natiirlich nach der Natur des Ausgangsmaterials, indessen 
lassen sich doeli allgemeine Gesichtspunkte aufstelien. In der Regel scheidet man das 
Silber ais Silberehlorid ab und fiihrt dieses in metallisehes Silber iiber.



1) W e rk s ilb c r  (Miinzon, Geriithc, Bruehsilber), wolcbes im wesontlichen aus Silber 
und Kupfer bestoht. ais zufallige Bestandtheilo bez. Verunreinigungen aber liocli Gold, 
Blei, Zink, Zinn (vom Lothe) enthalten kann, wird zuniiehst vom anhaftenden Schmutz 
durch Scheuern mit warmer SodalOsung und nachfolgendem Abspiłlen mit Wasser befreit. 
10 Th. dieses (zerkleinerten) Silbers bringt man bohutsam (!) in einen gerilumigen Kolben 
oder in einen hohen Porcellantopf, iibergiesst es mit 10 Th. Wasser und giesst dazu all- 
miihlich reine c h lo rf re ie  Salpetersilure von 1,178 spec. Gew. (27—28 Th.) in mehreren 
Antheilen. Man bedeckt das Gefiiss, welches nur zu ‘/i gofiillt sein soli, und stellt es an 
einen warmen, aber zugigen Ort. Man beachtc, dass allzu koncentrirte Salpetersilure das 
Silber schwer angreift, andererseits soli die Salpetersilure auch nieht zu sehr verdiinnt sein. 
Wenn die Entwickelung von Stickstoffdioxyd aufgehbrt hat und trotzdem nocli Silber un- 
gelost ist, so sind weitere Mengen Salpetersilure zuzusetzen.

Wenn der AuflOsungsvorgang beendet ist, so sind in Lilsung: Silber, Kupfer, Blei, 
Zink, Wismut. In dom etwa vorhandenen, nicht in Losung gegangenon Schlamme kbnnen 
zugegen sein: metallisches Gold, Antimonoxyd, Zinndioxyd. Man spritzt den Deckel des 
Gefiisses mit destillirtem Wasser ab, filtrirt die Lilsung durch ein Filter von Glaswolle oder 
Asbest, laugt den Riickstand noch 2—8 mai mit destillirtem Wasser aus und veroinigt 
die Eiltratc. Zu dem Gesammt-Filtrate, welches auf 40—50° O. erwilrmt worden ist, 
setzt man nun unter Umruhren solange Salzsilure von etwa 15 Proc. hinzu, bis alles Silber 
ais Chlorsilber ausgefiillt, und ein kleiner Uebersehuss von Salzsilure vorhanden ist. (Man 
kann zur Fiillung auch eine filtrirte Koclisalzlosung benutzen, indessen bloibt alsdann etwas 
Chlorsilber golost.) Man lilsst das gefiillte Chlorsilber sieli absetzen, giesst alsdann die iiber- 
stehende Eltlssigkoit klar ab und wilscht das Chlorsilber noch zweimal durch Dekanthiren 
mit Wasser. Hierauf bringt man den Niederschlag auf ein glattes doppoltes Filter und 
wilscht ihn mit schwach salzsaurehaltigom Wasser solange aus, bis das Filtrat mit Schwefel- 
wasserstoff nicht mehr verandert wird.

2) P lio to g ra p h isc h e  P a p ie re , S ilb  o rtre sso n , T ro d d e ln  und  andero  Ab- 
fii Ile triinkt man mit einer diinnen Losung von Kalisalpoter, trocknet und iisebort sie auf 
einom sauboren Herdo ein. Zu diesem Zwecke ziindet man einige Tropfen Petroleum an 
und trilgt die getrockneten Abfiillo allmiililich in die Flamme ein. Dio orhaltene Aselie 
lost man in Salpetersilure, filtrirt die Lilsung und sciililgt aus ilir (las Silber durch Salz- 
siiuro ais Chlorsilber nieder, wie vorher angegelien ist. V o rs ich t!  Boi Papieron priife 
man, ob sie explosive Bestandtheile enthalten s. sub 4.

8) P lio to g ra p h is c h e  und g a lv a n isc h e  S ilb e rb a d o r . Diese enthalten das 
Silber in der Kegel ais Cyandoppelsalz und iibordies gewiihnlich grosse Mengen frcion 
Cyankaliums. Zur Ahscheidung des Silbers versetzt man diese an einem  zu g ig en  Orte, 
am besten im Freien, mit einer zur yollstilndigen Zersetzung hinreichenden Menge von 
Salzsilure. Wie viel von letzterer nothwondig ist, ermittelt man zweckmilssig vorher an 
einer kleinen Probe und berechnet damach die Menge der fiir die gesammte Fliissigkeit 
zuzusetzenden Salzsilure. Man beachtc, dass boi dieser Zersetzung grosse Mengen Blausaure 
gasfeirmig entweichen, und huto sieli, diese einzuathmen.

4) A n a ly tisc h e  S ilb c rre s to . In don Laboratorien pflegt. man allo Silbcrrosto in 
einem Gefilsse aufzuliewahren, in welcbem stets Salzsilure in einigem Uebersehuss vor- 
lianden ist. Bei der Verarbeitung soleher Riickstiinde hat man darauf Rticksicht zu nehmen, 
dass in ihnen explosive Silbervorbindungen enthalten sein konnen. — Man priift die uber 
den Resten stehendo Fliissigkeit zuniichst darauf, ob durch Zusatz von Salzsilure noch 
Chlorsilber ausgefiillt wird. Ist dios nicht der Fali, so giesst man die iiberstchende Fliissig- 
keit klar ab, im anderon Falle setzt man Salzsilure im Uebersehuss hinzu, liisst klar ab- 
setzen und giesst die klnro Fliissigkeit dann erst ab. Don Silberniederschlag riilirt man 
alsdann mit koncentrirter Salzsilure an, liisst absetzen, giesst die klare Fliissigkeit ab und 
digerirt don Niedorschlag nochmals mit einer Mischung von verdiinnter Salzsilure mit 
1/5 Yolumen rober Salpetersilure 12 Stunden liindurch. Alsdann verdiinnt man mit Wasser, 
liisst absetzen, giesst dio klare Fliissigkeit ab, wiisclit zwoi- bis dreimal durch Dekanthiren, 
spiiter auf dom Filter auf. Man lost hierauf das Chlorsilber in 5 proc. Ammoniak auf und 
scheidet es aus der filtrirton Losung wieder durch Zusatz von Salzsilure aus.

Das so gewonucue Chlorsilber kann nun entweder auf nassem oder auf troekenem 
Wcge in metallisches Silber Ubergefiihrt worden nachdem eine kleine Probe beim Erhitzcn 
kcine exiilosiveu Eigenschaftcn gezeigt hat.

I. A uf tro e k e n e m  W ege. Man trocknot das Chlorsilber, mischt es mit der funf- 
fachen Menge calcinirter Soda, fiillt diese Mischung in einen Schmelztiegel und erhitzt 
dieson in einem Windofen solange, bis der Inhalt ruhig (liosst. Ist dieses der Fali, so riilirt 
man mittelst eines eisernon Spatels urn, schiittet etwas Salpeter in die Schmelze (urn vor- 
handenes Kohlenstoffsilber zu entkarbonisiren) riilirt nochmals um und liisst erkalteil. Nacli 
dem Zerschlagon des Tiegels und Aufweichen der Schmelze in Wasser erhiilt mail das Silber 
ais Regulus. Diese Schmelzoperation liisst sieli sehr gut in dem Feuer einer Schmiedo



oder einer Gasanstalt ausfiihren. Ist das „Silber" noch nieht kompakt genug ausgefallen, 
so kann man es nochmals mit wasserfreiem Borax einschmelzen.

II. A uf nassem  W ege. A. Man riihrt das noch feachte (salpetersiiurofreio) Chlor
silber mit 10proc. Salzsiiure an, so dass diese noch etwas ilber dom Chlorsilber steht und 
stellt in den Brei Stangen odor Blecho von Zink (etwa das gleiche Gewicht des Chlor- 
silbors) oin. Dio Keduktion beginnt sofoi’t in der Niihe der Bleche und ist beendigt, so- 
bald die ganze Masse grauschwarze Farbo angenommen bat und eiue abfiltrirte und gut 
ausgewaschene Probe in Salpetersiiure klar liislich ist. Ist diesos der Fali, so nimmt man 
das Zink lieraus, spiiilt es mit Wasser ab und wascht das Silberpulrer zuniiehst oinige Małe 
durch Dekanthiren mit heissom Wasser, alsdann uuter Erwiirmen mit verdunnter Salzsiiure, 
hierauf wiederum mit Wasser und troeknet es, bezw. gliiht es schwach (sogen. M ole- 
Iculares S ilber).

B. 1 Th. Chlorsilber in noch feuchtem Zustande wird in einer Porcellanschale mit
2—3Th. Kalilauge von 1,25—1,30 sp. Gew. ubergossen und unter Umruhren erhitzt, worauf man 
vonZeit zu Zeit cinige Stiickchen Traubenzucker (oderHonig) in die Fliissigkeit ointragt. l)as 
Silber wird zu einer grauen, kornigen Masse reducirt. Man wascht oine Probe durch Do- 
canthiren mit heissem Wasser vollstandig aus und priift, ob sie sieli alsdann in Salpeter- 
sauro klar lfist. Ist dies der Fali, so ist die Rcduktion beendet, wonn nieht, so muss das 
Erhitzen unter Zusatz weiterer Mengen Traubenzucker fortgesetzt werden. Das reducirte 
Silber wird schliesslich mit heissem Wasser vollstandig ausgowaschon, endlich getrocknet. 
(Sehr zu einpfehlcn.)

E ifje tm cha fłen . Im koinpakten Zustande ein weisses, gliinzendes, schweissbares 
Metali von gutem Klange und hoher Politurfahigkeit, ziemlich weich, sehr dehubar. Spec. 
Gewicht je nach der Bearbeitung 10,424—10,575. Schmilzt gegen 1000° C. und liisst 
sieli bei hoher Temperatur destilliren. An normaler Luft unveranderlich, durch Schwefel- 
Wasserstoff wird es gesdiwarzt.

Unloslich in Salzsiiure und kalter verdiinnter Schwcfelsaure, liislich in Salpetersiiure 
«nd heisser konc. ScliwefeMure. Von schmelzcndcm Kali- oder Natronhydrat wird es kanni 
angegriffen, daher die Verwenduug von Silbertiegeln zu Sckinelzen mit atzenden Alkalien.

In der Pharmacie lindet metallisches Silber in folgenden Formcn Verweudung.
Argcnt purifle (Gall.), Argentum puriftcatiim (Brit.). Das Feinsilber des Han- 

dels mit einem Gehalte von 99,—100 Proc. Ag, nur Spuren von Kupfer und anderen vor- 
unreinigondon Metallen (Bi, Pb, Te) enthaltend.

Argentum foliatum (Germ.), Blattsilber. A rgen t on feuilles. L ea f-s ilre r. Das 
durch Walzen und Hammern in die Form diinner Blattchen gebrachte F einsilber. Zum 
vorsilbern von Trocliiskenplatteu yerwendet man da.s Blattsil))er in ^n /en  Bliittern, zum 
Tersilbern der Pillen den bei der Blattsilberbereitung sieli ergebenJen Abfall. — Dieses 
Blattsilber soli sich in Salpetersiiure klar (Trubung durch Sb Goli u. Sn03H2) und ohne blau- 
liche Fiirbung (Cu) auflosen. Beim Uobersattigen mit Ammoniak soil dio salpetersaure 
Lbsung nieht getriiht (Wismuthydroxyd) und nur schwach bliiulich gefiirbt erscheinen 
(niehr ais Spuren von Kupfer). Man bewahrt das Blattsilber in Kasten, vor Scbw efel- 
W asserstoff gescb iitz t, auf.

Argentum praecipitatuiu. Argentum dhisuin seu moleoulare. M olekulares 
S ilb er ist das mittelst Eisen oder Zink s. S. 367 aus dom Chlorsilber auf nassem Wege 
abgescbiedone metallische Silber. Ein grauschwarzes Pulvor, welches wegen seiner feinen 
Vortheilung zur Herstellung von Verbandstoffen Verwendung lindet.

Argentum colloidale, Argentum solubile. C ollo idales S ilber. CKKDć’sches 
Silber.

JU arstellu iiff. 500 ccm einer 30 proc. Liisung von krystallisirtem Ferrosulfat
Werden mit einer Ldsung von 280 g krystallisirtem Natriumcitrat in 500 ccm Wasser ge- 
aischt. Diese Mischung wird unter Umruhren in 500 ccm Silbornitratlosung von 10 Proc. 
oingogossen. Man liisst absetzen, giesst die uberstehende Fliissigkeit ab und wascht den 
Niederschlag durch Dekanthiren mit verdiinnter NatriumcitratlOsung, darni liist man ihn in 
Wasser und fiillt diese Liisung durch Zusatz von absolutem Alkohol. In feuchtem Zustande 
obie mattlila, blau oder griin gefftrbte Masse, welclie sich in Wasser (1 :50) mit tiefrother 
Parhe liist. Aus dioser Liisung wird das Silber durch Salzliisungen wieder abgeschieden, 
durch Zusatz von Salzsiiure fiillt einc schwammigo Masse aus, welche aus Silber und Chlor
silber besteht. Auch liislich zu 0,2 Proc. in Alkohol. Die wasserige Liisung wird auch 
» S ilb e rh y d ro so l“, die alkobolische „S ih ero rg an o so l11 genannt.

Wird zur Herstellung der CuKDk’sehen Verbandstoffe und Yerbandsalben angewendet.
Es wird zur Zeit ais eine allotrope Modifikation des Silbers aufgefasst, enthalt aber rund 
nur 97 Proc. Ag.



Uiigueiitiiin Crede. CRBDć’sche S albe . Argenti colloidalis 15,0, Aquao 5,0, 
Cerae albao 10,0, Adipis benzolnati 70,0.

E r k e n n u n g  m u l  J ie s tlm m iin g . A. Man o rk c n n t das .Silber an folgenden 
Reaktionen.

1) Alle Silberverbindungen geben, mit Soda gemiscbt, vor dem Liitbrohr auf Kobie 
erhitzt ein weisses, dehnbares Metalikom, welches sieli beim Betupfen mit wiisscriger 
Cliromsiiurelosimg roth farbt. — Die organischen Silberverbindungen hinterlassen sclion 
beim blossen Gliiben metallisehes Silber. 2) Kupfer, Zink, Eisen, Magnesium, Ferrosulfat, 
schweflige «nd phosphorige Siiiire scheiden aus Silbersalzlosungen metallisehes Silber ab.
3) Salzsiiure und geliiste Ckloride erzeugen iii Silbersalzldsungen einen weissen kiisigen 
Niederschlag von Silberchlorid AgCl, welcher in Salpetersilure unloslich, in Ammoniak 
leichtldslich ist. Befeuehtet man das erhaltene Silberchlorid mit vcrdiinnter Salzsaure und 
bringt es mit ctwas metallisehem Zink in Borukmng, so wird das Silberchlorid zu metal- 
lischem Silber redueirt.

B. Man b e s tim m t das Silber entweder gewiehts- oder maassanalytisch.
G e w ic h tsa n a ly tisc h . Die das Silber enthaltende Ldsung wird mit reinor Sal- 

petersauro bis zur doutlieh sauren Reaktion versetzt und bis auf 50—60° C. erwilrmt. Ale- 
dann fiigt man unter Umruhron soviol verdunnto Salzsaure hinzu, bis dieso in geringem 
Ueberschuss vorhanden ist. Man rulirt, bis zum Zusammonballen des Niedcrschlags und 
lasst den Niederschlag an oinem dunklen (!) Orto sieli vO llig absetzen. Das so erhaltene 
Chlorsilber wird zunachst mit salpetersaurehaltigom Wasser, schliesslicli mit reinem Wasser 
gewaschen und auf gewogenem Filter gosammelt, boi 100° O. getrocknet und gewogen, 
oder man sammelt im GoocH’schen Tiegel und trocknet bei 140° C. Odór man bringt die 
Hauptmenge des Ohlorsilbers, auf ein Uhrglas, verbrennt das Filter v o lls ta n d ig  6) in 
einem gewogonen Porcellantiegel, lćist nacli dum Erkalten das motallische Silber dm-cli Zu- 
fiigung von wonig Salpetersiiuru, giebt alsdatm einigo Tropfen Snlzsiuiro hinzu und dampft 
im Wassorbade zur Trockne. Hierauf bringt man die Hauptmenge des Ohlorsilbers in don 
Tiegel, erhitzt bis zum b eg in n e n d o n  Schmelzon des Ohlorsilbers und wiifft nacli dem 
Erkalten. AgOl x  0,75261 =  Ag.

Oder man yerbrennt das vom Chlorsilber mOglicbst befreite Filter im Itosidschon 
Tiegel y o lls tiiiid ig , bringt die Hauptmenge des Ohlorsilbers dazu und redueirt dieses 
durcli Gliiben im Wasserstoffstromo zu metallisehem Silber. (Sehr genau!)

Liegen organische Silbervorbindungen vor, so miissen diese duroh Gliilicn in mctal- 
lisches Silber ubergefiihrt worden. Dieses lost man alsdann in Salpetersaure und verfiihrt 
mit der salpcter,sauren Ldsung wio vorhcr angegoben. — Unldslicho SilboiTerbinduugen, 
z. B AgCl, AgBr, AgJ schmilzt man mit Natriumkarbonat zusammen, scheidet hierdurch 
metallisclies Silber ab, ldst dieses in Salpetersaure etc.

M aassan a ly tisch . Dio maassanalytische .Bestimmung des Silbors ist die Umkeh- 
rnng der maassanalytisclien Bestimmung des Chlors nacli Volhakd. Dio das Silber nm 
besten ais Nitrat enthaltende Ldsung, welclie froi von salpotriger Siiuro ist, wird mit Sal- 
petersaure sowio otwa 1 ccm konc. chlorfreier Eison-Alaunldsung versotzt. Hierauf hisst 
man unter Umschwonkon solange l/,0-Normal AmmoniumrliodanatlOsung zufliessen, bis ebon 
dauerndo IiotbfiirbuTig eintritt. 1 ccm l/io'AmmoniumrhodanatlOsung zeigt. 0,0108 sr An- an. 
Vergl. S. 58. b °

V ers ilb e ru n g . Das Ueberziehcn vou (mctallischen) Gegenstanden mit einer nielir 
oder weniger starken Schicht von Silber heisst yersilbem. Je nach der Art der Objekte 
kann es auf vcrsckiedenem Wege ausgefiihrt werden. Man b c a c h te  die ( iif t ig k e it  
d e r K a liu in c y a n id  enthaltcnden Praparate.

PeuerTersil beru lig. Anwendbar fur Kupfer, Mcssing, Bronze. Dio mit Pottaschc 
gut gereinigten Gegonstando werden in einer Mischung von konc. Schwofclsaure mit kono. 
Salpetersaure gelbgebrannt, alsdann abgewaschen und mit einer Ldsung von Mercurinitrat 
(1:100) abgerieben und so oborflaclilich verquickt. Hierauf tragt man mittelst einer messingenen 
Kratzbiirste Silberamalgam (2 Silber, 1 Quecksilber) auf, spiilt mit Wasser ab, trocknet und er- 
hitzt_ unter gut ziehendor Esse fiber einom Holzkohlenfeuer, bis alles Quecksilber yerfliich- 
tagt ist. Durch die galvanische Yersilberung fast vollkommon verdrangt.

Kalte VorsiLberiing. Um kloinoro Gegonstando aus Kupfer, Messing, Zink oinscitig 
mit einer diinnon Silberschicht zu iiberziohon. Eison muss vorhor galvanisch vorkupfert 
werden. 1) Man zerreibt 1 Tli. Silbornitrat und 3 Th. lOOproc. Kaliumcyanid jed es  in 
e inem  b o so n d e ren  P o rc o lla n m d rs o r , mischt boido Pulver zusammen und verm isclit 
sie noch mit 3 Tb. gefiilltom Calciumkarbonat. Dieses „ V o rs ilb o ru n g sp iilv e r“ bewalirt 
man in einer gut vorschlossenen Flasche auf. Zum Gebrauch wird auf den ontfetteten,



sehr gut gereinigten Gegenstand etwas von dem Pulver geschiittet, man giebt einige Tropfen 
destillirtes Wasser dazu und verreibt mit einem weichen, leinenen Lappchen; es ontsteht 
sogleich eine schOne woisse Yersilberung, wolche durch weiteros Auftragen des Versilbe- 
rungspulvers etwas verstnrkt werden kann. 2) 10 Th. trockenes Silberchlorid, 65 Tli. 
Kaliumbitartrat und 30 Th. Kochsalz. Man ruhrt die Mischung mit Wasser zu einem 
Broi an und reibt mit diesem die zu versilberndon Gegenstande ab odor lasst sie, mit dom 
Brei bedeckt, vorher einige Zeit stohen.

Nasse Versilberuiig. Zum allseitigen Ueberziohen kleiner Gegenstande aus Kupfer, 
Messing, Zink, z. B. Knopfe, Steeknadeln etc. mit oiner dfinnen Silberschicht. 1) Man 
tauclit die gereinigten Gegenstande in eine heisso Aufliisung von 1 Th. Silbernitrat, 4 Tb. 
Kaliumcyanid und 100 Th. Wasser und lasst sie untor Dmriihren einige Zeit darin liogen. 
2) Der zu yersilborndo Gegenstand wird einige Minuten in eine kocheude Mischung aus 
100 Th. Weinsteinpulver, 100 Th. Kochsalz, 25 Th. Silberchlorid und 1000 Th. Wasser ein- 
getauclit gehalten, sodann mit Schlammkreide blank geputzt.

Galyanisclie Versilberung. Kupfer, Messing und allo Kupferlegirungen konnen 
direkt versilbert werden, nachdem sie , wie unter Feuerversilberung angegeben entfettet, 
goboizt und mit einer Mercurinitratlosung schwaeh amalgamirt sind. Eisen, Stahl, .Nickel, 
Zink, Zinn, Blei mussen nach dem Entfetten und Beizen im alkalischen Kupferbade ver- 
kupfert und dana erst amalgamirt werden. Die zu yersilbernden Gegenstande kominen ais 
„Kathode11 in das Bad, ais Anodę dient ein Silberblech. Alan eloktolysirt mit einer Strom- 
stiirke von 0,15—0,20 Ampbre pro QDecimeter. Die Yersilberung ist zunachst matt und 
wird durch Beliandeln mit der Kratzbiirste bezw. durch Poliren glanzend. Eiigt man 
dem Bade auf 100 1 =  10 Tropfen Schwefelkohlenstoff zu, so fallt die Versilberung so- 
gleieh glanzend aus. V o rsc h rif t zum G alvan ischen  V ers ilb e ru n g sb ad e : a. Silber
nitrat 150 g, Wasser 5 1, b. Kaliumcyanid (95 — 98 Proc.) 250 g, Wasser 5 1. Beide 
Lćisungen werden gemischt.

Yersilberung von (llas. Alan stellt zwoi Losungen her: A. S ilbo rló sung : Silber
nitrat 8,5 g, destillirtes Wasser 91,5 g; B. W einsaure K a li-N a tro n lo su n g : Natrium- 
kaliumtartrat 15,0, destillirtes Wasser 85,0 g. Zum Gebrauche werden jodes Mai je gleiche 
Gewichtsmengen von A und B in oinen Kochkolben eingewogen und boi kloinen Spiegeln 
das Doppelte, boi grbsseren das dreifache Volumen der Gesammtfliissigkeit an destUlirtem 
Wasser zugemischt. Der entstehende weissliche Brei von Silbertartrat wird stark geschiit- 
telt, bis er (nach einigon Sekunden) fein krystallinischo Beschaffenheit angenommen hat. 
Man fiigt nun v o rs ic h tig  tro p fen w eise  Ammoniakflussigkeit unter fJmschiitteln hinzu, 
bogrenzt den Ammoniakzusatz aber so, dass ein Thoil des weissen Niederschlages noch un- 
getóst bloibt. (Sollto versehentlich zuviei Ammoniak zugegeben wordon sein, so mischt 
man wioder gleiche Gewichtstheile von A und B und setzt von dieser Mischung soviol zu, 
dass ein bleibender Niedorschlag ungelost bloibt.) Man schuttelt nun, um ajlen Ammoniak- 
dampf im Gefasse zu absorbiren, die Fliissigkoit hoftig, und sobald der jsmisse Niederschlag 
sich zu schwarzen boginnt, liltrirt man die Fliissigkoit durch ein beęnłi gehaltenos Falten- 
filter auf die in horizonlaler Lago aufgestellte Glassclieibo und sorgt dafiir, dass dieso an 
allen Stellon (Vertheiłen mittolst Glasstabes!) mit einer 2—3 mm liohen Schicht dor Liisung 
bedeckt ist. Man lasst 1—2Stunden bei einer Temperatur von 25—26° O. (!) stehon, lasst 
alsdann die Fliissigkeit ablaufen, trocknet durch Schragstollen und iibergiesst die 
priiparirte Seite mit oinom Spirituslack. — K leine HohlgeftLsse fiillt man cinfach mit der Ver- 
silberungsflńssigkeit voll; sie versilbern sich alsdann sehr schon. Gross er e Gofiisse, z. B. 
Gartenkugeln, werden dadurch versilbert, dass man das n ieh t verdunnto Gemisch von A 
und B (ohno Zusatz von Wasser) nach dem erforderlichen Zusatz von Ammoniak in die- 
selben hineinliltrirt und wahrend der Bildung des Silberniederschlages die Kugel nach allen 
Seiten so dreht, dass alle Theile des Gefasses von der Ldsung benetzt werden.

Die Versilberungsfiussigkeit soli nicht kiilter ais 20° O. sein, am besten geht die Ver- 
silberung in einem auf 25° 0. tomperirten Raume vor sich.

Die zu yersilbernden Glasflftchen mussen absolut sauber sein. Man reinigt sie zuerst 
mit PetroleumiUher, dann mit Salpetersaure, schliesslich durch Putzen mit einer Mischung 
aus Oaloiumkarbonat und Wasser mittelst eines weichen, leinenen Lappons.

Yersilberung nicht inetallischer Gegenstiinde, wie Holz, Horn, Knochen, Leder etc. 
kann man erzeugen durch abwechselndes Bepinsoln mit LOsungen von Silbernitrat und 
Gallussaure bez. Pyrogallussaure.

Sllberbeize zum R ein ig en  von S ilb ersach en  ist eine Fliissigkoit aus Weinstein, 
Alaun, Kochsalz je 40,0 g und 2 1 Wasser. Die zu reinigenden Gegenstande werden einige 
Minuten in der zum Sieden erhitzten Fliissigkeit gosehwenkt.

Silberscliwanilii fur Zahnplomben wird durch Gliihen von Silbertartrat dargestellt.
Silber-Seife, zum Putzen silberner Geratbe eto., ist eine mit 40—50 Proc. fein ge- 

schlammtem Kaolin oder Thon gefullte Hausseifo.
.Silber-Legirnng zum Plombiren der Ziihiie. Eine solche besteht aus 01 Th.

Zinn und 39 Th. Silber. Dieso Legirung wird vor dem Gebrauche in einem Porcellan- 
Handb. d. pharm. Praxis. I. 24



schalohen mit etwas Queeksilbei' uiitor Enviirmcn anialgamirt, worauf das nocii wurme 
Amalgam zwischcn sitmisch-garem Leder gepresst wini. um den Ueborschuss des Quecksilbers 
zu ontfernen.

Silberloth. A. H a r t lo th :  Feinsilber 4—9 Tli., Mcssing 3 Tli. oder 19 Feinsilber,
1 Kupfer, 10 Messing. B. W e ic h lo th : 2 Feinsilber, 1 Mcssing oder Silber 12, Kupfer 4, 
Zink 3. °

Silbcrlegirimgen. Den Feingehalt der Legirungen des Silbers drtickte man friiher 
dureh dio Angabe aus, wieviel Lotli reines Silber in einor Mark (Ki Loth) enthalten waren.— 
12 lothiges Silber war also ein soLclies, welches in Ki Loth der Legirung — 12 Loth Fein
silber (also 75 Proc.) enthielt. Heute wird der Feingelialt einer Legirung dadurcli ange- 
geben, wieviel Theile reines Silber in 1000 Tli. einer Legirung enthalten sind. (Gesotz vom 
10. Juli 1884.) Es diirfen in Deutschland Silbcrwaaren von jedem Gehalt angcfertigt und 
gestempelt werden, Uhrgoliause und silberne Gerathe aber (Loffel etc.) diirfen nielit gering- 
werthiger ais von 800 Feingehalt sein. Dor Silberstempel hat das Sichelzeichen des ab- 
nehmenden Mondes und in diesem die Reichskrone (Jo 800. Daneben ist. der Feingehalt 
in Tausendsteln anzugeben. — H a lb s ilb e r . Kupfer 100,0, Niokel 70,0, Wolfram 5,0, 
Aluminium 1,0. Silberahnliche, hammerbare, luftbostiiiidige Legierung.

Fiscll-Silber. Der perlgliinzende Uoberzug der Schuppen des Weissfisches (Oyprinus alr 
burnus, Alburnus lueidus) wird dureh lleiben mit Wasser abgesondert, gesclilammt, mit am- 
moniakhaltigem Wasser ausgezogen und dann zum Fabriciron der imitirten Perlon benutzt.

Argentum aceticum.

t  Argentum aceticum. Silberacetnt. Lssigsaures Silber. Acetate d’argent. 
Acetate of silver. C2H30>Ag. Mol. Lew. =  107.

D a r s te llu n y .  Eine Losung von 20 Th. Silbernitrat in 50 Th. destillirtem Wasser 
wird mit einer Losung von 17 Th. kryst. Natriumacetat in 100 Th. Wasser yermischt. 
Man liisst die Mischung an einem kalten und dunklen Orle 24 Stumlen lang stelien, filtrirt 
den Niederschlag ab, wiischt ihn mit wenig kaltom Wasser aus und trocknet ihn in diuiuer 
Lagę vor Licht und Stauh geschutzt. Ausheute 18 Th. — Aus der Muttcrlauge sekeidet 
mail das Silber dureh Salzsanre ais Chlorsilber aus.

E lg e n sc h a fte n .  Weisses, aus mikroskopiselien Prismeu bestehendes, neutrales 
Pulver von widerlich metallischem Geschmaek, in 100 Th. kaltem oder 15 Tli. siedendem 
Wasser loslich, am Liclite grauviolett werdend; heim Erhitzen ricelit es naeli Essigsiiure, 
beim Gliihcn hiuterhleibt metallisches Silber. In Weingeist ist es wenig loslich, ans der 
keissen wasserigen Losung krystallisirt es in glanzenden, nadelforinigen Krystallen. Vor 
L ic h t g e s c h u tz t ,  y o rs ie h tig  au fzu b ew ah ren .

A n w e n d n n g .  In der Therapie kaum yerwendet; es wird gelegentlieh ais che- 
niisches Reagens benutzt. Wiclitig ist es, die Verhindung zu kennen, da sie gelegeutlich 
eininal bei der Priifung von Acetaten mit Silbernitrat, ais Niederschlag auftretcn und alsdann 
zu Tiiuschungen Yeranlassung geben kann.

Argentum chloratum.

I. t  Argentum chloratum (Erganzb. Hclv.). Silberclilorid. Clilorsllber. 
Cblorure d’argent. Cliloride of silrer. AgCl. Mol. Gew. =  143,5.

D a r s te lh m y .  Man Ićist 10 Th. Silbernitrat in 500 Th. destillirtem Wasser, bringt 
diese Liisung in eine Flasche, fiigt an einem d u n k len  Orte 15 Th. Salzsanre (1,123 spec. 
Gew.) hinzu, schiittelt stark um und lasst im D u n k len  absetzen. Man filtrirt alsdaun 
den Niederschlag dureh cincn Triehter, dessen Abfluss dureh cinen Wattebauscli geschlossen 
ist, wascht mit destillirtem Wasser bis zum Verscliwinden der sauren Reaktion und trock
net im D u n k len , vor S tau b  g e s c h u tz t  aut' porosen Unterlagcu. — Nur bei v(illigem 
Abschluss von Licht und Staub kann man ein weisses < 'lilorsilber erwarteu.



K ig en seh a ften . In rei nem Zustande cin weisses, gcwiihulich abcr ein graues 
oder grauyiolotte.s Pulver, unloslieli in Wasser, verdiiunter Salpeterskure, verdttnnter Salz
saure und anderen verdiinnten Siluren, nierklicli loslicli iu Alkalichloriden (NaCl), leicht 
loslieh (1 Tk. AgCl in 2 Th. Anmioniakflussigkcit von 10 Proc.) in Ammoniakfliissigkeit, 
in den Liisungen des Ammoniumkarbonats, Kaliumcyanids, Natriumthiosulfats, aneli in 
keisser Mercurinitratlosung loslicli und ans dieser in Wiirfeln krystallisirond. Durch 
Digestion mit KaliumbromidKisung wird es in Silbcrbroniid, dureb Digestion mit Kalium- 
jodidlosung in Silberjodid yerwandelt. — fis selmiilzt boi etwa 260° (J. obne Zersetzung 
zu einer gelbliehen Flussigkeit, welelie beim Erstarren eine farblose, durchscbeinende, born- 
artige Massc (Hornsilber) darstellt. Das gescliinolzene Oblorsilber ist verbaltnissmiissig 
wenig lichtempfindlicb.

f  Argentum chloratum R a d em acher . Wurde von Ii. in der Weise dargostellt, dass 
das ans 1 Tb. Si lb orni trat abgeschiedene, noch fouchto Silberchlorid solange mit 8 Tb. yer- 
dunntem Weingeist u n te r  L ich tab sch lu ss  digerirt wurde, bis es grau geworden war. 
Dieses Praparat kann (aueh nacli dem Erganzb. Ap. \'.) dureb Silberchlorid orsetzt werden, 
welches infolge der Einwirkung des Lichtes grau geworden ist.

A u fb e w a h ru n g .  Yorsicbtig und vor Licht gescliiitzt.
A n w e n d u n g .  Besitzt niebt dic atzenden, wobl aber die entfernten Wirkungcn 

der Silbersalze, weil es in Kocbsalzlosung merklich liislicb ist. In n e rlic h  zu 0,02—0,1 g 
in Pillen 3—4 mai taglieb bei Chorea, fipilepsie, Keucbhusten, Gastralgien, ebroniseben 
Liarrboen, frilher aucb bei Syphilis, jctzt ganz verlassen. A cusscrlich  friiber bei syplii- 
litischen Gescbwiiren, sowobl imverdiinnt ais in Salbenform. Jetzt ais Zusatz zu Hiillen- 
steinstiften, urn diese bart zu machem T echnisch ein Bestandtbeil vorschicdencr Yer- 
silbcrungspulver und -fliissigkeiten. Die Liisung in Ammoniakfliissigkeit dient zum 
fiiirben von Knocben, Elfenbein, Perlmutter. Ais Zusatz zu Glasfliissen, urn diese gelb 
zu fiirbcn.

Z ur su b k u ta n e n  In je k tio n : Bp. Argenti chlorati recenter praecipitati 0,05 g, 
Natrii thiosulfurici 0,8 g, Aq«ae 10,0 g (Jacoby).

II. f  Argentum chloro-ammoniatum. Argentum muriatieo-aiiimoiiiatuni. 
Ainniouiniiisilbercblorid. Silbersalmiak. AgCl. (NH3)2. 1LO. Mol. Gew. =  195,5.

D n rs te llu n g . Das aus 10 Tli. Silbernitrat gefiillte und au§gewnsehene Silberchlorid 
wird noch feuebt mit 12 Th. Ammoniakfliissigkeit von 20 Proij-^fibergossen und auf 30° O. 
erwarmt. Sollte alsdann nicht yollstandige AuflOsung eintrefen, so setzt man noch kleine 
Mengen Ammoniiikfliissigkeit binzu. Die Liisung yertheilt man auf (lacho Geliisse und stellt 
diese in Exsiccatoren, die mit Calciumchlorid gefiillt sind. Die nacli einigon Tagen ab- 
gesebiedenen Kry stalle werden rascb auf Fliesspapier abgetroeknet, darauf vor L icht 
geschu tz t, in Glasstopfengefiissen y o rs ic b tig  aufbewahrt.

K igenscha ften -  Farblose, oktaedrisebe Ki'ystalle oder blaulich weisses, krystal- 
liniscbes Pulver, von ammoniakalischem Gerucbe und iitzendem, metallisebem Gescbmacke.
Sie schwarzen sieb ain Licht und geben an der Luft Ammoniak ab, unter Zerfall in 
Silberchlorid. Nur wenig haltbar.

A n w e n d u n g .  Frilher in Gaben von 0,003—0,01 g zwei- bis yiermal taglieb gegen 
Chorea, Epilepsie und Syphilis in Pillenform. Hiichstgaben: pro dosi 0,015, pro die 0,05 g,
An seiner Stelle wird gegenwiirtig gewolinlich die folgende, Kopp’scke Liisung angewendet.

f  Liquor Argenti chlorati ammoniatus Koi-r. L iąuo r A rgen ti ch io ra to - 
am m oniati Kocu.

D a rste llu n g . Man fallt aus einor AuflOsung roli 1 g Silbernitrat in 100,0 g 
Wasser das Silber ais Silberchlorid dureh Zusatz von 2,0 g Salzsaure (25 Proc.). Den aus- 
gewaschenen Niedorschlag liist mail in 50,0 g Ammoniakfliissigkeit (10 Proc.). Alsdann 
tropft man yorsichtig unter Umscliuttebi solange konc. Salzsaure binzu, bis die Flfissigkeit 
gerade eine bleibende opali-sirende Trfibung annimmt. Nachdem diese durch Zusatz einer 
mOglichst geringen Mongo (Tropfen!) Ammoniak wieder gehoben ist, yerdiinnt man die 
Gesammtflussigkeit mit destillirtem Wasser auf 125,0 g. A ufbew ahrung und D ispen- 
sation  in dunklon Gofassen.

A n w e n d u n g . Je 1 g dieser Liisung enthalt etwa 0,005 g Silberchlorid. Man giebt 
sio dreimal taglich zu 3—4 Tropfen mit Wasser yerdiinnt gegeu Yeitstanz und fipilepsie.



Argentum citricum.
f  Argentum citricum. Itrol. Silbereitrnt. Citronensanres Sillier. C0H0O7Ag3. 

Mol. Gcw. =  513.
D a rs te llu n g . Man liist 10 Th. Oitronensanre in 150 Th. Wasser, neutralisirt 

diese Ldsitng mit Natrinmbikarbonat (12 Th.), filtrirt wenn notliig and fiigt linter Um- 
nihren eine Auflbstmg von 24,3 Th. Silbeniitrat in 100 Th. Wasser zu. Der entstehende 
Niederschlag wird zum Absetzen gebracht, mit Wasser gewaschen und auf porosen Unter- 
lagen getrocknet. Sammtliclie Operationen sind vor Lieht geschutzt auszufiihren.

E ig e n sc h a fte n . Ein weisses, geruchloses, spec. schweres Pulver von mSssigef 
Liehtempfindlichkeit, in 3800 Th. Wasser 1 osi ich. Beim Gltthen hinterlasst es 63,16 Proc. 
metallisches Silber. Dic Herstellung der Losungcn erfolgt wic boi A rgon in s. d. S. 881-

A u fb e w a h r u n g .  V o rs ic litig , vor Liclit gesehiitzt.
A m o e n d u n g .  Ais niclit ittzendes Antisepticum. In Substanz auf Wnnden ge- 

staubt, niacht es diese steril. Losungcn von 1:4000 bis 1:10000 zum Aussptilen von Kdrpcr- 
hdhlen. Gegen Gonorrhoe wasserige Losungcn: 0,025—0,05 g : 200,0 g.

Itrol-Stiibelien bestchon ans Kakaobutter mit Zusatz von 2 Proc. Itrol. Itro l- 
T a b lo ttc n  bestehen aus 0,1 g Itrol und dienon zur Herstellung antiseptischor LiSsungem

Itro l-F leeke aus Wascho etc. bescitigt man, indem man sie 2 —3 Minuten in eine 
Losung von >10 g Mercuriohlorid, 25 g Natriumeblorid und 2 1 Wasser einlegt, alsdann 
gnt ausspult.

Injectio Itroli nach W e r l e r : 1) 1 : 1000. II) 1 : 8000. I l i )  1 : 6000. I V) 1 : 4000. 
Die fetton rćSmisolien Żabien bedeuten die Originalnummern der Praparate.

Argentum cyanatum.
t  Argentum cyanatum. Argenti Cyanidum (U-St.). Silbereyanid. Cyansilber. 

Cyanure dbirgent. Cyanidc ot' silver. AgCN oder AgCy. Mol. (lew. =  134.
D a r s te llu n g .  Man liist 10 Tli. Kaliumcyanid in 100 Th. destillirtem Wasser und 

setzt zu der filtrirten Losung eine SilberlOsung, bercitet aus 26 Tli. Silbeniitrat und 
260 Tli. Wasser. Man inischt gut durch, fiigt 10 Th. re in e  Salpetersaure (25°/0) liinzu, 
riihrt um, litsst absetzen, wiisclit den Niederschlag ans, sammelt ihn und trocknet ilin vor 
Staub gescliiitzt auf einer Filtrirpapierunterlage bei gelinder Wannę. Alle Operationen 
sind zweckmassig an einem vor Licht gesclititzten Orte auszufiihren.

E ig e n sc h a fte n .  Silbereyanid ist ein amorphes, rein weisses, ani Liclite sieli 
iliebt leicht farbendes Pulver, unloslich in Wasser und in verdiinnter Salpetersiture, loslicli 
in siedender 25 proc. Salzsiiure und aus dieser beim Erkalten in mikroskopischen Prismen 
sieli ausscheidend. Loslich auch in Kaliumcyanid und Natriunithiosulfat. Vgl. aucli unter 
Acidum hydrocyanicuni. S. 61.

A n w e n d u n g .  Ais Antisypkiliticum zwei- bis dreimal taglieli zu 0,002 —0,000 £• 
H o c lis tg a b e n : pro dosi 0,015 g, pro die 0,06 g. Im pliarm. Laboratorium dient es zur 
Darstellung der wasserigen Dlausaure ex tempore s. S. 60.

Argentum jodatum.

t  Argentum jodatum. Argenti Jodidum (U-St.). Silberjodid. Jodsilber. Jodure 
d’argent. Jodide of silver. Ag.l. Mol. Gew. =  235.

D a r s te llu n g .  Zu einer AuflOsung von 10 Th. Silbeniitrat in 100 Tli. destillirtem 
Wasser wird in kleinen Portionen unter Umriihren einer Losung von 10 Th. Kaliumjodid 
in 100 Th. destillirtem Wasser eingetragen. Man sammelt den Niederschlag auf einem 
Pilter, wiischt ihn aus und trocknet ihn. Diese Operationen werden zweekmiissig an einem 
vor Licht und Staub geschlltzten Orte vorgenommen.



E iy e n sc h a fte n . Wcisslicbgelbes, spec. schwercs, amorplies Pulver, in Wasser, 
Weingeist, verdiinnten Sauren, Ammoniumkarbonat unloslicli. Ist geruchlos und geschmack- 
los und wini am Lichte wenig verandert. Bei 400° C. schmilzt es zu eincr dunkelrothen 
PKissigkeit, welclie beim Erkalten zu einei' sclnnutziggelbeu, ctwas durchscheinenden, auf 
dem Brucke aber kornigen Masse erstarrt. Es liist sicb erst iu etwa 2500 Th. Ammoniak- 
fliissigkeit von 28 Proc., wird iibrigens in der Ammoniakfliissigkeit weiss, beim Auswaschen 
mit Wasser aber wieder gelblicli. In konc. heisser Salzsaure nur in Spuren liislich; konc. 
siedendlieisse Salpetersfture und Schwofelsaure scheiden daraus Jod ab. In kalfcer konc. 
Silbernitratldsung ist es erheblich ldslicher ais Silberchlorid und Silberbromid, dagegen ist 
das Auflosungsvormiigen des Silberjodids in Mercurinitrat, Natriumtbiosuliat und Kalium- 
cyanid etwas geringer ais dasjenige des Silberchlorids. — Durcli Erbitzen im Chlorstrome 
wird Silberjodid in Silberchlorid iibergefiibrt.

A u fb e w a liru iig .  Vorsichtig, vor Licbt geschiitzt, obgleicli-es yerhaltnissmassig 
wenig lichtempfindlicb ist.

E r u fu n g .  Wird Silberjodid mit einer Miscbung aus gleichen Tbeilen Ammonium- 
karbonatlosung und Wasser erwarmt, so darf das Filtrat nach dem AnsSuern mit Salpetcr- 
saure nur opalisirend — niclit bis zur Undurchsicbtigkeit — getrUbt werden (Chlor).

A n w e n d u n g .  Ais Antineuralgicum und Antisyphiliticum bei Magenkrampf, Veits- 
tanz, Keuchhusten in Gaben von 0,004—0,01 g drei- bis viermal tiiglich. H ocbstgaben  
pro dosi 0,015 g, pro (lie 0,05 g.

Will inan das Silberjodid in einer Arzneimisehung ex tempore darstellen, so ist zu 
beaeliten, dass zur Bereitung von 1 g Silberjodid = 0 ,7 g  Silbernitrat und 0,7 g Kalium- 
jodid mit etwas Wasser zusammcnzureiben sind.

Pilulac Argenti jodati. Zu bereiten aus: Argonti nitrici 0,37, Aquae destillatae 
gtt. 20, Kalii jodati 0,4 g, Boli albae 7,5 g, Glycerini q. s. Pilulae 100. Jede Pillo ent- 
halt 0,005 g Silberjodid.

f  Argento-Kaliuin jodatum. K aliu m -S ilb e rjo d id . Jo d u re  d ’a rg en t et do 
potassium . Dieses Silbersalz, der Formol A gJ-j-2 KJ cntsprechend, wird gewohnlioh 
ex tempore dargestellt. Zur Bereitung von 1 g des Salzes reibt man 0,9 g Kaliumjodid 
und 0,3 g Silbernitrat mit efcwus Wasser zusammen. Dosis 0,005—0,02 g.

Argentum lacticum. /

-j- Argeiitum lacticum. Actol. Silberlactat. Milchsauros Silber. C3H5OsAg -j- H.,0. 
Mol. Ge w. =  215.

JJa rs te lh m g . Man liist 10 Th. Silbernitrat in 150 Th. Wasser und fallt aus dieser 
LSsung durcli Zusatz eines Uebersehusses von Natriumlcarbonat das Silberkarbonat voll- 
standig aus. Nachdem dieses mit Wasser ausgewaschen ist, liist man es noch feucht in 
einer Miscbung von 8 Th. Milclisaure (75 Proc.; spec. Gew. =  1,22) und 80 Th. Wasser 
unter Erhitzen auf und dampft die erhaltene Losung bis zur Krystallisation cin. I)ie 
Operationen sind im Dunkelzimmer auszufiihreu.

E iye n sc h a fte n . Farblose Krystallnadeln, am Lichte leicht braunlich werdcnd, in 
15 Th. Wasser liislich. Beim Erhitzen hinterlasst es 50,2 Proc. metaliisclies Silber. In 
der Kegel ist das Priiparat braunlich gefiirbt und giebt mit Wasser eino braunliche, bez. 
rothlicbe Earbung. V o rsick tig  und vor L ic b t gesch iitz t aufzubewahren.

A n w e n d u n g .  Die wasserige Losung 1:300 bis 1:500 ist in ihrem Desinfektions- 
werth etwa gleich der 0,1 proc. Mereurichloridliisung. Iu Substanz wirkt es auf Wunden 
reizend, daher nur in Los u n gen 1:100 bis 1:2000, ausserdem zur Darstellung von Yer- 
bandmaterial.

Actol-Tubletten ais Ersatz der Sublimat-Tabletten bestohen aus 0,2 g Aktol und 
dienen zur Herstellung von 1 Aktolliisung.

Silberseide, Silbercatgut, Silberdrains. Das Kohmaterial wird in eino braune 
Flasche getlmn, in wolcher eino Aktolliisung (1: 100) onthalten ist. Seide rerbloibt 14 Tage,



Catgut, und Drains vorbleiben 8 Tage darin, dann wird das Materiał herausgenomnien, mit 
gewohnlichem Wasser gespult, bis dieses Mar bleibt, und dann dem Tageslicht ausgosetzt, 
bis es sehwarzbraun gefiirbt ist.

Argentum nitricum.
4 Argentum nitricum. Silbernitrat. Snlpetersaiires Si lit er. Azo tato d’nr-

gent. Argenti Nitras. Silbersalpeter. Caiisticuni lunare. In allen Pharinakopucn. 
AgJfOa. Mol. Gew. =  170.

Silbernitrat wird iu don Apotlieken gebraueht: 1) in Form von Kry.stallen, 2) iu 
Form von Stiibclien, 3) mit Salpeter zusaininengcsehmolzon ais salpeterbaltiger Hdllenstein. 

I. f  Krystallisirtes Silbernitrat. Argentum nitricum crystallisatum.
D a rs łe llu n ff. Bine Ldsung von reinem Silber in reiner Salpetersiiure wird zur 

Trockne vordampft, woraiif der Kiickstand in einem Porcellan-Kasserol bis zum Schmelzen 
erhitzt wird. Den lialb erkalteten Salzriickstaiid lost man in 3/„ scines Gewichtes warmca 
Wassers und stellt die Ldsung vor S tau b  und S c b w e fe lw a sso rs to ff  w ohl gcsekiitzt 
in liaeben Gefiissen an einen warmen Ort, dninit das Wasscr helmfs Krystullbildung laug- 
sam verdunstet. Von den Krystnllon liisst. man spiiter dureli Sebriigstellen der Selmie die 
Mutterlauge vollig ablaufen, bringt diese nocbmals an einen warmen Ort zum Verdunsten, 
die Krystalle aber trocknet man mogliclist raseli in der Sebale aus, indem man diese, mit 
Papier bedeekt an einen warmen Ort stellt.

Das Schmelzen des Silbernitrates vor der 
Krystallisation ist notkweudig, urn ein von freier 
Salpetersiiure freies Preparat zu eriialten. Bel der 
ganzen Darstellung ist der Zutritt von Staub und 
Schwefelwasserstoff sorgfiiltig zu yernieiden.

E i f/eunch u f f  en . Farb- und gerucblose,
bitfer, zugleieli iitzend metalliscli schmeckende, 

durebsichtige, tafelfonnige, zuweilen aueli bliitterige rJiombisehc Krystalle, meist mit Kom- 
bination eines KUombenoktaeders (o) und eines rbontitischen Prismas (p) mit der Endfliiclie 
(e), welche letztere die tafelffirmigc Gestalt. bedingf. Sie Iiisen sieli in 0,6 Th. kalteni 
oder 0,2 Th. siedendem Was,ser, in 20 Th. kalteni oder 5 Th. siedendem Wcingeist. Die 
wftsserige Ldsung ist neutral. In Aether sind sic srliwor Itislich. iiei 200°C. schmelzen 
sie zu einer gelbliehen Fliissigkeit, welche beim Brkalten krystalliniseh erstarrt.

A n fb e w a h r n n y .  Krystallisirtes Silbernitrat verandert sieh am Lichto nioht, wenn 
man es vor Staub geschiitzt anfbewahrt. Trotzdem emptielilt os sieli, dasselbe unter Licłit- 
schutz y o rs ic h tig  aufziibewahrcn.

A n w e n d u u o .  Das krystallisirte Silbernitrat ist die niimliche chemisehe Verbin- 
dung wio das Silbernitrat in Stangenforni. Beide kdnncn promiscue benutzt werden, 
wenn die Stangenforni nieht dureli die therapeutische Verwendung bedingt ist. Indetsen 
bevorzugt man gelegentlich docli die cine oder die andere Form aus folgenden Grunden:
Das geschmolzene Silbernitrat (in Stangenj ist mit grdsserer Sieherheit frei vou freier 
Salpetersiiure; das krystallisirte dagegen ist mit grdsseror Sieherheit frei von Silbernitrit.

II. f  Argentum nitricum fusum. Lapis infernalis. Geschmolzenes Silber
nitrat. Geschmolzene,s salpetersaures Silber. JJbllenstein. Yergl. auch S. 377.
Crayons (Pazofate (Pargent (Gall.).

D a r s te l l i in y . Diese zerfśillt in die Herstellung einer reinen Ldsung von Silber
nitrat, in das Eintrocknen derselben, in das Schmelzen des erhaltenen Salzriickstandes und 
in das Ausgiessen der Schmclze in Stabehenfonn. — Im pharmaceutisehen Laboratorium 
kann man in die Lagę kommen, reines Silber zu verarbeiten, wenn man z. B. Silbemick- 
stiindo in molekulares Silber umgearbeitet liatte. In der Technik geht man in der Kegel 
vom Werksilber aus und stellt aus diesem die reine Silbernitratldsung dar.



I .  A ns re in em  (pulverform igem ) S ilb er . Mail bringt in cinen Kolben 1 Th. 
pulverf6rmiges Silber und iibergiesst es mit 3,5 Th. reiner Salpetersaure (von 25 Proc.). 
Der Kolben darł' nur z u 1 /., seines Fassungraumes mit der Mischung angefullt sein. Den 
Kolben, iii welchen ein Trichter eingesetzt ist, stcllt man an eineu warmen, aber luftigen 
Ort, damit die entwickelten Oxyde des Stickstofls entweichen konnen ohne liistig zu fallen. 
Schon bei mittlerer Temperatur erfolgt die von Entwickelung brauner >Stiokoxyde begleitete 
Auflosung des Silbers. Wenn die Eiuwirkung triige ist, so unterstiitzt mau sie durch Kr- 
wiirmen aut' dem Wasser- odor Sainlbade (auf 60—70° O.). — Wenn alles Silber gelćist ist, 
so erwiirmt man noch solango, bis bramie Diimpfo nicht mehr aufsteigen, alsdaun liisst 
man erkalten und iiltrirt die Losung durch eineu Bausch Glaswolle oder Asbcst, welchen 
man vorlier mit Salpetersiiure ausgekocht hat.

Yerarbeitet man reines Silber in Form von Blech, so empfiehlt sieli die Benutzung 
einer koncenlrirteren Salpetersaure. Man hat alsdann auf 1 Th. Silber =  2,5 Th. Salpeter
saure von 1,20 spec. Gew. anzuwenden.

I I .  A ns S ilb erleg -ir  iiu gen . Da es sieli hiorbei durchweg urn Verarbeitung alter 
Silbergertlthe (Liitfel etc.) handelt, so werden diese durch mechanische Bearbeitung mit 
einer heissen Pottaselie-Lósung zuniiehst von Fott und Schmutz befreit. Ferner hat man 
zweekmiissig zwei Falle zu unterscheiden:

a) D ie L eg iru n g  enthii.lt w eniger ais 10 Proc. K upfer. Man verfahrt in 
diesem Falle wie unter Kr. I angegeben ist und erhalt dadurch eine Losung welcho Cupri- 
nitrat und Silbernitrat, vielleicht aucli kleine Mengen von Wismuthnitrat, und Bleinitrat 
enthalt; ein unltislicher Kiiekstand wiirde auf Gold zu priifen sein. Man verdampft die 
Losung — um die iiberschussige Salpetersaure zu verjagen ■— zur Trockne. Den Salzriick- 
stand ilimmt man mit Wasser auf und erhitzt die Losung mit einer hinreichenden Menge 
Silberoxyd, Durch das letztere werden Kupfernitrat und Wismuthnitrat ais Hydroxyde 
vollstandig, Blei nur unyollstandig niedergesclilagen. Sobald die filtrirte Losung auf Żu- 
satz von Ammoniakflussigkeit keine Blaufarbung mehr zeigt, ist sie kupferfrei. Man sauert 
sie alsdann schwach mit Salpetersiiure an und dampft sie zur Trockne.

Zur .Bereitung des hierbei erforderlichen Silberoxyds fiillt man entweder eine Losung 
vnn reinem Silbernitrat mit Natronlauge aus und wascht. den Kiederschlag ans, bis im 
Filtrat Salpetersaure (durch Diphenylamin -j- Schwefelsaure) nicht mehr nachzuweisen ist, 
odor mail nimmt etwa den ’/8 Theil der kupferhaltigen Silbernitratlosung ab, fiillt in der 
Siedehitze mit Natronlauge, wascht den Niederschlag aus und benutzt diesos Gemenge von 
Silberoxyd -f- Kupferoxyd zur Ausfallung des Kupfers in der irlauptflussigkeit.

b) D ie L e g iru n g  e n th a lt  m ehr ais 10 Proc. K upfer. Man 10st die Legirung 
wie bei I. in Salpetersaure und dampft die filtrirte Losung der Nitrato zur Trockne. Als- 
dann erhitzt man den trocknen Salzriickstand in einer Porcellanpfanne bis zu dunkler Roth- 
glutli (otwa auf 240° 0.) so lange, bis die filtrirte Losung einer gezogenen Probo durch 
Żusatz von Amnioniak nur schwach blau sefiirbt wird. Unter diesen Umstiindon wird das 
Kupfernitrat in Kupferoxyd zerlegt., das Silbernitrat bleibt unverandert. Afei lćist alsdann 
die erkaltete Schmelze in Wasser, filtrirt und dampft dio Liisung unter.4fusatz von etwas 
Salpetersiiure wieder zur Trockne. Sollto die Jjdsung noch etwas Kupfer enthalten, was 
sich nach dieser Methode niclit ganz entfernen liisst, so beseitigt man diese letzten Reste 
durch Behandeln mit Silberoxyd nach al.

Ein zu hohes Erliitzen der Schmelze ist zu yermeidon, weil sieli sonat Silbernitrit 
bilden kann. Docli wiirde diesos durch Eindampfen der mit Salpetersaure versetzten Losung 
wieder in Silbernitrat umgewandelt werden.

c) B le i- und z in k ha ltigos S ilb e r  liisst sich auf diesem Wcgo nicht zu reinem 
Silbernitrat verarbeiten. Es bleibt nichts iibrig, ais die Legirung in Salpetersiiure zu losen, 
das Silber aus der Losung ais Silberchlorid zu fallen, dioses zu metalliscbem Silber zu 
reduciren (s. Argentum) und letzteres nach I. auf Silbernitrat zu verarbeiten.

D as S c lu n e lzen  des S ilb e r n itr a ls . Dioses fiihrt 
man zweekmiissig in einem Porcellankasserol mit Ausguss 
und angesetztem Stiele ans; kleinere Mengen (z. B. fiir 
den Receptur-(iebrauch) kann man in Porcellantiegeln, 
zur Kotli in Salbenkrausen aus Porcellan schmelzon.
Fig. 102.

Man fiillt also ein sauberes Porcellankasserol etwa 
zur Hiilfte mit dem eingetrockneten Silbernitrat und 
erhitzt das Gefiiss gelinde iiber einer Weingeist- oder 
Gasflamme (Pilzbrenner). Das Salz begiunt bei etwa 
200" C. zu schmelzon, gloiclizoitig entweichen kleine 
Mengen Wasser und Salpetersiiure unter Schiiumen.
weichon durch Umriihren mit einem zuvor e rh itz ten  Glasstahe oder Porcellanspatel. 
Man setzt alsdann das Erliitzen fort, bis der gesammto Inhalt einem Oele gloich ruhig 
fliesst, hiitet sieli aber, zu hoeh zu erliitzen, da sonst Bildung von Silbernitrit, ja  Aus-

Fig. 102 Porcellanpfanne zum 
Sclmielzen des Silbernitrals.

Man befćirdert dieses Ent-



scheidung von metallischem Silber auftreton konnte. Sollte letzteres der Fali sein, so giebt 
man einige Tropfen konc. Salpetersiiuro dazu, welclio das Silber rasoli wiedor in Losung 
iiberfuhren. Man e rw iirm t mm noch den A usguss des Porcellankasserols und bat die 
Masse z nm Ausgiessen fertig.

Das Ausgiessen des Nil beru itrates. In der Praxis sclimilzt man in einer Charge 
ctwa nur soviol Silbernitrat aul' oinmal, ais erforderlioh ist, um die Form auszufiillen. Diose 
Formen bestelien aus Eisen, Stahl, Sei pentin odor Glus. Diejenigen aus Eisen odor Stahl 
sind innen vergoldet odor versilbert. Formen aus Kupfer oder Messing sind nicht zu cm- 
pfehlen. — Vor dcm Gebrauchc werden die Formen schr sorgfiiltig gereinigt. Hierauf er- 
warmt man sio und reibt die Kanille mit trocknem Talksteinpulver und Glaswolle bezw. 
Asbest gut aus. Dann stollt man die zusammengeschraubte Form bis zum Gebrauche an 
einen warmen Ort. am besten mit etwas Panier lose bedockt. Inzwischen sclimilzt man

in der oben angegebenen Weise eine 
angemessene Mongo Silbernitrat. So- 
bald die Masse- ru h ig  fliesst, riilirt 
man mit eiuem erwarmten Glasstabe 
nm, wiirmt auoh den Ausguss des 
Porcellankasserols un und giesst nun 
olme Verzugin die etwa50° C. warme 
Form aus und zwar fiillt man jeden 
Kanał fur sieli vollstandig an, sodass 
am Schluss des Giessens an jeder 
Stange ein Gusszapfen ansitzt, aucli 
wolil mehrere Stangen miteinander 
zusammenhangen. Sobald die Form 
v('illig erkaltet ist (l/s—‘/, Stundo), 
sebraubt man die beiden Hiilften 
auseinandor und stiisst mit Hilfe 
einos Stiickchens Glasrolir die Stiib- 
clien aus den Kanalrinnen sunft auf 
einen Porcellanteller. JJie Guss
zapfen (dicken KOpfc) der Stangen 

scbliigt man mit einem Mnrserpistill aus Porcellan von den Stangen ab und bringt letztore 
sogloich in die Aufbowahrungsgofusse. Die sich orgobendon Reste (Gusszapfen etc.) ver- 
wendet man sofort zu einer neuen Sclimelzung. Am zweckmassigsten arbeitet man init 
z we i Formen, dann ist dio eine in der kegel gobrnuclisfertig, wenn die andero gefullt ist- 
— Um einen Hollonstoin zu gewinnen, welclier im Verlaufo der Aufbewahrung nicht gran 
werden soli, ist es notliig, -boi den \ orstehend bescliriebonen Operationen das Hinzutreten 
von Staub und Schwefelwasserstoff durchaus zu vormcidon. Man arbeite also an einom 
staubfroien Orto , fasso das Silbernitrat nicht mit don Fingern oder init Handschuhen an 
und lasso aucli dio Salzlosungen nicht unnotbig berumstehen, sondern beschleunige alk 
Operationen nacli Moglichkeit.

1'Jif/en.sc/uiften. Farblose, trockcne und nicht hygroskopischc, aucli niclit inatte 
etwa Federkiel dicke Stiibchen, welclic auf dem krucho nicht kornig sind, Bondem ein 
radiales, krystallinischcs Gefiigc zeigen. Der Gcsclnnack ist scharf metallisch bitter. In 
Beriihrung mit organischen Stoffen scliwiirzcn sich dic Stithchcn unter dem Einflusse des 
Lichtes; natiirlich crfolgt Brilunung oder Schwiirziing auch durch Schwefelwasserstoff. Di® 
Stiihchen haben kciuo besondcrc Eestigkeit, sondern brcchen leicht ab. S. weiter unten.
Im iibrigen besitzt der Hollenstein die niimlichen physikalisehcn und ebemisebeu Eigen- 
sebaften wie das krystallisirte Silbernitrat.

A u fb e w a .h r u u y  u n d  D is p e n s a tio n .  Der weisse Hollenstein wird ebenso wenig 
wie das krystallisirte Silbernitrat am Liclitc gran, wenn er vor Staub und Schwefelwasser
stoff gesehiitzt wird. Hieraus ergiebt sieh olme weiteres, dass er vor S tau b  und Scbwefel- 
wasserstoff gesehiitzt aufzubewahren ist. Ausserdem gesebiebt die Aufbewahrung vor- 
sichtig, zweckmassig auch unter L ic h ts c h u tz .

P r i l fu n g .  Hollenstein soli re i  n es Silbernitrat sein. Von Vei'unreinigungen 
kommen vor: Silberchlorid, Kiipfcrnitrnt, Wismuthnitrat, Eleinitrat, Zinknitrat, Kalium- 
ni trat. Alle diesc werden durch folgende drei Proben erkannt. Man bereitet sich eine
Aufliisung von 1 g Silbernitrat in 5 ceni destillirtem Wnsser. Diese muss vollstiiudig kl»r 
und neutral sein.

Fig . 103. H ollenstein fonu. Fig. 10 1. Eine JLalfie der 
Iiollensteinfonn.



1) 1 ccm diesel- Liisung yersetzt man mit 15 cern absolutem Weiugeist. Eine kry- 
stalliniscbe Absckeidung, welche nickt naeb wenigen Minuten von selbst versckwindet, 
deutct auf K a lis a lp e te r , eine weisse Triibung auf C lilorsilber. 2) 1 ccm dieser Lbsung 
werde mit 5 ocm Aminoniakflussigkeit versetzt. Man mass eine klare and angefiirbte 
Fliissigkeit erlmlten. Blaufiirbung zeigt K upfer an, eine. weisse Triibung deatet auf 
W ism utk  oder B lei. 3) 1 ccm dieser Lbsung verdUnnt man mit 20 ccm Wasser, fiillt 
alsdann das Silber durcb Zugabe einiger Tropfen Salzsiture ans, seMittelt bis zam Zu- 
sammenballen, filtrirt and verdampft das Filtrat in einem Glasschlilcken. Es darf alsdann 
kein niehtfluehtiger Riickstand liinterbleiben. Hinterbleibt eiu solchcr, so ist er nach dem 
gewbhnlicheu Gange der Analyse za untersuekcn. 4) Zu einer Aaflosung von 0,1 g Kalium- 
jodid in 10 ccm Wasser, welcker etwas Starkelbsang and einige Tropfen verdiinnter 
Schwefelsaure zugesetzt siad, bringt man einige Tropfen der vorerwiibnten Lbsung. Als- 
bald auftretende Blaufiirbung zeigt Silbernitrit an.

Glaabt man Ursacbe za baben, eine Yeruureinigaug oder Yerfalsebung des Silber- 
nitrats vermnthen zu sollen, so fiihrt man die Probe 3 quantitativ aus, d. k. man bestimmt 
das Silber ais Clilorsilber and im Filtrat die yorbandenen Fremdsubstanzcn. — Die Priifung 
auf Blei wird gewiSbnlich in der wasserigen Lbsung durch Sehwefels&ure ausgefiihrt. Man 
kute sick, kierbei etwa ausfallendes Silbersulfat, welckes sckwer lbslicli ist, filr Bleisalfat 
zu lialten, ein Irrtkum, welcker sckon reckt hanfig yorgekommen ist und za kilsslicken 
Weiterungeu gefuhrt kat.

A m u e n d u n g .  Silbernitrat yerbindet sick mit Eiweiss za unlbslickem Silberalba- 
minat, wirkt daker in konc. Lbsung und in Substanz iitzend. Die Aetzung erstreckt sieli 
aber nur auf die mit dem Silbernitrat direkt in Beriikrnng kommenden Partkieen. In 
yerdunnter Lbsung wirkt es adstringirend, sekretionsbesckrankend, entzundnugswidrig. 
Man giebt es in n e r lic k  in Lbsung oder in Pillen bei Krankkeiten des Magens und des 
Darmes, auck bei nerybsen Erkrankungen (Epilepsie). Der dauernde Gebraack von Silber- 
salzen kat zur Folgę, dass durck Ablagerung von metallisckem Silber sieli eine nickt melir 
sckwindende Grau-Blaufarbung der Haut, des Zaknfleisckes and des Gaamens einstellt, 
welche „ A rg y r ia "  genannt wird. Pillen, welclie Silbernitrat entkalten, werden zweck- 
niassig mit Bolus bereitet. Gegenmitel bei Vergiftungen ist Kochsalz. H bekstgaben : 
pro dosi 0,03 g, pro die 0,2 g (Cierni. Helv.). /

III. f  Argentum nitricum cum Kalio nitrico. (Anstr. tferm. Helv.). Argenti 
et Potassii Nitras. Argenti Ni tras dilutus (U-St.). Argenti Nitras mitigatns (Brit.). 
Lapis infernalis mitigatns seu nitratus. Lapis cunstieus Desmarres. ILteilla Barral. 
BarraPsclie Stifte. Die nachfolgenden Pharmakopoen (Brit. Austr. Cierni. Helv. U-St.) 
lassen eine Mischung von 1 Th. Silbernitrat mit 2 Tb. Kaliumnitrat scbmelzen und in 
Stftbchenfoini bringcn. Das Praparat entkalt somit 33,3 Proc. Silbernitrat. Die StUbcken 
sind porcellanartig, kart, auf dem Brucke kbrnig okne radial-krystalliniseke Struktur und 
neigcn sehr zum Grau- bezw. Sckwarzwerden, sind daker vor Lickt und Staub besonders 
gut zu sckutzen. Sie breelien weniger leickt ais Stabchen von reinem Silbernitrat.

P r ii fu n g .  Wird 1 g des Praparates in 10 ccm Wasser gelbst und mit 20 ccm 
>/>« Normal-Natriumehloridlbsung und 10 Tropfen Kaliuinckromatlbsung yersetzt, so darf 
nur 0,5 bis 1,0 ccm '/10 Normal-Silbernitratlbsung bis zur dauernden Rbthung der Fliissig- 
keit yerkrauelit werden.

Argentum nitricum fusuni (Helv.). Argenti Nitras induratus (Brit.) wird 
durch Śchmelzen einer Mischung von 95 Th. Silbernitrat und 5 Tli. Kaliumnitrat bereitet.

t  Crayons d’Azotate dkirgent mitige werden aus einer Mischung von 90 Th. 
Silbernitrat und 10 Th. Kaliumnitrat hergestellt (Gall.).

IV. f  Argentum nitricum cum Argento chlorato. (Erg&nzb.). Argenti Ni
tras fusus (U-St.) Silbercliloridkaltiges Silbernitrat. Moulded Silver Nitrate.

1) N ach  E rg iinzb . werden 100 Tli. zerriebones Silbernitrat mit 10 Tli. Salzsiiure 
(1,123 spec. Gew.) gomischt, die Mischung in einer Porcellanseliale eingedampft, yorsiclitig 
gesckmolzen und in Stabchenform gegossen. Entkalt etwa 10 Proc. Silberehlorid.



2) N ach U-St. wcrden 100 Tli. Silbernitrat mit 4 Th. Salzsaure (1,163 spec. Gew.) in 
gleicher Woise behandelt. Das Priiparat entbiilt rund 5 Proc. Silberchlorid.

Weisse oder grauweisse, barto fo s te  Stiibchen von k o rn ig cm  Prnche. Sie brechen 
nicht leieht ab und sind so bart, dass sie sieli mit dom Messer spitzen lasson, dalier be- 
sonders zum Aetzen in Kdrperhohlen.

Sol Clenient ist cin mit otwa 20 Proc. Natrium- und Magnesiumnitrat zusaninicn- 
goschmolzenes Silbernitrat. Es wird lediglieb in der Pbotographie gebrauelit.

Unaiisldsehliebe Tiute fiir łViisehe. Losung A. Silbernitrat 5,0, Ammoniak- 
fliissigkeit 10,0. Losung J5. Natriumkarbonat krystall. 7,0, Arabisches Gummi 5,0, destill. 
Wasser 12,0. Man giesst A in U ein und erhitzt die Mischung, bis sie braunschwarz ist. 
Man scbroibt mit einor Stahlfeder auf das gestśirkte und gobiigelte Gewebe und iiber- 
fahrt die Schrift nach dem Trocknen mit einem heissen Bugeleisen.

Silberllecken - Vert i lgu ng. Ans ungefarbten Zeugstoffen ontfernt man diese am 
zweekmassigsten, indem man die Elecken mit einor wiisserigen Losung von Kaliumcyanid 
befouebtet solange liegen liisst, bis Auflbsung erfolgt ist, alsdann mit Wasser gut durch- 
spult. Oder man betupft die Flecken zunkchst mit einer Losung von Kaliumjodid und 
reibt sie dann mit einer Losung von Natriumthiosulfat.

Flecken auf derH aut betupft man mit Jodtinktur und reibt sie alsdann mit Natrium- 
tliiosulfatlbsung ab.

A q na  Aeth iop ica .
10 a  u e t h i o p i q u e  o ii ć g y p t i e u n e .  10 a u de  

la  C h in e .  E a u  g r e c q u e .
Hp. A rgenti n itr ie i 2,0

Aquae Bosae. 1)0,0
L iquoris Ilyd rargy ri n itriei oxydulati 10,0 
S p iritus odorati 5,0.

Zum  Schwiirzen der Ilaare, letztere wbchentlich 
2 Mai m it e iner Biirste zu benetzen. G i f t i g !

Bacilla oplit halniica G kakkm.
Gra kkk ’ 3 o li o A u g e n s t  i f  i  o. 

lip . Argenti n itriei pulv. 5,0 
Cupri sulfurici pulv. 10,0 
Aquae destillatao q. s.

Zu Stabchen auszurollen.

Cereoll A rgen ti n itrie i.
(MUncli. No.sokom.-Vorschi\) 

lip . A rgenti nitriei 0,07 
Olei Cacao rasp. 4,0 
G uinnii arabici 2,0 
Glyceriui 0,5.

F ian t cum aqua cereoli. 1 cm Jang und 3 cm dick.

1*1 I ii Ino A rgen ti n itrie i.
(Miiuch. Nosokoni.- Vorschr.) 

lip . A rgenti n itriei 0,1
Doli albae 1,0.

F ia n t cum  aqua ]>ilulao 10, conspergendae bolo. 

In jectio  A rg e n t i n itr ie i.
(Miinch. Nosokom .-Vorschr.) 

lip . Argenti nitriei 0,1
Aquao dostillatae 300,0.

Fn g iic n t iin i A rgen ti n itr ie i eonipositiiin.
(Jlam b. Vorsehr.)

lip . A rgenti n itr ie i sub t. pulv. 3,3
Zinci oxydati
Balsami peruviani aa 10,0 
A dipis 80,0.

(/Ollyriuni A rgen t i  n i t r i e i .
lip. A rgenti n itr ie i 0,05

Aquue destillatao 25,0.
A ugen wasser.

C ollyrim n neo n ato riin i.
Bp. Argenti n itr ie i 0,1

Aquac dostillatae 25,0 
G lycerini 5,0.

Augenwasser. Boi Augenblennorrhoe der .Ncugebore- 
nen tiiglicli einmal in die Augenlidspaltc ein- 
zustreichen. Auch propliylaktisch unm iUelbar 
nach der Gcburt.

In jec t io  nn t igonor r l io ien .
lip. Argenti n itriei 0,35—0,5 

Aquae destillatao 100,0.

Liiianioiitiiin nig ru in.
S c h w a r z e  C h a r p ie .

Jip. A rgenti nitriei 5,0
Aquae destillatao 100,0 
L innm enti 50,0.

Die Charpic wird m it der Losung getriinkt. dann 
au f Porccllantcllcrn an einem warmcti Orte ge- 
trocknet. V erbandm ittel fiir atonische Wunden 
und Goschwiire (s. S. 373;.

P i lu lae  a n t iep i lep t ie ae  JfKJM.
A rgenti n itriei 0,06
Opii puri 0,4
E xtracti Conii 8,0
Succi L iquiritiac 2,0
Badieis L iquiritiae <!• «•

F ian t pilulae 100. Tiiglicli zweimal 2—5 Pillen.

P i lu lae  Argent i  n i t r i e i .
tCHAKCOT, Vl7LPlAN , W UNDKKLlClf.)
Bp. A rgenti n itriei 1,0

ArgiMae'albae 10,0
Aquae q. s.

F ian t pilulae 100, argilla  conspergendae. TaglicJi 
1—3 StOek boi Tabes dorsalis.

P i lu lae  c o n t r a  gastrodynian i  uleerosam
F r k k i c i i s .

lip . A rgenti n itr ie i 0,35 
Aquae destillatao gtt. 0 
F x trac ti Belladonnae 0,5 
Olei Caryopliyllorum  0,3 
F x trac ti G entianne 5,0 
Badieis Gcntianao q. s.

F iant pilulae 120. Drcimal tiiglicli 2—3 Pillen bei 
M agengeschw li r.

Pnlv is  in spersor i i is  c o n t r a  o torr lioeam
B o n n  a k o n t .

Bp. Argenti n itriei subt. pulv.
Talci veneti praeparati 
Lycopodii aii 5,0.

Zum F inblasen  in  den Gehorgang bei Ohrenfluss.

Pulv is  insp i ra to r i i i s  W a i.D K N iiriło .
Bp. A rgenti n itriei 0,1 (—0,5)

A lum inis usti 5,0.
Zum Finblasen in P harynx  oder Larynx bei Ul- 

eerationen beider.



Uiiguontiiiu J in tig o iio rr lio ic iiin  Caspkr.
Bp. A rgenti nitrici 1,0 —1,5 

A (juae destillatac 1,0—1,5 
Adipis Lam io  80,0
Olei OJivariun 20,0.

Bei chronisclier (Jonorrhoc. i >ie Salbc wird auf 
cancllirtc Bougies gestrichcn, welche 10—30 Mi- 
nu ten in  der Uretlirn liegen bleiben.

In g i io n t i in i  A r g e n t i  n i t r ic i  c on ip os itiiiii F k i c k h .

Argenti nitrici 1,0
Balsami Peruviani 5,0
Unguenti Zinci 20,0.

Z u m Verbande syphilitischer Geschwfire unii an- 
dercr schlecbt citernder Wunden.

Ungiiontuni Argenti nitrici G k a b f k . 
U u g u e n t u m  o p h t h n l m i c u m  Goittiikik.

< l rakfic-G outiikik  * B c h <; <S a J b e. 
lip. Argenti n itrici pulv. 0,5

A dipis suilli 10,0
Liquoris Plumbi subacetici gtt. X.

Ungiioiitum  Argenti n itr ic i M a c d o n a l d .
Kp. Argenti nitrici 1,0

Aquae destillatac gtt. XV.
Adipis suilli 10,0.

Bei Gonorrhoc mittels Bougies in dic llarnrohre 
einzufDliren.

Uiigiientiini capiilos denigrans.
Bp. Argenti nitrici 1,0

' Ammonii carbonici 1,5
Aquae Rosae gtt. XX 
Unguenti pomad in i 30,0.

Zum Schwiirzen des Haupt- und Bartlioares zwoi- 
nial wiichentlich nufzutragen.

Vet. Lin iniontuni ad contusiones recontos.

Bp. Argenti nitrici 5,0
Aquae destiliatae 100,0
Olei Lilii 200,0
Liquoris Ammonii caustici 5,0.

Fiat lin i men tum. Zum Bestreichen frisclier Yer- 
brennungcn und Brandwunden.

Haarfiirbomittel. Diese bestolien meist aus zwei Priiparatcn: einer ammoniaka- 
Hsohen Silberlćisung, welche auf das Haar aufgetragen wird, und einem Rcduktions- oder 
Schwefelungsmittel, wolches dio Bildung von reducirtem Silber oder von Schwefelsilber 
voranlasst.

I . L o su n g  A. Silbernitrat 1,0, dostill. Wasser 10,0. L osung E. Schwefelleber 
3,0, Wasser 30,0. Das Haar wird zunilchst gewascben und getrocknet, dann mit Losung A 
und nach einigen Minuten mit Losung B befeuchtet. Man wartet noch 2 Minuten und 
wśischt nun mit Wasser nach. Es empfiehlt sieh, Vorversuche an einem Kaninchenfell zu 
machen. Wird eine schwacliore Silborlosung verwendet, so erlialt man braune, mit star- 
kerer Silberldsung schwarzo Tonę.

II. L osung  A. Pyrogallussaure 7,5, Spiritus 60,0, Wasser 300,0. Wird zuerst 
angewendet. L o su n g  B. Silbernitrat 7,5, Ammoniakflussigkeit 15,0, Wasser 45,0. Ge- 
braueii wie bei I.

III. Schw arz. Pyrogallussiiuro 20,0, Rektificirter Holzessig 250,0, Spiritus 650, 
Eau de Cologne 100,0. Direkt auf das Haar aufzutragon.

IV. B raun . Silbernitrat 30, kryst. Kupfersulfat 20, Citronensaure 20,0, dostill. 
Wasser 950,0, Ammoniakfliissigkeit q. s, bis der entstehonde Niederscblag grade wioder ver- 
schwunden ist. Direkt aufzutragon.

V. B lond. Silbernitrat 10,0, Kupfersulfat 15,0, Citronensaure 2j)r0f dest. Wasser 
950,0, Ammoniakfliissigkeit wie bei IV. Direkt aufzutragen. /

S i l b e r n i t r a t - L o s i i n g ,  i i in m o n ia k a l l .s c l ie .  Man liist 1 g Silbernitrat in 20 ccm 
Wasser und setzt tro p fen w eise  so lange Ammoniakfliissigkeit hinzu, bis der zunaehst 
entstandene Niederscblag fast viillig wiedor gelOst ist. Dann lśisst mim absetzen, filtrirt 
und bewahrt vor Lioht geschiitzt auf (U-St.). Reagens auf arsenige Siiuro u. s. w.

Argentum oxydatum.
f  Argentum oxydatuni. Argenti Oxiduin (Brit. U-St.). Silberoxyd. Oxyde 

(Pargent. Silver oxide. Ag.O. Mol. Gew. — 232.
D a rs te llu n y .  Man liist 10 Th. Silbernitrat in 100 Th. destillirtem Wasser und 

tro p fe it  diese Losung in 1500 Tli. frisch bereitetes Kaikwasser unter Uinriihren ein. 
Der entstehende braunschwarze Niederscblag wird zuerst durch Dekantliiren, schliessiieh 
auf einem Filtcr mehrmais ausgewaschen, dann auf pordsen Unterlagcn bei mittlerer Witane 
getrocknet (Brit.).

V »rsicht. Mail beaehte, dass weder die Silbernitratldsung noch das Kaikwasser 
Ammoniak enthalten darf, weil sieli sonst das ausserordentliek gefabriiche K n a lls ilb e r 
Wlden kann.

E if/e n sc h a fłe n . Frisch gefallt ein brfiunlich grauer Niederscblag, nach dem 
Trocknen ein fast schwarzes, spec. schweres Pulver von metallischem Gesehmack, in etwa 
3000 Th. Wasser i oślich und iiun alkalische Reaktion ertheiiend. Im feuchten Zustande 
ziclit es aus der Luft Kokiensfture an. Durch Einwirkung von Licht wird es redueirt,



Argentum sulfuiicum. Argcnti salia varia.
ebenso zerfallt es bei 250 -30 0 0  ...............
baren bezw. biennbaren Subafrii.™ * , lb"  l'"d Sauerstoff- Wird es mit leioht osydir- 
Phem PJlosphor, Gerbsiiure) ,dlwetclantimon, Schwefel arsen, Schwefelmilch, ai»or'
.  “ " * " * » ■  m  ta m  E .M „d „» g  erfolgen.
-refassen. Fiir (ije Darstelbmo- s taub mul Ammoniak gescbiitzt in trockenen

J.ropfen Wasser an. * V°U * 1 ™ 1'0J,JC 1,1(111 es im Mors<;r zunaehst mit einigen

luetollischeg Silbtr (93 u’? ?  S'iilberoxyd im Porcellantiegcl gegliiht, so sollen 0,465 g
wickelung von Kohlenśaure ”r , eitlen' 2) 1,1 Salpetersaure lose es sieb obue E®4' 
uitrates. ‘ ’ ( 1,3 J6sung sei farblos uiiti vou der Reinhcit des Silber-

A n w e n d tin g .  Wewn fi„„ n„n
and England dem Silberniti- .e C e"S elner Aetzwirkung wird Silboroxyd in Amerik® 
bis viermal tftglieh in Pilbm ,, 1'p8?520®011- I n , , e r l ie h  in Gabon von 0,005-0,05 g dl'ei 
blutungen, Uteruskoliken w - l| " Vem b®i Syphilis, Epilepsie, Chorea, Diarrboen, 0 teras- 

_  ..... ..... .. a, o,o5 * .P ilu lae  A rgcnti oxydati.
Rp. Argcnti oxydati 1,0

Opii pulyerati 0,1
Boli albae 7,5.

Fi ant cum aqua pilulae 100. Dreimnł tiiglicli je eine Pilic.

P ilu lae  A rgcnti oxydati Tiiw ea tt . 
lip. Argcnti oxydati 1,0 (!)

Opii pulyerati 0,1
Conservae Rosarum.F ian t pilulae 20.

P ilu lae  A rg cn ti o x y d a ti cum Nucę yoniica
Rp. A rgcnti oxydati 1,0 (!) 

Sem inis S tryclini 2,0
E x trac ti G entianae 0,0.

F ian t pilulae 10 .

U nguen tum  an tisy p liilit ic u m  Serku . 
Rp. Argcnti oxydati 1,0

Adipis suilii 25,0.

Cox.

Argentum sulfuricum.
, t  Argentum  BIllftl ,  . .............. ° U ,,U , ,U U m -

■ugrent. Sulpbnte of s i ly e r^ g  Sciiwefelsaures Silber.
. M a rs te llu n g . E in e 7 ff,**°* ,Io‘- «etv. =  3I2.

Orte stel.,. "SU venn,scht. j f an i. , . ’ kiyst. remem Natnumsulfat in oO l
kultem W  Sammelt dils ®«^escbieden! \  Stu,ułc“ a" eiuc“' Mblen, scbattig*
»«1 ŁT.T',ml*  — i» SSSŁS*-“  m,ur‘ - -.•**; <lllf porosen Unterlao-en t i f' Jun guSiebt, dann mit yerdtinntem Weing'e,st 

E lg e m c h a fte n .  F a r b C f  i tr°,Ck" en- Ausbcutc 6 -6 ,5  Tb.
U l em oder 70 Th. siedend S t a l l e ,  von neutraler Reaktion, in 200 P;
besonders bebtemnti„m,-.„. . Wassei Es ist, solange niebt Staub dazu tritt,

ckmassig yor Licht gescbiitzt aiifbewahL-
W;l sspf FI o-i. nii-P o a i —a, „ dc r lie-

- -  —*■■‘ J----  .%/ ..u. sieaendem Wasser loslieh. Es
besonders licbtempfindlich, wird aber docli zweckmassig vor Lici

JPr liftin g . I) Es lose sieli in 100 Tb. Wasser klar auf. 
stimmung 0,9198 g  Silberchlorid. Yergl. S. 368.

A u f bewahrling. Yorsiehtig und yor Licht gescbiitzt. Ob®111*®'
Anwentlung. Ais cbemiscbes Reagens, namentlicb in der prftpaiatnen

2) l g  gebe bei <ler

Argenti salia varia.oaiia varia. t
t  Argentaminum. Argeutamin. Aetliylendiaininsilberpbospbat. ^

1 Tb. Aethylendiamin mit 100 Tb. Wasser und liist in dieser Losung 10 .Lh. 8i e ^ jji
L — Earblose, alkaliseb reagirende F l i i s s i t  ....1 ’weiss e n m •

______________________ ________ ’1\ ^10 ±111 u i'ju xii. Wasser und lbst in dieser Losung 10 Ib. t- ^  ^  ^
auf. — Farblose, alkaliseb reagirende Flflssigkeit, wclclic weder mitKocbsalz^ Yof'
Eiweiss enthaltenden Fliissigkeiten Niederschlage giebt. Wird am Licbte pritz®®^0!
s ic b t ig  und v o r L ic h t  g e s e b u tz t  aufzubewahren. Gegen Gonorrboe zu Lin 1^ j j ;#
in die uretbra anterior in Verdunnung 1 : 5000, in die urethra posterior 1 • ohne Reizerscheinungen.



f  Argoninum. Argeutuin-Cnsein. Argentum Natrio-cnseinicum. Zur Dar- 
stellung yersetzt man cine Losung von Casein-Natrium (s. Casein) mit Silbornitratlosung 
und failt dio so entstandenc Mischmig mit Alkohol. Der erhaltene Niedersclilag wird 
mit yerdtinntem Weingoist. gewaschen und getrocknet. Enthalt etwa 4 Proc. Ag.

JZigenschaften. Feines weisses Pulver, in heissem Wassor leicht, iu kaltem 
Wasser schwer loslioh. Zur Aufldsung schiittelt man dasPraparat zuerst mit einem Theile 
des vorgeschriebenen Wassers in der Kalte an, giesst den Rest des Wassers in heissem 
Zustande z u und schiittelt his zur Auflosung. Die erzielte Losung giesst man dureh 
Glaswolle. Es lassen sieli lOprocentige Losungen darstellen. Dureh Sauren wird das Argonin 
in scine Bestandtheile gespalton. Eiwciss wird dureh Argonin niclit gefallt, mit Koehsalz- 
losung entsteht kein Niedersclilag. Uehergicsst man os mit Sehwcfclwasserstoffwasser, so 
bleibt es farblos, auf weiteren Zusatz von Ammoniak erfolgt Auflosung unter Braunfarbung.

P r it fu n g .  L) Es bramie feuobtes Curcuma-Papier niebt, enthalte also kein freies 
Alkali. 2) Schiclitet man die wasserige Lbsung iiber eine Auflosung von Diphenylamin in 
konc. Schwefelsaure, so soli Blaufarbung niebt eintreton (Salpetersaure).

A u fb e w d h ru n g .  Yorsichtig und vor Licht gesehiitzt.
A n w e n d u n g .  Ais nieht atzendes Antisepticum empfohlen. Die 1,5 Dis 3procentige 

wasserige Ldsung zu Injektionen gegen Gonorrhoe.
f  ArgentUltl chinaseptolicum. Oxychinolinsulfosniircs Silher. Argentol. 

C,H5N.(OH) SOaAg. Mol. Gew. =  832.
Wird fabrikmiissig dureh Umsetzuug der Losungen von oxychinolinsulfosaurem 

Natrium mit Silbernitrat dargestellt.
Kin gelbliehes, fast geruchloses, in kaltem Wasser, iu Alkohol und Aether schwer, in 

heissem Wasser etwas leichtcr losliches Pulyer. Erhitzt man das Pulver laugere Zeit mit 
Wasser, so wird Silher in hoclist feiner Vertheilung abgespalten und kann mit Ililfe eines 
Glasstabes zu glanzenden Bldttehen gerieben werden. Die wasserige Losnng wird dureh 
Ferrichlorid blaugrun gefarht. Der Silbergehalt betragt 32,5 Proc.

Angewendot ais Streupulver und Salben fur Wunden, Graitufationen, Ilautkrank- 
heiten. Boi Gonorrhoe Anreibungen von 1:300—1000, mit Hilfe^yon etwas Gummischleim 
bereitet. Vor L ic lit  g e se h iitz t, y o rs ic h tig  aufzubewahron.

f  Protargolum. Protargol. Eine Verbindung des Silbers mit einem Eiweiss- 
kiirper, yermuthlioh einer Albumose (Somatosc ?). Ueber die Darstellung loslicher Silber- 
Proteinverbindungen liegen bisher folgende Angaben vor: Dic Niedorsehlage, welche ont- 
stehen dureh Behaudlung von Proteinsubstanzen (Eieralbumin, Serumalbumin, Pflanzen- 
albumin, Albumosen, Peptonen), mit Silbersalzen, werden mit Losungen von Albumoscn 
behandelt. Dic neuen, lo slichcn  Silbcrverbindungcn werden entweder dureh Eindampfen 
oder dureh Zusatz von Alkohol ahgeschieden. An Stelle der Proteinsubstanzen konnen 
Deriyate derselben, z. B. das kiinstliche Methylenderiyat angewendet werden. Engl. 
Patent 18478.

Staubfreies, hellgelbes Pulyer, von schwach metallischem Geschmack, in Wasser 
leicht ldslich, sogar 1 +  1. Die Losungen sind brauu gefarbt und angeblich neutral, that- 
saehlich aber schwach sauer oder schwach alkalisch. Die letztere Rcaktion ist yorzuziehen. 
Die wasserige Losnng wird weder dureh Alkalien noch dureh Schwefelalkalien, Koeksalz 
oder Eiwciss gefallt. Salzsiiure failt zwar einen Niedersclilag, doch besteht dieser angeb
lich (?) aus Protargol uml lost sich beim Erwarraen wieder auf. In der Losung erzeugt 
dagegen Pikrinsaurc einen gelbcn Niedersclilag. Yersetzt man die Losung mit einem 
Ueberschuss von Natronlauge und setzt alsdann tropfenweise Kupfersulfatlosung hinzu, so 
tritt Violettfarbung auf (Biuret-Reaktion, auf Pepton hinweisend). Der Gehalt, an metall- 
ischem Silber bet 1'iigt, 8 Proc. und ist dureh Veraschen des Prliparates zu bestimmen.

Das Protargol ist y o rs ic h tig  und vor L ic h t und F e u c lit ig k e it  gesehiitzt auf- 
znbcwahren; die Losungen, welche wie diejenigen des Argonins zu bereiten sind, bedtirfen 
gleiehfalls des Lichtschutzes, indessen ist die Angabe, dass sie sich ani Liclite sch n e ll



yerandern, naeh unscren Yorsuclicn unzutreffend. Saucr roagircndc Losungen komien 
reizend wirken.

Dem Protargol werdcn bacterieide Eigenschaften in holiem Grade naehgeriihmt. Da 
os mit Eiweiss keine unlosliche Verbindung eingeht, kann es audi in tiefere Schichten 
wirken. Man wendet die 0,25 bis 2,0 procentige Lbsung bei der acnten Gonorrboe der 
Manner an. Bei Uretbritis der Frauen werdcn noeh 5 bis 10 proc. Losungen obne Rei*- 
crscheinungen yertragen.

f  Argentum phenylosulfuricum. Plienolsulfosaures (Carbolsulfosaures)Sill>er. 
CjH^OIljSOgAg. Mol. Gew. =  281.

D a rs te llim g .  bis werdcn 537 Tli. paraphenolsnlfosaures Baryum in 2000 Tb. Wasser 
gelbst, mul mit einer Menge verdunnter Scbwefelsaure yersetzt, welcbe genau 08 Tb. 
Schwefclsaurehydrat entspricbt. Nacji yblligem Absetzen wird je eine Probe der klarea 
Fllissigkcit einerseits durcli Zusatz von Scliwefelsiture auf Baryumyerbiudungen, anderer- 
seits auf Scbwefelsaure gepruft. Fallt eine der Proben positiy aus, so entfernt man den 
Ueberscbuss dureb tropfenweises Zusetzen von verdiinnter Scbwefelsaure bez. von Baryum- 
sulfopbcnylat, voii dem man etwas zuruckbehalten hatte. Nacli dem Filtriren darapft man 
zur Sirupdicke cin. Den Sirup yersetzt man mit der gleichen Menge Wasser, erwarmt iw 
Wasserbade mul setzt unter Licbtaliscliluss soviel Sllberkarbonat liinzu, bis kein Aufbrausen 
mehr erfolgt. Dann wird filtrirt, die Lćisuug bei massiger Warnie yerdunstet und zuW 
Krystallisiren gebracbt. (Licbtabschluss!) Vergl. S. 87.

E ig e n s c h a fte n .  Farblose, feinc prismatische Nadeln, geruchlos, von metallischew 
Geschmack. Loslicb in 3 Tb. AYasser oder in 80 Tb. Weingeist, in Aether, Schwefel- 
kolilenstoff und Chloroform nnlSslich. Zersetzcn sieb bei Licbtzutritt, aucb beim Erbitzen 
auf 120° C. unter Auftreten von Pbenol, Annabme braunlicber Farbung und Bildung von 
Silbersulfit. Beim stiirkeren Erbitzen binterbleibt metalliscbes Silber.

Die wasserige LćiSung ist ncntral; in dcrselben entstebt dureb Kalilauge seliwarzer 
Niederschlag, dureb Ammoniak keine Fallung. Cbloride und Salzsaure geben weisses 
Silbercblorid; Ferrisalze erzeugen Violettfarbung, die dureb Mincralsauren yerscbwindet.

P r i l fu n g .  Die wiisserige Lbsung soi. ncntral und werdc weder dureb Baryum- 
cbloridlosung (Scbwefelsaure) nocb dureb yerdiinnte Scliwefelsiłure (Baryumsalze) getriibt. 
Dureb Aether lasse sieb aus dem trocknen Salze kein Pbenol extrahiren.

A n w e n d u n g .  Ais Antiscpticum in der Wundbehandlung (Zanardi).

Aristolum.
Unter dieser Gesammtuberschrift sollen die (Bioder der Gruppe der jodirten Pkenole 

zusammengefasst werdcn, welche ais Ersatzmittel des Jodoforms eingeftihrt worden sind.
I. f  Aristolum (Erganzb.). Dijododitliymol (Gall.). Dithyiuoldijodid. Anni- 

daliu. Tliymotol. C20II2lJ20 2. Mol. Gew. — 550. D.R.P. 40739.
D a r s te llu n g .  Man reibt 60 g Jod und 80 g Kaliumjodid im Porcellanmbrser unter 

Zusatz kleiner Mengen Wasser an und bereitet so eine Jodliisung von 300 ccm. Anderer- 
seits lost man 16 g Natronhydrat in etwas Wasser, lost darin 15 g Thymol auf und fttllt 
diese Losung gleichfalls zu 300 ccm auf. Dann tragt man unter Umrtthren die Jodlosung 
in die alkalisebe Thymollbsung ein. Der entstandene braunliche Niederschlag wird mit 

CH, c ii3 i —^5  Liter Wasser gewaseben, alsdann bei 40—50° C. getrocknet. (Gall.)
E U genscha ften . Ein hellschokoladenfarbiges Pulyer, fast obne 

Gerucli und Geschmack, unloslich in Wasser und in Glyoerin, schwer- 
loslich in Alkohol, leiebtloslicb in Aether und in Chloroform, aucb in fetten 
Oelen und in Yaseline loslicb. Beim Erbitzen fur sieb oder mit kone. 
Scbwefelsaure wird es unter Entwickelung yioletter Joddiiinpfe zerstort. 

Seiner cbemischen Zusammensetzung uach ist es cin Ditbymol, in welcbem die Wassorstoff- 
Atome der Hydroxyl-Gruppen dureb Jod ersetzt sind. Der Jodgehalt betriigt 46,1 Proc.

0°j °jU
c3H, c3h , 

Dithyiuoldijodid 
(Aristol).



JPH lfuny. 1) Es farbo bcim Aufstreuen auf feiichtes rotlios Lackmuspapier tlicses 
nicht blau (frei.es Alkali). *2) 0,5 g yerbrenncn im Porecllauticgel okno eiucu Tiuckstand 
'/u hinterlassen. 3) Wcrden 0,5 g mit 10 ccm Wasser kurze Zeit durchschiittelt, so darf 
das Filtrat naelr Zusatz von Salpetersąure durch Silberuitrat nur opalisireud getrttbt werdeu. 
(Losliohe Jodide, z. B. KJ, auch Jodwasserstoff.)

A u fb e w a h r m iy .  Vorsiehtig, vor Lieht gesehiitzt, an cinem ktthlen Orte.
A n w e n d u n y .  Es besitzt zwar in Pulyer- odcr Salbenform keine antibakteriollen 

Eigensehaft.en, indessen befordert es Granulatiou und Vernarbimg. Bei gcwisscn Haut- 
krankheiten: Psoriasis, Łupus, syphilitischen Processen, gilt. es ais Specificum. Man bcnutzt 
cs ais Ersatz des Jodoforms in Pulverform, forner in Form von Salben, auch in Aether 
und Collodium goliist. Diese Ldsungen sind ohne Erwarmung zu bereiton.

Sozoborol (Sozoboral). Mischung vou Aristol, Sozojodol- und Borsaure-Salzen, 
Schnupfenm ittol.

II. f  Europhenum. Europhen. Isobntylortliokresoljodid. C22I1,U0,2J. Mol. 
(lew. — 45*2. Wird in gleicher Weisc wie das Aristol durch Einwirkung einer Losung 
von Jod-Jodkalium auf eine alkalische Losung von Isobutylortliokresol dargestellt. Kon- 
stitutionsformol: C4H0(OCH3)C6H3 — C„H, — CJH^CiyOJ.

Ein feines gelbes, in Wasser unlosliekes Pulver; loslicli in Alkohol, Aether, Chloro
form und fetten Oelcn. Im trockenen Zustande bestiindig, mit Wasser befeuchtct spaltet 
cs Jod ab unter Bildung einer lBslichen organischen Jodverbindung. Auch durch Aetz- 
alkalien und Alkalikarbonate wird Jod abgespalten. Der Jodgehalt betragt 28,1 Proc.

Europhen-M ull. 1 m Yerband-Mull wird mit einer Losung von 8—8 g Europhen 
in 80 g Spiritus und 100 g Glycerin impragnirt.

JP riifuny. Wie unter Aristol, nur fiii 11 die Prlifung sub 3 wcg, wegcu der leiehten 
Abspaltbarkoit des Jods.

A u fb e w a h r m iy .  Vorsicktig und vor Lieht gescbiitzt.
A n w e n d u n y .  lis bcsitzt wegeu der leichten Abspaltbarkeit von Jod antibakterielle 

Eigcnscbafteu und wird ais Jodofonn-Ersatz empfoblen. Zusatz von Starke-Pulver (Amylum) 
zu Streupulvern ist wegeu der Jodabspaltung zu vermeiden.

f  Carvacrolum jodatum. C’arvacroljodid. Cj3HisO.J. Mol. Gew. =  312.
Wird wie das Aristol durch Einwirkung einer Losung von Jodjodkalium auf eine alkalische 
LSsung von Caryacrol erhalten.

Gelbbraunes Pulver, unloslich in Wasser, schwerliislioh in. Alkohol, leichtloslich in 
Aether, Ugrom, Chloroform und 01ivenSl. Erwcicht bei 50° C. und schmilzt gegen 90° C. 
zu einer braunlichen Fliissigkeit. Bei lioherem Erhitzen orfoigt Zersetzung unter Ab- 
spaltung vou Jod. Es ist ziemlich lichtbestandig und wird von schwefliger Siiure nicht 
Terandert.

A u fb e w a h r m iy .  Yorsichtig, vor Lieht gescbiitzt. A nw endung. Ais Ersatz 
des Jodoforms.

Arnica.

Gattung der Coinpositae—Tuhuliilorae—Senecioneac.
Arnica montana L. (Wolyerlei. Wolfsblume. Johannisbluine. JFallkraut, 

Yerfangkraut. St. Luci enkraut.) Heimisch in einem grossen Theile Europas auf Berg- 
wiesen. Die Pflanze ist ein ausdauerndes Kraut mit schiefem Khizom, von dessen Unter- 
seite zahlreiche Wurzeln abgehen. Stengel bis (50 cm hoch, driisig hehaart. Meist 4 
grundstandige Bliłtter und am Stengel zwoi Paare schmalere Blatter; dieselhen sind langlieh, 
verkehrt-eifdrmig, sitzend, ganzrandig, ziemlich steif, oberseits kurzhaarig, unterseits kalii. 
Bllithenstand aufrecht oder etwas nickend. Der glockenformige Hiillkelch ist zweizeilig 
mit 20—24 lineallanzettlichen, zugespitzten, krautigen Blattchen, die iiusseren aussen driisig,



knrzhaarig, purpurn berandet mit brauner Spitze. Bliithenboden hochgewolbt, gnibig und 
behaart. Das Korbchen enthiilt ungcfahr 20 randstandige, zehnnervige Zungenblutken und 
zahlreiche, kurzere Scheitienbliithen, beide mit Pappus. (Fig. 105.) Yerwendung finden:

1. Die Bliithen. Flores Arnicae (Germ. Helv. Austr. U-St.). Flores Alismae seu 
Plantaginis montanae. Arnikabliithen. Bergwurzelblumen. Geinsbliimen. Blut- 
blumeu. Fleurs dhirnica. Capitule d’arnica (Gall.). Arnica llowers. Mountain Tobacco.

Man benutzt entwedor die ganzen Bluthen- 
. . j  korbchen oder nur die voin Bliithenboden und

Hiillkelch befreiten Einzelbliithen (Germ. Helv.). 
Die Entfernuug dieser Theile scbeiut ibren Gruud 
zu liaben in der friiher verbreiteten Annahme, 
dass die kaufig im Bliithenboden lebenden Lar- 
ven der Bokrfliege Trypeta arnicivora Liiw die 
Ursaelie zuweilen beobachteter Vergiftungser- 
sckeinungen siud, welche man aber richtiger der 
reiu meolianischeu Wirkung von Pappushaaren, 
die boi unsorgfaltig kolirten Aufgtissen in die 
Arznei gelangen, zuschreibt.

Die Bliithen sind von goldgelber Earbe und eigenthumlich aromatischem Geruck 
und Geschmack. Die Zimgenbliithen sind 7— 10nervig, vorn 3ziihnig, 4—6 mm breit,
3,5—5,0 cm lang, Eruehtknoten 5kantig behaart, Pappus haarfdrmig, Haar 5—8 mm lang.

Au der Eruehtknotenwand befinden sieli charakteristische Zwillingshaare, dio in 
eine doppelte Spitze auslaufen, ferner in seiner Wand dendritisch yerzweigte Sekretraume, 
die mit einem dnnklen Sekret erfiillt sind.

105. Bliitke von A rnica m ontaua. 
a Sclieibenbltithe. b Staudbliithe.

lie& tandtheile . 0,04—0,07 Proc. a th e r is e h e s  Oel vom spec. 
Gew. 0,905—0,91, das L a u r in s a u re ,  P a lm itin s a u re  und Paraffin 
enthhlt und in der Kiilte erstarrt, ferner den ais den wirksamen B estand- 

thoil hetrachteten Bitterstoff A rn ic in , G e rb s to ff, H arz , gelbcn 
P a rb s to ff .

V en a ech slu n g eu . Es kommen ais solclie ofter gelbbliihende Com- 
positen vor. A n th em is t in e to r ia  L, Strahlbluthen 1,5 cm lang, 2,0 
bis 2,5 cm breit, gelb, Beceptaculum mit Spreubliittern. Achaenen obne 
Pappus.

C a le n d u la  o f f ic in a lis  L. S trał ii bliithen 2,5 cm lang, 3—4 m® 
breit, 4nervig. Achaenen gross, gekrummt, ohne Pappus.

In u la  b r i ta n n ic a  L. Strahlbluthen 4nervig, 2 cm lang, 1,5 m® 
breit. Scheibenblutken 4—5 mm lang. Keceptaculum nackt. Alle Bliithen 
mit Pappus. 1894 zu 50°/0 uuter der Drogę beobachtet.

Bluthenkdrbchen von C icho riaceen : alle Bliitlien Zungenbliithen, 
Pappus gefledert.

E in sa m rn liiu g  a n d  A u fb e io a h ru n g .  Die im Juni und Jub 
gesammelten BliithenkSrbohen werden auf Horden schnell und gut ge- 

trocknet, von etwaigen Larven der Arnikafliege gereinigt, in Bleckkasten aufbewahrt. 
5 Th. frische Bliithen geben etwa 1 Th. troekene.

A n w e n d u n g .  Die Wirkung ist ziemlieh scliarf. Auf die Haut wirken sie reizend 
und Brennen erregend, auf die Magenschleimhaut ebeufalls reizend, bewirken Uebelkeit, 
Erbrechen, Durchfall, Kopfschmerz. Auf das Nervensystem ist die Wirkung in kleineu 
Dosen erregend, in grossen deprimirend, Harn- und Scbweisssekretion soli vermehrt werden. 
Man yerwendet sie bei Collaps, Typhus, Epilepsie, Lahmungen, Amaurose, clironische® 
Rheumatismus. Manche der Wirkungen mogen mechanisehe sein und den PappushSrcken 
zugesohrieben werden miissen.

2. Die Blatter. Folia Arnicae, F’euilles (Parnica (Gall.).
E e sc lw e ib u n g  cf. obeu. Fast ohne Geruch, Geschmack etwas scharf und bitterlich.

st

Fig. 106. Seheiben- 
bliitlie, vergrossert. 
f r  F riiclitknoten. 
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3. Pas Bluzom mit den Wurzeln. Rhizoma Arnicae (Brit. U-St.). Ra<lix Arnicae 
(Ergi).). Ilacine d’arnica (Gall.).

B esc lire ibung . Das schief in der Erde liegcade Rliizom ist an der Spitze oft. 
melirkdpfig, liier mit Stengel und Blattresten yerseheii, bis 10 cm lang, 5 mm diuk, von 
der Untersoite gelien zahlreiche, 1 mm dicke, bis 10 om langc Wurzeln ab. Es ist roth- 
lichbraun, langsfurehig, schwarzlieh geringelt. Im Quersehnitt lassen Rliizom und Wurzel 
schizogene Sekretglinge erkennen. Geruch selwach aromatiscli, Gesckmack soharf aromatisch- 
bitterlioh.

B e s ta n d th e ile . Wahrseheinlicb A rn icin  und 0,5— 1,0 Proc. a tk e r isc h e s  Oel 
vom spec. Gew. 0,99—1,00. Es drelit selwach links und entlialt Iso b u tte rsa u rc p h lo ro l-  
e s te r, T h y in o h y d ro ck in o n m eth y la tk e r, P h lo ro lm etk y la tb e r.

W ir k u n g  u n d  A n w e m lu n g  der der Bluthen analog, aber sclwaeker.
Y erw ech a lu n g en  kommen vor mit den unterirdischen Theilen von B etonica of- 

f ie in a lis  L., E u p a to rin m  cannab ium L ., F ra g a r ia  veseaL ., Suocisa p ra te n s is  
L., Geum u rb an u m  L., denen aber Sekretglinge fehlen.

Tinctura Arnicae. A rn ik a tin k tu r; E n g e lk rau t-, S im p lex -, W oh lverle i- 
T inktur. — T in c tu re  of A rnica. ■— T e in tu re  d ’arnica. — A ustr. Arnikawurzel 
80 Th., -bliithen 20 Th., verd. Weingeist 500 Th. 3 Tage zu digeriren. Brit. Aus 
Arnikawurzel 50 g, Weingeist (70 °/0) q. s. werden durch Yerdrangung 1000 ccm Tinktur 
liergestollt. Germ. Arnilcablilthen 1 Th., verd. Weingeist 10 Th. Holyet. Aus der 
frischen, bluhenden Pflanze und Weingeist aa durch Stagiges Ausziehen. U-St. Aus 100g 
Wurzel werden mittelst einer Mischung von Weingeist 650 ccm und Wassor 350 ccm durch 
Verdriingung 1000 ccm Tinktur gewonnen. Aus 200 g Bluthen durch Perkolation mit verd. 
Alkohol 1000 ccm Tinktur. Gall. Alcoolature d’arnica: Aus 1000 g Bluthen und 1000 g 
Alkohol (90°/o) durch lOtagige Maceration eino Tinktur.

Teinture (Parniea. (Gall.) Aus 100 g Bluthen und 500 g Alkohol (60°/o) ebenso.
Extractum Arnicae radicis. U-St. 1000 g Wurzel werden mit verd. Alkohol 

perkolirt und aus dem Perkolat ein Extrakt vou Pillenkonsistenz hergestellt.
Extraetum Arnicae llniduin. U-St. Aus 1000 g Wurzel durch Perkolation mit 

verd. Weingeist (Alk. 750, Aq. 250) .1000 ccm Extrakt.
Emplastrnm Arnicae: A rn ica  P las te r. U-St. Heftpflaster 67 Th., Arnica- 

extrakt 33 Th.
Emplastrnm Arnicae. (Diet.) Bleipflastor 90 g, Gummipflaster 10 g, atherisohes 

Arnikaol 1 Tropfen, Arnikatinktur 5 g.
Emplastrum Arnicae molle. (Diet.) Bleipflaster 60 g, Gummipflaster 10 g, Ka- 

millonol 30 g, atherisohes Arnikaol 1. Tropfen. In Blechdosen ąbzugeben.
Emplastrum Angrlicnin arnieatum, A rn ik ak lo b ta ife t, wird wie gewdhnlicher 

Klebtaffet hergestellt, nur setzt man den letzten Theilen Hausenblasenlosung vor dem Auf- 
strich Arnikatinktur zu.

Tisane de Iłeurs (Parniea. (Gall.) A us4g Flores Arnicae durch Infusion mit 1000 g 
Wasser zu boi-eiten.

Collemplastruin Arnicae. (Diet.) Kautschukpflasterkorpor (siehe unter .Kaut- 
schuk) 800 g wird nach und nach einer mit HarzOl 20 g, Aotber 300 g angefeuchteten, 
gleichmassigen Pulvermischung aus Arnikabluthen 90 g, Sandarak 20 g, Salicylsiiure 6 g 
zugeruhrt; die strichfertige Masse streicht man ohne Erwarmen messerruckendick auf un- 
appretirtes Gewebe.

Collodiuni Arnicae. A rn ika-K o ilod ium . (Diet.) Aotherische Arnilmtinktur 
30 Tli., Kollodium 70 Th.

Gelatina Arnicae. A rn ik a -G a lle r te , A rn ik a-Jo lly . (Diet.) Weizenstarke 
10 Th., Wassor 20 Th., worin Aetzkali 0,2 Th. gelOst, Glycerin 100 Th. erhitzt man zusammen 
bis zur Yerkleisterung, fugt Arnikatinktur 15 Th. hinzu und fiillt sogleich in Z inntuben,

Glyeerimim Arnicae. A rn ik a -G ly cerin . (Diet.) Arnikatinktur 50 Th., Glycerin 
90 Th. dampft man im Wasserbade auf 100 Th. ein.

Gossypimn ariiicatuiii (20proc.). A rn ik a -W atte . (Diet.) Arnikatinktur 300 g, 
Glycerin 200 g, verd. Weingeist 2500 g; man trankt damit 1000 g Watte, presst bis zum 
Gewicht von 3000 g aus und troeknet. In Flasohen abzugebon.

Oleum Arnicae infiisiini. (Diet.) A rn ikaol. Aus Arnikabluthen 100 Tli., Kurkuma- 
pulver 10 Tli., Ammoniakflussigkeit 1 Th., Weingeist 100 Th., 01ivenol 1000 Th.; wie 
Oleum Hyoscyumi zu boreiton. Wird im Handverkauf ais Arnika-Haaról verlangt.

Sapo arnicatus. (Diot.) Ist Mollin mit 10 Proc. Arnikatinktur.
Ilnmlb. d. pharm . Praxis. I. 25



Saponiinentnm Arnicae. A rn ik a -O p o d e ld o k . Man ersetzt bei Bereitung des 
gewohnlichen Opodeldok otwa ł/i des Weingeists durch Arnikatinktur und lasst die atherischen 
Ocle sowie das Ammoniak fort. In braunen Glasern abzugeben.

Bal lic ii m Arnicae. Arnikabad. (Diet.) Arnikatinktur, Goreinigter Honig je 250 g. 
Fiir ein Yollbad.

Charta adliaesiya arnicata. A rn ik a p a p ie r . (Diet.) Charta adhaesiva (s. dort) 
iiberpinselt man auf der Glanzseite mit einer Miscliung von Arnikatinktur 85 Th., Benzoii- 
tinktur 10 Th., weissem Sirup 5 Th.

Ajaxpolka ist die yolksthiimliche Bezeichnung fiir Tinet. Arnicae cum Aqua.
Arnikatinktur, weisse yerbesserte von A man-B ennewitz ist destillirte Tinct. Arnicae.
Conservateur fiir Haarloidende, von B uiiligen bestelit aus Arnika, Glycerin, verd. 

Woingeist.
D k e s s e iYs  N e r y e n i l u i d ,  Ein mentholbaltiger Arnika-Auszug.
Eau dc Notre-Dame des Jieiges ist Tinct. Arnicae e planta recente.
Eisełs Liniment ist Tinct. Arnicae und Liniment. ammoniat. aa.
Giycoarnicin, ZełeeiBs. Gegen Krebs und Tuberkulose. Ein mit Honig versiisster 

Arnika-Auszug.
Klemmolin, eine Tinktur aus Arnika, Pappelknospen und Kiefernsprossen.
Kraetke’8 Heilinittcl gegen Neryenleiden u. dgl. bestehen aus 8 Flaschen ver- 

schieden gefarbter Arnikatinktur.
Odontodol, amerikan. Zahnmittel; enthitlt Oocain, Kirschlorbeerol, Arnikatinktur, 

Liq. Ammon. acot.
l t e i s e t r o p f c n  d e s  P f a r r e r s  K n e i p p . Arnika-, Kamillen-, Wermutli-, Tausendgulden- 

Tinktur aa .
T a n z e iB s M i t t e l  gegen Blutandrang ist Weinessig mit Arnika.
Tinctura yulneraria l>elioux ist ein Auszug aus Arnika, Lavendel, Salbei etc.
Yetorinisclier Balsam von M izersicy enthiilt Arnikatinktur, Tolubalsam, Elerui und 

atheriscbe Oele.
Weissmans’8 Sclilagwasser ist Tinctura Arnicae und Tinctura Kino 10 : 1. Neuer- 

dings aucli Arnikatinktur mit Alkanna gefarbt.
Oleum Arnicae florum. A rnikabluthenbl. Ans den Arnikabliitken gewimit 

man durch Destillation mit Wasserdampf 0,04—0,07 I’roc. atlierisches Del von rotklicl) 
brauner Farbę und starkem, charakteristischen Arnikageruch. Das Del ist bei gewobnlicli® 
Temperatur yon butterartiger Konsistenz oder erstarrt weuigstens beim Abkuhlen. Spec. 
Gew. 0,900.

Im Arnikabluthenole sind wahrscheinlich die in den Bliithen von Borner aufec- 
fundenen, mit Wasserdampf etwas fluchtigen Sauren, Laurin- und Palmitins&ure, sowie 
Paraffiue entlialten.

Oleum Arnicae rhizomatis. Arnikawurzelbl. Das bei der DampMestillation der 
frisch getroclmeten Arnikawurzel in einer Ausbeute von 0,5—1 Proc. gewonnene Oel id 
anfangs bellgelb und wird spater dunkler. Es bat einen rettigahnlicheu Gerucb und einen 
sebarfen, aromatiseben Gescbmack. Spec. Gewicht 0,990—1,00. Drehungswinkel (100 mn>' 
Rohr) =  —1°58'.

Arnikawurzelbl entbalt nach Sigel Isobuttersaurepblorylester, Tbymohydrochinon- 
methylather sowie Phlorolmethylather. In den Destillationswassem sind Spnren vo» 
Ameisensaure, ferner Isobuttersaure sowie eine liohere Saure (Baldrian- oder Angelicas&ure) 
aufgefunden worden.

Arsenum.
Arsenum. Arsenium. Arsen. As — 75. Unter dem Namen „Arsen" ist wissen- 

scbaftlicb niclits anderes zu yerstehen ais das E lem en t Arsen. Im gewbknlichen Spracli- 
gebraneb ist man ziemlich inkonseąuent und bezeiclinet mit dem yorstebenden Namen aucb 
Yerbindungen dieses Elementes.

Das E lem en t A rsen  ist ein stahlgrauer, glanzender, wenig barter aber sprSder 
Korper, welcher sich an feuchter Luft bald mit einer sckwarzlichen Haut iiberzieht. 
krystallisirt hexagonal in spitzen Rbomoedern vom spec. Gewicht 5,73 und ist isomorp̂



mit Antimon und Tellur. Bei Łuftabschluss erhitzt, yerdampft es oline /.u schmelzen und 
sublimirt in kleinen glanzenden, rkomboedriscken Krystallen. Arsendampf bat citronen- 
gelbe Farbę und verbroitet ekelbaften Knoblauohgerucb. An der Luft erhitzt, vorbrennt 
es unter Yerbreitung von Knoblauohgerucb mit blaulich-weisser Flamme zu Arsenigsaure, 
wclehe sublimirt. An feuchter Luft iiberzieht es sich mit einer schwarzlicheu Haut (Arseu- 
suboxyd), welche allmiihlich iu Arsenigsaure iibergeht. Es ist unloslich in Wasser, Wein- 
geist, Aether, Chloroform etc. Von koncentrirter Schwefelsaure wird es beim Erhitzen, 
von massig konc. Salpetersaure schon in der Kiilte golost, bez. oxydirt. Es verbindet sich 
leicht mit Chlor, Brom, Jod, Schwefel und mit nascirendem Wasserstoff.

Ausser dem k r y s ta l l i s i r te n  Arsen kennt man noch zwei allotrope Modifikationen: 
a) Das amorphe schwarze Arsen, welches sich u. A. beim MAnsrdsehen Versuch ais schwarze, 
gliinzende Masse absclieidet; b) Las amorphe grane Arsen, welches bei dem gleickcn Ver- 
suehe ebenfalls auftritt. Beide amorpken Modifikationen haben das spec. Gewicht 4,71 bei 
14° C. und gehen beim stiirkereu Erhitzen in die krystallisirte Modifikation iibcr.

I. ftArsenum metallicum. Cobaltum. Mpfclienkobalt. Scherbenkobalt. 
Sehwarzcr Arsenik. Flicgenstein. Hierunter yersteht man das im Handel vorkommende 
rohe m e ta llisc h e  Arsen. Dieses ist entweder der naturlich aufgefundene und berg- 
mannisch abgebaute Scherbenkobalt odcr das 
Sublimationsprodukt ans Arsenkies (FeAsS oder 
Fe., As S2). Wird der Arsenkies, mit Eisen ge- 
mischt, der Sublimation unterworfen, so hinter- 
bleibt Schwefeleisen, wiikrcnd das metallische 
Arsen sich verfliichtigt. Uer natiirlich yorkom- 
mende Scherbenkobalt ist yerunreinigt durcli 
Eisen, Nickel, Cobalt, Antimon, Silbcr, der durch 
Sublimation bereitete besonders durch Arsensulfid 
und Arsenigsaure.

Stahlgraue, metallglanzende, infolge Oxy- 
dation durch dic Luft mehr oder weniger matt- 
graue oder -braune rhomboedrische Krystalle 
und Krystallkonglomerate von den obeu ange- 
gebenen Eigenschaften. Es kommt in der Phar- 
macie nicht zur Yerwendung, wird nur ge- 
legentlich im Haudyerkaufe ais „Fliegenstein“ 
zur Bereitung von Fliegenwasser gefordert. Die Herstellung des letz.teren horuht darauf, 
dass das metallische Arsen sich in Beriikrung mit Luft und Feuchtigkeit oherfliichlich 
osydirk Es ist dalier stets mit einer geringen Menge Arsensubosyd und Arsenigsaure hc- 
deckt. Man erhiilt also durch Abkoehen des Steines mit Wasser stets eine mehr oder 
weniger dunne Ldsung von Arsenigsaure und kanu den Stein immer wieder aufs Neue 
benutzen.

A u fb e w a h r u n g .  Mit Kiicksickt auf seine leiehte Ueberfiihrung in Arsenigsaure 
in der Reihe der direkten Gifte neben deu anderen Arsenikalien.

A bg a b e . In Thonkruken yerpackt, lcdiglich gegen Giftschein, yersiegelt, mit der 
Signatur „G i f t “, iiberhaupt \mtcr den namlichen Bedingungen wie der weisse Arsenik.

II. f f  Acidlim arsenicosum (Austr. Germ. IIelv.). Acidum arseniosum (Brit.). 
Acidum arsenosum (U-St.). Acide arsenieux (Gall.). Arsenige Sllure. Arsentrloxyd. 
Weisser Arsenik. Arsenicnm album. Arsenious aeid. Wbite arsenie. As2 0 ;l. Mol. 
Geiv. =  19S. (Homoopathiseh =  Gefiium).

E ig e n sc h a fte n . Da der gepulyerte Arsenik bisweilen durch Gips, Schwerspath 
und ahnliche Zusatze yerfalscht ist, so empfiehlt es sieh, zum Recepturgebrauche dic 
arsenige Saure in Stiicken yorrathig zu halten. Sind die Stiicke durchscheinend glasartig, 
so hestehen sie aus der am orpken, sind sie porcellanartig, so bestehen sic aus der kry- 
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stallisirten Modiflcation. Da die arsen igo Siiure unmittclbar naoh der Bereitung im 
ainorphen Zustande erhalton wird, die amorplie Modifikation allmablicli aber in die 
krystallinische tibergeht, so besteht die „arsenige Siiure in Stiicken“ zum 'J'lieil aus der 
ainorphen, zum Theil ans der krystallinischen Modifikation. Sie bildet specifisch sckwere, 
weisse, auf dem Bruehe glasartige, an der Oberflaoho porcellanartig undurchsichtige Stiicke. 
Das spec. Gewieht der ainorphen Modifikation ist 3,738, dasjenige der krystallinischen 
=  3,699. — Die amorphe Modifikation sclimilzt zunachst und yerfliiehtigt sieli gegen 
200° 0., die krystallinische Modifikation dagegen verfliiclitigt sich, ohne vorher zu schmelzen. 
Werden die Dampfe der arsenigen Siiure abgekiililt, so yerdiehten sie sieh zu regułami 
Oktaedern, welehe unter dem Mikroskop leicht zu erkennen sind. Auf Kobie erhitzt, wini 
sie zu metallischem Arsen redueirt, welches in Dampfform den charakteristischen, knoh- 
lauehartigen Geruch yerbreitet.

Arsenige Siiure in Pulyerform benetzt sich mit Wasser schwierig, so dass sie, mit 
Wasser iibergossen, zunachst auf diesem schwimmt und crst nach der Benetzung zuBoden 
sinkt. Die glasige (amorphe) Arsenigsaure wird von etwa 30 Tli., die poreellanartige 
(krystallinische) Arseuigsiiure wird von etwa 80 Th. Wasser von mittlerer Temperatur ge- 
liist. Dieser Auflosungsvorgang yollzielit sich indessen ausserordentlich iangsam. 12 Tli. 
siedendes Wasser losen etwa 1 Tli. Arsenigsaure. In Weingeist ist sie nur wenig, in abso
lutem Aether und Chloroform kaum lbslich. Grossere Mengen werden von Glycerin geliist. 
Leicht lbslich ist sie ferner in Salzsaurc, ferner in den Losungen der iitzeuden und kohlen- 
sauren Alkalien, mit denen sie die Salze der arsenigen bez. metaarsenigen Siiure (Arsenite 
und Meta-Arsenite) bildet.

E rlcen n u n g . Liegt Arsenigsaureauhydrid in Substanz vor, so charakterisirt sie 
sich aucli in kleinen Mengen durch ilir liobes spec. Gewieht. Die Arsenpartikel liogeu 
daher stets am Grunde yon Fliissigkeiten. Werden solche Partikelehen isolirt, abgc- 
waschen und getrocknet, so kann man mit ihnen folgende Proben anstellen:

1) Man erhitzt es im -offenen Róhrclien, bis es sublimirt ist. Das Mikroskop zeigt 
bei 50—lOOfacher Yergrbsserung die oben abgobildeten Oktaeder. 2) Erhitzt man ein

Kbrnclien vor dem Lothrohr auf Kobie, 
so yorbreitot os charakteristischen Ge
ruch nach Knoblauch. 3) Man bringt 
ein Kornchen in das geschlossene Ende 
a einos Rohres aus schwor schmolz- 
barem Glaso (Fig. 108) und schiebt dar- 
iiber einen Splitter friscli ausgegluliFr 

Holzkohle b. Man erhitzt nun, indem man das Gluhrolir horizontal halt, mittelst einer 
kleinen (!j Flamme zunachst nur den Kohlosplitter. Wenn dieser gliiht, so bałt man das 
Rohrchen schrag in die Flamme, so dass der Kohlosplitter weiter gliiht, gleielizeitig aber 
das Kornchen a zum Sublimiren gebracht wird. Dio uber die glubende Kolile streiclienden 
Diimpfe der Arsenigsaure werden zu metallischem Arsen redueirt, welches sich ais glhn- 
zender, braunschwarzer Sjiiegel bei c ablagert. Sclineidet man das geschlossene Ende des 
Rohres ab und erhitzt den Spiegel, so yerbreitet er Knoblaucbgerueh und goht in Arsenig' 
siiure fiber, welehe ais schwerer weisser Dampf entweicht und an den kalten Stellon de*1 
Rohres sieli in Form von Oktaedern yordichtet. 4) Erhitzt man ein Kbrnclien mit der
3—4fachen Menge trocknen Kalium- oder Natriumacetates im einseitig geschlosseueu Gl#8" 
rohr, s$ tritt der widerlicho Geruch nach „Kakodyloxyd“ auf. 5) Man lbst ein Kbrnclien 
in warmer Salzsaurc auf und fiigt gesiittigtes Schwefolwasserstoffwasser hinzu: Es entstela 
sogleich ein citronengelber Niederscblag.

Eine wassorigc Lósung der arsenigen Saure zeigt folgendes Yorhalten: 1) Sattigi 
man sie mit Schwefelwasserstoff, so nimmt sie nur gelbe Farbung an ; erst nach Zusatu 
von >Salzsaure entsteht durch Schwefelwasserstoff oin citronengelber Niederscblag von Arsen' 
trisulfid, unlbslich in Salzsaure, leicht lbslich in Ammoniak, Ammoniumkarbonat und Am' 
moniumsullid, sowie iitzenden und kohlensauren Alkalien. 2) Silbernitrat erzcugt nur eine 
weisse Trfibung; neutralisirt man die Flussigkeit yorsichtig mit Ammoniak, so entsteht ein 
golber Niederscblag von Silberarsenit As03Ag.j, wolcher in Ammoniak sowobl ais auch m 
Salpetersaure leicht lbslich ist. 3) Kupforsulfat erzougt in der neutralisirten Losung einen 
gelblichgrunen Niederscblag von Gupriarsenit OuHAsO.,. 1) Erwfirmt man eine mit Sab' 
siiure yersetzte Losung auf einem blanken Kupferblecbe, so entsteht auf diesem Arsenkupfc1’ 
ais stahlgrauer Fleck. 5) Yersetzt man dio salzsaurc Losung mit dem 2—3 fachen Yolumen



Zinnchloriirlosung (Bettendobi^s Reagana), so scheidet sieli allmahlich motallisches Arsen 
ais braunsehwarzer Niederschlag aus. 0) Durch nascirenden Wasserstoff aus sau re r  Quelle 
(Zink --f- Salzsaure oder Scbwefelsaure) wii-d Arsenigsaure loicht zu Arsenwasserstoff redu- 
cirt und im MARSH’schen Apparat nachgewieseil. 7) Kalkwasser scheidet woisses Oaleium- 
arsenit ab, welches im CJeberschuss von Arsenigsaurelósung, ferner in Ammoniumchlorid 
und in Minoralsiiurcn loslich ist. S) Durch Magnesiamixtur wird Arsonigsiiuro boi hin- 
reichendon Mengen von Ammoniumchlorid nicht gefiillt (Unterschied von Arsensaure).

Durch Oxydationsinittel kann die arsenige Saure ziemlich leicht inArsensaure iiber- 
gefiihrt werden. Ais Oxydationsmittel koimnen in Betracht: Chlor, Brom, Jod, Salpetersaure, 
Kaliumpermanganat, Mischungen von Kaliumchlorat -)- Salzsaure.

P r ii fu n g .  1) Die fur den Recepturgebrauch bestimmte Arsenigsaure Stelle weisse 
iStiicke dar, welche frei sind von gelhen oder rothlichen Adern bez. Stellcn (Schwefelarsen). 
‘2) Brhitzt man cin steoknadelkopfgrosses Korncheu in einem trockenen, blanken Probir- 
rolir, so verfliichtigt es sioh ohne Riickstand (B aryum sulfa t, C alcium sulfat). 11) Man 
lbse 0,5 g Arsenigsaure in 5 ccm Ammoniakfliissigkeit auf. Die Losung muss anniihernd 
klar (blank) sein; ungelost wiirden hinterbleiben B aryum sulfat, C a lc iu m su lfa t, 
Talcum . Wird diese Losung mit Salzsaure iibersattigt, so darf keiń gelber Niederschlag 
auf tret en (S chw efelarsen),

G eha ltsbestim m ung : Man bringe 0,5 gepulverte Arsenigsaure sowie 3g Kalium- 
bikarbonat in ein 100 ccm Kiilbehen, fiige 3—5 ccm Wasser hinzu und erliitze bis zur 
volligon Auflbsung. Nach dem Erkalten fiille man bis zur Markę mit Wasser auf. 10 ccm 
dieser Liisung werden mit 30 ccm Wasser und etwas Starkelflsung versetzt, darauf mit 
Yio Normal-JodlOsung titrirt. Es sollen von letzteror 10 cem bis zur eintretenden Blau- 
farbung erforderlich sein. Da 1 cem ‘/jj-Jodlosung — welche 0,0127 g Jod onthalt — 
unter diesen Umstanden =  0,00495 g Arsenigsaure anzeigt, so ist damit ein Gehalt von min- 
destens 99 Proc. Arsonigsaureanhydrid As,03 verlangt.

A u fb e w a h ru n g .  Dieselbe erfolgt unter den direkten Giften in der Abtbeilung 
„A rs e n ik a lie n “. Die zur Abgalie des Arseniks bestimmten Gerathe: Porcellanmorser, 
Liiffel, Wagę etc. miissen sammtlieh mit „Arsenicum" sig-nirt sein.

A bg a b e . Die Abgabo von Arsenik in Snbstanz oder in Form von Zubercitungen 
einschliesslicb der Ungeziefennittel und des Fliegenpapieres ist nur gegon Giftsehein ge- 
stattet. Arsenik in Substanz, welcher von Kammerjagern und Conservatoren (Ausstopfern), 
aueb zu teelmisehen Zwecken yerlangt wird, muss in fest.en Gefdssen, welche die Firma 
des Verkiiufers, sowie die Signatur „G ift“ cnthalten, und welehen eine Belehrung iiber die 
Gcfahrlichkeit des Inhaltes beigelegt ist, abgegeben werden. Die Abgąbo au Kinder unter 
14 Jabren ist verboten. Arsenbaltigen Ungeziefermitteln muss in JA asser leicht loslicber 
griiner; Farbstoff z. B. Malacbitgrun-Sulfosaure beigemischt sein. Im iibrigen sind im 
deutschen Reiebe die „B estim m ungen vom 24. November 1894 iiber den H andel 
m it G if te n “ streng zu beaebten.

f f  Acidum arsenicosum technicum pulveratum. Gepuiyerter (rober) Ar
senik. Giftinelll. Ein weisses oder weissliches, specifisch sebweres Pulyer, im Handel 
crbaltlich. Darf zum Recepturgebrauch nicht, wobl aber zu teelmisehen Zwecken, z. B. 
zum Yertilgen von Ungeziefer rerwendet werden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass der 
Apotbeker dasselbe yorrathig lialten darf, nur sei es deutlieb ais „techniscbe" Sorte signirt. 
Sollte sieli eine Gehaltsbestimmung nothwendig maeben, so gesebebe diese wie bei dem 
reinem Praparate s. S. 389. Im iibrigen gelten fur dieses alle verkebrspolizeilicben Vor- 
sehriften, wie sie fiir den Arsenik iiberbaupt gegebcu sind.

P u lu e ru n g .  Das Pulvern der arsenigen Saure erfolgt durch Reiben im Poreellan- 
Mbrser, bei greisseren Mengen unter Besprengen mit verdiinntem Weingeist. Man biite 
sieli, den Staub einzuathmen! Der ais Thiergift zu yerwendende Arsenik kann im eiseruen 
Morser gestossen werden, wobei das Besprengen mit Weingeist nicht unterbleiben sollte. 
Der Arbeiter bat Mnnd und Nase durch eine Maskę zu schlitzen und sofort naeli erfolgter 
Arbeit sich durch ein Bad zu saubern, aueb die Kleider zu weebseln. Der Morser und 
die iibrigen Geriithe sind unter sachverstandiger Aufsicbt zu reinigen. Am besten aber 
beziebt man das fertige Pulver und untersuebt dieses.



Arsenik ais Ungeziefer-Mittel* Zum Yertilgen von Hausmausen, Schaben und 
Kussen rnischt man Arsenikpulver mit der 30—50fachen Mengo Weizenmehl und etwas 
Zucker, setzt der Mischung etwa 1 Proc. Malacłiitgrun zu und vertheilt dieses Gift in 
flachen irdenen Napfchen an Orten, wo Kinder und Hausthiere nicht bingelangen konnen. 
Man stellt es am besten iiber Nacbt auf und bałt es wabrend des Tages unter Yerscliluss. 
Gegen Feldmause, aucb gegen Hausmiluse, verwendet man folgende Pillen. In jedes Miiuse- 
loch werden 1—2 Pillen mindestens 10 cm tief eingeschoben, worauf man das Loch mit 
dem Fusse zutritt.

Die Yerwendung des Arseniks ais Ungeziefermittel bietet den Nachtheil, dass der 
Arsenik seine Giftigkeit fur eine im yoraus nicht zu bestimmende lange Zeit bewahrt und 
deshalb gefabrlicb werden kann, wenn man lilngst darauf yergessen bat, dass einmal Gift 
gelogt worden ist. Wenn es daher angangig ist, sollte man an Stelle des Arseniks lieber 
Phosphor anwenden.

M iiusopillen.
1.

lip . A rsenici pulv. 10,0
F arinae Tritici 20,0
S irupi com m unis 10,0
M alachitgriin 
Glycerini q. s.

0,5

fian t pilulao 
nik.

200. Jede Pille entliiilt 

I I .
Rp. A rsenici pulv. 10,0

F arinae T ritic i 15,0
F ruct. Anisi pulv. 7,5
Sirupi com m unis 10,0
M alachitgriin 
G lycerini q. s.

0,3

fian t pilulao 200. Jede P ilic  en th a it 0,05 g A rsenik.

K a tte n g if t.
I.

lip . A rsenici pulv. 5,0
Micae panis domestici plv. 25,0 
Sirupi coim nunis q. s.
M alachitgriin 0,3.

M an bereite eine weiclie Pastę, streiche diese auf 
B rotseheibchen oder auf Holz und lege diese in 
die Głinge der R atten.

II .
Rp. A rsenici pulv. 5,0

M alachitgriin 0,5
F arinae T ritic i 50,0
A dipis suilli assati 50,0 
Olei Anisi gtt. 1.

Wie I zu gebrauchen.

P a te  arso iiicalo  p o u r la  d o stru c tio n  des an i- 
m aux  nu isib los (Gall.), 

lip . F arinae  T ritic i
A dipis aa  1000,0
Acidi arsenicosi 100,0 
F u lig in is  10,0
Olei Anisi 1,0,

Frnctus Frumenti Y e n e n n tu s .  Giftkorn. Giftweizen etc. Getreidefriichte, wio 
Gersten-, Roggen-, Weizen-, Haferkorner, 1000 Tli., ubergiosst man in einem kupfernen 
Kessel mit einei' lauwarmen Lósung von 20 Th. Arsenigsaure und 20 Th. Pottasclie in 
333 Th. Wasser. Diese Lósung wird in derselben Woise, wie die Solutio Fowleri (S. 394) 
dargestellt. An einem lauwarmen Orte unter bisweiligem Umriihren lasst man die Auf- 
saugung der Giftlosung dureh die Getreidofrucht vor sich gelien. Nacli Yerlauf von 
30—40 Stunden breitet man die Getreidefrucht auf einem loinenen Tuclie aus und liisst sio 
in der Sonne oder an oinem lauwarmen, abgescblossenen Orte trooken werden, worauf sio 
mit einer alkoholischen Malaehitgrun-Ldsung zu fiirben ist.

Behufs Anwendung des Giftkornes gegen Feldmause werden zunachst auf einer Feld- 
mark alle Mauselócher zugetreten und den darauffolgenden Tag in jedes neu entstandene 
Mauseloch mittelst eines Loffels mit ca. 20 cm langem Stiele sovieł, wie ein gehaufter Tliee- 
lófibl betriigt, moglicbst tief eingetragen und das Loch dann durcli Zutreten oder Vcr- 
schutten mit Erde geschlossen. Nacli 5—8 Tagen wird dieselbe Procedur bei allen sieli 
wieder eingefundenen Mauselóchern yorgenommen.

In manchen Gegendon gebrauchen die Landleute zur Tilgung der Liiuse auf Haus- 
thieren (Rindcrn, Pferden, Ziegen) eine yerdiinnte Arsenikliisung, dereń Anwendung jedoeli 
von einigen Regierungen untersagt ist.

L o tlu  c o n tra  p cd icu los.
L i lu s e w a s s e  r.

Rp. A rsenici albi 1,0
N utrii carbonici c rystallisa ti 5,0 
A quac destillatae 3,0

Solve; solutioni adde
Aquae com m unis 1500,0
Infusi Quassiac ligni 500,0
Acidi carbolici g tt. 30.

S. Liluscwasser. G if t .  f f f

L o tio  c o n tra  pcdiculos X  p lcx .
10 f a c li c s L a  u s e w a s s e r.

Rp. Arsenici albi 10,0
N utrii carbonici 50,0
Aquae destillatae 50,0

Solve; solutioni adde
In fu si Quassiae concentratissim i 1950,0 
Acidi carbolici 12,5
Spiritus Y ini 50,0.

S. G i f t  f  f  f. Zum  Gebrauche m it der 9—lOfachcn 
M enge W asser zu verdiinnen.

A n w e n d u n g .  Die Anwendung des Arseniks ais Arzneimittel ist gegenwartig nur 
noch eine seltene. Ilei innerer Medikation wird rneist die FowLEidsche Losung yerordnet-



A e u sse rlic h  dient Arsenik ais Aetzmittel bei Krebs, Lupus, phagedanischen Ge- 
schwiiren und wird mit Morphium und Kreosot kombinirt zur Zerstorung der Zahnpulpa 
(NervtOdten) angewondet. Infolge von Resorption konnen auch bei ausserlicher Anwendung 
Intoxikationen eintreten. In n e rlic h  giebt man Arsenik zur Belebung des Stoffwochsols 
bei yerschiedenen Hautkrankheiten, namentlich Psoriasis, forner gegen schwere intermit- 
tironde Fieber, gegen welcbe Chinin erfolglos war. Die grosste Einzelgabo ist =  0,005 g, 
die grosste Tagesgabe ist 0,02 g. Darubor hinausgohende Gaben werdon zwar ais „peri- 
eulosa" angesehen, docli konnen nach eingetretener Gewóhnung unter Umstiiuden noeh sohr 
viel hohere Gaben ohne Schaden vertragen werden.

Bei T h io ren  wird noch viel Arsenik angewendet. A eusserlich  in Form von 
Salben gegen solu- vorschiedene Schaden, in Abkochungen zum Yertreiben des Ungeziefers 
bei den Hausthieren; docli ist diese Anwendung recht gef&hrlich und von einigen Regie- 
rungen untersagt. In n e rlic h  giebt man es namentlich Pferdon (zu 0,1—0,2 g tilglich), 
welche dadurch wohlaussohend und glattfellig werden. — Dio Yerwendung ais Gift gegen 
Ratten und Mause hat seit Einfuhrung des Phosphors zu gleichem Zwecke wesentlich ab- 
genommen.

T ech n isch  findet der Arsenik Yerwendung zur Fabrikation der Arsensaure, des 
Schweinfurtergriins, in der Glasfabrikation zur Entfarbung der Glasfliisse, hier und da noch 
zum Ausstopfen von Thierbalgen, in der Hutmacherei boim Schwarzfiirben der Hiite. Eino 
Losung von Arsenik in Glycerin dient ais Mordant (Beize) in der Kattundruckerei, eine 
Losung in Salzsfture zum Graubeizen von Messing (bei Mikroskopen etc.)

Ais G e g e n g ift bei Arsenvergiftungen wirkt, solange das Gift noch nicht resorbirt 
ist, frisch gefalltes Eisenhydi-oxyd, wie es in dem A ntido tum  A rsen ic i (Fuchsii) ent- 
halten ist, am sichersten. Friiher benutzte man das F e rru m  liydricum  inA ąua , ferner 
Kalkwasser und gebrannte Magnesia. Alle diese Basen wirken dadurch antidotisch, dass 
sie mit arseniger Silure unlosliclie Salzo (Arsenite) bilden, welche spiiter durch die Magen- 
pumpe, oder Brech- odcr Abfilhrmittel aus dom Organismus entfernt werden.

Antidotum Arsenici (Fuchsii). Ais Antidot gegen arsenige saure werden 
von den einzelnen Pharmakopoen verschiedene Mischungen yorgeschrieben.

Antidotum Arsenici albi (Austr.). M agnesium h y d ro x y d a tu m  in aqua. 
Magnesiumosyd 75,0, heisses Wasser 500,0. Im Bedarfsfalle durch Schutteln in ver- 
schlossener Flasche herzustellen. Darf mit Essigsaure nicht aufbrausen.

Antidotum Arsenici. A. Helv.: Licpioris Ferri sulfurici oxydat,i (1,43 spec. Gew.) 16,0, 
Aijuae 45, wird unter Ausschluss von Wiirmc gemiseht mit einer Anreibung von Magnesiae 
ustae 3,0, Aquac 36,0. Auf Verordnung jedesinal frisch zu hcreiteu- ' B. E rganzb. Li- 
quoris Ferri sulfurici oxydati (Spec. Gew. =  1,43) 100,0, Aquae'250,0, wird unter Aus
schluss von Erwarmung gemiseht mit einer Anreibung vou Magnesiae ustae 15,0, Aquae
200,0. Auf Verordnung- jedesmal frisch zu bereiten.

Arsenie Antidote (U-St.). Ferri oxyduni liydratnm cum Magnesia (U-St.). Li- 
quoris Ferri sulfurici oxydati (spec. Gew. 1,32) 50 ccm, Aquae 100,0. Ferner Magnesiae 
ustae 10,0 g angerieben mit Aquae 500,0. Beide Flussigkeiton sind in gut yerschlossenen 
Gefilssen yorriithig zu halten. Im Bedarfsfalle sind beide zu mischen und gut durchzu- 
schiitteln.

Aqua Tofana, das Giftpraparat der beriichtigten Grafin T o fa  in Neapel soli eine 
Arseniklosung gewesen sein. Nach anderen eine Bleizuckerlhsung oder ein Canthariden- 
praparat. Noch andere glauben, dass es ein bei Gegenwart von Arsenik entstandenes Pro
dukt der Fleischfaulniss gewesen ist.

Fkancksco ’ s Tonieuni. Nach einem komplicirten Verfahren (Pharm. Ztg. 1895. 
458) dargestellt; enthalt in 100 ccm == Ferri citrico-ammoniati 18,0 g Mangani citrieo-am- 
moniati 1,4 g,Acidi arsenicosi 0,4 g, Strychnini puri 0,14 g, Brucini 0,06 g.

Rath.ien’s Austriehfarbe fiir Schiifsbbden. Zinnober 15,0, Zinkkarbonat 10,0 g, 
Harz 20,0, Kreide 15,0, Arsenik 10,0, Trockenlirniss 10,0, Petroleum 8,0, Bleiacetat 2,0, 
Monnige 10,0.

Arsenikseife zum Ausstopfen der Thiere. I. Arsenik 320,0, Kaliumkarbonat (ge- 
gliiht) 120,0, Wasser 320,0 werden bis zur AuflOsung erhitzt. Dann fiigt man Marseilior 
Seife kleingescłmitten 320,0 hinzu und nachdem diese aufgelóst, setzt man hinzu: gepul- 
verten Aetzkalk 40,0, Kampherpulver 10,0 g. Dient zum Bereiben der Innenseite der 
Thierbalge, auch ais Zusatz zur Ausstopfmasse.

II. Natriumarsenit 100,0, Wasser, heisses 325,0, Seifenpulver 65,0, Weisser Bolus 465 g, 
doppolter Kampherspiritus 45,0 g. Bereitung wie vorher.



Pasteli zum Tiidten des Zahn-Neryeii. I. Acidi arsenieosi, Oocaini hydrocliloriei 
aa 1,0, Mentholi 0,25, Glycerini q. s.

.11. Abbots P a s ta . Acidi arsenieosi, Morphii acetici aa, Kreosoti q. s. 
Anticliloros. Pillen gogen Chloroso: Ferri sulfurici, Kalii carboniei, Ohinini sulfu- 

rici, Seminis Strychni aa 5,0 g, Acidi arsenieosi 0,2 g, fiant pilulae 100.
C andelae a n tia s th n ia tlc a e  Sakkad in .

C 6 n e s  a n t i a s t l i m a t i ą u e s .  
lip . Acidi arsenieosi

Opii łia 2,0
F ructus Pbellandrii 4,0 
H erbae Belladoim ae 
H erbae llyoscyam i 
H erbae »Stramonii 
Benzoes iia 20,
Kalii n itrici 40,0
Tragacantbae 4,0.

.Fiir 20 Kerzehen. E in Kerzclien wird im  Zim m er 
des A sthm akrankcn  angezundet uud  zum  Ver- 
glimmen gebraelit. Ais E rsa tz  der A rsenik- 
Cigaretten.

C igaro tao  a rsen ic a ta o  Boudjn . 
C i g a r e t t e s  d e  D i o s c o r i d e .
Bp. Acidi arsenieosi 0,1

N a trii n itr ic i 0,2
Aquae destillatae 15,0.

M an triink t m it der Lttsung [200 | [cm] F il tr ir-  
papier. N aeb dem T rocknen sclm eidet m an es 
in  10 Streifen und fo rin t aus diesen 10 Cigaretten, 
von denen jede 0,01 g ArsenigsUure cnthiilt.

G lycerinum  Acidi a rsen ieo s i.
Bp. Acidi arsenieosi 0,5

G lycerini 100,0

G ran u la  A cidi a rsen ieo s i.
G r a n u l e s  d ’a c i d e  a r s e n i e u x .  (Gall.) 

G r a n u l  e s  d o  D i o s c o r i d e .
Bp. Acidi arsenieosi 0,1

Saccbari Laetis 4,0
G um m i arabiei 1,0
M ellis depu ra ti q. s.

F iir  100 Granules, von denen jedes 0,001 g A rsenig- 
siiure entbiilt,

G uttao  an tip ro so p a lg ica e  B o m b k r g .
Bp. L iąuoris K alii arsenieosi 5,0 

Spiritus d ilu ti
Aquae- destillatae aa  7,5
T incturae Opii sim plicis 2,5.

D reim al tiiglieb 12 Tropfen bei Gesiehtsscłimerz.

G u tta o  a n tip s o r ia tic a e  B om jjisrg.
Bp. L iquoris Kalii arsenieosi 5,0 

A quae destillatae  10,0
Dreim al tiiglieb 8 T ropfen , allmUblicb b is auf 

16 Tropfen zu  steigen. Bei Scbuppenflecbte, 
Psoriasis.

In je c tio  N a trii a rsen ieo s i
(Miincli. Yorsehr.).

Bp. Acidi arsenieosi • 1,0 g
Liquoris N a trii caustici (4 Proc.) 5ccm  
Aquae q. s. ad  100,0.

In  kleine Gliischen abzufiillen und  zu stenlisiren .

L Iq u o r a n tip y re tic u s  IIarless.
L i q u o r  N a t r i i  a r s e n i e o s i .  H  ar less .

Bp. N a trii carboniei eryst.
Acidi arsenieosi 
Aquae destillatae aa  0,1 

Solutioui adde
Aquae C innam om i 3,0 
Aquae destillatae 10,0.

M axim aldosis pro dosi 0,65 g - 10 Tropfen, pro 
die =  1,4 g - 25 Tropfen.

L itjuo r a rsen ic a lis  Yalangin. 
Yalangin’s s o l u t i o n  o f  s o l v e n t  m in e r a ł  

Bp. Acidi arsenieosi 0,1
Acidi hydrochlorici (25°/0) 0,1 
Aquae destillatae 33,0

M axim aldosis 20 Tropfen.

L iq u o r a rsen ic a lis  cum F e rro  Casatk.
Bp. Ferro-K alii ta rta rie i

L iąuoris K alii arsenieosi aa 4,0 
Aquae 12,0.

Yor jeder H auptm ahlzeit 5—10 Tropfen in W ein; 
bei B leicbsuebt.

L ią u o r  A rsen ie! b ro m a ti Clem ens . 
L i q u o r  P o t a s s i i  A r s e n i a t i s  e t  B ro m id i  

(Ilam b. Vorscbr., Nat. form.)
Bp. Acidi arsenieosi 

Kalii carboniei 
Aquae destillatae a a  1,0 

Solutioni adde
Aqtiae q. s. ad 1.00,0 
Brom i 2,0.

Zwcimal tiiglieb 2—5 Tropfen in Zuekerwasser bei 
clironiscben Ilau tk rankbeiten , veralteter Syphilis.

L iąn o r A rsenie! b y d ro cb lo ricu s . (Brit.)
L i q n o r  A c id i  a r s e n o s i  (U-St.j.

Bp. Acidi arsenieosi 1,0
Acidi liydrochlorici (25°/0) 18,5 
Aquac destillatae 20,0

Durch E rh itzen  aufzulbsen und  zuzusetzen 
Aquae destillatae q. s. ad 100,0.

P a s ta  c au s tic a  D u p u y t r e n . 
D u p u y t r e n ’s A e t z p a s t a .

Bp. Acidi arsenieosi 0,5
H ydrarg. cblorati m itis  2,0 
Gum m i arabiei 10,0
Aquae destillatae q. s. 

u t fia t pasta  mollis.

P ilu la e  a rs e n ic a lis  B o u c i ia r d a t  (Gall.). 
P i l u l a e  a s i a t i c a e  f o r t i o r o s  

(Miincli. Nosokom.).
Bp. Acidi arsenieosi 0,5 

P iperis  nigri 5,0
G um m i arabiei 1,0

fian t pilulae 100. Jede Pille en tba lt 0,005 g Ar- 
senigsRure.

P ilu la e  a s ia tic a e . (Ergiinzb.) 
A r s e n i k p i l l e n .

Bp. Acidi arsenieosi 1,0
Piperis n igri 20,0
Badieis L iąuiritiae 50,0
M ucilaginis Gum m i arabiei q. s. 

fian t pilulae 1000. Jede Pille entb iilt 0,001 g Ar- 
senigsHure.

P ilu la e  F e r r i  a rsen ieo s i. (Form. Berol.)
Bp. F erri reducti 3,0

Acidi arsenieosi 0,06
Piperis nigri
Badieis L iąuiritiae iia 1,5 
Mueilag. Gum m i arab. q. s. 

fian t pilulae 60. Jede  Pille en tb iilt 0,001 g Araenig- 
siiure.

Diese P illen  baben w ahrscbeinlicb infolge Bilduug 
von A rsenw asserstoff sebon wiederliolt lntoxi- 
kationen Yorursacbt.



P ilu l ae  a rs en ic a lo s  B a r t o n . 

lip . Acidi arsenicosi 0,1 
Saponis medicati 2,0 
Opii pulverati 0,1

fian t pilulae 40. Jede Pille entliiilt 0,0025 g Ar- 
senigsiiure. Morgens und abends jo 1 Pille bei 
Intcrm ittens.

P ilu lae  arsen icalos H e b r a . 

lip. Acidi arsonicosi 0,06
Tragacanthae 0,5
Mucilag. Gum m i arabici q. s. 

fian t pilulae 12.

P ilu lae  arsenicalos L e b e r t .

Ilp. Chinini sulfurici 2,0
A cidi arsenicosi 0,03
E xtracti Valerianae q. s.

fian t pilulae 30. Jede Pilic entliiilt 0,001 g Arsenig- 
siiure.

P ilu la e  fob rifugao  G u e k n . 

lip . Acidi arsenicosi 0,1 
Chinini sulfurici 4,0 
Conservae Ilosae 2,0

fiant pilulae 30. Jede Pille entliiilt 0,0033 g Ar- 
senigaiiure.

P ilu lae  M ctallo rum . (Nat. Form).
P il. Metallor. A i t k e n s  Tonie

Chinini sulfurici 6,0 6,0
Fcrri redueti 6,0 4,0
Strychnin i puri 0,3 0,12
Acidi arsenicosi 0,3 0,12.

Aus jeder dieser Massen sind 100 Pillen zu fonnen. 
PilulaM etallorum  entliiilt 0,003 g, A i t k e n s  Tonie 
per P ille  0,0012 g Arsenigsiluro.

Pu lv is  a rsen ic a lis . D u b o is  (seu P a t r ix ). 
P u l v i s  e s  c h a r o  t i c u s  m i t i s .  
lip . Acidi arsenicosi 1,0 

C innabaris 16,0 
Ilesinae DraconiB 8,0.

Vor dem Gebrauch m it W asser oder Gummischleim 
zu einen diinnen Brei an rilh ren , welcher mittels 
Pinsels auf das Krebsgescliwlir gestrichen wird-

P oudre  escha ro tiijue  a rsen ica lo . (Gall.) 
(Form ule du frore Cóme.)

Ilp. Acidi arsenicosi 1,0 
C innabaris 5,0
Carbonis Spongiae 2,0.

M it W asser anzurtthren wie vorher.

P u lv is  a rsen ica lis  Co s m i (Ergiinzb.).
C o s m i ’ s c l ie s  P u l v e r .

Ilp. C innabaris 30,0
Carbonis anim alis 2,0 
Sanguinis Draconis 8,0 
Acidi arsenicosi 10,0.

Mit W asser oder Gummischleim anzuriiliren wie 
die vorigen.

P u lv is  a rsen ica lis  R u s s e l o t .

Ilp. Acidi arsenicosi 1,0
C innabaris
Sanguinis Draconis aa 8,0.

Wie die vorigen anzuwenden.

P u lv is  causticus  E s m a r c ii . 

lip. Acidi arsenicosi 1,0
M orphini sulfurici 1,0
H ydrargyri chlorati m itis 8,0 
Gum m i arabici 48,0,

P u lv is  feh rifu g u s  a rsen ica lis  B o u d in . 

lip . Acidi arsenicosi 0,01 
Sacchari Laetis 2,0.

Dividc in  partes 20. Jedes Pulver enthiilt 0,0005 g 
Arsonigsiiure.

S o lu tio  a rs en ic a lis  B o u d in .
S o lu t e  d ’a c i d c  a r s ć n i e u x  (Gall.).

Ilp. Acidi arsenicosi 0,1 
Aquae destillatae 100,0.

Die Dosis ist lOmal grOsser wie bei der Solutio 
Fowler i.

Solutio a rsen ica lis  D e v k r g ie . 

lip. Acidi arsenicosi
Kalii carbonici aa 0,045 
Aquae destillatae 100,0 
Spiritus Melissae 3,0 
Tincturac Alkannae q. s.

Dosis: 30—50—80 Tropfen.

Solu tio  arsenicalis Isnard.
Ilp. Acidi arsenicosi 0,1 

Aquac destillatae 1000,0.

S p iritus a rsen ica tus.
Ilp. Spiritus Vini (90°/0) 1 Liter

Acidi arsenicosi pulv. 1,0 
N aphthalini 2,5.

Dient zum 'Podton der schiidliehen Insekten in 
Sammlungen von Insekten.

U nguen tu in  a rsen ica lo  Co o p e r .
Co o p e r 1 s A e t  z  s a 1 b  e . 

lip. Acidi arsenicosi
Sulfuris depurati ita 1,5 
Unguenti eerei 25,0.

U nguontum  arsenicalo Heli.mund. 
U n g u c n tu m  Cosmi.

Rp. Pulveris arsenicalis Cosmi 1,5
Unguenti narcotico-balsamici Hellmundi 12,0.

V e t. .Balneum z in c ic o -a rs en ic a lo
C l e m e n t .

Ilp. Acidi arsenicosi 1000,0 
Zinci sulfurici 5000,0.

In der 17—20fachen Menge kocliendem Wasser 
gelost zu Błldorn flir .100 Schafe (bei Iliiude 
der Schafe. Ein lauwannes Bad 5 Minuten).

Y e t .  ( iu tta o  arsen ica los  p ro  can ibu s.

a) D e u ts c h e  V o r s c h r i f J .
Rp. Liqnoris Fowleri

Aquae Cinnamomir 25,0.
Tiiglich 10—15 Tropfen bei chronischem Ek/.em.

b) E n g l i s c h e  Y o r s c h r i f t .
Rp. Solutionis Fowleri 4,0

Sirupi Zingiberis 12,0 
Aqiiae 150,0.

Dreimal tiiglich 1 Theeloffel.

Yet. L inim ontum  arsen  i cale oquorum .
Ilp. Acidi arsenicosi pulv. 2,0 

E itra c ti Aloes 10,0
Acidi carbolici 10,0
Spiritus Vini diluti 
Aquae communis aa 150,0.

Ein Wergbausch wird tiiglich m it dcm Liuim ent 
durchfeuchtet und in dic Eiterhohle eingefuhrt 
(bei Strahlkrebs).

Y e t .  L iq u o r  a rson ica tu s  cau sticu s  equoru in .
B a b o l n e r  K r e b s t i n c t u r .  

lip. Acidi arsenicosi contusi 0,5 
Kali caustici fusi 5,0
Aquae destillatae 5,0.

Man kocht bis zur Auflbsung und fiigt hinzu 
Aloes pulveratac 7,5

gelost in
Aquae destillatae 
Spiritus Vini diluti aa 50,0 

I). S. Die Gescliwursflliche tiiglich ciumal zu bc- 
streiclien (bei Krebs, Hufkrebs, Feigwarzen).



Yet. L o tio  a n tip so ric a  Tessikr.
P o u d r e  p o u r  l a  b a i n  d o  Tessier (Gall.;. 

Tessier's W a s c h m i t t e l  g e g e n  l l a u  d e  d e r  
S c h a f e .

Hp. Acidi arsenicosi 1000,0 (1 kg)
F e rii sulfurici crudi .1.0000,0 (10 kg)
F erri oxydati fusoi 400,0
Radicis G entianae 200,0

S. F ttr circa 100 Schafe.
Zum Gebrauch w ird  das Pulver in  dic zwolffache 

Menge kochondcs W asscr (in einem  kupfernen 
Kcssel) eingetragcn und  10 M inuten gekocht. 
Soli d ie Fliissigkeit ais lauwarmes Bad ange- 
w ondet werden, so is t s ta t t  der zwolffachen die 
ISfaclie M enge W asscr zu nehm en. E in  Bad 
soli 5 Minuten. dauern. Vergleiche auch Balneum  
zincico-arsenicale.

Y et. P a s ta  a rs  oni c a la
g o g e n  I I  a u t  w u r  m d e r  P  f  e r  d e.

Rp. Acidi arsenicosi subtile pulvcrati 
Farinae secalis
A lum inis pulvcrati aa 20,0
G lycerini 10,0
Aquae q. s.

M. u t fia t pasta.

Y et. P ilu la e  a rsen ic a ta e cquorum .
Rp. Acidi arsenicosi subtih5 pulv. 2,5

Rhizom atis Calami 00,0
Fariuae secalinae 25,0
G lycerini 20,0
Aquae q. s.

F ia n t pilu lae 10. .lede Pilic enthUlt 0,25 Acidi 
arsenicosi.

D. S. F riih  und  abends je eine Pille (bei den- 
selben Leidcn, welche u n te r Pulv is arsenicatus 
erwUhnt sind).

Yet. P u lv is  a rsen ica tu s  eqiiorum .

Rp. Acidi arsenicosi pulyerati 0,3 (dog 3) 
N atrii carbonici dilapsi 3,0 
Seminis Foenu Gracci 
Stibii sulfurati nigri aa 25,0 

Den tu r tales doses 10.
S. Friih  und abends je ein Pulvcr auf das Futter 

(bei K urzathm igkeit, Mangel an  Fresslust, Mager- 
keit, W urm , Flechten etc.).

Yet. P u lv is  an tilie lm in tic u s  equoruni.

A.
Rp. Acidi arsenicosi 2,0

H ydrargyri chlorati m itis 4,0.
Doses tales 2. Gegen Bandw im n der Pferde.

B.
Rp. Acidi arsenicosi 2,0 

Aloes 20.
Dos. tales 2. Gegen Spulw urm er der Pferde (auch 

in  Pillenform  zu geben).

P u lv is  ro b o ran s  equoruin .

A.
Rp. Acidi arsenicosi 0,2 

Kalii bicarbonici .5,0 
F ructuum  Carvi 10,0.

Dos. tales 10. FUr Pferde m it schlechter Erniih- 
rung  tiiglich jo 1 Pulver.

B. E n g l i s c h e  Y o r s c h r i f t .
Rp. Acidi arsenicosi 0,(5 

Cantharidum  pulv. 0,(5 
F e rri sulfurici sieci 8,0.

Stlirkungspulver. E inm al tiiglich m it dem Futter 
zu geben.

f f  Liquor Kalii arsenicosi (Germ.). Kalium arsenicosuiu solutuin (Helv.)- 
Łiąuor Potassii arsenitis (U-St.). Solutio arseuicalis Fowlori (Austr.). Liijuor 
arsenicalis (Brit.). Solute (1’Arsćuitc dc potasse (Gall.). F<nvler’sche Losung. Dieses 
Praparat stellt nacli allen genannten Pharmakopoen eine mit Hilfe von Alkali bereitete 
einprocentige Losung dor arsenigen Siuire dar. Alle Pharmakopoen schreiben vor: lg  
arsenige Siiure und 1 g Kaliumlcarbonat (nur U-St. schreibt dafiir 2 g Kaliumbikarbonat 
vor) mit Hilfe der crfordorlicben Menge Wasser in Losung zu bringen und die Losung' 
zum Schluss auf 100 g bez. ecin aufzufullen. Dagegen weiehen die einzolnen Pharma- 
kopoen ab in den aromatischen Zusatzen.

A ustr. Brit. Gall. Germ. Helv. U-St.
Acidi a r s e n ic o s i ..................... 1.0 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g 1,0 g
Kalii c a r b o n i c i ..................... 1,0 1,0 „ 1 ,0 . 1 ,0 , 1,0 „ —
K alii b ica rb o n ic i..................... — — — — 3,0 „
Spiritus Lavandulae . . . — — — 5,0 „ —
Tincturac Lavandulae comp. — 3,0 ccm — — 3,0 ccm
S p i r i t u s ..................................... ■— — — 10,0 „ 10,0 n —
Spiritus M elissae comp. . . — — 3,0 „ — 5,0 „ —
Spiritus arom atici . . . . 5,0 „ — — — — —
Aquao q. s. a d ..................... 100,0 „ 100,0 ccm 100,0 „ 100.0 „ 100,0 „ 100,0 ccm

Die Darstellung erfolgt in der Weise, dass inan in einem Probirglase 1 g der ge- 
pulyerten arsenigen Saure mit 1 g Kaliumkarbonat (oder 2 g Kaliumbikarbonat) sowie 1 g 
(nioht mehr!) Wasser erhitzt, bis v o lls ta n d ig o  Aufliisung eingetreten ist, die Losung 
mit Wasser verdiinnt und, abgeseben von den tibrigen Zusatzen, mit Wasser auf 100 g bez. 
ccm bringt. Wabrend sieli unter di es en Umstanden der ganzc Auflosungsvorgang binnen 
wenigen Minuten abspielt, kann er sich, wenn man von Anfang an v ie l Wasser anwendet, 
stundcnlang hinzieken.

Die G e b a lts b e s tim m u n g : Werden 5 cem der Losung mit einer k a l t  bereiteten 
Losung von 1 g Natriumbikarbonat in 20 ccm Wasscr sowie einigen Tropfen Starkelosung



yermischt, so miissen 10 ccm V10 Normal-Jodlosung entfarbt werden. Auf weitcron Zusatz 
von 0,1 ccm der Jo dl osuń g ( = 2  Tropfen) muss Blaufarbung auf tretem Hieraus bcrechnet 
sich nacb S. 389, dass 100 ccm der FowLEn/schen Losung 0,99—1,00 g arsenige Siiure 
As203 enthalten sollen. — Man beacbte, dass nacli langerer Zeit der Auibewahrung das 
Kaliumarsenit theilweise in Kaliumarseniat iibergeht, und dass alsdaun dic mitgotheilte 
maassanalytiscbe Bestimmung zu niedrige Wortbe giebt.

A n w e n d u n g .  Die FowLiudschc Losung ist diejenige Form, in welcher die arsenige 
Siiure am haufigsten verwendet wird. HSchste Gaben: pro dosi 0,5 g, pro die 2,0 g 
(Austr, Gcrm. Helv.).

III. ffAcidum arsenicicum (Ergiinzb.). Acide ars<5nique (Gall.). Arsensiiure, 
krystallisirte. Arsenie acid. As04ll3 ‘/A O . Mol. (lew. =  151.

Mit dem Namen „Arsensaure" wird sowobl das obigc Hydrat ais aucli das Arsen- 
pentoxyd As., O,, bezeiclinet, docb baben das Ergiinzb. und die Gall. das Hydrat. As04IL -J- 
VJi20 aufgenommen.

D a rs te llu n g . Man iibergiesst in einer Retorto oder einem langhalsigeu Kolben 
100 Th. arsenige Siiure in erbsengrossen Stucken mit 100 Th. Salpetersiiure von 1,38 spec. 
Ge w. und erwarmt langsam, bis Stickstoffoxydc nicht mehr entweichen. Die erhaltene 
Losung wird von den unverbrauchten Stucken abgegossen und zur Trockne verdampft. 
Der Rttckstand wird in wenig Wasscr geldst und zur Trockne verdampft. Alsdann lost 
man ihn nochmals in Wasser und priift dic Losung auf arsenige Siiure, indem man sie 
mit Natronlauge neutralisirt und mit Kaliumdiehromat yersetzt. Es darf keine Griin- 
farbung eintreten. Ist arsenige Siiure nicht mehr zugegen, so dampft man die Losung 
wiederholt mit Wasser ein (zur Vcrjaguug der Salpetersiiure) und trocknet sie entweder 
auf dem Wasserbade ein, oder man bringt sie zur Sirupkonsistenz und liisst sie in der 
Kiilte krystallisiren.

Die konc. sirupdicke Losung bat das spec. Gew. 2,5, die im Handel vorkommende 
sirupiise Arsensaure liat das spec. Gew. 2,0.

JM genschaften. Aus der konc. Losung scheidet sich die Arsensaure in Form rhom- 
bischer Tafeln oder Prismen der Formel AsOjlLj 1/2Ł O  ab. In der Regel aber kommt 
sie ais weisse kriimelige Masse oder ais ein weisses grobes Pulver in den Jlandel, welche 
Wasser aus der Luft aufnehmen und zu siruposer Siiure zeriłiessen. ^Hie schmilzt beim 
Torsichtigen Erhitzen im Probirrohre bei etwa 100° C. Bei stiirkerem Erbitzen (Rotb- 
gluth) zerfallt sic in Sauerstoff und arsenige Siiure, welcbe beide fliichtig sind. Bei 
110° C. wird sie wasserfrei und bat daun die Zusammensetzung As04H3. Leicht loslieb 
in Wasser, Alkohol, aucb in Glycerin. Die wiisserige Losung besitzt metalliscben Ge- 
scbmack; sie entfbrbt Kaliumpermanganat nicht. Sie wird vou Scbwefelwasserstoff nicht 
direkt gefallt. Sauert man sie aber mit Salzsiiure an und e rw arm t sie, so erzeugt Scbwefel
wasserstoff allmiihlich einen gelben Niederscblag, welcher je nacb den eingebaltenen Be- 
dingungen aus Arsentrisulfld und Scbwefel oder aus Arsenpentasulfid bestebt. — Aus der 
neutralisirten Losung faUt Silbernitrat rothbraunes Silberarseuiat, Ag3AsO,, welclies so- 
wohl in Salpetersiiure ais aucb in Ammoniak leicht loslieb ist. Auf Kobie erhitzt, ver- 
breitet die Arsensaure Knoblauekgeruch; im MAnsH’scben Apparate fiibrt sie ebeuso wie 
Arsenigsaure zur Bildung von Arsenwasserstoff. Sie ist eine dreibasisebe Siiure; die 
Salze heissen A rsen ia te .

Mit Magnesia-Mixtur entstebt ein weisser krystalliniscber Niederscblag vou Aimno- 
nium-Magnesiumarseniat (arsensaure Ammoniak-Magnesia) As04MgNH4 -)- H.,0. Molybdiin- 
siiure erzeugt in Losungen der Arsensaure einen gelben Niederscblag, welche dem von Phos- 
phorstiure iihnlich ist.

Die Arsensiiure selbst wird therapeutiscb nicht, dagegen werden einige ilirer Salze 
therapeutisch benutzt. Die Siiure ist giftig und erzeugt, im konc. Zustande auf die Haut 
gebracht, Brandblasen.

A u fb e w a h r u n g .  Yor Feuehtigkeit gescbiltzt, sebr yorsicbtig unter den Arscni-
kalien.



f f  Ammonium arsenicicum. Arsenias aiiiinonicus. Anuuonarseniat. Arsen- 
Haures Arninon. AsOi(NH4)3. Mol. Gew. =  193. Man stellt dieses Salz dadurek her, dass man 
konc. Arsensaureldsung mit doppeltem Salmiakgeist tikersiittigt, mit einem gicieken VoIum 
Weingeist yermischt und das akgesckiedene Salz melirere Tage kindureh an der Luft 
okne Warmeanwendung trocken werdeii liisst. Es kildet ein weisses, in Wasser leicht 
losliclies Salzpulver, welckes in einein gut yerscklossenen Glasgefasse in der iteike der 
direkten Gifte aufzubewakren ist. Maximaldosis 0,008, maximale Gesainmtdosis auf den 
Tag 0 ,02 g. Man kat es bei versckiedenen Hautleiden empfoklen. S ekr yorsichtig 
aufzubewakren.

I, i q u o r  aiBoiiicalls B ik t t . 
Ilp. A m m onii arsenicici 0,2 

Aąuae destillatao 100,0. 
Taglich 2—3 m ai 10—15 Tropfeu.

S o lu tio  a rso n ica lis  Bazin .
Ilp. A m m onii arsenicici 0,05 

Aquac destillatao 300,0.
Morgons und Abcnds einen EsslOffel, bis zu i  Ess- 

Kitlfel steigend. Bei ICkzcma herpeticum.

f f  Chitlinum arsenicicum. Arsensaures Chinin. Arseniate (le (Juinine.
2 [C20II„.iN3O2] .H3As0 4-)-8IL0. Mol. Ge w. =  934. Zur Darstellung liist man einerseits8Th. 
Ckininchlorkydrat in 200 Tk. Wasser, andererseits 3,1 Th. Natriumarseniat (AsOjNa^H-j- 
7 I120) in 100 Tk, Wasser und yermischt beide Losungen. Der entstandene Niederseklag 
wird abgesaugt und ans siedendem Wasser wnkrystallisirt. — Parklose, an warmer Luft 
yerwittemde Prismen, in kaltem Wasser sekwer, leickt in keissem Wasser loslick. 
Die wasserige Losung giebt mit Silbernitrat rotkbraunen, naek dem Yersetzen mit Salz- 
saure und Erwarmen auf 80° C. mit Sckwefelwasserstoff einen gelben Niederseklag. to 
der Losung des Salzes in Chlorwasser erzeugt Aminoniakfliissigkeit Griinfarbung (Tkał- 
leiockin-Reaktion). Das Salz entliiilt 12,3 Proc. Arsensaure-Ankydrid As2Or>. Hiichstgaben: 
pro dosi 0,02 g, pro die 0,05 g. Selir v o r s ie h tig  aufzubewakren.

f f  Kalium arsenicicum. Arsenias kalicus. Kalinmarseniat. Sal arsenicale 
Maoqubb. AsILKOj. Mol. Gew. =  180. Es entliiilt 63,6 Proc. Arsensaure As206, welebe
55,5 Arsenigsiiure As20 3 entspreoken.

l ie r e i t im g .  Gleicke Tkeile kockstfein gepulverte Arsenigsiiure und trockner ge- 
pulyerter Kalisalpeter werden in einem Hessiscken Tiegel so lange erkitzt, ais Diiinpk 
daraus kervortreten (einc dunklc itotkglutk ist nickt zu iibersekreiten). Die e rk a lte te  

Scbmelze wird in kockendem Wasser geldst, die Losung, wenn sic nickt sauer reagirea 
sollte, mit Essigsaure sauer gemackt und dann zur Krystaliisation gebrackt, die letzte 
Mutterlauge aber yerworfen.

E ig e n sc lia fte n .  Ein farbloses, in yierscitigen Prismen krystallisirendes, an der 
Luft bestandiges, in Wasser leickt loslickes Salz, dessen Losung Lackmus rothet. Es ist 
sekr giftig und mit denselben Cautclen zu kewakren wie die Arsenigsiiure.

A u fb e to a h r u n g .  Unter den direkten Giften. Man giebt es in Einzelgaben von 
0,003—0,005—0,006. H o e h s tg a b e n : pro dosi 0,007 g, jpro die 0,02 g.

t f  Fliegenpapier. LOschpapier, welckes roth gofarbt und mit ontsprechendem Auf' 
druck yersehen ist, wird mit folgender Losung getrankt: Kalii arsenicici 2,5 g, Saccbari 10,0, 
Aquae 100,0, Ananasiitker gtt. 5.

Man beachte, dass dieses Papier nur gegen Giftschein abgegeben werden darf.
Kuiikotb-Salz. Ais Ersatz der Kubkoth-Bader zum Befestigen von Beizen auf G0' 

weben in der Farberei dient das oben beschriebene Kaliumarseniat.
t t  Natrum arsenicicum. (Helv.). Natriumarseniat. Arseniate de soude 

(Gall.). Sodii Arsenas (Brit.). AsHNa20 , -f- 7 H20. Mol. Gew. =  312. E s  entliiilt 36,85 
Proc. Arsensaure As20 5.

J ie re itu n g . Trocknes gepnlyertes Natriumnitrat 100,0 und fein gepulyerte Arsenig' 
siiure 116,0 werden gut gemisebt in einem Hessiscken Tiegel so lange erkitzt, ais Diimpfe 
daraus keryorgeken, eine dunkle llotiiglutk ist jedocli nickt zu iibersekreiten. Die e rk a lte te  

Scbmelze wird in ikrer Sfacken Menge keissem dcstiliirten Wasser gelost, die Losung mit 
einer Losung von circa 150,0 krystallisirtem Natriumkarbonat bis zur alkaliseken Ite a k tio n  

yersetzt und bei 18 bis 25° C. zur Krystaliisation gebrackt, die letzte Mutterlauge aber



vcrworfen. Wahrcnd der Krystallisation ist darauf zu achten, dass die Fliissigkeit stets 
alkalisch reagiere. Die ohne Anwendung von Warnie getroekneten Krystalle miissen in 
eineni gut verseklossenen Glasgeiiiss aufbewahrt werden.

E ig en sch a ften . Farblose, prismatische Krystalle vou schwach alkaliseher Iteak- 
tion, loslich iti 3,6 Tli. kaltem Wasser, auch in 55 Th. Weingeist. Das Natriumarseniat ist 
sehr giftig und wird mit derselben Yorsicht wie die Arsenigsiiure aufbewahrt und be- 
handelt. Da das Natriumarseniat je nacli der Temperatur wahrcnd des Krystallisationsalctes 
verschiedene Mengen Krystallwasser bindet, es ferner leiclit verwittert, so ist die Be- 
stimmung seiner Dosis eine etwas unsichere. Die B rit. bat das wasserfreie Salz anfge- 
nommen, welches dureli Austrooknen der Krystalle bei 150° C. orkalton wird.

A n w e n d iin g . Das Natriumarseniat wird in donselben Krankhcitsfallen angewendet 
wie die Arsenigsaure. Man giebt es zu 0,001—0,002—0,003 g. Ais Masimaldosis sind 
0,005 pro dosi und 0,010 pro die (Helv.) anzunehmen.

C igaro tae  a n tip h th is ic ao  T r o u s s e a u . 

lip. N atrii arsenicici 1,0
Aquae destillatae 50,0.

Man trUnkt dam it F iltrirpapier (400 Q c m) llJid 
fertigfc nacli dem Trocknen 20 Cigaretten, von 
donen jede 0,05 g N atrium arseniat entbalt. Der 
Patien t n im in t tiiglicłi 2—3 mai je 4—5 Ztige.

L iquor a rso n ica lis  ad in h u la li on os R e v e il . 

Itp. N atrii arsenicici 0,01
Aquae destillatae 1000,0.

Bei sypkilitiscken Affektionen des Kolilkopfs und 
der Luftwege.

L iq u o r a rson ica lis  P e a k s o n . 

N a t r i u m  a r s e n i c i c u m  s o lu  tu m  (Helv.).
S o l u t ć  d ’a r 8 e n i a t c  de  s o u d e  (Gall.), 

lip. Gall. Helv.
N atrii arsenicici 1,0 1,0
Aquae destillatae 600,0 500,0.

Dosis m axim a pro  dosi 1,0, pro die 4,0.

L iquor N a trii a rsen ic ic i (Ergiinzb.).
Itp. Acidi arsenicici (bei 100°G. getrocknet) 1,0 

N utrii carboniei eryst. 2,0
Aquae q. s. ad. 100,0.

Dosis m axim a pro  dosi 0,5, pro die 1,0.

Diąuor Sodii a rsonatis  (Brit.).
Itp. Natrii arsenicici anliydrici 1,0 

(vel N atrii arsenicici eryst. 1,68)
Aquae destillatae q. s. ad 100,0.

9H xtura arsonicalis Delioun .
Itp. N atrii arsenicici 0,1 

Aquae destillatae 200,0.
Mittags und Abends 1/2 EsslOffel ais Propbylak- 

ticum gegen Furunkelu.

P ilu lae  N atrii a rsen ic ic i Bie t t , De  y ergi e.
Itp. Extracti Conii 0,5

Natrii arsenicici 0,05 
Itadicis Altbaeao 
Sirupi A urantii florum aa q. s. 

fian t pilulae 20. Dosis tiiglieb 2—5 Stiiek.

Solutio arson icalis an tin s th in a tica  Trousseau.
Itp. N atrii arsenicici 0,05 

Aquae destillatae 100,0 
Tincturae Coccionellae q. s.

Je  vor dcm M ittag- und Abendbrot 1 Tbeeloffel.

Sirupus N a trii a rsen ic ic i Bouciiut.
Rp. N atrii arsenicici 0,01 

Aquae destillatae 1,0
Sirupi Saccbari 40,0

Dosis: 1—3 EsslOffel tliglieli.

t t  Calcium arsenicicum. Kalkarseniat. Arsensaures (alciujn. (AsOj2Ca3. 
Mol. (lew. =  398. Wird bei Darstellung einiger kiinstlichon Minerał wiiśśer gehraueht.

D a rs te llu n  <j. Trockene Arsensaure wird in der siebenfaehen Menge 5 procentiger 
Aetzammonfliissigkeit gelost, oder eine fliissige Arsensaure mit Aetzammon im starken 
Uebersohuss versetzt, die Fliissigkeit verdiinnt und mit einer verdiinnten Calciumelilorid- 
lbsung so lange yersetzt, ais dadurch eine Triibung entsteht. Der Niederschlag wird ge- 
sammelt, ausgewasehen und im Wasserbade ausgetrocknet. Es ist ein zartes weisses 
Pulver, in Wasser kaum loslich.

f f  Ferrum arsenicicum. Ferroarseniat. Arsensaures Eisenoxydul. Arseniate 
ferrenx (Gall.). Ferri arsenas (Brit.). Die Gall. hat die Yerbindung As04FeII =  196, 
die Brit. diejenige Fe3(AsO,)2-j~ 61L.>0. Mol. Gew. = 5 5 4  aufgenommen.

D a rste llu n g . A) G a ll: Man lost einerseits 50 g krystallisirtes Natriumarseniat 
in 500 cem Wasser, andererseits 10 g krystallisirtes Ferrosulfat in 100 ccm Wasser. Beide 
Lijsungen werden vermiseht, der entsteliende Niederschlag wird ausgewasehen, rasch ge- 
trocknet und in wohl zu verschliessende Gefasse gehracht.

«) B rit. Man lost 53,0 g wasserfreies oder 89,0 g kryst. Natriumarseniat in 
200 ccm heissem Wasser, andererseits 41,5 g kryst. Ferrosulfat in 140 ccm keissem Wasser 
und mischt heide Flussigkeiten. Dann setzt man eine Losung von 9 g Natriumbikarbonat in 
200 ccm Wasser hinzu und riihrt gut urn. Der Niederschlag wird auf eineni Leinentuchc



gesammclt, ausgewasclien, abgepresst und bei einer 38° O. niclit iiberschfeitenden Tem
peratur getrocknot.

E igen sch aften . A) G all.: Weisses, aa der'Luft griinlich werdendcs, amorpbcs 
Pulver, in Wasser unldslich, in Ammoniak mit griincr Fiirbung loslieh. Loslieh aueh in 
Salzsaure; in dieser Losung entsteht dureli Kalilauge ein weisser Niederschlag.

B) B rit. Griinliches, amorphes Pulyer obne Geschinack, unloslich in Wasser, leicht 
loslieh in Salzsaure. Dicse Losung wird durch Ferricyankalium sofort gebliiut.

Beide Praparate stellen Verbindungen der Arsensiiure mit Eisenoxydul und Eisen- 
oxyd dar. Sie werden bei Lupus und Krebs in Gabon von 0,003—0,006-—0,01 g tiiglich 
dreimal gegeben. H b ohste  G aben: pro dosi 0,025, pro die 0,05 g.

P ilu lae  an teczem atien e  V a l k r r 'S,

Rp. F e rr i arsenicici 1,0 (!)
E x trae ti Opii 0,5 
E x trac ti Chinae 10,0

fian t pilulae 200. Jode Filio enth iilt 0,05 g E isen
arseniat. M itzw ei P illonpro  Tag anzufaugen und 
bis 12 P illen  allmalilioh zu steigen. (Das Ori- 
ginal g ieb t dio doppelte I)osis E isenarsen iat an.)

P ilu la e  F e rr i a rsen ic ic i B i e t t .

Rp. F e rr i arsenicici 0,3
E x trac ti L upuli 10,0
Sirupi A urantii florum  
Radieis Althaeao aa q. s.

fian t pilulae 100. Jed e  Pi Ile en th iilt 0,003 g E isen
arseniat. Tiiglich 1 Filie, b is zu 8 P illen  steigend.

P ilu lae  F e rr i  a rsen ic ic i H a r d y .
F erri arsenicici 1,0 
Conservao Rosae q. s. 

f ia n t pilulae 100.

P ilu lae  F e r r i  a rsen ic ic i V i » n a r d . 
ltp . F e rri arsenicici 0,5

M orphini hydrochlorici 0,01 
E x trac ti G entianae q. s.

fian t pilulae 20. Tiiglich 1—5 P illen  bei Fleehten, 
H autjucken. (Das Original giebt die doppelte 
Dosia E isenarseniat an.)

P ilu la e  a rsen ica le s  Ra z in . 
ltp. F e rri arsenicici 0,1 

E xtracti Dulcamarae q. s. 
f ia n t pilulae 20. M it 2 Pillen tiiglich anzufaugen und 

bis zu 30 P illen  tiiglich zu steigen. Bei licrpe- 
tisehen Aussehlttgen.

IV. f  f  Arsenium jodatum (Ergiinzb.). Arsenjodid. Jodnre dhirsćnic. Arsonii 
Jodłduin (Brit.). Arseni Jodidum (U-St.). AsJ3. Mol. Ge w. =  456.

Zur D a r s te l lu n g  werden 4,0 metallisches Arsen, so ehen zu einem feinen Pulver 
zerrieben, mit 20,0 Jod unter Reiben innig gemischt, alsdann in ein Glaskolbchen gegeben 
und bei gelinder Wannę geschmolzen. Nach dem Erkalten iibergiesst nian die Masse mit 
ca. 60,0 S c h w e fe lk o b le n s to ff , maeerirt 1—2Tage, flltrirt im bedeckten Trichter durch 
Glaswolle und iibcrliisst das F iltrat an einem dunklcn Orte der freiwilligen Yerdunstung.

Glanzende, rotbgel))e, krystallinisclie, neutrale Sehuppehen von jodartigem Gerucli, 
in 3,5 Th. Waeser oder in 10 Th. Weingeist, auch in Aether und Schwefelkohlensto® 
loslieh. Die wasserige Losung ist gelh gefiirht, neutral gegen Lackmus; nach liingerew 
Stchen, rascher beim Erhitzcu, ist in der wasserigen wie in der alkoholisehen Losung ursc- 
nige Siiure und Jodwasserstoff enthalten. Es lose sieli klar in Schwefelkohlcnstoff und 
hinterlasse heirn Gliihen keinen Riickstand. Sehr y o rs ic h tig , vor Licht und Feuchtig' 
keit geschiitzt, aufzubewaliren. H o c h s tg a h c n : pro dosi 0,01 g, pro die 0,06 g. Es wird 
hauptsachlich zur Bereitung der DoNovAN’schen Losung yerwendet.

Hydrargyrum arseniato-jodatum. Jo d u re tu m  A rsen ii et H y d ra rg y ri. J<*' 
du re  d ’a rse n ic  e t de m ercu re  ist ein Gemisch ans gleichen Tkeilen Arsenium jodatum 
und Hydrargyrum bijodatum rubrum.

Liquor Arsonii ot H ydrargyri Jod id i.
(B rit. U-SŁ)

Rp. A rsenii jodati 10,0
H ydrargyri bijodati rub ri 10,0 
Aquae dostillatae q. s. ad 1 1.

Durch Anreibon m it W asser in Losung zu bringen, 
zum Schiuss zu filtrircn.

P ilu la e  A rsonii jo d a t i  G r e e n ,
Rp. Arsonii jodati 0,2

E xtracti Conii 2,5
fian t pilulae 35. Dreim al tiiglich 1 P ilic  bei Lepra, 

Psoriasis.
P ilu lae  A rsonii jo d a t i  T h o m s o n .
Rp. Arsonii jodati 0,5

E x trac ti Conii 5,0
fian t pilulae 100.

U n g iio n tu m  A r s o n i i  j o d a t i  T h o m s o n .

Rp. Arsen ii jodati 0,1
Adipis benzoinati 20,0.

E inreibung bei verschiedencn chronischeu und 
syphilitischcn Hautausschlagen.

So lu tio  D onoyan.

L i q u e u r  d c  D o n o v a n  (nach  B o u c h a r d a t ).

Rp. A rsenii jodati 0,1
H ydrargyri bijodati rubri 0,2
Kalii jodati 2,0
Aquao dcstillatae (50,0.

Von 5 bis zu 100 T ropfcn  steigend m it Wfl$ser
Yerdiinnt 2—3mal tiiglich bei chronischcn und 
syphilitischcn Hautausschlilgen.



S olu tio  I)on#Tiin
(von I I krba abgeiiudert).

lip . Acidi arsenicosi 1,25 
Ilydrargyri depurati 3,25 
Jod i 2,5.

M itetw as Spiritus feinreiben, dann schutteln m it 
Acidi liydrojodici (10 °/0) 10,0 
Aquae destillatae 570,0

fiat solutio. Dosis : 1 Tropfen, tilglich urn 2 Tropfen 
steigeud bis zu 80 Tropfen, dann wird in gleicliem 
Maasse die Dosis verm indert und auf i  Tropfen 
zuriickgegangen.

Totus Donovan
(nach B o u c h a r d a t ). 

lip. Solutionis Donovan 5,0 
Aquae destillatae 100,0 
Sirupi Zingiberis 20,0.

Tiiglich drei bis vier EsslOffel.

V. f f  Stibium arsenicicum. Arseniate (Faiitiinoine. Antiinouarseiiiat (4S1)20 3-|~
As,>Or>), ein weisses, in Wasser und Weingeist, unlosliches Pulver.

J iere itu n g . 10,0 B rech w cin ste in  werden in 80,0 kochcnd heissem Wasser ge- 
lost und mit einer Losung der A rsensiiure in destillirtem Wasser allmahiieh yersetzt, 
solange dadurcli ein Niederseblag entstcht. Dann erhitzt man das Ganzo bis zum Auf- 
kochen, bringt don Niederschlag auf ein goniisstes Pilter und wiischt hier solange mit 
Wasser aus, Dis das Abtropfendc durcii ammoniakalische Magnesiumsalzlosung niekt mcbr 
getriibt wird. Dann wird der Niederschlag in gelinder Warnie getrocknet. Ausbeute ea.
7,5 (H a g e r ). Nach C i ia p s a l  soli man Antimonehloridlosung mit einer koneentrirten Natrium- 
arseniatlosung fiillen etc.

A u fb e w a h ru n g . Unter den direkten Giften.
A n w e n d u n g .  Das Antimonarseniat ist boi Neurosen und Hautkrankheiten, be- 

sonders aber bei Herzkrankheiten, aucb bei Asthma und Lungenomphysem w am  cmpfohlcn 
worden. Dosis 0,001—0,002—0,003 zwei-bis dreimal des Tages. H ochstgaben: pro doń 
=  0,003 g, pro die 0,01 g. Bei heftigen Anfallen steigt man selbst bis zu einer Gesammt- 
dosis ton 0,02 g. Alkalische Speisen und Getranke miissen wahreiul des Gebrauchs ge- 
mieden werden.

Granules antimonianx D e  P a p il l a u d  sind kandirte 0,1 schwure Pillen oder Gra
nule (1 Flacon mit 100 Granulen lcostet 5 Franes), welelie nach D o h v a u l t  Antimonjodur 
zur Basis habon, aber nach B l a s k k  aus Antimonarseniat 0,0005, Tragant 0,01 und rothgefarbtem 
Zucker 0,04 auf eine Granule zusammengesetzt sind.

VI. f t  Arsenium Slllfuratum citrinum. Arsenium flavnm sen citrinum. Anri- 
pigmentiun. Opermont. Rauscligelb. Gelbes Scliwefelarsen. Arsentrisnlild. Sul- 
fure jaune dhirsenic (Gall.). Yellow arsenie. AsaS3. Mol. Gew. =- 2;Ki.

Man liat von dieser Verbindung d re i yersebiedene Sorten zu miterscheiden: 1) das 
natiirlieh (in Persien und Japan) yorkommende Auripigmcnt, welebes frei von arseniger 
Siiure und daber ungiftig ist. 2) Das kiinstlich dargestcllte Auripigmcnt des Handels, 
welebes durch Zusammenscbmelzen von (> Tb. motallischem Arsen mit 4 Tb. Scbwefel oder 
Sublimation von 4 Th. Arsenigsaureanhydrid mit 3 Th. Schwefel erhalten wird und bis- 
weilen e rh e b lic h e  Mengen von Arsenigsaureanhydrid enthSlt, daber von sebr wecliselnder 
Giftigkeit ist. 3) Das medicinalc Auripigment, dessen Darstellung h ie r angegeben ist.

D a rs te llu n g . Man lost 100 Th. Arsenigsaureanhydrid in einer Mischung von 
300 Tb. Salzsaure (1,17 spec. Gew.) und 900 Tb. Wasser, siittigt die LBsung mit Sehwefel- 
wasserstoff und liisst die Fliissigkeit in yerkorkter Fiasehe einen Tag hindureb steben. 
Naeb dieser Zeit muss sie, noeb deutlieb nach Scbwefel w asserstoff riechen, andernfalls ware 
das Einleiten von Scbwefelwasserstoff zu wiederbolen. Man flltrirt ab, wiischt den Nieder
schlag mit kaltem Wasser aus, bis das ablaufende Wasser nicht mebr sauer reagirt, sowie 
beim Yerdampfen auf Platinblecb keinen Riiekstand mehr binterliisst mul trocknet auf 
porijsen Unterlagen bei 60—70° C.

Ein zartes, gelbes, amorpbes Pulver, unloslicli in Wasser und in Salzsaure, liislicb 
in atzenden und in kolilensauren Alkalien, auch in Scbwefelalkalien. An der Luft erhitzt, 
yerbrennt es zu Sckwefeldioxyd und zu Arsenigsaureanhydrid. Zieht man es mit siedendem 
Wasser aus, so darf das mit Salzsaure angesauerte Filtrat dureb Schwefelwasserstoffwasser 
weder gelb gefarbt nocli gelb gefallt werden.

t t  Auripigmentum technicnm. Bildet entweder gelbe bezw. orangegelbe glan- 
zonde, specifiscli seliwere, feste Stiicke mit musebligom Bruch bezw. von blattriger Struktur,



spec. Gew. 3,46, oder ein golbes, mehr oder weniger mattes Pulver, welches, wie schon 
bemerkt, oft mehrere Procente Arsenigsaureanbydrid enthalt. Diese Sorte darf nur zu tech- 
nischen Zwecken yerwcndet werden.

A u fb e w a h r u n g .  Sehr vorsicktig, in der Reihe der Arsenikalien.
A n w e n d u n g .  Das reine Schwefelarsen gilt bei innerlicher Darreichung ais un- 

giftig, indessen diirfte diese Angabe einer naheren Priifung wobl kanni Stand lialten, da 
wohl zu erwarteu ist, dass es im alkalischen Darni,saft nicht ganz unloslicli sein wiid. 
In n e r l ic b  wird es kaurn angewendet, abgesehen davon, dass Arsenikesser es regelmassig 
zu sich nekmen, die aber alsdann natiirlicb die Handelssorten wahlen. Aeusserlicb dient 
es ais Aetzmittel bei Krebs, bei sekr unreinen Sckankergeschwuren, bei purulenter Kon- 
junktiyitis, endlick ais Depilatorium bei Hautkrankkeiten.

Rlmsma Tnrcnriiin. Man misoht 1 Th. Auripigment mit 5 Th. gopulyertem Aetz- 
kalk und bewahrt die Mischung in einem gut zu yerscliliessenden Gefdsse auf. Zum Ge- 
brauche riihrt man 3 Th. dieses Pulyers mit 2 Th. heissem Wasser an. Ob die Mischung 
brauchbar ist, wird wie folgt gepriift: Man bestreicht damit eine Pederfahne; nach einer 
halben Stunde muss sich der Federbart leicht ablosen lassen. Cosmetisehos Enthaarungsmittel!

Orientalisches Extract von W. K kauss in Koln, E n th a a ru n g sm itte l . 27 Proc. 
Aetzkalk, 13 Proc. Schwefelarsen, 60 Proc. Weizenstarke. 30 g =  1,50 Mk. [CJnters. Amt 
Breslau.]

D e p ila t o r iu m  D h l c r o ix .

Itp. Calcariac tistae 30,0 
G um m i arabiei 00,0 
A uripigm enti 4,0.

D epilatori u m P l e n o k .
P a s t a  e p i l a t o r i a  P l en c k .

Itp. A urip igm enti 5,0 
Calcariae ustać  50,0 
Am yli T ritic i 30,0.

Die .Mischung wird m it W asser zu einem  Brei 
angcriihrfc und dicser auf die zu entliaarenden 
Stollen m esserrtłckendick aufgetragen. Sobaki 
die Schicht zu trocknen beg inn t, w ird sic m it 
einem  glatten H olzspachtel en tfcrn t.

Lhjuor Lanek  a nc.
M i x t u r ę  c a t h ó r ć t i ą u e  (Gall.).

C o 11 y r c  d c  L a nehan<
Itp. 1. Aloes 5,0

2. M yrrhae 5,0
3. Aeruginis 10,0
4. Auripigm enti 15,0
5. Aquao Itosac 380,0
0. Vini albi 1000,0.

M an rc ib t 1—4 im MOrser fein, re ib t sic m it 6 an, 
fug t 5 hinzu und bcwalirt in  vcrsclilossener 
Flasclic auf. Vor dcm Gebraucli umzuschiUteln 1 
Zum  Bestreichen des inneren  Augenlides bei 
O plithalm ia purulenta, auch zum Verbinden von 
Schankern und syphilitisclien Geschwiiron.

f f  Arsenium sulfuratum rubrum. Arsenicum rubrum. Real gar. Sulfurc 
rouge (Parsćnic. Red orpiment. Ab2S2. Mol. Gew. =  214. Saudaracli Arsen-Rubin-
Komint natiirlicb vor und wird kunstlich dargestellt dureb Zusammenselimelzeu von 15 Th 
metalliscben Arsen mit 6,5 Th. Scbwefel oder dureb Sublimation eines Gemisclies von 2 Th. 
Arsenigsaureanbydrid mit 1 Tb. Scbwefel, in den liiit,ten dureb Sublimation von Arsenki® 
mit Sekwefelkies.

Das natiirlicbe rotbe Schwefelarsen stellt rubinrothe monoldine Prismen vom speC' 
Gew. 3,54 dar, das lciinstlick erzeugte dunkelrothe, an den Kanten durchscheinende 
glasige Massen. In Wasser unloslicli, loslick in Kaliumsulfld, Natriumsulfid und Ainnio- 
niumsulfid. An der Luft erkitzt, verbrennt es zu Schwefeldioxyd und Arsenigsaureanbydrid' 
Wird tberapeutisch nicht, wohl aber in der Technik yerwendet, z. B. ais Malcrfarbe, i* 
der Parberei zur Reduktion des Indigo, zu Weissfeuer, ferner in der Weissgerberei (sog, 
„Salbe“ der Gerber) zum Entbaaren der Folie.

Weissfeuor. Khusina der Gerber.
Itp . K alii n i tri ci 50,0 Itp. Kealgar 1

Sulfuris depurati 15,0 Calcariae ustać 8.
Itcalgar 4,0 M it W asser zu einem Brei zu lbschen. Wird in
(vel A urip igm enti 4,3). einem Holzfass angeruhrt.

A n a ly tise h e s .  Die Sckwefelyerbindungen des Arsens werden durch nascirendc1 
Wasserstoff aus s a u re r  Quelle (Zink -f- Saure) n ic h t  in Arsenwasserstoff iibergefiihrt- 
Dagegen gelingt, diese Ueberfiikrung dureb Wasserstoff aus alkalischer Quelle. Man kari1 
also Arsensullide in Arsenwasserstoff iiberfiibren, wenn man sic in iiatron- oder Kalilaug0 
auflost und Zink oder Aluminium auf diese Losung einwirken liisst. Bei Anwendung v## 
Zink ist die Wasserstoffentwickelung eine selir spiirliehe. Will man den Arsengebalt dc1 
Arsensullide im gewohnlieben MAnsH’scben Apparate uaehweisen, so muss man die Sulfid® 
zuvor oxydiren. S. S. 406.



Das in den Arsensnlfiden enthaltene Arsen lasst sich anch leiclit im einfaeken Gltth- 
rohr durcli Bildung eines Arsenspiegels nachweisen: Zu diesem Zwecke mischt man 1 Th. 
trockenes Arsensulfid mit 1 Th. Kaliumcyanid und 3 Th. wasserfreiem Natriumkarhonat. 
Diese Misclumg bringt man in den nntersten, geschlossenen Theil eines schwer sckmelz- 
baren Glasrohres von der Form, welehe Fig. 109 wiedergiebt. Man wischt zunachst den 
nicht gefUllton Theil des Kohres sorgfiil- — — ~
tig mit Filtrirpapier ans, erhitzt alsdann fflnt- 1  ;r  r- r- - - r  - - - ' - .
das Gemisch vorsichtig nur soweit, dass Fig 109
jede Spur von Feuchtigkeit ausgetrieben
wird und wischt nun das Rolir mit Filtrirpapier wieder trocken. Hierauf erhitzt man das Ge
misch bis zum Schmelzen und erhalt es einige Zeit bei Rothgluth. Bas vorhandene Schwefel- 
arsen wird nunmehr zu metallischem Arsen reduzirt, welches sich ais glanzender Spiegel in 
dem weiteren Theile des Glasrohres absetzt. Dieser Nachweis lasst sich noch empfindlicher 
machen, wenn man den Reduktionsvorgang nach Fkesenitjs und Babo in einem langsamen 
Strome von Kohlensaure vor sich gehen lasst.

VII. f f  Acidum kakodylicum. Kakodylsaure. Dimethylarsensiuire. As(Cir.)2
Oj II. Mol. Ge w. == 138.

Erhitzt man trockenes Kaliumacetat mit gleichen Theilen Arsenigsaureanhydrid, so 
erhalt man ein in Wasser ziemlich unlosliches, bei 170° C. siedendes Oel von ausserordent- 
lich widerlichem Geruche (CADET’sche Fliissigkeit), das wenig Kakodyl As2(CH3)1 und viel 
Kakodyloxyd Asa(CH3)40 enthiilt. Wird dieses Gemisch mit Quecksilberoxyd behandelt, so 
werden beide Yerbiiulungen zu K akodylsaure As(CH3)20.,H oxydirt.

Geruchlose, seliiefrhombische Saulen, in Wasser sehr leicht liislich. Wird durch 
phosphorige Siiure zu Kakodylosyd reducirt, welches durch den Geruch erkennbar ist. Ein- 
basische Siiure. Die Salze sind in Wasser liislich und meist amorph.

f f  Natriiim kakodylicum. K akodylsaures N atrium  As (CH3)2 02 Na =  160. 
Amorphes, weisses, in Wasser losliches Pulver.

Die Kakodylsaure, welehe rund 54 Proc. metallisches Arsen enthalt, wurde in der 
letzten Zeit ais Arsenpraparat bei hartnadkigen Hautkrankheiten empfohlen, ohne dass die 
Versuche ais abgeschlossen gelten kdnnen. Dass sie giftig ist, unterliegt keinem Zweifel, 
doch ist sie ansclieinend weniger giftig ais die arsenige Sanre und die Arsensaure. Danlos 
gab die Siiure und ihr Natriumsalz in Tagesgaben von 0,25 g inn erlick  upd von 0,1 g 
subkutan mit Erfolg bei Psoriasis.

Rp. Acidi kakodylici 2,5
Olei M enthae pip. gtt. 2
Sirupi A urantii corticis 
Sirupi Sacchari aa 20,0
Aquae destillatae 60,0

T&glich 4 KaffeelOffel — 0,5 g  der Kakodylsaure. 
D a n l o s  gab b is  zu 6 Kaffeeloffel. Bei Pso
riasis.

Rp. Na tri i kakodylici 1,0 
Aquae dcstillatae 15,0. 

Dreimal tiiglich 15—20 Tropfen.

Rp. N atrii kakodylici 1,0 
Aquae dcstillatae 10,0.

Zur subkutanen Injektion 1/2—*/i Pravazspritze.

Toocilcologischer N a ch w eis , J ies tlm m u n g . Arsenik ist wegen seiner viel- 
faehen Anwendung in der Technik, wegen seiner relatiyen Geschmacklosigkeit, der leichten 
Anwendbarkeit und der sicheren Wirkung auch heute noch dasjenige Gift, welches am 
hiiufigsten zu Giftmorden angewendet wird. Ausserdem ist auf das Vorkommen von Arsen 
in vielen Gebrauehsgegenstauden etc. Rucksieht zu nehmen.

Man untersoheidet eine chronische und eine akute Arsenvergiftung. Die erstere, 
welehe durch langer andauernde Zufiihrung kleinster Arsenmengen zustande kommt, kann 
kier iibergangen werden. Die akute  Y erg iftung  wird durch Einfiihrung toxischer Dosen 
veranlasst. Ihre Symptome sind folgende: Schmerzen im Verdauungskanal, Erbroehen, 
Durchfall blutiger oder reiswasserahnlicher Massen, cyanotisclie Yerfarbung und Gedunsen- 
sein des Gęsichtes, Kalte der Haut, Krampfe in Handen und Waden, beschleunigter Puls, 
Athemnoth, Albuminurie, Hitmaturie, auch Urinverhaltung. Der Tod erfolgt nach einigen 
Stunden unter Konyulsionen, das Bewusstsein kann in den letzten Stadien aufgehoben, 
aber auch erhalten sein. Das ganze Bild ahnelt demjenigen der Cholera nostras.

Welehe Dosen von Arsenik und Arsenverbindungen fur Menschen letal sind, ist 
schwer zu sagen. Es sind Falle bekannt, in denen relativ kleine Mengen rasch zum Tode 
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fuhrten, andcre, in denen nach Genuss grosser Mongen (in Breslau ging vor zwei Jahren 
ein Fali in Genesung iiber, in wclchem ein Mann 250 g Schweinfurtergriin genommen 
hatte) Wiederherstellung eintrat. Thatsachlich liegen dic Yorlialtnisse so: Wenn ein Menseh 
eine gewisse Menge eines Arsenpraparates einniinmt, also z. B. 0,09 g weissen Arsenik,1) 
so tritt zunaehst eine Intoxikation ein. Ob diose in Genesung iibergcht oder zum Tode 
fiihrt, hangt von Umstanden (vollor Magen, leerer Magen, Rosorptionsyerhaltiiisse, indi- 
yiduello Disposition) ab, wolche niemand yorlier beurtheilen kann. Es wiire u. E. durch- 
aus falsch, eine Gabe von 0,09 g ais nicht todtlicli zu bezeichnen. Diese Erorterung ist 
\vichtig, weil sehr haullg vor Gerioht die Frage gostellt. wird, ob eine bestimmte Gabe ais 
tódtlich anzusehen ist oder nicht.

Trotzdem ist der Sachverstandige natiirlich gczwungen, die mittleren todtlicben 
Gaben konnen zu lernen. Ais solclie werden angesehen: 0,1 g Arsenigsaure-Anhydrid, 1,0 g 
technisches Schwefelarsen, 2,0 g Schweinfurtergriin.

Untersucliung von Leiclientlieilen. Bostelit der Verdacht einer Vergiftung durcli 
Arsenik, so kann unter Umstanden schon die iiusscre Besichtigung der Organtheile wertli- 
volle Fingerzeige geben. Die Magensclileimhaut ist in der Regel gorothet, die event. dabei 
belindliche blutige Fliissigkeit ist hellroth gefarbt. Fiiulnissgoruch ist in geringerem Maasse 
ais bei nicht mit Arsenik Vergifteten yorhanden. Man breitet den Magen auf einer sauberen 
Porcellanschale so aus, dass die Schleimhaut oben liegt und untersucht, ob auf der Schleim- 
haut etwa weisse Partikel aufsitzen, woboi man namentlicli aucli die Falten der Schleimhaut zu 
priifen bat. Sind solche yerdiichtige Partikel yorhanden, so werden sie auf einom Uhrglase 
gesammelt. Ebenso sieht man zu, ob sieli etwa aus dom fliissigen Theile specifisch scliwere 
weisse oder gelbliche Kiirnchon zu Bodon gesetzt haben. Solche Partikel waren nacii dem 
Abspiilen sogleich durch Erhitzen mit Kolile im Gliihrohre nach S. 388 und durcli Auf- 
liisen in Salzsaure und Einleiten von Schwefelwasserstoff zu priifen. Tiiuschungen lcónnen 
erfolgen durch orstarrte Fettkugelchon, durch Gries und almliche Bostandtheile der Nali- 
rung. — Das Blut ist nach Arsenvergiftungen dunkelkirschroth und lńilt sich iiber die nor- 
male Zeit hinaus ohne erheblichen Fiiulnissgeruch.

Hat die Vorbesiclitigung Arsenik in Substanz auflinden lasson, so sucht man diesen 
mit der Pincette oder durch Sodimontiren zu sammeln. (In einem Falle wurdon 25 g 
Arsenik mit der Pincette aus einem Mageninhalt isolirt.) Man bestimmt alsdann das Ge- 
wicht und stellt don Procentgehalt einer Durchschnittsprobe entweder gcwichtsanalytisch 
oder maassanalytisch fest. Die von der Ilauptmenge des Arseniks befreiten Organtheile — 
oder, wenn sich Arsenik mechanisch nicht auslesen liess, dio ursprunglichen Organtheile — 
werden nun weiter yerarbeitet. Man sucht zuniichst eine lcicht zu behandelnde LOsung, 
die sog. „G iftło su n g 11 herzustellen. Das kann nach yerschiedenen Yerfabren geschehen, 
von denen im Folgendcn die zuyorliissigste Methode angegebon werden soli. Bemerkt soli 
schon liicr werden, dass alle boi den folgendcn Operationen zu gebi-auchenden Iteagentien 
und Gelnsse bez. Appai'ate absolut frei von Arsen sein miissen, worauf wir noch zuriick- 
kommen werden.

H e rs te l lu n g  d er G iftło su n g . Ist das Untersuchungsobjekt eine diinno Flussig- 
keit, so macht, man sie, wenn sie sauor reagiren sollte, mit Natriumkarbonat schwach 
alkalisch und dampft sie auf dom Wasserbade zur Sirupkonsistenz ein. Konsistentere Ob- 
jekte werden mit einer starkon Sclieere zerkleinert. Dann bringt man den sirupOsen Ab- 
dampfrńckstand oder die zorkleinerten Massen in Mengen von 150—200 g (falls soyiel 
Materiał iiborhaupt yorhanden ist) in einen Kolben von etwa 1 1 Fassungsraum, iibergiesst 
sie in diesem mit etwa 3—500 ccm absolut arsenfreier Salzsaure (s. S. 57) so dass ein 
d iin n e rB re i cntsteht und erwiirmt den Kolben auf dem Wasserbade. Wenn der Inhalt lau- 
warm geworden ist, giebt man von Zeit zu Zeit k le in e  Mongen chlorsauren Kalis (jedesmal 
etwa 0,5 g) unter Umschutteln dazu. Dies setzt man solange fort, bis die Organtheile bis 
auf geringe Ruckstande in Lbsung iibergegangen sind. Bei Magen und Darm ist dies in 
yerhaltnissmassig lcurzer Zeit geschehen, bei Lunge, Leher, Herz dauert es etwas langer, 
beim Geliirn muss man darauf yerzichten, eine yollstandigo Losung zu erzielen, weil die 
Cholesterinfctte sehr schwer zu spalten sind. Hier muss man sich damit begnilgon, durcli 
die geschildcrte Behandlung alles Loslichc in LOsung gebracht zu liabcn. Wenn also die 
Organtheile der Hauptsache nach in Losung gegangen sind, liisst man erkalten, filtrirt als
dann durch ein genasstes Filter und wasclit mit heissem Wasser nach. Man orhalt boi Magen, 
Darm und Gehirn cin hellgelbes, bei Lunge und Leber, iiborhaupt blutreichen Organen, 
cin etwas dunlderes Filtrat, wenn man richtig ojierirt hatte. (Im Falle man in Schalen 
arbeitet und zu weit eindampfen liisst, fallen die Filtrate stets sehr dunkel aus.)

-1) Das von mir gewiihlte Beispiel ist aus dem Leben gegriffen. Es handolte sieb 
darum, ob 0,09 g Arsenik ais tódtliche Gabe anzusehen seien. Zwei medicinische Sach- 
yerstandige yerneinten sie, weil in der Litteratur die tódtliche Gabe zu 0,1 g angegeben 
sei, ich selbst erldarte die Gabe aus den oben ei-walinten Griinden fiir todtlicli. B. F is c h b b .



Dieses Filtrat wird alsdann in einer Schale aus echtem Porcellan auf dero Wasser- 
bade in der Weise erhitzt, dass man von Zcit, nu Zeit das yerdampfte Wasser wicder er- 
setzt. Dieses Erhitzen hat namlich den Zweck, das nocli vorhandene Chlor zu bescitigen 
und einen Theil dor im Ueberschuss yorhandonen Salzsaure zu yorjagen. Da aber aus 
konc. salzsaurer Losung Arsenigsaureanhydrid in Form von Arsentrichlorid yerfluchtigt 
wird, so ist der gelegentliche Ersatz des yerdampften Wassors unabweislich. Ist allos 
Chlor mit Sicherhoit entfernt und der grbssero Theil der Salzsilure yerjagt, so lasst man 
nunmehr dio Fliissigkeit erkalten und Mit sie bis zu einem bestimmton Volumen, z. li. 
500 ccm, auf.

Yon diesor Losung benutzt man zunilchst einen aliąuoten Theil, z. B. 50 ccm, um 
dio Anwesenhoit odor Abwesenheit von Arsen q u a lita tiv  festzustellon, Diese Feststellung 
wird im MABSH’schen Apparate ausgeftihrt. Ergiebt sicb hierbei die Anwesenhoit von 
Arsen, so wird dassolbe spilter in dem yorbandenen Ileste der Giftlosung quantitativ be- 
stimmt.

Der MARSH’sche A pparat. Wonn man die Absicbt hat, Arsen im MAKsiTschen 
Apparat nachzuweisen, so soli man darauf yerzichton, Kombinationen (sog. kleine MARSH’sche 
Apparat) zu benutzen, welcho ais nicht ordnungsmassig bezeichnot werden miissen. Zum 
Nachwois grosser Arsonmengen bedarf man des MAHSH’schen Apparates uberhaupt nicht 
und sobald man in mangelhaften Apparaten arbeitet, kormen leicbt auch nicht ganz kleine 
Mengen Arsen sich dem Nachweise entziehen. Zur ordnungsmassigen Ausfiibrung des 
Vorsuches bedarf man

1) Arsenfreie Schwefelsilure oder Salzsilure. Ueber die Darstollung der 
letzteren s. S. 57.

2) Arsenfreies Zink, wolches unter der Bozoichnung „Z ink , abso lu t 
a rsen fre i z u r  fo rensischen  A nalyse“ von Merck, Sciiuchardt, K ahl- 
baum und anderen Firmen jederzeit zu erbalten ist.

3) Seliwor schmelzbares Glasrohr von nebenstehendem Kaliber, „Jenensor 'ohreŝ źum 
Glas“ oder „Kavalier-Glas“. Dasselbo muss 6—lOstundiges Erhitzen aushalten, MAKsn’sclien 
ohne zusammenzufallen und ohne durch das Erhitzen einc dunkle Filrbung an- Apparat. 
zunehmen, was bei yiolon Glassorten leider eintritt.

Der Apparat selbst besteht aus dem Zersetzungsgefiiss A, welches mit einem doppelt- 
durchbohrten Kautschukstopfen yerschlossen ist. Die eine Bohrung enthalt das bis zum 
Boden des Gcfilsses reichende Tricbterrohr, die andero das Gasabzugsrohr, welches 
an das Chlorealciumrohr B  angesohlosson ist. Mit dem letzteren ist wioderum das Gliih-

1’ig. 110. 
Quorschnitt

Fig. 111. Roduktionsrolir znm MARPH^ohon Apparat.

robr O yerbunuen, welches die durch beistehende Figur 111 yerdeutlicbte Form bat. — 
Das Chlorealciumrohr ist mit linsengrossen Stiicken granulirten oder geschmolzenen Cal- 
ciumchlorids gefiillt. Man unterlasse es, wie friiher yorgeschlagen worden ist, einige Stiicke 
Kalihydrat yorzuschlagen, weil bierdurch geringe Arsenmengen dem Nachweis entgehen 
kftnnen.

B lin d e r  Y ersuch. Um dio Reinheit der Reagentien zu priifen wird ein blinder 
Versuch angestellt. Man nimmt soviel Zink, dass dasselbo sowobl fiu- don blinden ais 
auch flir den entscheidenden Versuch ausreicht, also z. B. 150 g, bringt dieses in ein Por- 
cellanschalchen und wilscbt es nacheinander mit Aethor, Alkohol und Wasser ab, dann 
bcizt man es mit etwas koncentrirter arsenfreicr Salzsilure ab, bringt es m den Zersotzungs- 
kolben A  und lasst durch das Tricbterrohr zunachst etwas destillirt.es Wasser, sowie 
etwas Salzsaure zufliessen. Die Wasserstoffentwickelung1) beginnt alsbald und man iiber-

Ł) Bei Anwendung von reinem Zink und reiner Salzsaure ist die Wasserstoffent- 
wickelung haufig trage. Dieselbe durch Einfliessenlassen von etwas Platineblorid zu be- 
scbleunigen, empfiehlt sich nicht, weil man alsdann Spuren Arsen uberseben kann. Besscr 
schon ist es, das Zink ausserhalb des Apparates durch Uebergiessen mit yerdunnter Platin- 
chloridtosung zu platiniren und nach dem Abwasohen in den Apparat zu bringen. Yer- 
fahrt man aber, wie es hier angegeben (Entfetten durch Aether und Vorbeizen mit konc. 
Salzsilure)-, so ist die Entwickelung fiir gewOhnlich hinreichend lebhaft.



liisst nun den Apparat etwa 1/3 Stunde sich selbst, damit alle Luft ans dem Apparate aus- 
getrieben wird. Haeli ł/g Stunde pritft man das austretende Gas (durch Ueberstiilpen eines 
trockenen Probircylinders iiber den ausgezogenen Sclmabel und Entzunden des in dem 
Probirrohre angesammelten Gases), ob es noch erheblich lufthaltig ist. Verliiuft die Ver- 
brennung ruhig, ohne heftigę Explosion, so stellt man eine Flamme unter eine n ich t ver- 
jiin g te  S te lle  a, b oder c der Figur des Gliihrohres und orhitzt dieses zum Gliihen. In 
vielen Abbildungen wird das Yerfahren so dargestellt, dass man gerade die verjiingten 
Stellen erhitzen soli. Das ist natiirlich falsch, denn die verjilngten Stellen sind grade dazu 
da, dass sio von der umgebenden Luft abgekiihlt werdon, sodass sich die Arsenspiegel an 
d iesen  Stellen absotzen konnen. Ausserdem ist man gar nicht in der Lago, eine solche 
verjiingte Stelle stundenlang zu erhitzen, ohne dass das Glas an dieser Stelle zusammen- 
fallt. Man erhitzt also das Gliihrohr mit einer kraftigen Bunsenflamme zu dunkler Rot-h- 
gluth und sorgt durch gelegontliches Nachgiessen von Salzsaure dafiir, dass eine hinreiehend 
lebhafte bez. deutliche Wasserstoffentwickelung im Gange bleibt. Hat sich im Gliihrohr 
dicht hinter der Erhitzungsstelle nach 6stundigem Gliihen ein dunkler .Beschlag nicht ab- 
gesetzt, so sind Zink und Salzsaure arsenfrei und man kann zum entscheidenden Yersuche 
iibergehen. Hat sich aber ein dunkler Beschlag gebildet, so muss man der Ursache des- 
selben nachgehen. Zunaehst lasst man das Gluhrohr erkalten, dann schneidet man das 
Rohr dicht vor dem Beschlage ab, erwarmt eine kleine Ecke des Rohres da, wo der Be
schlag sitzt, in einer kleinen Flamme und priift den Geruch. Tritt deutlicher Geruch nach

Knoblauch auf, so besteht der Beschlag 
aus Arsen. Man muss alsdann der Quelle 
des Arsens nachgehen und feststellen, 
wolier letzteres stammt, ob aus dem Zink, 
der Salzsaure oder aus dem Glase des 
Apparatos, indem man neue Salzsaure 
darstellt, eine andero Sorte Zink und 
einen nouen Apparat verwendet. Tritt 
Knoblauchgerucli nicht auf, so muss der 
Beschlag (welchor z. B. von verkohlter 
organisclier Substanz herriihren kann) in 
der noch anzugebonden Woiso (s. Arsen- 
spiegel), z. B. durch Schwefelwasser- 
stoff, Aufldsen in Salpotersaure etc. 
weiter gepriift werdon. Wir nehmen 
indesson an, dass nach 6stiindigem Er
hitzen des Gliihrohres ein Beschlag nicht 

aufgetreten ist, dass also die angewendeten Reagentien arsenfrei sind.
In diesem F'alle giesst man die Fliissigkeit von dom Zink ab, spiilt dieses mit 

Wasser nach und bringt frische Salzsiiure und etwas Wasser hinzu. Wenn alle Luft 
aus dem Apparat verdriingt ist, erhitzt man das Gliihrohr zum Gliihen, giebt alsdann 
von der auf S. 402 erwahnten Giftlósung, von welcher in unserem Beispiel eine Menge 
von 500 ccm zur Verfiigung steht, in kleinen Antheilen 50 ccm in den Apparat — 
wahrend das Gliihrohr zur dunklen Rothgluth erhitzt ist — und sorgt durch gelegent- 
liches Nachgicssen von Salzsiiure dafiir, dass die Wasserstoffentwickelung nicht ins 
Stoeken kommt. Man unterhalt nun das Gliihen und die Wasserstoffentwickelung weiter 
und beobachtet den Apparat von Zeit zu Zeit. Ist Arsen in einigermaassen betraclitlichen 
Mongen (z. B. ein bis mehrero Milligramm) in den angewendeten 50 ccm Fliissigkeit vor- 
handen, so orscheint nach kurzer Zeit (10—30 Minuten) hinter der Gliilistolle in dem ver- 
jungton Thoile des Rohres ein dunkler, gliinzender Beschlag (Arsenspiegel). Wenn derselbe 
oinige Stiirke erlangt bat, so kann man eine andere Stelle des Gliihrohres vor einer zweiten 
Verjiingung erhitzen und so einen zweiten Spiegel erzeugen. Erscheint es wiinschenswerth, 
so kann man das gebrauchte Gliihrohr gogon ein neues auswechsoln und einen dritten und 
vierten Spiogel erzeugen.

Glaubt man eine geniigende Anzabl von Arsenspiegeln erzeugt zu baben, so entfernt 
man die Flamme von dem Gluhrohr und ontziindet das austretende Gas. Sind einiger
maassen erhebliche Mengen von Arsen zugegen, so ist dio Wasserstoffflamme „fahlblau" 
gefiirbt. Driickt man die Flamme mit einom kalten Porcellangogenstande nieder, so ent- 
steht auf diesem ein dunkler, metallglanzender FTeck. Man erzeugt so in dem Hohlraume 
eines Porcellanschiilchens eine Anzahl solcher „Arsenflecken".

Schliesslich wendet man den Schnabel des Gliihrohres nach unten und leitet das 
austretende Wasserstoffgas in stark verdiinnte Silbernitratlosung. (Mg. 113.) BeiAnwosen- 
heit von Arsen entsteht in dieser eine schwarze Ausscheidung von motallischem Silber. 
Filtrirt man nach Beendigung des Versuches von dieser ab und neutralisirt das Filtrat 
v o r s i c h t i g  mit stark yerdiinntem Ammoniak, so erlblgt Ausscheiduns: von eelbem 
Silberarsonit.



TJm boi Anwesenheit g e rin g er Arsen- 
mengen mit Sicherlicit Arsenspiegel zu orhalten, 
muss mail 1) fur oino hinreiohend starkę aber 
nicht allzu lebhafte Wasserstoffentwickelung 
sorgen. 2) Das Gasgemisdh muss, bevor os 
zum Gliihen erhitzt wird, yollig getrocknet 
wordon. 3) Die zu priifende Losung muss 
frei soin von Chlor, Chlorsaure, Salpetersaure,
Quecksilbcrverbindungen und anderen oxy- 
direnden x\.gontion. 4) Durcli dio Bildung von 
Arsenflecken lassen sieli nur yerhaltnissmassig 
grosse, durch dio Bildung von Arsenspiegoln 
aber noch sehr kleine Mengen Arsen (z. B.
‘/io—1/bo mS) sicher nachweisen.

U n te rsch e id u n g  dor A rsenfleeken 
und -S p ieg e l von A ntim onflecken und
-S p iegeln . Dor Nachweis des Arsens mit Fig. 113.
Hilfe des Yerfalirens von Marsh wird da-
durch komplicirt, dass auch Antimonverbindungen, wenn sie dom gloiolion Verfaliren 
untorworfen werden, ahnliche Fleeken und Spiegel geben; indessen ist es glucklicherweise 
mOglich, beido von einander zu unterschoidon.

Arsen.
1) Die Fleeken sind dunkelbraun, metall- 

gliinzend, ja spiegelnd; beim Erhitzen ver- 
breiten sio Knoblaucligeruch (letzteresiiusserst 
wichtig!).

2) Die Fleeken und Spiegel werden durch 
eiue Losung von unterchlorigsaurem Na- 
trium1) alsbald geliłst.

8) Werden die Spiegel im Wasserstoff- 
strome erhitzt, so liisst sich das Arsen loicht 
von einer Stelle zur anderen treiben.

4) Im Sauerstoff- oder Luftsti-ome er
hitzt, yerbrenncn sie zu Arsenigsauro-An- 
hydrid, welches sieh an don kaltoreu Theilon 
des Rohres in Krystallen (Oktaeder s. S. 387) 
absetzt, bez. ais deutlich sichtbaror woisser, 
specifisch scliwerer Rauch entweicht.

5) Leitet man iiber die Spiegel unter 
sebwachem Erwarmen Schwefelwasserstoff- 
gas, so werden sie in gelbes Arsentrisulfid 
verwandelt, welches in Salzs&ure unloslich ist.

6) Lost man die Fleeken oder Spiegel 
in Salpetersaure, dampft die Losung bis fast 
zur Trockne, bringt einon Tropfen Silber- 
nitratlOsung liinzu und blast beliufs Neutra- 
lisation etwas Ammoniakdampf auf, so wird 
ein golber oder rotlilicher Niederschlag aus- 
gesciiieden.

A ntim on.
1) Die Fleeken sind matt (sammetartig), 

von schwarzer Farbę." A11 dom der Erhit- 
zungsstello zugewendeten Rande der Spiegel 
lassen sieli Kiigelchen wahrnehmen.

2) Die Fleeken und Spiogel werden durch 
eine Losung von unterchlorigsaurem Katrium1) 
nicht voriindert.

3) Die Spiegel lassen sich bei weitem 
schwieriger verlluchtigen.

4) Der Sj>i |̂'el wird zu nicht leiebt fiuoh- 
tigem, anrorphem Antimonoxyd oxydirt.

5) Die Spiegel werden beim Ueberleiten 
von Schwefelwasserstoffgas unter schwachem 
Erwarmen in rothes Antimontiisuliid ver- 
wandelt, welches beim starkeren Erhitzen 
schwarz wird und in Salzsaure lóslich ist.

6) Lost man die Fleeken oder Spiegel 
in Salpeters&uro, dampft bis fast zur Trockne 
ein, fugt nach dem E rk a lten  Silbernitrat 
zu und blast Ammoniakdampf auf, so ent- 
stelit in der Kalte keine Farbung, in der 
Warme oin schwarzer Fleck, von metallischem 
Silber hornihrend.

Sind alle diese Reaktiouon eingetreten, so kann koin Zweifel daruber existiren, dass 
die yorliegenden Fleeken oder Spiegel von Arsen horriihren. — Man schroitet alsdann zur 
quantitativen Bestimmung des Arsens und zwar benutzt man hierzu die in unserem Boi- 
spiele noch vorhandonen 450 ccm Giftlosung. Ob man die gesammte Menge oder nur 
einon Theil davon in Arbeit nimmt, hangt davon ab, ob viel oder wenig Arsen vorhanden 
ist, woruber man sich indessen aus dom raschen oder langsamon Auftreten der Spiegel 
bezw. aus dereń Starkę schon ein ungefiihres Urtheil gebildet haben kann.

B estim m ung  des Arsens. Wir erhitzen in unserem Beispiel den ganzen Rest 
der yorhandenen Giftlosung (450 ccm) auf dem Wassorbade bis auf etwa 80° C. und loiton 
nunmehr bis zum Erkalten (etwa 2—8 Stundon) einon Strom arsenfreien Schwefelwasser- 
stoffs durch dio Losung. Hierauf erhitzt man die Fliissigkoit nochmals, leitet wiederum

') Die Losung des unterchlorigsauren Natriums darf weder freies Chlor noch freie 
unterchlorige Silure onthalten. Man stellt sio dar, indem man 1 Th. Chlorkalk mit 20 Th. 
SodalOsung (1 : 10) anreibt und die Fliissigkoit filtrirt.



bis zum Erkalton 2—3 Stunden Schwefelwasserstoffgas ein und setzt das Gefass, wohlver- 
stopft, 24 Stunden an einem warmen Orto zur Seite. Wahrend dieser Zeit setzt sich bei 
Leichenuntersuehungen unter allen Umstiinden ein brilunlicher Niederschlag ab, dom man 
es moist nicht ohne weiteres ansehen kann, ob er arsenhaltig ist oder nicht. Man filtrirt 
den Niederschlag ab und wascht ihn mit schwofelwasserstoffhaltigem Wasser aus (leitet 
auch in das Filtrat nochmals Schwefelwasserstoff ein, um sicher zu sein, dass auch alles 
Arsen ausgefiillt wird), bis er f re i  von C h lo r ist, Man bringt nun den Niederschlag 
sammt Filter in eine kleine (7—9 cm Durchmesser) Porcellanschale und trocknet ihn zu- 
niichst im Wasserbade aus. Dann fiigt man tropfenweise rauchende c h lo rfre ie  Salpeter- 
saure liinzu, bis alles befeuchtet ist, dampft im Wasserbade zur Trockne, und wiederholt 
dieses Befeucliten und Abdampfen nochmals. Den Ruckstand feuchtet man unter Boarbeiten 
mit einem Glasstabe mit zuvor erwarmter Schwofolsaure gleiclimassig an und erhitzt zu- 
nachst 2—3 Stunden im Wasserbade, zulotzt bei otwa 170—180° O. im Luftbade, bis die 
verkohlte Masse eine brockoligo Beschaffenheit annimmt und eine kleine (dem Ganzen 
spiiter wioder zuzufiigende) Probe, mit Wasser vermischt, nach dem Absetzen eine farblose 
oder fast farblose Flussigkeit liefert. Stellt der Ruckstand nach dem Erhitzen auf 170 bis 
180° C. noch eine braunolige Flussigkeit dar, so riihrt man einige Sttickchen reines Filtrir- 
papier darunter und setzt das Erhitzen fort, bis der gewunschte Zustand erreicht ist. — 
Ist dieses der Fali, so erwiirmt man den Ruckstand mit einer Mischung von 1 Th. Salz- 
siiure und 8 Th. Wasser im. Wasserbade, filtrirt und wascht mit heissem, etwas Salzsaure 
enthaltendem Wasser aus.

A. A ls 'S ch w efe la rsen . Das F iltrat1) wird auf 80° C. erwiirmt und hierauf 2 bis 
3 Stunden bis zum Ęrkalten mit arsenfreiem Schwefelwasserstoff gesiittigt. Man erwiirmt 
nochmals, behandelt wiederum mit Schwefelwasserstoff und liisst im verscblossenen Gefasse 
24 Stunden lang an einem warmen Orto stehen. Man filtrirt hierauf durch ein gewolm- 
liehes Filter und wascht mit Schwefelwasserstofifwasser aus. Don auf dem Filter befind- 
lichen gelben Niederschlag lost man in Ammoniumkarbonatlosung und wascht das Filter 
mit Aminoniumkarbonat enthaltendem Wasser aus. Das Filtrat wird mit Salzsiiuro stark 
augesiiuert, dann erwiirmt man es auf 00—70° C. und leitet noch etwa 15—20 Minuten 
arsenfreien Schwefelwasserstoff ein, filtrirt durch ein g ew o g en es F i l t e r ,  wiisoht mit 
Schwefelwasserstoffwasser aus und trocknet bei 100° C. [Fkesenius.] Das gewogene 
AsjSg X  0,80488 ist — Arsenigsaureanhydrid Asa0 3.

Dio yorstehend mitgetheilte Methode bietet den Yortheil, dass man eine cliarak- 
teristische Arsenverbindung (das gelbe Arsentrisulfid) zur Wiigung bringt, und dass dieses 
nach dem Trocknen in schon gelbem Zustande erhalten wird, selbst wenn nur kleine 
Mengen aus grossen Mengen Organtheilen zu isoliren sind.

B. A is M ag n esiu m p y ro  a rsen ia t. Man ubergiesst das gefiillte und noch feuchte 
Arsensulfid mit arsenfreier Salzsaure, erwiirmt auf dem Wasserbade und setzt unter Um- 
sehwenken Kaliumclilorat kornchenweise solange liinzu, bis das Arsensulfid gelOst ist. Man 
yordiinnt alsdann mit etwas Wasser, erwarmt bis zur Yerjagung des Chlors, filtrirt und 
liisst erkalten, dann macht man mit Ammoniak ammoniakalisch, fallt unter Umriihren mit 
einem Ueberschuss Magnesiamixtur, setzt noch 1/3 vom Gesammtyolumen der Flussigkeit 
an lOproc. Ammoniak hinzu und lasst 6—12 Stunden stehen. Dann filtrirt man den 
Niederschlag ab, wascht ihn bis zur Chlorfreiheit mit 2,5 proc. Ammoniak aus und trocknet. 
Schliesslich trennt man den Niederschlag moglichst vom Filter, befeuchtet dieses mitAm- 
moniumnitratlosung, trocknet und verbrennt das Filter in einem gewogenen Rosn’schen 
Tiegel. Hierauf bringt man den Niederschlag in den Tiegel und fuhrt ihn durch Gliilien 
im Sauerstoffstrome in Magnesiumpyroarseniat As,20,Mg\> iiber. Das gewogene Magnesium- 
pyroarseniat X  0.6387 ist =  Arsenigsaureanhydrid As20 3.

Die H e rs te l lu n g  d er „ G if tlo su n g 11 kann auch nach anderen Verfahren aus- 
gefubrt werden, Ist z. B. die Mengo der vorhandenen organisclien Substanz nicht zu gross, 
so kann man die zcrkleinerten Massen mit arsenfreier Salzsaure zu einem diinnen Brei an- 
riihren und unter Zusatz von 5—10 g arsenfreiem Ferrochlorid der Destillation unterwerfen. 
Diese Destillation erfolgt zweckmassig aus einer tubulirten Retorte, deren Hals schrag 
nach obon gerichtet und unter einem stumpfen Wiukol mit einem LiEBio’schen Kiihler 
verbunden ist. Man destillirt etwa */3 ab und erhiilt, wenn die vorhandene Arsenmenge 
nicht zu gross ist, meist das gesammte Arsen in das Destillat. Sind die Arsenmengen sehr 
gross, so wird der Ruckstand mit einer neuen Mengo Salzsaure iibergossen und nach Zu- 
fugung von 3—5 g Ferrochlorid nochmals der Destillation unterworfon. Arsenigo Saure, 
Arsensiiuro und deren Salze lassen sieli so quantitativ ais Arsontrichlorid in das Destillat 
uborfiihren, wahrend die gleiche Ueberfuhrung der Sulfide des Arsens nicht mOglich ist.

Das Filtrat wiirde ubrigens alle in Betracht kommenden Metalle ausser Blei, 
Baryum und Strontium enthalten.



N a ch w eis  u n d  B es tin m iu n g  des A rsen s in  G tebranchsgeyenstiinden. 
Hiorfiir sind ais Ausfiihrungsbestiminungen zu dem Gesetze iiber die Yerwendung gesund- 
heitsschiidlicher Farben voin 5. Juli 1887 genaue Anweisungen von dem Reichskanzler 
untcr den 10. April 1888 gegeben worden, welclie im Pharm. Kalender 1880, Theil II und 
in irgend einem Buche, welches die Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln oder 
Gebrauchsgegenstiinden behandelt,, eingesehen werden kiinnen.

Die Yorpriifung aller diesei Gegenstande erfolgt meist in der Weise, dass man die- 
selben init wariner arsenfreier Salzsaure ausziebt und den Auszug nach Gutzisit priift.

A rsen  - N achw eis  nach Gdtzeit: Yon der stark salzsauren, Arsen enthal- 
tenden Liisung werden etwa 10 ccm in ein Probirrolir gebraeht. Dann fiigt man ein 
Stiickchen arsenfreies Zink liinzu, sehiebt in den leeren Theil des Glases einen ganz 
loekeren  Bauseh reine Watte, iiberdreht die Oefinung des Iiohres mit etwas Filtrirpapier 
und befeuchtet dieses ruit einem Tropfen kone. Silbernitratlosung 1 -}- 1 (nicht diinner!). 
Ist Arsen zugegen, so farbt sieh die befeuchtete Stelle naeh einiger Zeit citronengelb. 
Wird der gelbe Fleck mit Wasser befeuchtet, so wird er sckwarz. Tauschungen konnen 
dadurcli entstelien, dass auch Phosphorwasserstoff und Schwefelwusseistoff ahnliche Er- 
scheinungen yerursachen. Man betfaehte deshalb die Probe nach Gutzbit unter allen 
Umstanden lediglich alsV orprobe und fiihre den esakten Nacliweis des Arsens stets nach 
Maksh aus.

jPr ii fu n g  d er  H ea yen lien . Die Beschaffung und Priifung der Keagentien 
ist fur den Arsen-Nachweis von grosser Bedeutung und sollte mit der grossten Peinlich- 
keit ausgefilhrt werden.

1) A rsenfo ies Z ink ist gogenwartig leicht im Handel erhaltlich, nur muss man aus- 
drucklich „Zink absolut arsenfrei zur forensischen Analyse11 bestellen. Die Priifung erfolgt 
im MAESH’schen Apparate, indem man 100—150 g in der S. 403 bei dem blinden Yersuche 
geschildorten Weise anwendet.

2) A rsen fre ie  S a lzsau re  bereitet man zweckmassig'selbst s. 8. 57. Man halte 
nicht zu grosse Yorriithe, sondern fiihre die SelbstdarstelJiKig etwa alle Monate einmal aus; 
im Zweifelsfallo, oder wonn solche Untersuchungen Rfir selten vorkommen, bereito man 
die Saure stets kurz vor dom Verbrauch. Die Priifung erfolgt im MAKSH’schen Apparate: 
*/•>— 1 1 Salzsaure wird nach Hinzufiigung einiger KOrnchen chlorsauren Kalis und etwas 
Wasser, welches man vonZeit zu Zeit ersetzt, im Wasserbade eingedampft. Zum Iiuckstand 
fiigt man re in e  yerdiinnte Schwefelsaure, erwarmt bis zur Verjagung der Salzsaure und 
bringt den Riickstand in den MARSir’schen Apparat.

3) A rse n fre ie  S ch w efe lsau re  ist im Handel zu haben, doch muss auch diese 
ais Schwefelsaure absolut arsenfrei zur forensischen Analyse11 bestellt werden. Man priift 
sie in einer Verdiinnung 1 : 6 im Mnitsidschen Apparate.

4) A rsen fre ie s  K a liu m c h lo ra t wird aus dam reinsten Handelspraparate durch 
wiederholtes Umkrystallisiron aus Wasser erhalten. Man priift es, indem man 5 g mit 
arsonfreier Salzsaure yollstandig yersetzt und die ehlorfreie Losung in den MAitsidschen 
Apparat bringt.

5) A rse n fre ie r  S chw efe lw assersto ff. Man erhlilt ihn direkt durch Zersetzen 
von Baryumsulfid oder Zinksulfid mit reiner Salzsaure. Baryum sulfuratum in bacillis und 
Zincurn sulfuratum in bacillis zur Entwickelung arsenfreien Schwefelwasserstoffs fiir die 
forensische Analyse sind im Handel zu haben. Ferner kann man den durch Zersetznng 
von Schwefelarsen mit Salzsaure sieli ergebonden arsenwasserstoffhaltigen Schwefelwasser- 
stoff in der S. 120 angegebenen Weise reinigeu.

Artemisia.
Gattung der Compositae—Anthemideae.
I. Artemisia Absinthium L. Alsam. Wermuth. Wurmtod. Grabekrnut. 

Ileiligbitter. Bitterer Beifuss. Kampfcrkraut. Magenkraut. Grandę Absintke. 
Aluyne. Conimon Wormwood. Heimath unsicher. Von Nordafrika und Sudeuropa 
bis Kaschmir und Sibirien. Aus alten Kulturen vielfach yerwildert.



Verwendung iindet das bliihende Kraut H erbu A b sin th ii (Genu. Helv. Austr.). 
S u m m ita te s  A b s iu t lii i . A b sin th e . A lu y n e . A b sin th iu m  (U-St.). W orm w ood . F eu ille  
e t  so n u n ite  lle u r ie  d ’A b sin th e  (Gall.).

B esc h re ib u n g . Bis 1,5 m hooli. I)ie untereu Blatter sind im Umriss dreieekig- 
cirundlich, doppelt, die oberen einfaeh gefiedert, dann dreizipfelig, endlich einfach-lan- 
zcttlich. Die Fiedern sind breit, zungen- bis spatelfdnnig. Oberseits griinlieh, unterseits 
weissfilzig. Die charakteristischen Haare sind T-tormig, auf einem wenigzelligen Stiel 
befestigt.

Der Bliitbenstand besteht aus rispig angeordneten Trauben. Die Blutbenkorbchen 
sind 3 mm gross, nickend, fast kuglig. Die Bliitben sind meist zwittrige Rohrenbliitlien, 
wenig weiblicbe Randbliithen ohne Zunge.

Die Pflanze entbalt reichlieb Oeldriisen, dereń Kopf meist aus 4 Zellen bestebt und auf 
einem kurzeń, scbeibenfonnigen Fuss rubt. Gerucb aromatiseh, Gescbmack bitter aromatiseb.

W irJ tu n g  u n d  A n w e n d u n g .  In kleinen Dosen reizt das Kraut den Appetit an, in 
grossen erzeugt es Kopfsckmerz und Schwindel. Das atherische Oel besitzt narkotisehe 
Eigensehaften, erzeugt Krampfe. Man wendet es zu Umscklagen an, bei Quetscbungen etc., 
innerlick ais Antbelminticum, bei lntermittens, bei Bleicbsueht, bei Dyspepsie. Ist Be- 
stand.theil vieler bitterer Liąueure. Der gewobnheitsmassige Genuss derselben soli zu Epi- 
lepsie fiibren.

B e s ta n d th e ile .  Im friseben Kraut 0,2—0,4 Proc. grtinblaues a th e risc b e s  Oel 
vom spec. Gew. 0,92—0,95, es enthalt T e rp en e  und bei 203° 0. siedendes A bsintbol 
CioHjoO. Ferner A b s in th iin  O20HJ8O4-(-1/2H20 , von intensiv bitterem Gescbmack. 
Asclie otwa 7 Proc. Aus dem trocknen Kraut kann man 2,7 Proc. Salpeter gewinnen. 
Friiber baute man die Pflanze zur Potaschegewinnung, S a l A b sin th ii.

B in s a n u n lu n g .  Im Juli und August von der wild wacbsendcn oder von der an- 
gebauten Pilanze; letztero ist weniger bitter. 5 Tb. frisehes Kraut geben 1 Tb. trockenes. 
Die Verarbeitung des Krautes zu Pulver ist mit einem Verlust von etwa 12 Proc. verbunden.

A u fb e w a h r u n g .  Von den dicksten Stengeln befreit, gesclinitteu oder grób ge- 
pulvert — wie Bad. Angelicae.

A((ua y u ln e r a r ia  sp ir itu o s a  (Erganzb.). Wermutb, Lavendelblutben, Pfefferminz- 
blatter, Rosmaririblatter, Rautenblatter, Salbeiblatter je 1 Th., yerdiinnter Weingeist 20 Tb., 
Wasser 50 Th. lasst man 48 Stundon stehen und destillirt dann 40 Th. ab. Triibe, von 
krbftigem Gornche.

E lix ir  a m ariu n  (Germ.). Wermuthextrakt 2 Th., Piefforminzolzucker, aromatische 
Tinktur, bittere Tinktur je 1 Th., Wasser 5 Th. wenig triibe.

E x tra c tu in  A b s iu t lii i . W e rm u tlie x tra k t. — E x tr a i t  d ’ab s in th e . — Germ. 
Durch 24stiindiges Ausziehen von Wermuth (Sieb II) 2 Th. mit Weingeist 2 Th., Wasser 
8 Th., dann nochmals mit Weingeist 1 Th., Wasser 4 Th. und Eindampfen der Pressfliissig- 
keit zu bereiten. Dick, in Wasser triibe loslich. Ausbeute 30—33 Proc. H elve t. Man 
iibergiesst Wermuth (Sieb U) 1 Th. mit lrochendem Wasser 8 Th., presst nach 24 Stunden, 
wiederholt dassolbe mit 4 Th. Wasser, dampft die Pressfliissigkeiten auf 2 Th. ein, mischt 
mit Weingeist 1 Th., filtrirt nach 48 Stunden und dampft zum dicken Extrakt ein. In 
Wasser fast klar lbslich.

O leu m  A b s in th ii in fu su m  s. c o c tn m . F e tte s  W erm utho l. (Erganzb.) Wer
muth, grób gepulyert, 4 Th. lasst man mit Weingeist 3 Th. befeuchtet einige Stunden stehen, 
erwarmt dann mit 01ivenol 40 Th. im Dampfbado, bis der Weingeist verfliichtigt ist, presst 
und filtrirt. Braungrunes Oel.

S p e c ie s  nm arnc (Holvet.). B i t te re  K ra u te r . E sp ó ces am bres. — Biborklee, 
Cardobenedikte, Pomeranzenschale, Tausendgiildenkraut, Wermuth, zu gleichen Theilen.

S p e c ie s  a m a r ic a n te s  (Austr.). S p ec ies  zum  B itto r th e e . Wermuthkraut, Tausend
giildenkraut, Orangensehalen jo 100 T h.; Fieberldeeblatter, Kalmuswurzel, Enzianwurzel je 
50 Th.; Zimmtrinde 15 Th. — Hungar. hat ausserdem noch Cardobenedikte aufgenommen.

T inctura  Absinthii (Germ. IIelvet.). W o rm u th tin k tu r ;  B o ch u stro p fen . — 
T e in tu re  d ’a b s in th e . — Aus mittelfein zerschnittenem Wermuth 1 Th., verdiinntem 
Weingeiste 5 Th., durch 8tagiges Ausziehen, Pressen und Filtriren zu bereiten.

T in c tu r a  A b s in th ii  e o m p o s ita  (Austr. Hung.). E lix ir  sto m a ch icu m  S tou g liton . 
Wermuthkraut 50 Th., Orangensehalen 20 Th., Kalmuswurzel Enzianwurzel je 10 Tli., 
Zimmtrinde 5 Th., verdunntor Weingeist 500 Th.



(Helvot.) T in c tu ra  am ara; b itte re  T in c tu r: T e in tu re  ambrę) Wermuth 8 Th. 
Tausendgiildenkraut 4 Th., Galgant, Kalmuswurzel, Pomeranzenseliale je 2 Th., Zimmt. 
Nelken je 1 Th., verdiinntor Weingeist 100 Th.

Unguentum aromaticuin (Austr.). A rom atische Salbe. Ungt. nervinum . Wer
muth, zerschnitten 125 Th. digerirt man 6 Stundon mit yerdunntem Weingeist 250 Tli., er- 
warmt mit Sehweinefett 1000 Th. bis zum Yersehwinden aller Feuehtigkeit, seiht durch, 
schmilzt die Kolatur mit gelbem Wachs 250 Th., Lorbeerol 125 Th., seiht durch und 
mischt nach dom Erkalton dazu: WacholderOl, Pfefferminzól, Rosmarinol, Lavendel0l je 10 Th.

Balsamum stomackale Wacker, W a cicebs  M agonbalsam . Sehweinefett 50 Th., 
Oliyontil, gelbes Wachs jo 12,5 Tli., Muskatbutter 5 Th. schmilzt man und fiigt hinzu athe- 
risches Wermuthol und Rosmarinol jo 2,5 Th., Krauseminz- und Nelkeniil je  2 Th. H off
mann^  Lebensbalsam, Armenischen Bolus je 5 Th.

Essentia amara Hallensis. T in c tu ra  A bsin th ii kalina. Wermuthtinktur 50 Th., 
liittore Tinktur 20 Th., aromatische Tinktur 10 Th., Wermuthextrakt 5 Th., Kaliumkarbonat- 
lOsung 15 Tli.

M agentrost, Pfarrer K neipi>’s. AYermutli, Bittorkloe, Schachtelhalm, Augentrost, 
Tausendgiildenkraut je 5 Th. Johanniskraut, Scliafgarbe, Wacholderbeeren, Hagebutten, 
Enzianwurzel je 10 Th., PfefferminzOl 1 Th. werdeti mit verdiinntem Weingeist 1000 Th. 
ausgezogcn.

W erm utlipilleu desselben enthalten 0,1 Wermuth, Gummi q. s.
Oleum Absinthii terebinthinatnm . Aetherisohes Wermuthiil 1 Th., gereinigtes 

TerpentinOl 9 Th.
Oleum stomacliicum Zwelfer. Fettes WermuthOl 60 g, Aetherisohes Wermuthol, 

Nelkeniil, Rosonholziil je 10 Tropfen, MacisOl 20 Tropfen.
Schweizer Absintliiil. (Hofmann.) Anistil 350 g, Fenehelól 130 g, Rom. Kamilleniil 

6 g, Sternanisiil 133 g, Wermuthiil 300 g, Wermuthessenz, Veilchonessenz je 40 g. Liefert 
mit yerdimntom Weingeist den Schweizer Absinth, Absinthe fine ou suisse. Griin gefarbt 
heisst der lotztere R osolio  d ’A bsinthe.

Schweizer Alpenkriiuteressenz. (Buclih.) Wermuth, Anis je 45 g, Kalmus 40 g, 
Salboi, Pomeranzenseliale, Pfefferminz je 80 g, Wacholderbeeren 25 g, Angelikawurzel, La- 
vendcl je 20 g, Nelken 15 g, Weingeist q. s. zu 1 1 Essenz.

Sirupus Absinthii. Wermuthtinktur 15 Tli., weisser Sirun '85 Th.
Species nnthelmintieae (Diet.). W urm thee. Wermuth,"Kamillen, Rainfarubluthen, 

Wurmsamon, gleiche Theile. Z
Tkea Helvetica. S pecies y u ln e ra riae . Schw eizerT hee. F a lltran k . T h6 

suisse. Wermuth, Ysop, Schafgarbe, Thymian, Gundormann, Melisso, Salboi, Huf- 
lattich, Arnikabliithe, gloicho Theile.

T inctura amara Biester. Wermuthtinktur 30 Th., bittere Tinktur, Pomeranzen- 
schalentinktur, Baldriantinktur je 20 Tli., Guajakliarztiiiktur 7,5 Th., Kaliumkarbonat 5 Th.

Essentia amara, K tin igseeer, ist ein weingeistiger Auszug aus Wermuth, Schaf- 
garbe, Bitterklee, Rainfarn, Enzian, Pomeranzen mit Ammoniak.

Magnetie Oil aus Amerika ist oine Tinktur aus spanischem Pfeffer, worin die iithe- 
rischon Oele von Wermuth, Sassafras, Zimmt, Ilost, sowio WaldwollOl und TerpentinOl 
gelost sind.

Stomacliicum von O. B e e k , ein aus Wermuth, unroifen Pomeranzen, Ingwer, 
Zittwer, Angelika, Anis und Pfoflerminze beroitoter Schnaps.

Z ahntinktur von Nut. Bakć ist Wermuthtinktur.
Yinuin Absinthii. W erm uth  wein. 1) Wermuth 40 Th., Weisswein 1000 Th. Nach 

8 Tagen presst man aus und liltrirt.
2) Y erm o u th  di Torino. Wermuth 300 Th., Ivakraut 100 Th., Ceylonzimmt 

4 Th., Ingwer 3 Th., Muskatnuss 2 Th. werden mit Kognak 2400 Th. ausgezogen, der Aus
zug mit Wein 200 Th. vermischt.

3) Wermuthextrakt 2,5 Th., Wermuthtinktur 10 Th., Weisswein 250 Th. Man miseht 
und liltrirt.

Thierheilm ittel (Diet.).
Eresspulyer 1) fu r P ferde. Wermuth, Enzian je 100 Th, Haselwurzel 50 Tli., 

kunstliches Karlsbader Salz 250 Tli. Grób gepulvoi't zu miselien. EsslOffelweise aufs Futter.
2) F u r R inder. Wermuth, Kalmus je 250 Th., Kochsalz 300 Th., Glauborsalz 

150 Th., Ingwer 50 Th. — Wie das vorigo zu gebrauchen.
Leckpulyer fiir Schafe. Wermuth, Ingwer je 5 Th., Wacholderbeeren 10 Th., 

Eichenrindo 20 Th., Kochsalz 100 Th. Aolteren Thieren bei Durchfall taglich dreimal ein 
Essliiffel voll zum Lecken.

Trank bei B u c h v e rh a rtu n g  der R inder. Wermuth GO Th., roher Woinstein 
40 Th., Spiessglanz 20 Th., Gtlaubersalz 450 Th. Vierstundlich 1/3 in 1 1 wannom Wassor,

W urm trank fur R inder. Wermuth, Rainfarnkraut, Aloe, grób gepulyert, je 30 g, 
Hirschliorniil 15 g, Leinol 500 g. Innerhalb 5 Stundon auf zwoi Mai zu geben.



Oleum Absinthii. W ermutliol. Essence d’Absinthe (Gall.). Oil of Worm- 
wood. Wird ans dem frisohen Kraute der Wermuthpiianze in Nord-Amerika, Frankreicli, 
Spanien und Algier durek Destillation mit Wasserdampf gewonnen. Ausbeute etwa 
V* Proc.

Eine etwas diekliche Fliissigkeit von dunkelgriiner oder seltener blauer Farbę, die 
im Alter in ein dunkles Braun iibergebt. Gerucb stark und nieht angenehm, Gesckmaek 
bitter, kratzend und lange anhałtend. Spec. Gew. 0,925—0,955. Das Oel lóst sich iu 
3 Theilen SOprocentigen Alkohols klar auf.

l)ie Hauptbestandtheile sind das friiber „Absintbol11 genannte Keton Thujou 
(Tanaceton) C10II160  sowie der dazugehdrige T h u jy la lk o k o l C10H1?OH. Dieser maclit 
etwa 24 Proc. des Oels ans und ist naeh Sciiimmkl & Co. theils frei, theils an Essigsiiure, 
Isovaleriansaure und Palmitinsaure gebunden. Weniger wichtig sind Phcllandren, und ein 
zweites Terpen, wakrscbeinlieii Pinen, die beide in nur sehr geringer Menge vorhandeu 
sind. In den lioch siedenden Antbeilen ist Cadinen, Cir,Hai, sowie ein um 300° C. siedendes 
blaues Oel entbalten.

E r ii fu n g .  Wermutbdl wird haufig mit Terpentinol yerfalscht. Ziun Nachweise 
destiłlirt man 10 Proc. von dem zu prufenden Oele ab und priift das Destillat auf seine 
Ldslicbkeit in 2 Th. SOprocentigen Alkohols. Bei reinen Oelen tritt klare Losung ein, bei 
den mit Terpentinol yerfalsckten nieht.

II. Artemisia vul(jaris L. Bcifuss. JoliannesgurtcL Gilusekraut. Soimeu- 
weudei. Armoise. Von Europa durcli das mittlere und nordliche Asien bis Japan, Nord-
amerika.

Verwendung findet:
a) Das Kraut mit den Bluthen, lle rb a  Artemisiae (Ergiinzb.). Summitates 

Artemisiae. Herba regia. Feuille d ’armoise (Gall.). Die unteren Blatter doppelt, 
die oberen einfach liederspalt.ig init lanzettliclien, meist eingeschnittenen Zipfeln. Ober- 
seits kahl, dunkelgriin, unterseits weissiilzig, Band umgeschlagen. Bliithenkorbehen rund- 
lich oder liinglich, das Inyolucruin lilzig, die Bluthen rdthlich.

l ie s ta n d th e ile .  0,2 Proc. f ttlie risch es Oel vom spec. Gew. 0,907, es entkalt 
G ineol.

E in s m n m lu n g .  Im August. 4 Th. frisches Kraut geben 1 Th. troeknes.
A n w e n d u n g .  Selten ais Arzneimittel, haufiger ais Kuchengewiirz.
Sirupns Artemisiae compositus, S iro p  d ’A rm oise  com pose (Gall.). Sirop de 

F e rno  1. Ein mit Zuoker und Honig yorsiisster, woingeistiger Auszug aus Beifusskraut, 
Katzenmelisse, Polei, Sadebaum, Basilicuin, Ysop, Majoran, Mutterkraut, Baute, Alant-, 
Fbuchel-, und Liebstóckelwurzel, Zimmt und Anis.

b) Die Wurzel. Itadix Artemisiae (Erganzb.). Beifusswurzel. Stabwurz. Khi- 
zome d’arm oise (Gall.). M ugwort-root.

J& eschreibung. Ilin- und hergebogene, diinne, runzlige, aussen hellbraune, inneu 
weisse Wurzeln, von denen das bis 2,5 om dicke Bbizom mdgliehst zu beseitigen ist. Die 
Bindę betragt des Durchmessers. Vor den Gruppen der Bastfaseru in der Bindę
liegen 3—5 ansekuliche Sekretbehalter.

E in s m n m lu n g .  Die im Herbst und ersten Frtthjahr gegrabene Wurzel wird obne 
Waschung gesiiubert, mdgliehst sehnell getrocknet und in Blechgefiissen aufbewahrt. Jabr- 
lich zu erueuern. 3 Th. frische Wurzel geben 1 Th. trockene.

A n w e n d u n g .  Gegen Epilepsie und Veitstanz.
Extractum  Artemisiae (Erganzb.) ist wie Extr. Absintliii (Germ.) zu bereiten.
T inctura Artemisiae radicis (Bademachur) wird aus Beifusswurzel 1 Th. und 

45proe. Weingeist 5 Th. durcli 3tagige Digestion gowomien.
Folgende Epiiepsiem ittcl enthalton Boifuss ais wesentliohen Bestandtheil:
Bresler’b: eine Miseliung aus Beifusswurzel und Zucker.
B uchholz’: 1) eine mit Beifusstińktur und Zimmtsirup vorsetzte Abkoohung von Bei- 

fuss- und Pfingstrosenwurzel; 2) ein Thee aus Beifusskraut, Guajakholz, Pomeranzeu- und 
Sennesblattern.



Fraulein Gotzkow’s (aus Gołdap): Beifuss, Zimmt und Thierkohle in abgetboilteii 
Pulvern.

W e i>l e e ’s : Abgetheilte Pulver aus Beifuss, Diptarn, Zittwerwurzel, Kienruss, Mag- 
nosia, Zucker, Baldrian- und Gajeputiil.

B ierz  u geliOren auob die Epilepsiemittel von D ukani), P aoli, Quanth, K akig , der 
Berliner Straussapotheke.

P o lic h r e s t-T h e e , S p an isch er , besteht aus Beifuss, Stiefmutterchen, Huflattig, Schaf- 
garbe, MohnkOpfen, rothem Sandelholz, Hirschhorn, Siissholz, Sarsaparille, Seifen- und 
Seggenwurzel. (Pharm. Ztg.)

Scheu-f'11 D e . S o h eo ppee’s : Beifusswurzel mit Kurkuma.
III. Artemisia Abrotanum L. E berraute . S tabw urz. C itron en k rau t. lw a . 

A urorę d es jn r d in s . S o u th ern  w ood. Oldinau. In Siideuropa und dem Orient haufig, 
niclit selten kultiyirt.

V erw en d u n g  findets
Das bliiliende Kraut: H erha A b rotan i. S um m itates A b rotan i. F e u il le  e t  som - 

m ite f le u r ie  d ’A u rorę m ałe ou  C itro n elle  (Gall.). Die unteren doppelt geiiederten und 
die oberen einfach gefiederten Bliitter besitzen sclimal lineale, fast fadenforniige Zipfel, 
unterseits beharrt. Die kleinen, nickenden Bliithenkdrbchen sind oval-rundlicb, von grauer 
Farbę. Von scharf aromatiscbem Geruck und Sesckinack.

Hier und da ais mageustarkendes und wurmwidriges Mittel im Gebraueb. 
E in sa tm n lu n g . Im Juli und August. 4 Tb. frisches Kraut geben 1 Tb. trockenes. 
A u fb e w a h ru n g .  In Bleeb- oder Glasgefassen.
IV. Artemisia campestris L. R o tb er  Beifuss. In Nordafiika, von Europa durch 

Asien bis Ohina. Bliithenkdrbeken sekr kleili, Kandbluthen fruchtbar, Sckeibenbluthen fekl- 
schlagend. Friiber ais Sem. A rtem isiae  ru b ra e  u. cam p estris  im Gebraueb.

V. Artemisia Dracunculus L. D ra g u n . E stra g o n . K atsersa la t. B ertram
(wie Pyretbrum). In Russland und der Mongolei heimiscb, ais /Jewiirz bauflg gebaut. 
Bliitter ungetbeilt, lineal, kahl.

VI. Artemisia frigida Willd. B e r g -S a lv e i. H erba A rtem isiae  sp in osae. 
M ountain  S a g ę . S a g ę  bush . Heimiscb in den Weststaaten Nord-Amerikas. Das Kraut 
wird neuerdings ais Fiebermittel, aucb ais Diureticum, ferner bei Rbeuma, Sebarlaeb etc. 
empfohlen.

VII. Artemisia herba alba Asso. C hih. Im Mittelmeergebiet. Soli die ber- 
b e riseh en  F lo res Oinae liefern. cf. Giną.

VIII. Artemisia pontica L. K bm iseher W erm u th . R om iseh er B e ifu ss . Pon- 
tisc lie r  W erm u th . Das bliikende Kraut (Herba Absintbii pontioi seu romani) soli aroma- 
tiseber und weniger bitter sein wie das yon Artemisia Absinthium.

IX. Artemisia Mutellina Vill., A. glacialis L., A. spicata Woulf liefern
H erba A b sin tb ii a lp in i seu. G en ip i a lb i , den w eissen G enip , Genipi v ra i (Gall.). 
A r te m is ia  y a lle s ia c a  T a ls . liefert den scbw arzen Genip. Ais Genip kommen auch 
Achillea-Arten in Betracbt. Diese sebr aromatischen Krauter dienen zur Fabrikation vou 
Liqueuren: S ehw eizer A bsintb.

X. Flores Cinae cf. Cina.

Arum.
Gattung der A raeeae—A roideae.

I. Arum maculatum L. A ron stab . E se lso liren . F ieb erw u rz . F ressw u rz . 
L u n g en k ra u t. Z eb rw u rz. P ie d  de veau, G ouet. Heimiscb in Mittel- und Siideuropa, 
zuweilen (in Indien) kultiyirt.

Verwendung flndet:



a) das Rhizom: Tu b e r  A r i. R h izo m a  A r i. H a d ix  A ri. l ia d ix  A ro n is . lla d ix  
B r a e o n t ii  m iiio r is . T u b e r c u le  d ’A rum  (Gall.).

B ea ch re lb u n g . Unregelmassig rundlich oder ovai ist es von der GrSsse einor 
kleinen Kartoffel, unten bewurzelt. Getroclcnet ist es etwa haselnussgross, rundlich, 
weisslich, von den ausseren Theilen und den Wurzeln befreit. Das Gewebe besteht aus 
dunnwandigem, mit Starkę erfiilltem Parenchym, zerstreute Zellen enthalten Oxalat- 
Kaphiden und spiirlieke Getassbiindel.

Geschmack der friscben Knolleu brennend scliarf, der troeknen mehlig, wenig kratzend.
lie s ta n d th e ile .  71 Proc. S ta rk ę , 18 Proc. B a sso rin , 0,6 Proc. fe tte s  Oel etc. 

Der die ausserordentliche Scharfe dieser und anderer Araceen bedingende Stoff ist nicht 
bekanut, mas bat ais giftigen Stoli dem S ap o n in  nahestehende Stoffe nacbgewiesen, feruer 
enthalt die Pflanze (und andere Araceen) B la u sa u re  frei oder locker gebunden, jedenfalls 
nicht ais Amygdalin. Die Anschauung, dass die Scharfe durch inecbaniscbe Yerletzungeu 
der Schleimhaute durch die Oxalat-Raphiden bedingt sei, diirfte falsch sein. Charakteristisch 
ist es, dass die scliarfen Stoffe selir iliicbtig sind, so dass getrocknete oder erkitzte Drogen 
ihre Scharfe verloren haben.

A n w e n d u n g .  Das Pulver zuweilen nocli ais Bestandtheil einiger Magenpulver. 
Die gekochten Knolleu werden gegessen. Aus den Knollen dieser Art oder von Aruni 
i ta lic u m  M ili. und Arurn e sc u le n tu m  L . gewinnt man zuweilen P o r tla n d -A rro w ro o t. Die 
Kornchen 3—21 /.i, meist 7—15 /i gross, sind TheilkSrner zusammengesetzter Starkekorner, 
daher auf einer Seite abgorundet, auf der andercn iłach und kantig, zuweilen iinden sich 
auch kleine, rundliche Kornchen. Die meisten Korner haben einen kleinen, centralen 
Spalt. Zwischen den Starkekornchen nicht selten Oxalat-Raphiden oder Bruchstiicke solcher.

b) Die spiesspfeilformigen, langgestielten, oft braungefleckten Bliitter werden ge- 
trocknet (also ihrer Scharfe beraubt) in mancken Gegenden gegen Brustkrankheiten verwendet 
(A ronekrau t).

II. Arum italicum Mili. Heimisch im Mittelmeergebiet. Die grbsseren Knolleu 
dieser Art (K a d ix  A ri g a l l ic i )  werden wie die der ersteren verwendet. Sie sollen an 
ihrer Stelle oft in den Handel kommen.

III. Arisaema triphyllum Schott in Nordamerika liefert T u b er oder R a d ix  Ari 
iu d ic i .  D ra g o n  r o o t . In d ia n  tu r n ip . Das Pulver (C u p ress—p o w d er) dieut ais Kos- 
meticum. Ebenso verwendet man Arisaema Dracontium Schott.

Zahlreiche andere Arten dienen in den Tropen ais Nahrungsmittel.
P u lv is  s to m a c h ic u s  B ibkmanjst: P u lv is  A ri c o m p o s itu s  s. a lk a lin u s ; Bibk- 

m a n n ’s M agenpulver.A ronw urz 20 Th., Kalmus 10 Th., Bibernellwurzel, Zimmt, Prap- 
Austernschalen, Katriumbikarbonat je 5 Th.

A sa  foetida.
A sa fo e t id a  (Germ. IIelv. Austr. Brit. Gall. U-St.). Gtummi — resin a  A sa foetida. 

L a cry m a  sy r ia c a . S te r c u s  d ia b o li .  A san t. S t iu k a sa n t. T e u fe lsd r e c k . A se fdtidc. 
S tin k in g  A ssa . l ) e v i l s - d u n g  ist das Gummiliarz versckiedener zu den IJ m b elliferae— 

A p io id e a e — P e u c e d a n e a e  gehoriger Pflanzen. Es werden ais solche genannt: Feruła 
Assa —  foetida L., Feruła foetida Ryl. (E. Scorodosma Bentley u. Trimen, Scoro- 
dosma foetidum Bunge), Feruła Narthex B oiSS . (Narthex Asa foetida Ealcouer),1) 
Feruła persica Willd. Die sehr ansehnlichen Pflanzen sind heimisch in den Wiisten 
und Steppen zwischen dem persischcn Meerbusen und dem Aralsee, bei Herat und Kabul 
sollen auch Kulturen sein. Man gewinnt das Gummiharz aus den Wurzeln, indem man 
dieselben oben von der Erde entblSsst, von Zeit zu Zeit cine Scheibe abschneidet und das 
aus den schizogenen Behaltern hervortretende Sekret sanimelt. Hauptstapelplatz ist Bombay.

') 'Neuerdings ais Lieferant der Drogę bestritten:



B eschreilnm g. Die heste Sorte (A. f. in Thriinen und Kornern, A. f. in Iacrymis 
seu granis) bcsteht aus nnregelmassig gerundeten, bis 4 cm grossen, glatten, weisslichen 
bis blassbraunlichen Stucken, die in der Kalte bart, in der Warme erweiclien und dann 
zusammenkleben. Auf dem Bruck opalartig oder porcellanartig, zuerst weiss, dann an der 
Luft meist roth bis violett werdend. Spec. Gew. 1,3. Der Geruch ist sckwaeher wie bei 
der folgenden Sorte.

Dicse (in Massen, A. f. amygdaloides seu in massis) bestoht aus unregelm&ssigen, 
klumpigen StUcken von dunkler Farbę, in welche Iiorner der ersten Sorte eingebettet sind. 
Diese Sorte ist oft mit Pflanzenresten, Steincken, Sand, Haaren vermengt und daher von 
sekr wechselnder Besckaffenkeit. Im allgemeinen wird sie aber des starkeren Geruckes 
wegen der ersten Sorte vorgezogon.

E ig en sch a ften . Geruch und Gesckmack sehr ckarakteristisck. Bntfemt man das 
iitkeriscke Oel durck Erhitzen, so tritt ein angenekmer, an Styrax erinnernder Geruch auf. 
Hit 3 Tkeilen Wasser so rg fiiltig  verrieben, giebt der Asant eine weissliche Emulsion, 
die durck Zutropfeln von Ammoniak odor Natronlaugc gelb wird. Koncentrirte Salz- und 
Salpetersaure farben bcim Betupfon die Mandeln malackitgrttn. Beim Erkitzen mit konc. 
Schwefelsaure farbt sick die Drogę unter Entwicklung von Sckwefeldioxyd rotli bis rotkbraun, 
mit 15 Th. Wasser verdiinnt und mit Kalilauge tibersattigt, zeigt sick blaue Fluorescenz. 
Mit alkokoliscker Natronlaugc gekockt, farbt sick die Lbsung nack dem Abdunsten des 
Alkohols mit Nitropussidnatrium violett (Sekwefelgehalt).

JBestandtheile. Die Asa foetida amygdaloides enthalt nach P olaśek 61,4 Proc. 
a th e rlo s lick es  Harz (F e ru la sa u re -E s te r  des A saresin o tan n o ls), 0,6 Proc. 
a th e ru n lo s lie h e s  H arz (fre ies A saresino tanno l), 25,1 Proc. Gummi, 6,7 Proc. 
iith e risch es Oel (cf. pag. 415), 0,06 Y an illin , 1,28 Proc. fre ie  F eru lasiiu re , 2,36 
Proc. Feucktigkeit, 2,5 Proc. Vcrunreinigungeu.

Der A sckegeka lt ist grossen Sckwankungen unterworfeh, Tkranen entkalten nur 
etwa 0,75 Proc., die Sorte in m assis kat bis 14 Proc.

P r il fu n g  kat sick zunachst auf die oben sckon augegebenon Merkmale zu er- 
strecken, ferner auf die Bestimmung des in Alkohol loslichen Theiles; es verlangen: Germ. 
iiber 50 Proc., Helv. 50 Proc., Gall. 60a/3 Proc., Brit. 65 Proc., U-St. 60 Proc.

Ais Hochstgehalt an Asche gestatten Germ. 6 Proc., IIelv. 6—8, kockstens 10 Proc., 
Brit. 10 Proc., Austr. 10 Proc. Die Beschaffung einer Asa in massis mit nur 6 Proc. Ascke 
scheint Sckwierigkeiten zu machem — Austr. verlangt, dass die Drogę mit Salzsituro nicht 
aufbraust (Yerfalsckung mit CaC03).

B estim m ung  der S a u re z a h l (nach Dietekioh). 1 g der gepuhrerten Drogę iibor- 
giesst man mit 10 ccm '/2 N. alkoholischer und 10 ccm 1/3 N. wasseriger Kalilauge und lasst 
verschlossen 24 Stunden bei Zimmertemperatur stehen. Dann 500 ccm Wasser zusetzen 
und mit Phenolphtale'in und 1/2 N. Schwefelsaure zuriicktitriren. Die verbrauchten Kubik- 
centimeter KOJI X  28 geben die Saurezakl. Grenzwerthe 68—77,5.

V erse ifungszah l. 1 g--j- 30 ccm 1/j! N. alkoholischer Kalilauge werden 1 Stunde 
am Riickflusskiihler gekocht. Dann mit 200 ccm H20 verdiinnen und mit Phenolphtaleln 
und 1/2 N. Schwefelsaure zuriicktitriren. Die vorbrauchten Kubikcentimeter KOPI X  28 
geben die Verseifungszahl. Grenzwerthe 82,2—129.

E s te rz a h l ergiebt sich aus der Diffcronz beider. Grenzwerthe 121—184.
V erfa lsch u n g en  u n d  V eru n re ln ig u n g en  kommen vor mit Tkeilen der Plianze 

(speciell der Wurzel), Sand, Steincken, angeblieh auch mit fremden Harzcn. Die im Vor- 
stekenden angefiihrten quantitativen Bestimmungen und die Asckenbestimmung geben 
dariiber Aufschluss.

l ie in ig u n g .  Helv. liisst die gepulverte Drogę durch Absieben von Unreinigkeiten 
befreien. Gall. schreibt eine mit Alkohol gereinigte Asa foetida vor (cf. Ammoniacum.)

A u fb e w a h ru n g .  In Bleck- oder Tkongefdssen, am besten iiber Aetzkalk.
P u ln eru n g . Vorbereitung und Ausfiihrung wie bei Ammoniacum. Fur Asant ist 

ein besonderes Sieb erforderlich (Austr.), Morser und dergl. reinigt man mitt.elst Soda- 
losung. — Nack dem Yerfahren von Dibtekich betriigt die Ausbente 60—65 Proc. Es



empfiehlt sieli, fur tliierarzneiliche Zwecke eine Misehung von gleichen Theilen Asa foetida 
und Sera. foenu graeci yorrdthig zu łialten.

A n w e n d u n g .  Wird bei Hysterie, Amenorrhoe, Koliken etc. angewendet, wahr- 
sclieinlich oline Erfolg.

Geruch und Geschmaok wird in Misturen durch wenig Chloroform, in Pillon durcli 
eincn Gelatineiiberzug verdeokt. Yersilberte Pillen werden durch Bildung von Schwefel- 
silber schwarzfleckig. Im Handel sind Gelatiueperlen mit je 0,1 Asa foetida erhiiltlieh.

A qua A sae fo e t id a e . (Diet.) Asafoetida-Oel 1 Tropfen schiittelt man mit heisssm, 
destillirtem Wasser 1000 g.

A qua A sae fo e t id a e  c o m p o s ita  (Erganzb.). A qua fo e tid a  a n tih y s te r ic a . Zu- 
sam m en g ese tz tes  A san tw asse r . P ra g e r  W asser: Asant, Pfefferminze je 40 Tli., 
Baldrian, Zitwerwurzel je 50 Th., Galbanum, C^uendel, Komiscbo Kamillen jo 25 Th., Myrrhe 
20 Th., Angelikawurzel 13 Th., Kanadiscbes JBibergeil 3 Th. werden grób zerkleinert und 
mit yerdiinntem Weingeist 500 Th. 24 Stunden bedeckt stehen gelassen, dann Wasser 
1000 Th. binzugefitgt und abdestillirt 1000 Tli. (Der Wasserzusatz fallt bei Destillation 
mittelst Dampfstrom fort.)

E lix ir  fo e t id u m  F u ld e . T in c tu ra  O asto re i th eb a ica : Asant .10 Th., Kanadi- 
sches Bibergeil 20 Th., Opium 5 Th., Ammoniakfliissigkeit 5 Th., verdunnter Weingeist 
150 Th.; durch zwoitiigigos Digeriren zu bereiten.

Jiiquor antis]>asticus Benaki). Asanttinktur 10 Th., Bibergeiltinktur, Aothor je 
5 Th., Safranhaltige Opiumtinktur 2,5 Th.

M ix tu r a  a n t isp a s t ic a  R eece. Asanttinktur o g, Opiumtinktur 20 Tropfen, Brech- 
wurzelpulver 0,75 g, Wasser 100 g.

E m u lsu m  A sa  fo e t id a e ;  M ix tu ra  A sa fo e tid a e ; E m ulsion  of A safetida, 
M ilk  of A safo e tid a . (U-St.) Wird wie Emuls. Ammoniaci (U-St.) bereitet.

P ilu la e  A sae fo e t id a e ;  Pills of Asafetida (U-S.) Asant 20 g, Soife 6 g, Wasser q. s. 
zu 100 Pillen.

O leu m  A sae fo e t id a e  c o m p o s itiu n . Z u sam m en g ese tz tes  S tinkasan t-O el, 
K e u c h h u s te n -E in re ib u n g . Rocins’s o m b ro c a tio n  (Hamburg. Yorschr.). Asae foetidae 
grosso pulver., Rad. Alkannae grosso pulyer. aa 50,0 werden mit Olei Oliyarum 1800,0 wahrend 
8 Tagen digerirt, dann filtrirt und zugosetzt Olei Carvi, Olei Terebinthinae aa 90,0, Olei 
Pini Pumilionis 12,0, Olei Bcrgamottae 8,0.

P ilu la e  a n t ih y s te r ic a e  S e ł ł e . Asant, Galbanum, Baldrianextrakt je 4 g, Biber
geil, Safran je 1 g, Opium 0,5 g zu 100 Pillen.

P ilu la e  a n t ih y s te r ic a e  Syueniiasi. Asant 5g, Galbanum, Myrrlie je 2,5 g, Biber
geil 1,25 g, Baldriantinktur q. s. zu 100 Pillen, die mit Safranpulyer bestreut werden.

P ilu la e  a n t ih y s te r ic a e  s. a n tisp a s in o d ica e  H eim . Asant 10 g, Eisenpulver 2,5 g, 
Bibergeil 1,25, Quassiaoxtrakt q. s. zu 150 Pillen.

P i lu la e  in a g n e t ic a e . M a g n e tisc h e  P illon . Asant, Eisenpulver je lOg, Kampher, 
Seife je 1 g, Bertramwurzel 3 g, Weingeist q. s. Nacb eintagigem Stehen formt man Pillen 
von 0,125 g und versilbort dieselben. Bei Obren-, Eopf- oder Zahnscbmerz mit Watte 
urnhiillt ins Obr zu steckon.

Em p iast,rum  A sae fo e t id a e . (Erganzb.) E m pl. foetidum . Em pl. an tb y ste ricu m : 
E m pl. re so lv o n s  S chm ucker. Ś tin k a s a n tp f la s te r . Asant 30 Th., Ammoniakgummi 
10 Th., Terpentin 20 Tb., im Dampfbadc geschmolzen und einer halberkalteten Misoliung 
aus gelbem Wachs und Eichtenharz je 20 Th. zugefugt.

S p ir itu s  A m m o n ia e  fo e t id u s . F e tid  S p ir i t  of A m m onia (Brit.). Asant 75 g 
lasst man mit 90 proc. Weingeist 750 ccm 24 Stunden stehen, destillirt die weingeistigen 
Theile ab, yormiscbt mit konc. Ammoniakfltissigkoit (spec. Gew. 0,960) 100 ccm und Wein
geist q. s. zu 1000 ccm.

T in c tu r a  A sa e  fo e t id a e . A sa n ttin k tu r . A astro p fo n . H abakuktropfon . 
S tin k tro p fe n . T in c tu r  of A sa fe tid a . T e in tu re  d ’ase fetido . Wio Tinctura Alofis 
zu bereiten (Erganzb., Helvet.), nacb Brit. und U-St. durch Bebandeln von Asant 200g 
mit Weingeist von 70 Proc. (Brit.) oder 90 Proc. (U-St.) q. s. zu 1000 ccm Tinktur.

T in c tu r a  A sae  fo e t id a e  a e th e r e a  wird aus Asant 1 Th. und Aetherweingeist 5 Th. 
bereitet.

T h ie r h e i lm it te l .
K o lik e s se n z  fttr Pferde: Bilsonkrautextrakt 6 g, Alo6extrakt 15 g, Wasser 70 g, Wein

geist, Asanttinktur je 80 g. '/*—1/2 stiindlich 1 EsslOffel voll in Kamillenthee. (Pharm. Ztg.)
K o lik in ix t iir , T ra k e h n e r: Versiisster Salpetergeist, Asanttinktur je 5 Th., Alo8- 

extrakt 40 Th., Glycerin, Ilicinusol je 80 Tb. (Apoth. Ztg.)
W u r m la tw e r g e  fiir P fe rde . Asant 20 Th., Aloe 30 Th., Weizenmobl 50 Th., 

Wermutli 100 Tb., Steinol, Rainfarnól je 15 Th. Zweistftndlich huhnereigross auf die Zimge 
zu streichen. (Diet.)



B liih u n g s lie ilm itte l , L ią u id e  m eteorifuge, von Gebr. Menard ist Asanttinktur 
mit Salmiakgeist.

P e p s in , K o lik m itte l fur P fcrde. 1) Eine BleizuckerlOsung in Pfefferminzwasser 
10 : 200 mit einer Spur Opium und Kummetól. 2) Mischung aus Asanttinktur 120 Th., 
Baldrian- und AloStinktur je 40 Tli. Stiindlieh ein Esslóifol. (Pharm. Ztg.)

PI e r d e e sse n z , C h incsische. Eino Mischung von Glaubersalz, Bittersalz, Asant, 
Kamillen, Pfefferminze, Zittwerwurzel und Wasser.

Oleum Asae foetillae. Stinkasant-Oel. Bei der Destillation der Asa foetida 
erhalt, man 3—6,7 Proc. eines atberiscben, hochst, unangenehni nach Zwiebeln und Knob- 
lauch riechenden, optiseh linksdrehenden Oels. Spec. Gew. 0,975—0,990. Enthd.lt nach 
Semmlek zwoi Terpene, von denen das eine wahrscheinlich mit Pinen identisch ist. Drei 
Disulfide, C,HUS2, CUH.20S2, C1()H,sS2 und ausserdem zwei andere Bestandtheile, dereń Zu- 
sammensetzung durch die Formeln (C10Hi„O)n und G8H10S2 ausgedriickt wird.

Asarum.
Gattung der A n sto lo e h ia c e a e —A sareae.

I. Asarum europaeum L. H a selw u rz. H a seiib lu ie in . S c iie ib e lk ra n t. B recli-  
w ur*. Heimisch in Laubwfildern Europas und Sibiriens.

Verwondung findet:
Das Bhizom: B liizo m a  A sari. K adix A sari (Erganzb.). ltad ix  Nar di ru sticae  

seu  s i ly e s tr is . Ita c in e  de ca b a ret (Gall.), H a sel-w o rt. A sara-back ro o t.
B esch re ib u n g . UnregelmSssig vierkantig, gegliedert, iistig, 

besonders an der Unterseite bewurzelt, aussen graubraun. Auf dem 
Querschnitt eine diclce Bindę und ein kleiner Holzkorper, mit etwa 
12 durch breite Markstrahlen getrenuten Gefassbundeln und Mark.
Im Parenchym Oelzellen. Starkekomchen einzeln oder bis zK vier 
zusammengesetzt, in der Drogę haufig yerkleistert. Die troekne Drogę 
entkiilt baufig nocb die langgestielten, nierenformigen Laubblatter.
Geschmack scharf gewiirzhaft, an Kampher erinnemd.

B e s ta n d th e ile . In der trockenen Drogę 1 Proc. a tb e ri-  
sclies Oel, vom spec. Gew. 1,018—1,07. Das darin enthaltene Asaron 
findet sicb zu 1 Proc. auch sonst in der Pflanze. (cf. pag. 416.)

E in sa m m lu n g .  Die im ersten Fruhjahr oder im August gesammelte Wurzel 
wird, bei selir gelinder Warme getrocknet, in Blech- oder Glasgefassen aufbewahrt. 9 Tb. 
frische Wurzel geben 2 Th. trockene.

A n w e n d u n g .  Erzeugt Erhrechen und Durchfall, soli, dem Brauntwein zugesetzt, 
Saufern dessen Genuss verleiden. Aeusserlich wirkt es reizend, daher auf die Schleimhaut 
der Nase gehracht, Niesen erregend. Wenig gebraucht. Dosis ais Niesepulyer 0,1—0,2, 
ais Brechmittel 0,5—1,0 im Infusum. — In Erankreich werden aueh die viel weniger wirk- 
samen F o lia  A sari yerwendet.
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Fig. 114. Querschuitt 
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Asarum europaeum. 6 mai 
Mergrossert. h  Iiinde. 

w Mark.

T in c tu r a  A sari wird wie Tinct. Absinthii bereitet. GuntheiPs M ittel gegen  d ie  
T ru n k su ch t ist ein weingeistiger Auszug aus Haselwurz und Oascarillrinde.

E lix ir  a n ta stlim a ticu m  B o erh a y e . Haselwurz 2 Th., Alant-, Kalmus-, Veilchen- 
wurzel, Siissholzsaft je 10 Th., Anis 5 Th., Kampher 0,3 Th., yerdunnter Weingeist 300 Th.

P u lv is  s te r n u ta to r iu s  S cb n ecb erg eu sis . Schneebergor H aup t- und Schnupf- 
p u lv e r; S ch n eeb e rg e r Schnupftabak . Haselwurz 20 g, Maiblumenbluthen 5 g, 
Nieswurz 2 g, Veilchenwurzel 50 g, BergamottOl 15 Tropfen. — Die giftige Nieswurz lasst 
sich (n. Diet.) durch Seifonpulyer ersetzen.

S a in t-A u g e ’s H n u p tp u lrer  (Poudre cap ita le  de S.-A.) ist ein Niesepulyer aus 
Haselwurz, Nieswurzel, Kaute, Majoran und Botonienblattern.

P u ly is  e rr liin u s  H ed eu iu s . Kalomel 1 Th., Majoran, Haselwurz, Zucker je 2 Th.
P u ly is  s te r n u ta to r iu s  (Gall). Besteht aus den Blattern von Asarum, Betonica, 

Majoran und den Blfithen der Conyallaria.



II. Asarum canadense L. und Asarum arifolium Michx. Canada snake 
r « o t .  W ild  G in g er . Heimisck im atlantischen Nordamerika. Das Rhizom wird wie das 
der yorigen Art benutzt, sclieint aber milder in der Wirkung zu sein, man setzt es dem 
Wcin zu, um dessen Wohlgesehmack zu erhoken, yerwendet es aueb in der Hauswirthschaft 
ais Gewiirz. Das Rhizom ist dieker, liarter und dunkler wie das yorige.

J ie s ta n d th e ile . Enthalt 3,5—4,5 Proe. ii th  erisch es Oel vom spec. Gew. 0,93—0,96. 
Es enthalt P in  en, As ar o 1 (Linalool?), E s s ig sa u re  und V a le r ia n sa u re e s te r  des 
A saro ls , M eth y leu g en o l.

T in c t i ir a  A sa r i c a n a d e iis is . Durch Digestion aus 1 Th. des Rhizoms und 5 Tli. 
yordunntem Alkohol.

E x tr a c tu m  A sa r i c a n a d e iis is  ilu id u m . Aus 100 Th. Rhizom, 50 Th. Glycerin 
und 250 Th. Alkohol (spec. Gew. 0,833) durch Digestion, Ausprcssen, Filtriron, Abdainpfen 
bis auf 105 Th. Riickstand; dann absetzen lassen und 100 Th. abgiessen. Wohl besser durch 
Perkolation zu bereiten.

iS irupus A sa r i c a n a d e iis is . Durch Mischen aus 5 Th. Fluidextrakt und 95 Tli. 
Sirupus Sacchari.

III. Asarum Sieboldi Miq. T o —s a i— sliin . In Japan. Wird iihnlich wie die 
yorigen yerwendet.

Oleum Asari europaei. Die Asarumwurzel enthalt etwa 1 Proc. atherisches 
Del, von dunkler Farbę, aromatischem Geruch und pfefferartig breunendem Geschmack. 
Spec. Gew. 1,018—1,068. Beim Stehen scheiden sich aus dem Ocle kiiufig bartę Krystalle 
von A sa ro n  ab. Asaron krystallisirt monoklin, schmilzt bei 67° C. und siedet bei 296° C. 
Es ist seiner chemischen Konstitution nach ein Oxyhydrochinondcrivat der Formel 
C4ŁT2(Cjir5)[l]—(OCH3)[3]—(OCH3)[4]—(OCH8)[6], Ausserdem enthalt das AsarumolLinks- 
P inen  C10H10 und M e th y leu g en o l CnH^Oj.

Wichtig fiir dic Parfiimerie ist das in Nordamerika viel gebrauchte, wohlriechende 
Oel der Wiirzel von Asarum canadense L. Es hat das spec. Gew. 0,93—096 und enthalt 
nach Po wen Pi non, Asarol(—Linalool?) frei und ais Ester der Essigsaure und Valeriansaure 
und Methyleugenol.

Asellus.
Gadus Morrhua L., Morrhua mlyaris C loquet, der K a b lia u , aus der Abtheilnng 

der Weichflosser (A u a c a n th in i)  und der Familie der Schellfische. Gadus Callarias L., 
der „g-ew ohnliche D o rsc h “ ist eine kleinere Varietśit dieser Art des Kabliau. Be- 
wohnen dic nordlichen Theilc des atlantischen Oceans zwischen dem 40° und 75° nordlicher 
Breite.

I. Oleum Jecoris Aselli (Anstr. Genu. JIelv.). O leum  M orrliu ae (Brit. U-St). 
O leu m  J e c o r is  G aili. S to c k lls c h lc b e r th r a n . L e h e r th r a n . H u ile  de fo ie  de morue 
(Gall.). C o d -liy e r -o il . Ist das fliissige Fett aus den L eb ern  oben genaimter Fische.

G e w in n u n g .  Die Gewinnung des Leberthranes. wird im grossen Maassstabe auf 
der Inselgruppe der Lofoten, in Bergen in Norwegen, ferner in Neufundland und auch in 
Newhayen (Schottland) betrieben. Sie ist nicht iiberall die gleiche; im grossen und ganzen 
aber wird wie folgt yerfahren:

Man sammelt in grossen Behaltern, welche oft bis zu 100 Tonnen Raurn haben, 
die ungereinigten Lebern mit don Gallenblasen. Der freiwillig aus den Lebern auslliessende 
Thran wird abgoscbopft und in anderen Behaltern zum Absetzen gebracht. Die so gę- 
wonnenen, ersten Antheile sind yerhaltnissmassig heli. Wenn spatcr die Lebermasse in 
Faulniss gerath, fiillt das Oel natiirlich dunkler aus. Sobald freiwillig kein Thran mehr 
aus don Lebern austritt, werden dio Ruekstando mit Wasser ausgekocht und der Thran 
durch Prossen abgeschieden, oder man gewinnt dio letzten Antheile durch Ausbratcn und 
Ausprcssen. Die so gewonnonen Sorten heissen „ n a tu re lle  T h ra n e 11; ihre Filrbung 
wechselt von hellgelb bis dunkelbraun. Dieso Thrane sollen therapeutisch nicht yerwendet 
werden.



l)H inpfth ran . Die Gewinnung dieser Sorten erfolgt direkt auf den Schiffen, wolclie 
fiir diesen Zweck mit besonderen Einrichtungen ausgerustet sind: Unmittelbar nach dem 
Fango der Fische werden die Łebom herausgenommen, von den Gallenblasen und etwaigen 
kranken Theilen gesondert, durcli Waschen mit Wasser gereinigt, zerkleinert und nun in 
Kesseln, welche dureh Dampf geheizt sind (Brit. rerlangt, dass die Erhitzung nicht ftber 
82,2° G. hinausgeht) erhitzt. Der ausfliessende Thran wird abgescliiipft, dureh Absetzen 
geldart, alsdann durcli Ausfrieren bei —5 bis —10° 0. von festen Glyceriden befreit, filtrirt 
und sofort in Kanister yerpackt.

Um einen besonders haltbaren Thran zu gewinnen, sehliesst Peter Mokller neuer- 
dings die Einwirkung der Luft wahrend der Gewinnung des Thrans aus, indem er das 
Aussehmelzen im luftyerdunnten Raume oder bei Gegenwart eines indiffereuten Gases 
(Kohlensaure) vor sich gehen liisst. Es soli unter diesen Umstilnden eine Oxydation der 
„Therapinsaure und Jeeoleinsaure“ zu Oxyfettsauren vermieden werden.

H a n d e lsso rten . Im Handel untersclieidet man gegenwartig die Hauptsorten: 
N a tu re i len  T h ran  und Dampf th ran . Jede dieser Sorten wird nun je naeh ihrer 
Fiirbung noch besonders bezeichnet z. B. ais „Dampfthran weiss, hellblond, gelb“, ferner 
„Natureller Thran blond, gelb, hellbraun, braun“. Ausserdem aber kommt in Betracht, 
wie der Geschmaek einer Thransorte ist, und aus diesem Grunde sollte der Apotheker stets 
nach Muster kaufen und die Muster sorgfftltig auf den Geschmaek priifen. Ais die auf 
dem europiiischen Kontinent bevorzugte Sorte gilt der norw egische L eb erth ran , andero 
Sorten, z. B. der N eufundlander oder L ah rad o r-L eh e rth rau  hahen nur unterge- 
ordnete Bedeutung, sie unterscheiden sieli von dem norwegischen Thrane lediglich dadurch, 
dass sie schon hei -f-7 bis -|- 5° C. feste Fette absetzen. BASoimdscher Leberthran, de 
JoNGH’scher Leberthran sind niehts anderes ais normale, aber zu liolieu Preisen yerkaufto 
Sorten Leberthran.

E igenscJuiften . Ein hellgelbes, eigenthiimlich, aber nieht widerlieh riechendes 
und schmeclcendes Oel. Das spec. Gew. sohwankt von 0,920—0,930. Es gehen an: Brit. 
0,920—0,930, Helv. 0,926-0,931, U-St. 0,920-0,925, doeh sind diese Schwankungen leiclit 
zu erklaren. Die V e rse ifu n g sz a h l wird zu 170—195, die Jo d zah l vou 123—144 
angegeben. P a h k i o n  gieht neuerdings die Jodzahl bis zu 166 an.

Leberthran gehort zu den trocknenden Oelen. Bei der Elaidinprohe gieht er keine 
Ausscheidung von festem Elaidin; die Elaidinprohe ist hier mjl-Kupfer und Salpetersiiuro 
auszuftihren s. Olea. Er ist ferner ein ziemlieh schwer yerteifbares Fett. — Unmittelbar 
nach der Darstellung soli der Leberthran neutral sein, d. h. freie Fettsauren nicht ent- 
halten. Die im Handel befindlicheii Thrane enthalten aber durchweg grossere oder ge- 
ringere Mengen freier Fettsauren und zwar um so mehr, je geringere Sorgfalt bei der Be- 
reitung aufgewendet wurde. Bei den medieinalen Sorten sind zur SBttigung der vor- 
hamlenen freien Fettsauren, fiir 1 g Leberthran — 0,5—3,0 Milligramme KOH erforderlich, 
hei den naturellen Sorten steigt dieser Verhrauch bis auf 6,0—28,0 Milligramme und 
dariiber.

Seiner chemischen Zusammensetzung nach enthalt der Leberthran etwa 70 Proc. 
Oelsaure-Glyeerid, 25 Proc. Palmitinsaure-Glycerid, kleine Mengen Stearinsaure-Glycerid, 
ausserdem Glyceride niederer Fettsauren (EssigsSure, Buttersaure, YaleriansiUire, Caprin- 
saure). Ausserdem Cholesterin, 0,002—0,003 Proc. Jod, ausserdem Chlor, Brom, Schwefel, 
Phosphor, Eisen in organiseher Bindung, ferner Basen: Ammoniak, Trimethylamin, Butyl- 
mnin, Amylamin, Hesylamin und ais eharakteristisehe Basen: A sellin  C.2r)H31N„ Morrhuin 
C10H27N3. Ausserdem werden folgende eharakteristisehe Sauren angefuhrt: A se llin sau re  
C1tH;120.2, J e c o rin sa u re  C1SII3002, M orrhu insaure  C8H13N03, T h e rap in sau re  C1?1L802 
uml Jec o le in sa u re  C10H38O!.

Endlich sind eigenthiiuiliche, mit konc. Schwefelsiiure sich blau fiirbeudc Farh- 
stoffe — Lip ochronie — zugegen, welche ais besonders eharakteristisehe Bestandtheilo 
angesehen werden konnen.

JPr ilfu n t/. Guter Leberthran ist hellgelb, klar und blank und sehmeckt zwar 
fisekig, aber nicht widerlieh und hintennach kratzend und ranzig, auderenfalls ist er ebeu
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ranzig. Zur Sattigung der freien Fettsiiuren sollcn ftlr 1 g Leberthrau nielit menr ais 
3 Milligrainme Kalihydrat erforderlick sein. 1) Lijst man 1 Tropfen Leberthrau in 
‘20 Tropfen Schwefelkoklenstoff oder Chloroform und fiigt 1 Tropfen konc. Schwefelsaurc 
liinzu, so fiirbt sich die Misehung zunackst violett, danu purpurfarbig, braunroth, dunkel- 
braun (Reaktion <les Lipochroms und Cholesterins). Tritt diese Reaktion niclit ein, so licgt 
iiberhaupt keiu L eberthrau  vor. 2) Man stcllt etwa 15 ocm Leberthran in einem Probir- 
rohr in klein gescklagenes Eis: Es diirfen sich nur wenig oder gar keine fosteu Fette ab- 
scheiden. (lute norwegische Medicinal-Tlirane scheiden unter diesen Umstanden wenig oder 
gar keine festen Fette ab, Labrador-Thran, ncufundlandischer Thran und die unten zu be- 
spreehenden fremden Thranarten scheiden erheblieh mehr feste Fette ab. 3) 5 g Thran 
werden mit alkoholischer N atron lauge (nicht Kalilauge!) verseift; man trocknet die Seife 
mit kalkfreiem Sande v o ll ig  ein und extrahirt den Ritckstand mit Chloroform. Nach Ab- 
destilliren des letzteren hinterbleibt etwa gegenwartiges P a ra f f iu ,  welches durch Bc- 
stimmimg der Verseifungszahl (s. Olca) niiher zu kennzeichnen ist. — Auf nicht troeknende 
f  rem de O ele (z. B. Riibol, Speckol, Baumwollsamenol, 01iveudl, Sesamol eto.) wttrde durch 
die E la id in p ro b e  zu priifen scin: Man bringt in ein Probirglas je 5 ocm Leberthrau 
und reine Salpetersaure (25 Proc.) sowie einige Kupferschnitzel, sckuttelt gut durcheinander 
und lasst stehen. Audi nacli 6—10 Stundeu diirfen sich keine festen Abscheidungen zeigen.
4) U n te rse h e id u n g  von frem den  T h ran en  nach Kbemeł. Pliarm. Centr.-Halle 1884, 
337. Bringt man 10—15 Tropfen Leberthran auf eine Porcellanschale und setzt 3—5 
Tropfen raueheuder Salpetersaure (1,50 spec. Gew.) liinzu, so tritt bei eclitem Dorscli- 
le b e r th ra n  an der Beriihrungsstelle eine rothe Farbung auf, die beim Umriihren mittels 
Glasstabes durch die ganze Masse in Feurigroth ubergeht, urn schliesslich in kurzer Zeit rein 
citroneugelb zu werden. — Bei S e jf is o h th ra n  wird die Einlaufsstelle blau, beim Um- 
riihren der Misehung hraun und erst nacli 2—3 Stunden gelb; ahnlich verhalt sich japa- 
n isc h e r T h ran . R obb en th ra n  wird durch die Siiure anfangs in seiner Farbę nicht 
beeinflusst und erst nach liingerer Zeit hraun.

A u fb e w a h ru n g . Leberthran gehort zu den trocknenden Oelen. Er nimnit ans 
der Luft Sauerstoff auf und wird ranzig. Man bewahre ihn daher in nicht zu grossen, 
aher mdglichst gefullten Flasohen an einem kiihlen Orte, vor Licht geschutzt auf. Beziebt 
man ihn in Originalfassern, so liisst man diese an einem kiihlen Ort 3—4 Woolien ahlagern 
und zieht dann den Thran in die Standgefasse ab, welclie vollig gefiillt und mit ueuen 
Korkstopfen gesehlossen werden. Man fiille niemals frischen Thran zu alten Resten. Die 
Reinigung der Thranstandgefasse erfolgt am loichtcsteu mit konc. Sehwefelsaure. Etwa 
uothwendige Filtration des Thranes beschleunige man nach Mdgliehkeit.

A n w e n d u n y .  Die Ansieht, dass der Heilwerth des Leberthrans auf seinein Ge- 
halte an Jod berukt, ist zur Zeit aufgegcben worden. Vielinehr dttrfte derselhe darauf 
zuriiekzuffihren sein, dass der Leberthran ein Fott ist, welches gut resorbirt und selhst von 
Kindern und sohwaehlichen Personen gut vertragen wird, olme Durclifiille oder sonstige 
Storungen zu verursachen. Die ieichte Resorhirbarkeit des Leberthranes diirfte in letzter 
lnstanz nicht auf dessen Siiurcgehalt ziiriickzufiihren, sondern eine specifiscke Eigenschaft 
des Thranes selhst sein. — Man giebt ihn bei den vcrschiedensten Krankheiten ais ein die 
Ernahrung des Kdrpers unterstiitzendes, daher den Kraftezustand hebendes Mittcl, in der 
Kegel morgens und aliends in Mongen von 1 Theeldffel bis 2 Essldifel. Die braunen 
S o rten  werden in den Gewerben zur Herstellung von Schmierseife, znm Einfetten des 
Leders (Stiefelschmiere) und in der Samiseh-Gerberei verwendet.

Sey-Thran. S ey fisch tliran . O loum J e c o r is  M orlangi. H u ile  de foie de 
M orlan. C o a l-f ish  oil. Das aus den Lebern des Soy-Fisches, Gadus carbonarius L.
(Marlanyus carbonarius Cuv.) gowonneno lliissige Fott. Dor blankę Sey-Thran ist heller 
ais der blankę Dorach-Thran. Spec. Gow. =  0,927. Boi 0° wird der Thran stoif
und kornig ^

Haillseh-Thran. Oloum  Squali. H u ile  do S elacho  (ou de lio ąu in ) Sliark 
oil. Wird aus den Lebern vcrscbiodenor Haie dargostollt, Hellgelbos, klaros, eigenartig 
abor nicht widorlich riechondes, dagegen stark kratzendos Oel. Loslich in 10 Th. Alkohol, 
bleibt boi —0° O. nooh klar. Spoć. Gew. sclir niodrig: 0,870—0,375 bei 15° O.



Kobbenthran. O Ibuhi Phocae. H uile de phoque. Seal oil. Dog fish oil. 
Von vevschiedonen Eobbenarten. Gelbes, unangenehm riechendes Oel, spec. Gew. 0,915 
bis 0,925. C oruesin  wird ein besonders geeigneter Robbcnthran genannt.

Japunisclier Tltrau stamint von verschiedenen, nicht naher bekannten Fischarten 
ab und wechselt in Eigenschaften und Zusammensetzung.

B u ty ro m el, Ersatz des Leberthrans. Eine Emulsion aus 2 Tli. ungesalzener Butter 
und 1 Th. Honig.

Jecorin, Leberthran-Ersatz des Apothekers Berkenheiek in Diedenhofen, enthalt in 
20 g: Oalcii chlorhydropliosphorici, Calcii lactophosphorici aa 0,1 g, Acidi lactici 0,05 g, 
Acidi phosphorici 0,6 g, Bromi 0,01, Jodi 0.01 g, Ferri jodati 0,075 g, Extruoti Artemisiao 
comp. 1,0. Ais Yeiiikel bezw. Korrigentien: Trucht- und Pflanzensafte.

Ł ip a u iu , durch von Mering ais Ersatz des Leberthrans empfohlen, besteht aus 
Oliyenol palt einem Zusatz von rund 6 Proc. reiner Oelsiiure.

M o rrh u o l (Gaduol). Ein von Chapeatjteaut mit Weingeist hergestellter Auszug 
aus Leberthran, welcher dio wirksamen Bestandtheile dessclben enthalton soli. Mim extra- 
hirt Leberthran mit Alkohol von 90 Proc., filtrirt den Auszug und zieht durch Destillation 
den Alkohol ab. Im Eiickstande yerbleiben ‘2—6 Proc. eines scliarf und bitter schmeckenden 
und widorlich riechenden Oeles. Dies ist das Morrhuol. Anwendung namentlich in den 
romanisclien Landem zu 0,2 g in Gelatinekapseln. Eine Kapsel soli =  5 g Leberthran 
entsprechen.

S cott’8 E m u ls io n  enthalt (nach Herb) OL Jocoris 42, Glycerin 16, Calcium liypo- 
pliosphoros. 1,2, Hatr. hypophosphoros. 0,6 in 100 Th.

SPlUJiOEiPsehe Salbo. Besteht aus Harz, Oliyenol, Leberthran, Kampher.
T e r r o l der Terrol-Co. in London, Leberthran-Ersatz. Doch wohl nur fur teclinische 

Zwecke! Sirupdioke Flussigkeit, ein Destillat des Petroleums.
II. Fischthran, Gewolnilicher T liran. Oleum  p isc iu m . O leum  celi. Wird 

durch Ausschmelzen des Speckes bez. Fettes verschiedeuer See-Saugethiere (Walthiere, 
Ilobbon, Walrosse, Seelnmde u. a.) und Fische (Haifisch, Pottfisch) gewonnen. Er ist je 
nach Herkunft und Gewinnung- von ziemlich yerschiedener Beschaffenheit, gewohnlich ein 
dunkles, widerlich riechendes Oel vom spec. Gow. 0,920—0,935, in der Kiilte starkę Boden- 
sittze bildend, von stark saurer Ileaktion.

Es verliore nach 5stundigem Trooknen nicht merklieh an Gewicht (Wasser), — l g  
hinterlasse beim Yerbrennen keinen wagbaren Rttckstand (Abweseuheit von Seifen). Auf 
Parafiinol oder Harzdl priift man durch Verseifen von 5 g des Thranes mit alkoholischer 
Natronlauge. Die Seife rnuss nach dem Yerjagen des Alkohols in Wasser klar loslich sein. 
Oder man priift in der bei Oleum Jecoris angegebpnen Weise durch Extraktion der mit 
Sand eingetrockneten Natronseife mittels Chloroform. Verwendung in den Gewerben wie 
die hraunen Sorten Leberthran.

III. Abfall-Thran. Bei der Konservirung der Heringe, Sardellen und Sardinen etc. 
ergeben sich grosse Mengen von Abfdllen (Kopf, Eingeweide). Man kocht diese aus uud 
sehopft das sich abscheidende Fett ab. Da die Abfalle meist schon iu Fiiulniss ttberge-
gangen smd, so ist auch dieser Thran von 
lichem Geruch und Geschmack, iibrigens von 
den Gewerben wie der braune Leberthran.

Bulueum  cum  Oleo Joco ris  Aselli.
E inem  warmen Vollbade von 200 L item  Wasser, 

worin 310 g krystallisirtes N atrim ncarbonat ge- 
Idsfc sind, w ird ein hef tig durchseliiilteltes Gemiscli 
von 50,0 g kry stal li sir tein Natrium karbonat, 
500,0 g warmom W asser und 250,0 g Leberthran 
zugesetzt.

M ix tu ra  p o c to ra lis  Ra y e r .
M i x t u r a  (E m u ls io )  O le i  J e c o r i s  A s e l l i  

c o m p o s i ta .
lip . Olei Jecoris Aselli 100,0

Gum mi arabici 20,0
Aquae destillatae 70,0

M ixturae emulsae addo
Sirupi opiati 70,0.

Morgens, m ittags und abends von der umgeschut- 
telten M iscliung je 11/.2 Essloffel zu nehmeu (bei

brauner Farbę, saurer Reaktion und wider- 
wechselnden Eigenschaften. Yerwendung in

chronischer Pneumonie. Sollte der Ma gen die 
angegebene Dosis n icht yertragen, so giebt man 
jeder Dosis i—5 Tropfen Opium tiule tur liiuzuj.

Oleum Jecoris  desinfectum
Ca r l o  P a y e s i .

Rp. Olei Jecoris Aselli 1000,0
Sominis Coffeae tostae tritae 50,0 
Carbonis ossium 25,0.

Man erhitzt zimUchst 1—2 Stunden im Dampfbade, 
liisst alsdann 3 Tage an einem warmen Orle ab- 
setzen und filtrirt. Besitzt kaffeetthnlichen Go- 
schmack.

Oleum Jecoris  Aselli arom aticum .
Auf 100 g Leberthran giebt man 3— 1 Tropfen 

einer Mischung aus: W intergrttn-O el A Th. 
Sassafrass-Oel, Citronen-Oel je 2 Th., Neroli-Oel 
1 Th.



Oleum Jec o ris  a rom  a t i  cum d u lc ific a tu m .
Bad. Taxe.

Bp. Saccharini 1,0
Alcohol. absoluti 8,0 
Olei Jecoris 990,0 
Olei Cimiamomi 1,0.

O leum  Jec o ris  du lc iłlca tum
(Miineh. Ap.-V.).

Bp. Saccharini 0,5
V anillini 0,1
Alcohol absoluti 20,0
Olei Jecoris 980,0
Olei Cinnmmonii Ceylanici git. X.

Oleum Jec o ris  d u lc ific a tu m .
N a ch  B r. E is e n s c j iu t z .

B p. 1. Sacclmrini 2,0
2. A etheris acetici 2,0
3. Olei Jecoris 100,0
4. Olei M entliae pip. gtt. 2.

(vel Olei Cassiac gtt. I 1 f.2, vel E rdbeerather 2,0 g). 
M an ldst 1 in  2, verm ischt m it 3 im d setz t schliess- 

lich 4 zu.
Oleum  Jec o ris  A selli fe r ra tu m . (ErgUnzb., 

Ham burg. V.)
Bp. F erri bcnzoici 1,0 

Olei Jecoris 100,0.
M an verreib t das Ferribeuzoat m it dem Lebertbran 

und erw arm t gelinde bis zur Auflosung.

Oleum  J e c o r is  F e rro -jo d a tu m . (Bad. Taxe,
Miineh. Ap.-Y.).

B p. 1. Olei Jecoris 100,0
2. Jodi 1,7
3. F e rri pulyerati 1,0
4. Olei Jecoris 900,0.

M an lo s t 2 durch  A nreiben m it 1 , schlU tclt m it 
3, bis das freie Jod  verscliwunden is t ,  lilsst ab- 
sotzen, f il tr ir t  und setz t 4 zu.

O leum  Jec o ris  jo d a tu m . (ErgUnzb. Helv., 
Ham burg. Y.).

Bp. Jodi 1,0
Olei Jecoris 1000,0.

Durch A nreiben zu losen. Bie Hclv. lUsst 1 Tb. 
Jod  in 2 T b . Chloroform Ibsen und 1000 Th. Leber
tb ran  zusetzen.

E niu lsio  O lei J ec o ris  A selli com posita
(Form. Arneric.).

Bp. Olei Jecoris Aselli 334 ccm
Vitell. OYorum No. X II.
K reosoti 22 „
Em uls. Amygdal. dnie. (e40,0) 100 ,,
Aquae Yitae 150 „
L iąuor. F e rri peptonati 100 „
Olei Amygdal. am ar. aetb.
Olei Ci tr i  aa gutts. X.
S irupi sim plicis q. s. ad 1000 „

Bosis 1—4 Theelbffel.

O leum  Jec o ris  jo d o fe rra tu m .
J o d e i s e n l e b e r t b r a n  (Hamburg. V.).

B p. Jo d i 3,0
Olei Jecoris 1000,0
F e rr i pulverati 10,0.

Im  Uebrigen wie das Prilparat der Badiscben Tnxe 
z u bereiten.

Oleum  Jec o ris  A selli p b o sp b o ra tu m
(Miineh. Aj»otli.-Vcreiu).

Bp. 1 . Pbosphori 0,1
2. Olei 01ivarum 10,0
3. Olei Jecoris Aselli 990,0.

1 wird g u t abgetroeknet u n te r Erwllrmen in  2 ge- 
Ost und  m it 3 verm ischt.

Oleum Jeco ris  go la tiu a tu m .
Bp. 1. Gelatinae albae 5,0

2. Aqunc destillatae
3. Sirupi Saccharf aa 30,0 *
4. Olei Jecoris (>0,o
5. T incturae aromaticne 1,5.

M an lbsfc 1 in 2 und 3 , rlih rt 4 , zum Sehluss 5
liinzu und giesst in  abgekublte Form en (Trink- 
glas oder dergl.) aus.

L o b ertliran  - Gólee.
C rO m e d ’b u i l e  d e  f o i e  d e  m o r u e  

von N. J ołly .
460 Tb. L ebertb ran , 150 Tb. Zucker und 300 Tli 

Eiweiss zur Em ulsiou zusammengosetzt und durch 
eine warm e Gelatine aus Gelose bereitet steif 
gomacht. (Eine Glasbiichse m it 330,0 des Gel<$o’s 
— 4 Franes.)

Oleum Jeco ris  A selli so lid ifica tu m .
Bp. Olei Jecoris Aselli 85,0 

Cetacoi 15,0.
Durch Zusam m enschm elzen zu vereinigeu.

P a s ta  cum Olco Jeco ris  A selli.
300 Tb. gestossener Zucker werden m it 50 Th. Leber

tbran zusammengerieben, m ite in e r beissen Lbsung 
von 10 Tb. Gelatine in 30 Tb. W asser un ter Beiben 
iu  einem  erwttrm ten M brser gemischt, und die 
Masse in  Kapseln aus paraffinirtem  Papier aus- 
gebreitet und crkalten gelassen.

Sapo calcicus Olei Jeco ris
V a n  d e n  C o k p u t .

Bp. Calcariae recens ustae 60,0 
Aquae fervidao 150,0.

Zu der entstandenen Kalkmilcli bringt mnn eino 
durch Scbiitteln  erzielte M ischung von 

Olei Jecoris Aselli 70,0
Aąuae destillatae 30,0.

Man kocht bis zur Verseifung, wilscht die Seife 
m it W asser ab und trocko et sio an einem  warmen 
Orte. B anu fo rm tm an  daraus un ter Zusatz von 

Olei A nisi stellati 1,0
Bissen (boli) von 0,3 g Gewiclit.

Sapo Olei Jeco ris  A selli.
Bp. Olei Jecoris Aselli 125,0

Sebi taurin i 30,0
Oloi Cocois 50,0

M an schm ilzt u n d r tth r t  dem auf 20° O. erkalteten
Fettgem iscb liinzu

Liąuoris N atrii caustici (1,365—1,370) 100,0 
Liguoris Kalii caustici (1,33) 10,0.

Die Vorseifung erfolgt auf kaltem  Wege. Wascb- 
m itte l bei H autaffektionen.

S irupus Olei J ec o ris  A selli.
Bp. Olei Jecoris Aselli 10,0

Gum mi arabici 20,0
Aquae M entbae piperitae 30,0

B er Em ulsiou wird zugesetzt
S irupi Saeehari 110,0
Aquac Am ygdalarum  am ararum  1,0.

B i'clou’s S i r u p  is t zusam m engesetzt aus: 25,0 
Lebertbran, 15,0 Arabischcm Gummi 37,5 Wasser, 
12,5 Zuckersirup und 75,0 Zucker.

P ilu le s  (P liuile do foio de M onie.
Bp. Olei Jecoris optim i 500,0 

Calcariao ustać 50,0 
Aquae fon tamie q. s.

M an Yerseift das Oel m itte ls t der Kalkmilcli und 
fo rin t aus der pflasterUbnlichen Masse Pil len 
von 0,2—0,3—0,4 g , die m an mit Magu osia « u -  
bonica bestreut.



Asparagus.
Gattung der L ilia cea e  — A sparagoideae.

I. Asparagus officmalis L. S p argel, Spars e tc . Scliw am m w urz. Heimisch 
in Europa und dem westlicken Asien, łńlufig kultivirt.

V ertven d u n g  finden: a) Die unterirdischeu Sprosse, T u riou es A sparagi jn u io r e s . 
T u rio n s d’A sp erge  (Gall.), das bekanute Gemuse. Bildet diokfleischige Aclisen mit spiralig 
gestełlten Niederblattern. Man unterscheidet zwei Spielarten mit weisseu und mit griin- 
lichen Sprossen.

U esta nd the ile . 93,75 Proc. W asser, 1,79 Proc. S tick sto ffsu b stan z , 0,25 Proc. 
F e tt , 0,37 Proc. Z ucker, 0,54 Proc. Ascke etc. In der Trockensubstanz 34,47 Proc. 
Gesammtproteiu und 5,01 Proc. Am ido v erb in d imgen (vorwiegend Asparagin).

W irk u n g . Stark diuretisck. Der Urin bat nach dem Genuss eiuen unangenehmen 
Geruch you Zersetzungsprodukten des Asparagins.

b) Das Rhizom mit deu Wurzeln, Itliizoma A sparagi, K adix  A sp a ra g i, R ad ix  
A ltic is , R a c in e  d’A sp erg e .

Das fingerdicke, horizontal verlaufende Rhizom, oben mit Stengelnarben, unteu mit 
sclimutzig weisseu Wurzeln. Frisch ist es weisslicb, saftig, trocken bart und grau. 
Schmeckt fade, siisslich. Eiithalt, kein A sparagin  und keine Starkę. Wird im Herbst 
gesammelt.

S ir u p u s  A sp arag i. Von dem frischen Safte der Spargelspro^en werdcn 10 Th. 
mit 3 Th. Weingeist versetzt, nach einigen Tagen filtrirt und 10 Th. des Filtrats mit 17 Th. 
Zucker zum Sirup gekocht.

S iru p u s A sp a ra g i a n ia r i, Sirop  de J ohnson, aus den Sprossen von Asparagus 
amarus, wie der vorige zu bereitcn.

S ir u p u s  A sp arag in ! (Yorschr. d. Munch. Ap. Ver.). Asparagin 2 Th. ldst man in 
Weissem Sirup 98 Th.

II. In Indien wird das Rhizom von Asparagus ćUlsCGWlcns Roxb. wie Salep
yerwendet, aut Formosa das von Asparagus lucidus. Ldl. ais Diureticum.

------------ 7>"

Asparaginum. A sparam id . L in R ś-A sp aragin . Am id ob er usteinsU uream in-
siin re. A lth a e in . C.H;1(N H ,)C O JI. CONIL - f  ILO. M ol. Ge w . =  150.

Kommt iu Yielen Pflanzentheilen, namentlich in solchen vor, die sieh im Dunkeln 
eutwickelt habeu, z. B. Spargelsprossen, Sussholz-, Althaewurzel, Runkelriiben, in im Dunkeln 
etiolirten Keimen der Legumiuosen.

Zur D a rs tc llu n g  zieht man Althaewurzel wiederholt mit kultem Wasser aus und 
koncentrirt die Ausziige durch Eindampfen zum dttnnen Sirup. Nach mehrwochentlichem 
Stehen scheidet sieli das Asparagin in Krystallen aus, welche durch Umkrystallisiren aus 
siedendem Wasser uuter Benutzung von Thierkohle gereinigt werden.

Grosse harte, sprode, rhomhische Krystalle, geruehlos, luftbestandig, zwischen den 
Ziihnen knirschend. Bei 100° C. werden sic wasserfrei. Loslich in 60 Th. kultem oder 
5 Th. siedendem Wasser, unldslich in absolutem Alkohol, in Aether, in fetten und fUiehtigcn 
Oelen. Die wiisserige neutrale oder alkalische Ldsung ist linksdrehend, die saure Losung 
rechtsdrehend. Es verhiudet sich mit Sfturen, Basen und mit Salzen. Es lost Queck- 
silberoxyd auf. S. Ilydrargyrum asparaginicum.

Im Pflanzenreich gilt, das Asparagin fur eine Yerbindung, in dereń Form der Eiweiss- 
Stickstoff in der Pflanze wandert. Man nimmt an, dass Eiweiss in Asparagin und Kohle- 
hydrate gespalten wird, und dass das an audere Stellen gewanderte Asparagin sich mit 
Kohlehydraten wieder zu Eiweiss verbindet. — Bei der Erniihrung des thierischen Korpers 
kann das Asparagin das Eiweiss zwar nicht ersetzeu, aber es gilt — ebenso wie Leim — 
ais „Eiweiss-Sparer“.



Asperula.

Gattung der R u b ia c e a e — C oflfeoideae—G a liea e .
Asperula odorata L. (W a ld m eis ter . S te in k r a iit . H erz fren d e . S tern lebcr- 

k r a u t . M eserigr). Heimisch in Waldern von Nordafrika bis 66° nbrdl. Br. von Mittel- 
europa bis Persien und Sibi)'ien.

Pharmaceutische Verwendung iindet das bliihende Kraut: H erb a  A sp eru lae. HI), 
c o r d ia lis .  H b. H ep a tica e  s t e l la ta e .  H b. M a tr is ilv ia e . M eesk en k rn u t. Asperule. 
M u g iiet d es b o is . W o o d -ro o t. W ood -w ard .

B esch re ib u n g . Stengel bis 30 cm lioch, vierkantig, an den Knoten borstig, die 
Iiinglich lanzettlichen, staehelspitzigen, gewimperten, bis 4 cm Jan gen, etwa 6 mm breiten 
Bliitter stehen unten in 6 zalali gen, oben in Szaliligeu Wirtoln. Bltttken weiss, trichter- 
fonnig, yierzablig, in Trugdolden. Riecht, besonders trocken, naeh Cum ariu.

B e s ta n d tlie ile . C um arin  und A sp e rta n n sa u re  C,H80 4. '/JL O .
E in s a m m liin g . A u fb e w a h r u n g .  Das im Mai und Juni gesammelte, bliihende 

Kraut wini in Bundelchen an der Luft getroeknet und in Bleehgefassen aufbewahrt. Es 
wird nur noch selten im Handyerkanf zu Theemiscliungen yerlangt.

V erw ech$elnny. Das Kraut von G alium  s ilv a tie u m  L., das viel zarter und 
hinfftlliger ist, niclit nach Cumarin riecht und yon blaugriiner Farbę ist.

H erb a  A sp e r u la e  r e c e n s . Frischor Waldmeister, das im Friihling vor dem Auf- 
bliihen gesammelte Kraut, dient, zur Bereitung des Maitrankes und einer JEssenz, bisweilen 
auch zur/ Wiirzo von Bior und Kasę.

Essentia A sp e r u la e . Ess. Y in i m aja lis. M a itra n k e sse n z , W aldm eister- 
essenz. Frisoher Waldmeister 250 g wird mit Weingoist von 40 Proc. q. s. zu 1 1 aus- 
gezogen, nach acht Tagcn ohne Pressung abfdtrirt und Limonadenessenz (s. unter Citrus) 
50 g zugefiigt. Der Waldmeister lasst sieli durch Cumarin 5 g ersetzen. (Buclih.) 
2—3 TheelOffel hicrvon liefern mit 6 Flaschen Weisswein, 500 g Zuckcr, 1 Flasche 
Schaumwein eino sehr gute Maiwein-Bowle.

E sse n t ia  A sp eru la e  a r t i f le ia lis .  (Diet.) Cumarin 0,1 g, Citronensaure 5 g, Gruner 
Thee 10 g, Yerdunnter Weingeist 100 g; man lasst 3 Tage stehen, filtrirt und setzt zu: 
Siiss-PomeranzenOl, Bitter-Pomeranzenol je 0,5 g, Blattgrun q. s. */s Kaffeoloffel hierron 
nebst 75 g  Zucker, Weinglas voll Selterswasser und I Flasche leichtem Weisswein giebt 
einen tadellosen Maitrank.

E sse n t ia  A sp e r u la e  sa c c lia r a ta . M a iw e in -E x tra k t. W ald m e is te r-E x trak t 
(Diet.). Maitrankessenz 2 g, Weingeist 8 g, Weisser Sirup 110 g. A uf eine Flasche Weisswein.

T in c tu r a  A sp e r u la e . W a ld m e is te r tin k tu r . Frischen, im steinernen MiSrser zer- 
stampften Waldmeister 100 Tli. zieht man mit Weingeist 120 Tli. eine Stunde lang aus, 
presst und filtrirt nach einigen Tagen. Zum Ersatz des frischen Krautes.

Asphaltum.

Unter „Asphalt" werden einander zwar nahestehende, aber sohliesslich (loch sehr 
yerschiedene, B itu m en  enthaltcnde Naturprodukte yerstanden. Wir tlieilen dieselben ein 
in die drei Gruppcn: 1) re in e  A sp h a lte , 2) R o h -A sp h alte , 3) A sp k a lts te in e .

I. Asphaltum. R e in e r  A sp lia lt. B itu m e n  J u d a icu u i. S e liw a rze r  B e r n ste in . Bcrg- 
p e c h . J u d e n p e c li . B itn m e  de J m le e  (Gall.). Ein durch natiirliche Veranderung organischer 
Substanzen (moglicherweise des Erdols) entstandenes fossiles Harz, welches besonders an 
den Ufern des todten Meeres und auf diesem soliwimmend, ferner in den Asphalt-Seen von 
Trinidad yorkommt. Die geschatzteste Sorte, welche auch allein fiir die Pharmaeie in 
Betraoht kommt, ist der vom todten Mcor stammende, ais „syrischer Asphalt“ in den 
Handel koinmende.

S y risc h e r  A sp h a lt bildet feste, tief schwarze, stark glanzende, spriide Massen 
yon muscheligem Bruch und in der Kai te nur sehwachem bitumindsem Geruch. Das spec. 
Gewicht ist 1,1—1,2. Er wird beim Reiben elektrisch, yerbreitet beim Entziinden bitu-



minosen Gernch tmd yerbrennt mit starli rauohender Plamme. In Wasser sowie in Sauren 
und in Alkalien ist er nn)oślich. Alkohol lost etwa 5 Proc. einer bligen Substanz aus dem 
Asphalt heraus, Aether lost etwa 75 Proc. des Asphalts. Dagegen ist er leicht loslich in 
TerpentinSl, Petroleum, Scliwefelkoblenstoff, Chloroform. Beim Erhitzen mit konc. Schwcfel- 
saure entweicht schweflige Saure. Fein gerieben stellt er ein braunes Pulver dar (Braun- 
und Steinkohlenpech geben ein sehwarzes Pulver). Er schiuilzt bei etwa 185° C. und 
liefert bei hoherem Erhitzen rund 65 Proc. eines iliichtigen Oeles (Oleum Aspbalti aetke- 
reum), welches friiher auch „ P e tro le n "  genannt wurde. Beim Verbrennen hinterliisst er 
etwa 1 Proc. Asche. Der Asphalt besteht im wesentliohen aus Kohlenwasserstoffen, viel- 
leicht mit kleinen Mengen Sauerstoft', Schwefcl und Stiekstoff enthaltender Yerbindungeu.

Der am erik an isch e  A sp h a lt steht dem syrischen nahe, indesson ist er wenigcr 
wertlwoll, auch billiger ais der syriscbe.

A n w e n d u n y .  Friiher zu Raucherungen gegen Rheiunatismiis, innerlich auch ais 
krampfstillendes Mittel angowendet. Gegenwartig besonders zur Herstellung von Asphalt- 
Dacken, welche sowohl ais Anstrichmittel, aber auch im photographischen Druck- und Aetz- 
verfahren Yerwendung flnden. Letzteres berulit darauf, dass belicbteter Asphalt in ge- 
wissen Losungsmitteln unloslich wird. Von den Aegyptern ais „Mumia mineralis“ zum 
Einbalsainiren yerweudet.

O leum  A sp b a lti ae th ereu m . O leum  A sp lia lti rec tilica tu m . Zur Bereitung dos- 
selben werden 10 Th. Asphalt mit 15 Th. reinem, grobem und troeknem Sando zu einem 
Pulver gemischt und aus einer glasernen oder thSnornen Iletorte bis zur Trockne dostillirt. 
Dio zuerst uborgehende wassrigo Flussigkeit wird beseitigt und das gesammelte Oel noch- 
mals einer Dostillation (Rektifikation) unterworfen, so lange ein gelbliches Oel iiborgeht. 
Sobald Tropfon eines braunen Oeles auftreten, wird die Destillation abgebrochen. Aus- 
beute betragt ca. 30 Proc. des xksplialts. — Das Oel wird in kleinen Gefiisson vor Liclit 
geschiitzt aufbewahrt.

Ein hellgelbes, durcli Einwirkung von Liclit und Luft sieli braun farbendes Oel von 
eigonthumlich brcnzlichem Geruch. Es wurdo friiher zu 10—15 Tropfen zwei- bis dreimal 
taglieh (in Kapsoln) ais Excitans bei Phthisis, langwierigen Geschwiiren, eiternden Pocken 
gegebon. A ou sserlic li bei Frostbeulen, Rheumatismns, entweder unvormischt oder mit 
Oel und Fett gemischt.

M um ia. M um ia ycra  seu  A egyp iiaca . M um ie. Verdanlcte haupts&chlicli ihrem 
Asphalt- oder Bitumengehalt (die alton Aegyptep. yerwendeten Asphalt zum Einbalsamiren 
derTodten) die Anwendung ais Mediluiment.^Bió wird noch hier und da in denApótheken 
gefordert. Dio Mumie, welclio man im Handel antrifft, ist moist nur eino Naehahmung, be- 
stehend aus harzartigen rothbraunen oder braunschwarzen Stiicken, durchmischt mit oinigen 
gebraunton Knochenresten, kleinen Leinenstiickchen. Man ha.lt dio Mumie in Stuckęn und 
gepulvert vorrathig. Sollto man einmal echto Mumio erhalten bozw. abgobon, so yergesse 
man nicht, dieso aul1 einen Gohalt an Arsen, bozw. Arsensulfld zu priifen!

Ein dio Mumie ersetzendes Kunstprodukt ist ein durcli Sohmelzung bewirktes Ge- 
misch aus Asphaltpulrer ca 100,0, Wei!irauehpulver 40,0, Alobpulver 10,0, Koloplion und 
Fichtenharz aa 20,0, braunem Ocker ais foines Pulver 20,0.

M u m iiu . M um ienbraun . E x tra it  do Momie. Lasurfarbe fiir dio Oelmalerei, 
ausserdem Volksheilmittel. Aegyptiseho Mumio in Pulverform wird mit Ammoniakfliissig- 
keit von 0,91 spec. Gew. ausgezogen. Das Filtrat wird auf dem Wasserbade zur Trockne 
verdampft.

II. Roh-Asphalte. B e r g tlie e r . Hieruuter yerstekt man Natur-Produkte, welche 
aus Asphalt mit erhebliehen Mengen mineralischer Beimengungen bestehen. Ein solcker 
Asphalt ist z. B. der von Trinidad, welcber im Mittel aus 45 Proc. Bitumen, 25 Proc. 
Wasser und 30 Proc. Mineralstoffen besteht. Sind diese Sorten durcli Aussclimelzen (meist 
an Ort und Stelle) von den groberen Steinen und yom Wasser befreit worden, so fiihren 
sie den Namen „ E p u r6 e “. Wird der Rob-Aspbalt mit etwa 5—15 Proc. Paraffinol zu- 
sammengeschmolzen, so fiihrt dies Produkt den Namen „G oudron“.

III. Asphalt-Steine. Man verstebt hieruuter besonders Kalksteine oder Dolomit, 
welche mit Bitumen (wahrscheinlicb auch aus Erdbl entstanden) getrankt sind. Solclio 
Steine kommen vor in Limmer bei Hannoyer, im Trayersthal (Scbweiz), namontlieb aber 
auf Sicilien. Der Bitumengehalt betragt 5—15 Proc. und dariiber. Die Steine werden 
gemalilcn, das Pulycr wird durcli „Gattieren11 auf einen mittleren Gebalt von 10 Proc.



Bitumen gebracht, auf 150°—180° O. erliitzt uiul im hcissen Zustaude durch Komprcssion 
mit keissen Geriitken in St.rassenbeliigc (Stampf-Asphalt) verwandelt. Ein solcher llelag 
liat frisch das spec. Gew. 1,8, durch den Strassenyerkekr steigt dieses allmahlick auf 2,3—2,4.

!V. Asphalt-Kitt. A 8p h iilt-M a stix . Wild erzeugt, indem man gemaklene Asplialt- 
steine erliitzt und soviel Trinidad-Asplialt zusetzt, dass sieli die Masse in Blocke formeii 
liisst. Die Błocko kommen auch sckleclithin ais „Asphalt" in den Handel und werden zur 
Herstellung von „Gussasplialt11 yerwendet, indem man ihnen 6—8 Proc. Goudron zusetzt 
und mit 60 Proc. grobem Sand zusammenschmilzt.

A n a ly s e .  Asphalt wird Iiiiuflg durch Braunkohlcn- und Steinkohlenpech yerfalsekt, 
ja man stellt sogar durch Imprilgniren von Kalkstein mit Thcer und dergl. kiinstlicke 
Asphaltsteine hor. ClayiS empfiehlt zum Nacliweis von Thecrprodukten im Asphalt fol- 
gende Probe:

Schiittelt man 0,1 g der aschefreien bozw. 0,15 g der aschehaltigen Substanz mit 
10 ccm rauchender Schwefclsaure, so zeigon sieli bemerkenswerthe Unterschicde; dieselben 
treton besonders in diinner Schicht, also beirn Noigcn und Wicderaufrichten des Reagens- 
glases an derWandung des letzteren lieryor. — Die an der Gefasswandung zuriickfliessonde 
Fliissigkoit ist boi: S y risch o m  A sp h a lt =  braun, T r in id a d -A sp lia lt  =  braun, 
B ra u n k o h le n th e o rp o c h  =  grau, ins Braune spiolend, S te in k o h le n th o o rp e c h  =  
grauschwarz, Spur grunlich, von Kohlepartikelehen streifig.

B estim m u n g  des B itu m o n g eh a lte s . 2 g gepulverter Asphalt werden in ein 
EitLENMiJYEidsches Kfilbchen von 100 ccm Fassungsraum eingewogeu. Mail ubergicsst mit 
30—40 ccm Chloroform und erliitzt am Ruckflussrohr etwa 2 Stunden auf dom Wassorbado 
zu massigom Sicdon. Man liisst alsdann erkalton, etwa 1 Stunde absetzen und giesst hierauf 
die erzielte BitumenlOsung yorsichtig von dem Bodensatz ab in oin 50 ccm-Kolbchen. Der 
hinterbleibonde Riickstand wird noch 2—3 mai mit kleineren Mengen Chloroform ausge- 
zogon, und zwar giesst man den Auszug jcdesmal erst uacli 1/2 stiindigem Absetzen ab, Die 
voroinigten Ausziige fiillt man bis zur Marko mit Chloroform auf; dann yorscłiliesst man 
das Kiilbchon mit einem gut sohliesseuden Stopfon, mischt don Inlialt und liisst (uber 
N a c b t/  absetzen. Nach dem Absetzen stellt man don Inhalt des MaasskOlbehens durch 
Anwendung gocigneter Temperatur genau bis zur Markę ein, alsdann bringt man 25 ccm 
in eine u n g ew o g eu e  Platinschale und bestimmt nach dem Yordampfen des Chloroforms 
den Trockenriickstand durch 2 stiindiges Trocknen im Wasserbad-Troekenschranke. Der 
Riickstand wird hierauf verascht, dio Asclio durch Befouchten mit Ammonkarbonat 
in Karbonato ubergofiihrt und die Schalo wiodorum gewogen. Die Differeiiz beider 
Wagungcn giobt den Bitumongehalt in 1 g Substanz an.

V splialtpec.il. IC iin stlich er  A sp h a lt . Mit diesen Ramon bozeichnot man den durch 
Eindicken von Steinkohlentheor oder Brautikohlontheer zu erhalteadcn Riickstand. Nament- 
lich ais Zusatz zu Asplialt-Lackeu. Dio mit reinem Asphalt bereiteten Lacko haben einen 
otwas braunon Farbenton; durch Zusatz von Asphaltpech erhalt man tief schwarze Lacko.

A sp h a ltu m  c o c tu m . A sp lia lt-L a ek e . Zur Herstellung der Asphaltlacke wird der 
Asphalt zuuachst goschmolzen, dann erst erkalton golassen und nunmehr zerkleinert und 
in don Lósungsmitteln gelost. Yerwendet man Trinidad-Asplialt, so ist bei Bemessung 
des Losungsmittels auf die yorhandonen mineralisohen Beimengungen (eyent. wird eino 
Bitumen-Bestimmung ausgefiihrt) Riicksicht zu nelimon. Dieser Asphalt ist hier ais „As- 
phaltum coctum “ aufgefiihrt.

As]>li a ltlu ck .
X!p. A spbalti Syrici cocti 300,0

Olei Terobinthiiiae 700,0. 

E ison lack .
Ilp . 1. A spbalti cocti 200,0

2. Colophouii Suceini 100,0
3. Yem icis L ilii 30,0
4. Olei Terebinthim ie calefacti 800,0.

1, 2, 8 werden gcschnioizen, dann 1 daruntorgeriibrt, 
Y orsicbt wegen Feiiersgefalir.

B o ttch o rs  (Jla iiz lack .
B p. A spbalti cocti 100,0

Steinkohlcntheerpccb 20,0 
Benzoli erudi 300,0.

Sclnrarzer Braunsclnreiger I.ack.
Bp. A spbalti cocti 100,0 

Steinkohlenthoerpecli 20,0 
Vernicis L ini 50,0
Olei Torobinthinao 200,0.

Zum  Lackiren eiserner G itter.

Sclnrarzer Łuck fur (.las.
Bp. A spbalti cocti 100,0 

9 Benzoli crudi 300,0.

B illig e r  A sp lia ltlack .
Bp. Steinkobleupccb 270,0 

Colophouii 64,0
Potrolei 063,0.

B illig e r  A sp lia ltlack  ( fe tt) .
Bp. Stcinkolilenpecli 600,o 

Vcrnicis Ł in i 100,0 
Olei Terobinthiuae 300,0.



Atropinum.

In versehiedenen Theilen von Atropa Bellaclonnae L ., Datura Stramonium L., 
Ilyoscyamus niger L., Scopólia japonica und Duboisia myoporoides R. Br. findcn sieli 
eine Anzahl mydriatischer, bez. narkotiseker Alkaloide. Bei der Yerarbeitnng der geiiannten 
Pilanzcn erkiclt man friilier namentlick A trop in  und Ilyoseyam in. Es darf keute ais 
ziernlick sicker angenommen werden, dass die genannten Pflanzen urspriinglick hauptsack- 
liok Hyoseyamin fiikren, und dass dieses erst im Yerlaufe der Verarbeitung mekr oder 
weniger in Atropin tibergekt. Fabrikmassig wird das Atropin aus der Belladonna-Wurzel 
zu 0,8—0,4 Proc. gewonnen. Die Samen von Atropa Belladonna ergeben bis zu 0,83 Proc., 
die Blatter bis zu 0,2 Proc., die Samen des Stechapfels liefern bis zu 0,26 Proc. Atropin 
bez. Hyoseyamin.

f  f  Atropinum. (ErgSnzb.). Atropin. Atropinę (Gall.). Atropina (Brit. TJ-St.). 
Die freie Atropinbase. C17H2liN03. Mol. Gow. =289. (Identisek mit Daturin).

D a rste łlu u ff. 1000 Th. gepubrerte Wurzel werden mit Weingeist befeuchtet und 
im Perkolator mit Weingeist perkolirt, bis das Perkolat 6000 Th. betragt. Demselben setzt 
man 50 Th. gelbsehten Kalle hinzu, macerirt unter Umschutteln 24 Stundon, nimmt dio 
alkalische Reaktion der Flilssigkeit mit verdiinnter Schwefelsaure weg, filtrirt und ver- 
dunstet bis auf 150 Th. Auf der sirupdieken Fliissigkeit schwimmt das fotte Oel der 
Wurzel in Gestalt eines krystallinischen Ueberzuges. Man vordurmt den Sirup mit 200 Tli. 
Wasser, filtrirt ihn dureh ein vorher genasstes Filter und wiischt so lange wach, bis das 
Filtrat ungefalir 380—400 Th. betragt. Das Filtrat schuttelt man mit 50 Th. Chloroform 
(worin sieli das schwefelsaure Atropin nicht l5st). Das Chloroform scheidot man ab, setzt 
der Fliissigkeit wiederum 75 Th. Chloroform, dann soviel Aetzkalilauge hinzu, bis starlc 
alkalische Reaktion auftritt, und schuttelt wiederholt tuchtig um. Man lasst nun das mit 
Atropin beladene Chloroform absetzen, Die Chloroformschicht wird oinmal mit Wasser 
gowaschen, dann destillirt man das Chloroform aus dem Wasserbade ab. Das zuriick- 
bleibendo Atropin wird schliesslich in wasserfreiem Weingeist gelost, mit Thierkohle ge- 
scliiittelt und der Krystallisation iiberlassen. Ausbeute betragt etwa 0,3 Proc. der getrock- 
neten Wurzel. (Pbooter.)

Das so erhaltene Atropin sucht man in Krystallo zu verwandeln. Dies gelingt sehr 
schwer, so lange dem Atropin Wasser anhaftot. Es ist daher wosentlich, das trockeno  
Atropin in der 7—Sfachen Menge heissen, m oglichst w asse rfre ien  Alkohols zu losen 
und diese Lósung in Aachen Getassen an oinem kaum lauwarmon Orte unter Abschluss 
von Feuchtigkeit langsam abdunsten zu lassen. Unter dieson Umstanden liisst sieli das 
Atropin in glanzen.de, gut ausgebildete, nadelfOrmige Krystalle verwandeln. Aus dem sog. 
wasserfreien Weingeist des Handels krystallisirt es nicht; der eingotrooknete Riickstand 
bildet dann, zerrieben, oin krystallinischos, mekt scheinbar amorphes Pulver.

Enthalt das Atropin Hyoseyamin, ̂  ód kann dieses dureh folgendes Verfahren in 
Atropin ubergefiihrt werden: Man l6st 10 Th. des Alkaloidgomisches in 100Th. Weingeist, 
ftigt 1 Tli. Natronlaugo hinzu, misclit und lasst bei gewbhnlichcr Temperatur stelien. Nach 
etwa 2 Stunden ist das Hyoseyamin in Atropin iibergegangen, was sieli daran erkonnen 
lasst, dass die alkoholisohe Losung optiscli inaktiv geworden ist. Man verjagt alsdann 
den Alkohol dureh Abdampfen bei niedriger Temperatur und wiisclit das hinterbleibende 
Atropin mit mOglielist wenig Wasser aus.

E ig en sch a ften . Das reine Atropin krystallisirt in schweren, spiessigen Nadeln 
vom Schmelzpunkt 115,5° C. Es ist gerucklos, von widerlieh bitterem, seharfem, anbal- 
tendem Gesehmack. Es ist loslich in 300 Th. lcaltem, 60 Th. heissem Wasser, sehr leiebt 
loslich in Weingeist, Chloroform, Toluol, Amylalkohol, weniger leicht loslich in Aetlier, 
kaum Wslich in Petrolather. Wenn man es iiber 140° C. erhitzt, so yerliuohtigt es sieh 
unter Aufblahen und Ausstossen eigenthiimlieh riecliender weisser Dampfe. Bei vorsieh- 
tigem Erhitzen liisst es sich sublimiren, beim Kochen seiner wasserigen Losung vei'fliichtigt 
sieli ein geringer Tlieil mit den Wasserdampfen. Die wasserige sowohl wie die alkolio- 
liscbe Losung des Atropins reagiren alkalisck. Es is t  optisob in ak tiv . Das Atropin 
ist eine einsiiurige Base, seine Salze krystallisiren sclrwierig und sind nieistens in Wasser 
und Alkohol leicht loslich.

Atropinsalzlosungen werden dureh G erbsaure , K alin m q u eck silb erjo d id , Mer
cu  r ie lil o rid  weiss, durcli P la tin c h lo r id  gelblich weiss, dureh P hosphorm olybdan-



sa u re  gelb gefiillf. Jo d jo d k a liu m lo su n g  giebt je naeh der Koncemration einen gelb- 
liclien oder rothlich-braunen Niederschlag, welcher nach einiger Zeit krystallinisch erstarrt. 
Unter dem Mikroskope erblickt man dann bei 80- bis lOOfacher Vergrdsserung rothbraune 
prismatische Nadcln, bie nnd da gelblich braune Bliittekcn. P ik rin sau re losung  erzeugt 
in nieht zu yerdiinnten Losimgen eine milchige Trtibung, welche krystallinisch wird. 
Die ICrystalle erscbeinen unter dom Mikroskop ais selir diinne gliinzende Bliittcben von 
wccbselnder Grosse.

C lia ra k te r is t is e h  f tir  das A tro p in  is t  sein  sa lz sau re s  Golddoppelsalz 
( j 7H„3NO:; . HC1. Au Cl;!. Dasselbe entsteht durch Fallung einer salzsauren Atropinlosung 
mit Goldchlorid ais dliger Niederschlag, welcher nach einiger Zeit krystallisirt, Es ist glanz- 
los nnd bat einen Schmelzpunkt von 135 bis 137° C. Es schmilzt jedoch in siedcndem Wasser.

Atropin wird nur aus (reinen) k o n c e n tr i r te n  Salzlosungen durch Aetzalkali nnd 
die Alkali-Karbonate weiss gefiillt, durch einen Ueberschuss des Fallungsmittels aber wieder 
gellist. Aetzammon fiillt die koncentrirte Losung nur unyollkommen, Ammonkarbonat nnd 
Alkalibikarbonat fiillen sie nicht. Atropin lost sieli in koncentrirter Schwefelsaure langsam 
und ohne Fiirbung auf, und diese Losung wird auf Zusatz einiger Tropfen Salpetersaure 
nicht yerańdert. 0,05 bis 0,06 g  Atropin mit 3 bis 4 ccm einer 12- bis 15 proc. Aetzkali- 
lauge gesclnittclt, bilden eine weiss triibe Fliissigkeit, in welcher bei sanfter Erwarmnng 
die Atropinpartikel zu klaren dlahnlichen, ausgepragt spharischen Tropfen schmelzen, sich 
ais solche an der Oberfliiehe der Fliissigkeit sammeln, beim Erkalten aber, ohne die Form 
zu andern, weiss und durchsiclitig werden und zu Boden sinken. Endlich giebt eine ver- 
diiunte Atropinlosung mit Kaliumdichromatlosung innerhalb der ersten 5 Minuteu keine 
Fallung oder Trtibung.

Atropin liefert beim Behandeln mit Salpetersaure A p o a tro p in  Cl?H21N02.
Beim Erhitzen mit Barytwasser oder koncentrirter Salzsiiure zerfallt es zuuachst in 

T ro p ili und T ro p asiiu re  C9H1003. Letztere geht durch Wasserabspaltung in Atropa- 
siiu re  und I s a tro p a s a u re  00II,02 iiber. Beim Stehenlassen von Atropin mit rauchender 
Salzsiiure in der Kalte oder beim Erwarmen mit Barytwasser auf 580 C. bilden sich Tropili

CH OH UIU* Tropasaure und nur selir wenig Atropasiiure.
Seincr chemischen Zusammensetzung nach ist 

das Atropin ais „ T ro p a sa u re  — T ro p in a th e r“ 
aufzufassen. Seine Konstitution ist gegenwiirtig so 
gut wie aufgeklart, und zwar erscheint das Atropin 
aueh hiernach ais ein naher Yerwandter des Cocains.

Iteali tio n en . 1) Beim Erwarmen einer Losung von 0,01 g Atropin in 2,0 g konc. 
Schwefelsaure entwickelt sich ein intensiyer Geruch nach Orangen- oder Schleedornblfithen 
(Prnnus spinosa). Dieser Geruch tritt besonders hervor, wenn man, sobaki dic Losung 
anfiingt braun zu werden und Darnpfe entwickelt, yorsichtig die gleiche Menge Wasser 
hinzufiigt (Gulielmo).

2) Wenn man zu der heissen Mischung (aus Atropin, Schwefelsaure und Wasser 
sub 1) ein Korncken einer oxydirenden Substanz, wie Kaliumpermanganat, Kaliumdichromat 
oder Animoniummolybdanat hinzufiigt, so entwickelt sich ein Geruch, welcher mehr an 
Bittermandelol ais an den der Spiraea Ulmaria erinnert (Pfeiffer und Herbst).

3) Tropft man in einer Selmie KaliumchromatlSsung auf Aropin, so bilden sich beim 
Bewegen der Schale blangriine Streifen. Auf Zusatz vou mehr Kaliumckromatltisung ent- 
stelit eine hcllgriine Fliissigkeit (D. Vitali),

•1) Wenn man Atropin oder ein Atropinsalz mit, etwas rauchender Salpetersaure 
iihergiesst, dann auf dem Dampfbade eintrocknet und nach dem Erkalten einen Tropfen 
wasserfreier weingeistiger Aetzkalilauge hinzufliessen liisst, so erfolgt yiolette Farbung, 
welche bald in Roth iibergeht (D. Vitali).

Mit dieser Reaktion will V it a l i  noch 0,000001 g Atropinsulfat nachweisen kbnnen.
Es ist hierbei z u  bemerken, dass Strychnin und Veratrin (B ec k m a n n , Arohiy. d. Pharm. 
1885, 482) unter gleieken Yerbiiltnissen cbeufalls eine schiin rothe Farbo gelien.

CH,----- CH------CH,
I

N(CH;1) CHO-CO—CH

CH2— —OH-----CH,
Atropinformel nach W i l l s t a d t e r ,

c0h 5



5) Wini Atropin mit einer Misckung von Kaliumdichromat und Schwefelsaure der 
Destillation unterworfen, so verfliiehtigt sich Benzoesanie.

(i) Die wichtigste Reaktion fur das Atropin (und Hyoscyamin) bleibt immer dessen 
Eigonschaft, die Pupille zu erweitern. Bei einem etwaigen Versuche atropinisire man das 
eineA uge einer K at ze und vergleiche dann beide Pupillen, K aninchen  eignen sieli zum 
Anstellen dieser Reaktion nicht.

P r u fu n g .  1) Das Atropin bilde farblose Krystalle, welche nach dem Trocknen 
iiber Schwefelsaure bei 115,5° 0. sehmelzen. 2) In konc. Schwefelsaure lose es sich ohne 
Farbung; diese Losung' werde auch dureh Zusatz von etwas Salpetersaure nicht verandert 
(fremde Alkaloide). 3) Erhitzt verbrenne es, ohne einen Ruckstand zu hinterlasseu.

A u fb e w a h ru n g . Sehr vorsichtig, unter den direkten Giften, Abtheilung „AUca- 
loiclia“. Zur ausserlichen Anwendung bestimmte Atropinliisungen sind nach niehrfachen 
Verordnuiigen zu yersiegeln und mit einem Giftetikett zu versehen.

A n w e n d u n g . Die fre ie  Atropinbase tiudet hSckst selten einmal mediciniscbe 
Anwendung, sie wird in allen Fallen mit Vortheil dureh die loiehtcr loslichen Salze ersetzt. 
I ld c h s tg a b e n : pro dosi 0,001 g, pro die 0,003 g.

Collyrium  a trop in  i cum F ano 
Rp. Atropin! 0,05

Aquao destillatae 150,0.
Bei Iritis  dreisttindlich die Cornea zu baden. G i 11- 

e t  i k e 11.
(Jlycerinum  Atropin!.

Rp. Atropini 0,1 
Glycerini 20,0.

In jec tio  anticclampsiaticn DrvET.
Rp. Atropini

Morphini aa 0,05
Aquae destillatae 10,0
Acidi hydrochlorici gtt. 2.

Z urln jek tion  bei Eclampsie GebUrender. Unzweck- 
massige Vorschrift. Die beiden freien Basen 
sind, un ter Hinweglassmig der Salzsiiure zwcek- 
miissig in Form  der schwefelsauren Salze anzu- 
wenden.

P iln lao  A tropini.
Rp. Atropini 0,05

Sacchari albi 
Gummi arabici nil 5,0

fiant cum Aqua glycerinata pilulae 100. Jede Pilic 
enthłilt 0,0005 g Atropin. Mit Talcum vonetum 
ttuszurollen.

P u h is  A tropini.
Rp. Atropini 0,05 

Saccliari 30,0
divide in partes 100. Jedes Pulver entliUlt 0,0005 g 

Atropin. 2—3 Pulver Ulglicli bei Keuclihusten 
A ber niemals Kindern !

S irupns A tropini Bo u c h a k d a t .
Rp. Atropini 0,1

Sirupi simplicis 1000,0
Acidi hydrochlorici gtt. V.

10,0 g Sirup enthalten die Maximalgabe 0,001 g 
AtromasT/

Ungueiituin A tropk.ao (Brit.j. 
Rp. Atropini 0,5

Acidi oloYnici 2,0 
Adipis 22,5.

ToxiJiologiscJies. Atropin wirkt auf das centrale Nervensystem zunachst, erregend, 
dann lahmend. Charakteristisch ist fiir die Wirkung des Atropina eine Erweiterung der 
Pupille (Mydriasis), welche sowohl nach dem Einlranfeln einer yerdlinnten Losung' ins 
Auge, ais auch nach innerer Darreichung eintritt und die Folgę einer Lahmung der Endigungen 
des Nervus oculomotorius ist, wodurch die Aceomodation aufgehoben wird. In n erlich  
wirkt es ais starkes Narkoticum. Man g-iebt es: A eusserlich  ais Eintraufeluug in die 
Augen ais wftsserige Losung' 1,0:200,0. Subcutan : in Gaben von 0,0003—0,001 g, bei 
Neuralgien, Krampfen. In n e r lic h  in Gaben von 0,0005—0,001 g' zwei bis dręimal taglich 
gegen die Nachtschweisse der .Phthisiker. Hocbste Gaben: pro dosi 0,001 g, pro die 
0,003 g.

Ais ISdtliche bez. gefahrliehe Gaben gelten 0,05—0,2 g. Die nach 5—10 Minuten 
auftreteuden Yergiftungserscheinnngen sind fieberhafte Aufregung, Trockenheit im Ilalse, 
Rotke des Gesichts, funkelnde Augen mit berabhangenden Lidem oder vorstehenden 
glotzenden AugSpfeln, stets starkę Erweiterung und Unempfindlichkeit der Pupille, Er- 
brecheu, freiwilliger Stuhlgang, Stimmlosigkeit, Auflibren des Hor- und Tastvermogens, 
Sopor. In 6—24 Stunden erfolgt der Tod. In Wunden eingetragen oder subkutan applicirt, 
uberbaupt nach irgendwie erfolgter Resorption, treten Sbnliche Erscbeinungen ein, niemals 
fehlt aber die Erweiterung der Pupille. Die Ausscheidung des Atropins erfolgt baupt- 
saehlicb dureh den Harn im unveranderten Zustandc.



A n tid o t. Solange das Gift nooli im Magen ist: Tarnrin, Jod, KohlepuIver mit 
nachfolgender Anwendung der Magenpumpe. Naoh der Resorption werden ais physio- 
logische Antidote Morphin und Physostigmin empfolilen.

N acliw eis. Nach einer Atropin- (Hyoseyamin- oder Hyoscin-) Yergiftung sind die 
genannten Alkaloide yorzugsweise im Magen, Darni, Blut und Harne aufzusueken. Rei 
Einhaltung des SxAs-OTTo’sehen Ganges gelien nur Spuren von Atropin in die iitkeriscke 
Ausschiittelung aus sa u re r  Losung; die Iiauptmenge geht in die iitlierisclie Aussckuttelung 
aus alkalischer Losung iiber. Arbeitet man naeli Dragendorfp, so geht das Atropin aus 
der ammoniakaliscken Losung in die Benzol-Ausschiittelung iiber. Die nach Yerdunsten 
der Ldsungsmittel erhaltenen Rtiekstande priift man zumichst beziiglich ihrer Wirkung aut 
das Katzenauge, dann mittels der ViTALi’schen Reaktion. Erst hierauf soli man weitere 
Reaktionen anstellen. — Das Atropin widersteht der Faulniss einige Zeit, z. B. mehrere 
Woclien.

Atropinum sulfuricum.

I. f f  Atropinum sulfuricum (Austr. Genn. Helv.). S u lfa te  d ’a tro p in e  (Gall.). 
A tr o p in a e  S u !Lis (Brit. U-St). A tr o p in s u lfa t . S c h w e fe lsa u r e s  A tro p in . (C,?H23N 03)2.
H.,SO,. M ol. G ew . == 670.

D a rste llu n g . In einer Scliale aus Porcollan mischt man 1 Th. yerdiinnter 
Schwefelsauró (von 16 Proc. ILSO j  mit 2 Th. Woingeist, maclit etwas mehr ais lau- 
warm und sotzt dann nach und nach soviel Atropin (1 Th.) untor Umruhren hinzu, 
bis nach geschehcnor Auflosung die Fliissigkeit neutral oder kaum merldioh alkaliscli 
reagirt. Die Fliissigkeit wird mm im Wasserbado oder an einom ca. 50° C. warmen Orto 
bis auf den dritten TJieil des Yolumons abgedampft und an einom lauwarmen Orte aus- 
getrocknet, donn das Sulz geht nur langsam aus dem amorphen in den krystallinischon Zustand 
iiber. Um es nun in dio Form eincs schon krystallinischen Pulvers zu bringen, lost man 
das gut ausgetrockneto Sulfat unter Erwarmon in ca. der 20faohen Menge w asserfre iem  
Woingeist und uberlasst die Losung an einom kaum lauwarmen Orte der freiwilligen Ab- 
dunstung. Odór man lost das ausgotrocknete Atropinsulfat in einem Kblbchen in der 
20fachen Menge mOglichst wasserfreiem Woingeist unter Erwarmen auf hOchstens 50° 0., 
oder in soviel Woingeist, dass man eino koneontrirte LOsung erlangt. Nachdom die Losung 
auf ungefii.hr 35° O. erkaltet ist, giesst man sie unter sanftem Agitiren in ein 4faches 
Yolumen Aether, welehen man dureh Glilorcalcium vOllig entwassert hat und der sich in 
einem beclierformigen Gofiisse befindet. Nachdcm man mit einer geringen Mongo wasser
freiem Woingeist die in dem Kolbchen an der Wandung liangengeblicbene Losung auf- 
genommen und dem Aether zugesetzt hat, giesst man noch ebensoyiel Aether dem Vohnn 
nach hinzu, ais das Becherglas bereits Fliissigkeit enthalt, rilhrt sanft um und stollt das 
Gefiiss dieht bedcekt an einon kalten Ort. Nach Yorlauf einos Tages sotzt man auf einen 
Stehkolbon einen Trichter, dessen Abllussoffnung mit einem Diitchen von Fliesspapier lockor 
gescblossen ist, und gicbt in den Trichter den atherhaltigen Krystailbrei aus dem Becher- 
glase. Was rom Salzo etwa an der Wandung des Becherglases liiingen bleibt, liisst man 
sitzen und freiwillig abdunsten und trocken werden. Don nach dem Ablaufen des Aothers 
in dem Trichter yorbliebenen Krystailbrei wascht man durch Aufgiossen von etwas wasser
freiem Aether ab und breitet ihn dann auf einem Aachen Glasgefasse aus. Nach dem frei
willigen Abdunsten des Aethers yerbloibt das Atropinsulfat ais eine sehr woisse, aus sehr 
kleinen Krystallcn bestehendc Masse zuriick. Zum Gelingen der Darstellung sind mOgiichst 
wasserfreier Woingeist und wasserfreier Aetlier nothwendig, und dann auoh zur Bildung 
der Krystallcbon eino Temperatur von woniger ais 12° O. Im andoren Falle erhiilt man 
ein Sulfat, welcbes zu mehr ais der Hillfto seiner Masse amorph ist.

JE iffenschaften. Das Atropinsulfat ist ein weisses; aus feinen Niidelchen bestehendes 
Pulver, gewdhnlieh kommt es in mattweissen, krystallinischen Massen in den Handel. Es 
giebt mit gleiehyiel Wasser oder 3 Th. DOprocentigcm Weingeist oder 30 Th. absolutem 
Weingeist klare, farblose, neutrale Losungen. In Chloroform, Aether, Sckwefelkoklenstoff, 
Benzol ist es fast unldslich. Die Ldsungen besitzen sehr bitteren, widerliehen, Uebelkeit 
erregenden Geschmack. Eino lOprocentige Losung, mit destillirtem Wasser hereitet, ist 
in dichtgeschlossenem Gefiiss und vor Licht gesehiitzt, unyeranderlich. Es schmilzt gegen 
1S3° C. Das Hyoscyaminsulfat schmilzt lici 206° G. Erhitzt, schmilzt das Atropinsulfat



zuerst, yerkohlt unter theilweiser Yerflliohtigung und yerbrennt sehliesslieh olme RUek- 
stand. Seine wftsserige Losung (1:60) wird durch Aetzammon niclit getriibt. In kolie. 
Schwefelsaure ist es oline Farbung loslich. Die Losung wird erst nach langerem Stehen 
geffabt. Wird ein Tropfen einer wasserigen Ldsung au£ eiu Objektglas gegeben und in 
der W arne eingetrocknet, so erblickt man nach einigen Stundeu bei 60 bis 80faclier Ver- 
grosserung unter dem Mikroskop Biiudel von radial angeordneteu, prismatischeu Nadeln.

Die wasserige Losung giebt mit Baryumchlorid einen weisson, in Salpeterśaure un- 
idslichcn Niederschlag. Las Vorbandensein yon Atropin weist, man nach S. 426 nach.

P r ttfu n g .  1) Etwa 0,02 g Atropinsulfat yerbrennen auf dem Platinbleche oline 
einen Iiiickstand zu hinterlassen. 2) Das sorgfaltig getrocknete (!) Praparat schmelze bei 
183° G. Ein hoherer Sohmelzpunkt wird auf die Anwesenheit von Hyoscyaininsulfat 
(8chm.-P. 206° C.) hinweisen. 3) Werden 8 ccm einer Losung 1 : 60 mit 1 cciii Ammoniak- 
liiissigkeit yersetzt, so muss die Mischung klar sein und klar blciben. Triibung weist auf 
B e llad o n n in  hin. 4) Um zu ermitteln, ob das untersuchte Praparat aus einem Atropin 
vom Sohmelzpunkt 115,5° C, dargestellt wurde, nimmt man 0,1 g des Salzes, lost es in 
6 ccm destill. Wasser, iibersattigt die Ldsung mit Kaliumkarbonat, schiittelt. sie in einem 
kleinen Scheidetrichter mit 6 ccm Aether aus, liisst nach der Trennung der beiden Flttssig- 
keitsschichten die untere, wasserige ab, trocknot die Aetherlosung durch Schiitteln mit 
etwas trockener Pottasclie, dampft die filtrirte Aetherlosung in einem kleinen Sehalehen 
ab und trocknet den Riickstand bei 100° C. Lic so dargestellte freic Base muss bei 
115,5° C. schmelzen.

A u fb ew a liru n g . Unter den direkten Giften, sehr y o rs ieh tig , in der Abtlieilung 
„A lk a l o i d i a Beztiglich der xlbgabe gilt fiir das Atropinsulfat das fur das freic Artropin 
S. 427 Gesagte.

A m v e n d u n g . Das Atropinsulfat ist dasjenige Salz, ais welches das Atropin tiber- 
haupt am haufigsten angewendet wird. Es gilt daher fiir dasselbe alles dasjenige, was 
auf S. 427 iiber die freie Atropinbase gesagt ist. Es enthalt 85,5 Proc. Atropin und
14,5 Proc. Schwefelsaure.

'j'f C h a r t a  a t r o p i n a t a .  C harta lu ed ica in en tosa  A tro p in i su lfu r ic i 0,001 in  
c e n tim e tr is  s in g u lis  g u a d ra tis  c o n tin e n s . P a p ie r  a tro p in ę  S tr e a tlle ld . P aper im- 
p reg n a ted  w ith  A tro p ia  S tr e a t lle ld . C o llyr iu m  sieeu in  grad u atu m  A tro p in i. Atro- 
p in p a p ier . Ist mit Atropinsulfat getranktes ząrtes Fliesspapier. Joder Quadratcentimeter 
(getheilt in 9 Theile) enthalt 0,001 Atropinsulfat. Ein odor zwei Neuntel-Quadratcenti- 
meter wird auf dio Innenflache der untoren Konjunktiva gelegt in Stelle der Atropinsolution. 
Ueber dio Darstellung dos Atropinpapiers yergl. C harta  m odicam ontosa g radata . 
Receptformol ais Beispiel

Ep. Chartao atropinatac Centimetros ąuadratos 3.
D. ad chartam  paraffinatam .

S. Zum Uusserlichen Gebrauch, nach Verordnung.
'{"I* G e la tiu a  a tr o p in a ta  A tro p in -G o la tin e . Stellt aus bester Gelatine her- 

gestellte Lamellen dar, welche pro Stuck 0,0025 g Atropinsulfat enthalten. Sie werden 
-mit einem feuchten Pinsel aufgenommen und auf die zu behandelnde Stelle im Auo-e 
gebracht.

C o llyrium  A trop in i S ic h e l .

Rp. Atropini sulfurici 0,01 
Aquae destillatae 10,0 
Glycorini 5,0.

I). S. TUglich eimnal, sp&tor Ofter eintrllufeln und 
nach joder Eintrttufelung die Augen in  kaltem 
W asser zu baden (bei Ophtlialmie). —• G i f t f f  f.

C o llyrium  A tro p in i su lfu r ic i oleosum
O w e n .

Rp. A tropini sulfurici 0,05 (ad 0,2)
Olei Ricini 30,0.

Bei Ilornhautentzundim g). — G ift f f f .

Collyrium  s til la t i t iu m  G e a e f u .

Rp. Atropini sulfurici 0,05 (ad 0,08) 
Aqua destillatae 10,0.

I). S. Augentropfwasser. — Gift f f f .

G lycorolatum  A tropin i su lfu ric i.
U n g u e n tu m  A t r o p i n i  s u l f u r i c i  c u m  

G ly  c e r in o .
Rp. Atropini sulfurici 0,04 

Unguenti Glyeerini 5,0.
1>. S. Zweimal tiiglicb wie einen Steclcnndelkopf 

gross auf die Innenflache des untoren Augeu- 
lides zu bringen.

In jec tio  subcu tanea  A topini su lfu ric i.
Rp. Atropiui sulfurici 0,1 

Aquae destillatae 10,0.
Posis: 0,1—0,2—0,3 ccm (!). G i J t f f t .



Atropinum valerianicum.
f f  A trop in u m  y a le r ia n ic u m  (Erganzb.). Y a le r ia n a te  d’A tro p in ę  (Gall.). Yale- 

r ia n a te  o l‘ A tro p in ę . A tr o p iu y a le r ia u a t. B a ld r ia n sa u res A tro p in . C17H,,3N03. 
Cr,H10O, +  II ,0 .  M ol. GevY. =  40)).

D a rs te llu n g . Das Atropinyalerianat włrd nur dann in Krystallen erhalten, wenn 
man zur Darstellung moglielist wasserfreie Materialien anwendet. Man geht dalier im 
Yorliegenden Falle von der wasserfreieu Yaleriansaure O5H10O3 aus, wclche man bei der 
Bektifikation ais letztes Drittel des Destillates (Siedep. 175° C.) erhalt (s. S. 145).

10,0 g wasserfreier Valeriansauro (s. oben) und 28,0 g reines Atropin werden in 
einem porcellanenen Morser zusammengerieben, dann in circa 20ecm abso lu tem  Weingeist 
gelost. Die Losung wird in ein Glasgefass mit geradeu Wanden, z. B. ein Beeberglas ein- 
getragen, welches 150 ccm absoluten Aether enthalt, kraftig umgeruhrt, anfangs eineu 
Tag mittlerer Temperatur, dann zwei Tage der Kalte (—5 bis —j— 50 C.) ausgesetzt, liierauf 
die Krystalle in einem Tricliter iiber einem loekeren Bauschchen Glaswolle gesammelt und 
mit etwas jenes absoluten Aethers abgewaschen. Man breitet den krystallinischen Broi 
auf einer Poreellanflache aus und lasst den Aether bei moglielist niederer Temperatur an 
einen vollig tro ck n en  Orte freiwillig abdunsten.

Hatte man niclit genugend wasserfreie Materialien verwendet, so erhalt man kcine 
Krystalle, sondern eine sirupdicke Fliissigkeit.

E ig en sch a ften . Das Atropinyalerianat bildet hygroskopiache, farblose oder nach 
einiger Zeit der Aufbewahrung weisse, lockere, rhombisohe Krystalle oder krystallinische 
Krusten, welchc schwach nach Valeriansiiure riechen, in einer Warnie von 20° C. erweichen, 
bei 42° C. sckmelzen, dann in den krystallinischen Zustand nioht wiedor zuruekkehren und 
in der Warnie des siedenden Wassers ihre Valeriansaure verlieren. In Wasser und Wein
geist ist das Valerianat in jedem Yerhaltniss loslich, damit eine neutrale oder schwach 
alkalische Losung gebend; in Aether, weloher weingeist- und wasserfrei, ist es nur in 
Spuren loslich. Das Praparat enthalt rund 70 Proc. Atropin.

A u fb e w a h r u n g .  Unter den direkten Giften, seh r y o rs ic h tig , in der Ab- 
theilung „Alkaloidia".

A n w e n d u n g .  Dieses Salz ist besonders fiir den innerliehen Gebrauoh bestimmt 
und ais Antispasmodicum, Antineuralgicum und ais Antiepilepticum geriibmt, indessen ais 
ziemlich uberfiilssig angesehen. H o ch ste  Gaben: pro dosi 0,001 g und pro die 0,003g.

t t  A tro p in u m  jo d ic iu u . A tro p in jo d a t. J o d sa u res  A tro p in  C1;H23N 03. J 0 3II. 
Mol. Ge w. =  465. Enthalt 62,1 Proc. Atropin.

Mail neutralisirt 10 g Atropin in alkoholischer Losung mit 6,1 g Jodsaure uud 
dampft bis zum Krystallisationspunkt ein, Earbloso Krystallnadeln, in Wasser uud in Al- 
liohol loslich. Die wiisserige Ldsung soli sieli lange koimfrei halten. Daher die 0,5 bis
1,5 procentige Losung in der Augenpraxis. Sehr yorsichtig aufzubewahren.

f f  A tro p in u m  b o r icu m . A tro p in b o ra t . Ist keine einheitliche Yorbindung. 1 Th. 
Atropin wird in Alkohol gelost und mit einer Losung von 2 Th. Borsaure in Alkohol ver- 
mischt, dann zur Trockne verdampft. Der Ruckstand ist zu pulvern und g u t zu mischen. 
Weisses Pulver, in Wasser loslich. Enthalt 33,3 Proc. Atropin. In Augenwassern ange- 
wendet. S eh r y o rs ic h tig  au fzubew ahren .

f t  A t r o p i n u m  s t e a r i n i c u m .  A tr o p in s te a r in a t . 0,7H.23N 03 . C18H30Oa. Mol. 
Gew. =  573.

Zur D a rs te llu n g  schwemmt man 5,68 g Stearinsaure (gepulyerte) in 50 com destil- 
lirtem Wasser auf, giebt 20 ccm Normal-Natronlauge liinzu und erwarmt bis zur Auflosung. 
liierauf setzt man eine Lćisung vou 6,76 g Atropinsulfat in 100 ccm Wasser liinzu. Der 
entstehende Niedorscblag wird ausgewasclien, getrocknet und aus Alkohol umkystallisirt.

Feine, weisse, glanzende, fottig anzuftihlende Nadoln, sclion boi gewOhnlicher Tem
peratur 1:100 in fetten Oelen Idslich. Schmelzp. gegen 120° O. Der Atropingehalt 
ist =  50,4 Proc.

f f  A t r o p i n u m  s a l i c y l i e u m .  A tr o p in sa lic y la t . S a lic y ls a u r e s  A trop in .
CI7H23N 03 : C,H„03. Mol. Gow. =  427. Enthalt 67,7 Proc. Atropin.

Zur D a rs te l lu n g  werden 2,9 g Atropin unter Erwarmen in 10 ccm Weingeist 
gelost und mit 1,38 g Salicylsiiure neutralisirt. Man dampft die filtrirte Losung zunaelist 
imWasśerbade ein und bringt sie zum Schluss im Wasserbad-Trockenschranke zur Trockne.



Woisses krystallinisches Pulyer, iu Wasser nur miissig loslich. Wird iii der Augen- 
praxis verwendet, weil es besser wirken soli ais das Sulfat. A ufbew ahrung : Selir 
vorsichtig.

t f  A tro p in u m  sa u to n ic u m . S a n to n in sa u res  A tro p in .
Żur Darstellung worden 10,0 Th. Atropin in alkoholischor Lflsung mit 8,5 Th. San- 

tonin in verdunntom Alkohol geldst zusammengebracht und zur Trockne verdampft.
Farbloses, krystallinisches Pulver, in Wasser loslich. Yor Licht geschiitzt solir 

y o rs ich tig  aufzubewahren. In der Augenheilkunde angewendot, soli gut vertragon 
worden, die LiSsungen sollen lialtbar soin.

Aurum.
Auruui. Golił. Or. Golił (Englisch). Au. Atomgew. — 106.
I. Aurum foliatum. Blattgold. Wird, zwiscken Goldscblagerpapier geschicktet, 

in don Handel gebracht. Das Goldscblagerpapier ist wie die Blatter eines Buckes zu- 
sannneugeheftet. Ein Buch entbiilt circa 252 Blatt Gold, jedes Blatt ist circa 17 qcin 
gross. Zum Yergolden der Pillen kann nian aber zweckmassig aueb den boi der Blatt- 
gold-Fabri kation sich ergebenden Abfall verwenden.

Das Blattgolcl dient zum Vergolden der Pillen. Mittelst eines breiten Messers wird 
ein Blatt aufgenommen nnd auf die zu yergoldenden Pillen (10 Stiick) in der Horn- oder 
Holzkapsel, wie einc solclie beim Vcrsilbern der Pillen in Anwendung kommt, gelegt, die 
Kapsel geschlossen etc.

Das Blattgold entbiilt meist etwas Silber, was seiner Verwendnng nicht entgegen 
stekt. Kupferbaltiges Gold soli man yerwerfen.

Mail yerwechsele es nicht mit dem G oldschaum , M etali gold , welehes Blatt- 
metall aus Tomback, einer Legirung von Kupfer und Zink, dargestellt ist.

JPriifung. Man iibergiesst ein Blattchon des Metalls mit circa 8 ccm reiner Sal- 
petersaure, erwarmt einige Minuten, giesst die Fliissigkeit in ein Reagirglas klar ab und 
rermischt sie mit circa 5 ccm Aetzammonflussigkeit. Es darf eine blaue Farbung nicht 
erfolgen (Kupfer). Tomback ist in Salpetersaure tibrigens yćillig loslich.

II. Aurum pulveratum. A urum  a lc o lio lisa t iu n . G ep u ly er te s  G old . In einen 
porcellanenen Morser gicbt man mehrere Blattor Goldblatt und circa die 20fache Menge 
gepulyertes Kaliumsulfat und zerreibt zu einem liochst feinen Pulver, wiischt dann das Salz 
mit heissem Wasser w eg und trooknet das zuriickbleibende Goldpulver. Es ist obsolet. 
Die Anwendung ist dieselbe, wie die des folgenden Praparats.

III. Aurum praecipitatione divisum. A urum  p ra ec ip ita tu m  p u ru m . P r a e c i-  
p it ir te s  G old . Einc G oldchłoridlosung, welclie etwas freie Salzsaure entbiilt, wird mit 
soviel einer F e r ro s u lfa tlo s u n g  versetzt, ais dadnrch ein Niederschlag heryorgebracht 
wird. Letztcrer wird gesammelt, ausgewaschen und getrocknet. Es bildet ein zimmt- 
braunes glanzloses Pulyer, welehes unter Druek und Reiben Metallglanz annimmt.

IV. Aurum colloidale. C o llo id a les  G old . L iis lic lie s  G old .
25 ccm oiner Losung von 0,6 g Goldchloridchlorwasserstoff im Liter werden mit 

etwa 100 ccm Wasser yordiinnt, hiorauf mit einer 1/r)-normalon Losung von Kalium- 
karbonat (14 g K.2C03 in 1 Liter) yersetzt und zum Sicden erliitzt. Unmittelbar nach 
dem Aufkochon entfernt man dic Fliissigkeit von der Flamme und fiigt portionswoiso 
4 ccm oiner Losung von 1 Th. frisch destillirtem Formaldehyd in 100 Th. Wasser zur 
kochend heissen Goldlosung unter lebhaftem Umriihren der Fliissigkeit. Diese wird zuorst 
prachtig hellroth, schUesslich tiefroth gefiirbt. Das yerwendete destillirte Wasser muss 
vollig rein sein; schon geringe Mengon Erdalkalisalze yerhindern den Eintritt der Reak- 
tion. — Um dio Liisung koncentrirter zu machen, muss sie der Dialyse unterworfen 
werden.

Man erhalt so rothgefarbte Losungen, aus denen das Gold durch Noutralsalze, durch 
Saurcn und Alkalien metallisch gofallt wird ( Z s ig m o n d y ).

A n w e n d u n g . Die therapeutische Anwendung des metallischen Goldes lasst sich 
auf die alchymistiseken Anschauungen des Mittelalters zuriickfukren. Das fein yer-



theilte Gold fand innerliclie Anwendung* bei gesunkener Verdauimgskraft und Lcbeus- 
tMtigkeit; ausserlich und innerlich bei Syphilis, Skrofeln, Krebs, Uterinblutungen, skroiu- 
losen und syphilitischen Augenentziindungen, in Salbenform hinter den Ohren eingerieben 
zur Beseitigung der Geschwlire und Flecken der Hornhaut. Dosis: 0,02—0,04—0,06, in 
Einreibungen auf Zunge oder Zahnfleisch zu 0,1—0,15—0,2 auf den Tag.

Tm allgemeinen lialten die Aerzte das gepulyerte und das pracipitirte Gold tliera- 
peutisch fur gleichwertbig.

A m iilgam a A nri.
Rp. H ydrargyri 1,0

A uri pu ri praecipitati 0,2.
Boi m assiger WUnne zusam m en zu schmelzen.

L in c tu s  a u rlfe ru s  Legrand .
I.

Rp. A uri praecipitati 0,05 
Mellis depurati 25,0.

M orgens und  abends einen Theeloffel zu gcben 
(fur Kinder).

I I
Rp. Auri praecipitati 0,3 

Mellis depurati 100,0.
M orgens und  abends einen Theeloffel zu nehm en 

(fiir Erwachscne).

P ilu luo  A uri am algam at! Ricord .
Rp. Amalgamac Auri 0,6

Thridacis 0,2
Consorvae Rosae 0,5
Radicis L iąuiritiae pulveratae q. s.

F ian t pilulae 10. TUglich 1—3 Pillen (bei sekun- 
dłirer Syphilis. Salivation tr i t t  niclit ein).

Sa echarurn  a u ra tu m .
Rp. Auri pu lre ra ti 0,1 

Sacchari pulverati 10,0.
Ziun Bereiben des Zahnfleisches.

S iriipus a u ra tu s .
Rp. A uri pulverati 1,0 

S irupi Sacchari 80,0.
Zum Bepinseln der Schankergescliwure im  Rachoń.

U iiguentum  Auri. 
Ilp . Auri pulverati 1,0 

U nguenti cerei 20,0.

C hem ie u tu l A n a ly s e .  Gold ist ein edles Metali von eigenartiger gelber Farbo 
imd bober Politurfiihigkeit, im fein vertheilten Zustande ein braunes Pulver, welehes beim 
Reiben Metallglanz annimmt. Das spec. Gew. des kompakten Goldes schwankt je nach der 
Bearbeitung von 19,26—19,55. Der Scbmelzpunkt liegt bei etwa 1300° C.

Gegen Luft, Sauerstoff und Wasser erweist sioh Gold bei jeder Temperatur ais un- 
yeranderlich. Ebenso wird es von k e in e r  e in faeb en  Saure z. Bi Salzsaure, Schwefel- 
saure, Salpetersaure) angegriffen, dagegen wird es angegriffen von sehmelzendem Kalihydrat, 
Natronhydrat, aucb von sehmelzendem Salpeter. Freies Chlor und alle Miscbungen, welche 
solohes entwickeln, ebenso freies Brom wirken sebr heftig auf Gold ein, weniger beftig ist. 
die Eiuwirkung von freiem Jod. Schwefelwasserstoff wirkt auf blankes Gold nur wenig 
ein. Goldene Gegenstande werden durch Schwefelwasserstoff bei weitem niclit so leicht 
gesebwarzt, wie solebe aus Silbei\ — Das gebrauchlichste Mittel, Gold aufzultisen, ist das 
Konigswasser, s. S. 77, eine Mischung von Salzsaure und Salpetersaure, welche Chlor im 
statu nascendi in Freibeit setzt.

Goldlosungen sind gelb, in konc. Zustande rothlich bis braunlich. Sie geben folgende
R eak tionen . 1) Aotzkali und Aetznatron fiillen braunes Hydroxyd, welehes im 

Ueberschuss des Fallungsmittels leieht loslich ist. Alkalikarbonate bewirken erst in der 
Siedehitze Ausscheidung von rOthlioh-gelbem Goldhydroxyd. — Durch xlmmoniak oder 
Ammoniumkarbonat entstohon, jodoch nur in koneentrirten Losungen, rothliehgelbe Nieder- 
schliige von Goldoxyd-Ammoniak (K nallgo ld ), welehes im getrockneten Zustande bei der 
leichtosten Boriihrung heftig explodirt. 2) Schwefolwasserstoft' fallt aus einer neutralen oder 
sauren Goldldsung alles Gold aus. Die braunsehwarzen Niederschliige sind Gemenge von 
Goldsuliid, motallischem Gold und Schwefel. Sie sind unloslich in Salzsaure oder Salpeter
saure, dagegen loslich in Konigswasser, ferner in farblosen oder golben Schwefelalkalien.
3) Zinnchloriirlosung, welche etwas Zinnchlorid enthiilt (man fiige zu Zinnchlorarlosung 
etwas Chlorwasser), erzeugt auch in sehr verdiinnten Goldlosungen einen purpurrothen, 
bisweilen ins Yioletto oder Braunrothe spiolenden Niedersclilag von Goldpurpur. 4) Eisen- 
oxydulsalsalzo reduciren Goldchlorid in soinen Losungen und scheiden metallisches Gold 
ais feines braunes Pulver ab. Die dariiber befindliche Fliissigkeit erscheint im durch- 
fallenden Lichte scbwarzlichblau. Wird der gotrockneto Modei’scblag mit einer Messei-- 
klinge gedriickt, so nimmt er Metallglanz an. 5) Kaliumnitrit filllt ebonfalls metallisches 
Gold; bei sehr stasker Yerdiinnung ist die Fliissigkeit zuniichst nur blau gefarbt (i) Oxal- 
saure fallt aus der nicht zu sauren Losung in der Siedehitze metallisches Gold.

Metallisches Gold fallen aus der Goldlosung iiberhaupt die meisten unedlen Metallo, 
ferner Quecksilber, Silber, Platin. Ebenso wirken ais Reduktionsmittel: Ferrochlorid, Ferro-



sulfat, Cuprochlorid, Antimontricblorid, arsenige Siiurc, schweflige Saure, phosphorige 
Saure u. s. w. Endlich fiihi-en auch viele organische Verbindungen, z. B. Chloralhydrat, 
Ameisensiiure, Oxalsa.ure, Formaldehyd, Hydroxylamin, Phenylhydrazin u. s. w. die gleiche 
Reduktion herbei.

Alle Goldyerbindungen geben beim Erhitzen auf Kohle vor dem Lothrohr gelbo, 
gliinzonde, delmbare Metalikorner, beim Schmelzen mit Soda oder Borax: gelbe, glanzende, 
dehnbare Metallflitter.

B estim m ung. Dioso orfolgt stets in der Form des metallischen Goldes. Man 
fiillt daaselbe aus der stark salzsauren (weder freies Chlor noch Salpetersaure enthaltenden) 
Losung mittels Ferrochlorid oder Ferrosulfat, wascht es mit Salzsaure, spater mit Wasser 
aus, trocknet und gliiht im Porzellantiegel. Das Filter wird verascht. Aus der nicht zu 
sauren Losung kann die gleiche Reduktion durch Oxalsauro in der Siedehitze erfolgen.

S c h e id u n g  des G oldes aus B ru ch g o ld  etc. Fur pharmaceutische Priiparate ist 
das Gold der Dukaten, wolches mit durchschnittlich 1 Proc. Silber legirt ist, hinreichend 
rein. Das Silber wird boi ihrer Auflosung in Kónigswasser ais Chlorsilber abgeschiedcn. 
Zur Y e rw e rth u n g  von B ru ch g o ld , das oino Legirung des Goldes mit yerschiedenen 
Mengen Silbor und anderen Motallen ist, schoidot man Gold auf folgende Weiso rein ab: 
Nachdem das Gold, wenn nothig, ausserlich mit SodalOsung gercinigt ist, iibergiesst man 
es in einem Kolben mit der 4fachen Gewichtsmenge Kónigswasser und lost unter Digestion 
auf. Die LOsung wird bis zur Sirupkonsistenz abgedampft, der Riickstand in der 80fachen 
Menge destillirtem Wasser golóst, filtrirt (urn gegenw&rtiges Silberchlorid abzusondern) 
und nun mit etwas Natriumsulfatlosung yersetzt. Ist (von Lothungsstellen herriihrend) 
Blei gegenwartig, so wird dieses ais Bleisulfat gefallt und durch Filtration beseitigt. Die 
klare Goldlosung wird nun mit einer filtrirten Losung aus 8 Th. reinem kryst. Ferrosulfat 
in 40—50 Th. Wasser und 1 Th. reiner Chlorwasserstoffsaure gemischt. Das Gold fallt 
allmahlich ais Motali in Gestalt eines braunen Pulyers nieder. Man kann auch aus der 
Goldlosung die Motalie mittelst Zinkmetalls ausfallen, den Niederschlag mit Salzsaure und 
Wasser auswaschen, hierauf mit 25proc. Salpetersaure dio fremden Metalle oxydiren, be- 
ziehentlich auflósen, das Ungelóste mit Wasser abwaschen und endlich mit Salzsaure dige- 
riren. Keines Gold bleibt zuriick.

G o ld le g ir u n g e n . Reines Gold ist ausserordentlich weich, daher der Abnutzung 
ziemlich stark unterworfen. Es eignet sich deshalb fiir Miinzen, Gebrauchsgegenstiinde u. 
dgl. im reinen Zustande nicht. Durch Legirung mit anderen Metallen kann man ihm, 
ohne Bocintrachtigung der meisten anderen Eigenscljaften, Hartę und Widerstandsfahigkeit 
verleihon. Zur Herstellung von Miinzen und Sohmuckgegenstiinden legirt man es ent- 
Weder mit Kupfer (rothe Karatirung) oder mit' Silbor (weisso Karatirung); die Legirung 
mit Silbor und Kupfer hoisst gemischte Karatirung.

F o in g eh a lt. Unter dem Feingehalt einer Goldlegirung yersteht man dereń Gehalt 
an reinem Golde. Friiher bezeichnete man densolben in der Weiso, dass man angab, 
wie viol K a ra te  Gold in einer feinon Mark (= 2 4  Karat) enthalten sind. 14karatiges Gold 
entha.lt somit in 24 Th. =  14 Th. Gold und 10 Tli. andore Metalle, d. h. es enthiilt 
58,33 Proc. reines Gold. Gegenwiirtig wird der Feingehalt einer Goldlegirung in Tausond- 
steln angegeben, d. h. man giebt an, wio yiel Milligramm reines Gold in 1 g der Ijegirung 
enthalten sind. 14karatiges Gold wird also jetzt ais Gold mit einem Feingehalte von 
0,583 bezeichnet.

Nach dem deutschen Reichsgesetz vom 16. Juli 1884 diirfen Uhrgehause und 
Gerathe aus Gold nicht geringeren Feingehalt ais 0,585 =  14 Karat (Fehlorgrenze 
»/10oo) hahen. Schmucksachen diirfen mit jodem Feingehalt (Fehlergrenze 10/10oo) hergestellt 
werdon, doch muss der Feingehalt auf jodem einzelnen Stiicke mittelst eines Stempels 
angegeben sein. Das auf Gerathen anzubringende Stempelzeichen fiir Gold besteht in 
einer Reichskrone, welche von einem Kreiso (*) — dio Sonne darstollond — umgeben ist.

M iin zg o ld . Die deutschen Reichs-Goldmiinzen sind hergestellt aus einer Legirung, 
welcho aus 90 Proc. Gold und 10 Proc. Kupfer besteht.

G o ld lo tlie . 1) H a r tlo tl i  fiir 0,750-Gold besteht aus 9 Gold, 2 Silber, 1 Kupfer.
2) W eich lo th  fiir 0,750-Gold =  12 Gold, 7 Silber, 3 Kupfer. 3) L o th  fiir 0,666-Gold, 
=  24 Gold, 10 Silber, 8 Kupfer. 4) L o th  fiir 0,583-Gold =  3 Gold, 2 Silbor, 1 Kupfer.

G o ld iilin lic lie  L eg iru n g  fiir Schmucksachen, Gebrauchsgegenstiinde (Bleifederhalter etc.) 
=  2,5 Gold, 7,5 Aluminium, 90,0 Kupfer.

G oldscliw am m  fiir  Z a lin p lon ib en . Werdon 100 g einer lOproc. Goldchlorid- 
liisung mit Kaliumbikarbonat genau neutralisirt, alsdann mit einer gesiittigten Losung von
3,3 g Kaliumbikarbonat yersetzt, hierauf mit 20,8 g gepulycrter Oxalsaure yermischt und 
die Mischung 2 Minuten lang gekocht, so scheidet sich das Gold ais schwammartige Masse 
aus, welche nach dem Auswaschen und sohr gelindem  Gliihen zu Plombirungen ver- 
wendet wird.

G o ld a m a lg a in , Telsciiow’s besteht aus 4,18 Gold, 55,0 Silber und 40 Zinn; wird 
mit otwa dem gleichen Gewichte Q,uecksilber zum Amalgam zusammengeschmolzen.

Handb. d. pliarm. Praxis. I. 2 8



Goldbronze. M uschelgo ld . A. eohte: Blattgold wird mit diinner Honiglosung 
fein gerieben. B. unoch te  besteht aus zerkleinerten Legirungen des Kupfers mit Eink.

Goldseifc. Wird bereitet durch Fallcn einer Losung von Goldclilorid mit Seifen- 
lOsung und wird benutzt in der Keramik zur Herstellung des Goldlustres.

G o ld p u rp u r , CASsius’scher. Man vei’setzt eine Losung von Forrichlorid mit soviel 
Einnchlorurlflsung, dass die gelbo Farbo vorschwindet und eine griiiilicho Farbung auf- 
tritt. Diese Flussigkeit giosst mail tropfonweise unter Umruhren in eine von Salpeter- 
saure freie GoldchloridlOsung (1 :400), Naeh eintagigem Absotzen wird der Niederschlag 
gewaschen und getrocknet. Er stollt alsdann ein braunes Pulver von schwanlcendem Gold- 
gebalte dar, wolehes zur Farbung von Rubinglas verwendet wird.

E r k e im iin g  des G o ld m eta lles  o d er e c h te r  V ergo ldung . Ob ein Gegenstand, 
z. B. eine Mtinze oder ein Selimuckstuck etc. aus massivem Golde hergestellt ist, lasst sieli 
durch Bestimmung des spec. Gewichtes feststollen. Das spec. Gewicht des Miinzgoldes 
liegt zwischen 18,0 und 19,0. Das spec. Gewicht anderer, z. B. zu Schmucksachen ver- 
arbeiteter Legirungen nilhert sich den angegebenen Ealilen um so mehr, je mehr Gold die 
Legirungen enthalten. — Wird eine Goldlogirung (z. B. von 14 Karat) mit einem an- 
gefeuchteten Silbernitrhtstifte berieben, oder mit einer Losung von Kupferchlorid (1 :10) 
befeuchtet, so entstelit ein schwarzer Fleck nioht. Messing und ahnliche goldahnliche Le
girungen (Goldimitationen) geben einen scliwarzen Strieh. Liickenlose Yorgoldungen 
bleibon gleichfalls ungefarbt. Man kann daher mit Hilfe diesor Reaktionen auch feststellen, 
ob ein. gelbor Metaliuberzug Gold ist. Will man das darunter befindliche Metali priifen, 
so macht man an einer unauffalligen Stelle mit einer Kadel einen Ritz und priift diesen 
mit dem Silbernitratstift oder mit der Kupferchloridlosung.

G o ld fleck e . Bringfc man GoldlOsung auf Haut oder Wasche, so verursacht sie 
braunrotke Flecken. Man ontfernt diese, indem man sie zunachst mit yerdunnter Kali- 
lauge, dann mit 1 proc. .Todlosung, alsdann mit Kaliumjodidlosung und schliessłich mit 
NatriumtbiosulfatlOsung und Salmiakgeist bereibt.

Y e r g o ld u u g  a n d e re r  M e ta lle  au f nassem  Woge. Man lOst 10 Th. Gold- 
c h lo r id  in 1300 Tli. d o s tiłlir te m  W asser, giobt 110 Th. N a tr iu m b ik a rb o n a t dazu 
und kooht die Flussigkeit in einem porcellanonen Kasserol oder Glaskolbon zwoi Stunden 
lang, oder bis ibrc gelbliche Farbung in eine griinliche ubergogangon ist. Den zu ver- 
goldenden, wohl gereinigten Gegenstand liśingt man, an Messingdraht befcstigt, in das 
kochende Goldbad. Kaeli 3 —8 Minuten ist die Yergolduug vollcndot (S chubartii). Neu- 
silber, Silber, Platin befcstigt man an Einkdraht; Eisen muss zuvor verkupfert werden.

Eine andere wirksamo Yergoldungsflussigkeit besteht aus 10,0 G o ld eh lo rid , gelOst 
in 20,0 d e s t i l l i r te m  W asser und dann gemischt mit einer Flussigkeit, bereitet aus 30,0 
K a liu m c y a n id , 30,0 N a tr iu m c h lo r id , 20,0 k ry s ta ll is ir te m  .N atrium karbonat 
und 1250,0—1500,0 d e s t i l l i r te m  W asser. Die Miscbung wird bei Seite gestellt und 
wiedorholt gescbuttelt, bis sie farblos erscheint. In diese bis zum Kochen erbitzto Ver- 
goldungsfliissigkeit wird der zu vergoldende silberno, mit Weingeist und Schlammkreide 
wohl abgeriebene Gegenstand hineingelegt und gleićhzeitig mit zwoi Einkstiiben an ent- 
gegengesetzton Stellen beriłhrt. In wenigen Minuten ist die Vergoldung yollendet. Das 
dabei am Eink etwa metallisch abgeschiedene Gold wird gesammelt etc.

Y e r g o ld u n g sp u lv e r , G o ld p u ly er , zur kalten Vergoldung des S ilb e rs  durch An- 
reiben, bereitet man angeblicli in der Weise, dass man 10 Tli. Gold und 2 Tli. Kupfer in 
Kdnigswasser lOst, mit dor Losung Leinwandlappen triinkt, diese trocknet und verbrennt. 
Die Asche oder den Eunder roibt man mit einem mit Kochsalzliisung befeucbteton Leder 
oder Kork in die gut gereinigte Messing- oder Silberflache.

G o ld sa lz iith er  zum Vergolden von E isen  oder S ta h l bereitet man in der Weise, 
dass man eine koncentrirto wasserige, aber saurofreie G o Id c li 1 o r  i d liisung mit einem 3 bis 
5fachen Yolumen A o tlier wiedorholt kraftig durchschlittelt und den Goldsalzather von 
der farblos gowordonen wasserigen Schicht abliebt. Mit dieser GoldlSsung wird das mit 
Schmirgol und Weingeist blank geputzte Eisen mit Hilfe einos woichen Pinsels bestrichen.

Eine F lu ss ig k e it . zu r  g u ly a n isc h e u  Y e rg o ld u u g  bereitet man aus 10 Th. Gold- 
chlorid, 100 Th. Kaliumcyanid und 1000 Th. Wasser. Ais Anodę dient ein Goldbleeh.

Ein A n le g c b l fur dio Vergoldung lackirter Blechwaren mit Goldblatt oder mit 
Musiygold bereitet man durch Kochung unter Umruhron aus 10 A nim e, 10 A splialt,
15 B le ig liitto , 15 U m bra , lotztero drei Substanzon lioclist fein gcpulvert, und 150 
L eino l. Dieser kolirte Firniss wird mit E in n o b e r abgorieben, um ihm Korper zu geben, 
und dann mit T e rp e n tin o l verdunnt, um ihn boąuem mit einem Pinsel aulzutragen.

Y e r g o ld e in e lil zum h e issen  S tem p o ln  (z. B. in Hutfuttor u. dorgl.) ist ein feines 
Pulvor aus gleichen Theilen Dammar, Mastix, Sandarak und Kolophoniuin.

Gliiliwachs zur ErhOhung der Goldfarbo. Es wird damit die Vergoldung bestrichen 
und der Gegenstand abgegliihl. Es besteht aus circa 50 Wachs, 5 rothem Bolus, 4 Griim 
span, 4 gebrarmtom Alami oder aus 100 Wachs, 25 gebranntem Bolus, 25 Colcotliar, 15



Griinspan odor Kupferasche, 5 gebranntem Borax. Sobald das Wachs des ftber die Yer- 
goldung gestrichenen Gliihwaehses abgebrannt ist, wird in kaltem Wasser abgeloscht etc.

G la S Y e r g o ld u n g . Dazu gehbren drei Fliissigkeiten: I. Losung von 2,0 saurefreiem 
G o ldch lo rid  in 150,0 d e s tillir to m  W asser. — II. Losung von 5,0 trocki)em N atro n - 
h y d ra t in 80,0 d e s tillir to m  W asser. — III. Losung von 2,5 S tiirk ezu ck er in 30,0 
d e s ti l l ir te m  W asser, 25,0 W einge ist und 20,0 kiiiiflichem roinem  A ldehyd. — 
Behufs dor Yergoldung mischt man 200 ceni der Fliissigkcit I, 50 cem der Fliissigkeit II 
und 5 ccm der Fliissigkeit III schnell und giesst die Mischung in das zu vergoldende mit 
SodalOsung und Wasser goreinigte Glas. In 5 Minuten ist die Vergoldung gesohehen.

Uneclite Yergoldung. Man I5st Bleiacetat und Natriumthiosulfat zusammen in 
Wasser und liisst die yersilberten Gegenstande 2—3 Minuten bei 70° 0. darinnon.

f  Aurum tribromatum. G oldbrom id. G o ld trib rom id . AuBr3. =  436.
D a rs te lln n g . Sehr fein yertheiltes Gold wird mit wenig Wasser ubergossen und 

darauf unter Umruhren die berechnete Menge Brom hinzugefiigt. Sobald Losung ein- 
getreton ist, wird die filtrirte Losung boi gelinder Wiirme zur Trockne eingedunstet.

F ig en sch a ften . Dunkelbr.ame Masse, loslicli in Wasser, Weingeist und Aether. 
Das Salz bildet mit anderen Bromiden Doppelsalze.

Der Goldgehalt wird durch Gliihen des Salzes und Wagen des Riickstandes bestimmt.
A n w e n d u n g . Dieses Praparat wurde von Gotjbert ais ein yortreffliches Mittol 

gegon Epilepsie empfohlen, da os selbst in sehr kleinen Gabon sehr rasch wrirkt und lange 
Intermissionen der Anfalle bedingt, wiihrend weder Bromismus noch Verdauungsbesehwerden 
und Schwache der intellektuellen und sexuellen Fahigkeiten zu beobachten sind. Die 
Tagesdosis betrilgt bei Kindcrn 0,003—0,006 g, boi Erwachsenen 0,008—0,012 g. Boi 
Migrane-Anfallen kann man 0,003 g zweimal des Tages eine Stunde vor den Mahl- 
zeiton geben.

f  Aurum-Kalium bromatum. K alium -G oldb rom id  KAuBr4 2HaO == 591.
D a rste lln n g . 100 Th. feinst zertheiltes Gold, 61 Th. Bromkalium und 123 Th. 

Brom werdon mit ca. 2500 Th. Wasser ubergossen und solange geschiittelt, bis Losung ein- 
getreton ist. Darauf wird filtrirt und das Filtrat zur Krystallisation eingedampft. Die aus- 
geschiedenen und abgesaugten Kry stalle werden aus Wasser umkrystallisirt.

F A genschaften. Braunschwarze, nadelformige Krystalle, leiclit loslich in Wasser. 
Aether nimmt aus dicsem Doppelsalz das Goldtribromid auf und scheidet Kaliumbromid ab.

Den Goldgehalt bestimmt man durch Gliihen des Salzes und Auslaugen des Ruck
standes.

A n w e n d u n g .  Dieses Praparat wurde von M ekck  an Stelle des leicht zersetz- 
lichon Goldtribromids empfohlen und von I van T ankura und L aupenauer bei Epilepsie 
und Hysteroepilepsie mit gutem Erfolge gebraucht. Die inneiliche Anwendung des Mittols 
empfiohlt sieli nicht, dagegen ist die subluitane Injoktiou empfehlenswerth.

Rp. Auri Kalii bromati 0,4 
Aquae destillatae 20,0.

S. D. S. Zur Injektion. [L aupenauer .]

Hiorvon injicirt man anfanglich 0,5 ccm und steigt allmablich bis zu 2 ccm. Dio 
mittlere Dosis betragt 0,02 g des Priiparates, was 1 ccm obiger Losung entspricht.

f f  Aurum Kalium cyanatum. K aliu m -G o ld cy an id  2 KAuOyt -j- 3 HaO — 732.
D a rs te lln n g . Eine koncentrirto Losung von 54 Th. neutralom Goldtrichlorid wird 

in eine koncentrirte heisse Losung von 46 Th. Kalium cyanatum xJm’iss- (Pro analysi) ge- 
gosson, das beim Erkalton sieli ausscheidende Salz abgesaugt und aus Wasser umkry
stallisirt.

F A genschaften. Durchsiehtige tafelformige Krystalle, lóslich in Wasser, unliislich 
in Weingeist. Bei massigem Gliihen geht das Salz in Kalium-Goldcyaniir KAuCy., iibor.

Den Goldgehalt des Salzes bestimmt man durch sehr starkes Gliihen und Auslaugen 
des Riickstandes.

A n w e n d u n g .  Dieses Doppelsalz ist ein sehr starkes Antisepticum. Ein Theil 
vermag schon 25000 Th. Blutserum zu sterilisiren und fur die Entwicklung pathogener 
Mikroben ungeeignet zu machem Fur klinische Zwecke wurde das Praparat noch nicht 
yorwandt; es ware jedoch zu yersuchen, dasselbe an Stelle des schon vor mehr ais 40 Jahren 
von Ch r ist ien  in die Therapie eingefiihrten und bei Skrophulose, Phthisis und Amenorrhoe 
gobraucliton Aurum cyanatum zu geben.

A u fb e w a h ru n g .  Sehr yorsichtig, vor Lieht geschiitzt.



Aurum ehloratum.

Unter dem Namen „ G o ldclilo rid" werden gewiihnlich zwei Verbindungen durch- 
einandergeworfen: 1) Das neutrale Goldclilorid AuCL und 2) der Goldchlorid-Chlorwasser-
stoff AuClj - f  H01 -|- 4IL0.

I. f  Aurum ehloratum acidum (Ergiinzb.). A u ru m  c liło ra tu m  eh lor liyd ricu m . 
G o ld c lilo r id  - C lilo rw a ssersto ff. W a sse r sto ffg o ld c lilo r id . W assersto ff-A ur ic lilor ld . 
A u r ic h lo r w a sse r s to ff . Au C13 + I1C1 +  4 1 1 ,0 . M ol. Ge w . =  411.

D a rs te llu n g . Man lost 10 Th. re in e s  metallisches Gold unter miissiger Erwar- 
mung in einem Kolben in 45 Th. Kdnigswasser und dampft das Filtrat im Wasserbade ein, 
bis es frei von Salpetersaure (s. w. unten) ist und ein Tropfen, auf eine kalte Glasplatte 
gesetzt, erstarrt. Den Euckstand bringt man in einen mit Aetzkalk gefiillten Essiccator 
zum Krystallisieren. Die Masse wird spiiter zerrieben, und das Pulver iiber Aetzkalk 
nachgetrocknet.

E ig en sch a ften . Orangefarbige, krystallinische, an der Luft zerfliessende Salzmasse, 
in Wasser, Weingeist oder Aether leicht loslicb. Es sei in Weingeist oder Aether vollig 
loslich. Bei Annaherung eines mit Ammoniakfliissigkeit benetzten Glasstabes gebe es keine 
Nebel (freie Salzsaure). Beim Gliilien hinterlasse es nahezu 48 Proc. (tlieoretiseh 47,68 Proc.) 
metallisches Gold. — Wird die 10 proc. wassedge Losung durch Erwarmen mit Oxalsaure 
vom Gold befreit, so darf 1 ccm des Filtrates nach dem Misehen mit 2 ccm konc. Sckwefel- 
saure keine braune Zono geben, wenn die Mischung mit 1 ccm Ferrosulfat-LBsung iiber- 
schichtet wird (Salpetersaure).

Das soeben beschriebene Prfiparat ist das in der IJraxis gebrauchlichere und wird 
sehr hiiulig f&lscblich ais „Goldcblorid" schlechthin bezeichnet.

II. f  Aurum ehloratum (n e u tr a le ) . G o ld c lilo r id . A u r ic li lo r id . G oldtri- 
c li lo r id . C lilo r g o ld . C lilo ru re  d’o r  (Gall.). AuCl3. M ol. Ge w . =  1102,5.

Um diese Yerbindnng zu erhalten, dampft man die bei dem yorigen Priiparate er- 
haltene sau re  Goldchloridldsung im Sandbade unter Umriihren so lange ein, bis Chlor sieli 
zu cntwiokeln beginnt. Alsdann lasst man erkalten, lost den Euckstand in Wasser, filtrirt 
und dampft die Losung im Wasserbade ein, bis sie beim Erkalten fest wird. Die erkaltete 
Masse bat die Zusammensetzung AuC13 +  2H20, durch Erbitzen auf 150° O. wird das Pre
parat wasserfrei. Brauue, sehr hygroskopisohe Masse, dem yorigen Praparat sehr abnlich. 
Entbiilt im wasserfreien Zustando 64,8 Proc. metallisches Gold.

A u fb e w a h r tm g .  B eide Priiparate sind y o rs ic h tig  vor Licht und vor Feucbtig- 
Jceit sehr gut geschiitzt aufzubewahren.

A n w e n d u n g .  Goldclilorid diont zur Darstellung yerschiedener Goldyerbindungen, 
in der organischen Chemie zur Darstellung der Gold-Doppelsalze (von Alkaloiden), ais 
Eeagens in der Analyse, zu Vergoldungen, zum Tonen der photographischen Bilder. In 
der Therapie wird es besonders bei dem LANDOLFi’schen Verfahren zur Bebandlung des 
.Krebses angewendet.

ltp . A uri trichlorati 
Zinci chlorati 
L iąuoris Stibii chlorati 
Bromi chlorati aa 5,0 
Farinao triticeac* q. s.

Causticum Ł an d o lfi. iiegen zu lassen, bis sie m it dem abgestorbenen 
Gewebe abfiillt.

M. f. pasta  mollis. 3 mm  diek auf Leinen zu 
streichen, und auf der exulcerirten Stelle b o  lange

Causticum Kecamier. 
L i ą u o r  A u r i  n i t r i c o - m u r i a t i c i .  

Itp. Auri trichlorati 0,3 
Aqune regiae 30,0. 

(Aetzmittel fu r Carcinoma.)



Auro-Natrium chloratum.

Unter dem Namen „ A u ro -N a tr iu m  c h lo ra tu m "  oder „ N a tr iu m -G o ld c h lo r id “ 
werden Yerbiudungen des Goldchlorids mit Natriumchlorid von verschiedenem Goldgehalt ver- 
standen; man muss sich dalier in jedem einzelnen Ealle die Frage vorlegen, was ein gc- 
gebenes Praparat darstellen soli.

1. f  Auro-Natrium chloratum (Germ. Helv.). Auri e t Sodii Chloridum  (U-St.). 
N atrium -A uriclilorid . C lilorgoldnatrium . GozzFs Salz. Offlcinelles Goldsalz. Das
im Nachstehendcn zu besprechende Praparat ist keine einheitliche, chemische Verbindung, 
sonderu eine Mischung der Yerbinduug Natrium-Goldchlorid AuC13 . NaCl -j- 2HaO mit 
Kochsalz. Es ist in den genannten drei Pharmakopben von gleicher Zusammensetzung.

D arstellung. Man bringt in einen glaseren Kolben 13 Th. reines Gold, iibergiesst 
dasselbe mit einer Mischung aus 16 Th. Salpetersaure (von 25 Proc.) und 48 Th. Salzsiiure 
(von 25 Proc.), setzt auf den Kolben einen kleinen Trichter auf und erwarmt den Inhalt 
bis zur v<3lligen Auflosung des Goldes. Dann giesst. man die Losung (ist Filtration er- 
forderlich, so erfolgt diese durch einen Bausch Asbest oder Glaswolle) in eine Porcellan- 
schale, spiilt Trichter und Kolben gut nach und dampft die Losung auf dem Wasserbade 
bis zur Sirupkonsistenz unter Umriihren ein. Den zuriickbleibenden Sirup lost man in 
20 Th. Wasser, dann bringt man 20 Th. sehwack gegliihtes reines Natriumchlorid hinzu, 
dampft die Losung im Wasserbade unter Umriihren mit einem Glasstabe ein und ftthrt 
das Austrocknon schliesslich im Wasserbad-Troekensckranke zu Ende. Dann zorreibt man 
den Trockenrlickstand in einem erwiirmtcn Morser, mischt das resultirende Pulver und fiillt 
es sogleich in kleine, gut zu versckliessende (Korken mit Paraffindichtung!) Glaser ab.

M igenschaften. Pomeranzengelbes Pnlver von neutraler oder nur sebwacb saurer 
lteaktion und metallisehem Geschmack, in 2 Th. Wasser zu einer gelben Fltissigkeit loslieh. 
Weingeist lost aus dem Praparat nur das Natrium-Auriclilorid AuCl3. NaCl- |- 211,0 lieraus, 
wahrend das ausserdem vorhandene Natriumchlorid ungelost bleibt. Beim Gliihen giebt 
es Chlor ab, und es hinterbleibt ein Gemisch von Natriumchlorid und metallisehem Gold. 
Das Praparat ist eine Mischung von 61—62 Proc. Natrium-Auriclilorid (Au01s . NaCl -)- 
2H30), 35—37 Proc. Natriumchlorid und 2—4 Proc. Wasser. — Es ist, mit reinem Natrium- 
chlorid bereitet, nicht gerade hygroskopisch) kann aber aus der Luft etwa 5 Proc. Feuch- 
tigkeit aufnehmen, ohne feucht zu erscheinen.

P rilfu n g . 1) Schiittelt man das Standgefass des Priiparates um, offnet es ałsdann 
und miliert seiner Oeffnung hierauf einen mit Ammoniakfliissigkeit sehwach benetzten 
Glasstab, so darf Bildung weisser Nobel nicht erfolgen, andernfalls enthiilt das Praparat 
freie Salzsaure. 2) B e s tim m n n g  des Goldgehaltes. Man bringt 0,5 g  des Salzes in ein 
Becherglas, iibergiesst es mit etwas verdiinnter Ameisensaure und verdunstet diese durch 
miissiges Erwarinen. Man wiederholt dieses Befeuchten mit Ameisensaure und Abdunsten 
noch zweimal, dann sammelt man das hinterbliebene metallische Gold auf einem Filter, 
wiischt es aus und bestimmt sein Gewicht. Es soli erhalten werden: Nach Germ. und 
U-St. mindestens 30,0 Proc., nach Helv. == 32,5 Proc. metallisches Gold. Es ergiebt sich 
hieraus, dass die H elv . ein scharf getrocknetes Praparat vorsehroibt.

A u fbew ah ru n g . Vor Licht und Feuehtigkeit geschutzt, vorsichtig.
A n w en du n g . Das beschriebene Praparat wirkt ausserlicb sehwach iitzend, farbt 

die Haut violett, schliesslich Schwarz. Man wendet es a u s s e r l ic l i  an zu Einreibungen 
in die Zunge und in das Zalinfleisch bei syphilitisehen Erkrankungen dieser Organe. In n e r -  
1 i cli wird dem Goldchlorid eine Wirkung auf den Gescklechtstrieb, die Menstruation und 
die Diurese zugeschrieben, ohne dass kierftir exakte Beweise vorliegen. Langerer Gebrauch 
ftthrt wio beim Quecksilber Speichelfluss herbei. H o ch s te  G aben: pro closi 0,05 g, pro 
die 0,2 g (Germ. Helv.). T ech ni s eh zum Tonen der photograpbischen Silber-Kopien, auch 
wohl zur Herstellung galvanischer Yergoldungsfliissigkeiten.



II. f  Natrium-Goldchlorid. Natrium-Auriclilorid. Cklorure d’or et de sodiniu 
(Gall ). Goldsalz. Sal Auri Chrestien. Sal Auri Eiguier. AuC13 . NaCl -f- 2H20. 
Mol. (lew. =  397. Dieses von der G all. aufgenommene P raparat ist die der oben ange- 
gebenen Formel entsprechende c h e m is c h e  Y e rb in d u n g  „Natrium-Goldchlorid11. — Die 
Darstellung erfolgt in der namlichen Weise wie bei dem yorigen (Seit,e 437) angegeben 
worden ist, nur setzt man der aus 13 Th. Gold erhaltenen Liisung nur 3,88 Th. reints 
schwach gegliihtes Natriumchlorid hinzu. Die Liisung bringt man entweder durcli Ab- 
dampfen im Wasserbade zur Trockne oder man liisst sie — behufs Erzeugung von Kry- 
stallen — im Schwefels8ure-Exsiceator stehen.

Pomeranzengelbe, prismatiscke, an der Luft bestandige, in absolutem Alkohol vollig 
lbsliche Krystalle von ahnlichen Eigenschaften wie das vorige. Sie sollen, in der auf 
S. 437 angegebenen Weise auf den Goldgehalt gepriift, mindestens 49 Proc. (theoretiscii 
49,37 Proc. Gold hinterlassen. Anwendung in der Photographie und zum Vergolden. 
H o c h s te  G ab e n : pro dosi 0,05, pro die 0,15.

III. f  Auro-Kalium chloratum. Kalium-Aurichlorid. Kalium-Goldchlorid. 
AuCL. KC1 -j- 211,0. Mol. Ge w. =  413. W ird in analoger Weise dargestellt wie die 
vorigen, nur wird die aus 13 Th. Gold erhaltene Ldsung von Goldchlorid mit 4,95 Th. 
scharf getrocknetem Kaliumchlorid eingedamplt. Gelbe, durchsichtige, rhombische Tafeln, 
welche an der Luft verwittern.

IV. j' Auro-Ammonium chloratum. Ammonium-Auriclilorid. Ammonium- 
Goldclilorid. Au€l3 . N 11,01 -f- 2 H„0. Mol. Gew. =  392. Wird wie die vorigen darge
stellt, nur dampft man die aus 13 Th. Gold erhaltene Liisung von Goldchlorid mit 2,73 Th. 
scharfgetrocknetem Ammoniumchlorid eiu. Gelbe, rhombische Tafeln.

KHEIjHT’8 Goldcure gegon T ru n k s u c h t.  I. Rp. Auro-Natrii chlorati 0,75, Arn- 
monii chlorati 0,4, Strychnini nitrici 0,065, Atropini sulfurici 0,015, Extracti Ohinae fluidi
90,0, Extracti Oocae, Glycerini, Aquao destillatae aa 30,0. Zweisiiindlieli einen Theelbflel.
I I .  Rp. Auro-Natrii chlorati 0,15, Aquae destillatae 30,0. Zur subkutanen Injektion.

(jiuttao aurone L e h m a n n . P ilu lae  a u rifo rae  Ch r e s t ie n .
lip . A uro-N atrii chlorati crystallisati 0,5 

Am yli Solani tuberosi 2,0
Gum mi arabici 5,0
Aquae q. s. 

fian t pilulae 120.

P ilu la e  A uro-N atrii c h lo ra ti
Ma r t in i.

lip . Auro-N atrii chlorati 0,3 
E x tracti Dulcam arae 3,0. 

fian t pilulao 50.
D. S. Tiiglieh m ittags und abends nacli jeder 

M ahlzeit eine Pille, wbehentlich um je eine Pille 
bis zu 5 P illen  steigend (bei Anschwellungen 
und V erhlirtungen des Uterus).

S iru p u s  A uro -N atrii c h lo ra ti.
lip . Auro-N atrii chlorati 0,05 

Sirupi Sacchari 200,0.

Aurum jodatum.
fAurum  jodatum. Jodnretum auro,sum. Aurojodid. Goldjodiir. Goldinono- 

jodid. AuJ. Mol. Gew. =  323.
B ere itu n g . Das sfturefreie C h lo r  id  aus 10,0 G old oder 15,2 scharf getrocknetes 

A u r ic h lo r id  werden in 200,0 d e s t i l l i r t e m  W a sse r  gelost und allmahlich unter Um- 
riihren m it einer Liisung von 26,0 Kaliumjodid in 100,0 d e s t i l l i r t e m  W a sse r  versetzt. 
Man lasst die Eliissigkeit absetzen, dekanthirt, giesst auf den Bodensatz circa 400,0 destill. 
Wasser, dekanthirt und sanimelt den Bodensatz in einem Triehter, weleher m it einem 
loekeren Bauschehen Glaswolle geschlossen ist, wascht mit Wasser nach, his das Abtropfende

Rp. A uro-N atrii chlorati 0,1 
Aquac destillatae 50,0.

D. 8. D reim al tiiglieh 20 Tropfcn (allmahlich 
steigend au f 50 Tropfen und Gebraucli you Sassa- 
parill-D ekokt bei sekimdUrer Syphilis).

L iq u o r A uri am m o n ia ti c h lo ra ti.
F u rn ari e t Delesc iia m ps .

Rp. Auro-Amm onii chlorati 0,5 
Aquae destillatae 
Spiritus (90 Proc.) aa  300,0.

I). 8. E inen Tlieeloffel voll des Morgens und 
Abends (bei Amenorrhoe, Dysmenorrhoe).



kaum nocli eine Farbung zeigt. Den Niederschlag bieitet man anf einen Aachen Porcellan- 
teller aus und trocknet iłin an einem lauwannen, 35° 0. nicht iiberschreitenden, vor Licht 
geschiitzten Orte, bis das anhitngende freie Jod yollstandig ycrAiicktigt ist. Ausbeute 
circa 15,0. In den Waschwassern ist etwas Gold enthalten, nnd kann dasselbe durch Zink 
abgeschieden werden.

B igenschaften . Das Aurojodid ist ein leicht zersetzliches, citronengelbes Pulver, 
gewohnliek wegen anliangenden freien Goldes oder frcien Jods griinlicb. Beim Erbitzen 
auf 120° C., aucb sehon beim Kocken der wasserigen Losnng zerfallt cs in seine Bestand- 
theile. Es ist in Wasser und Weingeist unloslich.

A u fh ew ah ru n g  m u l A nw etu lung  sind diesclben, wio man unter Auro-Natrium 
chloratum angegeben findet. Ein obsoletes Praparat.

Aurum oxydatum.

f  Aurum OXydatum (seu hydroxydatum). Acidum auricum. Crocns Solis. 
Aurihydrat. Goldoxyd (hydrat). Goldsiinre. An(OH)3. Mol. Gew. =  247.

B ere itu n g . 10,0 p r a c ip i t i r t e s  Gold werden in 40,0 K o n ig sw a s se r  geldst, 
und im Wasserbade bis zur Sirupdicke eingedampft, dann in 300,0 bis 400,0 d e s t i l -  
l i r te m  W a sse r  geliist, die Losung mit 50,0—55,0 g e b r a n n te r  M a g n es ia  yersetzt. und 
einen Tag an einem dunkeln Orte bei Seite gestellt. Den von der iiberstehenden Fliissigkeit 
durch Dekantkiren getrennten Niederschlag ziebt man mit einer circa 2,5procentigen reincn 
S a lp e te r s a u r e  (gemischt aus 50,0 reiner Salpetersiiure von 1,153 spec. Gew. und 450,0 
Wasser), um die anhangende Magnesia zu beseitigen, znletzt mit d e s t i l l i r t e m  W asser 
aus und trocknet ihn auf Aachen Tellern ausgebreitet vor Licht geschiitzt bei gowblmlicher 
Temperatur. Ausbeute 12,0.

ISi gensch u f  ten. Das haufig ais Goldoxyd bezeichnete Praparat ist eigentlich das 
Goldhydroxyd; es bildet frisch gefiillt ein gelbęs, 'in der Warnie braun werdendes Pulver, 
welches bei 100° C. in Wasser und Golftacyd Au20 3 zerfallt, sich audi im Licht zer- 
setzt unter Abscheidung von metallischem Golde. Es ist loslieh in Salzsaure, auek in 
konc. Salpetersiiure, unloslich in verdunnter Salpetersiiure. Beim Uebergiessen mit Am- 
moniak bildet sich das im trocknen Zustande leicht explodirende „Knallgold11 (Aurum 
fulminans).

A u fb ew a h ru n g . In der Reihe der stark wirkenden Arzneistoffe in kleinen, dicht 
geschlossenen Flaschchen, vor Licht geschiitzt. Bei Verarbeitung zu Pillen (im porcel- 
lanenen Morser anzustossenl) benetzt man es vor dcm Verreiben mit einigen Tropfen 
VVasser, weil ein gekauftes Praparat, wie die Erfahrung gezeigt. hat, zuweilen Knallgold 
enthiilt.

A n w en du n g . Das Goldoxyd wurde wie das Goldchlorid ais Antisyphiliticum in 
Gebraucli gezogcn, heute aber wird es kaum uoch beachtet. Die Dosis ist derjenigen des 
Auro-Natrium chloratum gleicli.

Avena.
Gattung der Gramineae—Ayenene.
Avena sativa L, der „Hafer“.
Yerwendung findet die von den Hiill- und Deckspelzen befreite Frucht: F ru ctu s  

Aveune excorticatus. Semen Avenae excortlcatuin. Grutuni. Hafergriitze ais leicht- 
vcrdaulich.es Nahrungs- und reizmildernes Heilmittel. Die bei der Fabrikation der Hafer
griitze gewonnenen Abfśille gelangen ais Futtermittel unter den Namen: H a fe rw e is s -  
m chl, H a fe r ro th m e h l  und H a fe rb u lse n  iu den Handel.



Bestancltheile. 12,11 Proc. Wasser, 10,66 Proc. Stickstoffsubstanz, 4,99 Proc. Fett, 
58,37 Proc. stickstofffreie Eztraktstoffe, 10,58 Proc. Rokfaser, 3,29 Proc. Ascke.

E rkenm m g  der Haferstarke of. Amylum. S. S. 295.
G i f t g r i i t z e  ist einc mit StrychninlOsung (2,5—5,0 g Strychnin, nitric. in heisscm 

Wasser q. s. gelóst auf 1 kg Griitze) getrankte, dauerhaft rotli gefarbte Hafergriitze, zum 
Vertilgen der Hausmause bestimmt. Zum Auslegen im Freien eignen sich mehr die ganzen, 
vergifteten Korner.

Ayenncia von R ademann enthalt in 100 Th. etwa: Fett 7, Protein 14, Kohlenhydrate 
66, Salze 3 Th.

Ilafer-Konseryc yon Gust. W arnecke bestelit aus Hafermehl, dextrinirtem Erbsen- 
mehl, Roggen- und Leinsamenmehl.

Hafermelil, Praparirtes, von K norr, sowie
Hafermehl, Praparirtes, von Weibezahn, sind Nahrmehle, die in 100 Th.: Ver- 

dauliches Eiweiss 9, F ett 5 — 7, Kohlehydrate 72, Wasser 10, Salze 1 (abgerundet) 
enthalten und wahrscheinlicli dem prap. Gerstenmehl almlich behandelt werden.

Herculo, K athreiner’s : ein Kaffoe-Ersatz, der durch Walzen von HaferkOrnern 
hergestellt wird.

Praparirtes amerikanisehes Hafermelil (Horn by steam cooked oatmeal), enthalt 
Fett, 6,71 Proc., Stickstoflsubstanzen 16,30 Proc., stickstofffreie Extraktivstoffe 64,44 Proc., 
Ascho 1,82 Proc., Wasser 10,73 Proc.

Lactina, Schweizerischc, von P auschaud & Oo. zur Tliierernahrung, ist ein Go- 
miscli aus Hafer-, Mais-, Reis-, Leinsamenmehl, Knochenmehl, Salz und Fenchelól.

Ballota.
Gattung der Labiatae — Stacliyoideae.
Ballota nigra L. Schwarzer Andorn. Heimisch von Nordafrika und Europu 

bis Nordpersien, liefert in dem getrockneten K raut:
Ilerba Ballotae nigrae. Herba Marrubii nigri seu foetidi. Herba Marrubiastri. 

1’nllote, Gottesrergess.') Die Pflanze ist charakterisirt durch den trichterformigen, vor- 
springend zehnneryigen Kelch mit kielig gefalteten Zahnen. Sie ist weiclihohuart, die 
ISlatter gestielt, eirund oder am Grunde herzformig, grób gesagt.

Yon unangenehmem Gernch, bitterojn und otwas aromatischem Geschmack.
E insam m lung. Das bei beginnendem Aufbliihen gesammelte Kraut. 4 Th. frisches 

K raut geben 1 Th. trockenes.
Leonurus lanatus (L.) Spreng. (ebenfalls Labiatae — Stacliyoideae). Heimisch 

in Sibirien liefert:
Herba Ballotae lanatae. Hb. Ballotae lanatae sibirieae. Hb. Leonuri lanati- 

Hb. Panzeriae lanatae. Panzerie. Sibirische oder >yollige Ballote. W olfstrappkrau t.
Wie die yorige obsolet.
Ballota SUaveolens L. (E rv a  c id r ie r a ) ,  wird in Jamaica bei tuberkuloser 

Peritonitis angewendet.

Balnea medicata.
Balnea. Biider. Bains. Ba tli. (P lural=B aths). Die wachsende Bedeutnng der 

Biider fiir die Allgemeinbehandlung macht eine Besprechung der fiir den Apotlieker in Be- 
tracht kommenden Gesichtspunkte erforderlicli.

Allgemeines. Je nachdem der ganze Korper oder nur Theile desselhen der Bade- 
procedur unterworfen werden sollen, unterseheidet man: 1) V o llb a d , Balneum totati 
—, 250—300 1 Wasser. 2) S i tz b a d ,  Enkathisma seu Insessus =  25—40 1 Wasser. 
3) F u s s b a d ,  Pediluvium —  6—181 Wasser. 4) A rm b a d , B ra ch ilm iu m  =  5—81 Wasser.
5) H a n d b a d ,  M anihmum  = 1 —21 Wasser.

*) Unter diesem Kamen auch M a rru b iu m  y u lg a re  und S u c c is a  p ra te n s is .



Jo nach der einzukaltenden T em p era tu r  neunt man ein Bad: e is k a lt  vou 
0—5° C., selir k a lt  vou 5—12° C., k a l t  von 12—18° G., kulił von 18—25° C., lau- 
warm von 25'—82° C., warm yon 32—37° 0., heiss von 37—42° C.

Die Bauer der Bader betragt boi warmen und hoissen Badera etwa 5 Minnten, bei 
kukleren, wenn Warmeentzielmng beabsichtigt ist, bis zu 20 Minuten. Sie ist vom Arzt 
genau anzugeben.

Ais B a d e -G e fa ss e , in welcben die Bader zu nehmen sirnl, benutzt man Wannen 
aus Zink, Kupfer, Porcellan fiir solche Bader, dereń Ingredienzen auf diese Stoffe niebt 
einwirken. Bader mit differenten Stoffen werden zweckmassig in Wannen aus Holz ge- 
nommen werden. Zur letzteren Gruppe gebbren nicht nur die Biider, welcbe Siiuren ent- 
halten, sondern auch solche, die mit Eisensalzen, Schwefelleber, Moor versetzt sind.

Die zu den mediciniseken Biidern zu yerwendenden Bade-Ingredienzen brauehen
nieht von kocbster Reinheit zu sein; man verwendet yielmehr gewoknlich technische 
Sorten. Die im Naclistekenden angefiihrten Mengen sind fiir „Vollbader“ berecbnet. Fili- 
Sitzbader rechnet man den 1/0, fur FussbSder den 1/10 und fiir Handbader don 1/20 Theil.

Yon den Ingredienzen werden Salze direkt im Badewasser gelost oder diesem in 
Form von Losungen zngesetzt. Krauter u. dgl. werden zum Theil ais Aufguss, zum Theil 
in Substanz dem Badewasser zugesetzt, in einigen Fftllen auch in locker gewebten Sack- 
chen in das Badewasser eingehangt.

Kolilensiiure-Biider. Zur Nachbildung der natiirliehen Kohlensiiure- Bader sind 
vielfaehe Vorschlage gemacht worden. Das Yerfahren, kohlensaure Salze durch Siiuren zu 
zersetzen, fiihrt zwar zur Entwickelung von Kohlensaure, aber diese wird nur wenig vom 
Wasser gelost, daher iiben diese Biider nur geringen Hautreiz aus. Das vollkommenstc 
Verfahren ist das von BLOOH-Elberfeld; dieses fiihrt zu einem Badewasser, welehes aueh 
uoch bei Blutw&rme ganz erhebliche Mengen Kohlensaure gelost cntlialt.

Bade-Tabletten von Sandow. D.ll.P. Krystallisirtes Ferrosulfat wird mit Kalium- 
bisulfat zusammengeschmolzen und in Pastillenform gebracht. Diese Pastillen werden in 
ein Natriumbikarbonat cnthaltendes Bad eingetragen.

Pasta Mack, Zusatz zum Waschwasser, bez. zu Biidern: Reisstarke 27,0, Brause- 
pulver 73,0. Es werden Pastillen von 6 g ijchwere geformt. S Pastillen =  2 JC.

Sandbiider. In eine Kiste wird eine 10 cm hohe Schieht warmer Flusssand ge-
schiittet. Der Patient setzt sich, in eine Deoke gehiillt, hincin und wird mit Sand von 
45—50 °C. zugcdcckt. Brust und Bauchdecke bleiben frei.

Fango, L in im e n tu m  m in e ra le . Der Schlamm der heissen Quellen von Battoglia 
in Italien, weleher zu Biidern bzw. Umschlagen gegen Rheumatismus, Frauenkrankheiten 
etc. angewendet wird. Enthiilt: Wasser 50,0 Proc., organ. Substanz 8,0 Proc., Mineral- 
bestandteile (Sand, CaO, MgO, Fe20 3, A1„03, Cl, S03, C02, P.JJ5, K20, Na,,O) 42 Proc.

Ł im auol, Einroibung gegon Ischias, Migraine etc., bestelit aus Chloroform, Ammo- 
niakfliissigkeit, TerpentinOl, Seifenspiritus und Moorextrakt. Wird nach dem Bado an
gewendet.

A aclicner liiul.
( A a c h e n e r  B & d e rse ife .)  

lip . Calcii su lfurati 45,0 
N atrii clilorati 15,0 
Kalii jodati 2,0
Kalii brom ati 2,0
Saponis kalini 136,0, 

A laun-B ad.
Rp. A lum inis 100—150,0. 

A lkalisclios B ad.
B a l n e u m  S o d a e . B a in  a l c a l i n .  (Gall.) 

Rp. N atrii carbonici cryst. 250,0. 
Ameison-Bad.

I .

Rp. Spiritus Form icarum
Tincturae Form icarum  iia 250,0

II.
Itp. Acidi formicici (25 °/0) 10,0.

A roinatisehes Bad.
I. Rp. Specierum aromatic. 500,0

'Werden in  lose gewcbtem Beutel abgegeben. Man 
infundirt m it 10 Liter heissem W asser ł /2 Stunde 
und giesst die Kolatur in  das Bad. In  gleicber 
Weise: L i n d e n b l i \ t l i e n - B a d .

II . Rp. M ixturae oleosne balsamicae
Tincturae Calami aa 100,0.

A rsenikallsclies Bad.
Rp. N atrii arsenicici 5—6,0 

N atrii carbonici cryst. 12,0.
Gegen ehronisclie Gelenk-Entziindung.

Balneiun B arctg inonso .
B a in  d i i  do  B a r ^ g e s .  (Gall.)

Rp. N atrii sulfuratl (Na2S-j-9II.,0)
N atrii chlorati aa (50,0
N atrii carbonici calcinati 30,0.

In  Glasgefiissen abzugeben.



liiiluoum  Penneslne.
B a i n  d e  P e n n e s .

A.
Bp. K alii brom ati

Caleii carbonici aa 1,0 
N atrii phosphorici 8,0 
N atrii sulfurici sieci 5,0 
Alum inii sulfurici 1,0 
F erri sulfurici sieci 3,0 
Nutrii carbonici sieci 300,0.

B.
Bp. Olei Kosniarini 

Olei Lavandula©
Olei Th y ni i aa  1,0
Tinct. S taphidis agriae 50,0.

Die Salzm ischung A wird im  Vollbade gelOst, wor
an i m an B zumischt.

Bal licu m PI u ni bi c rau  u m .
B a i n  d i t  d e  P l o m b i b r e s .  (Gall.)

A.
Bp. N atrii carbonici eryst. 100,0 

N atrii sulfurici eryst. 60,0 
N atrii clilorati
N atrii bicarbonici aa 20,0

B.
lip . Gelatinae pulv. 100,0.

A und B werden getrenn t abgegeben; B wird in 
1 L iter W asser gelost.

Balnoum  Y icliiensc.
B a i n  d i t  d e  V ic h y .  (Gall.)
Bp. N atrii bicarbonici 500,0.

Eisen- um l S tah lb iid e r.
I .

Bp. F e rr i sulfurici eryst. 100.

II .
Bp. T artari ferrati 100,0

Aquae fervidae 900,0.
I)ie Losung is t z u filtriren.

Jod -B ad .
I.

Bp. Kalii jodati 50,0,

II.
Rp. N ach L u  gol. 

FUr Erwachsene.
I. II. III .

Kalii jodati 15,0 20,0 24,0
Jo  di 8,0 10,0 12,0
Aquae 625,0 625,0 625,0.

FUr K inder.
K alii jodati 5,0 6,0 9,0
Jodi 2,5 3,0 1,0
Aquae 300,0 300,0 300,0.

In  H olzw annen zu nehm en. Die rOmischen Zahh n  
I—I I I  geben die verschiedenen Stftrken an, wie 
sie voni A rzte auch zu verordnen sind. 

K alm us-B ad.
Bp. T incturae Calami 100—300,0. 

K iefornadel-B ad .
Bp. E x tra k t der F ichten-

oder K iefernadeln 250,-500,0 
Olei P in i silvestris 15,0
Spiritus 60,0.

K lcie-B ad.
Man sotzt dem  Bade das D ekokt von 1—2 kg 

W eizenkleie zu. Auch kann  m an die ICleie in  
iocker gewebten Beuteln in  das Bad einhfingen 
und die Bcutel zmn Fro tliren  bemitzen.

K ohlensiiure-H nd. (Diet. M.)
A.

Rp, N atrii bicarbonici 150,0.
B.

Bp. Acidi hydrochlorici (25 °/0) 250,0.
M an Itist zunilchst A im Badewasscr und rlihrt 

alsdann B darunter.

K rcu zn ach cr IIu tto rlau g e ii-B ad .
N atrii chlorati 63,0
Caleii chlorati fusi 750,0
Kalii chlorati 75,0
Magnesii chlorati 110,0
N atrii brom ati 2,0.

Laugen-B ad.
Auf e in Yollbad setzt m an zu , e in e  der nach* 

gtehenden Substanzen. s
Pottascho 200—500,0 oder 
Soda calcinirt 200—500,0 oder 
N atronlauge (15°/0) 50,0.

Leim -Bad.
B a i n  g e l a t i n e u x .  (Gall.)
Rp. Gelatinae pulv. 500,0

Wird, in  2 L item  heissem  W asser gelOst, dem 
Bade zugesetzt.

M alz-Bad.
1—3 kg geschrotenes Gersten-M alz wird m it 5—10 

L item  W asser von 10° O. eingemaischt. Nach 
1 Stunde erwUrmt m an auf 65a C., hiiit 2 Stun- 
den bei dieser Tem peratur, e rh itz t sodami eine 
Stunde im  W asserbadc und  presst scharf ab. 
N icht vorrllthig zu halten.

M oorbad.
Auf 1 Vollbad werden 50 kg Moorerde gerechnet. 

Tem peratur 33—36° C. An Stelle von Moorerde 
werden neuerdings auch % —I kg Moorsalz oder 
1—2 kg Moorlauge angewendet.

Moor*Salz (kilnstliclies).
Bp. F e rri sulfurici sieci 900,0 

N atrii sulfurici sieci 10,0 
Caleii sulfurici praecip. 20,0 
Magnesii sulfurici sieci 20,0 
Ammonii sulfurici 20,0.

M utte rlau g em B ad er
von Kreuznaeh, Kosen, Behme, W iltekind u. a. O. 

M utterlauge 2—3 kg 
Kochsalz 0,5—1,0 kg

N auheim er B ad (Kiiiistliches).
m ild m ittel stark

Kreuznacher Lange 0,6 1 1,0 1 1,5 1
Na tri 11 m bi ca rbon a t 250,0 „ 400,0 „ 500,0 „
Salzsaure (25%) 300,0 „ 500,0 „ 600,0 „

P o ltasch e-B ad .
Rp. Kalii carbonici crudi 125,0

({uecksilber-B ad.
B a i n  d e  s u b l i m ó  c o r r o s i f  (Gall.) 
Bp. H ydrargyri bichlorati

Ammonii chlorati aa  20,0 
Aquae destillatae 200,0. 

sub signo veneni.
Das Bad is t in  einer Holzwanne zu nehmen.

K eiche iiha lle r lU iittorlaiigensalz.
Kalii chlorati 60,0
L itbii chlorati 1,5
N atrii brom ati 8,5
Magnesii chlorati 720,0
N atrii chlorati 140,0
Magnesii sulfurici sieci 70,0.



Salz-Bad.
A. K o c l i s a lz b a d .

Rp. Salis culinaris 2—3 kg.
B. S o o lb a d .

Rp. Salis culinaris G—8 kg.
Błlder m it einem  Salzgelialt von niehr ais 2 Proc. 

heisseh Soolbllder. Solcbc m it 3°/0 heissen mittel- 
stark, m it 4°/0 stark.

C. S e e s a lz b a d .
B a i n  d e  s e l  m a r in .  (Gall.)

Rp. Salis m arini (vel culinaris) 5 kg.

Scliw efel-Bad.
Rp. Kalii su lfurali pro balneo 60,—120,0.

Dem Bado w ird bisweilen, aber unzweckm&ssig, 
noch 10 g englisclie Schwefelsaure zugesetzt. 
H o lz w a n n e n !  An Stelle von Kali-Schwefel- 
leber kann auch N atrium trisulfid  treten.

Seifen-B ad.
Rp. Saponis domestici 250,0.

W ird in W asser gelOst zugesetzt.
Senf-Bad.

A uf ein Fussbad (P 6 d i 1 u v o s i n a p i s ć .  Gall.) wen
de t m an 150,0 en Wites Senfpulver an, welches vor- 
her */4 Stunde m it kaltem  W asser augerulirt 
stehen gelassen war. Die Tem peratur des Bade- 
wassers darf 40° C. nicht iibersehreiten.

S u lzer M utte rlaugensa lz  (kttnstliches).
Rp. Salis culinaris 938,0

Calcii chlorati fusi 5,5
Magnesii chlorati sieci 25,0 
N atrii broinati 6,5
Calcii sulfurici praecip. 25,0,

Tannin-B ad.
Rp. Acidi tannici 50,0 

Aquao destillatać 200,0.

T erpentinol-B ad.
(PlNKNEY.)

Rp. Saponis Kalini
Aquao aa 100,0

werden im Dampfbade erw arm t, alsdauu rfihrt 
man gleichmiissig darunter

Olei Terebinthinae 90—120,0.

U iinacr M utterlaugensalz  (Ktinstlichcs).

Rp. Salis culinaris 119,0
Magnesii chlorati sieci 270,0 
N atrii jodati 3,0
Kalii chlorati (KC1) 35,0
Calcii chlorati fusi 570,0
N atrii brom ati 3,0.

Vot. Balneum arseilieale .

Rp. Arsenici albi 1,0
Ferri sulfurici eryst. 10,0 
Aquae 100,0.

Friiher gegen Rliude der Tiere (Sehafe) benutzt. 
F iir 100 Sehafe reohnete man 1,4 kg Arsenik.

Yet. B ain arscn icn l T rasbot (Gall.) 
in  loco: B a in  do Tessikr .

Rp. Arsenici albi 1 kg
Zinci sulfurici crudi 5 „
Aloes 0,5 „
Aquae 100 Liter.

Balsamum Canadense.
Balsamum Canadense (Erganzb.). Terebinthina Canadensis (Brit. U-St.). Ca- 

nadabalsam, Baume du Canada (Gall.). Canada Turpentine. Ist der Harzsaft inehrerer 
zu den Coniferae-Abiotineae gelidriger Bliume: Abies balsamea (L.) Mili., im ost- 
lichen Nordamerika, Abies Fraseri LindI., in lJennsylvanien, Virginien und den 
Alleghanies, den man gewinnt, indem man die ansebnliehen Balsambeulen der Rinde an- 
bohrt und ausfliessen liisst.

B eschreibung. Zahfliissig', von diinner Honigkonsistenz, klar, liellgelb oder etwas 
griinlicli, von angenehm balsamischem Gerucb und bitterem, etwas scharfem Geschmack. 
Wird mit der Zeit dunkler, yerdickt sieli, bleibt aber klar. Vollstandig loslich in Chloro
form, Essigather, Benzol, Terpenthinbl, fast yollstandig loslich in Aether und Sehwefel- 
kohlenstoff, in Petrolather zu 83,4—87,9 Proc., in Alkohol zu 91—93,2 Proc. loslich. Siiure- 
zahl 84—86,8. Jodzahl 180,4— 236,07. Mit ‘/o des Gewichtes Magnesia usta vermengt 
verdickt er sich und wird sehliesslich fest.

Spec. Gew. 0,998. Brechungsindes bei 15—20° C. =  1,535.
Bestandtheile. 24 Proc. śith. Oel, 59,8 Proc. in Alkohol losliches, 16,2 Proc. in 

Alkohol unlosliches Harz. Das atherische Oel dreht links — 29,66°, es enthalt Borny 1- 
acetat und yielleicht Pinen. Spec. Gew. 0,8892.

A n w en du n g . In Amerika, England und Frankreich an Stelle des Terpenthins. 
Aeusserlich zu Pflastern etc., innerlich hei Erkrankungen der Bronehial- und Urethralschleiin- 
haut in Pillenform.

Perner ais K itt hei optisehen Apparaten zum Aneinanderkitten yon Linsen, die da- 
her vor starker Erwarmung z u schiitzen sind, ferner ais Einschlussmittel fiir mikrosko- 
pische Praparate.



Don Kanadabalsam zum E in s c li l ie s s e n  m ik ro s k o p is c h e r  P r a p a r a te  verdiinnt 
man mit Chloroform bis zur dunnen Sirupskonsistonz.

Um Objekte, die Wasser enthalten (Pflanzentheilo), in Kanadabalsam einzuschliessen, ent- 
wassert man dieselben, indem man sie, wenn sie sehr żart sind, nacheinander in 30, 50, 70, 
90 prc. und schliesslich in absoluten Alkohol iibertragt, sie dann in Alkohol-Xylol (3 Xylol: 1 Al
kohol) bringt, in einem Exsikkator, der Xylol enthalt, den Alkohol durch Diffusion gróssten- 
theils entfernt und sie endlich in eine LOsung von Kanadabalsam in Xylol von diinner 
Sirupskonsistenz auf dem Objekttrager bringt, worauf das Xylol allmahlich verdunstet.

GrObore Praparate (Rindon, Samen eto.) kann man dirokt aus Wasser in absoluten 
Alkohol etc. ubertragen.

Balsamum Copaivae.
Balsamum Copaivae (Germ. Helv. Austr.). Balsamum Copaibae. Balsamum 

brasilieuse. Copaivabalsam. Jesuitcrbalsam. Baume de Copahu. Oleo-resine de 
Copaliu (Gall.). Copaiba (U-St. Brit.). Balsam of Copaiba. Der in schizo-lysigonen 
Sekretbehaltern des Holzes und Mark es enthaltene Harzsaft verschiedener zu den Caes- 
alpiuiaceae — Cynoinetreae gehoriger siidamerikanischer Baume, namlicb:

Copaiba (Copaifera) officinalis Jacq. in Guyana, Columbien und Yenezuela, 
Copaiba guyanensis (Desf.) 0. Ktze. u. Copaiba multijuga (Hayne) 0. Ktze. 
im Amazonasgebiete, Copaiba COnfertiflora (Benth.) 0. Ktze. in Piauhy, Copaiba 
coriacea (Mart.) 0. Ktze. in Babia, Copaiba Langsdorffi (Desf.) 0. Ktze. u. 
Copaiba oblongifolia (Mart.) 0. Ktze. Indessen ist nicht siclier, ob Balsam von allen 
diesen Arten in den Handel gelangt.

Man gewinnt den Balsam, indem man Loeher in den Baum bis in das Kcrnbolz 
haut, aus denen er dann in liineingesteckten bleehernen Rohren ausfiiesst. Ein Baum kann 
bis 48 1 liefern.

Handelssorten. Der Balsam wird aus den Produktionsgebieten in die Stadte und 
Hafen gebracht und meist nacli diesen benannt. Man unterscheidet im Handel: aus 
V e n e z u e la : M a ra e a ib o , M a tu r iu  und A n g o s tu ra ,  aus C o lu m b ia : C a r ta g e n a , 
aus B r a s i l ie n :  B a b ia  und P a ra .  Yon diesen ist der dickfltissige Maracaibobalsam 
gegenwiirtig bevorzugt.

Beschreibuny. Eine klare, gelbe bis gelbbraunliche, dickliehe Fliissigkeit, die 
gar nicht oder nur ganz selwach fluorescirt, die eigentbiimlich gewflrzhaft riocht und 
unangenelim b itter, hintennach scbarf und brennend selimeckt. Spec. Gew. 0,96—0,99 
(Germ.), mindestens 0,96 (Helv.), 0,94—0,99 (Austr. U-St.), 0,916—0,993 (Brit.). Refrakto- 
meterzahl fur Maraeaibo 1,514, fur Para 1,505, Drehung (Rohr 100 mm) Maraeaibo 
-f- 25° 20', Para — 13° 40'.

Loslicb in Aether, Terpentinol, Chloroform, Benzol, in Essigatber, Petrolather, 
Amylalkobol, Scbwefelkoblenstoif und absolutem Alkohol meist ebenfalls klar loslicb. Auf 
dem Wasserbade bis zur Entfernung des atherischen Oeles erwarmt (wozu mehrere Tage 
niitbig sind), resultirt ein hartes, sprddes, durebsiehtiges, glanzendes Harz, das unter dem 
Mikroskop keine Krystalle erkennen ldsst.

Jiestandtheile. Der Balsam ist eine Anflosung von H arz  in  a tb e r is c h e m  Oel. 
Der Gebalt an letzterein schwankt von 18—87 Proc. (vgl. besonderen Artikel). Die An- 
gaben iiber das Harz weichen nach den untersuchten Sorten reebt erbeblieb von einander 
ab. Jedenfalls geht aus den unter P r i i fu n g  mitgetheilten Żabien bervor, dass dasselbe 
nur zum geringsten Theil aus Estern, vielmehr vorwiegend aus Sauren besteht. Es wird 
beschrieben eine C o p a iv a s a u re  Cr ,H320 2, aus Parabalsam eine O sy c o p a iy a sa u ro  
C20Hg8O3 . H20, aus M a ra c a ib o b a ls a m  eine M e ta c o p a iy a s a u re  Ca.,H310.„ Sebmelzpimkt 
205° C. Pcrner enthalt der Balsam einen bitterschineokenden Stoff, der sieli dureb Aus- 
kochen m it Wasser gewinnen lasst.



jPrilfu n g  u n d  Terfdlsohm igen. Die vorgeschlagenen Methoden zur Prufung 
haben samintlioh Widerspruch erfaliren. Einmal mag der Balsam bei der Yersehiedenheit 
der ihn liefernden Pfłanzen wirklich von etwas versehiedener Zusammensetzung sein, darni 
aber wird er auoh sohon im Produktionslande offenbar stark yerfalscht, da soleber Balsam 
fiir Zweeke der Technik immer noch verwendbar sein kann. Man yerfalscbt ibn mit 
C o n ife re n h a rz e n  (C o lophon ium ), H arzo l, T e rp e n th in o l,  f e t t e n  O elen und 
G u rju n b a ls a m , yielleicht aucb P a ra f f in o l .  Fiir die Prufung kornmen zunachst die 
unter B e sc b re ib u n g  angegebenen Momente in Betracbt. Pcrner ist Polgendes zu 
beacbten:

1) Ist der Abdampfriickstand klebrig oder weich, so liisst dus auf einen Zusatz fetter 
Oele und tiarze schlicssen. — 2) Liisst er reiclilioh Krystalle erkennen, so ist wahrschein- 
lich Gurjunbalsam zugesezt. Es ist nothwendig, den auf dem Objekttrager zu ver- 
dampfendon Tropfen s o rg f i i l t ig  vor Staub zu schiitzen und den Ituckstand mit dom 
Polarisationsmikroskop zu untersuchen. Bs ist darauf zu achten, ob beim Erhitzen Ge- 
rueh nacli TerpentinOl etc. auftritt. 3) Ebonfalls liegt wahrscheinlich oine Yer- 
falschung mit Gurjunbalsam vor, wenn der Balsam stark fluorescirt, wobei aber 
noch einmal darauf aufmerksam gemacht sei, dass auch sonst unverdachtiger Balsam 
in geringem Maasse fluoresciren kann. 4) 20 — 40 Tropfen werden mit 1 — 2 ccm 
16 proc. alkoholischer Natronlauge iibergossen und einige Małe aufgekocht. Die Mi- 
schung darf weder beim Abkuhlen noch nacli Zusatz von 2 Vol. Aethcr und Ab- 
kiihlung auf 0° O. gallertige Ausscheidungen geben. Andernfalls fettes Oel. 5) 1 Vol. 
Balsam muss mit 3 Vol. 90 pi’OC. Alkohol eine Miscliung geben, die auch nacli 1 Stunde 
keine Oeltropfchen abscheidet. Andernfalls fettes Oel, ausser RicinusSl. (i) 1 Th. Balsam 
werde mit 5 Th. Wasser von 50° O. geschiittelt, die Miscliung tremie sich nacli dom Er- 
wiirmen im Wasserbade in zwei scłiarf geschiedene, niclit zu trube Scliicbten. Gurjun
balsam giebt eine Emulsion, Terpentinól, Harzol und Śassafrasol geben stark trube Scbichten.
7) 5 g Balsam und 50 g Liq. Ammon. caust. werden kraftig durchgeschuttelt. Es soli 
eine diinnfliissige, milcliige, nur trube Eliissigkeit entstehen. Stellt man das Gemisch 
24 Stunden kalt, so soli es nicht ganz oder theilweise gelatiniren oder sehleimig werden. 
Soli Kolophonium anzeigen. Dieser Methode ist vorgeworfen worden, dass es Koloplio- 
nium (amerikanisches) giebt, welches zu 20—30 Proc. dem Balsam zugefugt, kein Gelati
niren hervorruft, andrerseits sollon Balsame existiren, die beim Zusatz von 30 Proc. Kolo
phonium noch lceino Aenderung ilires Yerhaltens gegen, Liq. Ammon. caust. zeigon. Germ. 
schreibt vor, die Probe nicht mit dem Balsam selbet , sondom mit dcm von Oel bofreitem 
Harz (1 : 5 ŃHS) anzustellen, wogegen dieselben Einwando erhoben worden sind. Die fol- 
genden Farbenreaktionen bezwecken den Nachweis von Gurjunbalsam: 8) 1 Tb. Balsam wird 
mit 20 Th. Sclrwefelkohlenstoff verdiinnt und mit einigen Tropfen eines abgekiihlten, frisch 
bereiteten Gemisches von Schwefelsaure und Salpetersaure geschiittelt. Es soli sich keine 
rotbe oder violette Farbę einstellen. Helv. verscharft diese Probe, indem sio sio mit den 
mittleren und letzten Fraktionen des abdestillirten Oeles anstellen lasst. 9 )  Einer Miscliung 
von 4 ccm Aether aceticus und 2 Tropfen Acid. sulfuric. werden 6—8 Tropfen Balsam 
zugefugt und geschiittelt, die Miscliung darf innerhalb 15 Minuten nicht roth oder violett 
werden. Setzt man darni eine ldeine Menge Wasser binzu, so soli kein rotlier Bodensatz 
entstehen. 10) 1 Vol. Balsam, 3 Vol. Alkohol (95 proc.), 1 g Zinnchloriir werden bis 
zur LOsung des letzteren gekocht. Es darf beim Kochen und nach 1/2 Stunde keine rosa 
oder rothviolette Farbung eintreten. 11) 4 Tropfen Balsam, gemisoht mit 14 g Eisessig 
und 4 Tropfen Salpetersaure sollen nicht rothlich oder purpum werden. (Brit.)

Wie sebon angedeutet, diirfte niemals der Ausfall einer einzigen Reaktion berech- 
tigen, ein Urtheil iiber einen Balsam abzugeben. Bezuglich des specifischen Gewichtes 
ist noch zu bemerken, dass die untere Grenze der Germ. und Helv. fiir einen dickfliissigen 
Maracaibobalsam wohl zu acceptiren ist, dass indessen die obere Grenze anscheinend noch 
etwas hinaufgeriickt werden kann bis etwa 0,996.

Wichtig sind weiter folgende q u a n tita tive  B estim m ungen .
B e s tim m u n g  d e r  S a u re z a h l (D ie t e r ic h ) : Man lost 1 g Balsam in 200 ccm ab

solutem Alkohol und titrirt mit 1/2 N. alkoholischer Natronlauge unter Verwendung von 
Phenolphtalein. Die verbrauchten Kubikcentimeter Lauge x  28 =  Saurezahl. Grenzzahlen 
75—85 fur Maracaibo. 40—60 fur Para.

B estim m ung- d e r  V e rs e ifu n g s z a h l :  1 g Balsam iibergiesst man in einer Glas- 
stopselflasche von 1 1 mit 20 ccm l/a N. alkoholischer Kalilauge und 50 ccm Benzin (spec. 
Gew. bei 15° O. =  0,70), liisst 24 Stunden wohlverschlossen hei Zimmertemperatur stehen 
und titrirt nach Yerdunnen mit Alkohol mit Va N. Schwefelsaure und Phenolphthalein



zuriick. Die yerbrauchten Kubikcentimeter Laug-e x  28 =  Yerseifiingszalil. Grenzzahlen 
80—90 fur Maracaibo, 30—60 fur Para.

Die E s te r z a h l  ermittelt man durch Subtraktion der Saurezalil von der Versoifungs- 
zahl. Grenzzahlen 3 — 6 fiir Maracaibo, 2 — 8 fiir Para. Ein mogiiekst zuverlassiger, 
g a r a n t i r t  r e in e r  Maracaibobalsam hielt sammtliche Proben aus mit Ausnahme von 7, 
Modiiication der Germ. Das Gemiscb hatte nach 24 Stunden Terpentinkonsistenz angenommen. 
8, Modiiication der Helv. 9, wenn man wie boi 8 das atherische Oel yerweudet. Ver- 
seifungszahl 92,86.

Afrikanisclier Oopaiyabalsam von unbekannter Herkunft ist dunkelrothbraun und 
fluorescirend, er neigt sebr zur KrystallbilduDg. Ein Tropfen auf dem Objekttrager ver- 
dampft zeigt reichlich kurze, dicke Krystalle, die von den schlankeren des Gurjunbalsams 
deutlich verscbieden sind. E r giebt die Reaktion mit Sehwefelsaure und Salpetersaure 
(Nr. 8) sebr deutlich.

A u fb ew a liru n g . Im Keller in dicht yerschlossenen Gefassen aus Blech oder ans 
gelbem Glase, dereń Hals nach jedesmaligem Abfiillen sorgfaltig ausgewischt werden muss, 
um das Festkleben der Stopfen und Herabfliessen des Balsams zu verhiiten. Eiir das Stand- 
g-efass in der Officin waklt man einen gerillten Stopfen oder einen Tropfensammler nebst 
Glaskappe.

A n w en d u n g . Innerliek und ausserlich in Form von Injektionen, Klystieren und 
Suppositorien bei Tripper, ferner bei Cystitis und auch wohl bei Lungenblennorrkoen.

I n j e k t io n :  2,0 Balsam, 1,0 Natr. carb. und 200,0 Aq. destill. C ly sm a: 5—10,0 Bal
sam mit Eigelb emulgirt auf 200,0 g Fliissigkeit.

S u p p o s i to r ie n .  Bals. Copaiyae, Ol. Cacao, Gerae aa.
Innerlich am boston in Gallertkapseln. Diese kommen 1) ais Perlae gelatinosae 

mit einem Gehalte won 0,25 g, 2) ais Oapsulae gelatinosae durao mit 0,3, 0,5 und 0,6 g 
und 3) ais Capsulae elasticae mit 0,6, 1,0, 2,0 und 3,0 g Inhalt in den Handel; sehr 
gebriiuchlieh ist auch dio Fiillung mit Copaivabalsam und Kubeben- oder Matikoextrakt aa. 
Die Oapsules gelatineuses au Oopaliu yon Mothes enthalten jedo 0,5 g Balsam.

Die Fiillung dieser Kapseln ist stets zu untersuchen, da der dazu yerwendete Balsam 
besondors liaufig yerfalscht wird.

Zur Darstollung von P i l l e n  scbmilzt man 2 Th. Balsam und 1 Th. Wachs zu- 
sammen oder setzt auf 10 Th. Balsam 1 Th. Magnesia usta hinzu, welche Mischung nach 
einigen Tagen (beim Erwarmen im Wasserbade schneller) erstarrt.

Zur Herstellung eines pulverf(5rmigen Balsams pulyert man 150,0 g Copairaharz 
(ygl. untenl, schmilzt mit 200,0 g Balsam zusammen und giebt 100,0 g Magnesia usta 
hinzu. — Aeusserlich wird der Balsam bisweilen gegen Kriitze yerordnet. In  der Technik 
benutzt man ilin ais Zusatz zu Lacken und Firnissen, damit diese nicht rissig trocknen; 
ferner in der Oelmalerei und zur Herstellung durcbscheinender Papiere (Pauspapier).

Beim Gebrauch von Bals. Oopaivae giebt der Urin mit Salpetersaure einen harzigen 
Niederseblag, der sich beim Kochen und in Alkohol liSst, also nicht aus Eiweiss besteht.

Resina Copaiyae. Balsamum Copaiyae siccum s. inspissatum. Bals. Parisiense. Aci- 
dum copaivicum. Rosin of Copaiba (U. St.). Durch Eindampfcn des Balsams im Dampf- 
bade zu erhałten.

Anwendung: M it Kalcaobutter aa zu Stuhlzapfchen (Husemann).
Aqua Balsami Copaiyae. Copaivabalsam 30 Tropf. schuttelt man mit warmem, 

destillirten Wasser 1 1, l&sst einige Tage stehen und filtrirt.
Balsamum Copaiyae ceratum. Copaivabalsam 2 Th. mischt man mit filtrirtem 

gelben Wachs 1 Th., welches bei gelinder W anno geschmolzen ist. — Dient zur Bereitung 
von Pillenmassen.

Balsamum Copaiyae gelatinosum van de W alle. O opaliu  g d la tin ifo rm e .
— Oopaiyabalsam 125 Th., Zuckerpulyer, Rober Honig je  62,5 Tli., Wasser 12 Th. werden 
im Dampfbado gemisciit, mit Karmin q. s. (0,1) gefarbt und nach dem Erkalten Pfeffer- 
minzol 1,25 Th. zugofugt.

Massa Balsami Copaiyae. M assa  C o p a ib a e . Mass of Copaiba. Solidified Co
paiba (Ph. (J-St.). Gebrannte Magnesia 6 g, mit wenig Wasser angerieben, erwarmt man 
mit Oopaiyabalsam 94 g unter ofterem Umruhren im Wasserbade 1/2 Stunde lang und setzt 
dann bei Seite, bis die Masse Pillenlconsistenz angenommen liat. Man halt dieselbe nur 
fur kiirzere Zeit yorratbig. Haltbarer ist folgende Mischung (nach Dannecy) : Oopaiya
balsam 20 Th., Golbes Wachs 2 Th., Gebrannte Magnesia 1 Th.

Massa Pilularuin Balsami Copaiyae (Diet.). Oopaiyabalsam 10 Th., Glycerin 3 Th., 
yerreibt man mit Zuckerpulyer 10 Th., fiigt dann Gebrannte Magnesia 10 Th., Siissholz-



pulvei' 8 Th. hinzu und knetet zur Pillenmasse. 
losliehe Pillen.

Holi B alsam i Oopnivao. Dannkoy.
Ilp. Balsami Copaivac 40,0 

Cerae flavae 10,0 
Magnesiae ustae 2,0

Mail crwarm t, stellt einige Zcit boi Seite und 
forint 100 Pillen.

E loctiiariiim  balsam icum .
O p i a t  b a l s a  m iq u e  d e  Bodart.
1. Balsami Copaivae 70,0
2. Cerae flavae 30,0
3. Olei Amygdalarum
4. Terebintliinae coctae
5. Terebintliinae venetae aa 10,0
0. Balsami Peruviaui 5,0
7. A lum inis usti 2,0
8. Cubebarum pulverat. 30,0
9. Olei A nisi 1,0.

Man sclimilzt 1—6 bei gelinder Wttrme zusammen
und m ischt 7—9 daruntor. Broi mai tilglieh hasel- 
nussgross in  Oblatem

E lec tuarium  Copaivao (Helv.).
Itp. Balsami Copaivae

Cubebarum pulvcrat. aa  40,0 
Catcchu (Sieb VI)
Bism uti subnitrici aa 10,0 
Opii pu lrerati 0,5
Olei M enthae piperitae 0,3.

E lec tu a riu m  Oopaivao com positum  (Gall.).
O p i a t  d e  Co p a l i  u c o m p o s e . 

lip . Balsami Copaivae 100,0 
Cubebarum pulv. 150,0 
Catecliu pulv. 50,0 
Olei M enthae pip. 3,0.

Eniulsio B alsam i Copaivae (Gall.), 
lip. Balsami Copaivae 2,0

Alcohol (90 Proc.) 10,0
Tinct. Quillajae 10.0
Aquao destill. calid. 78,0.

Enem a balsnm icum  R icord .
L a r e m  e n  l  a u Co p a l i  u.

Itp. Balsami Copaivae 25,0 
V itellum  ovi unius 
E x tracti Opii 0,05
Aquae 180,0.

Enem a balsam icum  Velpeau .
Itp. Balsami Copaivae 20,0

Vitellum ovi unius 
T incturae Opii simplicis 2,0 
Infusi florum Malvae 500,0.

Golatina B alsam i Copatr&e Martin.
Itp. Balsam i Copaivae 5,0 

Cetaeei 1,0.
Boi gelinder Wfirme zusammenzusclmielzen.

(Ju ttao  balsam icao  Ze is s l .
Rp. Balsami Copairae 15,0

Tincturae aromaticae acidae 5,0.

In jec tio  a d str in g en s  Abernethy.
Itp. 1. Balsami Copaivae 10,0

2. Gummi arabici
3. Aquae aa 12,5
4. Aquae Calcariae 300,0.

Man em ulgirt 1—3 und fiigt 4 allmfihlich hinzu.

In jo c tio  balsam ica Cl er k .
Rp. Balsami Copaivae 1,0 

Vitelli ovi 10,0
Aquae 120,0.

Dieselbe isfc lialtbar und liafert wasser-

Injectio balsamica J eannel.
I n j e c t i o  a n t i g o n o r r  ho  i'ca  J eannel.
Itp. 1. Balsami Copaivae (Para) 2,0

2. N atrii carbonici cryst. 1,0
3. Aquao destillatae 47,0
4. Aquae 150,0
5. Tincturae Opii simplicis 1,0.

Man em ulgirt 1—3 durch kriiftiges Zusammen- 
schiitteln und fiigt 4—5 hinzu.

Injoctio zi u ci ca Langlebert.
Rp. Zinei sulfurici 0,4

Zinci oxydati 5,0
Aquac Balsami Copaivae 100,0.

Mixtura balsamica Fuller.
Rp. Balsami Copaivao 50,0

Vitella ororum  duorum 
Sirupi Balsami Peruviani 50,0 
Vini albi 100,0.

M ixtura B rasilionsis.
Itp. Balsami Copaivae 50,0 

Vitella ovoruin duorum 
Sirupi gummosi 30,0
Aquac destillatae 120,0
Tincturae Croci 4,0.

P ilu l ae a n t i gon or rlioi'cae.
R]>. Balsami Copaivae 50,0 

Cerae flavae 25,0 
Gallaruin pulv.
Catechu pulv. aa 50,0.

F ian t pilulae 1250, conspergendae radice Liqui- 
ritiae. Viermal tiiglicli 5—8 Pillen.

P ilu lae  C opairae (Die t .).
Rp. Massae pilularum Balsami Copaivae (Diet .) 100,0 
fian t,p ilu lae500. Jede Pilic enthalt 0,05 g Copaira- 
. Balsam.

Pilulae Copnhao (Gall.).
P i l u l e s  d e  C o p a h u  (Gall.).

Rp. Balsami Copaivae 15,0 
Magnesii carbonici q. s.

fian t pilulae 40 obducendae Gelatina vcl Saccjiaro

P ilu lae  Copaivao com positae.
Rp, Balsami Copairae 10,0 

Cerae flavao 5,0
Cubebarum pulv. 15,0

fiant pilulae 150. Dreiraal tiiglicli 5—10 Stiick.

P otio  balsam ica.
P o t i o n  do  C h o p a r t .

I. Cod. Gall.
Rp. Sirupi Balsami Toin tani

Balsami Copaivae aa 50,0 
Aquao M enthae pip. 100,0
Spiritus (80%) 50,0
Spiritus Aetheris nitrosi 5,0.

II. n. P arisel.
Rp. Balsami Copairae

Sirupi Picis aa 60,0
Aquae Picis 100,0
Gummi arabici 15,0
Spiritus Aetheris nitrosi 8,0. 

Zweimal tiiglicli 1 Esslbffcl.

S irupus Balsam i B rasilionsis  May, 
Rp. Balsami Copairae 50,0 

Magnesiae ustae 3,0 
Vitellum ovi unius 
Sirupi Sacchari 100,0.



S irupus H alsam i Copaivne P uchę,
S i r o p  a  u C o p a l iu .

Rp. 1. Balsami Copaivae 40,0
2. Gum m i arabici 10,0
3. Aquae destillatac 25,0
4. S irupi Sacchari 200,0
5. Olei M entliae pip. gtt. XX.

M an em ulgirt 1—3 unii fligt 4—5 liinzu.

Su pp osi to r  i a  B alsam i Copaivao Wen iier . 
Rp. Balsami Copaivae 100,0 

Olei Caeao
Cetaeei lia 20,0
Oerae flavac 10,0
Opii pulverati 0,15 

fian t suppositoria No. X.

S up])osito ria  re s in ae  €opaivae  Colombat. 
Rp. Resinae Copaivae 5,0 

E x tracti Opii 0,02
Olei Caeao 5,0
Cerae flavae 1,0.

7j \ \  1 StuhlzHpfchcn.

T in c tu ra  Copnivao (Form. Berol.).
Rp. Balsami Copaivao

Tincturae arom aticae aa  7,5. 
Dreimal iUglicli 15 Tropfen.

T rag eae  B alsam i Copaivae cum Pico liqui<la.
B o ls  de  C o p a liu  e t  de G o ud  ko n (Ricord).

Rp. 1. Balsami Copaivae 110,0
2. M agnesiae ustae 10,0
3. P ieis liąuidae 10,0.

Mail lilsst 1 m it 2 erhłlrten, liigt 3 liinzu und formt 
200 eiformige P illen , welche m it Gelatine zu 
tiberzielien sind.

Yot. T in c tu ra  y u ln o ra ria  Bourdon.
W u n d e s s i g  b e  i H o rn s p a lfc .

Rp. Tincturae Alotis 
Petrolei
O lei Terebiu thi uae 
Balsami Copaivae aa  20,0 
Aciili n itr ic i crudi 2,0.

M an lilsst die M iscliung vor der Abgabe 1 Tag 
in offener Flascho stelien. M it einem Pinsel 
aufzutragen.

Vet. U nguentuni ad  uiigulaiii equorum .
H o r n  s p a l  t s a lb o .

Rp. Balsami Copaivae 
Cerae flavae 
U nguenti basilici aa.

Ainbretteseedoil ist Copaiyabalsambl mit schwachem Moschuskornergeruch.
Blasenkatarrli-Tropfen von E dlbfsen sollen aus gleichon Theilen Copaiyabalsam 

und TerpentinOl bestehen.
Capsilles de ltaquin. P i lu la e  I la q u in ,  sind mit Eeinleim iiberzogene Pillen aus 

Copaiyabalsam und Magnesia.
Copaliine. Eifbrmige, uberzuckerte Pillen aus Oopaivabalsam, Wachs und Ku- 

bebenpulver.
Copaliiue Mego de Jozeau. M it Salpetersiiure oxydirter, dann mit Wasser aus- 

gewaschener Copaivabalsam wird mit Kubeben, Natriumbikarbonat und gebrannter Mag
nesia zur Masse angestossen, woraus eiformige Pillen geformt werden, die man mit ge- 
farbtem Zucker iiberzieht.

Dr agees l)alsamiques de E o r t in .  Ueberzuckerte Pillen aus Copaiyabalsam und 
Magnesia.

Dragees de Cubebe an Copaliu. T ro c h is c i  c u b e b in i. O u b eb in e s  von Labb- 
l o n y e . Langlieho Pillen aus Copaiyabalsam, Kubebenextrakt, Eigelb und Sussholzpulver.

Gelee de Baiiine de Copaliu Caillot. Is t eine mit PfefferminzOl yersetzte Gallerte 
aus Copaiyabalsam, Zucker, Wasser und Hausenblase.

Natroncopaivatpillen. P i lu la e  N a t r i i  e o p a iy ic i  von  Gćza L ucich. Enthalteu 
je 0,13 g Natriumcopaiyat, entsprechend 0,4 g Copaiyabalsam

Oleum Balsami Copaivae. Copni vabalsainbl. Essence de liaume de Copaliu.
Oil of Copaiba (U-St. Brit.).

Gewinnung. Durch Destillation des Copaivabalsams mit Wasserdampf. Gewdlm- 
lieh wird die Parasorte yerwendet, da diese die grdsste Ausbeute, niiinlich 60—90 Proc. 
giebt. Aus Maracaibo und Maranhambalsam erhiilt man nur etwa 40 Proc. Der Balsam- 
riiokstand, eiu sprodes, durebsiehtiges Harz, wird zur Herstellung feiner Lacke gebraucht.

Eigenschaften. Oelige, farblose oder gelbe bis gelbgriine Pliissigkeit von pfeffer- 
artigem Gerlich und bitterem, nacbhaltig kratzendem Geschmack. Spec. Gew. 0,890—0,910 
(U-St). 0,900—0,910 (Brit.). Optiscb linksdrehend. Drehungswinkel (100 min-Rohr) — 7 
bis — 35°. Siedet zwiseben 250 und 275° C. Es ist in gleichen Theilen absoluten Alko- 
bols Iiislich (Brit.) und unterscheidet sieb hierdurch von dem Ocle aus dem afrikanisehen 
Balsam unbekannter Herkunft, der neuerdings auf dem Londoner Markte erschienen ist 
(vgl. oben). Mit 10 Th. Spiritus giebt das Oel eine triibe Mischung (U-St.), auch mit 
einem grosseu Ueberschuss von Spiritus wird keine klare Lćisung erzielt.

Jiestandtheile. Copaibalsamol besteht in der Hauptsache aus Kohlenwasserstoffen 
der Sesquiterpenreihe, besouders aus Garyopliyllen Clr,H2i, dem Sesquiterpen des Nelkenoles, 
das durch das sclićin krystallisirende, bei 36° 0. schmelzende Caryophyllenhydrat C15HJU0



Balsainum gurjunicum.

gekcnnzeichnet ist. Ausserdem siiul 5—6 Proc. alkoboliscbe, niclit naher untersuchte Be- 
standtheile zugegen.

JPrilfung. Die manchmal beobacktete Verfalscbung mit Gurjunbalsamol wird 
durcb die Erhiihung des specifischen Gewichts and die Vergrosserung des Drehnngswin- 
kels erkannt.

Anwendung. Das Copaiyaiil wird mediciniscb zu demselben Zweck wie der Co- 
paivabalsam angcwendet. Man giebt es zn 0,25—0,75 g oder zu 8—20 Tropfen zwoi- bis 
dreimal taglicb. Es wirkt stark barntreibend, was sieli sebon beim Einathmen der Dampfe 
wahrend der Wasserdainpfdestillation bemerkbar macht. Die hauptsacblicliste Verwendung 
findet das Oel zur Yerfdlsebung anderer atkeriseber Ocle.

Balsamum gurjunicum.
Balsainum gmvjunicuin. Balsamum Gurjunae sen Garjauae. Balsamum Dipte- 

rocarpi. Gurjun-, Gardscliaubalsam. Ostindisclier Copaivabalsam. CapMbalsanu 
Wood-oil. l)

Ist der yermutblich ebenso wie der Copaiyabalsam entstehende Harzsaft yerschie- 
dener iu die Familie der Dipterocarpaceae gehdriger grosser Baume Sudasiens.

Es werden ais solcbe genannt: Dipterocarpus alatus Roxburgh in Hinter- 
indien, auf den Andamau-Inseln und den Nicobaren, D, aiKJ UStifolillS Wight et Ar- 
nott in Tsebittagong, D. gracilis Blunie in Westjava, D. hispillus ThwaiteS auf 
Ceylou, D. incanus Roxb. in Hinterindien, D. litoralis Blume in SUdjaya und auf 
der kleinen Insel Nusa Kambftnyan, D. retllSUS Blume in Westjaya, D. trinervis 
Blume in Westjaya und auf den Philippinen, D. turbinatuS Gartn fil. von Hinter- 
indieu bis Bengalen, D. zeilanicus Thwaites in Ceylon.

Man gewinnt den Balsam, indem man HjiWungen in die grossen Stamme liaut und 
Feuer darin anzilndet, wonacb der Balsam auSlliesst.

Ein Baum kann im Jahre bis zu 180 1 Balsam liefern.
Jieschreibung. Ziemlich diekfliissig, im durchfallenden Licht rothbraun, im auf- 

fallenden (besonders im yerdiinnten Zustande) griinlich fluorescirend. Von oharakteristischem 
Geruch und Gesckmack, an Copaiyabalsam erinnernd. Miscbbar mit Chloroform, Sehwefel- 
koblenstoff und atherischen Oelen, Petrolather, theilweise lbslicb in absolutem Alkohol, 
Amylalkohol, Aetber, Essigatber, Aceton, Petroleum. Nacb und nacb mit dem Fiinffachen 
Wasser yersetzt und dabei geschiittelt, entstebt eino steife Emulsion. Giebt in der Rulie 
einen reiehlich Krystalle enthaltenden Bodensatz. Spec. Gew. 0,958—0,964.

Bestandtheile. Enthftlt bis 70 Proc. a tb e r is e b e s  Oel, der Rest ist H arz  und 
ein in Wasser loslicher, bitter sehmeckender Stoff, der mit Gerbsaurelbsung einen reichlichen 
Xiederschlag giebt.

Das litherische Oel bat das spec. Gew. 0,915—0,93, es dreht (100 mm-Rohr) — 35° bis 
— 130". In Sebwefelkolilenstoff geliist und 1) mit Chlorwasserstoff gesattigt wird es blau,
2) mit Salzsaure gescbuttelt wird es zuerst liellroth, spater yiolett; 3) mit Salzsaure und 
Schwefelsfture dieselbe Farbę. Die gleicben Reaktionen treten ein bei Verwendung des Bal- 
sams (vgl. Balsam Copaivae). Aus dem Balsamharz dargestellte Sauren sebeinen bei den 
einzelnen Sorten, yielleicbt von yerscbiedenen Arten stammend, niebt identiscb zu sein.

S a u re z a b l nacli der bei B alsam . C opaiyae mitgetbeilten Methode ermittelt:
5,0—10,0. Y e r s e i fu n g s z a b l  10,0—20,0. E st.e rza b l 1,0—10,0.

l) Darf mit dem in Indien ebenso bezeichneten fetten Ocle der Samen von A leurites 
cordftta M i i l l .  A rg., dem leicht trocknenden T ung- oder Ho Iz O l niclit verwcchsolt wer
den. Unter dem Namen W o o d -o il kommt auch ein dem Steinkohlonbenzin ahnlicbes 
Produkt vor.
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Aufbewahrung. Wie beim Copaivabalsam. Bihlet (unfiltrirt) einen krystallini- 
sehen Bodensatz und ist deshalb vor jedesmaligem Gebrauok iimzusekiitteln.

Amuendung. Gurjunbalsam wini iii der Heilkunde und in der Technik wio Co- 
paivabalsam angewendet. Ais Firniss ęignet er sieli besonders fur Gegenstaude, die einer 
Warnie bis zu 80° ausgesetzt sind.

Balsamina yiilncrarium indicum. W u n d b a lsa m  fiir g ro s s e re  H austliie re . 
Aloe, Benzoe, Gurjunbalsam je 10 Tli., Weingoist 150 Th.

Vernix aurea. G o ld la c k  f iir  M e ta llo . Drachonblut, Bernstein, G uttije 10Tli., 
Gurjunbalsam 150 Tli., Terpentinol 50 Th.

Balsamiun antarthrłticnm Indicum von E lnain . I n d i s c h e r  P flan zen saft. 
W ar urspriinglicli Gurjunbalsam, soli neuerdings aber ein Geruisch aus Harzsauren, einem 
uiirorsoifbaren Ool und Baldriansiiurc sein.

Oleum balsami (jurjunici. Gurjunbalsambl. Ostimlisclies Copaiyabalsinaol. 
Oleum Balsami Copaiyae Indiae orientalis. Bas im Gurjunbalsam bis zu 70 Proc. 
enthaltenc atkeriseke Oel ist dem des Copaiyabalsams zwar ahnlich, aber mit demselben 
durehaus nicht identisch. Spec. Gew. 0,915—0,930. Drchungswinkel (100 mm-Bohr) 
— 35 bis — 130°. Es sollon auck rechtsdrebende Oole yorkommen. In Spiritus ist Gur- 
junbalsamol nicht klar ldslich, wohl aber in mehreren Theilen absoluten xllkohols. Es be- 
steht in der Hauptsache aus eineni bei 255—256° O. siedenden, nicht naher bekannten 
Sesąuiterpen C16H.21 und wird znr Verfalsckuug des Copaiyabalsaniols und anderer atherischer 
Oele yerwendet,

Balsamom perimanum.

Balsamum peruvianum (Genu. iMv. Austr. Brit. ii-st.). Bals. indicum ni- 
grum. Bals. de San Salvador. Opobalsamum liąuidum. —  Perubalsam. 
Chinaol. Indischer oder indianischer Balsam. Wundbalsam. —  Baume du 
Perou noir (Gall.) de Sonsonate ou d’lnde noir. —  Balsam of Peru.

Wird von der zu den Papilionaceae — Soplioreae gehfirigen Tolllifera Perei'
rae (Klotzsch) Baillon (Myroxylon Pereirae Klotzsch) gcwonnen, einem bis 17 ni holien 
Baume, der vom nordlichen Sudamerika bis Mexiko beimisch ist.

Vorkommen und Gewinnung. Der Balsam praesistirt nicht in der Pflanze, 
sondom entsteht ais patbologisches Produkt erst iufolge ausserer Eingriffe (ygl. Balsam, 
tolutan., Benzoe, Styrax). Man gewinnt ilin in der Republik San S a lv a d o r  an der Costa 
de) B a lsa m o  zwischen dem Hafen Ac a j u tl a und dem Pliisscben C om alapa. Neuer
dings sebeint aucb in H o n d u ra s  Balsam gewonnen zu werden.

Zur Gewinnung wird die Rinde im Noveinber oder December mit einem stumpfen 
Instrument anbaltend gekiopft, wonacb etwas Balsam austritt, den man in Lumpen auf- 
fangt. Danu sehwiilt man den Baum mit Faekeln an, worauf der Balsam sieb reieblich 
ergiesst und ebenfalls in Lumpen aufgefangen wird und wobei die Rinde babi abfallt. 
Die letztere sowie die mit Balsam gefullten Lumpen werdeu mit Wasser ausgekocbt (Bal
sam o  de trap o ). Die Wunden werden yydebentlieb mit neuen Lumpen verbunden und 
der Baum im April zum zweitenmal angeschwiilt.

Der dureb Auskocben der Rinde gewonnone Balsam ist minderwerthig ( Ba lsa mo  
de e a s c a r a  oder T a c u a so n te ) .

Meist werden wohl beide zusammengemengt und in den Hiifen Acajutla und La Li- 
bertad weiter yerarbeitet, indem man den mehr gelblichen oder graiigrilnen Balsam in 
KaSten absetzen lasst und in eisernen Kesselu erbitzt. Soine braune Farbę soli er sebou 
vor dem Erhitzen erkalten.

Ein Baum liefert jalirlich etwa 2,5 kg. und zwar 30 Jabre kindurch, wenn man 
ibm zwisebendureb mebrjalirigo Pausen gonnt.



Die Jahresproduktion wird auf 15000 — 80000 kg gescbatzt. Man exportirt ibn 
gegenwartig in Bleclikanistern von etwa 12 k Gewieht, die vorher zrań Import von 
Maschinenol ans Birmingham dienten.

Eiyensehaften. Eine braunrothe bis dunkelbraune (doeh stets mit rothlichem 
Farbentone), iu diinner Schicht klar durehsiehtige Fliissigkeit von dipklich oliger Konsisteuz, 
nicht klebend, niebt fadenziehend, von saurer Reaktion. Der Gesckmack ist anfanglich 
milde, erwarmend, dann im Scblunde stark brennend, Mtterlich gewiirzhaft, niebt angenebm. 
Gerucli sebr angenebm, an Yauille erinnernd. Setzt aucb bei langerem Ruhen keine 
Krystalle ab. Das specifiscbe Gewieht wird wie folgt angegeben: Germ. 1,135—1,145, 
IIelv. 1,135—1,150, Austr. 1,140—1,160, Brit. 1,137—1,150, U-St. 1,135—1,150.

Mit Wasserdampfen destillirt geringe Mengen (0,4 Proe.) eines Oeles (Zimmtsaure- 
benzylester und Benzoesaurebenzylester) liefernd.

Loslicb in Chloroform, Essigatber, absolutem Alkohol. In 90 proc. Alkohol loslicb 
zu 99,74 Proc., in Aetber zu 93—97 Proc., in Benzol zu 94—98 Proc., in Petroliitber zu 
66—68 Proc., in Terpentindl zu 85—89 Proc., in Scbwefelkoblenstoff zu 86—88 Proc. (nacb 
Dieterich). In fetten Oelcn theilweise loslicb, Bieinusol nimmt er bis zu 15 Proc. obne 
Triibung auf. In Wasser ist er last unloslicb, indessen nimmt dasselbe beim Schutteln mit 
dem Balsam den Gerucli an und entzieht ibm Zimrntsaure.

Eestandtheile. Der Perubalsam besteht aus einem fliissigen und einem festeu 
Bestandtbeil, dem Harz. Der erstere, das C in n am e in , besteht vorwiegend aus B enzoe- 
s a u re -B e n z y le s te r  und zum geringeren Tbeil aus Z im m tsftu re -B en z y le s te r . Da- 
lieben entlialt es noeli freie Z im rn tsa u re  und Y an illin .

Der feste Bestandtbeil, das H a rz , ist ebenfalls cin Ester, er liefert bei der Ver- 
seifung neben Z im rn tsa u re  und B e n zo e sau re  einen Harzalkohol, das P e r  u re  sino - 
ta n n o l C18H.,0O5.

E r u f uny en und Yerfiilschunyen. Die dunkle Farbę, die physikalisebe Be- 
scbafEenheit, der holie Preis, der geringe Umfang der Produktion laden fdrmlicb zu Yer- 
fiilsehungen ein, die ansebeinend sclion im Produktionslande, dann aber aucb in Europa 
vorgeuoinmen werden.

Die nachfolgenden Priifungen, besonders die ̂ aa iita tiven , haben sammtlich Wider- 
sprucli gefunden, und es darf das Urtheil nie auf den Ausfall einer einzigen Probe ba- 
sirt werden.

1) S p e c if is c h e s  G e w ie h t: Dasselbe wird zweckmilssig in einem Pyknometer oder 
in einem 10 g-Glasclien,^ dessen Stopfen am besten mit einer Langsrille versehen ist, or- 
mittelt. Es ist auf 1,135—1,155 festzusetzen und besonders die untere Grenze genau fest- 
zuhalten. Thatsaehe ist, dass Perubalsam friiher (z. B. Pharm. Germ. I  1,15—1,16) ein 
hoheres specifisches Gewieht hatte, da keine Veraniassung vorliegt, anzunehmen, dass er 
friiher in hoherem Maasse ais gegenwartig verfalscht wurde. (Caesar und Loretz setzen 
ais Durchschnitt fest 1,140—1,145.) Die meisten Yorfalscliungsmittel setzen os herab, Tolu- 
balsam und Benzoe erhoben es.

2) 10 Tropfen Balsam mit 20 Tropfen koncentrirter^Schw efelsaure zusammen- 
geriebon, nacli einigen Minuten mit kaltem Wasser iibergossen, werden auf der Oberflache 
violett und nach dem Auskneten mit kaltem Wasser brócklig. Soli fettes Oel anzeigen. 
Gilt ais wenig empfindlich und deslialb unzuyerlassig.

3) 2 Tli. Balsam werden im Wasserbade mit 1 Th. K alk liyd rat, zusammengerieben. 
Die Miscliung darf keinen Pettgoruch abgeben und nicht zorreiblioli oder wolil gar krum- 
lig werden. Es ist von yerschiedonen Seiten behaujitot, dass sicher guto Balsamo oft die 
Probe nicht aushalten, also kriimlig werden. Es ist nothwondig, die Miscliung bis zur 
definitiven Beurtheilung mohrere Tage (Helv. 8—10 Tage) stehen zu lassen. Ein ge- 
ringer Alkoholzusatz (2 Tropfen auf 1 g Balsam) soli das Erstarren beschleunigen. Nach 
Schacht (1895) wurde Balsam mit 10 Proc. St,yrax, Kolophonium, Kopaivaharz, Siam- 
benzoS sofort hart, blieb aber mit 10 Proc. Gurjunbalsam, Tolubalsam und Tacamahaea 
mohr oder weniger weich. Nur zur Erkennung grober Verfalscbungen goeignet.

4) 5 Tropfen Balsam mit 3 ccm A m m o n ia k fliis s ig k e it geschiittelt, sollen eine 
wonig schiuimende Fliissigkeit geben, der Schaum muss bald verschwinden, die Fliissigkeit 
soli nach 12—24 Stunden nicht gelatiniren. Man nimmt die Probe in einem Reagir- 
cylinder vor. Soli zum Nachweis von Koniferenbarzen dienen (Vergl. die entsprechendo 
Probe bei Bals. Copaivae).
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5) Mit dem gleiehen Gcwicht A lk o h o l klar mischbar, auf weiteren Zusatz von 
5—10 Th. Alkohol wird die Mischung trube.

6) 3 Th. Balsam nehmen 1 Th. S c h w e f c lk o h le n s to f f  ohne Triibung auf, auf 
Zusatz von 3 weiteren Thoilen Schwefolkoblenstoff scheidet sich braunes Harz ab, dessen 
Menge bei reinem Balsam 11—16 Proc. betragt, Styrax, alkoholisches Kolophoniumextrakt, 
Kopaivabalsam, Ricinusol Ibsen sich, wurden also den Harzgebalt herabsetzen, eingedampfte 
alkoholische Benzoelosung wiirde den Harzgehalt erhblien.

Die klare, vom Harz abgegossene Lćlsung soli nicht fluoresciron (Gurjunbalsam) und 
nach dem Yerdampfon einen gelben Riickstand von Oelkonsistenz geben. Derselbe soli 
beim Erwiirmen auf 150° O. keinen fremdartigen Geruch erkonnen lassen und bei Be- 
netzung mit oinein Gemisch gleiclior Tlieile S c h w e fe ls a u re  und S a lp e te r s a u r e  orange- 
braun, nicht aber blaugriin (Terebinthina, Bals. Oopaivae) und nicht schmutzig violett 
(Gurjunbalsam) werden.

7) 2 g Balsam und 8 g Petroleumbonzin werden kraftig im Reagircylinder geschiit- 
telt und der klare, ev. filtrirte Auszug abgegossen. E r soli fast farblos, hóchstens gelblicb 
und nicht tru.be sein. Man verdunstet ihn auf dem Wasserbade und bringt auf den 
Riickstand 5 Tropfen Salpetersaure (spec. Gew. l,38j. Auch bei gelindem Erwarmen soli 
die Farbo gelb sein, nicht blau oder griin (Styrax, Terebinthina, Kolophonium, Bals. 
Copaivae).

Fiir den Ausfall der Reaktion ist es nothwendig, ein benzolfreies bei 55° C. siedendes 
Petroleumbonzin (von O. A. F. K aiilbaum) zu yerwenden. Sollte, wie fast immer bei der 
Handelswaare, ein benzolfreies Benzin nicht zu haben sein, so ist es durch Nitriren und 
Auswasclien vom Benzol zu befroien.

8) Da die zum Verfalsohen benutzten feston Harze etc. in koncentrirter alkoholiscber 
Lflsung verwendet werden, so soli man einen Theil des Balsams (50 g) mit Wasserdiimpfen 
destilliren und das Destillat auf Alkohol priifen (Jodoformprobe). Oder man bringt einigo 
Gramm des Balsams mit der Vorsicht in ein Reagonsglas, dass die Wandę nicht beriihrt 
werden, schiebt 2 ocm vor den Balsam einen locker in Watte gebullten Fuclisinkrystall 
und erwarmt. Yerdampfender Alkohol wiirde von dem Fuchsin losen und die Watte 
roth farben.

Von grbsseror Bodeutuug ais dio vorhergehenden Proben sind die folgonden quan- 
t i t a t i v e n  B e s t im m u n g e n  nach D ib t e b io h :

9j Man erwarmt 1 g des Balsams mit Aether in einem Kolbchen und zieht auf 
einem gewogonen Filter so lange mit Aether aus, bis einige Tropfen des Filtrats keinen 
Riickstand binterlassen. Den Filterriickstand trocknet man bei 100° C. und wiigt. Die 
a tb e r u n lO s l ic h e n  A n th o ile  betragen 1,5—4,5 Proc.

10) Die atheriscbo Losung von 9. wird in einem Scheidetrichter einmal mit 20 cen) 
2proc. Natronlauge ausgeschuttelt, dio abgetrennte alkalische Losung mit verdiinnter Salz- 
siiure gefiillt, durch ein gowogenos Filtor filtrirt, der Riickstand auf dom Filter bis zum 
Ausbleiben der Chlorreaktion gewaseben und endlioh bei 80° O. bis zum konstanten Gfe- 
wicht getrocknet. Die so ermittelten H a r z e s te r  betrage)) 20—28 Proc.

11) Die von der Ausschiittelung 10 zurilekgebliebene atheriscbo Losung wird der 
Verdunstung iiberlassen, dann 12 Stunden im Exsiccator getrocknet, gewogen, ))ooh ein
mal 12 Stunden getrocknet und wiedor gewogen. Das Mittel beider Wagungon giebt den 
C inn  a m e ln g e h  a l t  an und zwar 65—77 Proc. Diese Methode giebt etwas hShere Zahlen 
ais die von G b iib  & Co. 1897 initgethoilto, da ausser dem Cinnameln aucb andere fliicli- 
tige, riecbende Bestandtheile mit gewogen werden.

12) S a u re z a h l .  1 g Balsam wird in 200 cera absolutem Alkohol geliist und mit 
N. Kalilauge unter Vorwendung vo)) Phenolphthaleln ais Indikator titrirt. Dio ver-

braueliten Kubikeentimeter Lauge x  5,6 =  Saurezahl. Grenzwerthe 60—80.
13) V e r s e i fu n g s z a h l .  In  einen Kolben yon 500 ccm Inhalt wird 1 g Balsam,

50 ccm Petroleumbonzin (spec. Gew. 0,7} und 50 ccm 1/.2 N. alkoholische Kalilauge ge- 
geben und unter Ofterem Umscliiitteln yerscblossen 24 Stunden im Zimmer stelien ge- 
lassen. Dann fiigt man 300 eon Wasser zu, sehwenkt gut um und titrirt u))ter fort- 
wahrendem Umschwenken mit 1/2 N. Schwefelsiiure und Phenolphthaleln. Dio gebundenen 
Kubikcentimeter Lauge x  28 =  Saurezahl. Grenzwerthe 240—270.

14) E s te r z a h l .  Diese ermittelt man, indem man die Saurezahl von der Versci- 
fungszahl subtrahirt. Grenzwerthe 180—200.

A ndere Sort en. Ein angeblich aus den Cumarin enthaltenden H iilsen  mit den 
San)en gewonnener Balsam, ebenso der dem Tolubalsam almliche Balsam von Myrospernium 
p ern ifc rn m  1). C. (B alsam o  de l P eru ), endlioh ein dem oflicincllen Balsam abnlicbcr 
von JWyroenrpus frondosus A llem . gelangen nicht in de)) europiiiscben Handel.



Aufbewalirung. Wie beim Copaiyabalsam. Um das Vorratksgefass sauber z u 
erhalten, erleicktert man das Abfliessen des Balsams, indom man zwischen Stopsel und 
Flaschenkals einen Streifen diekes Pergamentpapier lcgt.

Anwenduny. Aeusserlich in Binreibungen gegen Kratze und Ungcziefer, wunde 
Brustwarzen und Prostbeulen, zu Pinselungen boi Kelilkopftuberkulose. Jioi Ozaena zu 
Pinselnngen der Nasenschleimhaut odor Einfiihrung mit Balsam getrankter Wattetampons 
in die Naso. Boi Erkrankungen der Haarwurzeln.

Innerlich bei chronisehen Katarrhcn des Urogenitalapparates und der Respirations- 
organe mit profuser Sekretion.

Dosis 0,2—1,0 in Pillen, Emulsion etc.
Feiner ais Zusatz zu RSuchermitteln, Pomaden etc. Die Verwendung ais Ersatz 

der Vanille in Chokoladen kat abgenommen seit Einftthrung des syntlietischen Yanillins.
Sirupus Balsami peruyiani, Sir. balsamicus. — Perubalsamsirup; Balsamsaft. — 

1) (n. Erganzb.) 1 Th. Balsam wird init 10 Th. heissem Wassor ubergossen, unter Ofterem 
Sehiitteln 24 Stunden stehen gelassen; 8 Th. des Filtrats geben mit Zucker 12 Th. einen 
blass gelblichen Sirup.

2) (n. Diot.) Eine Yerreibung von Talk 20 Th. mit weissom Sirup 1000 Th. er- 
warmt man mit Perubalsam 50 Th. in einem Kolben im Wasserbade auf 66—70° O., sehiit- 
telt 5 Minuten kraftig, stellt 2 Tage bei Seite und filtrirt durch ein mit weissem Sirup 
befeuchtetes Filter. Dieses Verfahren ist einfacher und mit geringerem Verlust an fliich- 
tigen Bestandtheilen verknupft, ais das vorige.

1’inctura Balsami peruyiani,, Perubalsamtinktur. Perubalsam 1 Tli., Weingeist 
(90 proc.) 10 Th. mischt man und filtrirt nach einigen Tagen.

Oleum Balsami PeiTlviani. Perubalsnmol. Das Perubalsamol ist, da es mit 
Wasserdampfeu nicht lluchtig ist, kein atherisches Oel. Man gewinnt es durch Aus- 
sohutteln des Perubalsams mit leichtem Petrolather in einer Ausbeute von 60—70 Proc. 
Es ist eine gelbbraune, olige, angenohm rieehende Fliissigkeit vom spec. Gew. 1,1. Peru
balsamol ist optiseh schwach rechtsdrehend, und lost sieh klar in gleichen Tkeilen Spiritus 
auf. Bei der Destillation iiber freiem Feuer im Kohlensaurestrome siedet es unter geringer 
Zersetzung- von 298—302° C. Es bestekt zum grossten Tkeile aus Benzoesaure-Benzyl- 
ester, zum kleineren aus Zimmtsaure-Benzylester. Yerwendung fiudet es iu der feineren 
Parfilmerie.

Balsamum peruyianum artifleiale, Kiinstlicher Perubalsam. Siambenzoe 100 Th., 
Gurjunbalsam 20 Th. liist man iu der Warme in absoluteijn-Weingeist 400 Th. und dampft 
das Filtrat (im Dunstsanmilor) zum Sirup ab. x

Emulsio Balsami peruyiani ad injeetiouem  (nach Bbatttigam). Einem frisch be- 
reiteten Schleime aus arabischem Gummi und Wasser jo 1,0 g fiigt man unter starkem Verreiben 
tropfenweis Perubalsam 2,0 g, dann unter stetem Umriihron dostillirtes Wasser 4,5 g und 
physiologische Kochsalzlosung (0,6 proc.) 1,5 g liinzu, neutralisirt mittelst oinigor TrOpfchen 
Natriumbikarbonatlttsung (1 :25) und sterilisirt im strbmenden Wasserdampf.

Emulsio balsamina antibroncliitica (B ouohakdat). Perubalsam 1 g, Mandelol 
20 g, Arabisches Gummi 10 g werden mit Wasser emulgirt und weisser Sirup 5Óg, Wasser 
200 g zugefiigt.

Emulsio balsamica anticatarrlioica (Wiss.). Perubalsam 5 g, Mandelol, Arabisches 
Gummi je 10 g emulgirt man mit Wasser 15 g und fiigt Wasser 250 g, Zimmtsirup 
50 g hinzu.

lip . Balsami peruyiani
Balsami tolulani 
Styracis
Terebinthinae yenetao 
Nucis moschatae 
M yrrliae
Radicis Angclicae 
Radicis Gentianae aa 10,0 
Croci
Corticis Cinnamomi
Masticlies
Sueeini

B al.sa ni u m Capucinorum .
K a p  u z i  n e r  b a  l s a  in.

BenzoćJs na, 5,0
Ligni santalini rubri 15,0 
Kalii carbonici 7,5
Spiritus diluti (68%) 1000,0.

Volkslieilmittol gegen iunere und ttussere K raul;- 
heiten aller Art.

Balsamum coplialicum  Sciierzeu , 
B a l s a m u m  a r o m a t i c u m  a e t h e r e u m .

Bp. Olei Nueistao 50,0
Balsami peruyiani 10,0
Olei Caryophyllorum
Olei Ilosmariui aa 5,0 
Olei Succini reetificati 2,0.



B alsam um  C liironis.
B a  u m c  C li i r o n  o u d c  L a  u s a n n o  

Ch ir o k  ’ s c h  e r  B a l s a m .
1 . Olei 01ivarum 59,0
2. T erebinthinae yenetae 14,0
3. Cerae fla rae 14,0
4. A lkannini 0,03
5, Camphorae 0,3
6 . Olei 01ivarum 10,0
7. Balsami peruviani 3,5.

M an schm ilzt 1—3, fiigt dic LOsung von 1—6 und 
zum Schluss der halberkaltoten M asse 7 hinzu 
(Diet.). In  F rankreich  beliebtc W undsalbe.

B alsam um  L obkow itz .

Ł in im entum  ad m am m illas  H arless .

Bp. Balsami peruviani 
Vitellum ovi unius

5,0

Boraeis 2;5
Olei Amygdalarum 30,0.

Liiiim oiitum  s tim u lan s  B e il .

Bp. Balsami peruyiani
Olei Lauri aji 5,0
Olei Nucistae 3,0
Olei Caryophyllorum 

Bei Llihm ung der Augenlider.
gtt. XV.

M ix tu ra  o lroso-bal.sam ica.

Ilp . Bcsinae P in i 1)0,0
Terebintliinae 20,0
Olei M cnthae crispae 10,0
Olei T erebinthinae 20,0
Olei Bosm arini
B alsam i peruviani aa  10,0
Sem inis Foenugraeei pulv. 00,0. 

Y olksheilm ittel gegen G icht und  dergl.

B alsam um  L oea to lli.
B a l s a m u m  i t  a  1 i c u m.

L o k a t e l l e r  (W u n d - )  B a l s a m  (Diet.), 
Bp. Cera© flavae 30,0

Olei 01ivarum  40,0
Terebin th inae venet. 25,0 
Balsami peruviani 5,0 
A lkannini 0,2.

H eilm ittel fu r wunde Brus tworzeń Frostbeulen.

B alsam um  m an im illa re  a lbum .
B r u s t w a r z e n  b a l s a m  (Diet.), 

lip . 1. Olei Am ygdalarum  8,0
2. Balsami poruviani 2.0
3. G um m i arabici 0,0
4. Aquac Ilosae 8,0
5. Acidi borici 2,0
0. Aquae Ilosae 74,0.

M an em ulgirt 1—4 und fiigt die Lbsung von 5 und 
6 hinzu.

B alsam um  m an im illa re  B igense.
II i g a o r  B r  u s t  w a r  z e n  b a l s a  m.
Bp. Balsam i peruviani 10,0 

Y itellum  ovi unius

B a l s a m u m  v i t a o  H o f f m a n n i .
B a l s a m i s c l i -  0 1 ig e M i x tu r .  L e b e n s b a l s a m .  
H offm ann’ s c h  e r  L e b e n s b a  1 s am . M ix tu r ę  
o l< $ o b a ls a m iq u e . B a u m  o d e  v io  d e  H o ff
mann . H o f f m a n n ’s r e s t o r a t i v e  B a lsa m . 

M i x t  u r  a o 1 e o b a  1 s a  m i o a.
Germ. u. IIelv. Austr.

Olei Ci tri 4,0 4,0
Olei Lavandulae 4,0 4,0
Olei Mjicidis 4,0 2,0
Olei Caryophyllorum 4,0 2,0
Olei Thym i 4,0 —
Olei Cinnamomi 4,0 gtt. X
Olei A urantii flor. — 2,0
Balsami peruyiani 1G,0 4,0
Spiritus (90%) 960,0 __
Spiritus aromatici — 1000,0

P ilu lae  a n tic a ta r r l ia le s Markus.
Bp. Balsami peruyiani 10,0

M yrrhae pulver. 20,0
E xtracti Opii 3,0

fian t pilulae 250, conspergendae Bhizomate Iridis 
florcntinae.

Sapo B alsam i pe ruv ian i p u lr in a r is .
B e r u  b a l  s a m - B u l  v e r s e i f e  n a  c li E ic h h o ff . 

Bp. 1. Balsami peruviani
2. N utrii carbonici sieci aa 5,0
3. Aquae destillatae 2,5
4. Saponis pulvinar. alkalini 90,0.

M an erwiirm t 1—3, bis die Masse sieli zu Bulver 
zerreiben lUsst, und m ischt 4 dazu (Diet.).

fia t emulsio.

B alsam um  oph tlia lm icum  Akłt . 
N ach Die t e r ic h .

Bp. Balsam i peruyiani 2,0
Olei Lavandulae
Olei Caryophyllorum
Olei Succini rectif. fin 1,5
S p iritus (90%) 95,0.

B alsam um  vita© F r it z . 
lip. M ixturae oleoso-balsamicae 100,0 

Olei Succini rectificati gtt. XX .

B alsam um  vu lno rariiim  (Diet.).
B 1 u t  s t i  1J o n  d e r  W  u n  d - B a 1 s a in.

Bp. L iquoris Ferri sesquichlorati
Balsam i peruviani aa  10,0
Glycerini 20,0
T incturac Balsam i peruviani 00,0.

Km p las tra  m balsam lenni Schiffhausen .
Bp. E m plastri saponati 00,0

Fm  pląs tri fusci cam phorati 30,0
Balsami peruviani 
Balsami Copaivae aa 2,5
Scbi ovi!is 5,0.

In Stangen auszurollen.

Sapo B alsam i p e ru y ian i u iiguinosus.
P e r u  b a l  s a m - S e i f e  (Diet.).

Bp. Balsami peruyiani 10,0 
Mollini 90,0.

S aponim entum  B alsam i p e ru y ian i.
P  e r  u b a 1 s a  m - O p o d e 1 d o c (Diet.).

Bp. Saponis stearin ici d ialysati 00,0 
Saponis oleinici dialysati 40,0 
N utrii caustici 2,0
Spiritus (90%) 800,0
Balsam i peruviani 100,0.

Nach dem Auflosen und F iltriren  ergiinzt man mit 
S p iritus auf 1000,0

S p ir itu s  poruy junus (Form. berol.).
Bp. Balsami peruyiani 10,0

Spiritus (90%) 40,0.

T in c tu ra  ba lsam ica.
W i e n e r  B a l s a m  (fur IIandverkauf).
Ilp. Aloes 

M yrrhae
Olibani a a  18,0
Bals. peruvian.
Styrac. liqu, aa 35,0
Croci 9,0
Spiritus (90 %) 1500,0.



T in c tu ra  ad dentes Reichel.
Re ic h e l ’s Z a lm -  u n d  M u n c le s so n z , 
Rp. Balsami peruviani 5,0

Balsami tolutani 10,0
Acidi carbolici
Olei Coryophyllorum aS 2,0 
Opii 3,0
Spiritus (90°/0) 1000,0.

Tinctura ad pcrnionos Rust. 
F r o s t t i n k t u r .

Rp. Balsami peruviani 5,0
M ixturae oleoso-balsamicae 
Spiritus eolomensis mi 30,0. 

Zum Bestreichen der Frostbeulen.

Unguontum ad clavos Dieterich. 
I I  ii h n e r  a  u g e n s a 1 b o.

Rp. 1. Resinae P in i depurati 8,0
2. Terebintliinae venetae 12.0
3. Cerae flavae 48,0

4. Yaselini flavi 16,0
5. Acidi salieyliei
6. Balsami peruviani aii 8,0.

Man schmilzt 1—4 und fiigt 5—6 binzu. Auf Lein- 
wand gestrichen mehrero Tage lang aufzulegeu, 
dann ein Fussbad zu nehmon.

TJnguontum co n tra  scabiem  Ullmann 
Rp, Bals. peruvian.

/?. Naphtlioli aa 10,0
Sapon. kalin.
Cretae albae aa 20,0
Yasogen. sulf. spiss. (3 °/0) 40,0

S. 24 Stunden auf den yorber m it Seifenspiritus 
abgeriebenen Stellen liegen lassen.

Un gacntum  pom adinum  Hbbra.
H ebra’s IT a  a r  p o m a d e.

Rp. Balsami peruviani 25,0 
Olei Cacao 650,0
Olei 01ivarum 325,0.

Antiscabin von Eubrmann, ein KriŁtzemittel, enth&lt Perubalsam, Seife, Glycerin, 
Weingeist, Borsaure und /S-Naphtol.

Oran Aschmauussalbe ist Zinksalbe mit Perubalsam 10: 1.
Haarspiritus, LlDŁOFł”s. H opfmann’s Lebensbalsam mit Perubalsam, Gerbsaure 

und Kampher.
Hamburger gelbes Lebeusbl, ist eine Mischung von ordinarem Lebensol (s. unter 

Anisum) mit Benzoetinktur und ciner weingeistigen Losung von Storax, Perubalsam und 
verschiedenen atherischen Oelen.

Hayaimatinktnr zur Yerwandlung geringwerthiger Cigarren in eclito Havannas, ist 
Perubalsam in Weingeist gelost.

Klosteressenz, Spanische, ist ein yerdiinnter HorFMANN’scher Lebensbalsam.
Kosmetikuin, Haarstarkendes Oel des Dr. P inkas, ist eine weingeistige Losung von 

Perubalsam und Wallnussschalenextrakt mit ZimmttinktJr.
Dr. LEVINGSX0NE’S Ameiscubalsam von A ^A hnelt enthalt BicinusOl, Perubalsam 

und Bergamottbl. ^
()EHME’sclier Balsam ist HoFPMANiCscher Lebensbalsam mit einem Zusatz von Hoff- 

mannstropfen und yerschiedenen atherischen Oelen.
Perukognak von Dallmann & Co., bei Lungenschwindsucht empfohlen, enthalt im 

Liter die Bestandthoile yon 25 g Perubalsam ohne die belastigendon, unwirksamen Harze.
Peruwasser, gegen Schuppen der Kopfhaut, besteht aus Perubalsam, Ricinusol, 

Ratanhiatinktur und Alkohol.
Quintessence balsaminie du Harem ist eine filtrirte Losung von Perubalsam, 

Layendelbl, Kampher und Weingeist.
Sanal, Dr. Muller’s, gegen Gicht etc., ist eine Salbe aus Bleiglatte, Bolus, Galmei, 

Perubalsam, Wachs und Vaseline.
Sclimerzstilleude Einreibung des Wiener Handverkaufs. Mixt. oloos. balsam., 

Spirit. camphor., Spirit. saponat., Chloroform, aa 20,0, Spirit. aether., Tinot. Arnicae, Liq. 
Ammon. caust. aa 10,0.

Voorhof-Gcest yon Yan der Lund, ein Barterzougungsmittel. Weingeistige Losung 
von Perubalsam, Lavendel5l, Bergamottel, ZimmtOl, Nelkenol.

Wistaria-Oel besteht aus Kopaiva- und Perubalsam, Geranium- und Ylang-Ylangol.
Wunderbalsam, Englisoher. 1) Mit Sandelholz gefarbte, weingeistige Losung von 

Perubalsam und Aloe. 2) Źusammengesetzte Benzoetinktur.
Zuckerkrankheit-Heilmittel von Dr. J oh. Muller besteht aus 1) einer Einreibung 

aus Perubalsam und Weingeist; 2) einer Losung yon Glaubersalz, Salicylsaure und Bitter- 
stoifen in Zimmtwasser.

Balsamum tolutanum.
Balsamum tolutanum (Germ. Helv. Austr. Brit. U-St.). Bals. americanum. 

Bals. s. Opobalsamum de Tolu. Bals. indicum siccum. Resina tolutana. — Tolu- 
balsam. Thomasbalsam. — Banino de Tolu (Gall ). Baume d’Imle sec. — Balsam 
of Tolu.



Wird von der zu den Papilionaccac-Soplioreiie gekorigeu Toluifera Balsa
mu (Tl L. (Myroxylon toluifera H. B. K.) gewonnen, einem bis 27 m kolien Baume, der im 
liordlichen Siidamerika weit yerbreitet ist.

Yorkotwmen und Gewinuung. Wie der Porubalsam, praexistirt aucb der Tolu- 
balsam niebt in der Pflanze, sondern entsteht in derselben ais pathologisch.es Produkt in 
Folgę iiusserer Eingriffo (vg'l. auoh Benzoe und Styrax). Man gewinnt ihn im Unterlauf 
des Magdalenas bis Turbaco, Las Mercedes und Plato, T o lu  etc., indem man V-fbrmige 
Vertiefungen in den Stamm liaut, ans denen der Balsam aussickert und in kleinen Kale- 
bassen aufgofangen wird, oder man lasst ihn am Stamm herabfliessen und fangt ihn anf 
Marantablftttcm auf. Der Ausfuhrhafen ist Sabanilla. Produktion 80—40000 kg jahrlich. 
Die Ansoliauung, dass Tolu- und Porubalsam von demselben Baume stammen, der erstere 
ein normales, der letztere aber ein patkologisckes Sekret sei, bat sieli nioht bestiitigt, da 
aueli Toluifera Balsamom in der sekundami Bindę keine Sekretbehalter bat. Uebrigens ist 
aucb oline Schwalen gewonnener Perubalsam mit dem Tolubalsam nioht identiseh.

ISigenschaften. Der frisclie Balsam ist zahfliissig, von Konsistenz des Terpentins, 
in diiunen Schickten durchsichtig (weisser Balsam). So gelangt er in den Handel. AI1- 
mahlicli wird er fest und krystallinisch. Die Farbę ist rothbrauu mit gelbgrauer Nuauce. 
Der Gerucli ist ein sehr angenehmer und feiner, der Gesehmack aromatisch, wenig kratzeud. 
Die alkoholische Ldsung reagirt sauer. Lbslicli in Alkohol, Chloroform, Aceton, Essigather, 
Eisessig, Kalilauge, weniger in Aether und Schwefelkohlenstoff, kaum in atherischen Oeleu, 
nicht in Petrolather.

liestandtheile. 7,5 Proc. einer bligen, angenehm riechenden Fliissigkeit, die ans 
B e n z o e s a u r e - B e n z y lc s te r  und Z im m ts a u r e - B e n z y le s te r  besteht, ferner 12 bis 
15 Proc. freie Z im m ts a u re  und B e n z o e sa u re , 0,08 Proc. V a u il lin . Die Hauptmenge 
ist Z im m ts a u re -  und B e n z o e s a u r e e s te r  des T o lu r e s in o ta u n o ls  C17H1805f eiues 
Harzalkohols. Endlioh etwa 8 Proc, Verunreinigungen.

Prttftm g. 1) Dor Tolubalsam wird hauiig mit C o lophon ium  yerfalsckt: In 
Schwefelkohlenstoff ist er nur in geringem Maasse losliob (20 Proc.), die Ldsung soli ein- 
gedampft von gelber Farbę und vom angenehmen Geruch des Balsams soiu und mit kon- 
oeutrirter Schwefelsaure iibergossen intensiv blutroth werden, aucb beim Erhitzen des Riick- 
standes nicht nach Terpentinol riechen.

2) Wiedorholt naoheinander mit Wasser ausgekocht, Iiefort er F iltrate, die beim 
Erkalten krystallinische Sauren ausfallen lassen. Dann noch einmal unter Zusatz von g'e- 
branntem Kalli gekocht, liefert er ein gelbes Filtrat, welches nach dem Ansauern mit Salz- 
saure, die vorher ais Ester gebundenen und ais liisliche Kalksalze abgeschiedenen Sauren 
fallen lasst.

3) B e s tim m u n g  d e r  S a u r e z a h l  wie bei B a lsa m  P e ru v ia u u m . Grenzzahlen 
nach Dietkiuch 114,80—158,60.

4) B e s tim m u n g  d e r  Y e r s e i fu n g s z a h l :  1 g Balsam wird in einer ausreichenden 
Menge Alkohol (96 proc.) geliist, 20 ccm 1/2 N. alkoholische Kalilauge zugegeben und unter 
Beifiigung einer Platinspirale eine Stunde am Biickflusskilhler erhitzt. Dann verdiinnt man 
m it 100 ccm Alkohol (96 proc.) und titr ir t nach dem Erkalten m it 1/2 N.-Schwefeisaure und 
Phenolphtalein. Die Anzahl der gebundenen Kubikcentimeter Kalilauge x  28 =  Yersei- 
fungszahl. Grenzzahlen nach D ietum ch  155,80—187,40.

5) Die Esterzahl berecknet sieli ans der Differonz der beiden vorhergeheuden. 
Grenzzahlen nach D ietukioh: 31,2—46,50.

Anwendung. Wie Perubalsam, innerlich in Gabon von 0,3—1,0 g in Pnlrern 
odorPillen, haufiger in Gallertkapseln mit Krcosot oder Guajakol (S o m m erb ro d t). Sonst 
zu Parfiimerie- und Rauclierzwccken. Die BLANCARD’se h e n  J o d e is e n p i l lc n  werden in 
der Itegel mit T o lu b a ls a m  iiberzogen.

Sirupus Balsami tolutani (Ergiinzb. Helvet.), S ir . to lu ta n u s  (Brit., U-St.) — 
T o lu b a ls a m s ir u p . — S iro p  de T o lu . — S y ru p  o fT o lu .  — (vgl. aueli Extr. Balsam, 
tolutan.)



B r i t . : Tolubalsam 62,5 g werden */2 Stunde lang mit siodendem Wasser q. s. aus- 
gozogen und aus dem orkalteten Filtrat mit Zueker 1600 g, Sirup 2400 g hergestollt. —• 
E rg a n z b .:  Tolubalsam 1 Th. wird mit heissem Wasser 10 Tli. iibergossen 24 Stunden 
stehen gelassen. Das Filtrat 8 Th. giobt mit Zueker 12 Th. Sirup 20 Th. H e lv e t . : Tolu
balsam 5 Tli., gewascbener Sand 50 Tli. werden zwoimal mit Wasser je 20 Th. 3 Stunden 
im Wasserbade erliitzt; das Filtrat 36 Th. giebt mit Zueker 64 Th. Sirup 100 Th. G all.: 
Tolubalsam 50 g wird zweimał mit je 500 g Wasser 2 Stunden im Wasserbade ausgezogen. 
Im F iltrat lost man Zueker 100 Th. U -S t.: Tolubalsam 10 g in Alkohol 50 ccm golóst 
vcrroibt man mit einer Miscliung von priicip. Oalciumphosphat 50 g und Zueker 150 g, 
verjagt den Alkohol in der W annę, fiigt allmUhlich Wasser 500 g zu, filtrirt, lost Zueker 
700 g und bringt das Ganze auf 1000 ccm. Audi durch Yerdrangung herstellbar (s. Sirup 
simpl.). — D ie t .:  Genau so, wie Sirup. Balsami peruyiau. (Seito 453.) Zur Geschmacks- 
verbesserung von Mixturen, z. B. Ohloralhydrat.

Den bei Bereitung des Sirups bleibenden Balsamriickstand troeknot man und ver- 
wendot ihn zu Kaucherzwecken.

Tinctura Balsami tolutanl, T in c t. to lu ta n a . — T o lu b a ls a m tin k tu r . — 
T in c tu re  of B a lsa m  of T o lu . B rit.:  Tolubalsam 100 g, Alkohol (90 proc.) q. s. zu 
1000 ccm Tinktur. — U -S t.: Tolubalsam 100 g, Alhohol (91 proc.) q. s. zu 1000 ccm 
Tinktur. G a ll : Tolubalsam 100 g Alkohol (80 proc.) 500 g. — D ie t.: Tolubalsam 10 Th., 
Weingeist (90 proc.) 1000 Th.

Tinctura Balsami tolutani aetlierea. A e th e r isc h e  T o lu b a lsa m tin k tu r . Tolu
balsam 10 Th., Weingeist (90 proc.), Aether je 50 Tli. In eingedicktem Zustande ais Pillen- 
lack zu verwendcn. G all.: Tolubalsam 100 g, Aether (spec. Gew. 0,758) 500 g.

Emulsio Balsami tolutani. Emulsion de Baume de Tolu (Gall.). Tolubalsam 
20 g lost man in Alkohol (90 proc.) 100 g, fiigt Q,uillajatinctur 100 g und nach und nach 
heisses destillirtes Wasser 780 g hinzu.

Extractum Balsami tolutani Uiiidum Merck, dient zur extempore-Bereitung der 
verschiedenen Tolusirupe. 4 Th. Extrakt =  1 Th. Balsam.

Lacca ad pilulas. Pillenlack. 1) Tolubalsam 15 g wird mit heissem Wasser 
50 g eine Stunde lang ausgezogen, die erkaltete Fliissigkeit abgegossen, der Riickstand nach 
Zusatz von Kolophonium 1,5 g in Weingeist 15 g, Aether 100 g gelbst. 2) (n. Diet.) Tolu
balsam 7 Th., Schellack 2 Th., Medicinische Seife 1 Th., Aether 20 Tli., Weingeist (90 proc.) 
65 Th. Die filtrirte Losung bringt man mit ̂ Weingeist auf 100 Tli. Zum Lackiren von 
Pillen bedient man sich einer geraumigen .Schale mit mOglichst flaohem Boden und steiler 
Wandung.

Lozcuges with Tolu-Basis (Brit.). Die 500fache Menge des fur eine Pastille 
voi-ordnetcn Mittels (Alkaloide in 10,5 ccm Wasser gelóst) wird mit Zuekerpulver 482 g 
Dummi arabicum plv. 19,5 g gemischt mit Tolubalsamtinktur 10,5 ccm, Gummischleim
85,5 ccm, Wasser q. s. Zur Masse angestossen und 500 Pastillen daraus geformt.

Pastilli Balsami tolutani. (Gall.) Tablettes de Baume do Tolu. — Tolubalsam 
100 Th. zieht man mit Wasser 200 Th. 2 Stunden im Wasserbade aus und bringt die er- 
kalteto und filtrirte Pltissigkeit mit Zueker 2000 Th., Traganth 5 Tli. in Pastillen von 1 g.

Pilulae balsamicae D e lio u x . Natriumbikarbonat 10 g, Tolubalsam 5g, Eisenoxyd, 
Larolienterpontin je 2,5 g. Man formt 100 Pillen. Taglich droimal 3 Pillen. P ilu la e  
b a ls a m ic a e  C h a b re ly . Tolubalsam 10 g, Storax 7,5 g, Magnesiumkarbonat q. s. zu 
50 Pillen.

HiblPselier ILouigbalsam ist ein weingeistiger Auszug von Tolubalsam, Storax, 
Opium und Honig.

Keneblmstensirup, de Almeidas: Kreosot 0,25, Sulfonal 0,2, Sirup. tolutanus 150,0.
Lungenleiden-Mittel ans Nordamerika besteht aus verdiinnter Tolubalsamtinktur.
Tolu Cliewing Gum enthalt Tolubalsam, Burgunderharz, Wachs und Paraffin.

Oleum Balsami Tolutani. Tolubalsamol. Das durck Wasserdampfdestillation 
aus Tolubalsam in einer Ausbeute von 1,5—3,0 Proc. gewonneue Oel ist eine hochst angenekm 
Iiyaeinthenartig riechende Fliissigkeit vom spec. Gew. 0,945 bis 1,1. Es enthalt ein nach 
Elemi riechendes Terpen (Tolen), C10Hie sowie sauerstoffhaltige Antheile, vermuthlich Ester 
der Zimmtsaure und Beuzoesaure sowie des Benzylalkohols. Tolubalsamol wird in der 
Parfiimerie gebraucht.



Baptisia.
Gattung der Papilionaceae—Podalyrieae.
Baptisia tinctoria R. Br. W ild Ind igo . Heimisch in Nordamerika. Die Wurzel 

wird ais Adstringens imd gegen Fieber verwendet, in starkerer Dosis bewirkt sie Er- 
breehen und Diarrboe.

jBestandtheile. 2 Glykoside, von denen das genauer bekannte B a p tis in
C2,iIl;iL>0 , | . DILO bei 240° C. sobmilzt und R h a m u o se  CeHu 04 und B a p t ig e n in  Cu H1206 

■ liefcrt, ferner eincn giftigen Stoff B a p t i t o x in ,  der mit dem C y t is in  identiseli ist.
Kin im Handel befmdliehes B a p t is in  ist nielit dieses, sondern P se u d o b a p tis in  

C2,H ,00 ,.j . 71/2H,,0. Scbmelzpunkt 247—248°.
Mit dem Namen B a p t i s in  bezeicbnet man ferner ein durch einfaehe Rstrnktion 

gewounenes Harz, das zu 10 Proc. in der Wurzel vorbanden ist.
Die ganze Pflanze B a p t i s i a  t in c to r i a  diont zum Blaufiirben, die jungen Sprosse 

werden wie Spargcl gegessen.

Baryum.

I. f  Baryum oxydatum. Bur yumoxyd. Barytu usta. Barytu cnustica sicca. 
Aetzbnryt. Terra ponderosa. BaO. Mol. (lew. =  153.

Entstebt durch Verbrennen von metallischem Baryum an der Luft. — Am ein- 
facłisten stellt man es dar, indem man in einer Retorte ans Porcellan oder in einem bes- 
sisehen Tieg-el Baryumnitrat heftig erhitzt. — Grauweisse, porose, zerreibliche Masse, spec. 
Gew. 4,0—5,45. Verbindet sieli mit Wasser unter Bntwickelung bober Hitze zu Baryum* 
bydroxyd.

il. f  Baryum hydroxydatum. Barytu liydricn. Baryumhydroxyd. Aetz- 
baryt. Ba(OH)2. Mol. Gew. — 171.

Feuchtet man Baryumosyd mit Wasser an, so verwandelt es sicb unter Entwickehmg: 
bober Hitze, die bis zum Gliihen und Schmelzen des gebildeten Baryumbydroxydes sicb 
steigern kann, in Baryumhydroxyd Ba(OH)„. Weisses Pulver oder geschmolzene weisse 
Masse vou krystallinischem Gefiige, welcbe bei Gliibbitze zu einem Oele seiimilzt. Spec. 
Gew. =  4,495. Es verliert in der Gliibbitze kein Wasser, es sei. denn, dass es gleiebzeitig 
KohlcnsSure aufnimmt.

Beide soeben genannte Priiparate sind im allgemeinen nicbt Gegenstand des Handels.
lii. f  Baryum hydroxydatum crystallisatum. Barytu bydriea crystaiii- 

sata. Krystnllisirtes BaryuinLydroxyd. Krystallisirter Aetzbaryt. Ba(OII). -j- 81L0. 
Mol. Gew. = 3 1 5 . Ist diejenige Substanz, welcbe in der Praxis schlechtbin ais „A etz
b a r y t "  oder „ B a r y tb y d r a t "  bezeicbnet wird.

Znr Darsteliung bringt mau Baryumosyd mit Wasser zusammen und krystallisirt 
das entstandene Baryumbydroxyd ans sicdendem Wasser um. O der man Ibst 80 Tb. Na- 
triiunbyclroxyd in 500 Tb. Wasser, erbitzt zum Siedeu und trag t unter Uinriiliren 244 Tb. 
zeiTiebenes Baryumcblorid (BaCl2 -f- 2H aO) ein. Aus der geklarten Fliissigkeit scbeidet sicb 
das Baryumbydroxyd beim langsamen Erkalten in Krystailen aus.

Grosse wasserbelle, tetragonale Tafeln und Prismen, welcbe gegen 80° C. schmelzen.
In trockener Luft geben sie etwa 40 Proc. Krystallwasser ( =  7 Mol. HaO) ab unter Ueber- 
geben in das wasseriirmere Salz Ba(0H)2 -f- H20. Das letzte (8.) Molekuł Wasser verliert 
es erst bei Rotbglutb unter Hinterlassung der Vorbindung Ba(OH)2, die auch bei beller 
Rotbglutb noch nicbt zerfiillt. — Loslich in 20 Tb. kaltem oder in 3 Tb. siedendem Wasser. 
Die Losung ist starker alkaliscb ais eine iiquivalente Ldsung von Calciumhydroxyd.

A ufbew ahrung. Yorsicbtig, vor KohlcnsSure gesebiitzt.



f  Baryum hydroxyilatum crystall. pro analysi natriumfrei. Zur Bestimmung der 
Alkalien bedarf man eines von Natriumverbindungen vollig froien Barythydrates. Man 
gewinnt dieses, indem man das reinste Praparat des Handels so oft aus siedendem Wasser 
umkrystallisirt (5—6 mai), bis die Losung von 1 g des Salzes, nach dom Ausfallen allen 
Baryums dnrch einen Ucberschuss von Schwefelsaure, beim Verdampfen keinen glulibostau- 
digen Riiekstand mehr hinterlasst. Ueber die maassanalytische Prtifung s. S. 166 u. 167.

Aqua Barytae. B a ry tw a sse r. Reagens der chemischen Analyse, besonders zur 
Abscheidung der Magnosia gebraucht und zum Nachweis bez. zur Bestimmung der Kolilen- 
saure, ist eine klare AuflOsung von 1 Th. kryst. Barythydrat in 80 Th. Wasser.

IV. f  Baryum hyperoxydatum. Baryumliyperoxyd. Baryumsuperoxyd. 
Baryi l)ioxydum (U-St.). Ba02 . Mol. Gtew. =  109. Wird teclmiseb dargestellt, indem 
man iiber pulveriges Baryumosyd, welches auf dunkles Rothglutb erbitzt ist, koliiensiiure- 
freien Sauerstoff leitet.

Weisse oder grauweisse pulverige Massen. Zerfallt bei hoherer Temperatur in Ba- 
ryumoxyd und in Sauerstoff, verbindet sieh mit Wasser zu dem krystallisirenden B ary u m - 
su p e ro x y  d b y d r a t  (BaOa -f- 8BLjO. Dient zur teelmisclien Darstellung vou Sauerstoff 
(Boussingauli) und von Wasserstoffsuperoxyd.

G e h a lts b e s tim m u n g  des te c h n isc h e n  P ra p a ra te s .  L5st man 2,11 g Baryum- 
suporoxyd in 25 proc. Pliosphorsaure (welche auf 0° G. abgekilhlt ist) zu 25 oom auf, so 
sollen 5 ccm diesor Liisung (entspreehend 0,422 g Substanz) nioht weniger ais 40 cem 
'/^-Rormal-Kaliumpermanganat-Losung (0,316 g KMnOj in 1 1 entlialtend) zur sclrwachen 
Rotbfiirbung erfordern, entspreehend 80 Proc. BaO.,. (U-St.) Ein v o llig  re in e s  Pra
parat wiirde untor den gleiohon Yerhaltnissen 50 ccm verbrauchen.

V. f  Baryum hyperoxydatum hydratum seu crystallisatum. Baryum-
superoxydhydrat. .BuOa -f- 8 1120. Mol. Ge w. — 313. In kalte wasserige Salzsaure von 
2 Proc. HC1 trag t man untor Uniruhren feingepulvertes tecbnisehes Baryunisiiperoxyd, 
welches mit Wasser zu einem Brei angertihrt ist, so lange ein, bis die Fliissigkeit eben 
noch sauer reagirt. Man macht alsdann mit verdlinntem Barytwasser sekwach alkalisch, 
filtrirt von ausgeschiedenem Eisenbydroxyd -f- Thonerdebydrat ab und versetzt das Filtrat 
(welches Wasserstoffsuperoxyd enthiilt) mit tiberschtissigem Barytwasser. Man kilrt mit 
diesem Zusatz auf, wenn eine abfiltrirte Probe nach dem Ansauern mit yerdunnter Schwefd- 
saure und nach Zusatz von etwas Kaliumdichromat hfiim Schiit.teln mit Aether diesen nicht. 
mehr blau farbt. Die ausg-eschiedenen Krystallp^werden gesammelt, durch eiskaltes Wasser 
gewaschen und durch Pressen zwischen Filtrirpapier getrocknet.

Hexagonale, perlglanzende Schuppen, Saulen oder Tafeln, oder flimmernde Bliittchen, 
die in kaltem Wasser fast unloslich sind, von siedendem Wasser in Baryumhydroxyd -j- Sauer
stoff zersetzt werden. Man kann die Yerhindung im feuohten Zustande (mit Wasser zum 
Brei angertihrt) in verschlossenen Gelassen ohne Zersetzung aufbewahren und benutzt sie 
zur Darstellung von Wasserstoffsuperoxyd. Trocknet man sie und erhitzt den Riiekstand 
auf 130° C,, so hinterbleiht reines Baryumsuperoxyd BaO., ais weisses, der Magnesia ahn- 
liehes Pulver.

Erkenm m g utul Bestimmung. Man e rk e n n t die Baryumverhindungen an 
folgenden Reaktionen:

1) Die fluchtigen Baryumverbindungen (einscliliesslieh Baryumsulfat) farben die nicht 
louchtende Flamme gelbgriin. Man befouchtet die Probe zwockmassig mit Salzsaure; die 
Flammenfarbung lrommt besonders in den heissesten Theilen der Flamme zu Stande und 
halt geraume Zoit an. 2) K a li-  und N a tro n la u g o  fallen nur aus koncentrirtor LOsung 
weisses Baryumhydroxyd. Kohlensaurefreies Ammoniak erzeugt iiberhaupt keine Fallung.
3) N e u tr a le s  K a liu m c h r o m a t erzeugt einen gelben Medersehlag von Baryumcbromat 
BaCr04; um anwesende Mineralstaren zu binden, empfiehlt sich der Zusatz von Natrium- 
acotat oder Ammoniumacetat. 4) P h o s p h a te  d e r  A lk a lien  erzeugen in neutralen 
Lbsungen weisse Niederschlage von Baryumphosphaten, welche in Salzsaure, aucli in Sal- 
petershure loslieh sind. 5) S ilic iu m f lu o rw a s s e rs to f f s i lu re  fallt farbloses, gallertartiges 
Baryumsilicio-Fluorid SiFluBa, erst in 4000 Tli. Wassor liislich, leichtor loslieh in Salzsaure 
und in Salpetersaure, unlOslich in Alkohol. 6) S o h w o fe lsa u re ,_ Sulfate (sogar die L5- 
sungen von Oalciumsulfat und von Strontiumsulfat) goben woissen Niederscblag von 
Baryumsulfat, so gut wie unloslich in verdunnteu Shuren und verdiinnten Alkalien, loslieh 
in otwa 400000 Th. Wasser.



Die B o s tim m u n g  erfolgt a) ais B a ry u m s u lfa t .  Man sśiuert dio Baryumsalz- 
lósung mit einigen Tropfen Salzsiluro an, erhitzt sio zum Sieden und fallt durcli tropfon- 
weisen Zusatz verdunnter Schwefelsaure, bis ein Ueberschuss von lotztorer vorlianden ist. 
Im  iibrigen verfalirt man genau wie bei dor Bestimmung der Schwefelsaure. BaSO.( X  
0,656651 =  BaO. B a S 0 4 x  0,587982 =  Ba.

b) Weniger liaufig erfolgt dio Bostimmung ais B a ry u m k a rb o n a t.  Man fallt die 
BaryumsalzlOsung in siedendheisser Fliissigkeit mit Natriumkarbonat, wascht den Nieder- 
sehlng mit Wasser aus, trooknet ihn durcli schwaches Gliihen, befeuclitot mit Ammonium- 
karbonat, erhitzt nochmals gelinde und \vagt.

Toocikologisch.es. Alle in Wasser bez. in verdiinnten Sauren liislichen Baryum- 
verbindungen sind giftig. Symptonie der Vergiftung sind: Ucbelkeit,, Erbrechen, Augst, 
Koliksckmerzen, Diarrhoen, Kalte. Bliisse. Gegenmittel sind: Magenpumpe, Brechmittel, 
Magnesiumsulfat, Natriumsulfat. Ais toxiscko Gabe sind fiir einen Erwachsenen etwa 15 g 
Baryumchlorid oder Baryumnitrat anzusehen.

Baryi salia.
Bei der Darstellung der Baryumsalze gcht man a) entweder vom W itherit (natflr- 

lichem Baryumkarbonat) aus, indem man diesen in den entspreclienden Sauren auflost, oder
I)) man bediout sieli ais Ausgangsmaterial des Schwerspathes. Bieser wird dureh Gliilien 
mit Kobie oder einem koklenstoffkaltigen Materiał, wic Theer, Starkę etc. in Baryum- 
sulfld verwandelt und dieses uaeli versekiedenen Yerfabren in die entspreebenden Salze 
iibergcfiihrt. c) Gewisse unlosliche Salze werden anch durcli doppelte Umsetzung loslicber 
Baryumsalze erbalten. d) Kleinere Mengen von Baryumsalzen kbnuen mit Vortheil im 
pharmaceutiscken Laboratorium aucli unter Verwendung vou reinem Baryumkarbonat ge- 
wonnen werden.

I. f  Baryum aceticum. Baryiimacctnt. Barytacetat. Essigsaures Baryum. 
Essigsaurer Baryt. Acetate de Baryum. Aeetate o f  Baryum. Ba(CVH30,2), -j- H30. 
Mol. Ge w. =  273.

Man verdiinnt 400 Tb. EssigsSure von 30 Proc. mit der g-leiclien Menge Wasser 
und trag t unter massigem Erwarmen 197 Tb. reines Baryumkarbonat ein. Die flltrirte 
Losung wird mit Essigsaure notbigenfalls sc liw acb  angesauert und dureb Eindampfen zur 
Krystallisatiou gebracbt.

Ans der heissen konc. Losung scheidet sieb das Salz obiger Zusammensetzung in vier- 
seitigen Prismen ab; aus der bei 0° gesflttigten Losung erhalt man monokline Prismen 
Ba(C,H;J0.2).2 -|- 3H,,0. — Das obige Salz lost sich in etwa 1 Tb. Wasser, auck in etwa 
100 Th. Alkohol, fieagens zum Nacbweis bez. zur Bestimmung der Cliromsaure; in der 
Kattundruckerei zur Herstellung der Tbouerde-Beize.

II. f  Baryum bromatlim, Baryumbromid. Bromwasserstoffsaures Baryum. 
Brombaryuiu. Broinure de Baryum (Gall.). Bromide of Bariuin. BaBr„ -J- 2 11,0. 
Mol. Ge w. =  333.

Man neutralisirt eine Miscbung von 100 Tb. Wasser und 200 Tb. Bromwasserstoff- 
saure von 25 Proc. HBr m it 60 Tb. reinem Baryumkarbonat und bringt die flltrirte Losung 
dureh Eindampfen zur Krystallisatiou.

Farblose, rbombisebe Tafeln, unangenehm bitter und herb scbmeckend, luftbestandig, 
in Wasser und Alkohol loslich. W ird zur Darstellung der Bromwasserstoffsaure benutzt.
(s. S. 52).

III. f  Baryum bromicum. Baryumbromat. Bromsaures Baryum. Bromate 
de Baryum. Bromate of Barlum. BafBrO J, -j- 11,0. Mol. Gen. =  411.

Man lost 1 Th. krystall. Barythydrat (Ba(OII)2 -f- 811,0) in 30 Th. Wasser und fiigt 
zur warmen Losung allinakliek 3 Th. Brom binzu. Man erhitzt einige Zeit zum Siedem 
Beim Erkalten scheidet sieb das obige Salz aus, wolches dureh Umkrystallisiren gerei- 
n ig t wird.



Kleine, glanzende, monoldine Krystalle, loslich in 130 Tli. kaltern oder in 25 Th. 
siedendein Wasser. Siad mit gleicher Vorsickt zu behandeln wie Kaliumcklorat, d. i. cklor- 
saures Kalium.

IV. f  Baryum carbotlicum. Baryumkarbonat. Koliłeusauros Baryum. 
Bnrytkarbonat. Carbonate de Baryiun. Carbonate of Barium. UaC03. Mol. 
(lew. — 197.

Man fiillt eiue Losung yon 100 Th. Baryumchlorid in 1000 Th. Wasser mit einor 
Lćisung von 120 Th. krystall. Natriumkarhonat in 1000 Th. Wasser. Durch Erwarmen 
der Fallungsfliissigkeit kann der Niederschlag diohter erhalten werden. Man wiisckt den 
Niederschlag naeh dem Absetzen aus and trocknet ihn.

Weisses, speciflsch schweres, gcruch- und gesehmaokloses Pulver, in Wasser kaum, 
aber doch so weit loslich, dass es feucktes rothes Lackmuspapier blliut. Ldslich in ver- 
diinnten Saurcn. ls t  bei Rotkglutk bestandig, d. h. es spaltet Kolii ensiiure nicht ab. — 
Die Losung in Salpetersaure soli 1) durch Silbernitrat nicht getriibt werden. 2) Nach dem 
Ausfallen des Baryums durch Schwcfelsiiure soli das F iltrat nach Zusatz von Ammoniak 
durch Aminoniumoxalat nicht getriibt werden (Kalk). 3) Die vom Baryum belreite Flussig- 
keit darf beirn Eindampfen keinen gliihbestandigen Ruckstand hinterlassen (Magnesia, 
Alkalien).

Baryum carbonicum pro analysi. Das in der quantitativen Analyse gebrauchte 
Baryumkarbonat muss gelegentlich frei von Alkalisalz sein. Man stellt ein solches Prii- 
parat dar, indom man oine Losung von 1 Th. alkalifroiem Baryumchlorid in 30 Th. Wasser 
mit einor Losung von 2 Th. Ammoniumkarbonat und 5 Th. Ammoniak in 30 Th. Wasser 
fiillt, den Niederschlag auswascht und trocknet.

Baryumkarbonat dient ais Reagens in der Analyse, ferner ais Ausgangsmaterial zur 
Darstellung vou Baryumsalzen.

Baryum carbonicum nativum. W ith o r ite s . AYithorit. Das naturlicli vorkom- 
mende Baryumkarbonat. Weisse bis grauo, derbe Stiieko von blattrigem bez. strahligem 
Gefiige, spec. Gew. =  4,2—4,3 oder ein weisses bis graues Pulver.

Pasta Barytae renenosa. B a ry t-P a s ta  a is  R a tte n g if t .  100 Th. Baryumkar
bonat, 10 Th. Ultramarin, 30 Th. Weizenmehl, 30 Th. Zuckor, 10 Th. Sternanispulver werden 
mit 20 Th. indiscliem Sirup und der erforderlicheti Menge Glycerin zu einem Teige an- 
gestossen, aus wolchom man haselnussgrosse Kugeln forint, dio in die LOcher der Ratten 
gelegt werden. Empfiehlt sieli zum Yergifteiprrer Ratten bosonders in Viehstallen.

V. f  Baryum chloratum (Erganzb.). Baryta chlorat-n oder muriatica. Baryum- 
clilorid. Clilorbaryum. Clilornre de Baryum (Gall.). Cliloride of Bariuin. Terra 
ponderosa sali tu. BaCLj ~|~2ILO. Mol. Gew. =  244.

D arstellung. 1) Kleinere Mengen des reinen Salzes erhiilt inan durch Auflosen 
von 100 Th. reinem Baryumkarbonat in 150 Th. reiner Salzsaure von 25 Proc. Man ver- 
diinnt die Losung mit dem gleicken Volumeu Wasser, filtrirt und bringt sie durch Ein
dampfen zur Krystallisation. 2) Grdssere Mengen gewiunt man aus Witkerit. Man fiigt 
zu roher oder reiner Salzsaure so viel gepulverten Witkerit, dass die Saure yollstandig ab- 
gestumpft ist, alsdann sattigt man die Fliissigkeit mit gewaschenem Chlorgas, lasst einen 
Tag stehen, M it das Eiseu durch mekrtagiges Maceriren (unter ofterem Umsckiitteln) mit 
Baryumkarbonat, filtrirt, sauert dio Losung sehwack mit Salzsaure an und dampft zur 
Krystallisation ein.

Kigenschafteu. Farb- und geruclilose, wasserkelle, luftbestandige, rhomhische 
Tafcln mit abgestumpften Ecken oder gliiiizende Schuppen von unangenehm bitterem, 
scharfsalzigem Geschmack. Loslich in 2,5 Th kaltem oder 1,5 Th. heissem Wasser, fast 
unldslich in Weingeist (Untersckied yon Calcium- und Strontiumchlorid). Schwerloslieh auch 
in Salzsaure; die konc. wftsserige Losung wird daher durch Salzsaure gefallt. Spec. Gow. 
bei 15° O. ==3,05. Das Salz wird bei 120° C. wasserfrei und schmilzt alsdann bei 920° C. 
Die specifisclien Gewichte der wasserigen Ldsungen von Baryumchlorid sind nach Schifk 
bei 21,5° C.



Proc. BaCL +  2H .0 1 3 5 8 10 12 15 13 20
Spec. Ge w. " 1,0073 1,0222 1,0374 1,001 1,0776 1,0947 1,1211 1,1438 1,1683

JPrilfung. 1) JDie wasserige LOsung 1: 10 sei ueutral. 2) Sie werde weder durcli 
Schwefelwasserstoff (Metalle), noch liacli dem Ansauern mit Salzsaure, durcli Kalium- 
ferrocyanid yerandert. 3) Nacli Abscheidung des Baryums mittels verdiinnter Scliwefel- 
siiure hinterlasse das F iltra t keinen gliihbestandigen Biickstaud (s. Barythydrat S. 459).
4) W ird das gepulyerte Salz mit W eingeist geschuttelt, so darf das F iltrat weder beim 
Entzttndcn m it rother Flamme brennen, noch beim Abdampfen einen zerlliessliclien Eiiek- 
stand hinterlassen (Caloium- und Strontiumchlorid). Y o r s ie h t ig  a u fz u b e w a h re n .

Anwendung. I n n e r l ic h  friiher boi Syphilis, Skrophulosis zu 0,02—0,1 g. Hoclist- 
gaben 0,2 g pro dosi, 0,6 g pro die (Erganzb.). A e u s s e r l ic h  zu Augentropfwitssern 
0,05—0,2:10,0  und ais Yerbandwasser bei Gesekwiiren. T e e h n is c h  zur Darstellung von 
Baryumpraparaten und ais Antikesselstein-Mittel, in der Analyse ais Eeagens.

Baryum ehloratum alkalifrei pro analysi. Ein solclies P raparat wird zur Bestim- 
mung der Alkalien gebraucht. Man stollt es dar, indem man eine 10proc. Losung des 
reinen krystallisirten Salzes mit dem gleiohen Volumen 25 proc. Salzsaure vormischt, den 
ausfallenden Niederschlag absaugt und aus Wasser umkrystallisirt.

VI. f  Baryum chloricum. Baryta chlorlcn. Clilorsaures Baryum. Chlorsaurer 
Baryt. Bary unicli 1 o rat.l) Chlorate de Baryum. Chlorate of Baryta. Ba(C103)3
4-11,0. Mol. Gew. =  322.

D arstellung. A. ais Laboratoriumspraparat: Man lost in einer Porcellanscbale 
3 Th. Ammoniumsulfat sowie 5 Th. Kaliumchlorat in 15 Th. heissem Wasser und dampft 
diese Losung unter bestandigem Umriihren zur Konsistenz eines Breies ab. Letzteren giebt 
mau nacli dem Erkalteu in einen Kolben und zieht ilm mit der 4fachen Menge Alkohol 
(von 80 Proc.) unter Erwarmen auf 50° C. ans. Man filtrirt und wfisekt den aus Kalium-- 
snlfat bestehenden Eiickstand mit obigem xblkoliol nach. Von dem (Ammoniumchlorat ent- 
haltenden) F iltrat wird der Alkohol durcli Destillation entfernt. Man erwarmt deu Destil- 
lationsriickstand in einer Porcellanscbale so lange m it gesattigtem Barytwasser, bis Am- 
moniak nicht mehr entweicht. Danii Jost mail ihn in Wasser, fiillfc aus der Losung den 
Uebersehuss von Barythydrat durcli Einleiten von Kohlensaure, filtrirt und dampft zur 
Krystallisation ein. B. T e e h n is c h  durcli Umsetzen keiss gesiittigter Losungen von Cal- 
ciumchlorat und Baryumclilorid.

Farblose, durchsicktige, prismatische Krystalle, in 4 Th. kaltem oder 1 Th. sieden- 
dem IVasser Idslick, beim Uebergiessen mit 25 proc. Salzsaure reichlich Chlor ent-wickelnd. 
Die Losung in 100 Th. destillirtein Wasser werde durcli Silbernitrat nur schwach getriibt. 
Verwendung iindet das Salz in der Pyrotechnik, ferner bei der Darstellung der Clilorsaure, 
s. Chlorum.

A ufbew ahrung. Y o rs ie h tig . Die H a n d lia b u n g  des Baryumchlorates er* 
fordert die namlicke Vorsicht wie diejenige des Kaliumchlorates (chlorsauren Kaliums).

VII. f  Baryum chromatum. Baryunicliroinat. Chromsaures Baryum. Clirom- 
saurer Baryt. Chromate de Baryum. Chromate of Barium. BaCrO,. Mol. Gew.
=  253.

Zur D a r s te l lu n g  fallt man eine Losung von 100 Th. Baryumchlorid in 1 Liter 
Wasser m it einer Losung von 80 Th. n e u tra le m  Kaliumchromat (K2Cr04) in 1 Liter 
Wasser, wascht den Niederschlag aus und troeknet ihn. Citronengelbes Pulver, unloslicli 
in Wasser und in Essigsaure. Gelost, bez. zersetzt wird es dureh Salzsaure, Schwefelsiiure, 
Salpetersiiure. Findet Verwendung ais gelbe Malerfarbe uuter dem Namen: Gelbes 
U l t r a m a r in ,  G e lb iu , B a r y tg e lb ,  J a u n e  de S te in b u h l .

J) Man beachte die Abweicbung der chemischen von der pharmaoeutischen No
menklatur.



VIII. f  Baryum hypophosphorosum. Barytu subphospliorosa. Baryum liypo- 
phosphit. Unterphospliorigsaures Baryum. Hypopliosphite de Baryum. Uypo- 
phosphtte of Barytu. Ba(H2P()2)2 +  H,,0. Mol. (lew. =  285.

100 Th. krystall. Barythydrat werden in 1300 Th, destillirtem Wasser gelost uud 
unter Zusatz von 12,5 Th. granulirtem Phosphor so lange au eineu warmen Ort (otwa 
1 Woehe) gest elit, his die G-asent wickel u u g beendet ist. Man flltrirt und wascht den 
Rtickstand mit Wasser nach. Aus der Losung wird der Ueberschuss von Barythydrat 
durch Einleiten vou Kohlensaure entfernt, bis letztere keine Trttbung mehr erzeugt. Dann 
flltrirt man ab, engt das F iltrat auf 400 ccm ein und iiberlElsst es an einom warmen Orle 
der Krystallisation, wobci man ein Yerwittern der Krystalle zu vermeiden hat.

Farblose, prismatische Krystalle, leieht in Wasser, auch in verdimntem Weingeist 
lhslieh. Y o rs io h t ig  aufzubewahren.

Therapentisoh ist es zu 0,03—0,1 g drei- bis filnfmal taglieh in Losungen wie das 
entspreehende Calciumsalz yerwendet worden. H o e h s tg a b e n : pro dosi 0,15 g, pro 
die 1,5 g.

IX. f  Baryum jodatum. Baryum,jodid. .Todbaryum. Jodide de Baryum. Jo- 
didc of Barytu. BaJ2. Mol. (lew. =  301.

Zu 30 Th. Baryumsulfit, die in 120 Th. lauwarmem destillirtem Wasser vertheilt 
sind, fiigt man allmahlich in kleinen Antheilen soviel (circa 35 Th.) zerriebenes Jod hinzu, 
ais von diesem in Losung geht. Man setzt mm allmahlich 27 Th. Baryumkarbonat hinzu 
und erwarmt unter Umriihren im Wasserbade bis zur Austreibung der Kohlensaure. Fiirbt 
sieh die Fliissigkeit gelb, so entfarbt man sie durch Zufttgung k le in e r  Mengen von 
Baryumsulftt. Man lasst in geschlossener Flasche absetzen, flltrirt sohnell und dampft im 
Vaeuum zur Trockne. x\.usbeutc 53 Th.

Kleine Mengen kann man zweckmassig auch durch Auflosen von reinem Baryum
karbonat in Jodwasserstoffsaure darstellen. 10 Th. Baryumkarbonat erfordern 130 Th. Jod- 
wasserstoffsaure von 10 Proc. JH.

Frisch dargestellt ein farbloses, in der Regel aber ein gelblich-weisses, hygrosko- 
pisches Salzpulver. Leieht loslich in Wasser, auch^iu verdiinntcm Weingeist, von ckel- 
haftem Geschmack. xVn der Luft und durch ylic Einwirkung des Lichtes wird es unter 
Abscheidnng von Jod zersetzt.

Friiher in Gahen von 0,005—0,01 drcimal taglieh in n e rlio li bei Serophulosis an- 
gewendet. A e n ss e r lic h  in Salben von 0,2—0,5 auf 25,0 Fett ebenfalls hei Serophulosis. 
H o e h s tg a b e n : pro dosi 0,015, pro die 0,05 g.

X. f  Baryum nitricum (Erganzb.). Baryumnitrat. Barytnitrat. Salpetersaurer 
Baryt. Azotate de Baryte. Nitrate of Barytu. Ba(N03)a. Mol. Gew. =  201. Das
technische Salz wird durch Einwirkung von Salpetersaure auf eineu U eb e rsch u ss von 
W itherit dargestellt

Kleinere Mengen des reinen Baryumuitrates crhiilt man durch Auflosen von 100 Th. 
reinem Baryumkarbonat in 256 Th. Salpetersaure (von 25 Proc.), Verdiinnen mit 750 Th 
Wasser und Eindampfen der Ldsung zur Krystallisation.

Farblose, bartę, oktaedrische Krystalle, an der Luft unveranderlich, loslich in 12,5 Th. 
Wasser von 15° C., oder in 2,8 Th. siedendem Wasser, unloslich in Alkohol. Yerpufft auf 
gluhender Kobie mit hlassgrtiner Flamme. Geht beim starken Gliihen in Baryumosyd 
BaO uber. Die wasserige Losung sei neutral und werde durch Silbernitrat nicht veran- 
dert (Chlor). Die weitere Prufung auf Reinheit gesehehe wie unter B aryum  c h lo ra tu m  
angegeben. Vorsichtig aufzubewahren.

Anwendung ais Reagens in der chcmischen Analyse und in der Feuerwerkerei zu 
griinen Flammensatzen.

Beim Zusammenreiben bez. Zusammenschmelzen dieses Salzes mit leieht oxydirbaren 
bez. leieht eutziindlichen Substanzen ist gleiehe Vorsicht geboten wie beim Kali-Salpeter, 
bez. beim Kaliumchlorat.



Griine Flaiumensiitze. F e u e r w e r k s s a tz e  fur griine Flammei). 1) B a r y tn i t r a t  
iind M ilc k z u c k e r , von jedem 10 Tli., K a l iu m e h lo ra t  20 Th. Jede Snbstanz wird fiir 
sieli gepulvert und die Mischung der beiden ersten mit dem Kaliamchlorat mit Hilfe einer 
Fcdcrfaline bewerkstelligt. Vergleiche wegen der dabei ndtliigen V o rs ic h t  unter Kalium 
cbloricuin. — 2 )B a r y t n i t r a t  20 Th,, K a l iu m e h lo ra t  18 Th. und ge w asc h en e  Schw efel- 
b lu m e n  10 Th. Die Mischung erfordert alle Yoreieht. Sie geschieht wie sub 1 augegeben 
Der Sehwefel muss ein viillig trockenes Pulver sein, also in Form der gewaseheneu Sehwefel- 
blumen genommen werden. — 3) B a r y t n i t r a t  60 Th., K a liu m e h lo ra t  10 Th., gepnl- 
v e r t e r  S c h e l la e k  20 Th. Mischung wie sub 1. — 4) B a r y t n i t r a t  80 Th., gewa- 
s c h e n e  S c h w e fe lb lu m e n  6 Th., ro lie s  S e h w e fe la n tim o n  2 Th., K o lile  1 Th,, 
K a l iu m e h lo ra t  40 Th. Mischung wie sub 1. — 5) B a r y t n i t r a t  50 Th. und Kalium- 
c h lo ra t  25 Th. Naehdcm beide gemischt sind, wird ein Gemiseh aus gewaseheneu 
Schwefelblumen 10 Th., Holzkohle 1,25 Th. zugefiigt.

Enthaaruiigsmittel nach 0. H k l l e r . Baryum sulfuratum technieum pulv. 1,0. 
Calcium carbonicum praecipitatum 5,0 werden mit Wasser zu einem Broi angerlihrt.

XI. f  Baryum sulfurosum. Baryiiinsulńt. Schwefligsaures Baryum. Sehwef- 
ligsanrer Baryt. BaS03. Mol. Gew. == 217.

100 Th. reines Baryumkarbonat werden m it 300 Th. Wasser feingerieben. In die 
Mischung leitet man unter bfterem Umriihren Schwefligstturegas bis zur Sdttigung. Der 
weisse Bodensatz wird auf einem Filter gesammelt, und auf Aachen Porcellantellern mog- 
lichst rasch bei 25—30° C. getrocknet, hierauf sogleich in gu t zu verschliessende Glas- 
gcfiisse gebracht.

Weisses, krystallinisclies, in Wasser sebwer liisliehes, in Weingeist unldsliehes 
Pulver. Findet Yerwendung in der Analyse, zur Darstellung des Baryumjodids und iu 
der Papierfabrikation. Vorsichtig aufzubewahren.

XII. Baryum sulfuricum. Baryiimsulfat. Scliwefelsain-er Baryt. Snlfate de 
Baryum. Snlfate of Barium. BaSO,. Mol. Ge w. =  233. Diese Vcrbindung kommt 
im Handel in vier yerschiedenen Formen vor.

1) S p a th u m  p o n d e ro s u m , B a r y te s ,  B a r y ta  s u l f u r ic a  n a t iv a ,  S ch w er- 
s p a tl i ,  n a t i i r l ic h o s  B a r y t s u l f a t ,  in schweren dichten, krystallinischen, weissen Massen 
o der in geschobenen yierseitigen Tafoln oder geraden rhombischen Prismen in verschieden- 
artiger Gruppirung. Spoć. Gew. 4,1—4,7. Der gemablene Schwerspath dient ais Materiał 
zur Darstellung yerschiedener Barytsalze.

2) S p a th u m  p o n d e ro s u m  p r a e p a r a tu m ,  B a r y t a  s u l f u r ic a  n a t iv a  p rae - 
p a r a ta ,  S c h w e r s p a th m e h l ,  g e m a h le n e r  S c h w e rs p a th ,  B a r y t in ,  auf besonderen 
Muhlen gemahlener Schwerspath, ein mehr oder weniger feinos, sehr weisses Pulver. Trotz 
des niederen Kaufwerthes ist dasselbe mit Gipsmebl yerfalscht angetroffen worden. Diese 
Verfalsclnmg wird entdeckt, wenn man das Pulrer mit diinner Ammoniumcliloridlosung 
digerirt und das F iltrat mit Baryumchlorid auf Schwefelsaure priift.

3) B a r y ta  s u l f u r ic a  p r a e c i p i t a t a  (pura), p r a c i p i t i r t e r  S c h w e rs p a th ,  p ra -  
c i p i t i r t e s  B a r y t s u l f a t ,  B a ry tw e is s ,  P e rm a n o n tw o is s , B la n c  fix e  wird theils ais 
Nebenprodukt in chemischen Fabrikon, theils aus W itherit und Schwefelsaure gewonnen. 
Das Barytweiss bildet entwoder sehr weisse, leicht zerbrechliehe und zerreibliehe Stucke 
oder ein sehr weisses Pulver. Es wird zur Verdiinnung der Farben, zum Anstreichen und 
vielen anderen technischen Zwecken gebraucht.

4) P r a c i p i t i r t o r  S ch w ers ja a tli in  T o ig fo rm , B la n c  fixo  en p d te , also der 
noch feuchte Baryumsulfatniederschlag. E r findet eine gloicbo technische Verwendung wio 
der yorstehond erwahnto. E r bietet don Yortheil, ohne Vorberoitung mit don wasserigen 
Farben sieli mischen zu lassen.

Baryumsulfat g ilt im allgemeinen wegen seiner Unliislichkeit niebt fiir giftig, 
Wesentlieh auders wiirde der d a u e rn d e  Genuss von Baryumsulfat zu beurtheilen sein. 
Aus diesem Grundo wiirde die Znmischung dieser Yerbindung zu Melil etc. uicht bios ais 
Verffilschung zu bctracbten, es wiirde u. U. auch gesundheitsschadliche Wirlcung des Ge
nu,sses solcher Nahrungsmittol sehr wobl mogli eh sein.

Ais Materiał zu weissen Anstrichen eignet er sieli allein niebt, weil er zu wenig 
Dcckkraft hat. Dagegen dient er ais Zusatz- bez. Yerfftlschungsmittel des Bleiweisses,



ais Korper fur Appreturen wcisser kaumwollener und leinener Zenge, ais Fullstoff fur 
Papiermasse, ais Zusatz fur Feuerschutzstarke u. dergl. m.

Baryumsulfat ist fast unliislich (1:400000) iu Wasser, dcsgleickeu in yerdiinnten 
Mineralsauren und yerdiinnten LBsungen von Alkalikarbonaten. Etwas loslich in konc. 
Schwefelsaure, und in Losungen der Acetate und Thiosulfate. Koncentrirte Losungen der 
Karbonate des Kaliums und Natriums setzen sieh mit Baryumsulfat erst in der Siedekitze 
und auck dann nook langsam um.

XIII. f  Baryum sulfuratum. Baryumsulfid. Scliwefelbaryum. Baryła snlfn- 
rata. BaS. Mol. (lew. =  109. Das mit dem yorstekenden Nainen bezeicknete Pra- 
parat ist ein tecknisckes, ziemlick unreines Produkt.

Ein inniges Gemisck aus 100 Th. g em ak len em  S c h w e rsp a tk , 17,5 Th. H o lz- 
k o k le n p u lv e r  und 25 Th. g e p u ly e r te m  K o lopkon  werden in einen geraumigen 
Tiegel eingetragen, der Tiegel mit einem Deckel yerseken, dann bei allmahlick und lang
sam gesteigerter Hitze bis zur hellen Rotkgluth gebrackt und darin l l/2 Stunde erkalten. 
Die erkaltete Masse wird zu einem Pulver zerrieben und alsbald in dickt yerkorkten Glas- 
flasohen aufbewakrt. — Oder man mackt aus 100 Th. g em ak le n em  S c h w e rsp a tk , 
25 Th. H o lz k o k le n p u lv e r  und 15 Th. R o g g en m eh l mit Wasser einen derben Teig, 
forint aus diesem daumdicke, 8—10 cm lange Sta.be, trocknet dieselben yiillig aus und 
brennt sie in einem Windofen in der Weise, dass sie auf einer 15 cm koken Sckickt Holz- 
kohlen ruken, von einigen kleinen Koklen durchsckicktet und von Koklen umgeben und 
bedeckt sind.

Gelblickes oder rotkliches, oder (infolge beigemisckter Kolile) graues Pulyer, spe- 
ciiisch sekwer, in Wasser unter Uebergehen in Baryuinhydroxyd und Baryumsulfhydrat lds- 
lick 2BaS -)- 2H,20  — Ba(OH)2 -(- Ba(SIf)2. Beim Gliiken an der Luft gekt es in Baryum
sulfat iiber; mit Saure entwickelt es Schwefelwasserstoff.

Dient zur Darstellung von Baryumhydroxyd, ferner zur Entwickelung arsenfreien 
Schwefelwasserstoffs uud ais Depilatorium.

XIV. f  Baryum sulfhydratum. Baryiuusulfhydrat. Scbwefelwasserstoff- 
Scliwefelbaryum. Ba(SH)2. Mol. (lew. =  203. Die wasserige Losuug wird erkalten 
dureh Einleiten yon Schwefelwasserstoff in Barytwasser bis zur Sattigung.

B ologneser Leiiclitstein . B o n o n isch e r L e u c h ts te in .  Wird durch Gliihen 
einer innigen Mischung yon 5 Th. gefalltem Baryumsulfat mit 1 Th. Holzkokle unter Lnft- 
aksckluss erkalten. Bestekt aus einem Gemenge yon Baryumsuliid mit Baryumsulfat und 
kat die Eigenschaft, nack Beliohtung durch die Sonne oder Magnesiumlickt im Duuklen 
zu leuckten.

Bebeerinum.1)
Bebeerin. Bebirin. Bibirin. Pelosin (Buxin). C,SH.21N03. Mol. Gew. =  299.

Aus der Bindę des Bebeerubaumes [Nectandra Eodiaei Schomb.?], wnrde ein ais Bebeerin 
(Bebirin, Bibirin, Neetandrin) bezeicbnetes Alkaloid Cl8H21NOs isolirt, welches uach 
M. Soholtz identisch ist mit dem aus der amerikanisehen Gries- oder Pareirawurzel, yon 
Chondodendron tomentosum Ii. et P. [Botryopsis platyphylla Miers], von W iggers abgeschie- 
denen P e lo s in . Ob das Bebeerin ausserdem noeh identisch ist mit dem aus Buxus sem- 
peruirens L. abgesckiedenen Buxin, ersckeint nack M. Scholtz unwahrscheinlich.

Darstellung. Die Bebeeru-Bindę wird mit sckwefelsaurekaltigein Wasser aus- 
gekockt. Aus den durch Eindampfen auf dem Wasserbade koncentrirten Auszilgen fallt 
Ammoniak ein Gemisck von Basen. Der Niederscklag wird in yerdiinnter Sekwefelsiture 
gelost, die Losuug mit Tkierkokle behandelt und wiederum mit Ammoniak gefiillt. Dom *)

*) E icbt zu yerwechseln mit Berberin! 
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trockeneu Basengemisch entzieht alsdaun Aetlier das Bebeerin, wahrend eine zweite Base 
(Sipirin) ungeliist zuriiekbleibt.

Es muss indessen darauf aufmerksam geinacht werden, dass die gegonwiirtig ais 
Bebeerin im Handel befmdlichen Praparate noeh sehr unrein sind, da es iiberhaupt erst 
seit etwa 1/2 Jalir bekannt ist, auf welehem Wege die Keindarstellung gelingt (Scholtz, 
Arehiv. Pharm. 1898. 580).

Eigenschaften  des H a n d e ls p r a p a ra te s .  Amorpbes braunes Pulver, leicht Ibs- 
lich in Aethylalkohol, Chloroform, Aceton, Benzol, Schwefelkohlenstoff, etwas schwieriger 
in Aether, von bitterem Geschtnack. Loslieh auck in Natronlauge, ferner iu 6000 Tb. 
kaltem oder 1800 Th. siedendem Wasser. Vereinigt sieh mit Sauren zu amorphen Salzen 
(s. aber unter Bebeerinum purum).

Anwendung. Medieinisch wird nicht die freie Base, es werden vielmehr ikrę 
Salze, insbesondere das schwefelsaure Salz und zwar ais Ersatz des Ckinins, ais Tonicum 
und Febrifugum angewendet.

Bebeerinum hydrochloricum, das P r a p a r a t  des H an d e ls . B e b e e r in c h lo r -  
h y d r a t ,  s a łz s a u re s  B e b e e r in . Man neutralisirt das Beoberin mit yerdiinnter Salzsaure, 
bringt diese Losung durch Eindunsten bei 60° C. zum Sirup und streicht diesen auf Glas- 
platten. Man trocknet Irei 60—80° O. und stosst alsdann das trockene Preparat in Lamellen- 
form ab.

Briiunliche, durckscheinende Lamellen oder ein braunliches, etwas hygroskopisches 
Pulver, leicht loslieh in Wasser und in Weingeist.

Bebeerinum sulfuricum. B e b e e r i n s u l f a t .  S c h w e f e l s a u r e s  B e b e e r in . 
D as P r a p a r a t  des H a n d e ls .  [C ^H ^N O Jj. HjSO., (?) Zur Darstellung lost man 10 Tli. 
Bebeerin des Handels in 80 Th. Weingeist, neutralisirt diese Losung mit yerdiinnter 
Schwefelsaure (ca. 9,5 Th.), dunstet sie im Wasserbade zum Sirup ein und bringt diesen 
durch Aufstreichen auf Glasplatten in Lamellenform. Braune, durchscheinende Lamellen 
oder ein braunliches Pulver, leicht loslieh in Wasser und in Weingeist.

Angewendet wird namentlich das schwefelsaure Salz ais Ersatz des Chinina und zwar 
ais bitteres Tonicum zu 0,05—0,1—0,2 g  mehrmals, ais Eebrifugum zu 0,2—0,5—1,0 g 
mehrmals taglich. Antitypische Eigenschaften besitzt das Bebeerin nicht.

Bebeerinum purum. Ist in zwei Formen und zwar im amorphen und lcrystallisirten 
Zustande bekannt.

1) A m o rp b e s . Wird dem kaufliehen Bebeerin durch Extraktion mit Aether ent- 
zogen. Ferner hinterbleibt es ais Riickstand, wenn man die Ltisung des krystallisirten 
Bebeerins in Aceton oder Chloroform yerdunsten lasst. Farblosos, amorpbes Pulver, 
Schmelzp. 180° O. Lost man das amorphe Bebeerin in Methylalkohol, so scheidet es sieb 
wieder ais krystallisirtes Bebeerin (Schmelzp. 214° C.) ab.

2) K r y s ta l l i s i r t e s .  Lćist man amorpbes Bebeerin in Methylalkohol, so krystal- 
lisirt es sehr rasch aus. Man wiischt die Krystallc mit Methylalkohol nach und trocknet 
sie bei 100° C. Glasglanzende, farblose Prismen, Schmelzp. 214° O. Schwer loslieh in 
Methylalkohol und Aethylalkohol. Leicht loslieh in Aceton oder Chloroform. Beim Ver- 
dunsten diesel* Losungen hinterbleibt es in der amorphen Form rom  Schmelzp. 180° C.

Durch Neutralisation des krystallisirten Bebeerins mit yerdiinnter Salzsaure ha* 
M. Scholtz ein krystallisirtes sałzsaures Salz in kleinon, bei 259—260° C. schmelzeuden 
Nadeln erhalten.

Therapeutisch werden bis auf weiteres lediglich die amorphen Handelspraparate zu 
verwenden sein, da sieli die Angaben iiber Wirkung, Dosirung etc. nur auf d ie se  beziehen, 
die reine Base ausserdem zur Zeit noch gar nicht im Handel ist.

Belladonna.

f  Atropa Belladonna L. Familie der Solanaeeae — Solaueae. '1’ollkirselie, 
Tollkraut, Tollwurz, Sehlafbeere, Wolfsbcere, Teufelsbeere, Waldnachtschatten, 
Giftkriesi. — Hellad one, Morelle furieuse. — Owale, Deadly Nightshade. Heimiscb 
durch Mittel- und Siideuropa bis Vorderasien (Persien). Zum arzneilichen Gebrauch viel- 
fack kultiyirt.



Verwendung fmden:
f  1) Die Bliitter. Folia Belladonnae (Geim. Helv. Austr. Brit. TJ-St.). Herbu 

Belladonnae. Herbu Solani furiosi. Belladonnabliitter. Tollkirsclienbl&tter. Toll- 
kraut. Feułlles de belladone ou de Morelle furieuse (Gall.). Belladonna Leaves. 
Dwale Leaves.

Besclireibung. Sie sind bis 20 cm lang, bis 10 om breit, spitz elliptisoh, kalii 
oder unterseits besonders an den Nerven sparlieh behaait, Blattstiel kiirzer wie die Halfte 
der Spreite, diese allmahlich in ibn verlaufend. Die Sekundarnerven gehen vom Primar- 
nerven nnter einem Winkel von durekscbnittlicli 60° ab.

Oberseits braunlieh griin, zuweilen auf beiden Seiten weisse Piinktchen erkcnnon 
lassend. Gesohmack widerlicb, schwaeh bitter.

DieHaare bestehen aus Driisenhaaren mit 2—Ozelligem Stiel imd einzelligem Kopf- 
chen und solchen mit kurzem Stiel und 6 in 2 Rei hen angeordneten Kopfzellen, Gefiiss- 
biindel bikollateral, Spaltdffnungen auf beiden Seiten. Im Mesophyll Zellen mit Krystall-

Fig. 115. Tangentialschuitt (łureh die Unterseite des Blattes von A tropa Belladonna.
K  Zellen m it Krystallsnnd. at SpaltBffuungen. fv  (iofltssbOndel. (VOGL.)

sand von Kalkosalat, die angeblich auch felilen konnen. Sie sind das arn meisten cha- 
rakteristisohe Gewebselement, daneben kommen auch die Driisenhaare und die beiderseitigen 
Spaltoffnungen in Betracht. Fur die Untersuckung' geniigt es meist, Stuckchen der Blatter 
oder das IJulver in Chloralhydratlosung (3 Chloralh. :2H„0) durehsiehtig zu maohen. (Fig. 115.)

Bestandtheile. 0,3—0,4 Proc. Alkaloide und zwar vorzugsweise H y o scy am in  
neben wenig A tr o p in ,  ais M a la te , ferner A sp a ra g in . Asche der bei 100° C. getrock- 
neten Blatter 14,5 Proe.

/ u r  B e s tim m u n g  des A lk a lo id g e h a lte s  werden (nach K e l l e r ) 25 g der ge- 
pulverten Blatter (Sieb 5 der Germ. und Helv.) in einer Arzneiflasche von 300 ccm Inhalt 
mit 100 g Aethor und 25 g Chloroform gut durchgeschiittelt, 10 g Ammoniakfliissigkeit 
hinzugesetzt und wiihrond einer halben Stunde haufig umgeschuttelt. Dann setzt man 
4 0 —50 g Wasser hinzu und sehiittelt von neuem um , wobei sich das Pulver zusammen- 
ballt, so dass man 100 g der Fliissigkeit ohne weiteres klar abgiessen kann, oder sie, wenn 
triibe, durch einen Trichter mit Wattebauschchen gehen lasst. Dio Fliissigkeit giebt man 
in oinen Scheidetriehter und sehiittelt so lange mit kleinen Mongen (25, 15, 10 etc.) lproo. 
Salzsiiure aus, bis ein Tropfen der letzten Ausschiittelung mit MiiYEn’schem Reagens keine 
Triibung mehr giebt. Die wiisserige Lftsung wird vou neuem in einen Scheidetriehter go- 
geben, mit Ammoniakfliissigkeit alkalisch gemacht und so lange mit Aetherchloroform 
(2 Aother, 3 Chloroform) ausgescliiittelt, bis einige Tropfen auf einem Uhrglaschen vor-
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dunstet, mit 1 proc. Salzsaure aufgenommon, mit MnYER’schom Reagens keine Triibung 
molir gebon. Die Flussiglceit wird dann aus einem Erlenmeyerkolbchen abdestillirt, dor 
Riickstand im Wasserbade bis zum konstanten Gewicht getrocknet und gewogen. Der 
Riickstand x  5 =  Alkaloidgehalt.

Zur Titration lóst man die Alkaloidc in 5—10 ccm saurefreiem, absolutem Al
kohol, setzt Wasser bis zur beginnenden Triibung hinzu und titrirt unter Benutzung von 
Haematoxylin ais Indikator mit '/10 N. Salzsaure. 1 ccm derselben =  0,0289 g Alkaloid.

Ais Verwecli$lung werden die Bliittcr von S o la riu m  n ig ru m  L. genannt,- sie 
sind kleiner, eifOrmig oder fast dreieckig', gestiolt und kurz in den Stiel yerschmalert, 
ganzrandig oder buchtig gezahnt, viel kleiner. Sie enthalten Einzelkrystalle von Oxalat.

E insam m lung, A ufbew ahnm g. Zur Bliithezeit von der wilden Pflanze (Genu. 
Hclv. Austr. Brit.) gesarnmelt, bei Lichtabschluss und kochstens 30° C. Warme rasch ge
trocknet, in gut verschlossenen Geffissen yorsichtig und vor Licht geschtitzt (nach Austr. 
niclit Iiber 1 Jahr) aufbewahrt. 6,5—7,5 Tli. frisclie Blat ter geben 1 Th. getrocknete. — 
Das Pulver bereitet man aus frischer, iiber Aetzkalk naehgetrockneter Waare (vgl. unter 
Tub. Aconiti). Verlust durch Eintrocknen und Verstauben 13—15 Proc.

Anwetulung  finden die Bliitter zu schmerzstillenden Breiumschlagen, ais Raueh- 
mittei, ev. in Opiumtinktur getriinkt, in Cigarrettenform, zu Raucherungen, selten innerlich.

GriSsstc Einzelgabe nach Austr. 0,2 g Germ. 0,2 g IIelvet. 0,1 g 
Grosste Tagesgabe „ „ 0,6 g # 1,0 g „ 0,5 g

Der aus der ganzen frischen Pflanze gepresste Saft, aus dem Germ. das Extrakt be- 
reiten lasst, hlilt sich m it 1/a Proc. Aether versetzt einige Zeit, sodass man ihn ver- 
senden kann.

• f  2) Die Wurzel. Ra<lix Belladonnae (Helv. Austr. Brit. Ergb. U-St.). Radis 
Sola ni furiosl. Belladonna wurzel. Tollkirschen wurzel. Tollwurz. Racine de
belladone (Gall.). Belladonna Root.

Jieschreibung. Meist der Liinge naeli gespaltene und dann nach aussen gebogene 
grane oder graubraune, wenig runzelige, im Innem  weisse, mehlige, im Brach ebene, 
staubende Stiicke. Bis 10 cm lang, 1—2 cm Jiek. Geschmack anfangs siisslich, dann bitter 
und etwas sckarf. Auf dem Querschnitt betrSgt die Rinde etwa 1/8 des Durckmessers. 
Sie, sowie der Holzkorper, lasscn mit Ausnahme der dem Cambium zunachst Iiegenden Par- 
tkien der letzteren radiale Streifung niclit erkcnnen. Im Parenchym der Rinde und des 
Holzes Zellen yon Oxalatsand wie in den Bliitterii, ferner einfache und aus wenigen zu- 
sammengesetzte Starkekiirnchen, die einen Durchmessor yon 20 fx erreichen. Yerholzte Ele- 
mente, wie Steinzellen und Bastfasern feiilen ausser den Gefassen und sparlichen Holz- 
fasern. Ziiniiehst dem Cambium zeigt das Ilolz breite Holz- und schmalo Markstrahlen, 
weiter naeli innen finden sich kleine GefSssgruppen, und das Centrum wird wieder vou 
Holzgewebe eingenommen.

Bestandtheile. H y o sc y a in in  und A tro p in  wic in den Blattern etwa zu 0,6 
bis 0,7 Proc. Im J uli, also von der bliihenden Pflanze, gesammelte Wurzel, ebenso solcbe 
von wildwachseuden und nicht zu altcn Pflanzen (2—4 Jalire alt) ist besonders alkaloid- 
reich. Das Alkaloid kat seinen Sitz im Parenchym.

Zur B e s tim m u n g  des A lk a lo id g e h a l te s  yerfahrt man, wie oben bei den 
Bliittern angegeben, (loch yerwendet man nur 12 g  der gepulyorten Wurzel, 90 g Aether 
und 30 g  Chloroform, giebt 10 g  Ammoniak und spater 15 g  Wasser hinzu, giesst 100 g 
der Fliissigkeit (— 10 g  Wurzel) ab und yerfahrt wie oben angegeben. Naturlick ist die 
Mengc der schliesslich gefundenen Alkaloido m it 10 zu multipliciren.

Verwechselungen. Ais solcłte werden genannt die Wurzeln yon I n u la ,  L appa, 
A lt l ia e a ,  M ai v a :  sie entbeliren siimmtlich der Zellen m it Oxalatsand.

E insam m lung. Die Wurzel wird von der 2—Sjahrigen, wildwachsenden (Helyet.) 
Pflanze zur Bliithe- und Pruchtzeit (nach Brit. im Herbst) gesarnmelt, von verdorbenen 
Theilen befreit und okne Schiilung sorgfaltig getrocknet. Austr. und Helyet. sehreiben 
jahrliche Erneueruug yor; 8 Th. frische Wurzel =  3 Th. trockene.



A u fb e w a h r u n g  m u l P u lve ru n g  wie bei Folia Belladoimae. 100 Tli. trockene 
Wurzel geben etwa 90 Th. grobes und 80—85 Th. feinos Pulver.

Grosste Einzelgabe nach Austr. 0,07 g nach Helvet. 0,1 g 
„ Tagesgabe „ „ 0,3 g „ „ 0,5 g.

A w w en d itn g  wie bei den Blattern.
Hinsichtlich der pharmaceutischen Zubereitungen ans der Tollkirsche herrseht in 

den Arzneibiichern grosse Vexschiedenheit. Die Vorsehriften liefern Erzeugnisse von sehr 
ungleicher Wirksamkeit (vergl. Yer/.eichniss der Hochstgaben), und es ist deshalb bei An- 
fertigung- ausliindischer Yerordnungen mit Estraot. oder Tinct. Bellad. Vorsicht geboten.

f  3) Die S au ien . S em en  Belladonnae e tc . Sem en ces de b elladono (Gall.).
JBeschreibung. Die gliinzend violettsehwarzeń, kirschgrossen, fadsiisslich schmeeken- 

den, zweifacherigen Becren sind von dem bleibenden Kelch theilweise eingehiillt. Sie eut- 
halten zahlreiehe Samen. Diese sind 3 mm breit, nierenformig, von den Seiten zusammen- 
gedrttckt, graubraun, grubig punktirt. Der im reiehliehen Nahrgewebe liegende Embryo 
ist stielrund, gebogen.

Die Zellen der Epidermis der Samensehale sind an der Innenwand und den Seiten- 
wanden stark yerdickt, eine Form, die sieli auck sonst bei den Solanaceen lindet. Iminer- 
liin, ist, wenn es sich urn den botanischen Naehweis einer Vergiftung mit Belladonna- 
frttchten handelt, auf diese Zellen zu aohten.

l ie s ta n d th e ile  m u l  A n w e n d u n g  wie bei der Wurzel und den Blat tern.
f  Extractum Belladoimae. A ustr. E x tr. B elladonn , foliorum . Toll- 

k irs c h e n b la tte r -E x tra k t. Dickes Extrakt, wie Extr, Aeoniti radicis Austr. zu bereiten. 
Ausbeute etwa 18 Proc. Diet. empfiehlt, nach Verdunsten des Woingeistes das stOrende 
Chlorophyll abzufiltriren.

B rit. 1) E x tr. B elladonn , liąu id u m , L iąu id  E x tra c t of B elladonna. Go- 
pulyerte Belladonnawurzel (Nr. 20) wird mittelst einer Misehung von 7 Raumth. 90 proc. 
Alkohol und 1 Raumth. Wasser im Vordrangungswege ausgezogen; mit dem Perkolat wird 
noch dreimal nach einander eine neue, gleiche Menge der Wurzel ebenso beliandelt und 
der auf solehe Weiso angereicherte Auszug auf eineu bestimmten Gehalt eingestellt. 100 ccm 
desselbon entlmlten 0,75 g Alkaloide.

2) E x tr . B e llad o n n ae  a leoho licum . A lcoho lie  E x tra c t of B elladonna. 
Wird aus yorigem durch Eindampfen mit einer yorher zu bostimmenden Menge Milcb- 
zucker auf s/4 seines Gewichts liergestellt. Enthalt 1 Proc. Alkaloide.

3) E x tr. B elladonn, y iride . G reen E x tra o t of B elladonna, ist das aus dem 
frischen Safto der Blatter und Zweige durch Eindampfen gewonneno dicke Extrakt.

Germ. E x tr . B elladonnae. B e llad o n n aex trak t. Frisches, bliiliendes Bella- 
donnakraut 20 Th. besprengt man mit Wasser 1 Th., zerstosst, presst aus, wiederholt dasselbe 
mit Wasser 3 Th., erwarmt die gemischten Fliissigkeiton auf 80° O., seiht durch, dampft 
auf 2 Th. ein, filgt Weingeist 2 Th. hinzu, lasst 24 Stunden unter biswoiligem Schiitteln 
stehen, seiht durch. Den Riickstand zieht man mit yerdilnntem Weingeist 1 Th. unter Er- 
warmon aus, yereinigt die klar abgegossene Fliissigkeit mit der ubrigen, filtrirt und dampft 
zu einem dicken Extrakte ein. Dunkolbraun, in Wasser fast klar loslich. Ausbeute 2—3 Proc.

Gall. 1) E s tra c tu m  A tro p ae  belladonnae. E x tra i t  de B olladone (avec le 
suc). Weiches Extrakt, wie Extractum Belladonnae yiride zu bereiten.

2) E x tra c tu m  de rad ice  B elladonnae. E x tra i t  de B elladone (Racine). 
Belladonnawurzel gr. pulv. 1000 g digorirt man 2 mai mit je 3000 g Weingeist (60 proc.) 
einige Stunden, presst, filtrirt, destillirt den Weingeist ab, dampft ein, lost den Riickstand 
im 4fachen kalten Wassors, filtrirt und bringt durch Eindampfen zur Pillenkonsistenz.

IIe lv . 1) E x tr. B elladonn . dup lex  s. siccum . Troclcenes B olladonna- 
ex trak t. — E x tr a i t  de belladone sec. — Belladonnawurzel (V) 200 Th. werden mit 
einer Misehung von Wasser und Weingeist aa im Perkolator erschopft,. Dio ersten 170 Tb. 
werden fur sieb aufgofangen, der auł 30 Th. verdampfte Rost darin geliist. Aus diesen 
200 Th. stellt man, wie bei Extr. Aeoniti dupl. angogeben, trockenes Extrakt 100 Th. dar.

2) E x tr . B elladonn, fluidum . B elladonna - F lu id ex trak t. — E x tra i t  
f lu id e  de belladone. — Belladonnawurzel (V) 100 Th. werden mit einer Misehung von 
Glycerin 10 Th., Wasser 15 Th., Weingeist 25 Th. befeuchtet und durch Yerdrangung 
mit einer Misehung von Weingeist und Wasser aa erschopft. Dio ersten 85 Tb. fangt 
man fur sich auf und lost darin den auf 15 Th. eingedampfton Rost. Gesammtgewicht 100 Th.

U -St. 1) E x tr. B elladonn , fo lio rum  aleoholicum . A lcoho lie  E x tra c t 
o f B e llad o n n a  L eaves. — Belladonnablatterpulyer (Nr. 60) werden mit einer Misehung



von Alkohol 2 Raumtli. und Wasser 1 Raumth. durch Yerdrangung erschopft, der Auszug 
bei 50° 0. zur Pillenkonsistenz eingedampft.

2) E x tra c tu m  B e lla d o n n a e  ra d ic is  flu idum . F lu id  E x tra c t  of B elladonna 
R oot. Aus Belladonnawurzelpulver (Nr. 60) 1000 Th. werden mittelst einer Mischung von 
Alkohol (91 proc.) 800 ccm und Wasser 200 ccm durch Yerdrangung (s. Exfcr. Aconiti fluid) 
1000 ccm Extrakt hergestellt.

E x tra c tu m  B e llad o n n ae  s iec  u m Austr. und Germ. werden wie Extr. Aconiti 
siccum fS. 155) dargestellt.

B x tra e tu m  B e llad o n n ae  solidum Diet., Belladonna-Dauerextrakt, bereitet man 
wie Extr. Uvae Ursi solidum (S. 363).

HOchste Einzelgabe HOchste Tagesgabe
Extr. Bel lud. folior. Austr. 0,05 g

„ aleohol. Brit. 0,015—0,06
„ „ Yiride „ 0,015—0,06
„ „ Germ. 0,05 g
„ ,, dupl. IIelvet. 0,025 „
o „ fluid. „ 0,05 „

0,2 g

0,2 g
0,075 „ 
0,15 „

A u fh e w a h ru n g . Vorsichtig.
f  Tinctura Belladonnae (Brit., Helvet.j; T inct. B elladonn , fo lio rum  (Austr., 

U-St.); T in c t. B e llad o n n . ex H e rb a  re c e n te  (Erganzb.). — T o llk irse h e n b la tte r-  
t in k tu r ;  T o l lk ra u t t in k tu r .  — T e in tu re  de bellad o n e . — T in c tu re  of B e lla 
d o n n a  Loaves.

A ustr. Aus gepulverten Blattern wie Tinct. Aconiti Austr. zu beroiten (S. 155).
B rit. Belladonnafluidextrakt 60 ccm, Alkohol (60 proc.) q. s. zu 900 ccm. ISTach 

dem Absetzen zu (iltriron.
E rg an zb . Frisches, zerąuetscbtes Belladonnakraut 5 Th., Weingeist 6 Th.
Gall. 1) Teinture ou Alcoole de feuille de Belladone. Grobgepulverto Bliltter 

100 Th., Alkohol (60 proc.) 500 Th.
2) Alcoolature dc feuille de Belladone. F risch o  Belladonnabliltter, Alkohol (90 proc.) 

je 1000 g. Nach 10 Tagen auspressen und filtriren. — Auf gleiche Weise aus frischer 
Wurzol die Alcoolature do racine de Belladone.

H e lv e t. Aus Belladonnakraut (V) 10 Th. und yerdiinntem Weingeist q. s. werden 
durch Verdrangung 100 Th. Tinktur hergestellt. Klar, briiunlich-grun, mit 5 Th. Wasser 
opalisirend.

U-St. Wic Helvot., doch im Verhaltniss von 150 g Blatter zu 1000 ccm Tinktur 
zu boreiten.

Austr. B rit. Erganzb. Helvet.
Grbsste Einzelgabe 1,0 g 0,3—0,9 g 1,0 g 0,5 g

„ Tagesgabe 4,0 „ 3,0 „ 2,5 „

A u fh e w a h r u n g .  Vorsichtig, vor Licht geschiitzt.
Belladonnatinktur ist ein Hauptmittel der Homoopathie bei Fieber und entzundlichen 

Leiden aller Art, bei Rosę, Zalmweh, u. dergl. Ueber die Abgabe s. unter Aconitum S. 156.
Unguentiun Belladonnae. B ellad o n n asa lb e . — Pom m ade belladonee .

— B e lla d o n n a  O in tm en t. — Brit. Fliissiges Belladonnacxtrakt 40 ccm werden auf og 
eingedampft und mit Benzoefett 45 g gemischt. — Erganzb. Aus Belladonnaextrakt 1 Th. 
und Wachssalbe 9 Tli. zur Abgabe friscb zu bereiten. — Gall. Belladonnaextrakt 4 Th., 
Wasser 2 Th., Schweinefett 24 Tb. — Helvet. Belladoima-Fluidoxtrakt 2 Tli., Benzoinirtes 
Scbweinefett 8 Tli. (Diesos Verhaltniss gilt fur alle Unguenta narcotica — Narkotischen 
Salben — Pommades calmantes) — U-St. Alkohol. Belladonnaextrakt 10 g werden mit 
verdunntem Weingeist 5 ccm yerrieben, dann benzoinirtes Schweinefett 85 g zugemischt.

Oigarettes de Belladone (Gall.) sollen je 1 g Belladonnablatter enthalten.
f  Su cen s Belladonnae. Brit. J u ic e  of B elladonna. Der aus frischen Blattern 

und Zweigen ausgepresste Saft wird auf 3 Raumth. mit 1 Raumth. Alkohol (90proc.) ver- 
mischt, nach 7tiigigem Absetzen filtrirt. Einzelgabe 0,3—1,0 g.

Suppositoria Belladonnae. B e lla d o n n a  - S tu h lzap fch en . — B elladonna 
S u p p o s ito rie s .

1) Brit. Aus alkohol. Belladonnaextrakt 1,2 g und Kakaobutter q. s. (12 g) formt 
man 12 Stuhlzapfchen; ein jedes enthalt 0,001 g Belladonna-Alkaloide.

2) Diet. Glyceringelatine 35 g schmilzt man, setzt Belladonnaextrakt 0,5 in 10 Tropfen 
Wasser geliist zu und giesst 10 ZSpfchen aus. •

3) Miinch. Nosokom.-Vorschr. Belladonnaextrakt 0,01 Kakaobutter 2,0 zu 1 Stuhl- 
ziipfehen.

Taffetas narcotisatuni. S p a ra d ra p  n a rco ticu m . Bereitet man wie Ernpl. Angli-
cum und bestreicht je 1000 [JJmm mit folgender Losung: Hausenblase 7 g, Belladonna- 
oxtrakt, Bilsenkrautextrakt, Schierlingextrakt je 2,5 g, Wasser 75 g, Weingeist 10 g.



Autasthiuatiscbe Pappe ist eine Pappe, die mit dem ges&ttigton Aufguss einer 
Asthmakrautermischung getrankt Twarde.

Astlnua remedy Langells ist Belladonnapulvcr mit 10 Proc. Salpeter.
Asthmacigaretteu von Gmmault & Oo. bestehen im wesentlichen aus Belladonna- 

blat.tern.
Astlunatie and Fumigating pastilles von Samuel K iddek sind Raueherkerzen aus 

Belladonna, Stechapfel, Salpeter, Kohle und Gewiirzen, neuerdings (von Daniel W hite & Oo.) 
aus Salpeter, Scammoniumharz, Gummi und Kohle.

I>oiuu;t.ne’s Sałbe gegen Neryenschmerz besteht aus Belladonnaestrakt, Opiumextrakt 
und Pett.

Heilpllaster, R ichard’s, soli aus Belladonna, Pech und Kautschuk bestehen.
KLEEWEIN’8 Abfiilirpillen, Sagradaextrakt, Rhabarberextrakt, Podophyllin, Bella- 

donnaextrakt. 50 iiberzuckerte und versilberte Piilen.
Pondre antiastbmaticiue von Dr. Ol e r y  ist eine Mischung aus Belladonna, Salbei 

und Salpeter.
Sedatire Pills, Gunthers, enthalten Belladonnaextract, Asa foetida, Baldrianextrakt, 

Zinkoxyd, Castoreum.
f  Acetum  Belladonnae.

Rp. Foliorum  Belladonnae conc.
Spiritus (90°/0) aa 10,0
Aceti (6°/0) 90,0.

Vorsichtig und vor L ich t gesehiitzt aufzubewahren.

C atap lasm a n n tn rtlir itic u m  Trousseau.
Rp. Micae Panis 150,0

Aquac fervidae 50,0
E xtracti Belladonnae 2,0
E xtracti Opii 1,0
Camphorae 2,0
Spiritus camphoruti 15,0 
Spiritus q. s. u t  fia t puls.

Cigaretae poctorales Espic.
Rp. Foliorum  Belladonnae conc. 30,0 

Foliorum  Stram onii conc.
Herbae Hyoscyam i conc. aa 15,0
Fructus Phellandrii grosse pulv. 5,0 

W erden befeuclitet m it einer Lłisung:
E xtracti Opii 1,3
Aquae Lauro-Ccrasi q. s.

und gctrocknet. Die Ilu lsen  fe rtig tin an  aus Fliess- 
papier, welches m it einem Aufguss obiger Mischung 
getrfinkt und wieder getrocknet wird. Bei Athem- 
not tUglicli 2—4 Stiick zu rauchen.

C olle inplastrum  B elladonnae.
B c l l a d o n n a - K a u  t s c h u k p f  l a s  te r .  Diet. 
Rp. Massae Collemplaslri 800,0

Foliorum  Belladonnae pulv. 70,0 
Sandarae 20,0
Aćidi salieylici 0,0
Olei Resinae 30,0
Aetheris 160,0.

Vergl. Colleinplastrum Arnicae S. 385.

E n ip las tru in  B elladonnae.
B o l l a d o n n a - P f l a s t e r .  E m p l& tre  de 

b e l l a d o n e .
1. Dietkrich.

Rp. 1. Foliorum Belladonnae pulv. 25,0
2. Spiritus (90°/0) 12,5
3. Spiritus Dzondii gtt. X
4. Cerae flavae 50,0
5. Olei 01ivarum
6. Terebinthinae aa 12,5.

Man befeuehtet 1 m it 2 und 3, lUsst einen Tag
stehen , e rh itz t 1—8 im W asserbade 2 Stunden 
m it 4—6 und  ro llt halberkaltct in  Stangen aus.

II . E r g t in z u n g s b u c h .
Rp. Cerae flavae 4,0

Terebinthinae
Olei 01ivarum aa 1,0
Foliorum Belladonnae pulv. 2,0 .

II I . B r i t a n n ic a .
Rp. 1. Extracti Belladonnae liq. 100 cem

2. Em plastri resinae 125,0.
1 wird im Wasserbade auf 25,0 eingedampft, dann 

m it 2 durchgearbeitet.

IV. H e lv e t ic a .
Rp. 1. Extracti Belladonnae fluidi 30,0

2. Em plastri Picia 70,0
3. Elemi 15,0
4. Olei 01ivarum 5,0.

1 wird auf 10 Th. eingedampft und m it 2—4 zura 
Pflaster durchgearbeitet.

V. U n i t e d - S t a t e s .
Rp. Em plastri Resinae

Em plastri Saponis aa 4,0
Extracti Belladonnae spirituosi 2,0.

VI. G a l l i  ca.
Rp. Extracti seminis Bellad. 90,0 

Elemi 10,0
Em plastr. Diachyl. gum m at 20,0.

E n ip lastru in  n a r  co t i  cum Diet.
Rp. Em plastri Belladonnae 

Em plastri Conii 
Em plastri Hyoscyami aa.

Sdmmtliche Pflaster werden m it 01ivenol ausgerollt. 
I und I I  (Diet. Ergiinzb.) werden ii ber Aetzkalk 
aufbcwahrt, weil sie sonst scliimmeln.

G lycoritum  B elladonnae.
G ly c ś r e  d ’e x t r a i t  de  B e l la d o n e  (Gall.). 

Rp. Extracti Belladonnae 2,0 
Glycerini gtt. X
Unguenti Glycerini 18,0.

In jec tio  narcotica Troesskau.
Rp. Foliorum Belladonnae

Foliorum Stramonii aa 20,0
infunde ad eolaturam 1000,0

Tincturae Opii crocatae 2,5.

L anciim ontnm  B elladonnae Diet.
Rp. Extrncti Belladonnae 10,0 

Glycerini 5,0
Unguenti cerei 20,0 
Lanolini 65,0.

Linim eiitum  B elladonnae.
I. L i u i n i e n t  o f B e l l a d o n n a  (Brit.)

Rp. Camphorae 25,0
Spiritus (90°/0) 150,0 cem
Extracti Belladonnae fluidi 250 „
Aquae destillatae 50 „
Spiritus (90°/0) q. s. ad 500 „

II. U n i t e d - S t a t e s .
Rp. Camphorae 50 o

Extracti Belladonnae fluidi q. s. ad 1000,0 ccm.



L i< lu o r B e lla d o n n a e  cyan icuH  H u e e l a n d .
Rp. E x tracti Belladonnae 0,25 

Aquae Lauro-Cerasi 15,0.
I .  O leu m  B e lla d o n n a e .

Rp. 1. Foliorum  Belladonnae pulv. 100,0
2. Spiritus (90°/0) 75,0
3. Liąuoris Am m onii caustici 2,0
4. Olei 01ivarum 600,0
5. Olei 01ivarum 400,0.

Man m ischt 1—3 und liisst 24 Stunden bedeckt
stehen, Danii erw iirm t m an 1—3 m it 4 im 
W asserbade 12 S tunden bei 00—70° C., presst 
ab, erw iirm t den Rtickstand nochm als m it 5, 
p resst ab, liisst absetzen und filtr ir t (Diet.;.

I I .  H u ile  de B e llu d o n e  (Gall.).
Rp. Folior. Bellad. recont. 100,0 

Olei 01ivarum 200,0.
M an kocht, bis alle Feuebtigkeit verdam pft is t, 

p resst und filtrirt.
P i lu la e  a n t in e u ra lg ic a e  H a r v k y  L in d s l y .

Rp. E x traeti Belladonnae 1,0 
Ferri oxydati 
Cbinini sulfurici aa  2,0 
Radicis Althaeae 0,5 

fiau t pilulae 40.
P i lu la e  c a th a r t ic a e  C o u t a r e t .

Rp. E x tracti Belladonnae
E x tracti R hei aa 1,0
Rhizom. Rhei 2,0

fiau t pilulae 40. Abends 1—2 Stlick.
P ilu lao  c a th a r t ie a e  D ic k s o n .

Rp. E x tracti Belladonnae 1,0 
Rhizom. Rhei 
E x traeti Aloes aii 3,0
Spiritus saponati q. s. 

fiau t pilulae 40,
P i lu la e  le n ie n te s  R ic o r d .

Rp. E x tracti Belladonnae 0,3 
E x trac ti Valerianae 4,0 
lladieis Althaeao q. s. 

fian t pilulae 30.
P o t io  c o n t r a  tu ss im  c o n v u ls iv a m  J e a n n e l . 

K e u c h h u s t e n - T r a n k .
Rp. Aquae Lauro-Cerasi 10,0 

Sirupi Belladonnae 30,0 
Aquae Tiliae 110,0.

Zweistundlicli einen Kinderloffel.
P u lv is  a iita s t l i i i ia t ic u s  fu m a lis  O r e y o i s i e r .

Rp. Foliorum  Belladonnae 
Foliorum  Digitalis 
Foliorum  S tram  oni i 
Foliorum  Salviae 
Kalii n itr ic i aa

Die grób gepulverten K r ilu ter werdon m it dcm etwas 
angeleuchteten Salpetcr gem isclit. l/2 Thceloffel 
voll wird augezUndet und  m it cinem  oben offenen 
Papierkegel bedeckt und der D am pf bei A thein- 
no th  cingeatlim et.

P u lv is  a n ta s t lu n a t ic u s  fu m a lis  CłjSjliy.
Rj). 1. Opii pulverati 8,0

2. Foliorum  Belladonnae
3. Foliorum  Stram onii aii 45,0
4. Kalii n itrici 7,0
5. Aquao dostillatae 20,0.

Die M ischung von 1—3 wird m it der Losung von
4 in 5 befeuchtet, getroeknet und gem ischt. Man 
s treu t das Pulver au f eine lieisso Ofenschaufel 
und a th m et die Diimpfc ein.

P u lv is  a n t ip r o s o p n lg ic u s  S t k in r u c k .
Rp. Radicis Belladonnae 1,0 

Ferri oxydati 2,0
Elaeosacchari Calami 10,0 

Divide in  partes X.

P u lv is  B elladonnae ad clysm a V o g t

Rp. Foliorum Belladonnae 1,0 
Tuberum  Salep 1,2

Tal es doses IV.
P u lv is  c o n tra  E nures in  noc tu rnan i infautum

F a u r e .
Rp. Extracti Belladonnae

Sem inis Strycbni aa 0,1 
F erri oxydati 1,0
Sacchari 2,5

divide in partes X. Tiiglich 1 Pulver.

P uly is an tip lilo g is ticu s  Su iie l .
Rp. Calomelanos 0,1

Magnesiae ustao 
Radicis Belladonnae aa 0,5 
Sacchari 2,0.

Divide in  partes X.
I. S irupus B elladonnae.

Rp. E x tracti Belladonnae 0,2 
Sirujn Sacchari 100,0.

II. S irop  de B elladono (Gall.).
Rp. T ineturae Belladonnae 75,o 

Sirupi Sacchari 925,0.

Species an tia s tln n a tic a o  (Bad. Taxe).
Ii]). 1. Foliorum Stram onii conc. 100,0

2. Foliorum  Belladonnae conc.
3. Ilerbae Hyoscyami conc. aa  25.0
4. Spiritus (90°/0) 50,0
5. Kalii n itrici 50,0
6. Kalii earbonici 0,25
7. Aquao dostillatae 300,0.

M an befeuolitet die M ischung von 1—3 m it 4, liisst 
24 Stunden bedeckt s tehen, trh n k t m it ŁOsung 
von 5 — 6 in  7, liisst 24 Stunden stehen und 
trocknet vorsiehtig.

I. Species na rco tic ae  (Hamb. Vorschr.).
Rp. Foliorum Belladonnae 

Ilerbae Hyoscyami 
Hcrbae Conii 
Florum  Chamomillae aii, 

werden ais grobo P u lver gemischt.

II. Especes n a rco tiq u es  (Gall.).
Rp. Foliorum  Belladonnae 

Ilerbae Conii 
Foliorum  Hyoscyami 
Foliorum  Solani nigri 
Foliorum  Nicotianae 
Foliorum  Papaveris aa.

T in c tu ra  B elladonnae  acida.
Rp. Foliorum Belladonnae 100,0 

S piritus d ilu ti (68%) 1000,0
Acidi sulfurici concentrati 5,0.

f  T in c tu ra  B elladonnae  ao th e rea .
T e i n t u r e  e t h ć r ć e  o u  E t h ó r o l d  do  B e i la -  

d o n e  (Gall.).
Rp. Foliorum  Belladonnae pulv. 100 g

A etheris (p. spec, 0,758) q. s.
Im  Verdriingungswege bereitet m an T ink tu r 500 g.

U n gu en tu iu  opiitlialin icum  S iu h e l .
Rp. E x tracti Belladonnae 3,0

U nguenti H ydrargy ii cineroi 10,0.

Vet. E lec tu a riu m  ex pec to rnns  e t  calm aiis (Gall ). 
Rp. E xtracti Belladonnae 4,0

K erm etis m ineralis 8,0
Radicis L iquiritiae, Mellis aa  q. s.

M. f. electuarium.

Vot. H usten-L atw ergo  fiir P ferde.
11]). E x tracti Belladonnae 20,0 

Mellis 
Glycerini 
Kalii cblorici aii 10,0.



Benzaldehydum.
Benzaldehyduin. Benzaldehyd. Kiinstliehes Bittermandelol. Oleum Amyg- 

dalaruni aethereuin artlllciale. CułIr,€lIO. Mol. Ge w. =  100.
Benzaldehyd, C„H6C0H wird kiinstlich duroh Osydation von Benzylehlorid, C„H6CH2C1 

mit Blcinitrat, oder durch Erhitzen von Benzylidenclilorid, C0H6CHCL mit Wasser auf 
150—160° C. dargestellt.

Benzaldehyd ist eine farblose, stark lichtbrechende, hei 179° C. siedende, naeh ge- 
kauten Mandeln riechende Fliissigkeit vom spec. Gewicht 1,053 beil5°C. Benzaldehyd ist 
im Gegeusatz zum blausaurekaltigen BittermandeM nicht giftig. Von seiner Darstellung 
her enthalt der teckniscli reine Benzaldehyd stets inelir oder weniger grosse Mengen von 
chlorhaltigen Korpern, und zwar finden sich sowokl Chloride wie Benzylehlorid, ais auch 
gechlorte Substitutionsjyrodukte, z. B. C6H4C1C0H. Wegen dieser iibelrieehenden Yer- 
unreinigungen ist der teclmisclie Benzaldehyd fur feinere Parfilmerien und zur Licpieur- 
fabrikation unbrauchbar vergl. S. 283.

Es konnnt neuerdings auch chlorfreier kiinstlieher Benzaldehyd in den Handel.
Benzaldehyd ist nicht zu verwechselu mit Nitrobenzol oder Mirbandl, das friihor 

auch ais kiinstliehes Bittermandelbl bezeiehnet wurde.
Benzaldehyd gelit lioeh leichter ais das blausaurekaltige Bittermandelol durch den 

Luftsauerstoff in Benzoesaure iiber. Ein Zusatz von 10 Proc. Spiritus wirkt konservirend. 
Verwendet wird der klinstliche Benzaldehyd zur Parfiimirung von gewbhnlicken Mandelseifen.

Benzinum.

Unter „B enzin“ sehlechthin sind lediglich Destillate aus Petroleum (s. dieses) zu 
verstehen, dereń Eigenschaften (Spec. Gewicht, Sicdetemperatur) in ziemlich weiten Grenzcn 
schwanken konnen. Soli es Destillate anderer Bohmaterialien darstellen, so ist dies durch 
einen besonderen Namenszusatz zum Ausdruck zu bringen, z. B. Braunkohlen-Benzin. 
Ausserdem ist zu beachten, dass Beuzin bisweilen mit Benzol verwechselt wird. Z. B. ist 
unter „Benzine" in franzosiseken Abhandlungen fast durchweg Benzol zu verstehen.

Man beachte, dass alle  Benzine Gemische yerschiedcner Kohlenwasserstoffe sind, 
deshalb keinen scharfen Siedepunkt haben, sondern innerhalb ziemlich weiter Grcnzen 
iiberdestilliren.

I. Benzin, technisches. BltONNElPsches Fleckwasser. Die bei 60- 110°C. iiber- 
gehenden xintheile des amerikanischen Petroleums. Bestcht im wesentlichen aus Kolilen- 
wasserstoffen der Methanreihe C6HU bis CBII1S.

Farblose, klare, nicht fluorescirende Fliissigkeit, von starkom, nicht unangenehmem 
Geruch, leicht fliichtig und sehr leicht entziindlich. Spec. Gewicht etwa 0,680 — 0,700. 
Gutes Losungsmittel fur Eette, Oele und Harze, nicht aber fur Asphalt und Schwarzpech 
(welche von Chloroform leicht gelost werden).

Diese Sorte wird besonders ais Fleckwasser im Handyerkauf abgegeben. Man priift 
sie, indem man etwa 10 ccm auf Fliesspapier freiwillig abdunsten lasst und nun beobaclitet, 
ob ein farbiger Band auf dem Papier entstanden ist und ob ein unangenehmer Geruch walir- 
zunehmen ist. Es empflchlt sich, auch fur den Handyerkauf Sorten anzuschaffen, welche 
ohne farbigc Bander und ohne einen tibelen Geruch zu hinterlassen auf Filtrirpapier 
yerdunsten.

II. Benzinum medicinale. Benzinum Petrolei (Germ). Aetlier Petrolei (Helv.). 
Benzinum (U-St.). Destillationsprodukt aus dem amerikanischen Petroleum. Germ: Spec. 
Gew. 0,64 — 0,67, Siedep. 55 — 75°C.; Helv.: Spec. Gew. 0,66 — 0,70, Siedep. 50 —60° O.; 
U-St.: Spec. Gew. 0,67—0,675, Siedep. 50—60°C. Dieses Produkt wird von den Pharma-



kopben sowie im Handel bald ais „Petroleumather" baki ais „Petroleum benzin “ bezeichnet. 
Klarę, farblose, eigenartig aber niclit unangenehm riechende Fliissigkeit, im ganzen vou 
den Eigenschaften des obigen, aber wesentlich reiner. Es erstarrt in der Kalte niclit 
(Unterschied vom Benzol). Unldslich in Wasser, lbslich in etwa 2 Vol. Alkohol von 95 Proc., 
leielit loslich in Aother, Chloroform, Benzol, mischbar mit Fetten bez. fetten Oelen (aus- 
genonnnen Ricinusol) und mit vielen atheriscken Oelen. Sehr leicht entziindlich, die Dampfe 
geben, mit Luft gemischt, explosive Gemenge.

J* ru f m ig . 1) Es hinterlasse beim Verdunsten und nachherigen Erwarmen auf dem 
Wasserbade nur Spuren eines nicht lliichtigen Riickstandes und verbreite in keinem Sta
dium des Verdunstens unangenehm en  Geruch. Ilierzu ist indessen zu bemerken, dass 
die niedrig- siedenden Petroleumdestillate sieli im Verlaufe der Aufbewakrung zum Theil 
oxydireu, so dass in ihnen allmahlioh bober siedende Substanzen entsteben. 2) Mischt 
mail 1 Tb. konc. Schwefelsaure mit 4 Th. rauchender Salpetersaure und schiittelt nacb der 
Abkiihlung mit 2 Th. Benzin, so darf kein deutlicher Geruch nach Bittermandelol (Mitro- 
benzol) auftreten und die Miscliung sich nicht stark dunkel farben (Benzol). 3) Misckt 
man 1 ecm Benzin mit 5 ccm ammoniakalischer Silbernitratlosung und erwarmt kurze Zeit, 
so darf sieh die Silberlosung nicht braun farben (Seh\vefelverbindungen, meist aus Braun- 
kohlenbenzin stammend).

III. Benzinum e ligno fossilo. Braunkohlenbenzin. Lignitbeuzin. Benzo- 
lin . Ligroin. Photogen. Ist das bei 50—110°C. gesammelte Destillat bei der trockenen 
Destillation der Braunkohlen, bez. des Braunkohlentheers. Farblose, leicht beweglicbe 
Fliissigkeit von unangenehmem, an Rettig und Zwiebeln erinnerndem Geruch. Spec. Gew. 
=  0,770—0,800. Dieses Produkt besteht im wesentlichen aus Kohlenwasserstoffen nicht 
niiher bekannter Zusammensetzung, enthitit aber auch Sauerstolf und schwefelhaltige ICorper, 
welche den unangenehmen Geruch veranlassen und mit ammoniakalischer Silbernitratlosung 
nachgewiesen werden lciiiinen. Beim Mischen mit konc. Schwefelsaure tritt starkę Er- 
hitzung ein. — Es wird in den Paraffin-Fabriken zum Umkrystallisiren des Paraffins ver- 
braucht und dieut gelegentlich ais Fleckwasser und zur Vermiscliung mit Petroleum- 
Benzin.

A u fb e w a h r n n g  u n d  H a n d h a b u n g . Die Aufbewahrung ist besonders aus dem 
Gesicktspunkte der F e u e r g e f a h r l ic h k e i t  zu besprechen.

In der Officin halt man zweokmassig m eh rere  Yorratbsflaschen, welche man niclit 
in den obereti Tlieilen der Regale, sondern mohr nach dem Boden zu, in mćJglichster Ent- 
ferimg von Licht- und Warmeąuellen aafstellt. Grbssere VoiTuthe werden im Keller, am 
boston in einem feuersicheren Raumo aufbewahrt. Das Abfiillen von Benzin geschehe stets 
mittelst Trichters, tliunlichst bei Tagesliclit. Ist das Abfullen bei kiinstlichem Liclit niclit 
zu yermeiden, so benutzo man eino DAvy’sche Siclierheitslampo1) und beobachte trotzdem 
alle nothigen Yorsiclitsmassi^geln. Siad k leino Mengen Benzin in Brand gerathen, so 
kann man das Feuer durch Aufschutten von Sand ersticken. Grdssere Benzinbrande kOnnen 
nur im regelroohten Loscliverfahren bewaltigt werden. Erscheint in solclien Fflllen die 
Feuerwehr, h o  ist derselben so fo r t Kenntniss zu geben, w elche M engen Benzin in 
Brand gerathen sind, und w o otwa nocb nicht entziindote Vorrathe von Benzin oder an- 
daren leicht entzundlicheu Materialien lagern. Etwaige Verschweigung oder falsclie Aus- 
kunft kann traurige Folgon haben (!).

A n w e n d u n g .  A eu sse rlich  wirkt es reizend auf die Haut, wird daher zu ab- 
leitenden Einreibungen gegen Rheumatismus verwendet. In Dampfform eingeathmet erzeugt 
es rausehartigen Zustand, Bewusstlosigkeit, docli ist die tkerapeutiscke Anwendung nur 
gering. T ech n isch  wird es in enonuen Mengen ais, Extraktionsmittel fur Alkaloide, 
Lilsungsmittel fiir Oelo und Harze, auch zum Todten kleiner Insekten yerweudet. Der 
grosste Verbrauch findet ais Flecken-Reinigungsmittel statt. Ausserdem dient es zu Be- 
leuchtungszwecken. Es gehort in dieser Beziehung zur Klasse I der Mineraliile, welche 
zu Brennzweeken nur mit der Signatur „ F e u e rg e fa h r lic b , zu B renuzw eeken  nur

*) Die sog. Petroleum - Sturmlaternen konnen Benzin gegeniiber nioht ais Siclior- 
heitslaternen angesohen werden. Mur eine ordentliche w irk lich e  DAvy’sclie Sicherheits-
lampe bietet geniigenden Schutz!



u n te i besonderen  Y o rsich tsm assreg e ln  v crw endbar“ abgegeben werden darf. 
Ueberhaupt gebe inan Benzin im Handverkaufe nur mit der rothen Signatur: „Benzin, 
feuergefahrlich" ab und maohe die Kaufer auf die leichto Entztindbaikeit aufmerksam.

Benzmbriinile in Wiischereien. In chomiscken Waschanstalten ereignen sieh bis- 
weilen Brande, welehe von den Betheiligten auf S e lb sten tz iin d u n g  zuriiekgefiihrt 
werden. Diese Angabe ist zutreffend. Wie R ic h t e r  experimentell nachgewiesen bat, 
entstekt beim Scbwenken der Stoife mit Benzin elektrische Erregung, welehe zur Ent- 
zundung des Benzins sieb steigern kann. Diese Erregung erfolgt besonders in trockener 
Luft, also wahrend der kalten Jahreszeit. Man kann dem Benzin diese Fahigkeit nebmen 
durch Zusatz kleiner Mengen Oelsaure-Seife.

Antieiektron, Seife gegen die Selbstentziindung des Benzins. 10 Th. Oelsśiure 
werden mit 1 Th. gebrannter Magnesia unter Zuhilfenahme von Weingeist yerseift; die 
Seife wird in 100 Th. Benzin geliist. Auf 200 1 Benzin wird 1 1 des Prślparates zugesetzt.

Antilienzinpyrin. Ist identisch mit A ntieiek tron .
Jiovusine, Fleelcenwasser fiir Handscbuhe u. dgl. Saponin 3,5, Wasser 65,0, Al

kohol 35,0, Benzin 864,0, MirbanOl 2,5.

Benzoe.

Benzoe (Austr. Germ. Helv.). Asa dulcis s. odorata. Benzoinnm (Brit. U-St.). 
Hesina Benzoe. — Benzoe. Benzoeliarz. Bienenliarz. Kamyninn. Wolilriechen- 
der Asaut. Benjoin (Gall.). Benzoin. Gum Benjamin. Ist das Harz wahrseheinlicb 
mehrerer Arten der Gattung Styrax, Familie der Styracaccae, mittelbobe Baume, die 
in Hinterindien und im malayischen Arcbipel beimiscb sind.

Y o rko m m en  u n d  O ew in n u n g . Wio der Peru- und Tolubalsam und der 
Stj'rax praexistirt das Harz niebt in der Pfłanze, sondern entstelit erst ais patho- 
logisebes Produkt infolge ausserer Eingriffe. Ais solcbe haben Einsehnitte zu gelten, 
die man in die Bindę macht und aus denen das Harz dann nach einiger Zeit in 
Form weisser Tropfen austritt, die erstarren und aussen bald braun werden. Neuerdings 
gewinnt man es aucb in flach en Platten, die sieli ansebeinend zwiseben Holz und Bindę 
bilden, yielleicht, weil man die Rinde nicht ansebneidet, sondern nur klopft. Das Harz 
alterer Baume ist brauner und mehr massig. Es komrnen entweder die isolirten Tropfen 
oder Mandeln oder Platten in den Handel, od er man schmiłzt das Harz zusammen oder 
formt, indem man es an der Sonne oder in heissem Wasser erweicht, Blocke daraus, die 
dann die Mandeln noch erkennen lassen. Komint in Kisten oder Matten yerpackt in 
den Handel.

Sorten . Man unterscheidet nach der Herkunft verschiedene Sorten, die man da- 
nach gruppirt, ob sie nur Benzoesanie oder diese und Zimmtsaure enthalten.

a) S o rten , die n u r B enzoesanie  en th a lten .
1) Siam-Benzoe (Germ. Helv. Brit. Gall.). Abstammung unbckannt, Heimath: In 

Hinterindien, bauptsaehlich im Distrikt Suang-Rabang am linken Ufer des Mekong im 
Jiordosten der Sbanstaaten vou Siam. Die beste Siambenzoe bestebt ausschliesslich aus 
losen Kornern oder Thraneu (Benzoe in lacrymis), die gelbbraun bis fast weiss, auf dem 
Bruch milcbweiss, wachsartig oder glasglanzend sind. Sie sind sprode, schmelzen bei 75° C. 
■Spec. Gew. 1,17 —1,235. Von angenehm yanilleartigem Gerucli. In Deutscbland allein officinell.

Diesel' Sorte gleicbwerthig sind die oben erwahnten Platten. — Die zweite Sorte 
bestebt aus einer schbn braunen Grundmasse, in welehe die Tkranen und Mandeln einge- 
bettet sind (Benzoe amygdaloides).

2) Calcutta-Benzoe, Blockbenzoc (Benzoe in massis, B. in sortis) bildet porose, 
rothbraune Massen mit kleinen, hellereu Thriinen und zalilreicbcn Pflanzentrummern. Spec. 
Gew. 1,10—1,12.



3) Palembang-Benzoe, Palem -Benzoe, ebenfalls von Sumatra, billige Sorte in 
massis, sieli zur pkarmaceutischen Verwendung niclit eignend.

b) S o rte n , d ie  B en zo esau re  und Z im m ts& ure e n th a lte n , G erueh an 
S ty ra x  e rin n e rn d .

4) Suinatra-Benzoe stammt von Styr&X Benzoitl D ryander, der auf Sumatra 
und Java kultivirt wird uud vom 6.—20. Jabre Benzoe liefert (Helv. Austr. Brit. U-St. 
Gall.). Gelaugt in grossen, yiereckigen, in Matten verpaokten Bldckou in den Handel, die 
aus einer matt graurotklichen Grundmasse und zaklreielien, weissgelblichen Mandeln be- 
steheu. I)ie Mandeln schmelzen bei 85° 0., die Grundmasse bei95°C. In Oesterreich officiuell.

5) Penawg-Benzoe oder S torax- Benzoe. Ais Stainmpflanze wird Styrax sub- 
denticulata Michx. yermuthet. Bildet braune, porose Massen, anscheinend durch Zu- 
sammensckmelzen gewonnen. Enthalt viele Unrcinigkeiten. Spec. Gew. 1,145—1,155.

XH genschaften . Benzoe ist in Chloroform sehr wenig, in Aetber zum Theil, in 
Alkohol bis auf fremde Beimengungen meist loslich (und zwar Siam -B. vblłig, Sumatra-B. 
zu 70—80 Proc.). Konc. Schwefelsaure soli Siambenzoe karminroth, die anderen Sorten 
braunroth losen, diese Losung der Siambenzoe soli mit Alkohol versetzt yiolettroth, bei 
Sumatra- und Penaugbenzoe mehr rotklick werden.

H e s ta n d th e ile . a) S iam benzoe: freie B enzoesau re  und 1,5 Proc. Vanillin. 
Das den grossten Theil der Drogę ausmaehen.de Harz ist ein Gemenge von zwei Estern 
der B en zo esau re  mit zwei Harzalkokolen, dem weisseu B en zo resin o l CiaH260,, und 

X  dem braunen S ia re s in o ta n n o l C12Hu 03. Das Harz enthalt 38,2 Proc. Benzoesaure,
5,1 Proc. Benzoresinol und 56,7 Proc. Siaresinotannol. Peru er ist noeli ein oliger Bestand- 
theil vorkandcn, ebenfalls ein Ester der Benzoesaure.

b) S u m atrab en zo e : Spuren von B enza ldehyd  und B enzol, etwa 1 Proc. 
V a n ill in , freie B en zo esau re  und freie Z im m tsau re . Das Harz ist ein Gemenge von 
etwa 1 Proc. Z im m tsa u re p h e n y lp ro p y le s te r  C)5H,50 2, 2—3 Proc. S ty ra z in  (Zimmt- 
saurezimmtester), w en ig Z im m tsa u re b e n zo re s in o le s te r  und viel Z im m tsaureresino- 
ta n u o le s te r . Das braune K esin o tan n o l hat die Zusammensetzung CjsH^Oi.

P r ii fu n g .  1) Diejenigen Sorten, die nur Benzoesaure enthalten sollen, sind auf 
Z im m tsa u re  zu priifen! Man zerreibt 3—4 g  des Harzes mit kaltom Wasser zu einem 
Brei, setzt mehr Wasser hinzu, erwarmt bis fast zum Kocken und filtrirt heiss. Das 
F iltrat wird bei gelinder Warme auf 7—9 g eingeengt, zum Kocken erkitzt und mit einer 
konc. Losung von Kaliumpermanganat versetzt. Es darf kein Gerucli nach Benzaldehyd 
(Bittermandelol) auftreten: C„H80 3 -|- 4 0  =  2C03 +  1LO +  C,H80.

2) 100 g in Alkohol geloster Benzoe sollen mindestcns 6,6 g wasserfreies Natrium- 
karbonat sattigen, was etwa 15 Proc. Benzoesaure entspricht.

3) B estim m u n g  des in A lkoho l lo s lich en  A n th e ile s  (cf. oben). Man ersckopft 
dazu 10 g mit heissem 96 proc. Alkohol, verdunstet den Alkohol und wśigt den bei 100° 
getrocknetcn Buck,stand.

4) B estim m u n g  d er S a u re z a h l nach Dieterich. 1 g des fein zerriebenen Harzes 
(Durchscknittsprobe) bringt man in ein Kolbehen, fiigt 10 ccm ‘/a N. alkoholisehe Kalilauge 
und 50 ccm starken Alkohol hinzu. Naeli 5 Miuuten titrirt man mit */3 N. Schwefelsaure 
und Phenolphtalein bis zur Gelbfarbung zuriiok, d. h. so lange, bis ein frisck zugesetzter 
Tropfen Indikator keine Bothfarbung mehr heryorruft. Die gebundenen ccm KOH x  28 =  
Saurezahl.

5) B estim m u n g  der Y e rse ifu n g sz a h l nach Dieterich. 1 g Benzoe (wie bei 4) 
iibergiesst man in einer Glasstopselflasohe von 1 Liter mit 20 ccm J/a N. alkoholischer Kali
lauge und 50 ccm Benzol (0,700 spec. Gew.). Man lasst yerschlossen 24 Stunden bei 
Zimmertemperatur stehen und titrirt nach dem Yerdiinnen mit Alkohol mit 1/3 N. Schwefel
saure uud Phenolphtalein wie oben zuriick. Die gebundenen cem KOH x  28 =  Ver- 
seifungszahl.



6) Die E s te rz a h l erbalt man durch Subtraktion der SaurezaM von der Ver- 
seifungszahl.

7) Aschenbestiminung:
nach Dieterich.

Sorte: Saurezahl Yerseifungszahl Esterzalil Asclie

S i a m ...................
Sumatra . . . .
Penang....................
Padang....................
Palembang . . .

140.0- 170,0
100.0— 130,0
121.8— 137,2
121.8— 124,6 
113,4—130,9

220.0- 240,0
180.0- 230,0
210.0- 296,8 
201,6-205,8
198.0- 219,8

50.0— 75,0
65.0— 125,0 
87 ,5 - 91,7 
79,8- 81,2
84.0— 91,0

0,028-1,5 Proc.
0 -1 .5  „ 

0,38-0,773 „ 
1,07 „ 

1,101-4,023 „

A u fb e w a liru n g . In Blecli- oder Porcellangeiassen anf der Materialkammer, dag 
Pulyer in dicht sckliessenden Gefassen aus gelbem Glase.

A n w e n d u n g . Zuweilen an Stelle der Benzoesiiure innerlieli, ausserlich ais anti- 
septiscbes und desinficirendes Mittel. Man yerwendet die Tinktnr ais Kriitzmittel an Stelle 
des Perubalsams, zu Waschungen bei Sommersprossen, ais Zusatz zu Zahn- und Mund- 
wassern. Ais Expektorans das Harz bei chroniscken Katarrben.

Umfangreicben Gebrauch maeht man von der Benzoe in der Parfumerie, zur Her- 
stellung von Bauobermitteln, zmn Lackiren der Chokoladen, ferner um das Banzigwerden 
von Eetten zu verhiiten.

Eine fur „P arfu m eriezw eck e" yorrathig zu halteude „fliissige B enzoe" er- 
halt man durch Ausziehen des Harzes mit Aether, Mischen dos Filtrates mit KicinusOl und 
Verdunsten des Acthers durch Erwarmen.

S iam -B enzoe in M andeln ist ein vorziigliches Bindemittel fiir Pillen mit Kreosot, 
atherischen Oelen u. dergl., diese werden dabei so yollstandig emulgirt, dass sie beim Aus- 
rollen gebunden bleiben; die Masse erfordert nur wenig Pfłanzenpulver, brockolt nicht und 
liefert yerhaltnissmassig kleine, in Wasser leicht zerfalłende Pillen. (Yergl. Massa Pilul. 
cum Benzoil und Pilul. Kreosoti.)

Tin c tur a Benzoes s. Benzolni. — B en zo e tin k tu r. — T e in tu re  ou A lcoole 
de B enjo in . — T in c tu re  of benzoin.

1) A u str., Germ., H e lre t. Aus grób gestussener Benzoil 1 Tb. und Weingeist 
(90proc.) 5 Tli. zu bereiten; nach A ustr. in der Wślrmo bis zur volligen LSsung. 2) U-St. 
Aus Benzoe 200 g und Alkohol q. s. werden 1000 ccm Tinktur hergestellt. Gall. Ben
zoe 100 g, Alkohol (80 proc.) 500 g. — Die aus Sumatraharz gewonneno Tinktur eignet 
sich besonders fur Handverkaufszwecke.

Tinetura Benzoes aetherca. Helvet. Aethorische Benzoetinktur. Teinture de 
benjoin etheree. Benzoe (Y) 2 Th., Aether 10 Th. lasst man eine Woclie steben, filtrirt 
alsdann. Zum Benzoiniren von Fetten.

Tinetura Benzoes s. Benzoini composita. Balsam um  C om m endatoris; Bals. 
E r ia r ii ;  Bals. I iie ro so ly m ite n se ; Bals. trau m a ticu m  s. vu lnerarium . — Tinc- 
tu ra  balsam ica. — Z usam m engesetzte  B en zo e tin k tu r; B a lsam trop fen ; Bur- 
rhtjs’ W u n d e lix ir ; Eriar’sch er oder Je ru sa le m o r Balsam ; S ym pathiebalsam ; 
WAD’sche T ropfen ; W und- oder W underbalsam . — T ein tu re  ou Alcoole bal- 
sam ique. B aum e du O om m andeur de Perm es. — Com pound T in c tu re  of 
B enzoin. — E rganzb . Benzoe 10, Aloe 1, Perubalsam 2, Weingeist 75. B rit. Benzoe 
100 g, Gereinigter Storax 75 g, Tolubalsam 25 g, Socotrinaloe 18,3 g, Alkohol (90 proc.) 
q. s. zu 1000 ccm Tinktur. U-St. Benzoe 120 g, Gereinigte Aloe 20 g, Storax 80 g, 
Tolubalsam 40 g, Alkohol (91 proc.) q. s. zu 1000 ccm Tinktur; durch 2stundiges Er
warmen auf hóchstens 65° O. zu bereiten. Gall. Angolikawurzel 10, Johanniskraut 20, 
Alkohol (80 proc.) 720. Nach 8 Tagen presst man aus, macerirt nochmals 8 Tage mit 
Aloe, Myrrhe, Weihrauch je 10, Benzoe, Tolubalsam je 60 und filtrirt.

Cbocoladeu-Lftck (Diet.). Sumatrabenzoe, Blonder Schellack je 75, Vaniliin 1, 
lost man in Weingeist (95proc.) 850, filtrirt und wiischt das Fiiter mit Weingeist naci), bis 
das Filtrat 1000 betragt.

Eau des Princesses. (Buchh.). Moschustinktur 0,5, Pottasche, Kampherspiritus 
je 3, Benzoetinktur 15, Wasser 230, Kólnisches Wasser 750.

Benzoe-Hiiarol. (Diet.) Benzoeol, Mandolol oder ErdnussOl je 500, Perubalsam 5, 
fettes JasminOl 10, Bergamottol 2, Alkannin, Vanillin je 0,1, Kumarin 0,05.

I*ix cerevisiarioriun; L in d au er w ohlriechendes B rau erp ecb . Scbwarzes 
Pech 850, Sumatrabenzoe 150, schmilzt man zusammen.



Sapo benzoatus pulvinaris (Diet.). Benzoe-Pulverseife. Man misoht Bonzoeharz 3, 
mit neutraler odei' iiberfotteter Pulyerseife 97.

BoiMjuet celeste (Buchh.). Rosenól 0,5, Lavendelól, Zimmtol, Orangenbluthenfil, 
Mosohustinktur je 1,5, Perubalsam, Nolkenol je 5, OitronenOl 7,5, Benzoetinktur 25, Wein- 
geist 950.

Brillantine. SumatrabenzoS, Medioinische Seife je 2 g, llicinusol 20 g, lioseuol 
1 Tropi., Bergamottfil 5 Tropf., Absoluter Weingeist 180 g Man lost und filtrii-t. Zum 
Gliinzendmachen der Barthaare. Wird mittelst Biirsten aufgetragen. Das RicinusCl kann 
zur Halfte duroh Glycerin ersetzt werden.

Lacca ad fornaceni. R a u c h e r la c k , R au ch e r w achs, O fenlack. Batons 
a ro m a tią u e s  ru sses  (Buchh.). Schellack 150, Benzoe 600, Storax 100, Kohlepulver 150, 
sehmilzt man, setzt Perubalsam, BergamottOl, Geraniumol je 3, zu und rollt in Stangen 
aus. Man streicht damit am heisson Ofen entlang.

Esseutia fum alis. T in c tu ra  fum alis. R iiucheressenz. l)n . D iet. BenzoeSO, 
Storax 20, Perubalsam 5, Bcrgamottdl 2, Rosenól 1, Ylangól, Rosenholzól je 0,5, Gera
niumol, Sandelholzol, Zimmtól, Sassafrasól, Kelkenól je 5 Tropf., Bittermandelól 2 Tropf., 
Veilehenwurzelol 1 Tropf., Kumarin 0,07, Moschus 0,1, Vanillin 0,5, Essigather 10, Jasmin- 
extrakt 30, Weingeist 150; nach einigen Tagon filtrirt man und wasciit das Pilter mit 
Weingeist naoh, bis das Filtrat 250 betragt. — Ilie Weingeistmenge wird nach Bolieben 
vormehrt.

2) n. Deite. Nelkenol 2,5, Kumarin 3,0, Geraniumol, Lavendel5l je 5,0, Por
tugalii 7,5, Mosehuswurzeltinktur 50, Benzoetinktur, Tolubalsamtinktur je 60, Vanille- 
tinktur, Veilchenwurzeltinktur je 125, Heliotropextrakt 250, Weingeist 310.

3) Orangenbliithenol 5, Borgamottol, Layendelól je 3, Geraniumol 1, Nelkenól 0,5, 
Benzoetinktur 500, Weingeist 490.

Candelac Benzoes. B enzoekerzchen . D iet. Lindenkohle, gepułyert, 500 wird 
mit einer Losung von Kaliumnitrat 80 in Wasser 600 getrankt, getrocknet, mit BenzoB- 
pulvcr 400, Traganth 20, Kumarin 0,2 yormischt und mittelst Tragantkschleim, der 2 Proc. 
Salpeter enthiilt, zur Masse angestossen. Man formt kleine Kegel und bepinselt dieselben 
noch feucht mit Goldbronze.

/  Camlelae fumales nigrae. (Diet.) S chw arze R a u c h e rk e rz c h e n . Gepulverte 
lindenkohle 900, trankt man mit einer Kaliumnitratlosuug 15:1000, troclmet, yermiscW 
mit Traganth 20, Benzoetinktur 50, Perubalsam, Storax, Tolubalsam je 20, HoFPMANN'schem 
Lebensbalsam 10 g, Kumarin 0,5 und yerfiihrt weiter, wie yorhin angegeben.

Candclae fumales ruhrae. Fiir R otlie  R au o h e rk e rzen  nimint man statt der 
Kobie 725 g Sandelholzpulver und erhóht die Salpetermenge auf 75 g.

Charta fumalis. 1) Buchh. BenzoS, Tolubalsam und Weihrauoh aa sclimilzt 
man, setzt ein gleiches Gewicht Riiucheressenz zu, streicht noch warm auf starkes Sebreib- 
papier und reibt nach dem Trocknen mit Talkum ab.

2) D iet. Benzoe, Storax, Aether je 50, Weingeist 100; der filtrirten Lósung fiigt 
man hinzu Riiucheressenz 100, Essigsaure 2, und yerfahrt wie yorhin angegeben. — Die 
nach i und 2 hergestellten Papiore werden auf heissen Platten erwarmt.

Lilionese (n. Yomaćka) Benzoetinktur 15, Quillajatintur 75, Potasche 15, Borax 40, 
Rosenwasser 900, Talkum 100, Glycerin 50, Theerosen-Extrakt q. s.

Kiiucherpapier zum Verbrenneu wird folgendermaassen (n. Buchh.) bereitet. Man 
trankt Papier mit einer Salpeterldsung 1:10, trocknet und bestroicht mit einer Tinktur 
aus Benzoe 75, Sandelholz, Weihrauoh je 50, Vetiveressenz 25, Lemongrasol 5, Wein
geist 500. Das in Streifen geschńittene Papier darf nur glimmen.

Species fumales. P u lv is  fum alis. S pecies ad suffiendum . — R aucher- 
p u lv e r. K ó n ig srau ch . K o n ig s ra u c h e rp u ly e r. F lu ss ra u c h e rp u lv e r . — a. Auf 
die Ofenplatte zu streuen. 1) Wach Buchh. siebt man Buchenholzspahne zu einer gleicli- 
massigen Speciesform, farbt und misoht im folgenden Verhaltnisse: Roth 3, Blau, Griin l 1/.,, 
Gelb 1, Ungefarbt 1 l/a, dazu Yeilchenwurzel 11/8 Tli. Die ungefarbten Spiilme trankt 
man mit einer Essenz aus Benzoe, Storax je 50, Raueberessenz 200, Aether 250 (auf 
1000 Species).

2) Aus Bluthen und dergl. (Buchh.) Kornblumen, Ringelblumen je 60, Rosen- 
blatter 120, Lavendelblumen, Yeilchenwurzeln je 150, Zimmt, Nelken je 75, Benzoe 150, 
Knskarillrinde 160. Essenz wio yorhin. b. Auf gliiliende Kohlen zu streuen. (Buchh.) 
Bernstein, Weihrauoh, Bunte Species je 20, Wacholderbeeren 12, Lavendelbluthen 8, Ben
zoe 6, Veilchenwurzel, Kaskarillrinde, Stoi’ax je 4, Nelkon 2.

Species f u m a l e s  t e m p l o r n m .  R a u c h o rp u ly e r  fu r k a th o liso h e  K irchen. 
Weihrauoh 200, Benzoe 100, Kaskarillrinde 50, Salpeterpulver 25 mischt man, besprengt 
mit Wasser und trocknet an der Luft.

Species ad pulyillos odoriferos. F iillu n g  fu r  R iechk issen . S ach e ts . (Diet.) 
Eine feine Theemischung aus: Yeilchenwurzel,Rosenblattern je 250, Layendelbliithen Feld-



thymian, Zimmt, Sumatrabenzoa je 50, Nelken 5, Pomeranzenschalenmark 300' wird mit 
einem beliebigen Parfum (a. untor Ess-Bouquet) getriinkt.

T a b u l a e  f u m a le s .  R aucher-T & felchen (Diet.). Bimsteinpulver 25, Gebrannter 
Gips 75, riilirt man mit Wasser zumTeig an, giesst in kleine, geolto Blechformen, trocknet 
und triinkt mit Rilucheressenz. Zum Gebrauoh logt man in eine warme OfenrOhre.

l i a l s a m w a s s e r  v o u  JACKSON. Mit Alkanna gefiirbtes Destillat aus BenzoS, Guajak- 
harz, Myn-he, Tolubalsam, Pomeranzenschalen, Angelikawurzel, Zimmt, Vanille, Pfeffer- 
minze, Lijffelkraut.

BekganPs Zabnwasser, eine Tinktur aus Benzoe, Myrrhe, Ratanhia, Pfefferminzol.
Cosinetic Yincgar ist eine klare Mischung aus Benzoetinktur 60, Perubalsam 10, 

Kolnischem W asser und HoFFMANN’schem Lebensbalsam je  150, Bssig 300.
Ean cosmetiąue de G u e u l a in , Gderlain’s Sommersprossenwasser enthalt Bitter- 

mandelwasser, Rosenwasser, Bleiessig, Weingeist, BenzoS.
Englisclier Wunderbalsam. ist Tinct. BonzoSs comp.
Gurkenmilcli, Glycex’in and Cueumber, eine milohige Plussigkeit aus Benzoe, 

Melisse, Weingeist, Glycerin.
Kopfschmerzen- und Sommersprossenmittel von Amjthor bestehen aus 1) Faul- 

baum, 2) Oold-cream, 3) BenzoS.
L o il l fS  E p id e r m a t o n  gegen Flechten etc. Gemeines Wasser mit einer Spur Benzoe- 

s&ure und Harz.
Haarstarkende Pomadę, Pommade des Ohktolains, von Ciialmin ist ein Gemiseh 

aus Pett, Harz, Gutti, Benzoe und atherischen Oelen.
Lait de Manilla gegen Sommersprossen enthalt Borax, Kupfer, Benzoetinktur und 

Bittermandelol.
Lilienmilcli von Frau M. Schubert, ein Schdnheitsmittel, ist eine Boraxlosung mit 

Benzoetinktur.
Nitidin. Ein Laek aus BenzoS, Gummilack, absolutem Alkohol, Fuohsin.
O d io t - Z a h n - M u i id w a s s e r  von Dr. W alliss. Eine Tinktur aus Benzoe, Nelken und 

Perubalsam.
P o iim ia n n ’8 k o s m e t i s c l i e s  M u n d  w a s s e r  ist eine Tinktur aus Sternanis, Parakresse, 

BenzoS, Myrrhe, Berfcramwurzel, Ivarankusawurzel, Yeilchonwurzel, Cochenille, MinzenOl, 
ZimmtSl.

POHii3iANN’s Sclionlieitsniilch ist eine MandelOlemulsion mit Glycerin, Erdbeer- 
wasser, Benzoetinktur, MacisOl, Patschouli- und Jasminestrakt, Peru- und Tolubalsam.

Reiclienhaller Asthmapulver ron A. Sciihid besteht aus Grindelia robusta, Euea- 
lyptus, Stechapfel, Salpeter, Benzoe.

R ł ie u m a t i s m u s o l  vori Carl Arndt enthalt BenzoS, Perubalsam, Pfefferminzol, 
ThymianOl, ICampher.

Rosenmileh ist eine Mischung aus Rosenwasser 20, Benzoetinktur 1.
SommersproBsenwasclimittei von Rires bostoht aus BenzoStinlctur, Hoffmann’s 

Lebensbalsam und Rosenwasser.
Styroglycerit gegen aufgosprungene Hande. Zusammengesetzte Benzoetinktur 4, 

Glycerin 8, Griine Seife 1, Rosenwasser 16.
Tinctura confortatiya, Sicherer zur Erhaltung der Manneskraft: ist eine Tinktur 

von mohreren Harzen, wie Benzoe, Storax, Perubalsam, Canthariden (?).
Veimsniilch der Gebr. Tecklbnbtjrg in Leipzig, ein Mittel fur Alłes, besteht aus 

Benzoetinktur 5, Rosenwasser 200.
Yulneral ist eine BenzoS, Myrrhe etc. enthaltende Wundsalbe.
Zuudstift, Orayon feu yon M oser in Paris, zum Aetzen vergifteter Wunden, be

steht aus Benzoe, Eiseti, Salpeter und Kohle.
A cotum  B onzoes c o sm e tic u n i.

Y i n a i g r o  y i r g i n a l .
Rp. Benzoes pulv. 100,0

Acidi acetici d ilu ti (80°/0)
Spiritus (90°/0) aa  200,0.

A cetnm  s u f ll to r iu m .
A c e tu m  f u m a le .  I l iA u c h o re s s ig .

I. Rp. Tinctura© BenzoBs 100,0
Olei Bergamottae 
Olei Citri
Acidi acetici (96°/0) aa 50,0 
Olei Caryophyllorum 20,0
Olei Cinnamomi 16,0
Balsami peruviani 80,0
Spiritus (95°/0) 68-1,0.

Tropfenweise auf die heisso Platte zu giessen 
(Buchh.).

II . Rp. Tincturae BenzoBs
Spiritus (90°/0) M  *100,0
Acidi acetici diluti (80°/0) 100,0 
Aetheris acetici
Essentine Jaśm in! a& 50,0
Olei Rosae gtt. X
Olei Aurantii florum 
Olei W intergreen aii gtt. V 
Cumarini 0,01.

A e tl ie r  B en zo es .
Rp. BenzoBs 4,0

Olei Amygdalarum 1,0 
Aetheris 8,0.

Collodium  benzolnatum  Kelly. 
Rp. Tincturae BenzoBs comp. 60,0 ocm 

Glycerin i 5,0 „
Collodii 120,0 „



Lac  Y irg ln is .

J u n g f e r n m i l c h .  L a i t  y i r g i n a l .

Rp. T incturae Benzoes 15,0
Tincturae Balsami tolutani 20,0 
Aquao Rosarum  065,0.

Laiiolinum benzoinatum.
Lassar 1 s B e n z o f i  - L a n o l i n .

Bp. Lanolini 20,0
Yaselini flavi 5,0 
Tincturae Benzoes 1,0.

L in iinen tum  a n tih aem o rrlio iila le  Adler. 
Bp. Extraoti Ham nm elklis fluidi 

E x tracti H ydrastis fluidi 
Tincturae Benzoes comp. aa 4,0 
Tincturae Belladonnae 1,0
Olei carbolisati (5°/0) 8.0.

L u tum  cum Bonzoin.

M a s t i o  d e n t a i r e  a u  B e n j o l n  (Gall.)
B e n z o (i ■ Z a  h n k i 11.

Rp. Benzoes in  lacrim is 20,0
Aetlieris (spec. Gew. 0,724) 10,0.

Łbsen und durch W atte filtriren.

M assa p ilu la ru m  cum Benzoe (n. Gotting.). 
Rp. 1. Olei aetlierei praescripti 2,0

2. Benzoes Siani in  lacrym is 1,3
3. Boracis pulverati 0,6
4. G lycerini d ilu ti gtt. IV
5. Radicis L iąuiritiae pulv. q. s.

f. pil. No. 20. 2 in  1 lOscn, 8 und  4 zufiigen, 
m it 5 anstossen.

Oleum balsam icum  Bouciiakdat. 
Bouchardat’ s b a l s a m i s c h e s  Oel.

Rp. 1. Benzoes
2. Balsami tolutani aa 10,0
3. Aetlieris 50,0
4. Olei Amygdalarum. 1000,0

M an lost 1 und 2 in  3, giebt 4 hinzu und erwftrmt, 
bis 3 verdam pft ist, dann setzt m an zu 

Olei Cajeputi
Olei Ci tri aa  2,0.

Oleum benzoatum  s. benzoinatum. 
B e n z o e - O e l .

W ird wie Adeps benzoatus (S. 159) aber m it 01iven- 
01 bereitet. Nacli IIelv:

Tincturae Benzoes aethereae 10,0 
Olei 01ivarum 100,0.

Zu erwltrmen, bis der A ether verdunstet ist.
SiriipuK B enzoes.

Rp. Tincturae Benzoes 15,0 
Sirupi Sacchari 85,0.

T in c tiirn  g in g iy a lis  Mia l iir . 
Mia lh eP s Z a h n t i n k t u r .

Ilp. Benzoes
Balsami tolutani aa  1,0 
Kino
Radicis R atankiae aa  25,0
Spiritus (90%) 1000,0
Olei Anisi 0,5
Olei M enthae piper.
Olei Cinnamomi aa  1,0.

T in c tu ra  g in g iy a lis  P ascijtus. 
P a schk is  A n t i s e p t i s c h e  Z a h n t i n k t u r  

Rp. Tincturae Benzoes
Tincturae M yrrhae aa 10,0 
Spiritus Cochleariae 80,0.

Benzolum.1)
I. Benzolum (Erganzb. Brit.). Benzol. Stcinkohlenbenzin. Benzlnum Litlian- 

tliracis. Mol. (lew. =  78. Ist der aus dem Steinkohlentheer durch Destillation
abgeschiedene Kohlenwasserstoff Coli,,, bez. dio aus dem Steinkohlentheer abgeschiedenen 
Gemische von Kohlenwasserstoffen, welche yorwiegend Benzol enthalten.

H cm d elsso rten . 1) Die reinste Sorte, Benzolum ex Acido benzoico, durch Destil
lation von 1 Th. Benzoesaure mit 3 Th. Aetzkalk erhalten, kommt nur fttr synthetiseh- 
chemische Arbeiten in Betracht. 2) Benzolum crystallisatum (d. i. krystallisirbares 
Benzol) wird durch sorgfaltige Bektiflkation des Eohbenzols in Kolonnen - Apparaten mit 
darauffolgender Krystallisation in der Kalte gewonnen und ist das Praparat des Erganzungs- 
buches. Es entbiilt immer noeb etwas Thiophen. 3) Die R ohbenzo le  werden nach dem 
Procentgehaite gehandeit, d. b. ais 30, 80, 70, 90 proc. Benzol, und zwar bezeichnet man 
ais Benzol-Procente alles das, was unter 100° O. ubergeht. Ein solches 70 proc. Rolibenzol 
ist von der Brit. aufgenommen.

liig e n sc h a fte n .  a) B enzol des E rganzb . Dem krystailisirbaren Benzol der 
Preislisten entsprechende klare, farblose, fliichtige, stark lichtbrechende Fliissigkeit, von 
eigenartigem Geruche, leicht M chtig, bei 80,5° C. siedend, spec. Gew. ==0,880—0,884 — 
Unloslich in Wasser, leicht lbslich in Alkohol, Aether, Methylalkohol, Eisessig, Aceton, 
Chloroform. Ausgezeiehnetes Losungsmittel filr Schwefel, Phosphor, Jod, Eette, Oele, 
Harze, Asphalt, Alkaloide u. a. Substanzen. Verbrennt, entziindet, mit leuchtender, stark 
russender Flamme. Erstarrt unter 0° C. zu rhombischen Krystallblśittern, welche bei -f- 4° C.

l) In franzosischen Mittheilungen wird es „Benzine“ genannt s. S. 473.



wieder schmelzen (Benzolum crystallisatum). Giesst man 1 ccm Benzol tropfenweise vor- 
s ich tig  (!) in 5 ccm k a lte  (!) rauckende Salpetersaure, so wird es unter Entwickelung 
rother Dampfe und Brauniarbung gelBst. Nach dem Verdiinnen mit Wasser schcidct sieli 
alsdann das eigenartig bittermandelolaknlick ideckende Nitro benzol in dligen Tropfcken ab.
— In konc. Schwefelsaure lost es sieli beim Erwarmen allmahlick auf (unter Bildung von 
Benzolsulfosaure 06H5. S03H). Eine kierbei auftretende indigoblaue F&rbung riikrt von 
einem Gehalte an Tliiophen ber. Dieses Benzol muss seiner ganzeu Menge naeli bei 
80—81° C. iiberdestilliren und unter 0° C. zu eisiibnlichen Krystallen erstarren.

b) B enzol der B rit. Earblose, niebt opalisirende Fliissigkeit. Spec. Gew. =  0,880 
bis 0,888. Es beginnt zu sieden bei 80° C.; bis 100° O. gehen etwa 90 Proc. iiber, der 
Rest destillirt bis 120° C. Es bestelit ans etwa 70 Proc. Benzol und 20—30 Proc. Toluol, 
auch etwas Xylol.

A u fb e to a h ru n g . Benzol ist fast ebenso leicht entzilndlieb wie Petroleumbenzin. 
Es gelten fUr dasselbe alle flir Benzinum geinachten Angaben.

A n w e n d u n g .  Benzol wirkt gahrungs- und faulnisswidrig und ist ein keftiges 
Gift flir niedere Thiere. Die Dampfe, eingeathmet, erzeugen Kopfschmerz, rausohfihnlicken 
Zustand, schliesslicb Bewusstlosigkeit. A eusserlicb  bei Kratze, in Salbenform (1 Ben
z o l i  Eett), im Clysma gegen Eingeweidewurmer, Trichinen mit fraglichem Erfolgc 
(2,—4,0:200,0). In n e r lic b  bei fermentativen Proeessen im Magen, gegen Darmtrickinen 
zu 0,5—1,0, mehrmals tiiglicb. Ilockstgaben pro die 6,0 g. — T ecbniscb  ais Fleclten- 
reinigungsmittel wie Petroleumbenzin, natiirlick dic rohen Sorten, ferner zur Darstellung 
der Benzolderivate (Anilin, Pbenol) die reineren Sorten. Das Rohbenzol dient in grossen 
Mengen zum Karburiren des Leucbtgases. Auf 1 Kubikmeter Wassergas reebnet man 
6—7 g Benzol.

II. f  Nitrobenzolum (Erganzb.). Nitrobeuzin. Nitrobeuzit. Mirban-Oel. 
Essence (le Mirbane. CaH6. S 02. Mol. Gew. =  123.

D a rste llu n g . Zu 100 Tb. Benzol lasst mau aus einem Hahntricbter in kleinen 
Portionen und unter Umscbwenken eine erkaltete Miscbung von 115 Tb. Salpetersaure 
(1,42 spec. Gew.) und 160 Tb. konc. Schwefelsaure zufliessen, wobei das Reaktions-Gefass 
so zu kiiklen ist, dass die Temperatur des Inhalts niebt iiber 25—30° C. hinauskommt. 
Wenn alle Saure zugegeben ist, erwarmt man das Reaktionsgeiniscb noch ’/2 Stunde auf 
dem Wasserbade unter Umsckiitteln. Nach dem Erkalten fligt man etwa 300 Tb. Wasser 
hiuzu, trennt, das gebildete Nitrobenzol mittels Selieidetriebters von der Saure, wiisoht es 
mit Wasser, destillirt es zunaekst im Wasserdampfstrome ab und rektificirt es alsdann 
nochmals unter direkter Erbitzung aus einem Eraktionskolben.

E ig en sch a ften . Scbwach gelb gelarbte, nach Bittermandelol rieebende, liebt- 
brechende, fliichtige Fliissigkeit. Spec. Gew. bei 15° O. =  1,208, Siedep. 206° C. Erstarrt 
in der Kalte zu grossen, bei + 3 °  O. sclnnelzenden Krystallblattern. In Wasser wenig 
ldslicb, in Alkohol, Aetber, Benzol, rauebender Salpetersaure ldslich; es ist selbst eiu aus- 
gezeiebuetes Losungsmittel fur zahlreiche organisobe Substanzen, z. B. flir Indigo. Mit Wasser- 
dampfen leicht fliichtig. Um Nitrobenzol nachzuweisen, digerirt mau es mit verdiinnter 
Schwefelsaure -f- geraspeltem Zink (oder Eisenpulver). Nach Beendigung der Wasserstoff- 
entwiekelung ubersattigt man die Fliissigkeit mit Natronlauge und schiittelt sie mit Aetber 
aus. Das nach dem Yerdunsten des Aetbers kinterbleibende Anilin wird mit yerdtinnter 
Schwefelsaure aufgenommen und kann nach S. 311 geprtift werden.

A u fb e w a h ru n g . Y o rs ic b tig , vor Licbt geschiitzt.
I la n d e ls so r te n .  Das le ic h te  N itrobenzo l des Handels ist das vorstekend 

beschriebene, aus tecbniscb reinem Benzol bergestellt. Das sebw ere N itrobenzo l, spec. 
Gew. 1,18—1,19, Siedep. 210—220° C., eutkalt neben Nitrobenzol nocb Nitrotoluole. Das 
sehr schw ere N itro b en zo l, spec. Gew. 1,167, Siedep. 220—240° C., bestebt yorwiegend 
aus Nitrotoluolen und eutkalt nur wenig Nitrobenzol, ausserdem noch Nitroxylole. 
Uebrigens steben die Nitrotoluole und Nitroxylole in ibrem Gerucke dem Nitrobenzol 
sebr nabe. Das Nitrobenzol des Erganzb. bat das spez. Gew. 1,186.

Handb. d. pliarm . Praxis. I.



A nw end /ung , Nitrobenzol wird therapeutiscli niciit verwendet. Es wirkt giftig 
und wird besonders leicht in Dampfform resorbirt. Die Giftwirkung soheint mit einer 
Zersetzung des Blutes bez. Bildung von Methamoglobin einherzugehen. Technisch 
besonders in der Parfiimerie und z w ar zum Partumiren der biłligen Coeosseifen. Perner 
zur Darstellung des Anilins. In der Analyse ais Losungsmittel bei der Werthbestimmung 
des Indigo.

Benzolinar, E le c k e n re in ig u n g s m itte l. Gemisch von 1 Th. Aether mit 4 Th. 
Benzol, parfumirt mit Birnenather.

Betula.
Gattung der Betulaceae — Betuleae.
I. Betula verrucosa Ehrh. in Asien und Mitteieuropa und Betula pubescens

Ehrh. ungofahr von derselben Verbreitung, aber weiter ndrdlich gehend.
Die Bliitter werden ais unsehadliches Diureticum empfohlen (30 g im Aufguss zu 

‘200 g, taglich 3 solcher Doson) oder ais Extrakt. Um die Betuloretinsaure, die der wirk- 
same Bestandtheil sein soli, besser in Losung zu bringen, wird vorgeschlagen, dem Auf
guss Natriumkarbonat zuzusetzen; friiher yerwendete man die Bliitter gegen Kratze und 
gegen Plechten.

J iesta n d th e ile . 8,64 Proc. Tannin, 8,37 Proc. Zucker, 0,006 Proc. eines Alkaloides 
und B e tu lo re tin sa u re .

Die Bindę enthiilt 10—12 Proc. B e tu lin  C3flH0003, das weisse Elocken oder Kry- 
stallwarzen bildct, Schmelzp. 258° C., es ist ein zweisauriger Alkohol; ferner enthiilt. sie 
B e tu lo re s in sa u re  C3flH06O5. Schmelzp. 94° C. Kone. Schwefelsaure farbt sie roth.

Durcli trockene Destillation gewinnt man, besonders in Russland, aus der Rinde und 
aus den Zweigen einen Theer, den Birkentlieer, Bngget, Birkenbl, Lithauer Balsam, 
Juftenol, Oleum Betulae empyreumaticum, Oleum betulinum, Oleum Rusci (Helv 
Ergiinzb.), Oleum Moscoyiticum, Oleum lituauicum, Iluile russe, Huile de bouleau, 
Bircb oil.

S e sc h re ib u n g . Eine braune, dickliche Flussigkeit, von eigenthiimlich brenzlichem 
Geruclie und nach Juftenleder. Spec. Gew. 0,926—0,945 bei 20° C. und zwar gilt ein 
niederes spec. Gew. ais Kennzeiehen der Giite. Reagirt sauer. Loslich in xllkohol und 
Aether zum grossten Theile, in Wasser kaum loslich, demselben aber Gerueli und saure 
Reaktion ertheilend. Die wasserige Losung wird mit verdiinnter (1 :1000) Eisenchlorid- 
losung griin (Tannentlieer wird roth), ebenso Wacholdertheer. Birkentheer ist in Anilin 
nicht yollkommen loslich (Wacholdertheer ist vollig loslich). Enthiilt Guajakol, Kreosol, 
Kresol, Xylenol und wahrscheinlich auch Spuren von Phenol.

A n w e n d u n g .  Aeusserlich bei Hautkrankheiten an Stelle des Tannen- oder 
Wacholdertheers. Hier und da in der Yolksmedicin ais Wurmmittel und gegen Kolik der 
Hausthiere. In Russland in grossem Umfange bei der Fabrikation des J u f te n le d e rs  ver- 
wendet. Bestandtheil des Aromas fttr kiinstlichen Rum.

Zur I le r s te l lu n g  e in e r w d sserig en  L osung  lost man in 100 Th. Birkentheer 
50 Th. Colophonium unter ofterem Umschutteln bei Zimmertemperatur oder unter Erwarmen 
und fiigt dann eine Losung von 6—8 Th. Natriumhydrat in 12—16 Th. Wasser hinzu.

Essentia Rusci. Birkentheer 10,0, Weingeist 100,0. Nach dom Absetzen filtrirt man. 
Dient zur Bereitung der Rumessenz.

Oleum lateritium, Ol. Lini ompyreumaticum, Ol. pbilosophonim. Ziegelal (Regen- 
wurmOl, Sohnenol, Schwarzes Schneckenol). Man verabfolgt gewohnlich eine Miscliung 
aus Riibol 100, Birkentheer 3 Tb.

Oleum Terebintliinae compositum, Renkol, Reckol, Treckoł. Terpentinol 100, 
Birkentheer 5 Th. Yolksmittel. Aeusserlich, selten innerlich zu 10—15 Tropf.



RotUer Juftenlack. (Diet.) Sandaralc 100, Mastix 50, Larckenterpontin 20, 
Elemi, Ricinusdl je 5, Weingeist (90 proc.) 850. Man lost, fiigt roktificirtes BirkentheerOl 
10, Fuchsin 5, hinzu, filtrirt und bringt mit Weingeist auf 1000. Yor dem Lackiron iat das 
Loder mit Benzin zu entfetten.

Sapo unguinosus cum Oleo Rusci (Diet.). Birkentheermollin. Birkentheerbalsam- 
soife. Mollin 90, Birkentheer 10.

Spiritus Rusci (Form, mag. Borol.). Birkentheer, Weingeist aa 25,0. Aeusserlicli.
Tinctura Rusci (Bad. Erganz. Taxe) Birkentheer 1, Aetherweingeist 2, Losen und 

Filtriren.
Tinctura Rusci ( H u b k a ), H e b r a ’s Birkcnoltinktur. Lavendelol, Rautenol, Ros- 

marinól jo 1, rektific. Birkenol 25, Aether, Weingeist jo 36.
Unguentum cum Oleo Rusci ( W o l f f ) ,  W o l f f ’s Theerpomado. Waohssalbe 42, 

Birkentheer 8.
Betuliuar von G r o s c h  und R e ic h a r d t  zur Hautpflege. Enthalt nach Angabe der 

Hersteller: Salicyl-Monthol-Betulin, Borglycerin, Birkontinktur, aromat. Birkenwasser.
Giclit balsam R a d ig s  ist ein mit Ol. Rusci geschiitteltes Gemisch yon Riibol und 

TorpentinOl.
Noortwyks Diphtlierieheilinittel soli aus Birkentheer, Kreosot und Spiritus bestehen.
II. Bełula lenta L. Heimisch im atlantischen Nordamerilca. Sweet Bircli, Black 

Birch, Mountain Maliagouy, Zuckerbirke. Die Rindc enthalt 0,6 Proc. eines atheri- 
schen Oeles vom spec. Gew. 1,18 — 1,187. Dasselbe enthalt 99,8 Proc. Metkylsalicylat, 
ferner ein Paraffin C30H82 und einen Ester C14H2402. Die Rinde soli das Metkylsalicylat
in Form- eines Glykosides enthalteu, aus dem es durch ein ehenfalls in der Rinde ent- 
haltenes Ferment in Freiheit gesetzt wird.

A n w e n d u n g  des Oeles. Wie das aus G a u lth e r ia  proeum bens gewonnene 
fast identische Oel oder das synthetisch dargestellte Metkylsalicylat. Aus dem Saite des 
Baumes gewinnt man Zucker.

llngiiontum  ad Ekzoma M aminae.
Ilp. Ol. Rusci

Sulf. praecipitati aa 5,0 
Vaselini
Lanolini aa  15,0.

Bismutum.
I. Bismutum technicum. Wismut. Bismut. Marcasita. BI. Atomgew.=208.

Das technische Wismutmetall wird besonders von den sitchsiscken Blaufarbenwerken Ober- 
scblema und Pfannenstiel erzeugt und enthalt stets griissere oder ldeinere Mengen fremder 
Elemente (Schvvefel, Arsen, Antimon, Tellur, Nickel, Eisen, Blei, Kupfer, Silber, Zinn) ais 
Verunreinigung. Wenn die Gesammtmenge der Verunreinigungen niebt mebr ais 5 Proc. 
betrdgt, so beeinflusson sie die Yerarbeitung zu Wismut.praparaten nicht, audernfalls muss 
das Wismut gereinigt werden.

II. Bismutum depuratum seu purificatum. Gereiuigtes wismutmetall.
Bismutk purllie (Gall.). 100 Th. des in einem eisernen Morser zu grobem Pnlyer gestossenen 
Wismuts werden mit 5 Th. gepulyertem Kalisalpeter und 2 Th. Natronsalpeter ge- 
mischt. Diese Mischung tragt man in einen Hessisehen Tiegel ein und erhitzt im Kohle- 
feuer zum Sehmelzen. Die Schmelze wird Ofters mit einem thonernen Pfeifenstiel oder 
mit einem erwarmten Porcellanstabe umgeruhrt, schliesslich lilsst man den Tiegel '/a Stunde 
bedeckt in der Schinelzhitze stehen, damit sich die Schlacke absetzen kann. Naeli dieser 
Zeit giesst man das Metali unter der Schlacke yorsichtig auf einen erwarmten Teller aus. 
Nach dcm Erkaltcn beseitigt man die Schlacke zunaclist durch mechanisches Auslesen, das 
hinterbleibende Metali wird zerstossen, durch Digeriren mit 5 procentiger Salzsaure, 
darauffolgendes Wiissern und Trocknen von der Schlacke befreit, nothigenfalls in einem 
imion berussteu Tiegel nochmals eingeschmolzen.

III. Bismutum purum. Man lost Wismutnitrat (oder Subnitrat) in salpetersaure- 
haltigem Wasser und tragt diese Lbsuug in itberschussige Ammoniakflussigkeit ein. Das
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gefiillte Wismuthydroxyd wird yollig ausgewascken, alsdann mit 8 proe. Natronlauge, welche 
'/i2 Yolumen Glycerin entkiilt, in Lcisung gebracht; dicse Ldsung wird mit dem 4—5fachen 
Gewicbte des angewendeten Wismuts an Traubenzucker yersetzt und zum Sieden erkitzt. 
Das Wismut fiilit ais graues Pulver aus, welelies zuerst mit Natronlauge haltendem, spiiter 
mit Schwefelsaure entkaltendem, endlicli mit reinem Wasser gewaschen und getroeknet wird. 
Wenn niithig, kann es noeh in einem innen berussten Tiegel umgeschmolzen werden.

E iy e n sc h a fte n .  Stark glanzendes, rothliek-weisses, spriides Metali von gross- 
bliitterig krystallinischem Gefiige. Es liisst sicb im Eisenmorser pulyern, im yollig reinen 
Zustande ist es etwas kammerbar. Es sckmilzt bei 268° O. und erstarrt bei 242° C. unter 
bedeutender Ausdeknung; bei Weissgliibbitze verdampft es. An der Luft oxydirt es sicb 
nicht, dagegen wird es von Sehwefelwasserstoff gebraunt. An der Luft crbitzt, yerbrennt 
es mit blaulicker Flamme zu Wisniutoxyd. In verdiinnter luftfreior Salzsaure und desgl. 
Schwefelsaure ist es unloslieh. Vou beisser kone. Salzsaure wird es nur wenig unter Ent- 
wickelung von Wasserstoif angegriffen. Von kone. Schwefelsaure wird es beim Erhitzen 
unter Entwickelung von Schwefeldioxyd zu Wismutsulfat gelćist. Massig kone. Salpeter- 
siiure lost es in der Kiilte sowohl wie in der Wannę zu Wismutuitrat unter Entwickelung 
von Stickoxyden. Durch Kupfer, Zink, Zinn, Eisen, Blei, Cadmium wird das Wismut aus 
seinen Salzldsungen ais Metali gefallt. Das spec. Gewickt ist =9,75.

P r ii f im g .  Zur Feststellung der Yerunreinigungen des Wismuts mischt man 10,0 
des gepulyerten Metalls mit 1,5 gepulyertem Kalisalpeter und 1,5 gepulyertem Natron- 
salpeter und sckmilzt im Porcellantiegel. Die erkaltete Schmelze wird zerstossen und die 
Schlacke von dem Metali abgeschlammt. Diese die Scklacke euthaltende Fliissigkeit dampft 
majp^bin und nimmt den Riickstand mit circa 20 proc. Salpetersfiure unter Digestion auf 

Adngeliist bleiben Zinn und Antimon). Das Filtrat yerdunnt man mit einem gleichen 
Volum Wasser (erfolgt eine Triibung, so bringt man dieselbe durck Zusatz von Salpeter- 
saure zum Verschwinden) und versetzt mit Salzsaure. Eine dadurck entstekende Triibung 
oder ein Niedersclilag ist Cklorsilber. Die davon abliltrirte Fliissigkeit wird mit Ammoniak 
neutralisirt, mit Salzsaure sauer gemacht, bis zum Aufkochen erkitzt und nock heiss mit 
Sehwefelwasserstoff iibersattigt. Die abgesckiedeuen Motallsuliide werden gesammelt, daraus 
durch Digestion mit Ammonbikarbonat das Schwefelarsen, hierauf durck Maceration mit 
Sehwefelammonium eine etwaige Spur Sckwefelzinn extrahirt, die riickstandigen Metall- 
suliide in Salpetersiiure gelost, die yerdiinnte Lćisuug mit Natriumsulfatlosuug yersetzt uud 
einige Stunden bei Seite gestellt, um dem Bleisulfat Zeit zum Absetzeu zu gewabren. 
Die durch Filtratioń vom Bleisulfat gesonderte Fliissigkeit wird mit einem Uebersckuss 
Aetzammon yersetzt. Eine weisse Fallung riikrt von Wismuthydroxyd ker, eine blaue 
Farbung der Fliissigkeit zeigt Kupfer an. Aus der oben mit Sehwefelwasserstoff bekan- 
delten sauren, von den Metallsulflden befreiten Fliissigkeit werden [nack der Uebersattigung 
mit Ammon] Eisen, Nickel, Zink durch Sehwefelammonium abgesckieden.

Die Prufung des Wismuts auf Arsengekalt liisst sicb aueli in der Weise ausfiikren, 
dass man circa 2,0 des zerkleinerten Metalls in einem Probircylinder yorsicktig his zum 
Sckmelzen erkitzt und in dieser Temperatur einige Minuten erhalt. Bei Gegenwart von 
mekr ais Spuren Arsen bildet sich im kalteren Theile des Cylinders ein Beschlag von 
Arsenigsiiure. — Man sprengt den oberen Tbeil des Probirglases ab, bringt die arsenige 
Saure durch Kocben mit 12 proe. Salzsaure in Losung und fallt diese mit Sehwefelwasserstoff.

E r k e n n u n g  u n d  B e s tim m u n g .  A) Man e rk e n n t das Wismut an folgenden 
Eeaktionen: Wird eine Wismutyerbindung mit Natriumkarbonat yenriiseht auf Kokle vor 
dem Lotkrokr der Beduktionsflamme ausgesetzt, so erhalt man weisse, sprode Metallkorner, 
zugleick cinen gelben, in der Hitze orangegelben Beschlag von Wismutoxyd. Die Losungen 
der Wismutsalze zeigen folgendes Yerkalten: 1) Kalilauge, Natronlauge oder Ammoniak 
ftillen weisses Wismuthydroxyd Bi(OH)3. 2) Natriumkarbonat oder Ammoniumkarbonat 
fiillun weisses basisches Wismutkarbonat (Bi0).2C03. 3) Kaliumdichromat fiilit basisches 
Wismutcbromat (Bi0)2Cr20 7, leiebt loslich in yerdiinnter Salpetersaure, unloslicb in Kali- 
oder Natronlauge (Unterschied von Bleicbromat). 4) Sehwefelwasserstoff oder Sckwefel-



ammoninm fiillen in saurer od er neutraler Liisung scliwarzes Wismutsulfid, unloslieh in 
Alkalien und in Kaliumcyanid, loslieli in heisser Salpetersaure. 5) Die Ldsnngen der neutralen 
Wismutsalze werden, falls nicht zu grosse Mengeu freier Saure vorlmnden siud, durcli Zu- 
gabe von vi el (!) Wasser unter Abscheidung nnldsliclier basiscker Salze zerlegt (getriibt). 
Dicse Reaktion ist ani empfindlichsten beim Wismutchlorid. Entstebt in salpetersauren 
Losungen beim Yerdunnen mit Wasser keine Ausseheidung, so tritt diese fast stets so- 
gleiclr auf Zusatz von Natrimneblorid- oder Anmioniumchloridlosung ein. Weinsanre ver- 
bindert die Falhmg der Wismutverbindungen durch Wasser niekt (Untersckied vom 
Antimon).

B) Man b estim m t das Wismut, indem man es ans der sanren, mit Essigsiiure 
entbaltendem Wasser stark verdiinnten Losnng durcli Schwefelwasserstoffi fiillt. Das aus- 
gefallene Wismutsulfid wird in Salpetersaure geldst; die durch Erwiirmen vom Sekwefel- 
wasserstoff befreite Ldsung wird mit Ammoniak gefśillt und das gewasckene und getrocknete 
Wismuthydroxyd durch Gliihcn im Porcellantiegel (!) in Wismutoxyd verwandelt. Bi203 x  
0,89655 ist =  Bi2. Durch d ire k te s  Gliihcn kann man den Gekalt, an Wismutoxyd bc- 
stimmen im: Wismutnitrat, Wismuthydroxyd, Wismutoxyd, Wismutkarbonat, in allen 
organischen Wismutsalzen mit nicht verkohlendeu Sauren.

Unter Umstanden kann es sich auck empfehlen, das Wismut ais m eta llisch es 
W ism ut zu wiigen. In solcken Eiillen schmilzt man das zu reducirende Wismutoxyd, 
Wismutoxychlorid oder Wismutsulfid mit der Gfachen Menge Cyankalium einige Zeit in 
einem gew ogenen  Porcellantiegel, laugt die erkaltete Sckmelze mit Wasser aus, wascht 
das metallisehe Wismut zunaohst mit Wasser, dann mit verdunntem, schliesslich mit 
starkem Weingeist, sammelt auf gewogenem Eilter, trocknet und wiigt. Tiegel -f- Eilter 
+  Wismut m inus Tiegel -|- Eilter giebt die Menge des gefundenen Wismuts an. Hat 
man bei der ersten Sckmelze nicht gut charakterisirte Metallkorner, sondern nur ein 
schwarzes Pulver erlialten, so wicdcrholt man die Sekmelzoperation.

Wismut; Legirungen. Die Legirungen des Wismuts zeichnen sich durchweg 
durch einen niedrigen Schmelzpunkt aus. Hiordurch wird in vielen Eiillen ikrę teekniscke 
Vervvendung erklart.

ItOSIi’s Metali. Wismut 50,0, Blei 30,0, Zinn 20,0. Sehmelzp. 92° O. .Durch Zu
satz von 2,0 Q,uecksilber sinkt der Sehmelzp. auf 55° C.

Newton’8 Metali. AYismut 80,0, Blei 50,0, Zinn 30,0. Sehmelzp. 94,5° C. Oder: 
Wismut 80,0, Blei 30,0, Zinn 20,0. Sehmelzp. 91,(5° O.

Wooi)’s Metali. Wismut 150,0, Bici 80,0, Zinn 40,0, Cadmium 30,0. Schmelz
punkt 60° O.

BlBRA’g Miinzabguss-Metall. Wismut 60,0, Blei 130,0, Zinn 30,0.
Lettern-Metall. Kunfer 4,62, Blei 57,8, Wismut 1,16, Antimon 17,34, Zinn 11,56, 

Hickeł 4,62, Kobalt 2,90.
Wismutlmmze, widerstandsfahig gegen Witterungseinflusse. Kupfer 52,0, Nickol

30,0, Zinn 12,0, Blei 5,0, Wismut 1,0.
Wismut - Amalgam. Quecksilber 100,0, Zinn 175,0 ; Blei 310,0, Wismut 500,0. 

Sehmelzp. 70,0° O. Dient zum Ausspritzen anatomischer Praparate. Oder Quecksilber 200,0, 
Wismut 120,0, Blei 40,0, Zinn 70,0.

Lirowrrz’ Legirung. Cadmium 30,0, Zinn 40,0, Wismut 150,0, Bloi 80,0. Ais 
Metallkitt und ais Sperrflussigkeit an Stelle von Quecksilber.

Cliche-Metall fur Holzschnitte, Gips-, Tbon-, Scbwefelfonnen: 50 Wismut, 30 Blei, 
20 Zinn. Sehmelzp. 92° O. (also das itosE’sche Metali) oder 20 Wismut, 10 Blei, 10 Zinn. 
Behufs Herstellung eines Cliohes wird der Holzsclmitt in eine Legirung aus 60 Bici und 
10 Antimon in dem Augenblioke eingedriickt, in welchem die Legirung zu erstarren be- 
ginnt. Diese Matrize wird dann mit einem kraftigen Schlage auf das Oliohe-Metall in dem 
Augenblioke seines Erstarrens oder Teigigwerdens gepresst, oder die Matrize wird sclrwach 
mit Lamponruss bedeckt und das Olielie-Metall darauf gegosseu.

Schnelllotlie (geben nicht dauerhafte Lothungen):
1 Wismut i Blei 1 Zinn — Sehmelzp. 124° C.
1 2 2 „ - » 145° C.
1 n 3 3 „ - n 255° O.
1 4 W 4 „ - 269° c.



Lotb fiir Orgelbauer. 20 Wismut, 10 Blei, 10 Zinn.
Legirung sum  A usftłllen  d e r  L o c h e r in M otallguss. 10 Wismut, 30 An- 

timon, 80 Blei.
EN(JSTJtOM’s Tutania- oder Koniginmetall. 9 Wismut, 71 Blei, 885 Zinn und 

35 Kupfer.
Metallsclimiere. 50 Wismut, 50 Blei, 50 Zinn, 40 Cadmium. Schmelzp. 65,5° 0. 
Wickerslieimer Metali. Wismut 8,0, Blei 3,0, Zinn 2,0, Q,uecksilber 2,0.

Bismutum albuminatum.
Bismutum albuminatum. Wismut-Albuminat. Wismut-Eiweiss. Eine Ver- 

bindung von Wismutoxyd mit Eiweiss von unbestimmter Zusammensetzung.
D a rste llu n g . 25 Th. Bismutum citricum ammoniacatum werden in mogliohst wenig 

Wasser gelost und mit einer filtrirteu wassrigen Lćisung von 75 Th. Albumen Ovi siccum 
Ph. G. III. gemiselit. Diese Mischung wird bei niederer Temperatur, am besten im Va- 
cuum, zur Trockne verdunstet.

E igen sch aften . Grauweisses, schwach sauer reagirendes Pulver, aus einem Ge- 
misch eines wasserlosliehen AVismutdoppelsalzes mit Eiweiss bestehend. In Wasser meist 
triibe Idslich infolge eines Gehaltes an unloslich gewordenem Eiweiss.

Das Handelspraparat enthalt 10—12 Proc. Wismut.
A n w en d u n g . Bismutum albuminatum wirkt ais mildes Wismutpraparat und wird 

besonders bei Magen- und Unterleibskritmpfen in der Dosis von 0,3—1 g tiiglick 3—4mal 
gegeben.

Bismutum carbonicum.
Bismutum carbonicum (Erganzb.). Bismutlii Carbonas (Brit.). Bismuthi 

Subcarbonas (U-St.). Wismiitsubkarbonat. Ist je naeh der Bereitung von yerschiedener 
Zusammensetzung, durchschnittlich etwa C03(BiO).2 -(- 1/2H20. Zur Darstellung rUhrt man 
100 Th. krystall. Wismutnitrat mit Wasser zu einem feinen Brei an und tragt dicsen in 
kleinen Antheilen unter Umrilhren in eine heisse, flltrirte Losung von 50 Th. Ammonium- 
karbonat in 1000 Th. |Wassor ein. Man digerirt etwa 1—2 Stunden (Umrilhren!) im 
Wasserbade, wascht aus und trocknct. Ausbeute 55 Th.

E igenschaften . Weisses oder gelbliehweisses, amorphes Pulver, ohne Geruch, 
specifisch schwer, Unloslich in Wasser oder Weingeist, loslich in Salpetersaure oder Salz- 
saure unter Aufbrausen. Beim Gliihen hinterlasst es citronengelbes Wismutoxyd. Es 
fordem: E rg an zb . >  85 Proc. U-St. =  87—91 Proc. Bi203. Brit. liisst die Bestimmung 
ais Wismutsulfid ausfiihren und verlangt 99 Proc. Bi2S3 entsprechend 89,7 Proc. Bi203.

P rilfu n g . 1) Beim Erwarmen mit Kalilauge entwickele es nicht den Geruch nacli 
Ammoniak. 2) Wird eine mit yerdiinnter Schwefelsaure hergestellte Losung von 1 g des 
Salzes mit 2 ecin konc. Schwefelsaure gemiseht und naeh dem Erkalten mit 2 ccm Perro- 
sulfatlosung iiberschiehtet, so darf keine braune Zwischenzone auftreten (Salpetersaure).
3) Wird 1 g des Salzes in Salpetersaure gelost und die Losung mit Ammoniak im Ueber- 
schuss gefallt, so darf das Filtrat durch Natriumphosphatlbsung nicht getrubt wcTden 
(Hagnesiumkarbonat). 4) Auf dio iibrigen metallischen Verunreinigungen ist die salpoter- 
saure Losung wie unter Bismutnitrat angegeben zu prlifen.

A u fb ew a h ru n g . Vor Schwefelwasserstoff geschiitzt. A n w en du n g . Wirkt 
etwa wie Wismutsubnitrat, aber zugleich sauretilgend. Man giebt es zu 0,3—1,0 g drei- 
bis yiermal tiiglich in Pulyern.

Pastilli Bismuti carbonici. 1,0 g schwere Pastillen aus Kakao-Masse, je 0,25 g 
Bismutcarbonat enthaltend.



Bismutum citricum.

I. Bismutum citricum. Wismutcitrat. Citrate de bismuth. Bismiitlii Ci 1 ras 
(U-St.). C6II60 7Bi. Mol. Gew. — 397.

100 Th. Wisnmtsubnitrat werden mit 70 Th. Citronensaure und 400 Th. Wasser 
15 Minuten oder so lange gekocht, bis eiu Tropfen der Flussigkeit sich in Ammoniak- 
fliissigkeit klar aufldst. Dann giebt man 5000 Th. Wasser hinzu, lasst absetzen, wiischt 
den Niederschlag, bis das Wascliwasser geschmacklos ablauft, and troeknet den Riickstand 
bei 50-60° C. (U-St.).

Weisses, amorphes oder mikrokrystallinisches Pulyer, ohne Gerueh und Gesehmack, 
luftbestandig. Unloslich in Wasser oder in Alkohol, ldslich in Ammoniakflussigkeit und 
in den Losungen der Alkalicitrate.

II. Bismutum-Ammonio-Citricum. Ammonium - Wismutcitrat. Bismiitlii et
Anunonii Citras (U-St.). Man riihrt 100 Th. Wismutcitrat mit 200 Th. Wasser zu einem 
Brei an, erwarmt die Mischung auf dem Wasserbade und giebt soviel Ammoniakflussigkeit 
hinzu, bis das Salz gelost und die Lbsung neutral oder nur schwaeh alkaliach ist. Man 
filtrirt alsdann, dampft im Wasserbade zum Sirup ein, und yerwandelt diesen durch Auf- 
streichen auf Glasplatten und Trocknen in Lamellen. — Durchsichtige farblose Blattcken, 
an der Luft undurehsichtig werdcnd, leioht ldslich in Wasser, wenig loslich in Alkohol.

Liquor Bismuthi et Ammonii Citratis (Bńt.). Liquor Bismuti. Man lost 
70 Th. Wismutsubnitrat in 150 Tb. Salpetersaure von 25 Proc. und setzt zu diesel' Liisung 
unter Umriiliren solangc Wasser hinzu, bis sie beginnt sieh zu triiben. Dann fiigt man eine 
Liisung von 70 Th. Kaliumcitrat und 20 Th. Kaliumkarbonat in wenig Wasser hinzu und 
erhitzt bis zum Sieden. Naeh dem Erkalten wird der erzeugte Niederschlag mit Wasser 
bis zur volligen Entfernung der Salpetersaure gewaschen, alsdann fiigt man Ammoniak
flussigkeit bis zur Auflosung bez. Neutralitat liinzu, fiillt mit Wasser auf 1000 Th. auf 
und filtrirt. — Neutrale oder schwaeh alkalische Flussigkeit von schwacli metallisckem 
Gesehmack; spec. Gew. 1,070. Entkalt in 1 ccm =  0,05 g Wismutoxyd.

Bismutum citro-boricum. N atriu m -W ism u tc itro p y ro b o ra t. 399 Th. Wis
mutcitrat und 382 Th. Borax werden gemisekt und in einer hinreichcnden Menge Wasser 
gelost. Man filtrirt, dampft zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und troeknet.

Liquor Ferri et Bismuti citrici. 100 Th. des Liquor Bismuti et Ammonii citrici, 
5 Th. Ferrum citricum und 2 Th. Ammoniakflussigkeit (0,96) werden im Dampfbade auf 
100 Th. eingedampft. Zu 4—8,0 g mit Wein bei Dyspepsie und Gastralgie der Phthisiker.

Liquor Bismuti citrici kalicus. L ią u o r  b ism u tic u s  ad capillos. 10 Th. 
Wismutsubnitrat und 150 Th. Glycerin werden gemischt und unter Erwarmen im Wasser
bade mit soviel Kalilauge yersetzt, dass Auflosung erfolgt. Dann macht man mit Oitronen- 
saure schwaeh sauer, neut.ralisirt wieder mit Kalilauge und fiillt mit Wasser auf 300 Th. 
auf. Zum Braunfarben der Haare 2—3 mai wochentlicli aufzutragen.

Liquor Bismuti nntrico-glycerinatus. A lk alisch e  W ism utliisung. Roa- 
gens au f T ra u b en zu ck e r. Man digerirt im Wasserbade lOTh. Wismutsubnitrat, 30Tb. 
Glycerin, 50 Th. Natronlauge yon 1,333 spec. Gew. und 110 Th. Wasser. Die filtrirte 
Liisung soli =  200 Th. betragen. Sie giebt beim Erhitzen mit Traubenzucker Ausschei- 
dung von metallischem Wismut.

Bismutum oxydatum.

I. Bismutum hydroxydatum. Bismutum osydatum hydratom. Wismut- 
hydrosyd. Oxyde de bismuth liydrate (Gall.). BiO.li. Mol. Gew. ==241.

Man lost 100 Th. kryst. Wismutnitrat in einer Mischung von 830 Th. Salpetersaure 
(25 Proc.) und 670 Th. Wasser. Diese Liisung wird mit soyiel Ammoniakflussigkeit yer
setzt, dass diese deutlich yorwaltet. Man lasst einige Zeit stehen, filtrirt oder colirt den 
Niederschlag ab, wiischt ihn yollstiindig ans und troeknet ihn bei 60—70° C. (Gall.).



Weisses, ncutrales, geschmackloses, in "Was,ser unldsliches Pulver. Lost sieli in 
Sauren unter Bildung der betreffenden Wismutsalze. Frischgcfiiiltes Wismuthydroxyd lost 
sich bei Gegenwart von geniigender Menge Glycerin in Natronlange auf (s. S. 484). Wird 
namentlioli m frischgefalltem Zustande zur Darstellung einiger wiclitiger Wismutsalze ver- 
wendot. — Da die Yerbindung rund 96 Proc. Wismutoxyd enthalt, so wird sie in der 
Technik bisweilen anderen Wismutsalzen (z. B. dem Wismutsubnitrat) zugemiseht, um diese 
auf den Torgeschriebenen Gehalt an Wisinutosyd zu bringen.

II. Bismutum OXydatum. Wismutoxyd. Bismutlii Oxydum (Brit.). Bi,,O,. 
Mol. (*ew. =  464. Zur Darstellung kocht man Wismutsubnitrat mit eincm Ueberschuss 
von Natronlaugo einige Zeit, waseht das Wismutoxyd mit Wasser und trocknet es (Brit.). 
Specifisch sehweres, citronengelbes, mikrokrystallinisehes Pulver, welches sich beim Erhitzcn 
vortlbergehend dunkler farbt. in Mineralsauren loslich, in Wasser und den Alkalien fast 
unliislich.

Intestin. Gemisch aus Wismutozyd, Beiizoesaure und Haphthalin. (Darm-Anti- 
septicum.)

Bismutum nitricum.

I. f  Bismutum nitricum crystallisatum. Bismutum trisuitricum. Kry- 
stallisirtes (oder neutrales) Wisinutuitrat oder kryst. salpetersaurcs Wismnt. Azo- 
tate de Bismutli ueutre. Bismutlii triuitras. BifYO;,), -| 511,0. Mol. (Jew. =  484.

D a rs te llu n g . Man giebt in einen nicht zu diinnwandigen Kolben von 5 Liter 
Fassungsrauin 2500 g Salpetersaure von 1,20 spec. Gcw. Diesen Kolben setzt man schrag 
in ein Wasserbad oder Sandbad ein und heizt laugsam an. Wenn die Temperatur der 
Siiure =  80° C. ist, so stellt man die Feuerung ab und triigt in die Saure allmablicb, in 
kleinen Antbeilen, aber obne Unterbrechung, 500 g grób gepulvertes und gesieb tes  (!) 
Wismut-Metall ein, dessen Auflosung unter stiirmiscber Entwickelung von Stickstoffoxyden 
erfolgt. (Daher Ausfiihrung dieser Operation unter einem Abzuge oder im Freien!) Wenn 
es notliig werden sollte, kami man die yollstiindige Auflosung des Metalles durcb noob- 
maliges Anwarmen des Kolbeninkaltes unterstiitzen.

is t alles oder nahezu alles gelbst, so erliitzt man dic Lćisung kurze Zeit zum Sieden, 
lasst sie erkalten und stellt sie in oiner s ta rk w a n d ig e n  (!) Flascbe so lange zum Ab- 
setzeu, bis sie yollkommen klar geworden ist. (Ein weisser Bodensatz bestebt aus Wis- 
mutarseniat!) Mau f i l t r i r t  alsdann die Losung durcb Papier, Collodiumwolle, Glaswolle 
oder Asbest und dampft das klare Filtrat bis zur Krystallisation eiu. — Die erbaltenen 
Krystalle werden in einem Triebter gesammelt und nacb dem Abtropfen der Mutterlaugc 
einige Małe mit k le in en  Mengen einer Miscbung von 7 Tb. Wasser und 2 Tb. Salpeter- 
sfture naebgcwascben. Danii trocknet man sie durch WSlzen auf Filtrirpapier und bringt 
sie in gut zu verschliossenden Gefiissen unter (Germ.).

Die Mutteiiaugeu liefern beim Eindampfen weitere Mengen von Krystallen. Aus 
der letzten Mutterlauge fallt man das Wismut durch Natriumkarbonat ais Wismutkarbonat.

E ig e n sc lia fte n .  Grossc, farblose, durcbsicbtige, etwas feueht aussehende saulen- 
formige Krystalle. Sie schmelzen bei 73°C. in ilirem Krystallwasser, g-eben bei 80°C. Sal
petersaure und Wasser ab unter Ueborgang in ein basiscbes Wismutnitrat BiONOa -(- 1/,H,0. 
Ueber 260°C. binaus tr itt weitere Zersctzung ein. In w en ig  Wasser oder in Salpetor- 
saure oder in Eisessig zu oiner stark sauren Fliissigkeit loslich, die durcb Zusatz von 
v ie l Wasser unter Abscbeidung von basiscbem Wismutnitrat getrilbt wird. Loslich aueh 
in 5 Tb. Glycerin. Diese Losung kann, obne dass sie a lsb a ld  getrilbt wird, mit ziemlicb 
viel Wasser verdiinnt werden. — Die P riifu n g  erfolgt wie bei dem folgenden Praparate.
A u f b e w a b r u n g : Yorsicbt ig.



II. Bismutum subnitricum (Austr. Germ. Helv.). Azotnte (sous) (le bismutli 
(Gall.). Bismuthi Subnitrns (Brit. U-St.). Bismutum nitricum prnecipitatum. Basi- 
sclies Wismutnitrat. Basisch-salpetersaures Wismut(oxy<l). Magisterium Bismuti. 
Wismut-Weiss.

D a rs te llu n g . 100 Th. kryst. Wismutnitrat werden in einem Porcellan-Morser mit 
400 Tli. k a ltem  destillirten Wasser feingerieben, bez. zu einer gleichmassigen Fliissigkeit, 
angerieben. Dieso Fliissigkeit tragt man in mekreren Absatzeu unter U m ruhren in 
2100 Th. s iedendes Wasser ein. Von dem entstandenen Niederschlag wird naeh yolligem 
Absetzen und Erkalten die tiberstehende Fliissigkeit abgezogen. Alsdann sammelt man den 
Niederschlag au£ einem Kolatorium oder einem Filter, wiischt ihn mit dem ihm gleicheu 
Yolumen kalton Wasser aus, lasst abtropfen und trocknet bei 30° C. unter moglichstem 
Sohutze vor Schwefelwasserstoff (Germ.).

Aus der Mutterlauge schliigt man das in dieser geloste Wismut entwcder duroh 
Natriumkarbonat oder durch Ammoniak nieder. — Bei der im Yórstehenden beschriebenen 
Fallung des Wismutnitrates ist sowolil die Temperatur ais aueh die Menge des anzu- 
wendenden Wassers genau einzuhalten.

k.Wn

Fig. 116.
W ism utsubuitrat aus kalter 

Fliissigkeit gefiillt.
120 fache Ycrgrosserung.

F ig . 117.
Offic. Prttparat.

W ism utsubuitrat aus 8 0 —90° C. 
heisser Fliissigkeit gefiillt. 

120 faclie Yergriisserung.

Fig. 118.
W ism utsubuitrat aus koclieiul- 

heisser Fliissigkeit gefiillt. 
120 faclie Yergrbsseruug.

jE igensclia ften . Die physikalische Beschaffenheit des Wisnnitsubuitrates hangt 
von den Fallungsbedingungen, namentlich von der Menge und der T em p era tu r des zur 
Fallung yerwendeten Wassers ab. Je niedriger die Fallungstemperatur ist, desto grob- 
kdrniger fallt ancb das Praparat aus. Ausserdem enthalt das bei Siedehitze gefiillte Wis- 
mutsubnitrat mehr Wismuthydrosyd ais das bei niedriger Temperatur erhaltene. Die phy- 
sikalisehe Beschaffenheit des Praparates ist nioht ohne Einlluss auf seine Aufloslichkeit 
in Siiuren und wohl auch auf seine therapeutische Wirkung.

Schneeweisses, lockeres, krystallinisches Pulver, ohne G eruch und fast ohne Ge- 
schmack, unter dem Mikroskop kleine glanzende, rhombische Prismen darstellend. Gegen 
Lackmus von s au r er Reaktion. Vom Sonnenliehte wird es nicht verandert. (Im Lichte 
grau werdcndes Wismutsubnitrat ist durch Silherchlorid verunreinigt.) Unloslich in Wasser, 
Alkohol, Glycerin (s. S. 488), loslich in massig yerdiinnter Salpetersaure, Salzsiiure, 
Schwefelsaure. Es hesteht aus etwa 79—82 Proc. Wismutoxyd Bi203, 15—17 Proc. Sal
petersaure N30 5 und 4 —5 Proc. Wasser. Bei 100° C. schon entweiohen etwa 3—5 Proc. 
Salpetersaure -|- Wasser, hei hoherer Temperatur tritt vollige Zersetzung ein, so dass ledig- 
lich citrouengelhes Wismutoxyd hinterhleibt. Die einzelnen Pharmakopoen normiren den 
Gehalt des Praparates an AVismutoxyd Bi»Oa wie folgt:

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv, U-St.
Proc. BL03 — 76,1 76,78 79—82 80,0 79—82

Ais Ausdruck der chemischen Zusammcnsetzuug des Praparates wird in der Regel 
die Formel BiO(N03) - f  H.>0 angenommen.



P r il fa n g .  1) Das Vorhandensein von Wismutoxyd, Salpetersaure und Wasser 
kann man einfach durch Gliihen des Praparates feststellen. Hiermit wiirde sich die Bo- 
stimmung des Wismutoxydgehaltes verbinden lassen, welciie durch Gliihen von 1 g des 
Praparates im Porcollantiegel bis zum konstantcn Gewicht auszufiihren ist. 2) Es sei 
geruch los. (!) Bisweilen nimmt ein Wismutsubnitrat im Verlauf der Aufbewahrung einen 
von Salpetrigsaure herriihrenden Geruch nacli Chlor oder Jod an. Ein solches Priiparat 
lasst sich wieder geruchlos machen, wenn man es in diinner Schicht auf Porcellantellern 
ausbreitet und an einem warmen Orte trocknet. 3) 0,5 g  des Wismutsubnitrates sollen 
sich hei 15—16°C. in 25 ccm yerdiinnter Schwefelsaure k la r  und ohne Entbindung von 
KohlensSure auflosen. Ein Theil dieser Losung wird mit Ammoniak im Ueberschuss yer- 
setzt; es darf keine Blaufarbung- auftreten, anderenfalls ware K u p fer zugegen. Ein an- 
derer Theil wird mit Wasser yerdiinnt. Alsdann fiillt man das Wismut durch Schwefel- 
wasserstolf yollstandig aus. Das vom Wismutsulfid gewonnene Filtrat darf wagbare Mengen 
eines gliihbestandigen Abdampf-Ruckstandes nicht hinterlassen, anderenfalls konnten Salze 
der Alkalien oder alkalischen Erden zugegen sein. Wir mochten hierzu bemerken, dass 
eine yollige, klare Aufldsung von Wismutsubnitrat in don yorgeschriehenen Mengen ver- 
diinnter Schwefelsaure boi yielen grobkornigen Prtiparaten fast nicht moglich ist. 4) 0,5 g 
basisches Wismutnitrat werden in 5 ccm Salpetersaure geldst; die Losung muss klar sein und 
darf auf Zusatz von 0,5 ccm Silbernitratlosung hochstens opalisirend getriibt (Chlor), sowie 
durch 0,5 ccm einer mit der gleichen Gewichtsmenge Wasser yerdiinnten Baryumnitrat- 
losung nicht getriibt werden (Schwefelsaure). Die Verdiinnung der Baryumnitratlosung 
ist nothwcndig, weil sich sonst Baryumnitrat ausscheiden kann, welches in konc. Salpeter
saure schwer loslich ist. — Mit Natronlaugc im Ueberschusse erwarmt, darf 1 g des Prii- 
parates Ammoniak nicht entwickeln, d. h. die entweichenden Dampfe diirfen feuchtes rotlies 
Lackmuspapier nicht blauen (Ammoniak). 5) Wird der Gliihruckstand von 1) zerrieben 
und in 3 ccm Zinnchloriir-Ldsung gclost, so darf innerhalb 1 Stunde braunliche Farbung 
nicht auftreten (Arsen). Der Nachweis des Arsens erfolgt indess zweckmassiger dadurch, 
dass man den Gliihruckstand in yerdiinnter Schwefelsaure auflost und die Losung in den 
MAESH’schen Apparat bringt. (i) Man lost 0,5 g  Wismutsubnitrat in Salzsaure, kocht diese 
Losung e in ig e  M inut en und yersetzt sic noch heiss mit einer Losung von schwefliger 
Saure: Es darf auch nach liingerem Stehen weder eine rothe (Selen) noch eine schwarze 
Farbung (T e llu r s. unten) eintreten.

A u fb e w a h n m g .  Unter den indifferenten Arzneimitteln, vor Ammoniak und 
SchwefelwasscrstoS wohl geschiitzt.

A n w e n d u n g .  Die loslichen Wismutyerbindungen wirken innerlich toxisch; dem 
so gut wie unlOslichen Wismutsubnitrat kommen toxische Eigenschaften kaum zu. Es 
wirkt ausserlich und innerlich adstringirend und wegen seiner Yerwandtschaft zu Schwefel 
und yielen Yerbindungen des letzteren desinficirend und desodorisirend.

Man wendet es an: A eu sse rlich  ais Streupulyer bei der Wundbehandlung, zu Ein- 
blasungen in den Kehlkopf, zum Desodoriren jauchiger Wunden, besonders in Korper- 
hohlen (beruht auf Bildung yon Bi2S3)-; in n e rlic h  bei Dyspepsie, Magengeschwiiren, Krebs, 
Brechdurchfallen, Darmgeschwiiren.

Die Ausscheidung erfolgt bis auf Spuren durch die Faeces ais Wismutsulfid; die 
Stiihle sind daher schwarz gefiirbt. Enthalt das Wismutsubnitrat Tellur, so nimmt nacb 
dem Gcbraueho der Athein unangenehmen Geruch an.

J ie s łim m u n g  d er  S a lp e te rsa u re . 5 g Wismutsubnitrat werden in 100 ccm 
destillirtem Wasser suspendirt. Man setzt einige Tropfen Phenolphthaleinldsung hinzu und 
titrirt unter Abkiihlung mit Normal-Kalilauge, bis eine 10 Minuten lang bestandige Roth- 
farbung auftritt. 1 ccm Normal-Kalilauge zeigt 0,054 g N,05 an.

Tablettes de sous-nitratc de Bismnth. (Gall.) Bismuti subnitrici 10,0 g, Sacchari 
albi 90,0, Mucilaginis Tragacanthao 9,0, fiant pastilli 100.

(JUIiSNEyiIJ.H’8 Creme d e  B i s m u t h .  Ist das frisch, aus kalter Fliissigkeit gefallte, 
wenig ausgewaschene, noch feuchte Wismutsubnitrat. FranzOsische Spccialitat gegen 
Diarrhóe: 5—10 g in 100 g Zuckersirup yertheilt; davon zweistiindlich 1 Kaffeeloffel.



Aqua len iens  e x te rn a .

Rp. B isim iti subnitrici 1,0
Aquae Amygdalarum am ararum  
Tincturae Digitalis 
Tincturao Benzoes aa 5,0
Glycerini 25,0
Aquae Rosae 100,0.

Aeusserlich gcgen Ju cken , AbscliUlen der H aut, 
HautaussehlUge etc.

Enem a cum B ism uto  su b n itrico .
Rp. B ism uti subnitrici 10,0

Opii pulyerati 0,05
Aquac 50,0
Mucilaginis Gummi arabici 20,0.

Zu einem K lystier bei Diarrlioe, Dysenterie.

In jec tio  B ism u ti R ic o r d .

Rp. Bism uti subnitrici 15,0 
Aquae Rosae 200,0.

M. D. S. U m gescbuttelt taglich dreim al eine E in- 
spritzung bei Gonorrhoe.

lu je  c tio  B ism uti (Form. Berol.).

Rp. B ism uti subnitrici 5,0 
Aquae destillatae 195,0.

L in ctu s  B ism uti su b n itr ic i.

Rp. B ism uti subnitrici] 1,0
M ucilaginis Gummi arabici 
Sirupi simplicis aa 30,0
Aquae destillatae 120,0.

Umgescbuttelt tUglicli 1 Tlieeloffel bei Brechdurch- 
fall der K inder.

L in im en tum  cosm eticum

gegen Somm ersprossen und Hautflecke.
Rp. B ism uti subnitrici 2,0 

Gum m i arabici 4,0 
Aquae Rosae 30,0 
Glycerini 20,0
Tincturae Benzoiis 10,0.

Ilautflecke tilglieh ein- bis zweimal m it der um - 
gescbiittelten M iscliung zu bestreichen.

P a s ta  B ism uti O s t u o f p .

Rp. B ism uti subnitrici q. s.
W ird m it abgekochtem W asser zu einem dicken 

Brei angerieben und dieser m itte ls Pinsels auf 
die Brandwundcn aufgestrichen.

P u lv is  an tic a rd ia lg icu s  O p p o l z e r .

Rp. Bism uti subnitrici 1,25 
M orphini acetici 0,05
Sacckari albi 5,0,

Divide in partes aequales X. Dreimal taglich ein 
Pulver bei Herzweli.

P u lv is  a n tid ia rrh o ic u s .

Rp. Bism uti subnitrici
Calcii carbonici aa 5,0 
Opii pulverati 0,25.

Divide in partes aequales X . Tilglieh zweimal yor 
der M ahlzeit ein Pulyer, bei chronischer Dinr- 
rhoe.

P u lveres an tid y sp ep tic i G e n d r in .

Rp. B ism uti subnitrici 5,0
Concharum praeparatarum  8,5 
Fabae St. Ignatii 1,0.

Divide in partes XX. Yor der M ahlzeit ein Pulyer.

P u lv is  stom acliicus (Form. Berol.).

Rp. Bismuti subnitrici
Rliizom. Rhei aa 5,0 
N atrii bicarbonici 20,0.

U nguentum  B ism uti (Miinchen. Vorschr.).

Rp. Bism uti subnitrici 5,0 
Unguenti lenientis 20,0.

Morgens und  abends einzureiben (auf Flechten, 
und andere HautaussehlUge, bei Hautjuckon).

U nguentum  co n tra  in tc r tr lg in e m  G u y o n .

Rp. Bism uti subnitrici
Zinci oxydati albi aa 2,5 
Unguenti Glycerini 30,0.

U nguentum  pom adinum  cap illos fuscans.
Rp. Bism uti subnitrici 5,0

Olei Amygdalarum gtt. XV 
Unguenti pomadini 40,0
Tincturae Catecliu 5,0.

D. S. Pomadę zum Braunfarben des Haupthanres 
(der Erfolg tr i t t  langsam ein).

T rock iści B ism uti com positi (Brit.).
Rp. Bism uti carbonici

Magnesii carbonici ponderosi aa 13,0
Calcii carbonici praecipitati 26,0
Sacchari albi 52,0
Gummi arabici 4,0
Mucilaginis Gummi arabici 4,0
Aquae Rosae q. s. ad Trochisc. 100.

P a t e b s o n ’8 P a s t i l l e n .  10,0 Wismutsubnitrat, 10,0 gebrannto Magnesia, 90,0 Zucker, 
0,2 Traganth worden mit Pomeranzeiibluthenwassei- zu 100 Pastillen verarbeitet. 5—10 Stuek 
den Tag uber bei Dyspepsie und Gastralgie.

PATEBSOlPs P u l y e r .  5,0 Wismutsubnitrat, 5,0 gebrannte Magnesia und 80,0 Zucker.
Pliyfiiehroni. Haar-Regenerirungsmittel von Apothckcr Dr. Jon. L a m a t s c ii in Wien, 

zur Ruckerstattung der Natur-Haarfarbę. Besteht aus 120 g einer klaren wasserhellen 
Fliissigkeit, bereitet aus 1,2 kryst. Wismutnitrat, 14 Glycerin, 20,0 Natriumthiosulfat, 2,8 g 
salpetersaurem Alkali, 1,3 g Aotzalkali, und 81,7 g Wasser — und einer Vorbereitungs- 
fliissigkeit Nr. 1, aus 0,9 g Kochsalz, 3,1 g Aetznatron, 1,8 g kryst. kohlensaurem Natron 
und 74,2 g Wasser. 6 Mk. ( H a g e k , Analyt.)

Priny.essin-Wasser. Wasehwasser zur Erhaltung und Erzeugung eines reinen Teint’s. 
Wismutsubnitrat 1,0, Talkpulyer 15,0, Rosenwasser 150,0.



Bismutum oxyjodatum.

I. Bismutum OXyjOdatum (Ergiinzb.). Wismutoxyjodid. Bnslselies Wis- 
mutjodid. BiOJ. Mol. (lew. =  351.

D a rs te lln n g . 95,4 g krystallisirtes Wismutnitrat werden in der Kalte In etwa 
120 cem Eisessig gelost und unter Umruhren in eine Lbsung von 33,2 g  .Jodkalium und 
50 g' Natriumacetat in 2 Liter Wasser unter Umruhren eingetragen. Jeder einfallende 
Tropfen bewirkt zuerst die Ausscheidung eines griinlich braunen Niederschlages, der siclr 
beim Anfang der Operation sofort in einen citronengelben Niederschlag umwandelt. Bei 
fortschreitendem Zusatz der essigsauren Wismutlosung nimmt der Niederschlag allmahlieh 
lebhaft ziegelrothe Farbung an. Man lasst absetzen, wiischt das ausgeschiedene Wismut- 
oxyjodid vorerst durch Dekanthiren, dann auf einem Filter oder Kolirtuch und trocknet es 
schiiesslieh bei 100° C.

E ig en sch a ften . Lebhaft ziegelrothes, specifisch sckweres, naeh Jod rieehendes, in 
Wasser und in Weingeist, auch in Alkohol und in Chloroform unldsliches Pulver, welches 
im trockenen Probirrohre erhitzt violette Joddampfe entwiclcelt unter Hinterlassung eines 
im wesentlichen aus Bismutosyd bestehenden Eiickstandes. Von konc. Mineralsauren wird 
es namentlich beim Erwarmen unter Ahscheidung yon Jod, von Aetzalkalien unter Bildnng 
von Wismutoxyd zersetzt. Beim Schutteln mit verdiinnter Schwefelsaure liefert es schwarz- 
braunes Wismutjodid BiJ3.

P r iifu n g .  1) Werden 0,5g mit lOccm Wasser geschiittelt, so darf das Filtrat nach dem 
Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitratlosung nur opalisirend getriibt werden (Chlor).
2) Wird 1,0 g des Salzes mit 10 ccm yerdunnter Schwefelsaure geschiittelt, und das Fil
trat mit der doppelten Bauinmenge konc. Schwefelsaure gemischt, alsdann 1 Tropfen Indigo- 
Idsung zugefiigt, so muss die Eliissigkeit deutlich blau gefiirbt erscheinen (Salpetersaure).
3) Wird 1 g des Salzes mit 10 g Salpetersaure im Porcellantiegel zur Trockne gedampft 
und der Eiickstand bis zu konstantem Gewicht gegliiht, so miissen 0,66—0,675 g an Ge- 
wicht erhalten werden. 4) Der Gliihruckstand suh 3 wird durch Auf Ibsen in Stannochlorid- 
łosung auf Arsen geprlift (s. S. 490).

A u fb e w a h r u n g .  Vor Licht gcschiitzt, v o rs ic h tig  (Erganzb.).
A n w e n d u n g .  Ais ungiftiges, gcruchloses Trocken-Antisepticum, dem Jodoform 

analog, bei eiternden Wunden, Ulcerationen in Substanz. Bei Gonorrhoe in Suspension mit 
Wasser (1 : 100). In n e r lic h  zu 0,1—0,3 g mebrmals tiiglicb bei Magengescbwiireu und 
bei typhosem Fieber.

KKATJTS Reagens (Ersatz von Dragendorffs Reagons; s. S. 207, No. 13). A lkaloid- 
reagens. 80 g Wismutsubnitrat werden in 200 g Salpetersaure von 1,18 spec. Gew. gelbst 
und die Lbsung in eine konc. Losung von 272 g Kaliumjodid oingegossen. Nach dem 
Auskrystallisiren des Salpeters wird die Fliissigkeit filtrirt und mit Wasser auf 11 aufgefiillt.

Bei der Anwendung ist dio zu fallendo Alkaloid - Lbsung mit so viel verdiinnter 
Schwefelsaure zu versetzen, dass diese nach Zersetzung etwa vorhandener Salze im Ueber- 
schuss vorbanden ist.

II. f  Bismutum oxyjodatum subgallicum. W ismutoxyjodi4gaiiat. Airoi. 
C„H3(0H)3C02 . Bi(OH)J. Mol. Gew. =  521.

D a rs te llu n g . 350 Tb. Wismutoxyjodid werden im frischgefallten Zustande mit 
etwa 500 Tb. Wasser und 188 Tb. Gallussaure im Wasserbade so langc erwarmt, bis alle 
Gallussaure an das Wismut gebunden ist, d. b. bis das ziegelrothe Wismutoxyjodid in ein 
graugriines Pulver ubergegangen ist. — Mail kann aucb 1 Mol. Wismutsubgallat bei 
Gegenwart von Wasser mit 1 Mol. Jodwasserstoffsaure erwarmen. D.R.P. 80399.

E ig e n sc h a fte u . Graugriines, Toluminbses Pulver ohne Geruch und Geschmack, 
unlbslicb in Wasser und in Weingeist, beim Koehen mit Wasser sieli roth farbend. In 
yerdunnten Situren lost es sieb leiebt mit gelblicber Farbę. Yon Natronlauge wird es 
ebenfalls gelbst; diese Lbsung nimmt an der Luft rotbe Farbung an. — Die Lbsung des 
Salzes in stark yerdunnter Salzsfture wird durch Ferricblorid dunkelgriin gefiirbt, durch



Schwefelwasserstoff Schwarz gefallt. Sckiittelt man die salzsaure Losung mit wcnig- Cklor- 
wasser und Chloroform, so wird letzteres yiolett gefarbt. — An feuohter Luft g-eht die 
Verbindung allmahlich in ein rotlies Pulver iiber, welelie cin nocli starker basisckes Wis- 
mutoxyjodidgallat darstellt. Der Jodgehalt des reinen Praparates betragt 24,4 Proc.

A iifb e w a h r u n y .  Vorsiektig, vor fenchter Luft und vor Licht geschtitzt, s. oben.
A n w e n d u n g .  Ais geruchloser, nicht reizender Brsatz des Jodoforms in der Wund- 

behandlung, also ais Trocken-Antisepticum, entweder in Substanz ais Pulver oder ais 
10 proc. Salbe, mit w a sse rfre ien  Vehikeln bercitet.

1’ustn A iroli Bhuns.
Ep. Airoli

Mucilag. Gummi arab.
Glycerini aa 10,0
Boli albao 20,0.

Ffir Ocelusiv-Verbande geniihter Wuuden.

iodogallicin. W ism u to x y jo d id m eth y lg a llo l. C0H2(OH).,CO2. CIL,. BiO(OH)J. 
Wird analog dem Airol durch Einwirkung von frisch gefalltein Wismutoxyjodid auf Gallus- 
s&uremethylather (Gallicin s. S. 51) dai-gestellt.

Spez. leichtes, amorphos, dunkelgrau.es Pulver, in don gewohnlichen Losungsmitteln 
ist es unloslicb, von Sauren und Alkalien (auoh schon von Wasser boi liingerer Einwirkung) 
wird es in seine Komponenten zerlegt. Es entbalt 23,6 Proc. Jod und 38,4 Proc. Wismut.

Ist ais ungiftiges Antisepticum, bozw. ais Ersatz dos Jodoforms ompfolilen worden.
Bismutum oxyjodatum pyrogallicum. W ism utoxyd id  p y ro g a lla t C0H2(OH).,O. 

Bi(OI4)J. Wird durch langeres Digerircn molekularer Mongen von frisch gofiilltom Wis- 
mutoxyjodid und Pyrogallol oder durch Fallen einer Losung von Kaliumjodid und Pyro- 
gallol mit einor essigsaurcn Losung von Wismutnitrat dargeatellt. [D.R.P. 94287.]

Sehr feines, amorphos Pulver von gelbrother Farbę, in Wasser und in den gewOhn- 
licben Losungsmitteln unloslicb, und voilkommen licht- und luftbestandig. Wird durch 
Wasser nicht leiclit zersetzt.

Anwendung ais ungiftiges Antisepticum, bezw. ais Jodoformersatz.

Bismutum subgallicum.
B ism u tu m  su b g a llic u m  (Erganzb.). B ism utum  g a llic u m . W ism u tsu b g a lla t . 

W ism u tg a lla t . D e r m a to l. G a lla te  b asb fu e  de B ism u tb  (Gall.). S u b g a lla te  o f  B is- 
m utb. C0H2(OH)3C O ,B i(O U )2. M ol. G ew . =  411.

D a rs te llu n g . 150 Th. kryst. Wismutnitrat werden in 300 Th. Eiscssig gcldst. 
Diese Losung wird mit 2000—2500 Th. Wasser verdiinnt und filtrirt. Ilierzu fiigt man 
nnter Umruhren cine noch warme Losung von 50 Th. Gallussaure in 2000—2500 Th. 
Wasser. Der entstehende gelbe Niedersehlag wird zunachst durch Dekanthiren, spater auf 
dem Saugfilter mit lauwarmem Wasser gewasehen, bis das Ablaufende nicht mehr sauer 
reagirt und mit Diphenylamin die Reaktion der Salpetersaure nicht mehr giebt. Alsdann 
trocknet man den Niedersehlag auf porosen Tellem, zuerst bei mittlerer Temperatur, 
scbliesslich bei 70—80° C.

E iye n sc h a fte n . Gelbes, gerueh- und geschmackloses Pulver, in Wasser, Weingeist 
oder Aether unloslicb, in Natronlauge zu einer gelbbraunen Fllissigkeit loslich, die an der 
Luft rothe Farbung annimmt. Verkoblt beim Erhitzen olme zu sckmelzen und hinter- 
lasst schliesslick gelbes Wismutoxyd. — Durch Schwefelwasserstoffwasser oder durch 
Schwefelammonium wird es in braunsehwarzes Wismutsulfid verwandelt.

E riifu n g . 1) Werden 0,5 g des Salzes mit 5 ccm Weingeist geschiittelt und so- 
g leich  tiltrirt, so darf das Filtrat blaues Lackmuspapier nicht rothen (freie Gallussaure). 
2) 0,5 g des Salzes lose sich in 5 ecm Natronlauge k la r  auf (andere WismutsaJze bleiben 
ungelost). 3) Werden 0,2 g Wismutsubgallat mit 1 ccm kone. Schwefelsiture ubergossen, 
und wird die Losung mit 2 cem Ferrosulfatlosung iiberscliiohtet, so darf eine braune Zonę 
nicht entstehen (Salpetersaure). 4) Das Salz muss beim Gliihen und nacbfolgender Behandlung 
mit Salpetersaure (s. S. 495) mindestens 55 Proc. Wismutoxyd hinterlassen (der tbeoretisebe



Gekalt an Bi20 3 betragt 56,66 Proc.). 5) Der sub 4 erhaltene Gliihriickstand ist in der 
bei Bismutum subnitricum (S. 490) angegebeneu Weise auf metallische Yerunreinigungen 
z u priifen.

A u fb e w a h r u n g .  Es ist hieruber nicbts Besonderes zu erwaknen.
A n w e n d u n g .  Wirkt zwar nicbt erheblich antibaktericll, dagegeu sekretions- 

beschrankend und austrocknend. Man wendet es in Substanz ais Pulyer auf aseptisehen 
Wunden im Trockenverbande an. In n e r lic b  ist es zu 0,25—0,5 g gegen die Diarrhoen 
der Pbtbisiker und der Typkuskranken gegeben worden.

Dermatolgaze. 5, 10 u n d  20 Proc. Wird in der Regel so bereitet, dass man 
auf eine abgew ogene Menge Gazę die entsprechende Menge Wismutsubgallat durcli Auf- 
streuen vertheilt. Die Bestimmung erfolgt in hinreiebend genauer Weise wie folgt: Man 
klopft iibcr einein gdatten Papierbogen die Hauptmenge des Wismutgallats ab, wag-t diese 
und bestimmt alsdann in einem aliąuoten Durohscbnittsmuster der hinterbleibenden Gazę 
den Yerbrennungsruckstand, welchen man ais Bi,O., in Rechnung stellt und auf Wismut- 
gallat umrechnet. Genauer wird die Bestimmung, wenn man einen aliąuoten Tbeil der 
abgeklopften Gazę nach K.j e l d a h l  zerstort und das Wismut alsdann ais Wismutsulfid oder 
Wismutoxyd bestimmt.

P nlv is  in sp o ro riu s  B ism uti Hiibgallici
(Mfinclien. Vorschr.).

B i s m u t u m  s u b g a l l i c i u n  m ix tu m .  W i ś 
ni u t  s u b g a l l a t s t r e u p u l v e r .  D e r m a t o l -  

S t r e u p u l v e r .  (Me is t e r , Lucius <fc Brun ing .) 
Bp. B ism uti subgallici 20,0 

Talci vencti 70,0
Amyli T ritici 10,0.

P u lv is  in sp ero riu s  cum D erm atolo
(Hamburg. Yorschr.).

Bp. Dermatoli 10,0
Talci voneti 40,0
Amyli Oryzae 50,0.

Bismuto-Magnesium gallicum. W ism u t-M ag n esiu m g a lla t. C7H2MgBiOr, wń'd 
ais gelber, bei Zutritt von Luft und Lieht sich grun farbender krystallinischer Nieder- 
soldag erhalten, wonn eino mit Magnesiumkarbonat gesattigte Galluss&urelćisung dnroh eine 
Losung you Wismutacetat gefiillt wird.

f  Pyroform. Wird dom Airol analog durch Behandeln von Wismutoxyjodid im 
frisch gofallten Zustande mit oxydirtom Pyrogallol (nach U n n a ) dargestellt. Es wird an 
Stelle des Pyrogallols in der Dermatologie angewendet und soli weniger giftig sein 
ais dieses.

Bismalum. M e th y le n d ig a llu ssa u re s  W ism ut. D .EP. 87099. Wird durchDige- 
riron von 4 Mol. Methylondigallussaure mit 3 Mol. Wismuthydroxyd erhalten. Graublaues, 
sebr yoluminosos Pulvor, in Alkalien mit golbrother Farbę loslieh, durch Sauren daraus 
wieder abscheidbar. Ais Adstringens boi Diarrhoen zu 0,1—0,3 g, bei tuborkuldser Darni- 
entzundung.

Bismutum subsalicylicum.

B ism u tu m  s u b s a lic y lic u m  (Germ.). B ism u tu m  sa lic y lic u m  (Helv.). S u licy la te  
b a s ig u e  de b ism u th  (Gall.). B ism u tli i  S a lic y la s  (Brit.). W ism u tsu b sa lic y la t . Salicyl- 
sa u r e s  W ism u t. CaH4(0 H )C 0 2B i0 .  M ol, G ew . =  301.

Von den yerschiedenen Wisnmtsalicylaten wird das der obigen Eormel entsprechende 
therapeutiscli yerwendet. Man kann es durck Fallung einer Wismutnitratlosung mit einer 
Natriumsalicylatlosung erhalten; zuverlassiger aber stellt man es in folgender Weise dar:

D a rs te llu n g .  Man lost 484 Th. kryst. Wismutnitrat (Bi(N03)3 -f- 5H20) unter 
Zusatz der gerade ausreichenden Menge Salpetersiiure in 5—6000 Th. Wasser, fallt aus 
dieser Losung durch Eintragen in yerdiinntes Ammoniak (oder Kalilauge, oder Natronlauge) 
das gesammte Wismut ais Wismuthydroxyd und lasst einige Zeit absetzen. Dann kebert 
man die Flussigkeit klar ab und wascht das Wismutbydrosyd mit Wasser so lange aus, 
bis das Waschwasser keine Reaktion auf Salpetersiiure mehr giebt. — Hierauf spiilt man 
das Wismuthydroxyd in einer Porcellanschale, riibrt es mit warmem destillirtem Wasser 
zum diinnen Brei an, giebt 138 Tb. Salicylsaure binzu und erwarmt auf dem Wasserbade



imter TJmriihren. Wenn sick aus eincr abliltrirten Probe beim Erkalten Salicylsaure in 
Krystallen nicht melir absckeidet, sammelt man das Salz, wiisckt es einige Małe mit lau- 
warmem Wasser ans und trocknet auf porbsen Unterlagen, zuletzt bei etwa 75° C.

E iffen sch a ften . Weisses, loekeres, beim Reiben elektrisck werdendes, ans kleinen 
Prismen bestehendes Pulyer ohne Gerucli und fast ohne Geschmack. Unldslicb in Wasser; 
beim langercn Kochen mit Wasser aber wird nnter Abspaltimg freier Salicylsaure ein 
basischeres Salz gebildet. Alkohol und Aetber entziehen bei k u rze r Einwirkung keine 
freie Salicylsaure. — Tragt man eine kloine Menge des Salzes in yerdiinnte Ferrichlorid- 
lSsung ein, so erfolgt Violettfarbiuig. — Beim Erhitzen tritt Verkokhmg ein; ais Gliib- 
ruckstand binterbleibt ein Gemenge von Bismut -f- Bismutoxyd -f- Kobie.

JPriifunff. 1) Schuttelt man 0,5 g  des Salzes mit 5 ecm Wasser und filtrirt so- 
fo rt, so darf das Filtrat nicht sauer reagiren, audi wird es in der Kegel durch Ferri- 
chlorid nicht yiolett gefarbt (freie Salicylsaure). 2) Erkitzt man 1 g des Salzes im Por- 
cellantiegel, so muss ruhiges Yerkohlen eintreten (sehiesspulverartiges Yerbronnen deutet 
auf Gegenwart von Wismutnitrat). Wird der kohlige Ruckstand naeh dem Erkalten durch 
Befeuchten mit Salpeters&ure, Eintrocknen und Glithen in Wismutosyd verwandelt, so 
betragt dessen Gowicht bei dem reinen Praparate 0,643 ( =  64,3 Proc. Bi.20jj). Die ein- 
zelnen Pharmakopoen ycrlangen folgenden Gehalt an Bismutoxyd: Germ. >  63°/0, Helv. 
>  60°/0, B rit. 62—64°/0, G all. 61 °/0. Diese Bestimmung zeigt, dass das der obigen 
Formel entsprechende Salz, und nicht etwa ein anders zusammengesetztes Wismutsalicylat 
vorliegt. 3) Der sub 2 erhaltene Glukruekstand kann in der bei Bismutum subnitricum 
(S. 490) angegebenen Weise auf metallische Verunreinigungen gepriift werden. 4) Man 
bringt in ein trocknes Probirglas 0,5 g des Salzes, iibergiesst mit 1 ecm konc. Schwefel- 
siiure und mischt durch Schtitteln. [Es diirfen keine braunrothen Streifen in der Mischung 
auftreten.] Schichtet man alsdann auf dic Mischung 2 ecm Ferrosulfatlćisung, so darf einc 
bramie Zonę nicht entstehen (Salpetcrsiiure).

A u fb e w a h ru n g .  Vor Schwefelwasserstoff geschlitzt aufzubewahren. Die Germ. 
kat tiborfliissigerweise auch noch Liclitschutz vorgeschrieben.

A n w e n d u n g .  Es zeigt die specifisehe Wirkung der Wismutyerbindungen und 
der Salicylsaure, wird auch gut yertragen. In n e rlic h  zu 0,5—1,0 g mehrmals taglick in 
Pulyerform bei ycrschiedenen Leiden des Magens und des Darmes, auch bei Typlms ais 
Darni-Adstringens und innerliches Antisepticum. A eusserliek  ais Ersatz des Jodoforms 
bei eiternden Wunden, Abscessen etc. empfolilen, aber nicht eingebilrgert.

Schutzh’s B lu tr e in ig u n g s -P u ly e r . Magnesii sulfurici sieci 65,0, Kalii sulfurici 35,0, 
Natidi bicarbonici 25,0, Acidi tartarici 15,0, Bismuti salicylici, Natrii chlorati iiii 5,0, Lithii 
carbonici 0,3. (Vorschrift des Fabrikanton.)

A n tic h lo r ln . Mittel gegen Bleichsucht: Gomisch von Traubenzucker, basischem 
Wismutformiat und Natriumbikarbonat.

Bismutum valerianicum.

B ism u tu m  y a le r ia n ic u m  (Ergiinzb.). W ism u ty a ler ia n ftt. B a ld r ia n sa u res  W ism u t. 
Y a ler ia n a te  dc B ism u tk . B ism u ti Y a le r ia n a s . B i(C 6H0O2)2 - |-  2 B i(O H )3 (?). M ol. 
G e n . =  928 (!).

D a rste llu n g . 105,0 W is m u ts u b n itra t  werden in einein porcellanenen Morser 
mit wenig d e s t i l l i r te m  W asser zu einem zartcu Brei zerrieben uud dann mit einer 
Losung von 40,0 k ry s ta l l is i r te m  N a triu m k a rb o n a t und 30,0 V a le ria n sa u re  in
100,0 d e s t i l l i r te m  W asse r gemischt. Nacb einstiindiger Digestion bei gelinder Warme 
und ofterem Umruhren liisst man erkalten, sammelt den Nicderschlag, wascht ihn mit 
kaltem Wasser aus, saugt. ihn auf poroser Unterlage ab und trocknet ihn bei 50—60° C.



E ig en sch a ften . Weisses, specifisch schworcs, nacli Baldriansaure riechendes Pulver. 
Unloslich in Wasser und in Weingeist, dagegen unter Abscheidung oliger Tropfen leiclit 
loslich in Salpetersaure. Diese Ldsung wird duroh Zusatz von yiel Wasser milchig getriibt.

P r ii fu n g .  1) Die salpetersaure Losung werde a) durch Baryumchlorid (Schwefel- 
siiure), b) durch yerdiinnte Schwcfelsaure (Blei), nicht yerandert, e) durch Silbernitrat nur 
opalisirend getriibt. 2) Wird 1 g Wismutyalerianat mit Hilfe von Salpetersaure im Por- 
cellantiegel yerascht (s. S. 495), so mtissen 0,73—0,75 g Wismutosyd hinterbleiben. 3) Der 
erhaltene Gliihriickstand ist durch Auflosen in 3 cem Stannochloridlosung auf Arsen zu 
priifen (s. S. 490).

A n w e n d u n g .  Zu 0,05—0,2 g mehrmals taglich in Pulyern, Pillen bei Neuralgieen, 
Cardialgien, Bpilepsie, Chorea.

Bismuti Phenolata.

Unter obigem Nanien sollen einige Yerbindungen des Wismuts mit Phenolen zu- 
sammengefasst werden. Dieselben werden seit Anfang 1893 durch Dr. v. Hkyden’s Naclif. 
in Eadebeul nach einem patentirten Vcrfahren dargestellt und zur therapeutischen Ver- 
wendung und zwar innerlich ais Darmantiseptica, ausserlich ais Jodoformersatz empfohlen.

Die Darstellung erfolgt am besten durch Einwirkung yon Wismutchlorid oder Wis- 
mutnitrat auf Alkaliphenolate.

Bismutum phenolicum. P heno l-W ism ut. Bi(OH)2(C0H6O). Grauweisscs, neutralcs 
Pulvor, fast obne Geruch und Gesclimaok, unloslicli in Wasser und in Alkohol. Durch 
Salzsiiure wird es in Wismutchlorid und Phonol gospalten. Salpetersaure wirkt gleichfalls 
spaltend, nebenbei bildet sie mit dem Płienol gelb gefarbte Nitroprodukte.

Innerlich ais Darmantiseptieum mehrmals taglich 1 g; ausserlich ais Jodoformersatz.
Bismutum meta-kresolioum. m -K reso l-W ism ut. Grauwcisses Pulver, dem yorigen 

in allen Punkten sehr ahnlieli und wie dieses innerlich ais Darmantiseptieum, ausserlich ais 
Jodoformersatz empfohlen.

Bismutum tribromphenolicum. T rib ro m p h en o l-W ism u t. (Erganzb.) Noroform. 
Bi20.2. O H . (OC0H2Br3). Gelbliches Pulyer, unloslich in Wasser und in Alkohol, neutral, 
geruchlos, geschmacklos, enthiilt 57-—61 Proc. Bi20 3 (theoretisch 58,6 Proc.). Durch Salz
siiure oder Salpetersaure wird unter Bildung von Wismutchlorid bezw. -nitrat Tribrom- 
phenol abgespalten. Wird 1 g des Pulyers mit 5 proc. Natronlauge gekocht, filtrirt und 
das Filtrat mit yerdiinnter Schwefclsiiure yex-setzt, so entstelit ein weisser, kiisiger Nieder- 
schlag, der nach dem Wasclien und Trocknen bei 95° O. schmilzt (Tribromphenol). Zur 
Priifung auf A rsen  gluht man 1 g des Praparates im Porcellantiegeł und l5st den Gliih- 
riickstand in 3 ccm Stannochloridlosung auf (s. S. 490).

Innerlich in Gabon von 0,5 — 1 g (taglich 5—7 g) ais Darmantiseptikum, ausserlich 
ais Jodoformersatz. Nach fienppii ist es bei Cholera ein werthvolles Mittel. (Beri. klin. 
Wochenschr. 1893. 162.)

Bismutum resorcinicum. R eso rc in -W ism u t. [(C6H ,03)3Bi2]3-j-B i,0 3. Gelblich- 
braunes Pulyer, beim Verbrennen etwa 40 Proc. Wismutoxyd hinterlassend. Boi akutem 
und chronischem Magenkatarrh und boi Ghhrungsprocessen im Magen.

Bismutum naphtholicum. /L N ap h th o l-W ism u t, O rp h o l. Bi20.,(OH). (C1(,H,0). 
Braunlicbes, geruch- und geschmaekloses, neutrales Pulyer, in Wasser und in Alkohol ist 
es unloslich. Durch Salzsiiure und Salpetersaure wird es unter Abscheidung von /J-Naph- 
thol zerlegt.

Innerlich ais Darmantiseptieum, ausserlich ais Ersatz des Jodoforms. S ciiubenko 
und Blachstuin habon bei Anwendung des Priiparates (2 g pro die) bei Cholera gute Er- 
folgo erzielt.

Bismutum pyrogallicum. P y ro g a llo l-W ism u t, H elcosol. [00II3fOH),3Oj.3B i. OH. 
Gelbes Pulyer, geruchlos, geschmacklos, nicht iitzend, unloslich in Wasser, loslich in Natron- 
laugo; diese Losung ist braun und dunkelt infolge Absorption von Sauerstoff aus der Luft 
stark nach. Der Gehalt an Wismutoxyd Bi20 3 ist =  48 Proc.

Yoraussichtlich ais Antisepticum und in der Dermatologie.



Bismuti salia varia.

I. Bismutum benzoicum. W ism u tb en zoat. B en zo esa n res  W ism u t. B en -  
zoatc b a siq u e  de B ism u th  (Gall). B ism u th i B en zoas. C6HBC 0 2 . BiO (!). M ol. ( le w .  
=  345 (?).

D a rste llu n g . Man fiillt aue 48,4 Th. krystall. Wismutnitrat, wie auf S. 494 an- 
gegeben ist, ćlas Wismuthydroxyd, wiisoht es gut ans, sptilt es okno Yerlust in eine Por- 
cellansehale, giebt Wasser bis zum Gesammtgewicht von 450 Tb. sowie 13 Tb. Benzoe- 
saure (e Toluolo) kinzu und erhitzt unter Umrtthren etwa Stuude auf dem Wasserbade. 
Man sammelt alsdann den Niederschlag, waseht ibn 2—3 mai mit kleinen Mengen lau- 
warmen Wassers aus, saugt ab und trocknet bei. ca 80° C.

E ig en sch a ften . Weisses, amorplies Pulyer, ohne Geruch oder Gescbmack, in 
kaltem Wasser so gut wie unloslick. Unter Absckeidung von Kenzoesaure loslich in Salz- 
sśiure, Salpetersaure und yerdiinnter Sehwefelsaure. Durch Befeuchten mit Ferrichlorid 
fiirbt es sieb lederbraun infolge Bildung yon Perribenzoat. Es binterlasst beim Gliihen 
(s. S. 495) 65—70 Proc. Wismutoxyd. Die oben angegebene Formel verlangt 67,25 Proc. 
Bi203.

A n w en du n g . Unter den gleichen Indikationen und in den namlicben Gaben wie 
Wismutsalieylat. Es soli angeblieb besser yertragen werden wie dieses s. S. 495.

II. Bismutum Oxychloratum. W ism u to x y cM o r id . B asiscb  W ism u tch lo r id . 
I510C1. M ol. Ge w . =  259 ,5 . Wird erbalten 1) dureb Eintropfcln einer Wismutnitrat- 
losung in eine yerdiinnte Natriumchloridlosung und beisst alsdann B lanc d’Espagne oder 
Scbm inkw eiss. 2) Dureb Eintropfeln einer Wismutnitratlosung in stark yerdiinnte Salz- 
saure und beisst alsdann B lanc de p erle  oder P erlw eiss.

Die erhaltenen Niederschlage werden gewaschen und unter Absehluss des Sonnen- 
licbtes bei massiger Temperatur getrocknet. Sie dienen ais Scbininke. V erfiilscbungen: 
Bleiweiss wird nachgewiesen dadurch, dass man mit Kalilauge extrabirt und das Filtrat 
mit Schwefelwasserstoft' bchandelt. — Bei Gegenwart von Talkstein ist es in Salpetersaure 
nicht yiillig loslich. Yor Scbwefelwasserstoff gcscbiitzt aufzubewabren.

B ism u tu m  c h lo r a tu m . W ism u tch lo rid . W ism u t-B u tto r. B u ty rum  B is 
m uti, BiCl3, wird dureb Einwirkung von Chlor auf metallisches Wismut erbalten.

In Alkohol ldsliche, weisse, butterahnliche Masse. Schmelzp. 227° C., Siedep. 450° C.
III. Bismutum lacticum. W lsin u tla c ta t. M ilc lisau res W ism u t. Bereitet man 

dureb Mischung von frisch gefalltem feuebtem  W ism u tb y d ra t, welches (laut yorber- 
gehender Anweisung) aus 12,2 Wisinutsubnitrat dargestellt ist, mit 11,0 der offlcinellen 
M ilehsaure, und Eintrooknen der Mischung im Wasserbade.

Es ist ein in Wasser sebwer losliches weisses Pulyer, welches in Gaben wie das 
Wismutsubnitrat in Anwendung gekommen ist.

IV. Bismutum peptonatum. W ism u tp ep to n a t. P ep to n w ism n t.
D a rste llu n g . Die Darstellung dieses Salzes untersekeidet sieb von der des Wis-

mutalbuminates (s. S. 486) nur dadurch, dass Pepton spiss. an Stelle von Eiweiss tritt. 
20 Tb. Bismutum citricum ammoniaeatum werden in Wasser zu einer kone. Losung gelost, 
mit einer filtrirten wiissrigen Losung yon 80 Th. Pepton siec. yersetzt und genau wie das 
Wismut-Albuminat weiter bebandelt.

E ig en sch a ften . Graubraunes, scbwacb sauer reagirendes Pulyer, aus einem Ge- 
miscb eines wasserliislichen Wismutdoppelsalzes mit Pepton bestehend. Es ist leicht loslich 
in Wasser, unliislich in starkem Weingeist. Das Handelspraparat entbiilt 7—8 Proc. 
Wismut.

A n w e n d u n g . Das Praparat wirkt gleicb dem Bismutum albuminatum ais ein mildes 
Darmadstringens und wird bei Dyspcpsien und Gasteralgien empfohlen.

V. Bismutum phosphoricum solubile (R,Asris). Die Darstellung ist dureb
D. K. P. 78324 geschiitzt und gesebiebt durch Zusammenschmelzen yon Wismutoxyd.

H an d b . <1. p h a rm . P ra x is . 1. 3 2



PbosphorsSure-Anliydrid und Natriumphosphat. Weisses, in 2 Th. Wasser loslicbes Krystall- 
pulyer. Konc. Lusungen halten sicb nicht lange, sehr verdiinnte trtiben słch dagegen erst 
nach einigen Tagen. Die Losungen reagiren otwas alkalisch und besitzen scbwacb bitter- 
salzigen Gescbmack; durcb Sauren und Basen, sowie durcb Kocbeu werden sie getriibt. 
Wirkt ais Adstringens des Darmes und wird bei akuten Diarrbben Erwachsener, Darm- 
tuberkulose, Typhusdurchfallen, Magenkrampf und gegen Kindercbolera empfohlen. Er- 
waehsene erbalten 0,2—0,5, Kinder 0,05—0,15 g mebrmals taglicb in Form von Misturen.

Bism utol. Angeblich ein Gemiscb des Bismutum phosphoricum solubile mit Na- 
triumsalicylat. Anwendung ais antiseptiscbos Streupulver mit Talcum 1 : 2 bis 5, forner 
in Salben 1 : 5 bis 10.

VI. Bismutum tannicum (Er ganzb.). W ism uttannat. Gerbsaures Wisinut.
12 Tb. Wismutsubnitrat werden in einem gut zu yerscbliessenden Glase mit einer Miscbung' 
ans 10 Tb. Ammoniakfliissigkeit (0,960) und 15 Tb. Wasser iibergossen und ofter dnrcb- 
gesckiittelt. Die Miscbung wird nacb 1 Stunde (besser nacb 5—6 Stunden) auf ein Filter 
gebracbt, der Filterinbalt gut ausgewaschen, nocb feucbt mit einer Liisung von 15 Th. 
Gerbsfiure in 15 Tb. Wasser sorgfaltig gemischt, im Wasserbade yollstandig ausgetrocknet 
und feingerieben (Ergiinzb.).

Gelbes oder scbwacb brdunlicb-gelbes Pulver, obne Gerucb und Gescbmack, in 
Wasser, Weingeist oder Aetber unloslich. Eine Formel Iasst sicb fiir das Praparat nicht 
angeben, — l g  binterlasse beim Gltthen im Porcellantiegel unter Anwendung von Salpeter- 
saure (s. S. 495) 0,40 g (40 Proc.) Wismutoxyd. — Der Gliibruck,stand werde durcb Auf- 
losen in 3 ccrn Stannochloridldsung auf Arsen gepriift (s. S. 490). In Gaben von 0,5—1,0 
—2,0 mehrmals taglicb und zwar ais Pulyer gegen Diarrbben an Stelle des Wisinutsubnitrates.

Blatta.
B latta  orientalis (Erganzb.). Scliabc. Kiicheiischabc. Gemeine Scliabe. Kn- 

kerlak. Scliwarzc Tarakane. Sehwabe. Busse. Ist das zu den Orthoptera-Cursoria
geborige, allgemein bekannte Insekt Periplaneta orientalis L., wabrscbeinlicb aus dem

Orient stammend, jetzt iiberall verbreitet, 
wannę Orte bevorzugend, nur im Dunkeln 
zum Vorscbein kommend.

B esch re ib u n g . 19—23 mm lang, 
schwarzbraun mit helleren Beinen und 
Fltigeldeoken, laugen Fiihlern. Die Flii- 
gel siud beim MSnnchen lang, beim Weib- 
chen kleili. Der Kopf ist von dem glat- 
ten Brustscbild bedeckt (Fig. 119). Wirk- 
same Bestandtbcile sind nicbt isolirt. 
Das ais solcker angegebene, krystalliniscbe 
A iitih y d ro p in  oder T a racan in  bat 
sicb ais unwirksam erwiesen.

E in s m n n d u n g  u n d  Aufbe- 
w a h ru n g .  Die mit zusammengelegten 
Tiichern erscblagenen lnsekten werden ge- 
sammelt, bei gelinder Warme getrocknet. 
und in gut yerscblossenen Gefassen ais 

feines und ais grobes Pulyer, letzteres zu Aufgiissen, aufbewabrt. Die Haltbarkeit wird 
durcb Einlegen eines mit Aetber getrankten Wattebauscbes erbSbt.

W irJeung u n d  A n w e n d u n g .  Wirken diapboretisch und diuretiscb, obne die
Nieren zu rcizen.



Man yerwendet sie ais Pulver zu 0,5—1,0 oder in Pillen, 3—4mal taglich. Im Dekokt
5,0—10,0 :150,0 drełmal taglich ein Esslfiffel voll.

V erw echslung . Anders Arten, mit denen man sie vorwcchsoln konnte, wie 
P h y llo d ro m ia  germ anioa W estw ood und E c to b ia  lappon ica  Sorv. sind nur halb 
so gross, die in Europa selton vorkommendo amerikanische P e rip la n o ta  am erican a  
wM bis 32 mm lang.

Tiuctura Blattae orientalls. L ią u o r an tihydrop ious. B la tta tin k tu r . Soha- 
b en tin k tu r. Schabenpulvor 1 Th. wird mit Weingeist (90 proc.) 5 Th. ausgezogen.

Scliwabenpulyer. Da diese lichtsclieuen Insekten sich mitYorliobe in Kuchen und 
Wohnraumen in den Fugen der Herde und Oefen aufhalten, so sind zu ihrer Yertilgung 
giftigo Mittel selbstvorstandlich ausgeschlossen. Ganz besonders sollto vor der Anwendung 
des gefahrlichen Schwoinfurter Griin (Kupferarseniat) gewarnt werden, wenn dassolbe zu 
diesem Zwecke in der Apotheko yorlangt wii'd.

Man breitot Mischungen aus Borax und Woizenmehl, nocli bosser aus Borax und 
Insektenpulver, auf flachon Tellom aus und stollt diese auf; oder man formt daraus einen 
Teig und streicht donselben in die Fugen der Oefen. Benzin und Schwefolkohlenstoff sind 
ihrer Feuergofahrlichkeit wegen nur mit grosser Yorsieht anzuwenden.

Boldo.
PeUltUlS Boldus Molina (syn. Boldoa fragrans Jussieu), Familie der Moni- 

miaceae, heimisch auf trockenen, sonnigen Hiigeln in Chile, liefert die Boldobliitter, 
Folia Boldo sen Boldu, Folia boldoa, Folia Buiziae fragrantis, Feuilles de Boldo
(Gall.).

Jieschreibung . Sie sind 4—8 cm lang, gestielt, eiformig, ganzrandig, am Bandę 
umgerollt, dick, steif, sehr zerbrechlich, unterseits mit deutlich kervortrctenden, oberseits 
mit eingesunkenen Neryen, von zahlreicben Kndtcben rauh, mit Busckelkaaren.

Die Epidermen beidersoits mit deutlicker Cuticula, unter der Epidermis der Ober- 
seite ein schleimfiihrendes Hypoderm, darunter die Palissadenschicht, im Mesophyll grosso 
Oelzellen. Spaltbffnungen nur auf der Unterseitc.

Geruch und Gesckmack kampferartig aromatisch.
B esta n d th e ile . 2 Proc. ś ltherisches Oel, vom spec. Gew. 0,914—0,945, das 

zwischen 170 und 250° C. siedet, ein Alkaloid B oldin  zu 0,1 Proc., ein Glykosid Boldo- 
g luc in  C30H32O8 zu 0,3 Proc., ferner Zucker, Citronensaure, Gerbstoff, Gummi und 
10 Proc. Ascbe.

A n w e n d u n g . Die seit 30 Jahren nach Europa gelangenden Blatter werden gegen 
Leberkrankheiten und Gallensteine, aueh gegen Rlieuma, Gonorrhoe und Dyspepsie empfohlen. 
Man giebt sie in weingeistigem Auszuge oder ais Elixir in Gaben von 1—5 g. Das aus 
dem atheriscken Oele durck fraktionirte Destillation gewonnene Boldol wird zu 5 bis 
10 Tropfen mekrmals taglich bei Tripper empfoklcn und soli frei von stdrenden Neben- 
wirkungen sein. In ihrer Heimath sind sie ein Kiichengewiirz.

Neben den Blattern yerwendet man in Chile die gsrbstoffreiche Bindę, die man fur 
wirksamer halt. Technisch dient sie zum Gerben und Farben. Das Holz giebt eine ge- 
schatzte Kohlo.

A u fb e w a h ru n g . In gnt versoklossenen Gefkssen vor Licht geschiitzt.
Tiuctura Boldo. Teinture ou Alcoole dc Boldo (Gall.). Aus grób gepulvorton 

Boldobliittem 1 Th. und Alkohol (80 proc.) 5 Th. durcli 10 tagige Maoeration zu bereiten.
Yinuin Boldo (Gall,), wie Vinum Oolombo zu bereiten.
Oleum foliorum Boldo. Boldobliitterdl. Die trockenen Blatter des Boldo- 

baumes geben bei der Destillation circa 2 Proe. athcrisehes Oel. Boldoblatterijl ist eine 
aromatische, nach Cymol und schwach nach Pfefferminze riechende Fliissigkeit. Spec. Gew. 
0,914—0,945. Das Oel siedet zwischen 170 und 250° O. und giebt mit Eisenchlorid eine 
grline Farbung. Optisck ist es schwach linksdrekend. Yon den Bestandtheilen des Oels 
ist noch keiner isolirt und untersucht worden.



Borax.

Borax (Brit. Górni. Helv.). Jfatrium boracicum (Anstr.). Borate de soude (Gall.). 
Sodii Boras (U-St.). Natrium biboracicuin seu biborieum sen boricmu. Natrium- 
subborat. Natriumbiborat. Pyroborsaures Natrium. Tetraborsaures Natrium. 
Bauracon. B4OfNa2 -f- 10H20. Mol. Gew. =  382.

I la n d e ls so r te n .  Man unterscheidet im Handel 1) den p rism a tisc h e n  Boras, 
welcher ais raffinirter Borax in den Preislisten aufgefiihrt wird and der officinelle Borax ist. 
Enth&lt 47 Proc. Krystallwasser. 2) Den o k ta e d risc h e n  B orax  mit 30,8 Proc. Krystall- 
wassor, welcher nur in der Technik Aerwendung findet.

I. Borax, gewóhnlicher. Borax der Ofllcinen. Prismatisclier Borax.
TCigenschaften. Der raffinirte (officinelle oder prismatische) Borax bildet grosse 

krystallinisehe Salzstucke oder ziemlieli grosse Prismen oder schiefe rhombische Saulen, 
farblos, durchscheinend, glanzend, ziemlich liart, auf dem Bruche flaolimuschelig und gliinzend. 
Spec. Gew. 1,7. Loslich in 17 Th. kaltem oder 0,5 Th. siedendem Wasser, auek in 4 bis 
5 Th. Glycerin, nieht loslich in Weingeist. Der Geschmack ist mild siisslich, kiihlend, 
spiiter laugenhaft. Die wiisserige Ldsung- reagirt alkalisoh und briiunt Curcumapapier. 
An trockener Luft yerwittert er; erhitzt schmilzt er zuniichst in seinem Krystallwasser, 
dann bliiht er sich zu einer weissen, schwammigen Masse (Boraic ccdeinatus seu ustus) 
auf, die schliesslieh in einen farblosen Eluss iibergeht und naoh dem Erkalten ein farb- 
loses Glas darstellt (B oraxglas). Der geschmolzene Borax Idst Metalloxyde unter Bildung 
von Doppelsalzen auf und schiitzt wie ein Firniss die Metalle vor Oxydation. Man benutzt 
ihn daher in der Analyse zur Herstellung der „Boraxperlen“, ferner zum Lbthen der 
Metalle. Borax hat, die Eigenschaft, Schleime, z. B. diejenigen des arabischen Gummi und 
des Salep zu yerdiekon und starr zu nmchen. Zusatz yon Zucker hebt diese Eigenschaft 
auf. Er maeht ferner Harze und harzartige Stoffe (z. B. Schellack) in Wasser loslich, 
yerseift Fette, lost Eiweissstoffe, Harnsaure, Salicylsiiure etc.). Losungen des Borax in 
Glycerin zeigen gegon gewisse Indikatoren saure Beaktion (s. unten). Losungen von Borax 
mit Salicylsiiure oder Natriumsalicylat schmecken bitter.

100 Th. Wasser lOsen von dem krystallisirten Borax B40 7Na2 -)- 10ILO nach 
P oggiale:

bei 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100° C.
2,83 4,65 7,88 11,9 17,9 27,41 40,43 57,85 76,19 119,7 201,4
Er farbt die nicht leuchtende Flamme gelb, nach dem Befeuchten mit Schwefelsiiure 

griin. Uebergiesst man 0,5 g Borax mit 2—3 ccm yerdiinnter Schwefelsaure, 10—20 ccm 
Weingeist und entziindet die Mischung, so zeigt die Weingeistflamme griine Bander. — 
Die wiisserige Losung reagirt alkalisch. Bringt man die mit Salzsiiurc angesiiuerte Liisung 
auf Curcumapapier, so fiirben sich die angefeuchteten Stellen, besonders beim Trocknen, 
rothbraun. Werden diese Stellen a lsd an n  mit Ammoniakfliissigkeit betupft, so nehmeu 
sie blauschwarze Farbung an.

JPr ii fu n g .  1) Die wiisserige Losung (1 — 50) werde weder durch Schwefelwasser- 
stoffwasser (Metalle, z. B. Cu, Pb, Zu), nock durch Ammoniumoxalat (Calcium) yerandert.
2) Beim Uebersattigen mit Salpetersaure brause sie nicht auf (Natriumkarbonat); diese 
salpetersaure Losung werde weder durch Baryumnitrat (Schwefelsaure), noch durch Silber- 
nitrat (Chlor) mehr ais opalisirend getriibt. 3) 50 ccm der 2 proc. Ldsung werden, nach 
dom Ansauern mit Salzsiiure, durch Kaliumferrocyanidldsung nicht sofort gebliiut (Spuren 
von Eisen sind zuzulassen).

B es łim m u n g  der B orsdure. Man bereite eine Losung von 5,0 g Borax in 
Wasser und fiille diese zu 250 ccm auf. — 50 ccm dieser Ldsung yersetze man mit 3 bis 
4 Tropfen Dimethylamidoazohenzolldsung und titrire mit ^-Normal-Salzsaure bis zur eben 
cintretenden nelkenrothen Earbung. 1 ccm der 1/2-Normal-Salzsaure zeigt 0,0955 g Borax 
B,,07Na2 -j- IOHsjO oder'0,062 g Borsaure BOJI., an. — Zur Kontrole fiigt man zu der 
obigen, mit Salzsiiure auf Nelkenroth titrirten Ldsung einige Tropfen Phenolphthalein-

/



liisung, sowie etwa 40 ccm reines Glycerin und titrirt alsdanu mit moglichst kohlensaure- 
freier Normal-Kalilauge (oder mit Barytlauge) bis zur Rosafarbung. Ist dieser Punkt, 
erreicht, so giebt man 10 ccm Glycerin zu und beobacktet, ob Entfarbuug erfolgt. Ist 
dies nicht der Pall, so ist der Yersueli beendot. Erfolgt jedocli Entfiirbung, so wird 
weiterliin tropfenweise Kalilauge bis zur eintretendcn Rotkfarbung zugesetzt. Man setzt 
neuerdings 10 cem Glycerin zu und stellt fest, ob wiedcr Entfiirbung eintritt. Diescs 
Verfaliren wiederholt man so oft, bis auf erneuten Zusatz von Glycerin Entlarbung niclit 
melir eintritt. Unter diesen Bedingungeu zeigt 1 ccm Normal - Kalilauge =  0,062 g Bor- 
siiure B03II3 an. — Beide Bestimmungen mussen ubereinstimmcnde Resultate liefern.

A-U fbew alirung, JPulverung. Der krystallisirte Borax liisst sieli ohne merkliche 
Veranderung in Holzkasten an einem trockenen, aber nicht allzuwarmen Orte aufbewahren. 
Das Pulyern erfolgt zweckmiissig in einem Mdrser aus Stein; das Pulver ist vor dem Ein- 
fiillen in die Gefiisse etwas nachzutroclmen, weil es sonst zusammenbackt.

A n w e n d u n g .  Boras hat faulnisswidrige, desinficirende Eigenschaften und ein 
starkes Lbsungsvermdgen fur harnsaure Salze. A cusserlick  zum Wundverbande, ais Augen- 
wasser (1—5,0 :100,0 Aqua), zu Pinselungen bei Aphthen, Soor, Angina 1: 5—10,0 Honig, 
Sirup oder Glycerin, zu Teintwaschungen 0,5:100,0. In n e r lic h  zu 0,5—2,0 g mehrinals 
tiiglich bei Nieren- und Blasensteinen (Uratsteinen), Larynxkatarrli, ais Diureticum. Die 
Wirkung auf Menstruation und Wehenthatigkeit ist nicht sichergestellt. Wird durch den 
Urin unverandert ausgeschieden. T echnisch zum Lothen, ais Plussmittel bei Sckmelz- 
operationen, zur Darstellung von Emaillen und kunstliehen Edelsteinen, ais Appretur- und 
Pliittmittel, in der Analyse zu Lothrohrversuchen. Ob die Verwendung zur Kon- 
servirung von Nahrungsmittoln ais zuliissig gelten kann, dariiber sind die Ansichten noch 
nicht gekliirt. Zum L o th en  ist der oktaedłiscke Borax geeigneter, da er nicht wie der 
prismatische beim Erhitzen in kleine Stiieke zerspringt.

Natrium horoglycerinatum. I wanow. Boraxpulver und Glycerin aa werden im ver- 
zinnten Kessel oder in einor Porcellanschale so lange gekocht, bis dio Masse dem Gefiiss- 
bodon nicht mehr anliaftot. Alsdann giesst man in Blochkapseln aus und zersclmeidet die 
Hasso in Tafelclien, dio im wohlverschlossenen Gefiisso aufzubewaliren sind.

II. Oktaedrischer BoraX. Juw elicr-B ornx. Wird erhalten, wenn man den 
Borax aus einor konc., uber 60° C. warmen LSsung lcrystallisiren lasst. Regulare Oktaeder 
der Zusammensetzung B40,Na2-j-5ILO, spec. Gew. 1,815. Gelit beim Liegen an feuchter 
Luft wieder in gewohnlichen Borax uber.

III. Natrium tetraboricum neutrale. Boro-Borax. Borsiiure-Borax. Kcu- 
tra le r Borax. Boro-Borsiiure. Antipyonin. Unter diesen z. Th. reelit unzweck- 
massigen Namen werden Gemische yon Borax mit Bors&ure yerstanden, in denen dio 
laugenhaften Eigenschaften des Borax durch dio Bors&ure herabgemindert sind. Die ge- 
gehenen Vorschriften wechseln. A) 10 Th. kryst. Borax werden mit 5,5 Th. Borsaure 
zusammengeschmolzen. B) Borax und Borsaure aa 1 Th. werden in 1 Th. heissem Wasscr 
gelost und zur Trockne gedampft (Hamburg. Vorschr.). Es mag zremlieh g-leich sein, nac-h 
weleher Yorschrift gearheitet wird. Das Praparat wird in der Augenheilkunde yerwendet.

Antibacterid von C. ASCHMANK. 350 Th. Borax und 200 Tli. Glukose werden unter 
Zusatz von etwas Wasser geschmolzen, worauf man 125 Th. Borsaure zusetzt.

Antifungin von F r i b d l a n d e r  ist eine Miscliung von 20 Proc. Borax und 80 Proc. 
Borsaure.

Antipyrogen des Ingoniour KuiiLiiwniN, ein Plammonschutzmittel, ist ein Gemisch 
gleicher Thoile Ammoniumsulfat, Borax und Borsaure.

Bar monit. N a triu m  ch lo ro -bo rosum . A ntim yceton  von Ru o na ist etwas 
verwitterter Borax, der mit feuchtem Chlorgase bohandelt worden ist. (G. K o t t m a y e r .) 
Wird zur Konseryirung von Nalirungsmitteln empfohlen.

B orax-A ppretur, G lanzstarke . Sind Mischungen von Reisstarke mit Borax. 
Unter dem Platteisen schmilzt der Borax in seinem Krystallwasser, zieht in dio Gewebe 
ein und yerleilit ihnen Glanz und Steifiglceit.

Borosal. Wasserige Lhsung von Alaun, Borax, Salicylsiiure und Glycerin. Gegen 
Pussschweiss.



Glanz-Platt-Ocl. Borax 50,0, Traganth 5,0, Wasser 1000,0, Glycerin 250,0, La- 
vendclol 0,5, event. noch Specksteinpulver 50,0.

Sandmandelkleie von K i r c h m a n n - O t t e n s e n .* Eurfuris Amygdalarum dulcium, 
Farinae Tritici aa 25,0. Boracis, Glycerini aa 10,0, Iibizomatis Iridis 5,0, Terrae siłiceao 
praeparatae (Kieselguhr) 25,0, Talci ycneti 2,0.

Schaben-Pulyer. Mischung ans Borax, Weizenmehl und Zucker zu gleichen Theilen.
8eileb’s antiseptische Tabletten. Natrii bicarbonici, Boracis aa 30,0, Natrii ben- 

zoKci, Eatrii salicylici aa 1,3, Eucalyptoli, Tliymoli aa 0,7, Olei Gaultheriae 0,25, Men- 
tholi 0,35. Hieraus Fastillon von 1 g Gewicht zu formen.

Solpliinol. Franzósische Specialitat zur Desinfektion der Instrumente. Gemisch 
von Borax, Borsaure und Natriumbisulfit.

S tarkeglanz, iliissiger. Cetacei, Gummi arabici, Boracis aa 1,0, Glycerini 2,5, 
Aquae 24,5. Dem Starkekleister zuzusotzen.

♦Swagatin. Angeblich unfehlbares Mittel gegen Zahnschmerzen, ist entwlisserter Borax.
Milch-Scliutz. Borax 100,0, KaliumkarlDonat 50,0, Aqua 1250,0. 1 Theoloffel kon- 

servirt 1 1 Milch etwa 24 Stunden.
Sehbuheitsstaiib Yictoria, ein Wascbmittel zur Yerbesserung und Erhaltung des 

Teints, besteht aus 60 Tb. Reisstarke und 40 Th. Boraxpulver mit Tuberose parfumirfc. 
(Untersucb.-Amt Breslau).

A quae cosm eticne.
I. L o n t i c u 1 o s a.

Ilp. Boracis 10,0
Kalii cnrbonici 
Kalii clilorici aa. 5,0 
Aquao A urantii florum 
Aquao Rosac aa 75,0 
Glycerini 30,0.

H autflecken jeder A rt werden tiiglich m ehrm als 
darn it befeuchtet.

I I . M a i t h a u - W a s c h w a s s e r .
(M ay  - D e w - L o t io n . )

Rp. Boracis 3,0
N atrii sulfurici cryst. 8,0 
Glycerini 15,0
Aquao llosae 450,0.

Gegen Gesiehtafinnen.

III. L i l io n & s e .
Rp. Boracis 10,0

Kalii earbonici 2,5
Aquao A urantii florum  
Aquao llosae Sa 100,0
Aquae Coloniensis 30,0
Talci veneti praepnrati 20,0. 

Aeusserlich gegen H autflecke, F innen, M itesser etc.

IV . O d a l in e .
Ilp . Boracis 10,0

Coccionellao pulv. 1,0
Aquae A urantii florum  
Aquae llosae 
Glycerini aa  50,0
Spiritus Ilesedae 2,0.

W erden %  Stunde d igerirt und  nach dem Erkalten  
filtrirt. Aeusserlieli wie oben angegeben ist.

A qua cosmotica Startin.
Rp. Boracis 10,0

Kalii chlorici 5,0 
Glycerini 50,0
Aquae llosae 250,0 
Olei Rosac gtt. I  
Spiritus (90%) 20,0.

Z u m  W ascben  a u fg te p ru n g e n e r  H a u t, S ch runden , 
au fgosogener B ru s tw arzen , S om m ersp rossen  etc.

Aqua cosm otica  W a l t iie r .
Rp. Boracis 5,0

Aquae llosae 150,0
T incturae Benzoes 
Balsam i Vitae H offm anni 
T incturae Cantbaridum  aa  2,0.

Zum W ascben der Som m ersprossen imd anderer 
Hautflecken.

B alsam ina co n tra  pornionos an ricu la ru m .

Boracis pulverati 2,5
Acidi carbolici puri 1,0
Glycerini 20,0
M ucilaginis Gum m i arabici 30,0
Tincturae Opii simplicis 1,0.

Aeusserlich (die erfrorenen Ohren tiiglich einmal 
m it der lauwarm gem achten M ischung zu be- 
streichen).

C o llu to iro  nu b o ra te  do somlo (Gall.).
Rp. Boracis pulv. 5,0 

Mellis rosati 20,0.
A nzureiben!

C ollyrlnin a n tib lo p lia riticm n  Sichkl.
Ilp. Boracis 1,0

M ucilaginis Cydoniae 10,0
Aquao Lauro-Cerasi 5,0
A.quao destillatao 100,0.

Z um  B efeueliten  d e r  A ug en lid cr u n d  zum  E in - 
trilufeln  in  d as  A uge.

C ollyrium  badiu in  Lebert.
Rp. Boracis 2,0

Infusi Ilyoscyam i foliorum 8,0:60,0. 
Zweimal tiiglich eino Stunde h indurcb m ittelst 

Kom pressen auf das Auge zu appliciron (bei 
Pbotopbobie).

C ollyrium  badiu in  Warlomont.
A q u a bad ia  Warlomont.

Rp. Boracis 10,0
E xtracti Hyoscyam i 5,0 
Decocti Althaeae 185,0.

Aeusserlich (bei acuter Augenentziinduug. Alle 
zwei bis drei Stunden lauwarm m itte lst dicker 

Kom pressen auf die geschlossencn Augen zu 
appliciren und  40—50 M inuten liegen zu lassen).

O ollyriiim  b o rax a tu m .

Rp. Boracis 2,0
Saccbari albi 4,0 
Aquae llosae 120,0.

Gegen Fleeko der Ilo rnhau t.

<iiargarism a b o rax a tu in .

Ilp . Boracis 10,0
Infusi folior. Snlviae 200,0 
T incturae Benzoes 10,0 
Mellis rosati 50,0.

M undwasser bei S tom atitis aphthosa.



G argarism a B oracis  Mackenzik.
Bp. Boracis 

Glycerini
Tincturae M yrrliae aa 15,0 
Aquae destillatae 300,0.

G argarism o au  bornie <lo sondo (Gall.).
Rp. In  insi flor. Rosae rubrae 10,0:250,0 

Boracis 5,0
Mellis rosati 50,0.

G lycorinum  B oracis  (Brit.).
R,p. Boracis 20,0

Glycerini 150,0.
Licjuor contra aplitlias Swediaur.
Rp. Boracis 5,0

Aquae Rosae 20,0
Mellis rosati 40,0
Tincturae Myrrhae 20,0.

Zum Betupfen un d  Bereiben der Schwitmmchen.

L otio  b o rac ina .
Rp. Boracis 5,0

Aquae Rosae 110,0 
Spiritus Vini 
Glycerini aa  5,0.

Zum Befeucliten der wunden H autstellen (m ittelst 
Pinsels oder Compressen bei Excoriationen).

Mel B oracis (Brit.).
Rp. Boracis 50,0

Glycerini 25,0
Mellis depurati 400,0.

Lotio leniens Meigs.
Rp. Boracis 15,0

M orpliiui sulfurici 0,2
Aquae Rosae 200,0.

Zwei- oder dreim al des Tages ais W aschung anzu- 
wenden (bei P ruritus vulvae und in  der Zwi- 
sehenzeit Amylum oder Lycopodium einzu- 
streuen).

Mol ro sa tn m  cnm Borace,
M e l b o r a x a t u m  (Hamb. Vorscbr.)

Rp. Boracis pulverati 2,0 
Mellis rosati 18,0.

Zum Bestreichen und  Bereiben der Aphthen.

Mixtnra boracina Pitschaft.
Rp. Boracis 3,0

Aquae Melissae 100,0
Aquae Am ygdalarum  am ararum  3,0.

D. S. Stiindlieh einen Essloffel (bei M enstrual- 
kolik).

Potio uratolytica.
Boracis 5,0
N atrii bicarbonici 10,0
Sirupi Sacchari 100,0
Aquae communis 850,0
Acidi citrici crystallorum  6,0.

Alle 2—3 Stunden ein W einglas voll (bei H arn- 
gries).

Pulris ad pnrtum.
W e b  e n  p u 1 v o r . G e b u r  t  s p u 1 v e r .
Rp. Boracis

Cort. Cinnamomi aa 5,0 
D. S. Stiindlieh einen halbcn TlieelOffel m it 

K am illenthee zu geben.
(Den grossen H austieren  rvird sttindlicli ein lialber 

Essloffel m it Kam illenaufguss eingegossen).

Pulyis contra perniones Baudot.
S o n  d ’a m a n d e s  a n t i p e r n i o n c u l e u x  de

Baudot.
Rp. Boracis 5,0

Aluminis 1,0
Benzoes 3,0
Rhizomatis 'Iridis Florentinae 
Seminis Sinapis
Farinae secalinae aa 20,0
Farinae Amygdalarum 30,0
Olei Bergamottae
Olei Ci tri aa gtt. XV.

D. S. Ein lialber Theelbffel m it W asser zum Brei 
anzurlihren und dam it die Froststellen einzu- 
reiben.

Pnlv is obste tric in s  Wedel.
Rp. Boracis 4,0

Croci pulverati 0,6
Olei Cassino Cinnamomi 0,1.

Divide in  partes duas. Stiindlieh 1 Pulver zur 
BefOrderung der Wehen.

Sapo boraxatus.
B o r a x s e i f e .

Rp. Boracis pulrerati 10,0
Saponis cocoini rccentis odorati 120,0.

Solu tio  boro-salicy lica  (Mlinch. Vorschr.). 
Rp. Acidi borici

Acidi salicylici aa 6,0 
Aquae destillatae 988,0

T ab le ttes  do b o ra te  do sondo (Gall.) 
Rp. Boracis 100,0

Sacchari 900,0
Tragaeanthae 2,5
Aquae 60,0
Tincturae Benzoes 10,0

fian t pastilli ponderis 1,0.

Unguontum boraxatnm.
U n g u e n t .  a d  p e r n i o n e s  H ufeland .

Rp. Boracis subt. pulyerati 5,0
Unguenti rosati 20,0.

Zum Einreiben (der Froststellen).

Yet. Eloctuarlum diuretieuni.
Rp. Boracis 50,0

Fructuum  Jnniperi 200,0 
Farinae secalinae 25,0 
Aquae q. s.

u t fia t elcetuarium .
Alle vier bis fiinf Stunden den J/c Theil zu geben 

(ais mildes Diureticum bei Influenza, Brnstfell- 
entzftndung etc. der Pferde).

K itte  fiir P o rce llan  und Glns.
Ais K itt fiir Porcellan und Glas em pfiehlt sich ein 

Glasfluss aus 8 M e n n ig e ,  10 g e b r a n n te m  
B o r a x ,  1 K r e i d e ,  1/2 gepulv. w e is s e m  G la s e . 
Die Substauzen werden fein gepulvert gemisebt, 
geschmolzeu und dann zu einem imfilhlbaren 
Pulyer zerrieben. Das Pulver wird m it Wasser an- 
geriihrt an go wendet,der Gcgcnstand in einer Muffel 
oder im  Topferofen geglllht. Kleine K ittstcllen 
werden Iiber einer Gasflamme oder m itte lst des 
Lotlirohres geglliht. Wasserglas und Kreide zum 
Brei angeriihrt is t ebenfalls ein guter K itt, 
w idersteht aber n ich t dem Wasser. Ein dureh- 
sichtiger K itt is t  cine konc. LOsung von Mastix 
in Chloroform.

IV. Tartarus boraxatus (Gem. Helv.). Kalium tartaricum boraxatuui 
Cremor Tartari solubilłs. 1'artrate borieo-potassique (Gall.). Tartarus solubilis 
Boraxweinstein.



D a rs te llu n g .  Nach Germ. und H e lv .: Borax 2 Th. werden iii einer Poreellan- 
soliale im Dampfbade in 15 Th. Wasser gelbst, darni setzt man 5 Th. gepulverten Wein- 
stcin zu und riihrt ofter um. Naoh erfolgter Auflosung wird flltrirt und die Fliissig- 
keit eingedampft. Die zuruckbleibende ziihe Masse wird zerzupft, auf Porcellantellern 
ausgetroclcnet, bis die Stiicke durch ihre ganze Masse undurchsiehtig geworden sind (!), 
schliesslieh pulvert man sie im erwarmten Morser und bringt das Pulver sogleich in die 
gut getrockneten Standgefasse. — G all. lasst 100 Th. Kaliumbitartrat nebst 25 Th. Bor- 
saure in 250 Th. Wasser auflosen und wie oben yerfahren.

Bei der Darstellung muss man metallene Gerathe aussehliessen und dem Aus- 
trocknen, sowie der Aufbewahrung des Praparates besondere Sorgfalt zuwenden, sonst 
baokt es zusamnien oder zerfliesst in den Standgefiissen.

E ig e n sc h a fte n . Amorphes weisses oder gelblieh-weisses, sehr hygroskopisches 
Pulver von saurem Gesclimaek und saurer Beaktion. Loslich schon in 1 Th. Wasser. 
Die wasserige Losung giebt auf Zusatz von Weinsaure krystallinisehe Fallung. Wird das 
mit verdiiunter Schwefelsaure bcfeuehtete Salz in eine farblose Plam me gebraeht, so fiirbt 
es diese griin. — Die wasserige Losung (1 :10) werde weder durch Schwefelwasserstoif 
(Metalle), noeh durch Ammoniumoxalat (Kalk) verandert. Nach Zusatz einiger Tropfen 
Salpetersaure werde sie durch Baryumnitrat (Schwefelsaure) und durch Silbernitrat (Chlor) 
hochstens opalisirend getriibt. •— Borax-Weinstein ist kein chemisches Individuum; daher 
lasst sich eine Pormel fur denselben nicht angeben.

Das Praparat zeigt die Wirkung des Weinsteins und der Borsaure. Man giebt es 
zu 0,5—2,0 g drei- bis viermal taglich ais gelinde eroffnendes und diuretisches Mittel, ais 
Abfiihrmittel zu 5—10 g taglich. A eu sse rlich  die 5 procentige Losung bei juckendeu 
Hautausschlagen und zum Yerbinden krebsiger Gescliwiire.

Tartarus boraxatus in lamellis wird erhalten, indem man die sirupdicke Losung (s. o.) 
auf Glasplatten streicht und auf diesen trocknet.

Electumium Iaxaticum Copland. 
lip . T artari depurati 30,0

Boracis 10,0
Sulfuris depurati 20,0
Electuarii Seirnae 10,0
Sir u pi Ziugiberis 30,0

Abeuds vor dem Schlafoiigehen 1—2 Theeldffel.

9Iixtura obstetrida Waldisnburg.
Rp. T artari boraxati 25,0

Aquae destillatae 200,0
T incturae Croci 10,0
Sirupi Cinnamomi 25,0.

1 — 2 stundlicli 1 EsslOffel zur Beforderung der 
Wehen, bei sehm erzbafter M eustruation.

Brenzcatechinum.
f  Brenzeatechin. 1’yrociiteehin. Ortho-J)ioxybenzol. Bronzcatecliinsiuire. 

Oxyphensiiure. CeII.t(OH)o (1 s 2) Mol. (lew. =  110. Kommt in geringer Menge in einigen 
Pilanzen und im rohen Holzessig vor, ais Brenzcateohinschwefelsaureiitber im pathologischen 
Hani und im Pferdeharn. Es entsteht bei der trockenen Destillation des Catechu, Kino, 
einiger Gerbsauren, ferner durch Einwirkung von schmelzenden Alkalien auf Braunkohle 
und auf einige Harze wie Benzoe, Guajakharz.

jD arste llu n g . Lediglich fabrikmassig. 1) Durch Erhitzen von Catechu oder Kino.
2) Durch Schmelzen von Ortho-Jodphenol, Ortho-Chlorphenol oder Ortho-Bromphenol oder 
Ortho-Phenolsulfosaure oder Benzoldisulfosaure (1 :2) mit Kalihydrat. 3) In Guajakol, 
welches auf 200° C. erhitzt ist, wird Jodwasserstoff eingeleitet, his Jodmethyl nicht mehr 
cntweicht.

E ig e n sc h a fte n . Weisse, gliinzende, bitter schmeckende rhombische Krystalle von 
schwachem Geruche, aus Losungsmitteln kurze, saulenfdrmige Krystalle. Schmelzp. 104° C., 
Siedep. 240—245° C. Leicht loslicli in Wasser, in Alkohol und in Aether. Die wasserige 
Losung wird durch Ferrichlorid griin gefarht; diese Farbung geht durch wenig Natrium- 
karbonat oder Am moniak inViolett iiber. Die LSsungen in Kalilauge^oder Ammoniak farben 
sich zunftchst an der Luft griin, dann braun, schliesslieh schwarz. In der wasserigen



Losung- erzcugt Bleiaoetat einen weissen Niederschlag C6H40.,Pb. Die LBsungen edler 
Metalle werden durch Brenzcatechin schon in der Kalte, alkalische KupferlBsung dagegen 
wird erst beim Erwarmen redueirt.

A u fb e w a h r u n g , A n w e n d u n g . Ist vor Lielit und ammoniakalischen Dampfen 
geschiitzt v o rs ie łitig  aufzubewahren. Wird arzneilich nicbt yerwendet, dagegen dient es 
zur Herstellung von chemischen Praparaten.

Bromalum hydratum.

■j- Bromalum hydratum. Uydras Bromali. Bromalhydrat. Tribromaldeliyd- 
hydrat. <JBr3CH(OIIJ, Mol. Gew.' =  299.

D a rste lliin ff. Iu absoluten Alkohol wird zunachst uuter Abkiihlung, spater uuter 
Weglassung der Kiihlung Bromdampf eingeleitet, bis Bromwasserstoff nicbt mehr iu erheb- 
licker Menge entweicht. Man destillirt das Beaktionsprodukt zimachst aus dcm Wasser- 
bade, spater aus dem Saudbade. Aus den bei 150—180° C. iibergehenden Antheilen wird 
das wasserfreie Bromal dureh fraktionirte Destillation ais eine bei 172—173° G. siedende 
Fliissigkeit abg-esehieden. Lbst man das Bromal in Wasser, so scheidet die Losung beim 
langsamen Yerdunsten das Bromalhydrat in sehćinen grossen Krystallen ah. — Der bei der 
Darstellung entweichende Bromwasserstoff kann durch Auffaugeu in Kaliumkarbonat zu 
Kaliumbromid vorwandelt werden.

E ig en sćh a ften . Farblose, rhombisckc Krystalle, welche bei 53,5° C. schmelzen und 
bei der Destillation, desgl. beim Behandeln mit konc. Schwefelsaure in der Kiilte in Wasser 
und Bromal zerfallen. (Konc. Schwefelsaure in der Hitze zerstort die Verbindung uuter 
Abscheidung von Brom.) Gegen Auflosungsmittel und Reagentien verhalt es sich ahnlieh 
wie Chloralhydrat. Durch iitzende Alkalien wird es iu Ameisensaure und Bromoform 
gespalten.

Der Geschmaek ist dem des Chloralhydrats ahnlieh, aber noch unangenehmer und 
kratzender, der Geruch scharf, stechend, zu Thranen reizend.

P rU fu n g . 1) Die wasserige Losung (1 : 10) sei klar (Trubung =  Bromal-Alkoholat).
2) Sie werde durch Silbernitratlosung nicht getrdbt (Bromwasserstoff).

A u fb e w a h ru n g . In Gefdssen mit Glasstopfen, v o rsich tig .
A n w e n d u n g .  Es ist ein Hypnotieum wie Chloralhydrat, wirkt aber weniger 

energisch wie dieses, der Schlaf ist weniger tief und andauernd. Gegen Epilepsie, Chorea 
und Tabes dorsalis zu 0,05—1,0 g mehrere Małe taglieli in Pillen oder Bissen. Um die 
Alkalescenz der Gewebesafte zu erhalten, empfiehlt sich die gleichzeitige Anwendung von 
Natriumbikarbonat.

Bromum.
f  Bromum (Germ. Helv. U-St.). Brome (Gall.). Bromiue. Murides. Br. Atom- 

gewicht =  80.
Dieses Element wird gegenwartig im Zustande grosser Reinheit durch die Stassfurter 

Werke in den Handel gebracht; insbesondere ist das Stassfurter Brom yollig frei von Jod. 
Dagegen muss ein Gehalt von rund 1 Proc. Chlor in dem kauflichen (officinellen) Brom ais 
zulassig angesehen werden.

E ig en sćh a ften . Dunkelbraunrothe Fliissigkeit, welche an der Luft braunrotlie, 
erstickend riechende und die Sckleimhaute heftig reizende Diimpfe ausstosst. Spec. Gew. 
bei 15° C. =  2,97—2,99. Siedet bei 63° C. und erstarrt bei —7,3° C. zu dunkelbraunen, 
dem Jod ahnlichen Krystallblattern mit gelbgrilnem Metallrefles. Liislieh in etwa. 30 Th. 
Wasser, leicht liislieh in Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff mit gelbbrauuer



Farbę. Brom setzt das Jod aus den Jodideu in Frcikeit und farbt Stśirkelosung orange- 
gelb. Brom ist in ahnlicher Weise wie Chlor ein energisches OxydationsmitteI; es entfarbt 
Lackmus und Indigo, zerstdrt Holz, Kork u. dgd. Substanzen. Auf die Haut gebracht wirkt 
es zerstorend auf diese. Mit Ammoniak yerbindet es sich zu Ammoniumbromid.

P r iifu n g .  1) Einige Tropfen auf ein Uhrglas gebracht, miissen sieh in der Wannę 
verfliichtigen, ohne einen wiigbaren Biłckstand zu hinterlassen. (Bleibromid eto.) 2) 20 Tropf. 
miissen sieh in 5 ccm Natronlauge zu einer klaren Fliissigkeit auflosen. (Abselieidung' 
bliger Tropfen wiirde auf Yerunreinigung durch organische Bromverbindungen, z. B. Bromo- 
form, hinweisen.) ii) Schiittelt man die wiisserige Losung (1 : 30) mit iibersehiissigem Eisen- 
pulver, so darf das Filtrat nach Zusatz von Ferriclilorid weder Chloroform, welches mit der 
Mischung geschiittelt wird, violett farben, noch durch Zusatz von StarkelBsung blau gefftrbt 
werden (Jod). 4) Chlor weist man am zweckmassigsten nach, indem man das Brom durch 
Ammoniak in Ammoniumbromid (s. S. 263) iiborfuhrt und dieses nach dem Trooknen in der 
S. 263 angegebenen Weise maassanałytisch priift.

A u fb e w a h ru n g .  Wegen seiner grossen Fliiclitigkeit ist das Brom in Gefassen 
mit sehr gut eingeriebenen Glasstopfen aufzubewaliren. Diese Gliiser erhalten zweckmiissig 
eine aufgeschliffene Glasgloeke, dereń Schliff man durch Binfetten mit etwas Paraffinsalbe 
oder Ceratsalbe dichtet. Ausserdem soli man den Bromvorrath an einem kiih len  Orte (!), 
ałso im Keller aufbewahren. In der Officin halte man iiberhaupt kein Brom yorriithig, 
weil Bromdampfe die Emaille der Glasgefiisse stark angreifen. Hat man kleinere Yorratbe 
im Keller (z. B. ein Glas mit 5 oder 10 g Brom), so kann es vorkommen, dass man die 
Gefasse im Bedarfsfalle leer vorfindet. Man wird sich alsdann in der S. 507 angegebenen 
Weise lielfen konnen.

Sollte Broni ais solches oder in der Form von Bromwasser zu dispensiren sein, so 
ist es in Glasern mit Glasstopfen (letztere mit Baumwachs umklebt) abzugebon.

Erkennung und Bestimmung. A. Man e rk e n n t das freie Brom an seinem 
Geruche und an seiner Farbung, ferner an folgonden Reaktionen: 1) Feuchtes Starkemehl 
wird durch freies Brom orangegelb gefarbt. 2) Es setzt aus einer Kaliumjodidldsung Jod 
in Freiheit, welches durch Ausschutteln mit Chloroform oder durch Zusatz von Stślrke- 
losung naehgewiesen werden kann. 3) Freies Brom wird durch schwcflige Saure zu 
Bromwasserstoff reducirt" und zeigt alsdann dio fur die Bromwasserstoffsaure angegebenen 
Reaktionen s. >S. 53. 4) Freies Brom giebt mit einer wassorigen Lfisung von Karbolsaure 
einen weisson Niederscłilag von Tribromphenol. B. Man b es tim m t das Brom am zweck- 
massigsten massanalytisch. Man bringt oine (in einom diinnwandigen Glaskiigolchen) ab- 
gewogene Menge Brom in oine Losung von uborsebussigem Kaliumjodid, zertrummert das 
Kugolchen, nacbdem es in die Kaliumjodidldsung oingetaucht worden ist, und titrirt 
das ausgeschiedene Jod durch Natriuinthiosulfatlosung. Je 1 ccm der ̂ „-Normal-Hatrium- 
fchiosulfatlOsung zeigt 0,008 g Brom an. — Von nicht koncentrirten wassorigen Bromlbsungen 
kann man mit Bipetten gemessene Mengen direkt in uberschiissige Kaliumjodidldsung ablaufen 
lassen, ohne wesentliche Verluste befurchten zu miissen. — Betont sei indessen, dass bei 
diesor Art der massanalytiscben Bestimmung des Broms auf einen Chlorgehalt des letz- 
teren nicht Riicksicht genommen ist. Ein Chlorgehalt des Broms wiirde yerursachen, 
dass boi dieser Bestimmung dio gefundenen Resultato etwas zu hoch ausfallen.

Anioendung. Brom ist ein starkes Antisepticum und Desinfieiens. In Substauz 
erzeugt es auf Haut (unter Gelbfarbung) und Schleimbauten starkę Aetzung. In den 
Magen gebracht yerursacht es lieftige Gastroenteritis, eingeathmet starkę Reizung der 
Luftwege (Gegenmittel =  Alkohol). Man benutzt es in Dampfforrn zur Desinfektion ge- 
scblossener Raume (wobei die gleichzeitige Anwenduug von Karbolsaure zu vermeiden ist, 
da beide sich in ilirer Wirkung unter Bildung von Tribromphenol fast aufbeben). Ferner 
die Losung 0,5—1,0:100,0 Wasser in der Wundbebandlung ais Autiseptikum, zu Pinselungen 
bei Diphtherie, zu Inhalationen. Um die Auflosuug des Brom zu unterstiitzen, lasst man 
der wasserigen Losung in der Regel Kaliumbromid zusetzon. Bei der Darreiohung sind 
Metallloffel zu vermeidcn. Die Abgabe von Brom oder seinen Losungen bat in dunklen 
Flaschen zu erfolgen. Zur Desinfektion von Wohnraumen ist das Brom wegen der speci- 
fischen Schwere der Bromdampfe stets hoch zu stellen.

Bromum ex tempore. Wio sebon bemerkt wurde, kann es eintreten, dass trotz aller 
Soi\gfalt der Aufbewahrung ein nicht allzugrossor Yorratb von Brom eines Tages spurlos



verschwunden ist. Da indessen freies Brom in dor Kegel nur in eiligen Fallen ver- 
ordnet wird, so beachte man folgende Winkę. 1) Man kann kleine Mengen Brom leicht 
und ras cli darstellen durch Dcstillation einer Mischung von 1 Th. Kaliumbromid und 1 Th. 
Kaliumdichromat mit 5 Th. konc. Schwefelsaure. 2) In Mixturen liisst sich freies Brom 
durcli Zersetzung von Kaliumbromid mittelst Chlorwasser gewinnen. An Stelle von 1 g 
Brom nehme man 1,5 g Kaliumbromid. Zur Zersetzung von 1,5 g Kaliumbromid bedarf 
man 115 g Chlorwasser. Eine Yerordnung von Bromi 1,0, Aquae destillatae 150,0 ware im 
Kothfalle also in folgender Weise auszufuhren: Kalii bromati 1,5 g, Aquae Chlori 115,0, 
Aquae destillatae 85,0.

Bromum solitlificatum. B ro m -K iese lg u h r-C y lin d er nach Dr. F r a n k . Sind mit 
Brom getrankte (durch Aufsaugen) Cylinder aus Kieselguhr, zur Desinfektion von Wolm- 
raumen etc.

Aqua bromata medicinalis. B ro m w asser zum m od ic in ischen  G ebraucho 
ist eine Auflósung von 1 Th. Brom in 200 Th. Wasser. Im Dunklen aufzubewahren, bez. 
nur zur Abgabe zu bereiten. Kicht zu verwechseln mit dem Brom(salz)wasser nach 
E r l e n m e y e r  s . dieses (!) und dem folgenden Praparat.

f  Bromwasser ais chemisches Reagens ist eine wasserige Auflósung von Brom 1:50. 
Sie ist haltbarer ais Chlorwasser, unterliegt im direkten Sonnenlichte schliesslich aber auch 
der Umwandlung in Bromwasserstoffsaure. Yergleiche das vorhergeliende Praparat.

f  Bromsalzsaure, in der chemischen Analyse ais kraftiges Oxydationsmittel, z. B. zur 
Ueberfiilirung von Schwefelwasserstoff in Schwefelsaure angewendot, ist eine bei gewóhn- 
licher Temperatur gesattigte Lósung von Brom in 25 proc., bisweilen auch in rauchender 
Salzsaure. Zur Bereitung iibergiesst man 10 Th. Brom mit 100 Th. Salzsaure, schuttelt 
kraftig durch und giesst nach Bedarf die iiber dem nicht gelósten Brom stehende Lo- 
sung ab.

Liquor desinfectorius Peunćs, L iq u o r an tisep tiq u e  de Pennes gegen Stich 
und Biss giftiger Thiere und gegen muthmassliche Infektion durch Leichengift ist ein Ge- 
misch von 20 Th. Karbolsaure, 5 Th. Bromwasserstoff und 500 Th. yerdunntem Spiritus.

Łi<inor in h n la to r iu s  Sohuetz.
Rp. Bromi

K alii brom ati aa 0,3 
Aquae destillatae 150,0.

M it dieser Liisung wird ein Schwamm getrftnkt, 
dieser in  eine Diite von Paraffinpapier gelegt 
und vor Mund und Nase 5 — 10 M inuten lang 
gelialten. Diese Operation wird stiindlich wie- 
derholt (bei Croup und Biplitherie).

Li<liior ad Yulnera gangraenosa .
Rp. Bromi 1,0

Aquae Calcariae 35,0.
Mixtura bromata Luithlen, 

Rp. Bromi 1,0
Kalii brom ati 0,25
Aquae destillatae 120,0.

Stiindlich einen Theeloffel in  W asser zu geben, 
neben Anwendung des Liquor inhalatorius 
Schuetz (bei Croup und  Diphtherie).

M ix tu ra  b ro m a ta  Ozanam.
Rp. Kalii brom ati 0,1

Bromi G uttam  unam 
Aquae destillatae 200,0.

Stiindlich 1 Essloffel (bei Croup, D iphtherie etc.).

Opodeldoc b rom atum .
Linimcntum b r o m a t u m  Peieger.

Rp. 1) Kalii brom ati pulv. 5,0
2j Liquoris Ammonii caustici

3) Aquae destillatae aa 5,0
-1) Liuim euti saponati cam phorati 180,0 
5) Bromi 5,0,

Man lost 1 in 2 und 3, fiigt diese Lbsung zu 4, 
nachdem dieses verfliissigt ist, sctzt alsdann 5 
zu, misclit und liisst durch Einslellen in kaltes 
W asser erstarren.

Die PitlEGEiPsche Vorschrift giebt an : 4,0 Brom, 
8,0 Kaliumbromid und 100 Opodeldok; indessen 
is t eine vollstiindige Auflósung des Kalium- 
brom ids niclit zu erreichen.

P ilu lae  b rom atao  Landolj.
Rp. Bromi 0,12

Extracti Conii 2,0
Radicis Althaeae 1,0
Fructus Phellandrii q. s.

fian t pilulae No. 80. F ructu  Phellandrii pulverato 
conspergendae. D. in  vitro clauso. S. 1—2 mai 
taglieh eine Pille.

S p ir itu s  b rom atus SchrOder.
Rp. Bromi 10,0

Spiritus (90 Proc.) 50,0.
N ur die friscli bereitete Mischung kom m t zur A n

wendung. Dam it getriiukte W atte-Tam pons 
werden 5 — 10 M inuten an  die karcinomatbse 
Vaginalportion gcbracht. etc., die umliegemlen 
Tlieile m it Natrium bikarbonatlosung geschiitzt.

f  Bromum chloratum. Chloratum Bromi. Bromclilorid. Chlorbrom. Leitet 
man Chlor in kalt gehaltenes Brom, so wird ersteres absorbirt und man erbiilt schliesslich 
eine rotligelbe, bewegliche Pliissigkeit, welche sich in Wasser mit gelber Farbę ldst und 
angeblich Brompentaelilorid BrCl5 darstellt. Kiiblt man die Lbsung auf 0° C. ab, so scbeidet 
sich ein Hydrat in Krystallen ans, welche bei -)-7# C. sclunelzen. Im Falle diese Verbin- 
dung verordnet werden sollte, empfiehlt es sich, eine 50procentige Lbsung derselben dar- 
znstellen.

f  Liquor Bromi chlorati seu perchlorati 50 Proc. In ein auf 5° 0. kalt zu lial- 
tendes Gemisch von 20,0 Brom mit 60,0 destillirtom Wasser wird gewaschenes Ohlorgas



solange eingeleitet, bis das sich anfangs bildende und auf dem Wasser schwimmende Brom- 
chlorid sieli gelost bat und in Bromperchlorid iibergegangen ist. Alsdann wird dio Fliissig- 
keit mit Wasser auf 130,0 g yerdimnt. Sie enthalt 50 Proc. Bromperchlorid.

Aufbewahrung wie Brom an einem kiihlen Orte. Mail hutę sich, die Dampfe dieser 
Yerbindung einzuathmen.

C austicuni Y alon tin i.
Rp. Brom i chlorati 1,0

Acidi n itr ic i (1,40) 10,0.
Ad v itr«m  epistoinio vitreo m unitum . AetzflOssig- 
keit bei Angina gangraenosa, Fistelgeschwiiren etc.

P asta  caustica Bryk.
Rp. Bromi chlorati 5,0

Liąuoris Stibii chlorati 
Zinci chlorati aa 4,0
Radicis Althacao pnlv. aa. 10,0 
Gummi arabici 1,0
M ucilaginis Gum m i arabici q. s. 

u t fia t pasta. N ur zum baldigen Yerbrauch zu 
bereiten.

Brucinum.
f f  Brucinum (Ergttnzb.). Brucine (Gall). Caniramin. Yomicin. C^H^NjO.j 

-|-4H 20. Mol. (lew. =  4<i(i. Ist neben dem Strychnin in verschiedenen Strychnos-Arten 
enthalten.

JJa rste llu n g . Die bei der Gewinnung des Strychninnitrates abfallenden Mutter- 
Iaugen enthalten neben et w as Strychninnitrat yorzugsweise Brucinnitrat. Man koncentrirt 
diese Laugen durch Eindampfen und fiillt ans ibnen das Gemisch beider Basen (Brucin-(- 
Strychnin) durch Ammoniak. Alsdann yertkeilt man den Niedersehlag in Wasser, fiigt 
Oxalsaure bis zur Sattigung hinzu, erhitzt bis zur AuflBsung, entfarbt, wenn nothig, mit 
Thierkohle, filtrirt und dampft das Filtrat auf ein passendes Yolumen ein. Beim Erkalten 
krystallisłrt BracinoxaIat aus. Man sammelt dieses und wascht es mit absolutem Alkohol 
aus. Alsdann lbst man es in Wasser und fiigt der Losung Kalkmilch in massigem Ueber- 
sekuss zu. Der nacb einiger Zeit entstekendo Niedersehlag wird abfiltrirt, getroeknet und 
mit siedendem Alkohol extraliirt. Beim Erkalten der koncentrirten alkoholischen Losung 
werden Krystalle von Brucin erkalten, welcbe durch Umkrystallisiren zu reinigen sind. — 
Besonders grosse Krystalle erhalt man durch freiwilliges Yerdunsteu der alkoholischen 
Losung (Gall.).

E ig en a ch a ften . Aus seiner Losung in yerdiinntem Alkohol freiwillig ahgeschieden: 
Earblose, durchsiohtige, monokline Tafeln. Aus der heiss gesattigten LBsung: entweder 
ais spater krystallinisch erstarrendes Oel oder ais glanzende farblose, federartige Krystalle. 
Der Gesehmack ist sehr stark bitter, die Reaktion alkalisch. Die Krystalle enthalten 
4 Mol. Krystallwasser ( =  15,45 Proc.), welches schon an trockener Luft theilweise ab- 
gegeben wird. Bei 100° C. oder iiber Schwefelsaure werden sie vollig wasserfrei. Das 
krystallisirte, Krystallwasser enthaltende Brucin schmilzt wenig iiber 100° C., das yBllig 
wasserfreie Brucin bei 178° C. Das krystallisirte Brucin lost sieh in 320 Th. kaltem oder 
150 Th. siedendem Wasser (zu einer alkalisch reagirenden Fliissigkeit), leicht lflslieh ist 
es in Alkohol und in Chloroform. Die wiisserige Losung ist linksdrehend.

Reine konc. Schwefelsaure iBst Brucin ohne Farbung. Konc. Salpetersaure oder 
salpetersaurekaltige Schwefelsaure losen es mit blutrother Farbung, welcbe allmahlich in 
Orange, schliesslich in Gelb iibergekt. — Wenn man zu dieser Reaktiou nur wenig Sal
petersaure anwendet und wartet, his die rotke Farbung voriiber und in die gelbe Farbung 
iibergegangen ist, so tritt auf nunmekrigen Zusatz von Stannoehlorid oder von farbloseui 
Sebwefelammonium zu der gelben Losung eine schon yiolette Farbung auf. Chlorwasser 
(ebenso eine Misobung von Kaliumcblorat -J- Salzsaure) farbt Brucin lebbaft roth; ein 
Ueberscbuss von Chlorwasser entfarbt diese Fliissigkeit wieder.

J*riifung. Es ist von Wicbtigkeit, dass das tberapeutiscb zu verwendende Brucin 
frei von Strychnin ist. Urn dies festzustellen, bringt man 1 Th. Brucin mit 10 Tb. ab
so lu tem  (!) Alkohol in ein geschlossenes Gefass und sehuttelt gelegentlieb um. Sind 
nacb 1—2 Stunden nicht geloste Antheile yorbanden, so giesst man die Losung klar ab.



Don Rtickstand lost man in einigen Tropfen verdiinnter Schwefelsaure, bringt diese Lćisung, 
eventuell unter Zusatz von ctwas Wasser, auf ein Uhrglas und ftigt unter Umriihren 
Kaliuindichromatldsung binzu. Sobald sick Krystalle abscheiden, tupft man die Mutterlauge 
mit Filtrirpapier ab (!). Werden die Krystalle nunmehr in konc. Schwefelsaure gebracht 
oder mit lconc. Schwefelsaure iibergossen, so verursachen sie blauviolette Farbung, falls 
sie Strychnin enthalten.

A u fb e w a h ru n g . Unter den direkten Giften, seh r y o rs iek tig . Lichtschutz ist 
nicht unbedingt erforderlich, aber zu empfehlen.

A n w e n d u n g .  Brucin soli bei lokaler Anwendung anastliesirende Wirkung haben, 
doch ist diese Angabe uusicher. In n e r lic h  wirkt es wie Strychnin (s. dieses), aber 
schwacker. ais dieses. Nach einigen soli es nur 1/10, nach anderen sogar nur ’/io—1ko der 
Starkę der Strychninwirkung besitzen. Indessen sind auch diese Angaben nur mit Vor- 
sicht aufzunehmen. In Deutschland ist es nur sehr wenig im Gebrauek. Man giebt die 
freie Base oder dereń Salze zu 0,01—0,05—0,1 g in Pillen oder Tropfen. H ochstgaben : 
0,1 g pro dosi, 0,2 g pro die (Erganzb.).

f f  Brucinum nitricum. B ru c in n itra t .  S a lp e te rsa u re s  B ru c in  C23H20N2O4. 
U NO., 2 H.,0 =  495. Zur Darstellung werden 100 Th. lcryst. Brucin in 200 Th. warmem 
Alkohol von 45 Proc. gelost und mit (53 Th.) Salpetersaure von 25 Proc. neutralisirt, wor- 
auf man die Losung an einem warmen Órte langsam abdunsten liisst. Parblose yierseitige, 
in Wasser und in Weingeist leicht lósliche Prismen. Aufbewahrung, Anwendung und 
Dosirung wie unter Brucin angegeben.

f t  Brucinum sulfuricum. B ru c in su lfa t. S ch w efe lsau res  B ru c in  (G23HMN20 4)a 
HaS04 —|— 7 H20 =  1012. Zur Darstellung lost man 100 Th. kryst. Brucin in soviel (64 Th.) 
vordunnter Schwefelsaure, dass eine neutrale Losung ontsteht und bringt diese durch Ab
dunsten zur Krystallisation, Aus der Liisung in iiberschussiger Schwefelsaure krystallisirt 
ein saures Salz. Aufbewahrung, Anwendung und Dosirung wie unter Brucinum angegeben.

f f  Brucinum crudum. ito h e s  B rucin . Das bei der Fabrikation des Strychnina 
abfallendo Roli-Brucin, welchos stets mehr odor weniger Strychnin entbillt, wird zurn Theil 
unter dem Namen Brucin, zum Theil ais „Strychnin11 von den Fabriken ais Gift zumVer- 
tilgon von Raubzeug etc. abgegebon.

Bryonia.
Gattung der Cucurbitaceae — Cucurbiteae-Cucumerinae.

Bryonia dioica Jacq. mit rothen Frilchten, heimisch in Mittel- und Siideuropa, und 
Bryonia alba L. mit schwarzen Friickten, heimisch von Nordpersien bis Ungarn und 
Siidrussland. Vielfach angepfianzt und aus den Kulturen an Ziiunen und Hecken yerwildert.

Beide Arten liefern in ihrer fleisehigen, uber armdicken, 60 cm langen Wurzel die 
Radix Bryoniae. Radix Uvae anginae. Radix Yitis albae. Zaunriibe. Faulriibe. 
Gichtriibe. Hundskiirbis. Stickwurz. Weisser Enzian. Ilacine de Bryone blanche 
(Gall.). Bryonia. Bryony (U-St.). Die Wurzel ist innen weisslich mit Milclisaft, aussen 
weiss-gelbliek bis blass-braunlich, bei Bryonia dioica glatt, bei Bryonia alba geringelt und 
warzig. Geschmack ekelhaft bitter, Geruch widrig. Trocken ist sie sehwammig, mehlig, 
fast geruchlos und wenig bitter.

Der Holzkorper besteht aus sclimalen Holz- und breit.en Markstrahlen.
B esta n d th e ile . Ein Glykosid B ryou in  C34H480(„ loslick in Wasser und Alkohol, 

unloslich in Aether, zu 1,0—1,2 Proc. in der Wurzel. Ferner B ry o resin  C3,He80 18, los- 
lich in Alkohol und Aether, unloslich in Wasser, in der Pflanze wahrscheinlich in Form 
eines Alkaliresinates yorhanden. Das Bryonin fiudet sich in der Pflanze in schlauch- 
fijrmigen Zellen lokalisirt.

M n s a n im lu n g  u n d  A u fb e w a h ru n g .  Die Wurzel wird im Friihjahre vor der 
Bliithe gegraben, gewaschen, in Scheiben geschnitten und auf Bindfaden aufgereiht ge- 
trocknet. 9 Th. friscbe Wurzel geben 1 Th. trockene. Man bewakrt sie in gut ver- 
schlossenen Blech- oder Glasgefassen auf.



A m o e n d u n g . Man yerwendet sie Mer und da ais drastisch.es Abfiihmittel, 
0,3—0,5 g des Pulvers oder 4,0—15,0 g eines Infusum (1:10). Der ausgepresste Saft der 
frischen Wurzel war friiher ein Bestandtheil der Fruhlingskuren. In der Homoopathie lei 
Rheuma, Lungen- und Brustfellentzundung.

Alcoolature de Bryone (Gall.). Aus gleichen Theilen frischer Wurzel und Alkohol 
(90 proc.) durch lOtagiges Ausziehen zu bereiten.

Aqua Bryoniae (spirituosa). Frische, geschnittene Zaunrube 200 Tli., Yerdiinnter 
Weingeist 300, Wasser q. s. Man destillirt 1200 Th. iiber.

Foinentuni bryoniatum Trampel. Frische, geschnittene Zaunrube 150, Heisses 
Wasser 1500. Zur Kolatur fiigt man liinzu Essig 1500 und Kochsalz, soyiel sieli l5st.

Spiritus Bryoniae compositus. Aqua Bryoniae composita. Rautenol 0,5, 
Sadebaumćil, Krauseminzbl, OrangenschalenOl je 2,5, Bibergeil-Tinktur 7,5, Zaunruben- 
wasser 125.

Tinctura Bryoniae. Tincture of Bryonia. U-St. Aus frischer, gepulverter 
Wurzel 100 g werden mittelst Alkohol (91 proc.) durch Yerdrangung 1000 ccm Tinktur 
hergestellt.

Bucco.
Bucco, Bucku, Bucho, siidafrikanischer Name fur eine Anzahl im Kapland heirni- 

scher Arten der Gattungen Barosma und Empleurum, Familie der Rutaceae—Rutoideac— 
Diosmeae. Verwendung findęn die Blatter. Man unterseheidet:

1) Breite Buccobliitter, Folia Bucco lata seu rotunda (Erganzb. Gall.). Bucha 
(U-St.). Budni folia (Brit.). Feuilles de Bucliu ou Bucco. Buchu leaves von 
Barosma crenulatum (L.) Hooker mit langlichen, eiformigen oder verkehrt-eif6rmigeii| 
gekerbten oder kleili gesagten Blattern; im Kaplande am Tafelberg; Barosma crenatUIIl 
Kunze, mit ovalen oder yerkehrt-eiformigen, an der Spitze stumpfen, am Bandę gekerb

ten, gegeniiber den yorigen etwas 
breiteren Blattern, und Barosma 
betulinum (Thunb.) Bartl. et 
Wendt. mit rhombisch verkehrt-eifor- 
migen, am Bandę unregelmassig ge- 
ziihnteu Blattern. Die erstgenannte 
Art pflegt die Hauptmasse der Drogę 
auszumachen.

2) Lange Buccobliitter, Folia 
Bucco longa (Gall.), von Barosma 
serratifolium (Curt.) Willd. mit
2—3 om langen, lineal-lanzettlichen, 
scharf gesagten Blattern, heimisch 

im sudwestlichen Kapland, und Empleurum ensatum (Thunb.) Erki. et Zeyh. (syn. 
Empleurum serrulatum Ait.), Sagezahne mehr abstehend, Spitze mehr ausgezogen wie bei 
der yorigen Art. Ebenfalls im siidwestliehen Kapland. Die letztgenannte Art kommt aucb 
ais selbstandige Sorte vor.

Die unter der Epidermis der Oberseite gelegene Zellscbicbt yerscbleimt, die Epi- 
dermiszellen entbalten Sphaerokrystalle, die man fur Hesperidin bałt. Im Mesophyll lysigene 
Oelbehalter und Oralatdrusen.

Gescbmack und Gcrucb scharf aromatiscb, an Baute, Kampfer und Pfeffenninze 
erinnernd.

H esta n d th e ile . Ein Unterscliied in den Bestandtbeilen sebeint zwischen den ein- 
zelnen Arten nicht zu besteben. Sie entbalten atherisebes Oel (B. serratifolium 1,0 Proc.,

Fig. 120. 
li. betulinum.

Fig. 122. Fig. 123.
B. crenulatum . B. serratifolium.



B. betulinum 2,0 Proc.). Ausserdem entlialten sio Harz, Schleim, Salicylsaure und zu 
4 Proc. einen ais D iosm in bezeiehneten, wenig bekannten Kdrper.

V envecliselung . An Stelle der ersten Drogę sind dio viel kleineren Blatter des 
Barosma ericifolium vorgekommen.

A n w e n d u n g . Man verwcndet sie ais diuretisekes und stimulirendes Mittel, mcist 
in Form des Infusum. Sie sind in Europa seit 1821 bekannt, werden aber wenig gebraucht, 
obsohon sie nach neueren Nacbrioliten dio F o lia  Uvae U rsi an Wirksamkeit ubertreffen 
sollen. Die beste Form der Auwendung durfte die der Tinktur odor des Fluid- 
extraktes sein.

A u fb e w a h ru n g .  Die geselmittenen Blatter bewahrt man in gut verscblossenen 
Gefiissen ans Blech, das Pulver in gelben Hafenglksern auf.

Extractum Buchu lluidum. U-St. F lu id  E x tra c t of Buchu. — Aus gepulver- 
ten Buceoblattorn (Nr. CO) 1000 g werden mittelst Alkohol (91 proc.) im Verdrangungsver- 
fahren 1000 ccm Fluidextrakt liergestellt.

Infusum Bucliu. Brit. In fu s io n  of Bucliu. Wio Inf. Uvae Ursi Brit. (S. 8G3) 
zu bereiten. Gabe 30—60 g.

1'inctura Buchu. T in c tu re  of B uchu (Brit.). T e in tu re  ou A lcoole do 
Buchu. Aus Buccoblktterpuiver (Nr. 20) 200 g und Alkohol (60 proc.) werden im Yer- 
drangungswego 1000 ccm Tinktur bereitet. — Gabe 2 — 3,5 g. Gall. Aus Buccoblattern 
1 Th., Alkohol (80 proc.) 5 Th. durch lOtagiges Ausziehen zu bereiten.

Yinum Bucco (Gall.), wie Yinum Colombo zu bereiten.
Plisami do folio Buchu.

T i s a n e  d e  B u c h u  (Gall.).
Bp. Folior. Bucco 10,0

Aq. dest. ebull. 1000,0.
Nach einer halbeu SLunde abzupressen.

Rlieumatismusiuittel von F elix Meyee ist oin Gemisch von Buccoblattern, Linden- 
bluthen, Hollunderbliithen, Wollblumen, Barontraubenblattern, Sennesblattern, Bittersflss- 
stengoln, Faulbaumrinde, Fenchel, Hauhechel, Siissholz, Sarsaparille, Eibischwurzel und 
LiebstOckel.

Vet. l’ulvis dluictlcus IIaryey.
(Apoth. Zeitung.)

Bp. Fol. Bucco 15,0
Besiuae Pini 
Kalii nitric. aa 90,0 

M. f. pulv. Div. in p. acq. XII.
Morgens und Abends ein Pulver im Futter.

Oleum foliorum Buccu. Bukkubiatterol. Essence dc Feuilles de Bucco. 
Oil of Buchu lcaves.

Sowohl die langen wie die runden Bukkubliitter geben bei der Destillation mit 
Wasserdampf atkerisckes Oel. Die Bliitter von Barosma serratifolium entkalten 0,8—1,0 Proc. 
Oel. Dieses ist arm an Diosphenol und deskalb bei gewobnlichor Temperatur fliissig. Spec. 
Gew. 0,944—0,962. Dio Blatter von Barosma betulinum sind olreicher und geben beim 
Destilliren 1,3—2 Proc. Oel. Es ist bei mittlerer Temperatur mit Krystallen von Dios- 
phenol durchsetzt. Spec. Gew. ca. 0,94 bei 27° C. Bukkubiatterol ist eine dunkle Fliissig- 
keit Yon starkem minz- und kampkerartigcn Gerlich und bitterem, kiiblendem Geschmack. 
Diosphenol C10II10O.2 schmilzt in reinem Zustande hei 82° C. und siedet nieht unzersetzt 
bei 232° C. Ein zweiter Bestandtheil des Bukkublatterols ist wabrscbeinlich ideutisch mit 
Linksmenthon.

Das in den Bl&ttern von Empleurum serrulatum zu 0,6 Proc. enthaltene iitherischc 
Oel bat das spec. Gew. 0,946 und siedet zwiscken 200 und 235° C. Es erinnert im Geruch 
an Raute und giebt beim Schtttteln mit Natriumbisulfit eine feste Yerbindung.

Butylchloralum hydratum.
t  Butylcliloralhydrat (Erganzb.). Chloralhydratuin Butyli. Tricklorbutyl- 

aldehydhydrat. Crotonchloralliydrat. Hydras Crotonchloralis. CtHf)Cl30  -f- H>0. 
Mol. Gew. == 193,5.



D a rs te llu n g . Man leitet in Acetaldehyd, oder besser in Paraldehyd, welche zu- 
niiehst gut gektihlt, werden, so lange troekenes Chlorgas in langsamem Strome ein, bis 
Clilorwasserstoff nieht mehr entweicht. Alsdann setzt man das Einleiten des Chlors weiter 
fort, zuerst nnter Weglassung der Kuhlung, spiiter unter Erwarmen, welches sehliesslich 
auf 100° C. gesteigert wird. Das Reaktionsprodukt wird mit konc. Schwefelsaure ge- 
schtittelt und das sich abscheidende wasserfreie Trichlorbutylaldehyd abgehoben und frak- 
tionirt destillirt, wobei die bei 163—165° C. siedenden Antkeile gesammelt werden. 9 Th. 
der wasserfreien Verbindung bringt man mit 1 Th. Wasser zusammen. Wenn sich das 
Trichlorbutylaldehydkydrat ais Krystallmasse gebildet hat, krystallisirt man dieses ans 
siedendem Wasser um.

E ig en sc lia ften . Diiime, weisse, seidenglanzende Bliittclien von eigenthiimlich 
siisslichem (fruchtartigem) Geruche und brennendem, bitterlichem Geschmacke. Sie losen 
sich in etwa 30 Th. kaltem, leichter in siedendem Wasser, reichlich in Weingeist und 
Aether, weniger leicht in Chloroform. Gl.yeerin befordert die AuflSslichkeit in Wasser. 
Sie sehmelzen bei 78° 0. unter Zerfall in Wasser und Trichlorbutylaldehyd, welches letztere 
sich durch stechenden Geruch und reizende Einwirkung auf die Schleimkaute kennzeichnet. 
Wird das Butylcliloralhydrat mit konc. Schwefelsaure erwarmt, so scheidet sich Trichlor
butylaldehyd ais olige TrSpfchen aus. Die wasserige Losung des Butylchloralhydrats 
schwiirzt ammoniakalische Silberlosung infolge Reduktion des Silbersalzes zu metallischem 
Silber.

P r ii fu n g .  1) Die weingeistige Losung 1 =  10 rothe blaues Lackmuspapier nieht 
und werde durch Silbernitrat nieht getriibt (Salzsaure, fremde Chlorverbindungen). 2) Mit 
Schwefelsaure g e lin d e  erwarmt bramie es sich nieht (fremde Chlorverbindungen). 3) Es 
schmelze bei 78° C. und yerbronne, ohne einen Riiekstand zu hinterlassen.

A u fb e w u h ru n g .  Yorsichtig, grossere Yorratlie auch vor Licht gesehiitzt.
A n w e n d u n g .  Butylcliloralhydrat ist ein Anastheticum; ais Hypnoticum wirkt. es 

nieht so sicher wie Chloralhydrat. Es wirkt zuerst auf das Grosshirn, die Anastkesie be- 
ginnt am Kopfe. Die Respiration wird durch Einwirkung auf das Respirationsoentnun 
yerlangsamt, darauf die Reflexerregbarkeit des Eiiekenmarks herabgesetzt. Der Tod tritt 
naeh grossen Gaben durch Respirationslakmung ein, das Herz wird nieht betroffen. Man 
giebt es gegen Trigeminus-Neuralgieen und Schmerzen der Tabiker zu 0,2—0,5 g zwei- 
stiindlich, ais Hypnoticum 0,5—1—2,0—4,0 g in wasseriger Losung mit Glycerin oder 
Sirup. H b ch stg ab en : pro dosi 2,0 g, pro die 4,0 g (Erganzb.). — Die Ausseheidung- er- 
folgt durch den Urin ais „ U ro b u ty lc h lo ra ls a u re 11; bei Vergiftungen ist die kiinstliche 
Respiration ais Hauptmittel anzuwenden.

Rp. Butylclilorali hydrat!
Acidi cnrbolfci ful 2,0.

Einen mit der Mischung gotrilnkten Wattepfropfen 
in den hohlen Zahn zu drlieken. Gegen den 
Sclnnerz caridser ZUhne.

Rp. Butylehlorali hydrati 5,0—10,0 
Glycerini 20,0
Aquae destillatae 130,0

Bei Tic douloureux, fnnerhalh 15 Minuten 1 — 3 
Essloffel.

Butyrum.

Butyrum. Butter. Beurre. Butter (engl.).
A llg e m e in e s . Butter ist die durch mechanisclie Operationen (Schlagen, Scliiitteln, 

Schaukeln) aus der Kuhmilch abgeschiedene innige Mischung von Milchfett und anderen 
Bestandtheilen der Mileh, welche, nachdem sie der „anerkannten molkereigerechten Behand- 
lnng“ unterworfen worden ist, theils gesalzen, theils ungesalzen in Yerkehr kommt.

In der Milch ist das Butterfett in Form mikroskopisch kleiner Kiigelchen suspendirt, 
welche sich fiir gewohnlich wahrscheinlich deshalh zu grosseren Massen nieht yereihigen, 
woil sie sich im Zustande der „Ueberschmelzung11 befindgn. Wird die Milcii regelmiissig 
wiederkehrenden Erschutterungen durch den sog. Butterungsprocess ausgesetzt, so erstarrt



(las Butterfett, und die Ktigelchen yereinigen sich zu grosseren Massen. — Ans praktischen 
Griinden unterwirft man dem Butterungsprocess nickt die Milek selbst, sondern den aus 
dieser gewonnenen Kahm im siissen oder gesauerten Zustande und bezeicknet dement- 
sprechend das Endprodukt ais Siissrakm-Butter oder Sauerrakin-Butter. Dui;ch den Butte- 
1'ungsprocess erkiilt man also die vom Butterfett dei- Hauptsacke naek betreite Milek (Butter- 
milck) oinerseits und die Butter andererseits.

Kie abgeschiedene „Butter11 bestekt der Hauptsacke naeli aus Butterfett, entkiilt aber 
im Zustande emulsionskknlioker Yertkeilung nock ketracktlieke Mengen von Buttermilck 
eingeseklosseu. Zum Zwecke besserer Haltbarkeit wird dic Butter, urn sie vou diesen Bei- 
mengungen in einem gewissen Grade zu befreien, mekrmals mit reinem Wasser aus- 
gewaseken, sckliessliok von der Hauptmenge des ikr kierbei einverleibten Wassers durcli 
Knoten und Scklagen befreit. Eine vdllige Entfernung der Buttermilck und des Wassers 
wird nickt beabsichtigt, weil kierunter der Woklgesckinack der Butter leiden wiirde. —• 
Die so hergestellte Butter kommt alsdann im ungesalzenen oder gesalzenen Zustande in 
den Yerkckr.

Pkarmaceutiscke Verwendung finden, allerdings nur sekr selten, sowokl die wasser- 
kaltige Butter ais auck das wasserfreie Butterfett; ausserdem wird das Butterfett auck 
nock zur Herstellung einiger pharmaoeutiseker Priiparate, z. B. des Butterktkers (s. S. 176) 
und der Butterseife gebrauckt.

I. Butyrum insulsum. Ungesalzeue Butter, Hierunter ist die nickt gesalzene, 
moglichst gut ausgewasckene, w a sse rk a ltig e  Butter zu yerstehen. Wird sie yerlangt, 
so versucke man, sieli dieselbe aus der nackstgelegenen Molkerei zu yersckaifen. Man ver- 
lange ausdrUcklich „Sussrahmbutter". Bei kaufigerem Bedarf wird es sick empfeklen, eine 
kleiue Butterungsmasckine anzuschaffen, wie solcke jetzt in sekr guter Ausstattung billig 
zu kaken sind, und aus einem Quantum „Siissrabm11 die erforderlicke Menge Butter durcli 
Buttern von dem Kiickenpersonal kerstellen zu lassen. Die erbutterte Butter ist solange 
mit Wasser zu waseken, bis dieses nickt mekr molkig ablauft und dann durek Schlagen 
und Kneten von dem uberschiissigen Wasser nack Mdglickkeit zu befreien. Man nckme, 
urn 10 Tkeile Butter zu gewinnen, mindestens 150 Tk. SUssrakm in Arbcit.

Diese wasserkaltige Butter findet gelegentlick zur Herstellung von Kuklsalben, 
Augensalben etc. Verwendung. Man versueke unter keinen Umstanden sie dadurck zu er- 
setzen, dass man gesalzene Butter auswiisckt, ilenn es ist sekwer, der Butter alles Koch- 
salz durek Wascheu mit Sicherheit zu entzieken. Weit elier wiire ein Ersatz durek ge- 
sckmolzenes Butterfett, Adeps Butyri, zu recktfertigen.

II. Adeps Butyri. Butterfett (Erganzk.). E riscke  Butter wird in einem koken 
Gefiisse, z. B. einer Infundirbiiokse aus Porcellan, im Dauipfbade gesckmolzen uml solange 
erwarmt, bis sick das Fett ais v d llig  klare, obere Sekiclit abgesekieden kat. Alsdann 
wird diese nock warme Fettschickt abgegossen und in trockeue, kleine, vbllig anzufiillcnde 
Glasilaschen filtrirt. Hierzu ist zu bemerken, dass man mit der Filtration nickt eker ke- 
ginnen soli, bis nickt eine deutlicke Sckeidung des gesckmolzenen Butterfettes von den 
Molken stattgefunden kat. Die Filtration gekt rasch von statten, wenn man das Filter 
vorker gut austrocknet. Das Filtriren kat an einem warmen Orte, bei grosseren Mengen 
mittels eines Warmwasser- oder Dampftrickters zu erfolgen.

Ein gelblickweisses bis weisses, korniges Fett voit eigenartigem, niebt ranzigem Ge- 
tuclie und Gesckmacke. Es schmelze bei 30—37° C. zu einer klaren, mehr oder weniger 
gelben Fliissigkeit. — Werden 10 g Butterfett in 10 ccm Chloroform gelost, 10 ccm Wein- 
geist und 1 Tropfeu Phenolpktkaleinlbsung binzugefiigt, so muss die Lbsung naek Zusatz 
vou 0,3 ccm Normal-Kalilauge und nack kraftigem Sckiittelu rotk gefftrbt ersckeinen, was 
einem zulassigen Maximalgekalt von 3 BuRSTYN’scken Sauregraden entspriekt.

Ersatz ftlr wasserfreies Butterfett. Ais solches golton folgende Mischungen:
1) Olei Oacao 4 Th., Olei Amygdalarum 6 Tli. 2) Olei Cacao 2 Th., Adipis 8 Th.

U n g u e n tn m  a d  c o m b u s t i o n e s  S t a iil . S T A iu P sch e  B r a n d s a l b e .  Ist eine Miscliung 
von 1 Tli. gelbom Waclis und 2 Th. wasserfreiem Butterfett.

f iandb. U, pilami. Praxis. X. 33



U n tersn ch u n g  d er  J lu tte r . Die Butter des elirlieheu Marktverkchrs kat etwa 
folgcnde Ziisammensetznng: Butterfett 80—85 Proc., Wasser 10 — 15 Proc., Milek/,ucker, 
Casein, ans der Milek stammende Salze zusammen 1—8 Proc. Ausserdem ist auf das markt- 
iiblick zugesetzte Kocksalz Riicksickt zu liehinen.

Die Gesichtspuukte, unter denen die Marktuntersuehung der Butter zu geschehen 
hat, sind folgcnde:

1) V erfitlsok t kann Butter dadurck werden, dass ikr a) eino grossere Menge Wasser 
einverleikt wird, ais es im ehrlichen Yerkekr gebraucklicb ist; b )  dass ikr eine iikergrosse 
Menge Kocksalz zngesetzt wird; e) dass das Butterfett zum Tkoil dnrek billigero Fette 
oder Fettgemische ersetzt wird.

2) Y erd o rb en  ist Butter, welcko in einen soleken Zustand iibergegangen ist, dass 
sie nacli der allgemeinen Ansicht, zum inenschlichen Genuss oder dock fur die vom Kaufer 
yorausgesetzte bestimmungsgemassc Verwendung nicht mehr geeignet ist.

8) N aek g em ach t ist Butter, wenn an ikrę Stelle ein Kunstprodukt, z. B. Mar- 
garine, untergeschoben ist.

Die Untersuekung fiikrt man zweckmiissig in folgender Weise ans:
1) B estim m u n g  des W a sse rg e h a lte s .
a.) A ppro x im ativ . Man fiillt in ein weitcs Probirrokr (2,5 cm lickte Weite), 

welokes man selbst graduirt kat, etwa 20 g Butter und bringt, diese dnrek Einstelleu 
in heisses Wasser zum Schmelzen. Nach einiger Zeit kat sick das gesekniolzene Butterfett 
iiber der wasserigen Fliissigkeit (den Molken) soweit abgesetzt, dass beide Sckickten sieli 
deutlick abgrenzen. Man sekatzt nunmekr die Menge des gcsckmolzenen Fettes und der 
Molken. Betragt die Menge der letzteren mehr ais 1/8, so ist die exakte Wasserbestimmung' 
ausznfiikren.

1>) E x ak t. Man bringt in eine Platinschale etwa 20 g mit Salzsaure gut aus- 
gewasckenen Quarzsand oder Bimsstein, dazu ein kleines Glasstabchen und gliikt die so 
besekickte Selmie griindlick durek, bis sie konstantes Gewickt hat. Dann bringt man 5 g 
Butter hinzu, die von mdglickst vielen Stellen der Probe entnommen ist, riikrt okne 
Yerlust nm und trocknet im Wasserbadtrockensckrank bis zu konstantem Gewickt (nacli 
fiinfstundigein Trocknen die erste Wagung!). Im SoxHwsT’schen Trockenschrank ist das 
Trocknen nach 1/,2 bis 3/.t Stunden beendet.

2) B estim m u n g  des F e t tg e h a lte s . Den sub 1 erhaltenen Trockenruckstand 
verreibt man mit nock etwa 20 g getroeknetem Sande oder Bimsstein, extrakirt das Ganze 
in oinem Extraktionsapparate (nach Soxhlist) mit wasserfreiern Aetker und verfahrt im 
ubrigen, wie unter Milek angegeben ist (s. Lac).

3) B estim m u n g  des G eh a lte s  an K ocksalz. Man wagt 5 g Butter in eine 
Platinschale, yerdampft die Hauptmenge des Wassers durck einstiindiges Erhitzen auf dem 
Wasserbade und verascht kei nicht zu koher Temperatur. Die Asche wird gewogen, als- 
dann mit, Wasser ausgezogen und in der Losung das Chlor durck Titriren mit Silbernitrat 
und Kaliumchromat nach Mohr kestimmt. Wagung nnd Titration mtissen fast mit ein- 
ander iibereinstimmen.

4) B estim m u n g  des G eh a lte s  an Casein. 5—10 g Butter werden durck drei- 
bis yierstundiges Trocknen vom Wasser bofreit. Dann zielit man mit Aetker ans, sammelt 
das in Aetker Unlosliche auf einem sekwediseken Filter und wascht es mit Aetker ans. 
Schliesslick bringt man Filter -)- Inkalt in einen Stiokstoff-Kolben und kestimmt den Stick- 
stolf nacli Kjbldahl. Stickstoff X  6,37 ergiebt die Menge des vorkandenen Caseins.1)

5) B estim m u n g  des S au reg rad es. Man lost 5 g Butter in 30 ccm saurefreiem 
Aetker, fiigt 3 Tropfen Pkenolphtkaleinldsung zu und titrirt mit Vio -Normal-alkokolisckcm 
Kali. Jeder fiir 100 g Butter verbrauchte Cubikcentimeter Normal-Kalilauge zeigt 1 Saure- 
grad nach Burstyn an.

') Dic Ausfuhrungsbostimmungen des Reichskanzlers sekreiben den Faktor 6,25 vor. 
doch soli der Faktor 6,37 genauer sein.



6) F ro n d ę  F e tte . Y orpriifungen.
1) Sckm elzprobe. Beim Erwarmen im Wasserbade schmilzt Butter zu einem 

rascli klar werdenden Fette, wakrend Margarine langere Zeit ein triibes Ausselien behiilt. 
Dic Probe beruht daranf, dass das Buttcrfett ursprunglich ais Emulsion in der Milek ent- 
halten war, und dass diese Emulsion absicktlick zerstort worden ist, wakrend der Mar
garine Milek oder Rahm zugefiikrt worden ist, in der Absickt, eine Emulsion zu bildeu. 
Nur ais Vorprobe zu benutzen.

2) R e fra k to m e trisc k . Man bestimmt die Refraktion im AumPseken Butter- 
Refraktomoter. Butterfett kat bei 25° C. eine Refraktion von kockstens 52,5. Der Apparat 
kostet. etwa 150 M. und gestattet lediglich die pure Untersckeidung von Butter und Mar
garine. In zweifelkaften Fallen lilsst er haufig im Sticke. — Jedem Apparate ist eine 
genaue Gebraucksanweisung beigegeben, ausserdem findet sieli eine eingekende Besekreibung 
des Apparates und seiner Anwenduug in den Ausfukrungsbestiminungen des neuen Mar- 
garine-Gesetzes.

E x ak te  M otkoden. 1) Nack Heiiner-Anoell. Man bringt durek Differenz- 
Wagung 3—4 g klar filtrirtes Butterfett in eine kugelige Poreellansckale, fiigt 50 ccm 
Alkokol sowie 2 g Aetzkali hinzu und verseift das Fett durek Erwarmen auf dem Wasser
bade unter Umriikren. Darni liisst man den Alkokol vorsicktig aber yollstandig abdunsten 
und tibergiesst die zuriiekbleibende Seife mit 150 ccm heissem destillirteu Wasser, in 
welckem sie sick k la r  auflosen muss. Zu der k la ren  Losung g-iebt man yerdiinnte 
Sckwefelsaure im Uebersckuss und erkitzt so lange, bis sick die Fettsiiuren ais olige Sckickt 
k la r (!) abgesetzt kaben und die wasserige Fliissigkeit nicht mekr milckig ersekeint. Man 
flltrirt mm die Fliissigkeit durek ein vorker in einem Wagcgliiseken getrocknetes und 
gewogenes Filter von d ioktem  Papier, welckes vorker mit lieissem Wasser geniisst und 
angefiillt worden ist, mit der Vorsickt, dass wakrend der ganzen Dauer der Filtration die 
Fettsauren niemals ganz nacli dem Grunde des Filters gelangen, sondern dass sieli auf 
diesem zu jeder Zeit geniigend wasserige Fliissigkeit belindet, um ein Durcklaufen der 
Fettsiiuren zu verhindern. Man spritzt nun alle Fettsaurereste aus der Scbale auf das 
Filter und wasekt die gesammten Fettsauren mit siedendciii Wasser (ca. l l/2 Liter) so 
lange aus, bis das Filtrat gegen empfindlłckes Lackmuspapier nielit mekr sauer reagirt. 
Man bringt kierauf die Fettsauren auf dem Filter zum Erstarren, indem man den ganzen 
Trickter in eiskaltes Wasser eintauckt, bringt Filter Fettsauren in das Wageglas und 
trocknet im Wasserbadtrockensckranke bis zu konstautein Gewiclit. (Erste Wagung uacli 
3 Stunden, danu in einstiindigen Pauseu.)

2) Die REicHEBT-MEissidscke (WOLLNYłsckc) Zalil in der Modifikation von Leffmann- 
Beam. 5 g (gemm gewogenl) reines filtrirtes Butterfett werden in einem 300 ccm fassenden 
Eulenmeyek- IColben genau abgewogen, kierzu 20 ccm Glycerin -Natron1) gegeben; der 
Kolben wird mittels einer mit Kautsekukscklauckstiicken iiberzogenen Tiegelzange erfasst 
und iiber freier Flamme unter kestiindigem Umsckwenken erkitzt. Hierdurck, wie auck 
im Notkfalle durek zeitwoiliges Entfernen von der Flamme, wird dic stark sekaumende 
Masse leickt ani Uebersteigen gekindert. Nack 3—4 Minuten ist die Reaktion beendet, 
das Wasser verdampft, die Fliissigkeit kort auf zu kocken und ist fast plotzlick voll- 
standig klar. Alsdann fiigt man, zu Anfang tropfenweisc, da sonst leickt Uebersckaumen 
eintrit.t, 135 cciii destillirtes, ausgekocktes Wasser zu und nack eingetretener Auf losung 
von etwa erstarrter Seife 2 Stiickcken Bimsstein und 5 ccm Sckwefelsliurelosung.2) Man 
destillirt alsdann mit vorgelegtem LiEBio’scken Kuliler 110 ccm ab. Das Destillat wird 
gemiseht und flltrirt. Yon dem Filtrate titrirt man 100 ccm mit l|,0 Normallauge und

') Zur Herstellung des Glycerin-Natrons lost man 100 g Natronkydrat in 100 ccm 
destillirtem Wasser. Von dieser Losung worden 20 ccm mit 180 ccm rekiem konc. Glycerin 
gemiseht..

'-) Von der SohwefelsaurelOsung enthalten 100 ccm =  20 ccm konc. Schwefelsfiuro.
33*



Pbenolphthalcin. Dic verbrauebten Cubikcentimeter ^-Lauge multiplicirt man mit 1,1
Die so erbaltene Zabl is t die REicHERT-MEissL’scbe Zabl (oder AVoLLNY’scbe Zabij.

B e u rtb e ilu n g . Der Gebalt an Kocksalz bezw. an Wasser wird meist nucb ort- 
licben Verordnungen beurtheilt. Wo diese feblen, kann man in maximo 3 Proc. Kochsalz 
und 15 Proc. Wasser zulassen und in minimo einen Fettgebalt von 80 Proc. verlangen.

Ob Butter verdorben ist, lasst sicb am besten durcb die Kostprobe (Aufstreicken 
auf Bród oder Sennnel!) beurtlieilen. Die Bestimniung des Sauregrades erfolgt in der 
Regel nur zur wissenscbaftlichen Begriindung des durcb die Kostprobe gewonnenen Ur- 
theils. Die meisten Ohemiker nebmen ais zulassige Masimalzabl 8 Sauregrade an.

Fremde .Fette (Margarine, s. aucb diese) weist man am sickersten durcb Bestimniung' 
der B.EioHE»T-MEissL’scben (WoLLNY’schenj Zabl nacb. Filr reines Butterfett ist 24,0 ais 
niedrigste REiciiEKT-MEissidsche (WOLLNY’sche) Zabl anzunebmen. Es bat sicb aber keraus- 
gestellt, dass gewisse Futterungsarten (Reis, Palmkerne) die WoLLNY’scbe Zabl berab- 
drtieken. Ereeben sicb nacb der Bestimmunsr der R e ic i i e k t  - Muissi/scben Zabl Zweifel

tiber die Unverfalscbtheit der 
Butter, so kann man nocb 
die Bestiinmung der H ehneb- 
ANGELL’scben Zabl beran- 
ziehen. Diese wird fur reines 
Butterfett in niasimo ais 90,0 
angenommeu. Docb kommeu 
aucb bier geringe Ueber- 
scbreitungen vor.

lii zweifelbuften Fal- 
len giebt allein unanfecht- 
bare Auskunft die Selbstber- 
stellung von Butter aus der 
in Frage kommeiiden Milcli, 
bezw. Buttern unter aint- 
licber Aufsicbt und ver- 
gleicbende Untersucbung des 
so erlialtenen Butterfettes.

Fiirbung der Butter 
mit unscbadliclien Farbstof-

fen gilt zur Zeit ais ein erlaubtes Verschonerungsniittel.
I. 5. k. N acbw eis von SesainSl (aus der Bekanntmacbuiig des Reicbslcanzlers 

vom 1. April 1898): *)
a) Wenn keine Farbstoffe vorhanden sind, die dek mit Salzsdure roth farben, so werden 

S  cem geschmolzenes Butterfett mit 0 ,1 ccm einer alkoholiscken Furfurol-Lósung ( i Raumtheil farb- 
loses F u rfu ro l in i o o  Raumtheilen absoluten Alkohols gelbst) und mit I O  ccm Salzsdure vom spec. 
Gew. 1 ,19  mindestens ]/2 M inutę lang kraftig geschiittelt. Wenn die am Boden sich abschcidende 
Salzsdure cine nicht alsbald versc!mindende deutliche Rothfdrbung zeigt, so ist die Gegenwart von 
Sesamól nachgewiesen.

P) Wenn Farbstoffe zugegen sind, die durch Salzsdure roth gefdrbt werden, so schuttelt man 
io  ccm geschmolzenes Butterfett in einem kleinen cylindrischen Scheidetrichter mit io  ccm Salzsdure 
vom spec. Gew. 1 , 1 2 5  e,wa llz Minutę lang. Die unten sich ansammelnde rothgefdrbte Salzsdurc- 
Schicht lasst man abfliessen, fu gt zu dem in dem Scheidetrichter enthaltenen geschmolzenen Fette noch- 
mals 10  ccm Salzsdure nom spec. Gew. 1 , 1 2 5  und schuttelt wiederum ’/2 Minutę lang. Ist die sich 
abscheidende Salzsdure noch roth gefdrbt, so lasst man sie abfliessen und wiederholt die Be/tandlung 
des geschmolzenen Fettes m il Salzsdure vom spec. Gewichte 1 ,1 2 5 , bis letztere nicht mehr roth gefdrbt 
w ird. Man lasst alsdann die Salzsdure abfliessen und p ru ft 5  ccm des so behandelten geschmolzenen 
Butterfettes nach dem unter a beschriebenen Verfahren a u f Sesamól. Zu diesen Yersuchen uerwende 
man keine hóhere Temperatur, ais zur Erhaltung des Fettes im geschmolzenen Zustande erforderlich ist. l

l) Die cu n iv  gesetzten Stellen sind der Bekanntmacliung des Reichskanzlers wOrt- 
licli entnommen.

Fig. 124. Destillationsapparat zur Bestiinmung der fliiehtigcn Fett- 
sfiuren nach Bisichert-Meissl.



a) B o rsd u re . io  g  Butler werden mit alkoholischem K ali in einer Platinscliale verscift, die 
Scfenlósung eingedampft und verascht. Die Asc/ie w ird  mit Salzsdure ubcrsattigt. In  die salzsaurc 
Lósung taucht man einen Streifen gelbes Kurkumapapicr und trocknet das Papier a u f einem Uhr- 
glase bei 10 0 0 C. Bei Gegenwart von Borsdure zeigt die eingetauchte Stelle des Kurkumapapiers eine 
rothe Fiirbung, die durch Auflragen eines Tropfens verd'unnter Natriumkarbonatlosung in Blau iibergeht.

b) S a lic y ls a u re . Alan mischl in dnem Probirróhrchen 4  ccm Alkohol von 20  Pol. Proc. 
mii 3 —,y Tropfen einer rerdiinnten Eisenchloridlósung, fu g t 3  ccm Butterfett hinm und mischt die 
Flussigiciten, indem man das mit dem Daumen verschlosstne Probirróhrchen 4 0 —5 0  m ai umschiittelt.
Bei Gegenwart von Salicylsdure fa rb t sieli die untere Schicht violelt.

c) F o rm a ld eh y d . 5 0  g  Butter werden in einem Kolbchen von etwa 350  ccm Inhalt mit 
50 ccm Wasser versetzt und erwdrmt. Nachdem die Butter geschmolzen ist, destillirt man unter Ein- 
leiien von W asserdampf 3 5  ccm Flussigkeit ab." 10  ccm Destillat werden mit 3  Tropfen ammonia- 
kaHscher Silberlósung versetzt; nach mehrstundigem Stehen im Dunklen entsteht bei Gegenwart von 
Formaldehyd eine schwarze Triibung. (Die ammoniakalische Silberlósung erhdlt man durch Auflósen 
von /  g  SUbernitrat in j o  ccm Wasser, Perseizen der Lósung mit verdunntem Ammoniak, bis der 
anfdnglich entstehende Niederschlag sich wieder gelóst hat, und Auffullen der Lósung mit Wasser 
au f 50  ccm.)

F re m d a rtig e  Zusiitze. Kartoffelinehl, Kartoffelbrei, Getreidemekl, Mohrriibenbrei, 
welche bisweilen, aber nur selten, der Butter in betriigeriseker Absicht zugesetzt werden 
oder durcli Zufall in diese gelangen, wcist man nach, indem man ein Quantum Butter 
erst mit Alkohol, dann mit Aether auszickt und den kierbei ungelost hinterbleibenden 
Riickstand mit dem Mikroskop untersucht. Gips, Thon u. dergl. unorganische Zusiitze, 
welcke wokl kanni ais iiblicke Verfalsekungen gelten kćinnen, wttrden in der Asclie auf- 
zusucken und nackzuweisen sein.

I . 5. i. N a c h w e is  f r e m d e r  F a r b s t o f f e .  Die Gegenwart frem der Farbstoffe erliennt man 
durch Schiitteln des geschmolzenen Butterfettes mit absolutem Alkohol oder mit Pelroleumdther vom spec. 
Gew. o /jj< 9. Nicht kunstlich gefdrbtes Butterfett ertheilt diesen Lósungsmitteln keine oder nur eine 
schwach gelbliche Firbung, loahrend sie sich bei kunstlich gefdrb/em Butterfett deutlich gelb fdrben.

7.um Naclmeise gewisser Theerfarbstoffe werden 3 — 5  g  Butterfett in 5  ccm Aether gelóst 
und die Lósung in einem Probirróhrchen mit 5  ccm konc. Salzsdure vom spec. Gnu. 1 ,12 5  krdf/ig 
geschiitlelt. Bei Gegenwart gewisser Azofarbstoffe farbt sich die sich unten absetzende Salzsdureschichl 
deutlich roth.

S ch m e lzb u tte r , B u tte rsch m a lz , Schm alz (letzteres eine specielle, suddeutseke 
Bezciehnung). Hierunter versteht man das durck Ausschmelzen der Butter und Abgiessen 
von den Molken gewonnene wasserfreie Butterfett, wclches in Siiddeutschland namentlick 
wahrend des Wintera zu Kiickcn- und Konditoreizwecken verwcndet wird. Es ist beziig- 
lick eines Gehaltes an fremden Petten in gleickcr Wcise zu untersucken und zu beurtheilen 
wie die Butter. — Sekmelzbuttor lasst unter dem Mikroskop Krystallnadeln erkennen.

C o lo stru m -B u tte r. In oinigen Gegenden gilt die aus dem Colostrum [d. i. die 
unmittelbar bis einige Tage nach dem Geburtsakt ahgesonderte Milek], kergestellte Butter 
iunerlick wie ausserlich ais besonders heilkraftig. Colostrum-Butter ist braungelb, starrer 
ais gewoknlicke Butter, reick an Eiweissstoffen, von sehleimigem Gesckmack. Sie wird 
lciclit ranzig.

Sapo hutyrinus. Sapo e B utyro . B u tte rse ife . Zur Herstellung derselben 
kann mit Yortkeil ranzige, zu Speisezwecken nicht rnekr verwertlibare Butter verwendet 
werden. Man sckmilzt ein beliebiges Quantum Butter, liisst das Butterfett in der Warme 
sieb klaren, filtrirt oder kolirt es und verfahrt wie folgt:

100 Th. gescbmolzenes Butterfett werden in einer Porcellansebale mit 130 Th. Na- 
tronlauge (von 15 Proe. NaOH) im Wasserbade unter Umriibren so lange erhitzt, bis ein 
klarer, gleicbrnassiger Seifenleim entstanden ist. Nachdem die Erkitzung im Wasserbade 
nocb 1 Stunde fortgesetzt worden ist, fiigt man zu dem Seifenleim eine f i l t r i r t e  (!) Lb- 
sung von 25 Tb. ICocbsalz und 2,5 Tb. kryst. Soda in 100 Tb. Wasser, riikrt 1/ł Stunde um, 
liisst dann etwa 1 Stunde im Wasserbade rubig absetzen und bringt hierauf die Scbale in 
die Kśilte. Nachdem die Seife yiillig erstarrt ist, wird sie von der Uuterlauge abgeboben, 
mit Wasser abgespiilt, in Stiicke geselmitteu und an einem warmen Orte, yor Staub ge- 
schiitzt, getrocknet. Ausbeute ca. 120 Th. Y erw endung  zur Herstellung von Opodeldok.



I5utterpulver. Hierunter versteht man Pulver, welche, dem Rahm zugesetzt, dio 
Abscheidung der Butter beim Buttern boschleunigen sollen. Diese Puhrer, dereń Nutzen 
zweifelliaft ist, bestehen in der Kegel: J) Aus Natriumbikarbonat, 1—2 g auf 1 1 Rahm. 
2) Gemische von (1 Th.) Natriumbikarbonat mit (3 Th.) Kochsalz. Auf 1 1 Ralnn rechnet 
man 3'—4 g der Mischung. 3) Kochsalz. Auf 1 1 Rahm == 2—6 g. 4) Kaliumbitartrat. 
Auf 1 1 Rahm == 1—2 g. Diese Pulver werdon gelegentlich auch noch mit Ausziigen von 
Orleans odcr Kurkuma gefarbt und dienen alsdann zugloich ais Farbemittel.

B utterfnrbe, um zu heller Butter (Winterbutter) eine sclione Farbung zu yerleihen. 
1) Aetherisches Orleanextrakt 2—3,0 g, 01ivenól 100,0. 2) 1 Th. getrockneter Orlean, 2 Th. 
Kurkumapulver werden mit 10 Th. OliyenOl 3 Tage lang im Dampfbade erhitzt, darni ab- 
gepresst und naeh dem Absetzen filtrirt. (E. R osendokf’s Buttorfarbe.) In dunklon Gl&sern 
abzugeben. 3) 3 Th. Dimethylamidoazobenzol werden in 97 Th. Oliyenol unter Erwhrmen 
gelfist. 4) Man zieht 100 Th. Orlean mit einer Losung von 1,5 Th. Kaliumkarbonat in 
100 Th. W asser in der Warme aus und zieht den Euckstand noch zweimal mit einer 
Lósung von je 0,6 Th. Kaliumkarbonat in 100 Tli. Wasser aus. Dio vereinigtcn Ausziige 
werden auf 60 Th. verdampft, dann mit 12 Th. Alkohol yersetzt und nach dem Ab
setzen filtrirt.

Butyromel. Gemiscli von 1 Tli. Honig mit 2 Th. Butterfett oder Butter.
Em plastnim  imiversale Styriae. H o fra th sp fla s te r . (Oesterr. I-landverkaufs- 

artikel.) Cerao llavae, Adipis Butyri recentis, Terebinthinae venetae aa 320,0 Myrrhae, Alu- 
minis usti, Oamphorae aa 40,0, Croci 2,0.

III. M argarine. K unstbutter. „M argarine  im Simie des Gesetzes vom 15. Juni 
1897 sind diejenigcn der Milchbutter oder dem Butterschmalz iihnlichen Zubereitungen, 
dereń Fettgehalt nicht ausschliesslich der Milch entstammt."

l ie re itiin g .  Frischcr, gewasehener Rindertalg wird bei 60° O. durch Dampf ge- 
schmolzen. Das gelauterto (filtrirte) Bett liisst man 12—24 Stunden bei 20° C. stehen und 
presst bei 30° C. das ausgeschiedene feste Stearin von dem fliissiger bleibenden Oleo- 
margarin ab. Das Oleomargarin wird — ineist nach Zusatz anderer Fette und Oele, z. B. 
Sesamol, s. w. unten — mit 10 Proc. siisser oder saurer Milch in besonderen Emulsions- 
apparaten yerbuttert; die Mischung wird alsdann gefarbt, gesalzen, auch parfiimirt und 
giebt so nach dem Erstarren das „Margarine" genannte Produkt. — Der Naturbutter 
ausserordentlich ahnliche Massen, nur durch dic chemische Analyse (s. S. 516) von dieser 
zu unterseheiden.

G esetzliclie B e s tim m u n g e n .  Die Fabrikation der Margarine und der Yerkehr 
mit derselben unterliegt flir das Deutsche Reich den Bestimmungen des Gesetzes vom 
15. Juni 1897 und dessen Ausfiihruiigsbestimnningen. Flir die Thatigkeit des Analytikers 
kommen besonders folgende Bestimmungen des Gesetzes in Betracht:

§  J .  Die Vermischung von Butter oder Butterschmalz mit M argarine oder anderen Speise- 
fetlen zum Zwecke des Handels m il diesen Mischungen ist yerboten. — Unter diese Bestimmung fd/lt 
auch die Verwendung von M ilch oder Rahm bei der gewerbsm&ssigen Ilerstellung von Margarine, 
sofern mehr ais io o  Gewichtstheile Milch oder cine dementsprechende Menge Rahm a u f i o o  Gewichts- 
theile der nicht der Milch entslammenden Fette in Amwendung kommen.

Bamit ist folgendes gesagt: In Deutschland ist es untcrsagt, Mischungen von Butter 
mit anderen Speisefetten gewerbsm&ssig herzustellen und zu Genusszwecken zu verkaufen. 
Zugelassen ist die Ilerstellung der Margarine mit der Beschrankung, dass flir 100 Th. 
Nicht-Milchfett nicht mehr ais 100 Th. Milch oder cine dieser -entsprechende Menge Rahm 
zur Yerwendung kommen. Fur die analytische Kontrole ist anzunehmen, dass 100 Th. 
Milch in maximo 4 Th. Butterfett entsprechen, und die dom Analytiker gestellte Aufgabe 
bestełit somft darin, festzustellcn, oh das wasserfreie Bett einer Margarine mehr ais 4 Proc. 
Butterfett enthalt oder nicht. Dies gesohieht durch B estim m ung  der" R eichekt-M eissl'- 
schen  Zahl. Die RnicHEKT-MinssiJsche Zali] betrSgt bei einer den gesetzlichen Anforde- 
rungen entsprechenden Margarine nicht mehr ais 2,0. Gcht sie iiber 2,0 erheblich hinaus, 
no ist auf Znsatz grosserer Mengen von Butterfett zu schliessen. Dieser Sehluss wlirde 
nur dann niclit immer zutreffeiul sein, wenn das Fettgemisch orhebliche Mengen von Kokos- 
fett entlihlt. Dieses bat an sieli eine libhere REicnEiiT-MEissi/sche Zahl. Auf dic An- 
wesonheit von Kokosfett wird man aufmorksam gemacht bei der Bestimmung der H ehneb’- 
schen Zahl dadurch, dass sich aus dem erkalteten Filtrate Krystallnadeln von Fettsauren



abscheiden, und dass die Fettsauren auch naeh lange Zeit fortgesetztem Trocknen koine 
Gewichtskonstanz zeigen.

§ 6. „ M argarine und M argarinkiise, welcJie zu IIm delszw ecken bestimmt sind, mus sen einen 
die cillgemeine Erkennbarkeit der Waare mittelst chemischer Untersuchung erleichternden, Bescliaffen- 
heit und Farbę derselben nicht sc/iadigenden Zusatz enthalten. •— Die ndheren Bestimmungen hieruber 
w er den vom Bundesrath erlassen und im Reichsgesetzblatt ver'óffentlicht.''<‘

Ueber die Art des Kennzeichniingsmittels bestimmt die Bekanntmachimg des Reichs- 
kanzlers vom 4. Juli 1897 folgendes:

1) Um die Erkennbarkeit von M argarine und Margarinkiise, welche zu Han delszw ecken be- 
stimmt sind, zu erleichtern, ist den bei der labrikation zur Yerwendung kommenden Fetten und 
Oelen Sesamol zuzusetzen. In  lo o  Gezuichtstheiłen der angeioandten Fette und Oele muss die Zusatz- 
menge bei Margarine mindestens lo  Gewichtstheile, bei 'M argarinkiise mindestens 5  Gewichtstheih 
Sesamol belragen. — Der Zusatz des Sesamóls hat bei dem Yermischen der Fette vor der weiteren 
Fabrikation zu erfolgen.

2) Das nach No. i  zuzuselzende Sesamol muss folgeitde Reaklion zeigen: W ird ein Gemisch
von 0,5 Raumtheilen Sesamol und 9 9 ,5  Raumtheilen Baumwollsamenól oder Erdnussól mit io o  
Raumtheilen rauchender Sahsiiure vo?n spec. Gezo. 1,19  und einigen Tropfen einer 2 procentigen al- 
koholischen Losung von F u rfu ro l geschuttelt, so muss die unter der Oelschicht sich absttzende Sak- 
siiure eine d eutl iche  Rot/ifiirbung annehmen. Das zu dieser Reaktion dienende Furfurol muss
fa r  bios sein.

Fur die S ch litzung  des S esam o lg ek a lts  der Margarine geben die „Yorsebriften 
fur die chemische Untersuchung von Fetten und Kasen vom 1. April 1898 folgende An- 
weisung:

I I .  Die Untersuchung der M argarine erfolgt nach denselben Grundsiilzen wie die der Butler. 
Ausserdem ist noch folgende Priifung auszufuhren:

0 ,5  ccm des geschmolzenen, klar filirirten  Margarinefetts zoerden mit 9 ,5  ccm Baumzuoll- 
samenól, das, nach dem unter I. 5 . k (S. 5 1 6 )  beschriebenen Perfahren gepruft, mit Furfurol und Salz- 
siiure keine Rothfdrbung giebt, vermischt. Man p riift die Mischung nach dem unter /. 5 . k (S. 5 16 )  
angegebenen Yerfahren a u f Sesamol. Hat die M argarine den vorgeschriebenen Gehalt an Sesamol, 
von der vorgeschriebenen BeschaJfenheit, so muss die Sesamol- Reaklion noch deutlich ein tret en.

Entłialt die Margarine zugleicli Farbstoffe (gewisse Azofarbstoffe, z. B. Dimethyl- 
amidoazobenzol), welche mit Salzsaure direkt eine JRothfarbung geben, so ist demnacli die 
Priifung auf Sesamol nach I. 5. k /i der fur die Untersuchung der Butter gegebenen An- 
weisung auszufuhren.

Cacao.

Theobroma Cacao L. Familie der Stereuliaceae—Biittnerieae.
Der bis 13 m kolie Baum ist einkeimiscli in deu Kiistenlaudeni des mexikanischen 

Golfes und in SUdamerika bis zum Amazonas. Gegenwartig fast uberall in deu Tropen 
mekr oder weniger in Kultur (cf. unton). — Yerwendung finden die Sanien: Semen 
Cacao (Ergiiuzb.). Fal me sen Nuclei Cacao (Gall.). Semen Tlieobroma tis. Fabae 
mexicanae. Kakao. Kakaobolmcn. Foves de Cacao. Cacao-beans.

Ausser der genannteu sollen noch einige andere Arten die Drogę lieiern: 
Theobroma bicolor Humb. et Bpi. (in Kolumbien und am Rio negro), Theobroma 
angustifolium Moę. et Sess. (Soconusco), Theobroma ovalifolium Moę. et Sess. 
(E sm era ld as).

lie se h re ib u n g . Die beerenartigen, ileisohigen, gelbeu, rotken oder braunen Friiehte 
von Griisso einer mittleren Gurke enthalten, in ein sclileimiges, angenehm schmeekendes 
Fruchtmus eingehettet, die dicht in 5 Langsreihen geordneten etwa 40 Samen, die frisch 
weiss sind und die braune Farbę erst dureh die darauf folgende Zubereitung annehmen. 
— Sio sind im Umriss ungefakr eifdrmig, meist etwas plattgedriickt, etwa 2,5 cm lang, 1,5 cm 
breit, 1,0 cm dick. Am stumpferen Ende befindot sich das Hilum, von wo aus auf der 
eineu Scbmalseite die Rapbe zum gegeniiberliegenden Ende verliiuft und sich Mer in 
mehrere Biindel auflost, wodurck sich das reieblicbe Yorkommen derselben in der Samen-



sckale erki ar t. Die bramie, ziemliek sprodo Samenscbale umsekliesst den Embryo, der nocli 
von eincm zarten Hautohon (S ilb e rh a n t)  bekleidet ist. Der Embryo bestebt ans den diek- 
fleisebigen Kotyledonen, die vielfaoh in einander gefaltet nnd von aussen eingescbniirt 
sind, der k en li gen Radicula nnd der ais kleines Spitzclien kenntlichen Plnmula. Wegen der 
vielen Falten etc. zerfallon die Kotyledonen leicht in kantige Stiicke. Ibrc Farbę ist aut 
dem Qnerschnitt mehr odor weniger braun bis yiolett. Die Kotyledonen bestehcn zu ausserst aus 
einer aus diinnwandigen Zellen gebildeten Epidermis, ilie liaufig (besonders an den Falten und 
an der Radicula) zu eigcnthumlichen Haarcn (MiTSciiKELiciFsche Ko rp e rcb en  Fig. 125 tr) 
ausgewachsen sind. Die Epidermiszellen enthalten 3—4,5 /,( grosse kantig-rundlie.be Pigment- 
kdrner von orangegelber bis brauner Farbę, die mit Cbloralbydrat blutrotb, mit Eisen- 
cklorid olivenbraun werden. Das iibrige Gewebe besteht, abgesehen von zarten Procam- 
binmstrangen und seliwach cntwickelten Gefassbiindeln, aus zarten Parenobymzellen, ais 
dereń Inhalt sieli krystallinisches F e t t ,  P lasm a und A leu ro n k o rn er erkennen lassen. 
Lotztere enthalten entweder ein Krystalloid und farb en sich mit Jod gelb, oder sie fiirben

A B
cp

A  S ilberhant des Samcns. f  Fettkrysta lle . K  Oxalatkrystalle. tr  MrTSCirERLicii’sche Korpcrchen, von der 
Samenscliale abgebrochen. d Sklereiden der Samenscliale. E  Parcncliym  der Kotyledonen der Starkę, Fett, 

Aleuron (a) und Farbstoffzellen (v). sp Spiralgefósse. (Naeh Moeller).

sieli niebt mit Jod und enthalten dann ein oder mehrere Globoide. Beide Formen sollen 
niclit in derselben Sorte neben einander vorkommen (T sohirch). Emllich enthalten sie 
S tiirke  in klcinen einfacben, rundlicken oder wenig zusammengesetzten Koniem. Die 
Korneben sind bei den einzelnen Sorten niebt gleich gross, und sie kbnnen wobl mit be- 
nutzt werden, einzelne Sorten zu ckarakterisiren. (S. 521.)

Zahlreicbe Zellen (P ig m e n tz e lle n , Fig. 125 v) der meistcn Sorten enthalten Farbstoff 
K a k a o ro th ) , der entweder braun oder yiolett (mit mehr oder weniger rdtlilichem Sticb) ist, 
diese Pigmentzellen sind im allgemeinen regellos zcrstreut, gegen die Epidermis bilden sie 
hiiufig kurze Reilieu. Mancben Sorten fehlen sie ganz. Sie werden mit Eisencblorid blau- 
schwarz, mit konc. Siiuren roth, mit. Kalilauge blau.

Aus dem Gewebe der R a d ic u la  sind ais eharakteristiseke Elemente zu erwabnen: 
Einzelkrystalle und k le in e  Drusen von KaIkoxalat. Die Gefassbiindel sind wcitcr cnt- 
wickelt wie diejenigen der Kotyledonen.

Das den Embryo bedeekende S ilb e rb a u te b e n , der Rest des Perisperms, entbii.lt 
in seincn Zellen Krystalle und Krystallaggregate von Fett in rundlicben oder keuligen Formen.

Aus dem Gewebe der S am en sch a le  (Fig. 125) ist bemerkenswertk die E piderm is 
mit polygonalen Zellen, dereń gelbgefarbte Wiinde etwas verdiekt sind, das zusammeu-



gefallene Pareneliym  mit braunrothlichem Inlialt, die abrollbaren S p ira lg efiisse , und 
oine Sehioht, klciner S k le re id en  (Fig. 125 d), die an der Innenwand und den Seitenwanden 
verdickt sind.

Z u b ere itu n g  d er  Sam,en. Die eingesanimelten Frtichte werden geoffnet, die 
Samen herausgenommen, durch Reiben mit don Iliinden oder auf Sieben vom Frucht- 
mus befreit und auf luftigen Hiirden getrocknet. Die so zubereiteten Samen nennt man 
u n g e ro tte t, sie sind von geringem Aroma und ziemlich bitterem Geschmack. Diese 
Methode wird jetzt, nur noeb selten angewendet. Fast iiberall unterwirft man die Samen 
einem Gahrungsprocess und erhalt so die weniger bitteren g e ro tte te n  Samen, dereń Aroma 
sieli durch den genannten Process entwiekelt bat.

Zu diesem Zweck breitet man sie in bis 10 cm dicker Sehioht auf Brettern aus und
beschwert sie oder bringt sie in Kiisten oder Triige oder grab sie friiher einfach in die 
Erde, — Die gerotteten Samen werden dann getroeknet und kommen in den Handel. Sie 
haben nun eine braune Farbę angenommen, der yiolettrothe Farbstoff in den Kotyledonen 
ist aber, wenigstens in vielen Fallen, schon yorher yorhanden gewesen. Friiher nahm man
das Rotten in roher Weise in Brdgruben 
vor und die Samen erhielten dadurch 
einen Ueberzug von Erde, den man 
ilinen jetzt oft kiinstlich giebt.

S o r te n : G u a y a q u i 1 - M a c h a 1 a. 
24 mm lang, 13 mm breit, 7 mm diek. 
Zimmtfarbig. Q,uerschnitt graubraun.

G u ay aąu il - A rrib a . 24 mm 
lang, 15 mm breit, 7,5 mm dick. Rost- 
farbig. Q,uei'schnitt dunkelbraun-violett 
oder grau. StarkekOmchen bis 7 ft.

G uayaąu il - B alao. 23 mm 
lang, 13 mm breit, 8 mm dick. Rost- 
farbig. Querschnitt braun oder violett. 
Starkekornchon bis 5,2 ft.

P u e rto -C a b e lld . 23 mm lang, 
6 mm breit, 13 mm dick. Ockerfar- 
big, erdig. Querschnitt hellbraun.

P ara . 22 mm lang, 11 mm breit, 
5 mm dick. Rostfarbig matt. Quer- 
sebnitt braun bis graubraun.

B abia. 25 mm lang, 14 mm 
breit, 7 mm dick. Rothbraun. Quer- 
sohnitt dunkelviolett. StiirkekOrnchen 
bis 7 /.i.

Fig. 126. Snmenscliale des Kakao. 1(10 Mai vergrossert. 
fip Epidormis, p  Pnrenohym. (Kaeli Mokt.t.iir .)

M aracas. 2-3 mm lang, 13 mm broit, 7 mm dick. Rothbraun. Querschnitt grau
braun. Stiirkekórnelien bis 3,6 ft.

Canca. 23 mm lang, 13 mm breit, 10 mm dick. Rostfarbig oder graubraun. 
Querschnitt gelblich-braun. StarlcekOrnchen bis 7,2 ft.

C aracas. 23 mm lang, 11,5 mm breit, 9 mm dick. Ockerfarbig. Querschnitt 
hellbraun, oft mit violettem Ton.

G arupano. 24 mm lang, 13,5 mm breit, (> mm dick. Erdfarbig-grau. Q,uerschnitt 
yiolott. StarlcekOrnchen bis 13,5 ft.

D om ingo. 22 mm lang, 13 mm breit, 6 mm dick. Schmutzig-gran. Querschnitt 
gelblieh-braun.

T rin id ad . 23 mm lang, 13 mm breit, 7 mm dick. Rostfarbig. Q,uersclmitt 
rothviolett.

Coylon. 21 mm lang, 13 mm breit, 8 mm dick. RSthlicbbraun, Q,uersclinitt 
braun. St&rkekOrncben bis 7 ft.

Java . 22 mm lang, 13 mm breit, 8 mm dick. Kupferfarben. Querschnitt braun.
K am erun . 24 mm lang, 13,5 mm breit, 6 mm dick. Dunkel-zimmtfarbig. Q,uer- 

schnitt innen violettbraun.
St. Thom ć. 25 mm lang, 13 mm breit, 7 mm dick. Graubraunlich. Q,uerschnitt 

grauviolett bis violott. StarlcekOrnchen 5,3 ft.
Dio mitgetlieilten Maasse der Samen sind das Mittel aus 20—30 Messungen. — 

Die Farbę des Quersehnitts wird bedingt durch die Farbę der Pigmentzellen und den



durch das Rosten meist braun gefiirbten Inhalt der iibrigen Parenchymzellen. — Aus der 
Beschaffenheit der Pigmentzellen allein sind Schliisse auf eine bostimmte Sorte nicht zuliissig.

Y e ra rb e itu n y  d er  S a m e n . Dieselben werden zunachst iu rotirenden Sieb- 
cylindern von Fremdkorpern uud Staub befreit, die schleebten und wurmstichigen Stiicke 
ausgelesen. Dann rostet odor brennt man sie, wodureh das Aroma erhdht, das Stiirkeiucbl 
zum Tbeil verquollen und der etwa nocb vorbandene bittere Geschmack gemildert wird. 
Ausserdem werden die Schalen ausgetrocknot und sprdde, sodass sie leielit. entfemt werden 
kiiunen. Das Rosten gesekielit meist in besonders konstruirten Trommeln bei einer Tem
peratur von 130—150° C. Danacb werden die Samen durch einen kalten Lnftstrom mog- 
lichst rasch und vollstandig abgektihlt und gelangen in die Brechmaschine, die aus einem 
innen mit Stiften yersehenen geneigten Cylinder bestekt, in welchem sich eine aussen 
ebenfalls mit Stiften versehene Walze dreht. Der Zwischenraum zwisclien Cylinder und 
Walze ist so kleili, dass ibn die Samen unzerbroehen nicht passiren konneu. Die dabei 
abspringenden leichten Schalen werden durch einen Luftstrom weggefiihrt. Haufig wird 
ftir Herstellung feiner Choeoladen auch die Radicula und Plnmula durch eine Siebvorrich- 
tung entfernt, man setzt sie dann geringeren Sorten zu. — Dann miseht man fiir die 
weitere Yerarbeitung meist mehrere Sorten unter einander (z. B. Caracas und Guayaquil aa, 
Caracas und Bahia aa, Trinidad und Maragnon aa) und zerreibt die zerkleinerten Samen 
auf Glockenmuhlen. — Fur Herstellung der sogen. entiilten Kakaos wird dann das Fett 
zum Theil abgepresst auf Handpressen oder mittels hydraulischer Prcssen, dereń Platten 
zur Erwarmung mit Dampfeinstromung versehen sind. EUr Kakaos, die spater mit Dampf 
oder Alkalien aufgeschlossen werden sollen, lasst man etwa 30°/0 Fett darin, bei anderen 
Sorten zuweilen nur 12°/0. Bei der weiteren Verarbeitung solcber Kakaos wird das Pulver 
mit A lk a lien  (K.2C03 oder Na._,CO;J) bei 40— 50° C. 24 Stunden digerirt. Es ist zu be- 
acbtcn, dass die Alkalien im Pulver bleiben und den Aschcgebalt erhbben. Durch diesen 
Process wird das nocb vorhanclene Fett zum Theil verscift, Eiweissstoffe etc. angeblich 
leiebter loslicb gemacht. (Vergl. aber Bestandtbeile). Bei dem A ufsch liessen  durch 
D am pf wird das Pulver einer erblibten Temperatur und starkom Dampfdruck langere Zeit 
ausgesetzt. Die Albuminate werden in lbslicbe Albumosen, die Stiirke tlieilweise in Dex- 
trin etc. yerwandelt.

Neuerdings werden auch beide Metboden kombinirt, indem man das Aufschliessen 
mit Ammoniumsalzen besorgt und dann dampft, wobei zugleicb die Ammoniumsalze wieder 
entfernt werden.

Fiir die Herstellung der Ckokolade wird die liicbtentfettete Masse bei einer Tempera
tur von 35—40° C. auf Maschincn verschiedener Konstruktion mit Walzen auf einem 
Iieibsteine, mittels eines gefurehten Kegels, der sieb in einem gleickfalls gefurebten 
llantcl dreht, etc. biichst fein zerrieben und dabei zugleicb mit den versckiedenen Zusatzen 
verseben. Bei geringen Chokoladen presst man auch wobl das Fett ab und ersetzt es 
durch minderwertkiges Fett anderer Art. Ais Zusiitze sind zu erwalmen: Z ucker, mog- 
lichst staubfrei und v<5llig ausgetrocknet, da feuebter Zucker eine matte, glauzlose Choko- 
lade liefert. An Stelle des Zuckers tritt neuerdings bautig das S acch arin  (s. d.), ferner 
V an ille  resp. Y a n ill in , das die erstere aus der Ckokolade immer mehr yerdrangt; friiber 
ersetzte man wobl die Vauille ganz oder theilweise durch P e ru b a lsam  resp. Benzoil, 
endlich Z im m t, G ew iirznelken , M usk a tn n ss , M u sk a tb lu tb e , C ardam om en. Der 
Gewtirzzusatz zu Ckokolade, die im iibrigen nur Kakao und Zucker entbalten darf, soli 
nicht mebr wie 1 °/0 betragen. Hm billige, kohlehydratreiche Chokoladen berzustellen, 
oft aber auch zum Zwecke der Tliuschung, maebt man don Chokoladen haufig einen Zu- 
satz von Starkę: (Reis-, Maranta-, Sago-, Weizen-, Karioffelstarke), auch Dextrin.

Fiir manebe Zwecke (zu Figurcn, Pralinees ctc.) ist es notkwendig, der Ckokolade 
oder dem Kakao nocli einen besonderen Zusatz von Kakaofett zu maeben, urn sie reckt 
diinnflussig zu erbalten. (Couvertiiren-Masse.)



S e s ta n d th e ile  d er  K a lcaosan ien  u n d  d er  n ie h ten tfe tte ten  K aJeaom asse.
nach  H. W eig m an n :
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P r o c e n t

R o h e , u n g e s c h it l to  . . . 7,93 14,19 1,49 45,57 5,85 17,07 4,78 4,61 15,41 1,62 49,49
G e rd s te te , u n g e s c h a l to  . 6,79 14,13 1,58 46,19 6,06 18,04 4,63 4,16 15,56 1,69 49,56
G erd s te te , g e s c h ii l to  . 5,58 14,13 1,55 50,09 8,77 18,91 3,93 3,59 14,96 1,64 58,04
G e k n o te to  M a s s e  . . . 4,16 13,97 1,56 53,03 9,02 12,79 3,40 3,63 14,88 1,66 56,48
K a k a o s c lia lo n  . . . . 11,73 13,95 0,73 4,66 48 29 16,02 10,71l) 15,79 0,82 5,26

Es scheint, dass durch das Eosten die Yerdauliclikeit des Kakaos beeintrachtigt wird, nach 
Stutzek blieben vou 100 Tli. N-haltiger Substanz beim Behandeln mit kunstlickem Magen- 
saft unvei'daut:

Von rolien Samen 19,3—23,2 Proc., von gerosteten Samen 39,7—40,3 Proc.
Der wertkyollste Bestandtbeil, auf dem die Wichtigkeit des Kakaos ais Genussmittel 

beruht, ist das The obrom in , aa dem der Kakao im Verhaltniss zu den andern yerwand- 
ten, coffeinhaltigen Genussmitteln relatiy arm ist. Neben dem Tbeobromin kommt in ge- 
ringen Mengen (0,33—0,35 Proc.) ein zweites selir almliches Alkaloid in den Samen vor, 
walirsclieinlicli Coffein.

Yon sonstigen Bestandtbeilen ist nock zu erwShnen eine geringe Menge G erb sto ff 
(6,71 Proc.) und das wabrscheinlicb aus demselben entstandene K ak ao ro tb  (2,2 Proc.)

S e s ta n d th e ile  fe r ł ig e r  K a k a o s :
nach  K o e n ig :
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GewOhnlicher 6,85 21,50 1,87 27,34 15,17 16,48 5,44 5,19 6,43 1,85 0,023
Hollandisoher

m it Kj,C0 8 aufgeschlossen
4,54 19,66 1,74 31,61 12,61 17,25 5,85 8,48 6,22 4,01 0,021

Gaedke’s
mit Ammoniak u. Ammon. carb. aufgeschl.

5,66 22,12 1,69 27,83 14,46 17,86 5,96 4,39 7,06 1,66 0,830

Weitere Bestandtlieile dorselben Sorten nach Stutzek:
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P r  o c o i t

GewOhnlicher . . . . 3,68 16,57 1,36 6,25 44,56 31,26 12,20 1,85 77
Holliindischer . . . . 3,30 16,66 0,91 0,61 37,00 44,82 13,47 2,52 19
Gaedke’s .................... 3,76 15,96 8,24 3,46 39,09 32,23 11,54 2,10 35

Die Erhóhung des Gehaltes an Kali resp. Ammoniak durch die EOstzusatze tritt 
deutlich liorvor. Die Loslichkeit der Pliosphors&ure wird yerringert, die anderer Stoffe 
wird nicht erliftht. (K oen ig .) E s scheinen danach die Methoden, die eine sog. Aufselilies- 
sung des Kakaos beabsiclitigen, keine Yorthoilo zu bieten.

) Mit 4,06 Proc. Sand.



Ziisainnieiisetzuiig einiger Kakao- resp. Chokolade.specialitiitcn.
N ah rsa lzk ak ao  von Dr. Lahmann. Wasser 8 Proc., Stickstoffsubstanz 17,5 Proc., 

Theobromin 1,78 Proc., Fett 28,2(5 Proc., Starko 11,09 Proc., stickstofffreie Extraktstoffc 
26,24 Proc., Rohfaser 4,21 Proc., Asoho 4,7 Proc., Kali 1,66 Proc., Phosphorsaure 1,56 Proc.

M alto -L eg u m in  osen-K akao . Wasser 7,38 Proc., Stickstoffsubstanz 19,71 Proc. 
(ćlavon 18,26 Proc. vcrdaulich), Theobromin 0,71 Proc., Maltoso 1,88 Proc., Doxtrin etc. 
3,53 Proc., Starkę 27,82 Proc., sonstige stickstofffreie Ektraktstoffe 13,8 Proc., Rohfaser 
2,36 Proc., Ascbo 4,94 Proc., Kali 1,74 Proc., Phosphorsaure 1,51 Proc.

E ichelkakao , Wasser 5,33 Proc., Stickstoffsubstanz 13,51 Proc., Fett 14,82 Proc:, 
Gerbstoff 2,42 Proc., Zucker 26,91 Proc., stickstofffreie Extraktstoffo 30,16 Proc., Holzfaser 
2,91 Proc., Asche 3,64 Proc., Phosphorsaure 1,21 Proc.

S acch a rin  kakao Wasser 7,26 Proc., Stickstoffsubstanz 20,5 Proc., Theobromin
2,09 Proc., Fett 32,25 Proc., Saccharin 0,4 Proc., Starkę 13,02 Proc., stickstofffreie Ex- 
traktstoffe 13,51 Proc.. Holzfaser 5,27 Proc., Asche 5,93 Proc., Kali 2,16 Proc., Phosphor
saure 1,69 Proc.

P o p to n k ak ao . Wasser 4,08 Proc., Stickstoffsubstanz 20,56 Proc., Albuminosen 
8,25 Proc., Pepton 4,41 Proc., Theobromin 1,03 Proc., Zucker 49,51 Proc., sonstige 
stickstofffreie Bestandtheile 9,37 Proc., Holzfaser 1,43 Proc., Mineralstoffe 4,17 Proc., Kali
1,97 Proc., Phosphorsaure 1,21 Proc.

Y erfa lsch u n g en . Ais solche kommen vor: Auf (lem Etiąuette nicht deklarirte 
Beimengungen von Mehl uud S ta rk ę  (Weizen, Reis, Kartoffel, Tapioca, Sago, Legumi- 
nosenmehl, Eichelmehl, Cichorienmehl etc.), N u sssch a len p u lv c r, Z ucker (wird, weil 
yiel billiger, dem Kakao beigemengt, sollte in Chokolade nicht mehr wie etwa 50 Proc. 
betragen), fein gemahlene K ak ao sch a len  (Poos), frem de F e t tc  (durch die mail fiir 
die Chokoladefabrikation einen Theil des abgepressten Kakaofettes ersetzt; es werden ais 
solche yerwendot: Rindstalg, Dikabutter von Mangifera gabonensis, gereinigtes Kokosfett), 
m in e ra lisch e  S u b stan zen  (Bolus, Eisenoxyd mit etwas Alaun, Ocker werden reiclilich 
mit Stiirke ver,setzten Kakaosorten zur Herstellung der Farbę beigemengt.)

U n tersu ch n n g : i )  M ikro  skopia che: Da dic Kakaosamen ausserordentlich fein 
gemahlen werden, so sind alle Gowebselomento stark zertrummert und schwer zu erkennen. 
Einer zu untersuchenden Probe ist vorher, naehdem sie ev. fein zerrieben ist, das Fett 
durch 24stiindige Maceration mit Aether zu entziehen. Handelt es sieli darum, in stark 
mit fromder Starko yorsetzten Mustern nocli nach anderen Yerfalschungen zu suclien, so 
beseitigt man die Stiirke, naclidem man sie mikroskopisch bestimmt hat, durch Kochen mit 
stark yerdiinnter Salzsaure und untcrsucht den Bodensatz von neuem (cf. S. 299), wobei 
zu beachten ist, dass die Pigmentzellen sich dabei roth fiirben.

Das Pulver reinen Kakaos und reiner Chokoladen liisst unter dem Mikroskop die 
kleinen einzelncn oder aus wenigen zusammengesetzten Starkekornchen erkennen, Bruch- 
stiicke der Fett, Aleuron und Starkę entbaltenden bis 40 fi grossen Parenchymzellen, selten 
zarte Spiralgefasse und die Bruchstucke der Pigmentzellen (cf. oben). Auf sie wird man 
am meisten Gewicht legon, wenn es sich um den Kachweis von Kakao handelt, es ist aber 
zu beachten, dass sie in einigen und zwar besonders feinen Sorten fehlen kbnnen, ferner 
dass sie (anschcinend durch zu starkes Erhitzen) beim Rosten braun geworden sein kdnnen. 
Eine Yerfalschung mit fremden S ta rk e m e h lso r te n  ist leicht festzustellen (cf. S. 294).

Schwierigcr ist schon der Nachweis yon beigemengten K akaoschalen . Zunachst 
fallen reichlicher yorhandene und etwas starkere Spiralgefasse auf, ferner achte man auf 
die Epidermiszellen (Fig. 126 ep), ais das entscheidende Element gelten die kleinen skerotisehen 
Zellen (Fig. 125 d), die man aber, wenn sie aus dem Verbande gelost, einzeln liegen, mit ganz 
kurzeń Bruchstiicken der Spiralgefasse yerwechseln kann, wenn man nicht darauf achtet, 
dass letztere in der Aufsicht keinen v<illig geschlossenen Ring bilden, sondern mit den beiden 
Enden des Spiralbandbruchstiickes meist iłber einander liegen.

2) C hem ische U n tersucliung . a) A sche: 5—10 g der lufttrockenen, fein zer- 
riebenen Masse werden in einer Platinschale bei anfangs kleiner Flammo yerbrannt. Nacb 
eingetretenor Verkohlung loscht man dio Flamme, zerdruckt nach dem Erkalten die Kohle, 
feuchtet mit Wasser an und fiihrt die Veraschung bei yerstarkter Flammo zu Ende.

b) F e t t :  Es ist zweckmassig, die zerriebene Substanz mit Aether im Soxhlet zu 
extrahiren, dann den Inhalt der Patrone mit foinom Sand zu zerreiben und nochmals bis 
zur Erschopfung mit Aether zu extrahiren.

c) T h eo b ro m in  und C offoin  (nach Muldhe). 10 g Kakao odor 20 g Chokolade 
werden mit Wasser angeriebon, 1/,_, Stunde gekoclit, mit Magnesia usta yersotzt und unter 
bfterem Dmruhron auf dem Wasserbade zur Trockne yerdampft. Der trookene Ruclcstand 
wird im Soxhlot bis zur Erschopfung mit Chloroform extrahirt, das letztere abdestillirt, 
der yerbleibende Riickstand in heissem Wasser gelost, filtrirt, das Filtrat in einer gewo-



genen Platinschale zur Trockne yerdampft, gewogen, eingoascliert und wieder gewogen. 
Gesammtriickstand minus Asche ist T heobrom in  -}- Coffoin.

Zur Bestimmung des Ooffeins behandclt man eine zweite Probe in derselben Weise, 
wiigt, aschert aber den gewogenon Riickstand des Chloroformauszuges nicht ein, sondern 
extrahirt ihn mit Benzol, worin sich Ooffein lost, wahrend Theobromin so gut wie un- 
lOslich ist.

d) Z u ck er (nach K o e n ig ). Die Kakaomasse oder Gbokolade wird am besten erst 
im Soxhlet mit Aether oxtrahirt, dann ein neues Kolbchen vorgelegt und der Zucker mit 
Alkohol ausgezogen. In der alkoholischen Losung wird dann der Zucker bestimmt, 
indem man die Lcisung mit Bloiessig,’ bezw. Tlionerdehydrat oder Alaun klart und darni 
polarisirt (cf. Saccharum). Oder man yerdampft den Alkohol, stellt das Gewicht des Riick- 
standes fest, lost in Wasser, filtrirt und yerdiinnt so, dass man keinen hoheren Gohalt ais 
1 Proc. annehmen kann: ein aliquoter Theil wird 
sauro im kochenden Wasserbado inyertirt, mit 
titrirter Natronlauge genau neutralisirt und mit 
FEHLiNa’scher Losung der Zuckergehalt bestimmt 
(cf. Saccharum).

e) S ta rko  und M ohlzusatz  (nach Koe
nig). 5 g der Substanz werden im Soshlet erst 
mit Aether und dann mit Alkohol extrahirt, dann 
bringt man den fott- und zuckerfreien Riickstand 
nach dem Trockuen in eine starkwandige Głas- 
biichse oder oinen bedeckten Zinnbecher von 
150—200 ccm, mit 100 ccm Wasser gemengt in 
einenSoxhlet’schenDampftopf(Fig. 127)und erhitzt
3 —4 Stunden bei 3 Atm. Druck. —• In Ermangelung 
eines Dampftopfos kann man audi ein R e is c h a u e r - 
L iN T N Eidschos Druckflasebchen benutzen, das man 
8 Stunden auf 108—119° O. im Glycerinbade er
hitzt. — Der Inhalt des Flaschehons oder Bechers 
wird noch heiss durch einon mit Asbest gefiill- 
ten Trichter filtrirt und mit siedendem Wasser 
ausgewaschen. Der Riickstand darf mit Jod keino 
Blauferbung mehr geben. Das Filtrat wird auf 
200 ccm erganzt und mit 200 cm Salzsaure (spec.
Gew. 1,125) droi Stunden am Ruckflusskiihler im 
kochenden Wasserbado erliitzt. — Dann wird 
rasch abgekiihlt und mit Natronlauge bis zur nur 
noch schwach sauren Reaktion neutralisirt und 
auf 500 ccm aufgefiillt. Die in der Losung be- 
lindliche Dextrose wird mit FEHLiNG’scher Lo
sung nach Ałuhn (cf. Saccharum) bestimmt. Dio 
gefundene Menge Kupfer X  0,9 ergiebt dio 
Starkemenge.

f) Dor N achw eis von K ak ao sch a len  
kann durch die Bestimmung der Rohfaser unter- 
stiitzt worden, da die entschalten Samen davon
3,5 Proc., dio Schalen 15—16 Proc. enthalten.
Die Entscheidung kann aber nur der mikrosko- 
pische Nachweis bringen.

Die Kakaoschalen. Kakaothee. Testae Cacao. Cortex Cacao tostus
maclien 12,3—20,1 Proc. (Mittel 15 Proc.) der Samen aus und bilden ein scliwer yerwerth- 
bares Nebenprodukt, das aber, da es auch Theobromin enthiiit, ais Genussmittel nicht ganz 
werthlos ist. B e s ta n d th e ile  cf. S. 523.

V erw endung . Die Verwendung bietet Schwierigkeiten. Hier und da benutzt 
man sie ais billigen Kaffee- oder Theeersatz, wozu sie sich ihres Theobromingelialtes wegen 
selir wohl eigmen, oder iiberzieht sie ais Naschmittel mit Zucker. Anderwarts yerwendet 
man sio ais Futtermittel, ais Dtingemittel oder macht Bnąuottes daraus.

Pasta Cacao (Erganzb.). Massa Cacao. Pasta cacaotina. Kakaomasse. Clioko- 
ladeumasse. Pate de Cacao. Cacao-paste. Die aus den Samen gewonnene Masse (cf. 
S. 522) kommt gowOhnlich in dicken Tafeln in den Handel, ist ein beliebtes, starkendes 
Genuss- und Nahrungsmittel und eignet sich voi*zuglicl\ zur Herstellung medicinischer 
Zeltchen, Pastillcn und Ohokoladen. Zu diesem Zwecke erweicht man sie im Wasserbade,

durch halbstandiges Erwiirmen mit Salz

Ing. 127.
SoNhlefsclicr Dampftopf.



fiigt dic botreffcnden Arzneistoffe hinzu und giesst entweder 'in Formen oder stichfc mit- 
telst eines Pastillenstechers aus.

Cacao ab olco liberatuiiE Cacao deoleatum s. expressum. Entolter Kakao. 
Entfcttete Kakaomassc. Cesuiidheitschokolade. Wird aus der Kakaomasso durch Ab- 
pressen des fetten Oeles erhalten (cf. S. 522), ist ais Grundlage fur Pillen oder Pulver 
zur Aufnahme bitterer Stoffe selir z u empfehlen.

Die Cliokoladcn und Chokoladenpulyer des Handels sind Mischungen aus Kakao- 
masse, Zucker und Gewurzen; bisweilen enthalten sie aucli Starko oder geróstetes Mehl. 
Sie liefern alsdann mit kochendem Wasser alsbald ein gleichfbrmigos, wohlschmeckendes 
Getrank, wahrend reiner Kakao sich bei gleicher Behandlung in kurzer Zeit zu Boden 
setzt. Diese Zusatze von Starkę oder Mehl sind natiirlich zu deklariren.

Kakaomasso und Chokoladen miissen in einem trockenen, kiihlen Raume aufbewahrt 
werdenj um das Schimmeln und eine Verminderung des Aromas zu verhuten, kann man 
sie mit vordunnter Bonzootinktnr (e. Spirit. aa) bestreichen und in Stanniol einschlagen.

E sson tia  Cacao Bern egau. 
Rp. 1. Cacao dcoleati 125,0

2. Vnnillao 2,0
3. Corticis Cinuam om i 2,0
4. Caryophyllorum  0,75
5. Macidis ’ 0,3
6. Jthizom atis Zingiberis 0,1
7. Spiritus (90 proc.) 750,0
8. Aqune 250,0
9. Snccbari 550,0

10. Aquae 750,0.
M an zielit 1—6 m it 7—8 acht Tage Iang aus und 

filtr ir t dann  in  dic hoisso Losung aus 9 und 10. 
S tiirkungsm ittcl fUr Ile k o n  v a I es cc n ten, besonders 
m it verquirltem  Eigelb.

P u s ta  Cacao a lb a .
(J h o c o 1 a  t b 1 a n  c.

Olei Cacao 16,0
Amyli Oryzae 56,0
Sacchari albi 192,0
Amyli 16,0
Gum m i arabici 8,0
Tincturao Yanillae 1,0.

Aquae fcrvidao q, s. u t fia t pasta.
Man fo rm t Pastilleu, die zum  Gebraueh in hoissem 

W asser oder Milcli gelost werdon.

P a s ta  Cacao a ro n ia tic a .
G o w t t r z - C h  o k o lą d o  (Diet.). 

Rp. 1. Pastae Cacao 500,0
2. Sacchari bene siccati 500,0 

Corticis Cinuam om i 10,0
Fructuum  Cardamomi 2,0 
Caryophyllorum 2,0
M acidis 1,0.

Man sclim ilzt 1 im  Dampfbade, e rh itz t x/2 Stunde 
un tcr Umriihren, setz t 2 m it den Gewlirzen gc- 
m isch t zu, b ring t in B lechformen und  yertkcilt 
durch gleichmlissiges Aufschlagen.

P a s ta  Cacao cum E x tra c to  Cliinne.
C h  i n a -  C h o k o 1 a  d o.

Bp. E x tracti Cliiuae sp irit. 2,5 
Corticis Cinuamomi 10,0 
Khizomatis Zingiberis 2,5 
Sacchari 500,0
Pastae Cacao 485,0.

W ird wic Gewiirzchokolade bereitet.

P a s ta  Cacao cum E x tra c to  G landiurn  (Juercus.
E i c h c l - K a k a o  (D iet)

Rp. E x tracti Gland, Quercus saccharati 100,0 
Sacchari 500,0
P astae  Cacao 400,0.

W ie P asta  Cacao arom atica zu bereiten.

P a s ta  Cacao cum H ordeo p ra e p a ra to .
G e r s t o n m e h l - C h o k o l a d e .

Rp. Pastae  Cacao 500,0
Sacchari 450,0
Farinae Ilordei praeparatae 50,0.

P as ta  Cacao fo r ra ta .
E i s e n - C h o k o l a d e  (Diet.).

Rp. F erri oxydati saccharati (Germ.) 50,0
Sacchari Vanillini (3°/0) 2,0
Sacchari 498,0
Pastae Cacao 450,0.

P a s ta  Cacao pu rg u tiv u .
A b f i ih r o n d e  C h o k o la d e .

Rp. 1. Pastae Cacao 300,0
2. Olei Ricini 100,0
3. Magnesiae ustao 200,0
4. Sacchari 400,0.

Mail sclim ilzt 1 m it 2 und fiigt dann 3 und 4 
hinzu.

P a s ta  Cacao sacc lia ra tn .
G e s u n d h o i t s - C h o k o l a d  e.

Rp. Pastae Cacao 490,0 
Amyli M arautao 10,0 
Sacchari 500,0.

P as ta  Cacao y a n illa ta . 
V a n i l l e - C h o k o l a d e .

Rp. Pastae Cacao 450,0
Sacchari 450,0
Sacchari Lactis 95,0
Sacchari V anillini 5,0.

P a s t i l l i  m edicinales cum Cacao.
P a s t i l l c n  m i t  K a k a o g r u n d l a g c .

Rp. 1. M edicamenti praescripti 25,0— 50,0
2. Sacchari 575,0—550,0
3. Pastae Cacao 400,0
4. Sacchari Vanillini 2,0.

M an sclim ilzt 3, setzt d ic seh r fein gepulvcrte
M ischung aus 1, 2, 4 h inzu , m isclit innig und 
vertheilt m it Mc.sslGffcl oder Wago in gewfirnite 
B leclifornien; durch Aufschlagen auf die Unterlage 
erhalten  die Pastillcn die rielitige Form. Obige 
Masse giebt 1000 Sttłck; jede Pastille entbUlt 
0,025—0,05 g des w irksam en Arzneistoffs. 

b. nach Hell’s Man.
(fiir Pastilli Santonini)

Rp. (Santonini 2,5)
Sacchari 100,0
Pulveris Chocolatae 100,0 
Butyri Cacao 2,0.

F ian t trocliisci No. 100.
P u lv is  Cacao com positus.

R a c a h o u t .  R e i s k o n t e n t .  K onte ii tm ehl.
A.

Rp. Pastae eaeaotinae 500,0 
Farinae Oryzae 250,0
Sacchari albi 245,0
Cassiae Cinuamomi 5,0.

B.
Rp. Massae Cacao deoloat. 150,0 

Amyli M arantao 200,0 
Tuberum  Salep -48,0
Sacchari 600,0
Sacchari Yanillini 2,0.



K ataH a Cacao.
1C a k a o 1 i k o r.

I .

Yinum Chinae cum Cacao Bugeaud.
Yin toni - i iut r i t i f  Bugeaud.

lip. Pastae Cacao yanillatae 150,0 Rp. Somin. Cacao tost. pulverafc. 100,0 
Spiritus Yini gallici 100,0.Spiritus 850,0

500,0.Aquae Nach 2tiigiger Digestion fiigt m an liinzu.II.
Rp. Cacao deoleati 200,0

2,0
Corticis Chinae regiae 
Corticis Cinnamomi 
Sirupi simplicis 
Yini Ilispanici

120,0
10,0

200,0
2000,0.

Coccionellae
Tinct. Vanillae
Arnie
Spiritus
Saecliari
Aquae

40,0
200,0

2800,0
4000,0
3000,0.

Nach mehrtUgigem Stehen presst m a n , liisst ab- 
setzen und filtrirt.

Um Pastillen mit Cliokolade zu iiberzieheu, schmilzt man 1/2 Kilo Kakaomasse 
im Wasserbade, arbeitet mit 250 g Zuckerpulver und 5 g Yanillinzuoker durch und taucht 
entwoder die Pastillen einzeln mittelst einer Strieknadel, oder in grosserer Zalil auf in 
Korkscheibon befestigte Stifte gespiesst in die Masse.

Pillen werden mit Cliokolade iiberzogen, indem man sie mit Zuokersirup be- 
fouchtet und in einer geraumigen Soliale mit einer Misclmng aus Kakao 4 Tb., Zucker- 
pulver 6 Th. rollt. Die lufttrockenen Pillen erhalten durch nochmaliges Kollcn in einer 
gelinde erwarmten Schale Glanz, den man noch durch Ueberziehen mit atherischer Ben- 
zoetinktur erhohen kann. Im grossen dient zu diesem Yerfahren der Drageekessel.

Chocolat digestif, Yicliy-Ckokolade ist Cliokolade mit geringem Gehalt an Na- 
triumbikarbonat.

Chocolat retabliere aus Wien enthalt Ferrum reductum, getroeknetes Pleiscli, 
Brbsen- und Weizenmehl, Zueker und Kakao.

Cocoa, ein Nahrmittel, enthalt ais Grundlage Kakaoschalen.
i)avosm, yon H e e t i  in Basel ist Chokolade mit Guajakolkarbonat.
Dictamia von Grotjlt & B outbon-Russeł, ein Starkungsmittel, besteht aus Kakao, 

praparirtem Gerstenmehl, Stilrke, Zueker, Vanille.
tiaugau, ein W iener K in d erth o e , besteht aus Kakaoschalen.
Hardidadik, A sia tisch e  C h o k o lad e , ist aus Kakao, Zueker, Starkę, Reismehl, 

Yanille zusammongosetzt.
Hombopatbischc Cliokolade von Kbeplin besteht aus gerostetem Weizenmehl 20, 

Kakao 35, Zueker 45.
Kalifa, Fecule orientale. Gemisch aus Kakao, Reismehl, Sago, Salep, Starkę, 

Gelatine, Zueker.
Kinderniihrpulver von Lehmann-B e rlin . Fleischextrakt, Kakao, Salep, Zueker, 

Conohao prap.
5 ii lir- und Heilpulyer von Dr. K oeben enthalt Zuclcer, Kakao, Griesmehl, 

Eiohelkaffeo.
Palamoud des Turcs besteht aus Kakao, Reismehl, Starko und Sandelholz.
Racahoiit des Arabes. Cacao pulv. 2, Amylum 5, Salep 1, Saceharum 8, Tinct. 

Vanill. q. s.
Tlieobromade, Tlieobromine ist ein trockenes Extrakt aus Kakaoschalen.
Wacaea des Ilides. Cacao puly. 00, Saceharum 165, Cort. Cinnamom. 8, Va- 

nilla 2, Tinct. Ambrae q. s.
Oleum Cacao (Austr. Germ. Helv.). Oleum Tiieobromatis (Brit. U-St.). Oleum 

Cacao expressnm s. uuguinosum. Bo ty rum Cacao. Kakaobtter. Kakaofett. Ka- 
kaoiil. Kakaotalg. Beurre de eacao (Gall.). Oli of Tlieobroma. Bntter of Cacao.

G ehalt d er  S a m e n  a n  F e tt u n d  D a rs te llu n g  cf. S. 522, 523. Robę Samen 
entlialten etwas mehr Ocl ais gebrannte, z. B. 48:45 Proc. Das frisek abgepresstc Oel 
ist mit Theilcn der Samen verunrcinigt, man stcllt es zum Absetzenlassen langere Zeit in 
einen auf 40—50° 0. erwarmten Raum und giesst danu ab. Fiir pharmaceutische Zwecke 
wird es danu haufig noch durch einen Heisswassertrichter filtrirt.

E ig en sch a ften . Es ist gelblichweiss, nach langerem Liegen gelb, ziomlich bart, 
bat einen schwach aromatischen Geruch und Geschmack nach Kakao. Es lost sich klar 
in Aether, Petrolatlier und Chloroform, in 5 Th. kochcnden, absoluten Alkoliols, uuloslich 
in 00 proc. Alkohol (Untersekied vou Cocosfett). — Dic gewohnliche Annahme, dass Kakao- 
butter schwieriger ranzig werde, ais viele anderen Fette, ist falsch. Ein o Prohe, die frisch 
0,06 ccm ’/2 Normallauge zur Neutralisation yerbrauchte, yerbrauchte nach sechsmonatlichem 
Aufbewahren in yerschlossenen Glasorn 0,22 ccm. — Schon durch das gehrauchliche Ent-



wassern and Filtriren im Dampftrichter kann sieli der Siiuregehalt auf das Doppelte er- 
hiihen, weshalb man langeres Erhitzen venneiden soli.

K o n s ta n te n : Spec. Gewicht bei 15° O. 0,952—0,981, bei 90° C. 0,892. Scbmelz- 
punkt bei den einzelnen Sorten niebt konstant: 29,5—35,0° C. (Trinidad: 31,5—32,5° C., 
Caracas: 31,9—34,2° C., Granada: 33,0—33,8° C., Ceylon: 33,0—33,6° C., Guayaąuil: 83,6 
bis 33,0° C.). (Dic Arzneibiicber verlangen: Germ. 31—32° C., Helv. 30—32° C., Austr. 30 
bis 35° O., U-St. 30-33°, Brit. 31,1—33,9°;.

Schmelzpunkt der Fettsauren 50,5° C., Erstarrungspunkt 27,0° C., Erstarrungspunkt 
der Fettsauren 49,5° C. Refraktometerzahl bei 40° O. =  46,5, bei 50° C. 41,0. Brecbungs- 
index bei 38,5° O. =  1,45327. Jodzahl 27,0—37,5. HuHNHK’scbc Zabl 94,89.

I ie s ta n d th e ile . Glyoeride der Stearin-, Palmitin-, Laurin- und Arachinsaure, ferner 
Ameisensaure, Essigsaure, Buttersliure und Cbolesterin.

fe r fd ls c h iin y e n .  Die Kakaobutter wird biiufig mit N ie re u fe tt  (Talg), Wacbs, 
S te a r in s a u re  und P a ra f f in  vertiilscbt. Besonders geeignet dazu ist aber das Cocos- 
f e t t  und das U ik a fe t t  aus dem Samen d e rM an g ife ra  g ab o n en sis  und wohl aueb das 
der I r v in g ia  B a r te r i . Um eincn „ sc b o n e n “ Bruch der Cbocolade zu erzielen, ist es 
vielfach gebraueblieb, derselben bis 4 Proc. Sesam ol zuzusetzon.

P r  Uf liny . 1. S a u re z a b l: 10 g Ol. Cacao liist man in 40 ccm Chloroform -(- 
Alkohol aa und titrirt mit */,„ X. alkoholiscber Kalilauge und Phenolphtalein. Die ver- 
brauchten Kubikcontimeter Lauge x  5,6 =  Silurezahl (d. h. Milligramm KOH, die 10 g 
Ol. Cacao binden). Grenzzahlen 7,8—25,20.

2. V erse ifu n g szah l lieiss und k a lt. Grenzzahlen, heiss: 195,07—207,67; kalt: 
189,83—198,33.

a) 3 g werdon in einem Kolben mit 40 ccm 1ji X. alkoholiscber Kalilauge auf dem 
Sandbade 1 Stunde im Sioden erhalten; den verdunsteten Alkohol ersetzt man erst, weun 
der Inbalt des Kólbchens noch etwa 10 ccm betragt. Dann bringt man auf das ursprung- 
liche Yolumen und titrirt mit 1/2 X. Schwefelsaure zurilck. Die gebundenen Kubikcenti- 
meter KOI! x  28 =  Yerseifungszahl.

b) 3 g werden in 25 ccm Petrolbenzin gelost, dann 25-ccm X. alkohol. Kalilauge 
zugegeben und iiber Nacht stehen gelassen, dann titrirt man mit 1/,2 X. Salzsśiure zuriick.

3. A e th e rp ro b e :  3g  Ol. Cacao werden mit 6g  Aether iłbergossen, das Reagens- 
glas mit einem Kork verschlossen und bei 18° O. dureh Schtitteln in Losung gebracbt. Die 
k la re  LOsung stellt man in Wasser von 0° C., weim sio sich dann nacb 10—15 Minuten triibt 
und bei 19—20° C. wieder klar wird, so ist das Fett rein. — Mit Wacbs verfalschtes Ol. 
Cacao giebt von vornhorein eino triibe Losung. Mit Rindstalg verfalscht beginnt die Trii- 
bung friiher (7—8 Minuten) und die neue Klarung tritt erst bei 22—25° O. ein. — Dika- 
fett wird durcli diese Proben niclit angezeigt.

c) A n ilin p ro b e : 1* g Ol. Cacao wird mit 2—8 g Anilin bis zur Losung erwarmt 
und bleibt bei 15° C. eine Stunde stehen. Reines Oel schwimmt ais klaro Schiclit auf dem 
Anilin und erstarrt erst nacli Stunden. Ist das Oel verfalscht mit T a lg  und S tearin 
sa u re  oder wenig P a ra ff in , so setzen sieli kornige oder schollige Partikol ab in der 
Oelschicht. Ist W acbs oder v ie l P a ra ff in  vorhanden, so erstarrt die Fettschicht, bei 
Gegenwart von viel S te a r in  erstarrt das Ganze zu einer ltrystallinischen Masso.

d) S esam ol (vorgl. oben) weist man nacb, indem man 2 g  mit einem Gemiscb von 
1 ccm Salzsaure (spec. Gcw. 1,18) und 0,05—1,0 g Rolirzuckcr gelinde erwarmt. Reines 
KakaoOl wird gelb bis braun, bei Gegenwart von SesamOl ist die Farbung melir oder 
weniger roth.

o) Xach don bisherigen Erfabrungen ist D ik a fe tt  kaum nachzuweison: sein Sclmielz- 
punkt ist 29—31° O., dio Jodzahl 30,9—31,3. Die Saurezabl wird auf 17,3—19,6 an- 
gegeben.

A u fb e w a h r iin y .  Vor L ic b t g e sc b iitz t an einem  k iih len  O rte. Das Oel 
fiillt man ani besten (liissig in trockene, niebt zu grosse, gelbe Arzneiglaser. Die Handels- 
waare erhalt man gewohnlicb in Tafeln, die mit Stanniol umbiillt sind. Fur Receptur- 
zweckc ist die Form der Fiiden oder des groben Pulvers, das man sich mittcls eines Reib- 
oisens darstellt, ani zweckmassigsten, docb hiilt, man davon nur einen miissigon Vorratb, 
da das Oel, mit der Luft in Beriihrung, hałd missfarbig wird.

A m o en ilu n tj. Innerlicb sebr selten ais Emulsion, die in einem erwttrmten Morser 
mit warmemWasser zu bereiten ist, ofter ais Grundlage fur Pillenmassen mit Metallsalzen;



zu Augensalben und Lippenpomaden; hauptsacblich aber zu Snppositorien, Yaginalkugeln, 
Urethralstiibchen und almlichen Arzneiformen.

Infolge des neuerdings vermekrten Yerbrauches von entbltem Kakao, verwendet man 
das in grosser Menge erhaltliche Fett zur Herstelhmg von Seifen: dazu werden 1000 g 
Kakaobl mit 850 g Natronlauge (spec. Gew. 1,34) im Wasserbade so lange unter Umruhren 
erhitzt, bis eine Probe sich in keissem, destillirten Wasser klar liist. Dann bringt mail 
dazu 700 g einer filtrirten Losung yon Natriumcblorid in destillirtem Wasser und erhitzt 
unter Umruhren */2 Stunde, lasst in einein nicht metallenen Gefass erkalten, und hebt 
die abgeschiedene Seife ab um sie weiter zu reinigen (cf. Sapo medicatus).

1’illcn uberzieht man mit Kakaool, indem man sie in einer mbglichst grossen, er- 
warmten Schale mit geschmolzenem Oel rollt und nach dcm Erkalten dieses wiederholt, 
bis der Ueberzug gleichmassig und glanzend erscheint. Auf 100 Pillen nimmt man jedos- 
mal ctwa 1 s  Kakaobutter.

Snppositorien, Suppositoires, Supposito- 
ries, sind kegel-, walzen-, kugel- oder eiformige 
Arzneiformen, je nachdem sie in den Darm, in die 
Harnrolire oder in die Scheide eingefubrt zu werden 
bestimmt sind. Ais Grundlago dient, wenn niohts 
anderes vorgescbriebon ist, Kakaobutter (Brit., Germ., 
Ilelv., U-St.); die Arzneistoffe werden gelóst oder 
mit wenig Kakaobutter angerieben, bei gelinder 
Warnie mit dom Reste derselben gemischt und die

Fig . 128. M asch iuo  fiii- Y o ll-Ś upposito riou  von 
R. Liebau in C hcm nitz .

Fig. 129. Prcsse flir Snppositorien und flir 
Ynginnlkugeln von E. A. LENTZ-Berlin.

Masse unter best&ndigem Ruhren wahrond des Erkaltens in lcleine Wachs-Diiten ge- 
gossen — das alteste und am wenigsten zu empfeldende Yerfahren —; oder man be- 
dient sieli der gepulverton Kakaobutter und stiisst nach Zusatz von wenig Lanolin zu einer 
bildsamen Masse an, die mit der Hand und dom Rollbrett auf einer Glasplatte, auf Wachs- 
tuch oder Pergamentpapier ausgerollt, eingetheilt und unter Bestreuen mit Talk (Amylum, 
Lycopodium) geformt wird; oder man stopft dieso abgetheilto Masse in Forruen aus Holz 
oder Metali, in die man zuvor mittelst eines Stiftes Stanniol eindruckte.

Stiibchen erhalt man in beliebiger Starkę sobr sauber mittelst der BouoiKS-Spritze, 
auf jeden Fali gleichmllssiger ais durch Aufsaugen der geschmolzenen Masse in Glasrohren. 
Die fertigen Suppositorien werden, in Wachspapier oder Stanniol gehiillt oder einfach 
zwischen Watte gelegt, verabfolgt- — Stulił/,apfchen, Rectiil Suppositories, sind kogel- 
ffirmig; Brit., U-St. iassen diesolben etwa l g schwer, Gall. 4 g scliwer, Germ., Helv. 
3 — 4 cm lang und 2 — 3 g schwer anfertigen; Urethralstflbclien, Bacilli, Cereoli, 
Bongies, Uretkral Suppositories sind walzenformig und 1 g schwer (U St.); Ya- 
ginalkugeln, Globuli yaginales, Yagiual Suppositories 3 g (U-St.) oder 4 — 0 g 
Germ., Helv.) schwer. — In warmeren Landem giebt man der Suppositorienmasse einen 

entsprechenden Zusatz von Cera alba (Brit.). — Die fabrikmassig aus Kakaool hergestellten 
Ilohlzapfchen diirfen (Germ., Helv.) nur auf ausdrucklicbe Vorscbrift abgegeben werden.

lincllli s. O ro o lt  Argentt n ltric i 
(cum  Olco Cacao parati).

1 1 0 1  l e n s  t e i n s  t l i b c h e n .
A potkcker-Z eitg .

R p . A rgen ti n itr ic i 0,1 
O lei Cucao 18,0 
A dip is  I.nuae 2,0.

Man fo rm t 40 S tiibchen von  8  cm  L ilnge u n d  4 m m  Dicke. R us A rg, n it r . w in i a is feines P uIyct zugesetzt. 
l ia n d i)  d . p h a rm . P ra x is . I . 3 4



B aoilli Olei Caeao.
K a k a o - S t  U b c h e n.

Rp. Olei Caeao 10,0 
Adipis Lanao 1,0,

Mail forint 10 Stiibchcn von 10 cm Lange. 3 min 
Dicke.

Nur 1 .Stiibchcn vou 10 cm LHnge sind erfordcrlich: 
bei 2 mm Dicko 0,3 g Oleum Ci

0,7
1,25 
2,0 
2,9 , 
4,0 , 
4,75

Sollen dorartigo Stiibchcn Arzneistoffo aufnelimcn, 
so wird die Mengo der K akaobutter um  dio 
Gewichtsmengo dercrsteren  verringert.

Bncilli Olei Caeao elastici K rem el .
Rp. 1. Ol. Caeao 50,0

2. Gum mi arab. plv. 25,0
3. Glycerin.
4. Aq. destillat. aft 12,5.

Mail schm ilzt 1, lllsst m it 2 venn isch t 1I2 Stunde 
boi 35°gC. stelien mul fiigt allmUhlicli 3 und 4 
zu. Dio Masso lilsst sieli yorrfttliig lialtou.

C oratum  lab  i a le .
L ip  po  n - P o  m a d o . P o  m m  a d  o p o u r  lo s  

1 6 v re s .
Rp. Olei Caeao 75,0 

Olei Oliyarum 25,0 
Olei Rosac gtt. V.

Dureh q. s. Olei Alkannae filrbt mail nbtigenfalls 
rosa und g iesst halb c rkalte t in  Glasrtthrcn, Tafeln 
oder Schiebedoscn aus Zinn.

P a s ta  u re th ra lis  Soolard. 
U r o t h r a l s t t t b c h e n  m a s s o. 
Rp. Olei Caeao 2,0 

Lanolin i 1,0
Cerao albae 1,0.

Mail forint 10 Stiibchcn.

P a s ta  u re th ra l is  Unna .
Rp. Cerao flavao 4,0

Olei Caeao 94,0
Balsami peruviani 2,0. 

P ilu lao  A rgon ti n i t r ic i .
H o l  l o n s  to i n p i l  le n . (Apotli. Zcitg.)

Argonti nitrici 0,3
Olei Caeao 3,0
Adipis Lanao 0,3.

M. f. pilni. No. 30. Consp. Tale. vcuct. pulv. 
Jedo Pi Ile enthillt 0,01 g Argon tum  nitricum .

P ilu lao  H ydrargy ri c lilo ra ti mitis*
K a 1 o m o 1 p i 11 e n. (Apotli.-Zci tg.),

Rp. Hydrargyri clilorati mit. 3,6 
Olei Caeao 4,0
Adipis Lanao 1,0.

M. f. pilul. No. (JO. Consp. Talco vonet.
Jedo Pilic on tiuli t 0,00 g Kalomel,

P ilu lao  K alii jo d a li .
J  o d k a 1 i u m p i 11 o n. (Apotli.-Zcitg.).

Rp. Kalii jodati 15,0
Magnesii cnrbonici 1,0
Olei Caeao 5,0
Adipis Lanao 2,5.

M. f. pilul. No. 30. Consperg. Talco vcneto. Jede 
Pili© enthillt 0,5 g Jodkalium .

S ty li iiied ic inales Unna .
Unna ,s S a 1 b o n s t  i f t e.

Rp. 1. Ol. Caeao 70,0
2. Paraffin. solid. 10,0
3. Ol. Oliyarum 10,0.

Mail schm ilzt 1 und 2, fiigt die m it 3 augeriebenen 
Arzneistoffe (2 — 15 Proc.) zu und giesst lialb- 
c rka lte t in  Glasrbhrcn.

S u p p o sito ria  Olei Caeao.
K a  k a  o - S t u h  1 z ii p f c li o n.

Rp. Olei Caeao 20,0 
Adipis Lanao 2,0.

Man sUisst zur Masso an  und forint daraus 10 
Suppositorion.

Suppositoria cum Oleo (Tacao.
S u p  p o s  i t o i r e  do  B e u r r o  do  C a e a o  (Gall.). 

Rp. Ol. Caeao 4,0
Zu einem Suppositorium.

U nguentum  pom adiniim  Unna.
Rp. Olei Caeao 10,0

Olei Amygdnlarum dulc. 20 0 
Olei Rosnę gtt. I.

(Jiiguentiim  poinadiiium  coinposituni Unna.
Rp. Ungt. pomadin. Unna 100,0 

Sulfuris praocipitati 4,0
Resorcini 2,0.

U ngiientuiii pom adiniim  su lfu ra tu m  Unna.
Rp. Olei Caeao 10,0

Olei Amygdalarum 20,0 
Sulfuris praocipitati 1,0 
Olei Rosnę gtt. II.

Aiiusolziipfclieu gegen Hamorrhoiden, von E . B u c h k a ’s Kopf-Apotheke in Frank
furt a. M., bostelien aus jodresorcin-sulfonsaurem Wismut ( =  Anusol), Zinlcoxyd, Peru- 
balsara, Kakaobutter, Wachssalbe.

Chokoladenbutter, von England aus ais Ersatz dor Kakaobutter cmpfohlon, zeigtt 
alle Eigensohaften des Kolcosfettos.

Ifygiaiiiii, T i i e i n h a b d t ’s ; braunliches, siiss und nach Kakao schmoekendes, pulver- 
formigos Niihrmittel. Enthalt 22 Proc. Eiweiss, 6,6 Proc. Fett, 52,8 Proc. losl. Kohle- 
hydrate, 2,5 Proc. Nahrsalzo.

Kakaobutter, kunstliche, aus dor Kcinigl. Hofapotheke von Sandeb in Potsdain, 
wird aus Kakaoscbalen gewonneu.

Kakaophcn. Ein Mehl aus Reis, Hiłlsenfruchten, Kakao. — Eett 12 Pi-oc., Pro
tein 26 Proc.

Martol Stboschbin ist ein dickes, Eisontannat enthaltendes Extrakt aus Kakaosohalen.
Khinalgin, gegen Scliuupfon, sind Zapfcłion aus KakaoOl 1,0, Alumnol 0,01, Men- 

thol 0,025, Baldrianol 0,025, die in die Kasę gostockt worden.
Sicherlieitspessarien von lir . Guttmann, H enke, Ketzbb & 0o., N obbke, Schweizek, 

„Thorapie", sind siimmtlich Kakaool-Suppositorion mit einem Gelialt von 0,025 bis 
0,05 Chinin.

Agonoplasmin bestoht aus Kaliumpormanganat und 6 Kakaosuppositorien.



Hygienische Sicherheitsovale aus Berlin N. 54 entlialten Kakaodl, Borsiiure, 
W einsaure.

Suppositoires Maltlnis von Sabter in Genf (Pi-eservatif des dames) bestelien aus 
Kakaodl 2, Ohininsulfat 0,035, Thymol 0,02.

Theobroin Lefkbre, ein Getrank aus Zuckerriiben, das mit Kakao nichts gemein liat. 
Tutelol Dr. S m it t s o n  entbiilt neben Kakaodl wenig Weinsaure.
Unger’s Siclierlieitsovale entlialten Borsiiure, Chinin, Ohinosol, Kakaobuttor. 

(A u f r e c h t .)

Cadmium.
*

Cadmium (Gall.). Kadinium. Cadiuie (franzosisch). Cadmium (ongi.). Cd. 
Atom-tiew. =  112.

I. Cadmium metaliicum. Cadmiummetall. Kommt in den Erzen meist mit 
Zink zusammen vor und ist bei der Ausbringung des Zinks in den ersten Anthoilen des 
Destillates entlialten, da es bei niedrigerer Temperatur siedet ais das Zink. Man selilagt 
es feruer aus den Zinksulfatlaugen des Flugstaubes aus Zinkblende-Rostanstalten durch me- 
tallisebes Zink nieder.

E ig en sch a ften . Zinnweisses, glanzondos, gescbmeidiges Metali vom spec. Gewiebt
8,6—8,7. Ilartor ais Zinn, lasst sieb aber mit dem Messer scbnoiden, zu Bleeli walzen 
und zu Drakt auszieben. Es krystallisirt in reg-ularen Oktaedern; beiin Biegen kreiscbt 
es wie Zinu, der Brueh ist kakig, das Gefiige dieht. Es schmilzt bei 320° C. und siedet 
bei etwa 760° O. (Gall.: spec. Gew. =  8,6, Sckmelzp. 315° C., Siodep. ca. 860° C.) An der 
Luft yerhiilt es sieli dem Zink ahnlieb: In trockener, reiner Luft kiilt es sieb unyerandert; 
an feuohter Luft bedeckt es sieb o b e rflaeh licb  mit einer Schiebt von Cadmiumsub- 
karbonat. In Wasser bedeckt es sieli allmahlich mit einer weissen Schiebt von Cadinium- 
hydroxyd mid -Subkarbonat. An der Luft erliitzt, verbrennt es unter Entwickelung eines 
braunen, widerlicb riechenden und Kopfselnnerzen verursacbenden Dampfes zu Cadmium- 
oxyd CdO. — In Essigsaure, Chlorwasserstoffsiiure und verdunnter Sebwefelsaure lost es 
sieli unter Entwickelung von AMasserstoff lan g sam er ais Zink; leiclit loslicli ist es in 
yerdiinnter Salpetersiiure unter Entbindung von Stickstoffoxyd. — Aus seinen Salzlosungen 
wird das Cadmium durch Zink gefiillt (s. oben). — Cadmium kommt meist in Form von 
Stangen in den Handel. '

JPrtiftin g . 1) Man bcstimmt das spec. Gewiebt, welcbes 8,6—8,7 betragen muss.
2) 2 g Cadmium werden in 10 ecm Salpetersiiure gelost. Die Losung muss klar sein (ein 
weisser nnlbslicber Ruckstand wiirde Z inn anzeigen). Diese Losung wird getbeilt.
3) 5 ccm der Losung sub 2 werden mit Ammoniak in starkem Uebersckusse yersetzt: 
Blaue Farbung zeigt K upfer an. 4) 5 ccm der Losung sub 2 werden mit 10 ccm Wasser 
yersetzt, mit Kalilauge im Ueberscbuss gefiillt und filtrirt. Das Filtrat darf durch Schwefel- 
wasserstoffwasser nicht braunsebwarz (B lei) oder weiss (Z ink) gefailt werden. 5) Auf 
Arsen prttft man, indem man einige Stiicke Cadmium mit arsenfreiem Zink zusammen 
in einen MARSH’schen Apparat bringt.

Man beaclite indessen, dass geringe Mengen fremder Metalle das Cadmium fur die 
meisten Zwecke noch nicht ungeeignet maeben.

A u fh e w a h rn n g . In gut yerscblossenen Gefftssen.
A n w e n d u n g .  Zur Hcrstellung einiger Metall-Legirungen, namentlieb fiir Zahn- 

arzte, ferner zur Darstellung der Cadmiumsalze.
C hem ie u n d  A n a ly se . A. E rkennung . Man e rk e n n t das Cadmium an fol- 

genden Reaktionen: 1) Wird das Metali vor dem Lothrohre auf Kobie erliitzt, so yerbreunt 
es mit brauueni, die Kobie beschlagendem Oxyd. — Erliitzt -mail ein Sal z des Cadmiums 
mit Soda auf Kobie vor dem Lothrohr, so erbiilt man in der Reduktionsflamme einen 
braunen Besclilag. 2) Kalium- und Natriumliydroxyd fftllen aus CadmiumsalzlCsungen 
weisses, im Ueberscbuss des Fallungsmittels un losliches Cadmiimiliydroxyd Cd(OH)j.

34*



,‘i) Am moniak fallt gleiehfalls Cadmiunikydrosyd, aber dieses lost sieli in einem Ucber- 
sehuss von Ammoniak klar auf, 4) Natriumkarbonat und Ammoniunikarbonat fallen weisses 
Cadmiumkarbonat, CdC03, welches in einem Ueberscbuss des ersteren unldslich, des letzteren 
nur wenig ldslieb ist. 5) Sohwefelwasserstoff und Schwefelammonium fallen ans neutraler, 
saurer und alkaliseher Losung gelbes Cadiniumsulfid OdS, leiolit. ldslieb beim Erwarmeu in 
Salzsiiure, Salpetersaure oder verdiinnter Schwefelsilure. Die Gegenwart von Kaliumcyanid 
yerhindert die Fallung nicht (Unterschied vom Kupfer). Cadiniumsulfid ist unlSslieb in 
Alkalisulfidon (Unterscbied vom Arsensulfid). Sind die Losungen zu stark sauer, so fallt 
ans ilmen das Cadiniumsulfid erst nach gehdriger Verdiinnuiig dureb Wasser.

B. B estiin inung . Man b es tim m t das Cadinium entweder ais Cadmiiunoxyd CdO 
oder ais Cadmiumsulfid. a) A is Cadinium oxyd. Die Losung des Cadmiumsalzes wird 
in einer Platinschale oder Porcellansebale mit Kaliumkarbonat in der Warnie gefallt, 
Man sammelt das Cadmiumkarbonat auf einem Pilter, waseht es aus und trocknet es. 
Dann wird der Niedersehlag vom Pilter mbgliebst getrennt, letzteres mit Ammoniumnitrat- 
losung befeuebtet, getroeknet und im Porcellantiegel yerascht. Hierauf bringt man die 
Hauptmenge des Cadmiumkarbonates dazu und gliibt erst schwacb, dann starker bis zu 
konstantem Gewicbt. CdO x  0,875 =  Cd.

/?) Ais C adm ium sulfid . Man fallt die nicht zu stark saure Losung unter massigem 
Erwarmeu mit Schwefelwasserstoff, filtrirt dureb ein gewogenes Pilter, waseht mit Sebwefel- 
wasserstoffwasser, dem ein wenig Salzsaure zugegeben ist, aus, trocknet bei 100° C. bis 
zum konstanten Gewiebtc und wiigt. Das Filtrat darf, mit einer g ro sse ren  Menge ge- 
sattigten Schwefelwasserstoffwassers yersetzt, auch nach einigen Stunden keine Ausscheidung 
von gelbem Cadmiumsulfid mehr zeig-en. Euthalt das gefiillte Cadmiumsulfid Scbwefel bei- 
gemengt, so waseht man es suecessive mit Alkohol, Aether, Schwefelkohlenstoff aus. CdS 
X  0,7778 == Cd.

Legirung fu r  Cliches nach H o e u r -G r o s je a n . Cadmium 22,5, Zinn 36,0, Blei 50,0.
Scfinell-Lotli. Cadmium 20,0, Zinn 40,0, Blei 20,0. Sclimelzp. 150° C.

Explomontiim ji<1 dontos Evans.
Rp. S tanni pu ri 100,0 

Cadmii 50,0.
M an lost die gefeilte Legirung in ttberschUssigeni 

Quecksilber und p resst den Ueberscbuss des 
letzteren  durch Leder ab.

Explementum nietallicuni a<l dentes.
M e t a l l z a h n k i t t .  P l o m b o  f t i r  Z i lh n e .

I .

Rp. Cadmii raspati 10,0 
Ilydrargyri 80,0.

Rp.

Rp.

Man sclnnilzt : 
5 hinzu.

II .
Cadmii raspati 
I-Iydrargyri

III .
1. Cadmii
2. Stanni aa 
a. B ism uti
4. Plum bi
5. Ilydrargyri

10,0
28,5.

20,0
80,0
10,0
20,0 .

bei mUssiger H itze und fiig

II. f  Catlmium bromatum. Cadiniumbromid. Broincndmium. CdBr,-)- 411,0. 
Mol. Gcw. = 3 4 4 . Man iibergiesst in einem Glaskolben 110 Th. metallisches Cadmium in 
kleinen Stiickeu mit 600 Th. destillirtem Wasser und 150 Th. Brom und liisst das Gemisch 
unter gelegentliohem Uinsehwenken so lange an einem warmen Orte stehen, bis eine farb- 
Iise Losung entstanden ist. Man giesst diese von dem etwa nicht verbrauchten Cadmium 
ab, filtrirt sie, dampft sie bis zum Salzhautchen ein und liisst sie an einem warmen Orte 
bei 35—40° C. krystallisiren.

Parblose, gliuizende, durchsichtige, lange prismatische Krystallnadeln, in Wasser oder 
in Alkohol leicht loslich, bei liingerem Liegen an der Luft yerwitternd. Bei 100° C. geben 
sie 2 Mol., bei 260° C. alles Krystallwasser ab. A u fb ew ah ru n g : Vorsichtig. Anwen- 
dun g : In der Photographie.

Behufs der W e rth b e s tim m u n g  fallt man aus 1 g des Salzes das Cadmium dureb 
Kaliumkarbonat ais Cadmiumkarbonat und fuhrt dieses dureb Gliihen in Cadmiumosyd 
titaer; ferner bestimmt man das Brom nach Y o l h a r d  oder nach M o h r . Ein reines Pre
parat entbSlt 37,21 Proc. Cadmiumoxyd CdO und 46,51 Proc. Brom. Wird mehr Brom 
gefunden, so ist das Salz cblorbaltig.



f  Cadinium  b rom atu m  a n h yd ricu m  CdBr., =  272. Wircl durch Trooknen des 
krystallisirten Salzes zunachst boi 100° O. und allmahliches Erhitzen bis auf 260° O. er- 
halten. Farbloses Salzpulyer. Aufbewahrung: Yorsiclitig und tov Feuchtigkeit geschtitzt; 
im tibrigen s. das vorige.

III. f  Cadmium jodatum. C adm iiunjodid . Jodcadm ium . CdJ2. M ol. G e w .= 3 (i( i .
Die D a rs te llu n g  erfolgt: 1) Analog wie beim Cadmiumbromid. Man iibergiesst 115 Th. 
zerkleinertes Cadmiunimetall mit 1200 Th. destillirtem Wasser und tragt — indem die 
Fltissigkeit wami gehalten wird — in mehreren Antheilen 250 Th. Jod ein. Die farblose 
Losung wird flltrirt und entweder bis zum Salzhiiutehen oder direkt zur Trockue ver- 
dampft. 2) Man dainpft die koncentrirte Losung von 10 Th. Cadmiumsulfat und 13 Th. 
Kaliumjodid zur Trockne und zieht den Salzrilekstand bei gelinder Warnie mit absolutem 
Alkohol aus. Beim Yerdunsten des Alkohols hinterbleibt das Salz in Krystallen.

Farblose, perlmntterglanzende Krystallsehuppen, sehon bei relativ niedrigcr Tem
peratur sckmelzend. Loslich in 1,1 Th. kaltern oder in 0,75 Th. siedendem Wasser, aueli 
leieht loslich in Weingeist. Die wasserige Losung reagirt sauer. A ufbew ahrung: Yor- 
sichtig. A nw endung : Friilier yorilbergehend in Salben (5:40) ais Antiscrophulosum. 
Technisch in der Photographie. Mit Kaliumjodid kombinirt ais Alkaloidreagens (s. S. 206).

IV. Cadmium sulfuratum. C adm ium sulfld . S ch w efe lca d m iu m . J am ie b r il la n t .  
C adm inm gelb . CdS. M ol. G ew . =  144. E ine Losung von Cadmiunimetall in Salpeter- 
saure wird mit dem zwanzigfaehen Volum Wasser verdtinnt, mit Ammoniak bis zur scbwacb 
alkalischen Rcaktion versetzt und danu mit Scbwefelwasserstoff bis zum Ueberscbuss ge- 
siittigt. Der anfangs citronengelbo, allmahlich pomeranzengelb werdende Niedersohlag 
wird gesammelt, mit kaltern Wasser gewasehen und bei niobt tiber 30° C. getroekuet.
100,0 Cadmium geben gegen 130,0 Sulfid aus.

Schwefelcadmium bildet ein gesiittigt pomeranzengelbes, gerucb- und geschniack- 
loses Pulver, welches in Ammoniakfliissigkeit unloslieh ist (Scbwefelarsen ist darin loslich) 
und von koncentrirter Salzsaure nnter Erwarmen gelost wird (Scbwefelarsen ist in Salz
saure nicht loslich). Der aminoniakalische Auszug lasst, mit Salzsaure sauer gcmaeht, keinen 
gelben Niederschlag fallen (Arsen). Die salzsaure LSsung, mit einem starken Ueberscbuss 
Aetzkalilosung versetzt und mit Wasser yerdiinnt, giebt ein Filtrat, welches durch Scbwefol- 
wasserstoff nicht verandert wird (Blei). Beigemischtes Baryumsulfat giebt sich durch seine 
Nichtloslichkeit in Salzsaure zu erkennen.

Schwefelcadmium wird zum Fiirben der kosmctischen Seifen, liberhaupt ais Maler- 
farbe und zu blauen Feuerwerksatzen gebraucht. Ais Malerfarbe vertragt es keinen Blei- 
weisszusatz, wohl aber Baryt- oder Zinlcweiss. Es ist nicht giftig.

S c h w efe lca d in iu m  en  p ilte  ist mit Ool abgeriebenes Cadmiumsulfid. Es wird be- 
sonders zum Farben der Seifen verwendot. Es kommt im Handel in einer citronengelben, 
sowie einer orangegelben Modifikation vor.

V. f  Cadmium sulfuricum (Erganzb.). C ad m iu m su lfat. S ch w efe lsa u res  Cad
m ium . SCdSO, -j- 8ILO. M ol. G e w .^ 7 6 8 .1)

D a rste llu n g . In einen Glaskolben giebt man 19 Tb. koncentrirte reine Scbwefel- 
siiure, 50 Th. destillirtes Wasser und nacb goschehener Mischung 31 Tb. Salpetersaure 
von 25 Proc. und 20 Tb. Cadmiunimetall, in Stucken wie es ist. Der Kolben wird, mit 
einem Trichter lose bedeckt, zur Seite gestellt. Unter Entwickelung von Stickosydgas und 
nnter Warmeentwickelung gebt die Auflosung lebbaft vor sich. Wenn die Reaktion 
nachlasst, stellt man an einen beissen Ort, bis die Losung erfolgt ist. Die Losung dampft 
mail in einem porcellanenen Kasserol unter Umrtibren mit einem Porcellanstabe bis zur 
Trockne ein. Der Salzrilekstand wird in der 21/2facben Menge beissem destillirten Wasser 
gelost, durch Papier oder Glaswolle filtrirt und durch Eindampfen bis auf ein halbes Volum 
und Beiseitestellcn zur Krystallisation gcbracbt. Aus der letzten etwas sauren Mutterlauge 
fdllt man das Cadmium durch Zink beraus. — Ist man genotbigt, die Darstellung des 
('admiumsulfats aus unreinem zinlchaltigen Cadmium zu unternehinen, so ist es nothwendig,

l) Gall. fiihrt an: Sulfate de Cadmium, OdS04 -j- 4 ILO s. unter Eigenschaften.



dieses in Salpetersaure zu Ibsen, ans der filtrirten Ldsung das Cadmiumosydliydrat dureb 
eiuen starken Ueberschuss Aetznatrou- oder Aetzkalilauge auszu fili len, auszuwaseben, als- 
dann in warmer, sehwaoli yerdunnter Schwefelsaure zu losen und die Ldsung zur Krystalli- 
sation zu bringen. l_)ie gesammelten Kryś talie lilsst man abtropfen und trocknet sio 
zwischen Fliesspapier, ohne mehr ais liockstens eine laue Warnie anzuwenden, weil sie 
leiokt yerwittern; 20 Th. Metali geben gegen 47 Tb. krystallisirtes Salz. Bel Darstellung 
kleiner Mengen fallen die Krystalle unansehnlick aus.

E ig en sch a ften . Farblose, durcłisiehtige, monokline, an der Luft yerwitternde 
Krystalle, olme Gerucb, von herbem, metallischem Geschmaoke. Lbslich in 2 Th. Wasser, 
nicht lbslich in Weingeist. Die wasserige Ldsung reagirt schwach sauer. .Je nach den 
gewiihlten Bedingungen krystallisirt das Cadmiumsulfat mit versehiedenen Mengen Krystall- 
wasser (angegeben werden Salze Cd SO,- j -3PLO, auch 4 11,0 .. Das Salz obiger Zusammen- 
setzung krystallisirt bei mittlerer Temperatur aus der gesśittigten Ldsung.

Die yerdiinnte wasserige Ldsung giebt auf Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser 
einen gelben Niederschlag von Cadmiumsulfid, welcher beim Uebersattigen der Fltissigkeit 
durch Ammoniak nicht yersehwindet. Baryumnitratlosung erzeugt einen weissen, in Sal
petersaure unloslichen Niederschlag von Baryumsulfat. Durch Zusatz von w en ig  Annno- 
niak entsteht in der wasserigen Ldsung ein weisser Niederschlag [Cd(OII).,], der im Ueber- 
schuss yon Ammoniak loslich ist.

E r u f  ling . 1) Wird aus der mit Salzsaure massig angesauerten, wasserigen Cadmiuni- 
sulfatlosung durch Einleiten von Sehwefelwasserstoff alles Cadmium ais Cadmiumsullid aus- 
gefiillt, so darf das Filtrat beim Yerdampfen in einem Platinschalchen keinen gliikbestan- 
digen iiiickstand hinterlassen. (Z ink). 2) Wird der sub 1 erhaltene gelbe Niederschlag 
mit Wasser ausgewasehen und hierauf mit Ammoniakfliissigkeit geschiittelt, so darf in dem 
Filtrate nach dcm Uebersattigen durch Salzsaure keine Triibung oder gelbe Aussckeidung 
entstehen (A rsen).

A u fb e w a h r iin g . In gut yerseblossenen Gefasseu, y o rs ic litig .
A n w e n d u n g .  Die in u erlio h e  Anwendung wird in Gabon von 0,005—0,01 g uml 

zwar ais Pillen bei Sypbilis und Rlieumatismus empfohleii, ist aber in Deutschland niebt 
gebrauohlich. A eu sse rlich  in der Augenheilkunde an Stelle des Zinksulfates zu adstriu- 
girenden Collyrien (0,05—0,2 und 10,0 Aqua), zu Angensalben (0,1—0,2:10,0 Adeps), 
ferner zu Injektionen bei Tripper und Otorrboe (1,0: 100,0—200,0 Aqua). Hoolistgaben: 
pro dosi 0,1 g, 2>ro die 0,4 g (Erganzb.).

C o l i4 r liim  A n c i a u x .

Bp. Cadm ii sulfurici 0,06 (ad 0,6) 
M ucilagiuis Gum m i arabici 
Tincturao Opii crocatae aa 8,0.

Gegen H ornhautflecke. M an bestreicht m ittolst 
eines Pinsels 2—3nial tiiglich don Ilornliautflcck 
und Hisst jedesm al das Auge einige M inuten 
schliessen, dam it das aufgetragene M ittel n icht 
von den  Tbrilnen weggcspiilt werde. Die Cad- 
raiuinsnlfatm enge wird naehUnistiinden gesteigert.

In je c t io  n n t ib le in io r rh a g ic a
M e l c h io r  R o b e r t .

Ilp. Cadmii sulfurici 1,0 
Aquae destillatae 200,0.

Zwoi bis drci lujectionen tiiglich in die HarnrObre 
zu machon.

In je c t io  s ty p t ic a  L in c k i ;.
Rp. Cadmii sulfurici 1,0

Infusi Rosae florum 100,0 
Tiucturae Opii crocatae 3,0.

Zum Einspritzen  (bei Otorrboe).

VI. f  Cadmium salicylicum. Cadmiumsalicylnt. Salicylsaurcs Cadmium 
Cd(C, II-O.),. Mol. Gew. =  :SS(>.

Zur Darstellung erwarmt man in einer Porcellanscliale 10 Tb. Salicylsaure mit 300 Tb. 
destillirtem Wasser und tragt unter Umrtibren so viel Cadmiumkarbonat (circa 12 Th.) 
ein, dass die Fliissigkeit neutral ist. Danii siiuert man mit Salicylsaure ganz schwach an, 
dampfr, auf etwa 120 Th. ein und liisst krystallisiren. Die Mutterlauge liefert nach dem 
Eindampfen auf 30 Th. nochmals Krystalle.

Farblose tafelfbrmige Krystalle von neutralor oder selir schwach saurer iieaktion, 
loslieli in 68 Th. kaltem oder in 24 Th. siedendem Wasser, auch loslich in Alkohol, Aetlier 
oder in warmem Glycerin, unloslich in Chloroform und in Benzin. Die wasserige Ldsung 
(1 : 100) wird durch Ferrichlorid yiolett gefarbt, nach dem Ansauern mit Salzsiiure wird



Caesalpinia.

sie durch Zusatz von Schwefelwasserstoffwasser citroneugelb gefallt. Das Salz hinterlasst 
beim Gliihen braunes Cadmiumoxyd. Die Bestimmung des Cadmiumoxyd-Gehaltes erfolg-t 
ilurch Eindimsten des Salzes mit konc. SalpetersRure and Glulien des binterbleibenden 
Cadmiumnitrates.

Das Cadmiumsalicylat ist au sse rlicb  von Cesaris in wftsscriger Auflosung- ais des- 
inficirendes mul adstringirendes Mittel empfohlen worden bei eitrigen Ophthalniien, Hom- 
haut-Entziindungen, Konjunktiyitiden, Syphiliden, Gonorrboe, Yaginitis. Dosirung wie bei 
Cadmium s ul fu r  i cum.

Caesalpinia.

Gattung der Caesalpiniaceae — Eucaesalpmieac.
I. Caesalpinia echinata Lam. In Brasiliom Namen: I b ir a  p ita n g a  und 

Y m ira p iranga . Liefert das Fernambuk-oder Brasilienliolz. Nicaraguaholz. llotli- 
holz. Łignum Fernambuci. L. Brasiliense. L. sanctae Martinie. Bois de Bre- 
sil. Bois de Fernambouc. Brazil-wood. Pernambuco-wood, das in dichteu, arm- 
dioken, rothbrauuen oder scbwarzlicben, innen gelbrothen Stucken in den Handel komint.

B esch re ib u n g . Unter der Lupę erkennt mau die einzelnen oder in kleiuen Grup- 
pen zusammenstelienden Gefasse, von kleinen Holzparenchymgruppen umgeben, die zarteu, 
bellen Markstrahlen und koncentrisclie, an Jabresringe erinnernde Zonen.

Die Markstrahlen sind 10—24 Zellen hocb, 1—8 Zellen breit, radial gestreckt, sie 
fiihren zuweilen Krystalle. Die behoft-getiipfelten Gefasse sind 35—127 /li weit, oft von 
Kerngummipfropfen verschlossen. Im Libriform haufig Krystallkammerfasorn mit Einzel- 
krystallen.

B esta n d th e ile . B ra s ilin  C10HuOo, aus koncentrirten Losungen in derben, bern- 
steingelben, rhombischen Krystallen, aus verdumiten Losungen in wcissen, seidenglftnzendeu 
Nadeln erhalten, die ersten mit 1JLO, die auderen mit D/jHoO, das beide bei 130° C. ver- 
lieren. Schmeckt siiss, hintennach bitterlich. Lost sieh in verdiiimter Natronlauge mit 
rother Farbę, dnrch Zinkstaub wird die Liisung entfiirbt, farbt sich aber an der Luft bald 
wieder rotli.

A n w e n d u n g .  Das friiher ais zusammenziehendes Mittel gebrauehliche IIolz wird 
in der Farberei gebraucht. Zur Bereitung rother Tinteu giebt mau jetzt den wasserlos- 
lichen Anilinfarbeu don Yorzug.

Die Bindę des Baumes wird unter dem Namen Nacasculorinde zum Gerben bonutzt.
Geringere Sorten R o thho lz  kommen von den westindischen Inseln von Caesal

pinia crista L. in Caesalpinia bijuga Sw., von Ostindien das Sappanholz von 
Caesalpinia Sappan L ., das neben B ra s ilin  das farblose S apaniu  C,3H10O4. 2H20 
enthlilt.

Ausser der zuerst genannten liefern aueh andere Arten G erberinden , so Caesal
pinia Sappan L., C. bijuga Sw., C. pauciflora H. B. u. a.

Charta exploratoria Fernambuci. F o rn am b u k p ap ie r, R o th h o lzp ap io i’. (Diet.) 
Ligni Fernambuci raspati 80,0, Aquae dostillatae 1000,0. Man macerirt 24 Stundon, lil- 
trirt, setzt tropfenweise Arnmoniak bis zur beginnenden, blaurothen Farbung zu und trankt 
mit der Lósung saurefreies (mit Arnmoniak behandeltes) Fliesspapicr.

II. Caesalpinia coriaria Willd. Ili Westindien. Die gerbstoffreichen Hiilsen: 
l>ividivi, Libidibi, Hamak, Nanacascalote sind Sformig eingerollt, bis 3 cm lang, 2—8 
linsenformige Samen enthaltend. Sie entbalten 30—50 Proc. G erbsto ff (E llag en g erb - 
siture). Man ver\veudet sie selten medicinisch, rcicblicb techniscb zum Gerben und Fiirben. 
In Amerika maobt man daraus mit Eisensnlfat eine Tinte: N aeascolo, die mau zum 
Fiirben benutzt.



III. Arzneilieh ycrwcndet werden nocli: Caesalpinia Bonducella Flemming.
N iekcr tree , Y eu x d e  b o u rr ią u e , in den Tropen und C. BondllC Roxl). Die Samcu 
(G ra in s  do C n ią u ie r , Grey socd, P oorm anns Q uin ine) gegen Molier und Wasser- 
sucht, das aus ihnen gewonnene Ool gegen Krampfe.

C. pulcherrima Swartz, Sm ali g o ld  m ohor, F leu r de pavon, Macata, 
Gna Camay a. Die Blatter ais Purgir- uud dio Menstruation beforderndes Mittel, die 
Bliithen ais Expectorans und gegen Fieber. C. adnata 0. tn. in estiudicn, Moruro 
abey , ais Adstringens.

Calamus.
AcorilS Calamus L. Araeeae — Pothoideae — Acoreae. Urspriiiiglieh viel- 

leiclit in Asien heimisch, jetzt weit yerbreitet, aueli zum arzneilieben Gebrauch angebant. 
— Verwendung iindet:

Das Rhizom. Rliizoma Calami (Germ. Helv.). Radix Calami aromatici (Austr.) 
s. odorati. Calamus (U-St.). Rliizoma Acori. Radix Siiigentianae. Kalmuswurzel. 
Deutsclier Ingber. Gewiirzkalmus. Magenwurz. Rliizome d’Acore vrai (Gall.). 
Acorns-root. Sweet-Flag.

Jieschreib u n y . Das ein Sympodium bildende Bluzom, dessen Yerzweigung ab- 
weebselnd naeb rechts und links geschiebt, kommt in 20—30 cm langen, etwas platt 
gedriickten, bis 3 cm breiten Stiicken vor. Sie lassen aut der Ober- und Unterseite ab- 
weohselnd rechts und links die Narben der reitenden, schwertformigen Blatter erkennen, 
in ibrer Achsel die Knospen oder Reste der Zweige, aut der Unterseite die Narben der 
Wurzeln, die in der Regel eine unregelmiissige Ziokzacklinie bilden, die Farbę ist gran* 
braun, der Querschnitt gelblicb mit rotlilichem Ton.

Das Rhizom bestelit aus Parenchym mit so grossen Intercellularraumen, dass zwiseben 
den einzelnen meist nur eine Zellreihe breite Parenebymplatten stehen. Die einzelnen Zellen 
sind rundlich, getiipfelt und enthalten kleinkornige Starko. Die Zellen an den Kreuzungs* 
stellen der Parenebymplatten sind etwas grosser und zu atkerisches Oel fiilirenden 
Sekretzellen umgewandelt. Ausserdem haben zahlreiche, von den Parenchymzellen in 
der Grosse sieb niebt untersclieidende Zellen einen dicklichen Inhalt, der mit Vanillin 
und Salzsaure sekon roth, mit Ferrichlorid im friseben Rhizom braun, in der trockenen 
Drogę Schwarz wird. (Sie eignen sich ausgezeiclinct zum Nachweis des Kalmuspulyers). 
— Rinde und Gefasscyliuder sind durch eine wenig deutliche Endodermis getrennt, dio 
Gefassbiindel in der ersteren sind kollateral, im letzteren koncentrisch. Gerucb aroinatiscb, 
Geschmack brennend aromatisch.

lie& taniltheile. A e tb e risc b e s  Oel (in deutsclier Waare 1,5—3,5 Proc., in japa- 
nischer bis 5 Proc.) (vgl. unten), ein angebliebes Glukosid A corin  C:,„H,i0O„, dessen Exi- 
stenz bestritten wurde, ein G e rb s to ff, M etby lam in  (Calamin), Cbolin.

V erw evh slu n y . Das Rhizom von I r is  P seu d aco ru s  L., das friiher ais Radix 
A cori y u lg a r is  s. p a lu s tr is  Verwendung fand, wird zuweilcn mit der Drogę gesammclt. 
Es schrumpft beim Trocknen stark zusammen und ist niebt aromatisch.

E in s a m m lu n ff ,  A n fb e io a h ru n y . Officinell ist der u n g e sc b a lte  Wurzelstoek, 
R biz. C alam i crudum  der Drogisten. Man grabt denselben im Spatkerbste (Austr. 
Helv.) oder im Friilijabr vor der Blattentwickelung, entfernt Wurzeln und Blattrestc, 
wascht, spaltet zuweilen der Liinge naeb und troeknet bei gelinder Warnie. 9 Tb. frisebe 
Wurzel gtiben etwa 2 Tb. trockene.

Gescbnitten und grób gepulvert in Bleehbiichsen, tein gepulyert in gelbon, diclit 
yerschlossenen Glasern yorriitbig. Fii r kosmetisebe Zwecke ziebt man das aus der ge- 
scbalten Wurzel bergestellte, hellcre Pulyer vor. Beide, Speciesform und Pulyer, trockne



rnan vor dcm Einfiillcn scliarf nach. 100 Tli. liefern etwa 90 Tli. grobes, 85—88 Tli. 
feines Pulyer.

A iiw en d u n ;/. Inneiiich ais Tonicum ainarum liei Dyspepsie, Flatulenz in Fonu 
von I’ulver zu 0,5—2,0 g, Aufguss 1: 10, Tinktur oder Extrakt; zu Mundwasserii uud 
Zahntinkturen; grób gescknitten zu BSlderu bei Rliachitis und Skrophulose (ais wasseriger 
Aufguss aus 1/1—1 Kilo auf ein Bad). — Eine Miscliung aus Kalmuspulver and Ammouium- 
karbonat wird zur Vertreibung der Ameisen empfolilen.

Confectio Calami. C onditum  Calam i. K alm uskonfekt. K a n d ir te r  oder 
iib e rzu ck e rte r  K alm us. Frisches oder trockenes, gesohaltes Kalmusrhizom wird in 
siedendem Wasser geniigend erweicht, mit einem Sirup aus Zucker 100 Th., Wasser 25 Tli. 
einigo Minuten gekocht, nach 3 Tagen das Fliissige abgeseiht, fur sieli oingedampft und 
nach Zusatz der Wurzel unter Umrilbren zur Troclcno gebracht.

Extractum Calami (Germ.). E x tra c tu m  Calam i a ro m a tic i s. A cori (Austr.). 
K alm usex trak t.

A ustr. Aus grób gepulyerter Wurzel wio Aconit-Extrakt (S. 155) zu bereiten. Aus- 
beute etwa 17 Proc.

Germ. Rhizomat. Calami concisi (Sieb IIIj 2.

Spiritus 41 j  Spiritus 2) j j
Aquae 6 /  Aquae 3/

Man zioht mit I  4 Tage, hierauf mit II 24 Stuuden lang aus und dampft die ab- 
gepressten Fliissigkeiten (von denen man 5 Th. Woingeist abdestillirt), zu einem dicken 
Extrakte ein. Harzige Ausscheidungen worden durch vorsichtigen Zusatz von Weingeist 
(l)estillat!) gelost. Rothbraunes, in Wasser trfibe losliclies Extrakt. Ausbeute 18—20 Proc., 
bei Verwendung grób gepulverter Wurzel etwa 30 Proc. Der Pressriickstand giebt bei 
der Destillation noch Weingeist und atherisches Oel aus. Innerlicli zu 0,5—l,0g  in Pillen.

Extractum Calami iluidnm (U-St.). F lu id  E x tra c t of Calam us. Rhizoma 
Calami pulveratum (Nr. 60) 1000 g, Alkohol (91 Proc.) q. s. Man befeuchtet mit 350 ceni, 
sammelt durch Yerdrangung zunachst 900 eem und bereitet 1. a. 1000 ccm Extrakt.

Tinctnra Calami (Germ., Helv.). T in c tu ra  C alam i a ro m a tic i s. A co ri (Austr.) 
K a im u stin k tu r. T o in tu re  d ’acore vrai. T in c tu re  of Calam us.

A ustr. Wie Tinctura Aurantii Corticis zu bereiten. Germ. Rhizomatis Calami 
eoncisi (Sieb II) 1, Spiritus diluti 5. JEIelv. Rhizomatis Calami 20 Th. mischt man mit 
Spiritus diluti 8 Th. und bereitet durch Perkolation mit Spiritus diluti q. s. 100 Th. 
Tinktur.

Braunlichgelbe Tinktur. Innerlich 1/2—1 Theeloffel.

Aqua C alam i.
K a l m u s w a s s c  r.

Ilp. Rhizom atis Calami gr. pulv. 50,0 
durch D estillation im  Dampf- 

strom  sam m elt m an 1000,0
Ex temporo:

Olei Calami gtt. 10
Aquae dcstillatae fervidae 1000,0.

Man m ischt durch Schlitteln.

P u ly is  d e n tifr ic iu s  roho rans .
K r l i u t e r z a l i n p u l v e r .  

lip. Rhizomatis Calami 30,0
Foliorum  Salviae 30,0
Calcii carhonici praecipitati 35,0 
Lapidis Pum icis praeparati 5,0.

SirupuN C alam i.
Rp. T incturac Calami 15,0 

Sirupi sim plicis 85,0.

Specios a ro m aticae  ad  b a ln ca .
T h e c  z u  a r o m a t i s c h e n  B a d e m .

Rp. Rhiz. Calami 
Specier. aromat.
F lor. Chamomill.
Herb. Majoran.
Fol. Men tli. pip. aa.

Ais Aufguss (200 — 500 g m it 2—5 Liter Wasser) 
dem Rade zuzusotzen.

Species herlm rum  ad ba lnca.
T h  o o z u m  K r  ilu  t e r b  ad .

Rp. Rhizomatis Calami
H erbae M enthae crispae 
Herbae Rosmarini 
Herbae Serpylli 
Florum  Chamomillao 
Florum  Lavandulae aa 50,0.

Zu einem  Vollbade.

S p ir itu s  Calam i.
K a l m u s s p i r i t u s  (Erganzb.).

Ilp. Rhizom atis Calami concisi (Sieb 2) 1 Th. 
Spiritus 3 „
Aquae 3 „

Nach 2-lstundigcm Stehen werden 4 Theile al>- 
destillirt.

T in c tu ra  Calam i com posita.
(Preuss. Arzneitaxe).

Rp Rhizomatis Calami 9,0
Rhizomatis Zedoariae 3,0
Rhizom atis Zingiberis 3,0
Fructuum  A urantii im m aturor. 0,0
Spiritus diluti 100,0.



Tfnctura stoinncliica K a s t l .

J) r. K a s t ł  ’ s M  a  g  e n  t  r  o  p f e n, 

Rp. Rhiz. Calami 
Fol. Mciuli. pip.
Rad. Angelicae aa  JO,O 
Cort. Canellae 
Cort. Cimiamomi 
Rliiz. Zingiberis 
A ntophyllorum  aa 5.0 
Spiritus (70 proc.) 1000,0 
Ol, Jun iperi
Ol. Maci dis aa 5,0.

Tinctura stomacliica Lkntin.
E 1 i x i r  s t o m a c h i c u  ni L kn t in .

Rp. Tineturae Calami 4,0
Tiiicturao Rhei aquosae 2,0
Tineturae am arae 2,0
T ineturae arom aticae 2,0.

Vet. Appetit-Latwerge fiir Pferdo.
Rp. Rhizom atis Calami 

Radicis Gentianae 
R hizom atis Z ingiberis 
Herbno A bsinthii aa 50,0 
N atrii chi ora ti 
Farinao Secalis aa  100,0 
T ineturae Capsici 15,0 

Aquae q. s. u t  fia t electuarium .
3mal tiiglieh 1 Essloffel (Diet.).

A p p e titp illo n  fu r  Huiule.

Rhizom atis Calami 
N atrii sulfurici sieci ful (i,0 
N atrii bicarbonici 
Rhizom. Rhei ilu 2,0.

M an form t m it Sirupus com m unis 6 Pillcn. Tiig- 
lich 2mal 1 Pille.

Vet. Fresspulyer fiir Schwoino.
Rp. Rhizomatis Calami 50,0

Radicis Gentianae 50,0
Stibii sulfurati nigri 50,0
N atrii bicarbonici 250,0
N atrii chlorati 300,0
N atrii sulfurici 300,0.

M ehrmals tiiglieh einen Essloffel voll.

Vet. Mngenpulyer
bei zaher Milch der Ktihe.

Rp. Rhizom atis Calami puherat.
F lorum  Chamomillae „
F ructuum  Carvi „
N atrii chlorati „
N atrii sulfurici „

m isclit m an zu glcichen Theilen. 8 Tage lang 3mal 
tiiglieh 1 gehllufter Essloffel voll. (J)iet.)

Vet.. Milch- und Nutzonpiilyer
fiir Binder.

Rp. Rhizom atis Calami 
F ructuum  Foeniculi 
F ructuum  Anisi 
N atrii chlorati 
N atrii bicarbonici 
Roli albi aa

Bei b lauer oder dlinuer Milch 3mal tiiglieh ein 
gehaufter Essloffel voll.

Vet. Pulvis aiiticolicus.
K olikpulvcr fiir Pferde.

Rp. Rhizom atis Calami 30,0 
Radicis Yalerianae 30,0
Ojiii puri 0,5

M. f. pulvis. Dent. talcs doses 5.

Yot. Pulver gegen wiissorigo Milch.
Rp. Rhizom atis Calami 

Herbae A bsinthii 
N atrii chlorati aa. 300,0 
T artari crudi 60,0
.Stibii sulfurati crudi 40,0.

2mal tiiglieh 1 Essloffel voll

CoitDiALS A ppetitpillen . Khizoma Caiami, Semen Eoenugraeci, Tartarus stibiatus, 
Suecus Liąuiritiae aa 50 g, Natrium sulfuricum 200 g stosst man mit einem Gemisch aus 
Glycerin 25, Aqua 15, Sirupus simplox 12,5 zur Masso an und formt 50 g schwere Pillen.

Gut Heil von A ust  ist ein LikiSr aus Kalmus, Khabarber, Zimmt, Pomeranzen- 
schalen.

Hub. UłłiuoiCs Kriiuterwein, angeblich aus Malaga, Woinsprit, Glycerin, Eotl)- 
wein, Ebereschensaft, Kirschsaft, Manna, Fenchel, Anis, Alantwurzel, amerik. Ginseng" 
wurzel, Enzian, Kalmus.

Magenwasser, B u u m b y ’s. Likor aus Kalmus, Ingwer, Anis.
Sareptnbalsnm. Mit Kurkuma gefarbtes weingeistiges Destillat aus Kalmus un<3 

Lavendol.
Wuiidertriiiiklein, Jon. Tbeitljsb’s ist Kalmuslikor.

Oleum Calami (Ergśinzb.). Kalmusol. Gil of Calamus. Huile (1’Acore vrak
Das Khizorn liefert beim Destilliren mit Wasserdampfen frisch 0,8 Proc., getroeknet 
1,5—g,5 Proc. atherisches Oel. Dasselbe ist klar, etwas dieklieb, gelb bis braungelb, v°n 
starkom Kalmusgeruch und -Geselunack. Spec. Gew. 0,96 — 0,97. Drohung (100 w*** 
Kobr) des aus frischem Ithizom gewonnenen Oeles -f-20—31", aus trockenem --- 13—21'- 
Es ist mit Weingeist in jodem Yerhaltniss klar misehbar, in verdftnntem Alkohol s(“hwer 
ldslieh, die alkokolisehe Losung wird durch Ferricblorid dunkel gefarbt.

J ie s ta n d th e ile . Ein bei 158—159° C. siedendes Terpen C10H,„ (Pinen?), ein i'bct 
250° C. siedendes Sescjuiterpcn Cir)H..), ein hoher wie 255° G. siedender sauerstofflialtiger 
Antheil, yielleicht 010H1C0, ein zwiseben 270 und 280° C. ttbergehendes blaues Oel, geringe 
Men gen eines P heno les.



P r ilfu n g .  Eine Verfalsckung mit T erp en tin o l setzt das spec. Gewicht kerab 
und yermindert die Losliekkeit in Alkohol, ebenso vermindem C edernkolzol und G urjun - 
balsam ol die Losliekkeit in Alkohol. Ausserdem sind die bciden Ietzteren linksdrehend.

G aliz isck er K alm us liefert eiu mindorwcrtkiges Oel: das ans jap an isck em  
Rhizom z u 5 Proc. gewonnetie kat spce. Gewicht 0,985—1,0 und ist in vei'diinntem Alkohol 
leicht liislick.

A n w e n d u n g .  Zu 1—3 Tropfen oinigemal ani Tage mit Zuckor, zum Bade 15—.20 g 
in einem halben oder ganzen Liter Alkohol geliist.

Rotuliie (Iliami.
Werden wie Rotulae Meutliae piperitae dargostcllt.

Spiritus tul btilnea.
Badespiri tus.

Olei Calami 25,0
Liq. Ammonii caustici spirituosi 50,0
Mixturae oleoso-balsamicae 100,0
Spiritus 225,0
Spiritus sapouati 600,0.

Spiritus antirlieumatieus.
S p iritu s  Calami (Form. mag. Berol.)

Rp. Olei Calami 1,0 
Spiritus 99,0.

II. S. Acusseiiicb.

Calcaria.
I. Calcaria usta (Genu.). Calcium oxydntum (Austr. Helv.). Cliaux comnnine 

( tu  vive (Gall.). Calx (Brit. U-St.). Linie. Aetzkalk. Gebranuter Haik. CaO. Mol. 
(lew. =  50.

Der Aetzkalk wird in grossen Mengen durch Gliłken („Brcnnen") von versckiedenen 
Abarten des Calciumcaibonates in den sog. „K a lk o fcn “ erzeugt. Ais Ausgangsmaterialicn 
benutzt man Kalltspatk, Marmor, Kalkstein, auck Musckelsckalen. Zum pkarinaceutisckcn 
Gebrauche eignen sick ausgesuchte, weisse Stiicke eines fetten Aetzkalkes (s. w. unten), 
ganz besouders aber die aus weissem Marmor gebrannte Sorte „C a lca ria  u sta  e 
m arm ore“.

E ig en sch a flen . Weisslicke oder weisslich-graue, dichtere oder lockere, barto oder 
zorreibliche Massen, welebe ans der Luft allmahlick Kohlensaure und Feucktigkeit anzielien 
und infolgedessen zu einein aus Calciumkarbonat und Calciuinkydroxyd bestekendeu Pulver 
zerfallen. Loslicli iu etwa 800 Tb. kaltcni oder 1300 Th. siedeudem Wasser. Benotzt 
man sie mit Wasser, so erwarmen sie siek stark, und yerwandeln sieli unter Entwickeluug 
von Wasserdiimpfen je naek der Menge des zugesetzten Wassers entweder in cin staubiges 
Pulver (Calciumhydroxyd) oder in eine breiformige Masse (Kalkbrei).' Beide Formeu 
des Calciumliydroxydes miissen sick in Salzsaure okne erkeklicke Koklensaureentwiekelung, 
olme Auftreten von Sckwefelwasserstoff, bis auf einen nur geringen uuloslicken Riickstand 
auflosen.

An diesern Yerkalten gegen Wasser (das „Loscken“ des Kalkes genanut) ist zu er- 
kennen, ob der Kalk brauohbar ist oder niebt. Guter Aetzkalk muss, weun man ikn mit 
der Halfte seines Gewichtes Wasser a llm iih licb  besprengt, unter lebhafter Dampf- 
entwiekelung zu einem weissen, staubigen Pulyer zerfallen, welekes auf weitereu Zusatz 
von 3—4 Th. Wasser einen dicken, gleiokmassigou, weissen Kalkbrei bildet. Kalk, weleher 
diese Eigenschaften besitzt, keisst „ f e t te r  K a lk “, im Gegensatz zum „m ageren  K a lk “, 
weleher sick langsamer abliisckt, dabei weniger llitze ontwickelt und mit niekr Wasser 
keinen fetten Broi, sondern eine kornige, sandige Misckung bildet. Die Ursache fur diese 
Erscheinung ist ein Gehalt von mehreren (15—25) Procenten Magnesia und Tkonerde. 
„ T o d tg e b ra n n t“ keisst der Kalk, welin er sieli mit Wasser nicht lfiseht. Dics kann 
herriibren von mangelhafter Leitung des Brcnnprocesses oder von einem zu grossen Gchalte 
an Calciumsilicat.



A u fb e w a h r u n y .  Am zweckmiissigsten in weitkalsigen Glasflaschen mit Kork- 
yerschluss und Dicktung mit festem Paraffm. Weissblechgefiisse bieten fur liingere Zeit 
niohfc die Gewiihr dafiir, dass der Aetzkalk in ilmen nicht Kohlensiiure und Feuchtigkeit 
ans der Luft anzieht.

A n to e n d u n g .  In der Pkarmacie zur Darstellung verschiedener Priiparate und ais 
lleagens, auch ais Austrooknungsmitteł in den sog. Kalktrockenschranken. Die tecli- 
n iseh e  Anwendung ist eine selir yielseitige, tibrigens hinreickend bekannte.

i* r ilfu n g .  Nicht selten wird die Bestimmung der wichtigsten Bestandtkeile des 
Aetzkalkes gefordert. Zuniichst wird eine gute Durchschnittsprobe kergestellt. Mit 
dieser yerfahrt man dann wie folgt:

1) K o h le n sa u re  -j- F e u c h tig k e it. 2—3 g werden in einem Platintiegel zunachst 
iiber einem gewóhnlichen Bunsenbrenner, schliesslich iiber dem Geblase bis zum konstanten 
Gewiclit gegliibt. Der Gewichtsunterschied ist =  Kohlensaure -f- Feuchtigkeit.

2) K o h len sau re . In 5 g der Probe wird in der S. 34 angegebenen Weise der 
Kohlensauregehalt bestimmt. Durch Subtraktion von dem zu 1) erhaltenen Werthe er- 
giebt sich die F e u c h tig k e it.

3) 5 g der Probe werden im bedeckten Becherglase mit Wasser abgeloscht, darni 
giebt man allmahlich etwa 50 ccm Salpetersaure (von 25 Proc.) hinzu, dampft die saure 
Losung in einer Soliale aus Platin oder Porcollan ein und orhitzt den Riickstand 2 Stunden 
lang auf 120—130° C. Dann nimmt man mit salpetersaurehaltigem "Wasser auf, filtrirt ab 
und wascht das Filter zuerst mit salpetersaurehaltigem, donn mit roinem Wasser aus. Un- 
gelbst bleiben K ie se lsa u ro , Sand und A lu m in iu m silic a t.

Das salpetersaure Filtrat versetzt man in oiner Scliale aus Platin oder Porcellan mit 
5 g Ammoniumchlorid, darauf mit Ammoniak in massigem Ueberscbuss und erhitzt so lange, 
bis der Ueberscbuss des Ammoniaks verjagt ist (vergl. S. 242 u. 332). Der erhaltene Nieder- 

X  schlag bestelit aus Aluminiumbydroxyd und Eisenhydroxyd. (Bei ganz genauen Bestim- 
mungen muss er nocbmals in Salpetersaure gelost und abermals durch Ammoniak gefallt 
werden. Das Filtrat ist mit dom vorigen zu vereinigen.) Man wascht ihn aus, troeknet 
und fiihrt ihn durch Gliihon in A lu m in iu m o x y d  - j- E isenoxyd  iiber. Ueber die Tren- 
nung beider vorgl. S. 332.

Das bierbei gowonnene Filtrat ibezw. die vereinigten Filtrate) werden nunmehr auf 
500 ccm aufgofiillt und gut gemisebt. Yon dieser Lćisung bringt man 50 ccm in ein 
Bccherglas, giebt Ammoniakfliissigkeit in miissigom Ueberschuss hinzu und fiillt in dor 
Siedohitze mit einem Ueberschuss von Ammoniumoxalat. Nach 12stiindigem Absetzen 
wird das Calciumoxalat abflltrirt und nach dem Auswaschen durch Gliihen in Calciumoxyd 
ubergefiihrt. (Bei ganz genauen Bestimmungen ist das gewogeno Oalciumoxyd nocbmals 
in Salzsiiure zu Ibsen. Die mit Ammoniak alkaliach gemachte Fliissigkoit ist nocbmals mit 
Ammoniumoxalat zu falleti.) Das Filtrat ist mit dom yorigen zu yoreinigon (s. S. 543).

Die yereinigten Filtrate werden mit Salzsiiure sauer gomacht und in einer Porcellon- 
schalo auf etwa 100 ccm eingedampft, dann iibersbttigt man mit Ammoniak, fiillt mit 
Natriumphosphat und fiihrt das Magnosium-Ammoniumphosphat in M agnesium pyro- 
p h o sp h ą t iiber. Yergl. unter Magnesia.

Der zu 100 Proc. fehlende Ilest ist alsAlkalien (K20, Na,,Oj in Rechnung zu stellen.
Calcium oxydatnm purissimum. R eines O alcium oxyd. Wird durch Gliihen 

von reinem Calciumnitrat oder von reinem Oalciumoxalat iłbor Weingeistflammen dar- 
gestellt. Leuchtgasflammen sind wegen der im Leuchtgas enthaltonon Schwefolvei'bin- 
dungen zu yermeiden. Ein solches Praparat wird lediglich zu analytischen Zwecken 
gebraucht.

II. Calcaria hydrica. Calcaria hydratu. Calcii Hydras (Brit.). Kalkhydrat.
( alciuiiiliydroxyd. Calcaria extincta. Chaux eteinte (Gall.). Slaked linie. Ca(OH),. 
Mol. Gew. — 74. Ein weisses, zartes, trockenes Pulver, wclclies fiir den jedesmaligeu 
Gebrauch friscb bereitet wird.

Mail giebt 100 Tb. guten Aetzkalk (in Stiicken) in eine Porcollanscbale, bei grbsseren 
Mengen in ein Gefiiss aus Eisen, und bespreugt ilm mit 40—50 Tb. Wasser. Die Kalk- 
stiickc zerfallen unter starker Selbstcrkitzung zu einem staubigen Pulyer, welches bis 
zum Verbraucb in ein gut sekliessendes Gefiiss gebracbt, aber nicht liingere Zeit auf- 
bewahrt wird.



Gelialt der Kalkmilch nu Aetzluilk bei 15° C
(Łunge und Blattneb).
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i 1007 7,5 0,745 u 1083 104 9,60 21 1171 218 18.61
2 1014 16,5 1,64 12 1091 115 10,54 22 1180 229 19,40
O 1022 26 2,54 13 1100 126 11,45 23 1190 242 20,34
4 1029 36 3,54 14 1108' 137 12,35 24 1200 255 21.25
5 1087 46 4,43 15 1116 148 13,26 25 1210 268 22,15
6 1045 56 5,36 16 1125 159 14,13 26 1220 281 23,03
7 1052 65 6,18 17 1134 170 15,00 27 1231 295 23,96
8 1000 75 7,08 18 1142 181 15,85 28 1241 309 24.90
9 1067 84 7,87 19 1152 193 16,75 29 1252 324 25,87

10 1075 94 8,74 20 1102 206 17,72 30 1263 339 26,84

Kalkmilcli. Lac Calcis. L a it de chaux. Milk of chalk. Man verwandelt 
100 Th. Aetzkalk in Kalkhydrat und fiigt soviel Wasser hinzu, dass im ganzen 1000 Th. 
Wasser yerbrauclit werden. Eine milchweisse, stark iitzendc Flttssigkeit, welche zu den 
maunigfachstcn Zweoken Verwendung findet, insbesondere auch ais billigbs Desinfektions- 
mittel. —

Wiener Kalk. W ien er P o lirm itte l. Ist ein sehr weissos, sandfreies, magnesia- 
haltiges Kalkhydrat. Es kommt in Flaschen und Blecbbilchsen in den Handel und wird 
ais Polir- und Putzmittel von Metallgegenstandeu gebraucht.

Wiener Weiss. B ologneser Weiss. M arm orw eiss. Bestehen aus sebr weissem 
gebrannten Kalkstein oder gebranntem weissen Marmor und werden nur ais Polir- und 
Farbemittel gebraucht.

III. Aqua Calcariae (Germ.). Aqua Calcis (Austr.). Calcinm hydricum solutum 
(Helv.). Eau de chaux (Gall.). Łiquor Calcis (Brit. U-St.). Kalkwasser. Lime- 
water. Eine bei gewohnlicher Temperatur gesattigte Losung von Calciumhydroxyd in 
Wasser.

D a rs te llu n y . Germ., A ustr. Man bringt in einen Topi aus Steinzeug 1 Th. 
guten Aetzkalk, loscht diesen durch Bespreugen mit 4 Th. Wasser und mischt das gebildete 
Calciumkydrat mit 50 Th. destillirtem Wasser gut dureh. Man giesst die Misehung in 
eine gut zu yersekliessende Flasche, welche etwa von ihr angefullt wird und liisst sie bis 
zur erfolgten Klarung stelien. l)ann zieht man (um die in der Kalkmilch yorhandeneu 
kleinen Mengen Natronhydrat oder Kalihydrat zu beseitigen) die klare Flilssigkeit mittels 
eines Hebers ab, giesst auf den Ruckstand nochmals 50 Th. destillirtes Wasser, schiittelt 
wahrend eiuiger Stundcn oder Tage mehrmals um und bewahrt die Misehung in g u t ver- 
schlossener Flasche auf. Zum Gebrauche wird umgeschuttelt und eiue entsprecheude 
Menge des Kalkwassers abfiltrirt.

Helv. giebt die namliche Yorschrift mit folgeuder Abweickung: 1 Th. Aetzkalk 
wird mit 5 Th. Wasser abgelosclit. Dauu mischt man 100 Th. Wasser hinzu und lasst 
absetzen. Nach Beseitigung des ersten Auszuges werden nochmals 100 Th. Wasser zu- 
gemischt. Man schiittelt wiilircnd der folgenden Tage ofter um, bewahrt iu woklyer- 
soklossener Flasche auf und filtrirt im Bedarfsfalle ab.

In der Praxis yerfahrt man in der Regel so, dass man auf 100 'Pb. Wasser eine 
erheblich grossere Menge, z. B. 5 Th. Aetzkalk anwendet. Der erste Auszug wird weg- 
gegossen. Dann fiillt man das Vorratksgefiiss bis unter den Stopfen mit Wasser an und 
yerschliesst es gut. Im Bedarfsfalle filtrirt man nach dem Umseliutteln aus der Vorraths- 
flasche ab, fiillt diese wieder mit destillirtem Wasser yollig an, seluittelt ofter um und 
bewahrt den Vorrath sorgfaltig auf. Dieses Entnehmen und Auffullen mit destillirtem 
Wasser kann ofter wiederholt werden. Nach einigen Wroeken schiittet man den Inhalt der 
Plascke weg und setzt eine neue Menge Aetzkalk in gleieher Weise an.



E iffen sch a ften . Eine klare, farblose und gernchlose Fliissigkeit von sckwach 
alkaliscliein, herb-erdigem Geschmaek. Sie briiunt Curcumapapier und bliiut rothes Laekmus- 
papier, rdtliet Pkenolplithalein. Bei Einleitung von Kohlensaure odor Einblasen der aus- 
geatlnneten Luft wird sie durch Bildung von Calciumkarbonat getriibt. Durch Yersetzen 
mit Ammoniumoxalat entsteht einc starkę Triibung von Galciumoxalat. — Wird Kalk
wasser zum Siedeu erhitzt, so triibt es sicb unter Ausscheiden mikroskopischer Krystalle 
von Calciumkydroxyd. Diese Triibung gilt 'ais ein Zeicben fiir den vorsckriftsni8ssigen 
Geh,'ilt an Caleiumkydroxyd. Sie beruht darauf, dass Calciumhydroxyd in siedendem Wasser 
weniger lijslich ist ais in kaltem Wasser. 1 Th. CaIciumhydroxyd lost sieli namlich schon 
in 750 Tb. Wasser von 15° G., aber erst in 1300 Th. siedendem Wasser. Mit einem 
gleiehen Yolumen Leinbl geschiittelt giebt Kalkwasser ein gleichmassiges Liniment.

E r iifm ig .  Dieselbe kann sich auf den yorschriftsmassigen Gehalt an Calcium- 
hydrosyd beschriinken. Man yersetzt 100 ccm Kalkwasser mit einigen Tropfcn Phenol- 
phthaleinlosung und titrirt die rothgefHrbte Fliissigkeit mit Normalsalzsaure bis zur eben 
eintrotenden Entf&rbung. 1 ccm NormalsalzsSure zeigt unter diesen Umstanden die Gegen- 
wart von 0,028 Calciumoxyd CaO an.

Zur Neutralisirung von 100 ccm Kalkwasser sollen verbraucht werden:
Austr. Gall. Gorm. Holv. Brit. U-St,

Normal-Salzsaure ccm . . — >• 4,0 )> 4,0 4,17 4,0
Gehalt an CaO in Proc. . — 0,1285 0,112 0,128 0,117 0,112.

A u fb e io a h rn n g . Wegen der Neigung, Kohlensaure aus der Luft anzuziehou und 
mit dieser unlosliches Calciumkarbonat zu bilden, bewahrt man grdssere Yorrathe in Glas- 
flaseken au£, welehe mit guten Korkstopfen yerschlossen und toktirt sind. Flaschen mit 
Glasstopfen sind hierzu nicht zu einpfehlen, weil die Stopfen durch Bildung von Calcium- 
karbonat eingekittet werden. Gefiisse aus Steinzeug sind deshalb ais Aufbewahrungs- 
gefiisse nicht geeignet, weil ihre Wandungen fiir Luft nicht ganz undurchliissig sind. — 
In der Officin bałt man das Kalkwasser in Standgefassen mit Glasstopfen vorrathig, welclic 
hanflger durch Behandeln mit Salzsaure gereinigt werden. — Fiir die Ilispensation  ist 
zu beacliten, dass das f i l t r i r t e  (!) und nicht etwa nur klar abgegossene Kalkwasser ab- 
zugeben ist.

A n w e n d u n g .  Kalkwasser yerfliissigt zahschlełmige Sekrete, lost Husserlich an- 
gewendet Group- und Diplitherie-Membranen, wirkt auf Schleimhaute, Geschwiire sekretions- 
beschrankend, austrocknend, adstringirend, desinficirend. In n e r lie h  neutralisirt es die 
Siiure des Mageusaftes, wirkt sekretionsbeschriinkend auf den Dann, stopfend. LHngerc 
Zeit 'gebraucht, stort es Appetit und Verdaimng. Man wendet es an yerdiinnt (l-f-2) 
oder unyerdiinnt zu Waschungen und Umschlagen auf niissende Wunden, Brandwunden, 
ais Gurgelwasser und in Form von Inbalationen bei Angina, Group, Dipkthcrie. Innerlieh 
ais Antacidum, bei Magen- und Daringeschwiiren, Diarrboe der Kinder und zwar am besten 
mit 4 Th. Milch oder Bouillon yermischt. In der A nalyse dient es zur Abscheidung der 
Magnesia ais Magnesiumhydroxyd.

Kitte und Cemeute mit Aetzkalk. 1) Kaseinkitt, Uniyersalkitt: Frischer Kaso 
aus yollig abgerahmter Milch wird durch Auspressen so yiel ais mogliek von den Molken 
befreit, dann in diinnen Schichten ausgetrocknet und gepulyert. 10 Th. dieses Kasein- 
pulyers und 1 Th. gepulverter Aetzkalk gemischt, werden mit so viel Wasser angeriihrt, 
dass ein halbflussigcr Brei entsteht. Dieser Brei ist sofort zu yerwenden. — 2) liinen 
ahnliclien K itt erhiilt man aus der Mischung des Eiweisses eines Eies mit 1,0 Kalkkydrat. 
Audi dieser K itt ist sofort zu yerwenden. — 3) Wasserdicliten Kitt, welcher dem Wasser 
widersteht, erhiilt man durch Mischung von 10 Th. gepulvertem A etzk a lk , 12 Th. 
frisohem M ilch k ase in  und 2 Th. W asser. Audi dieser K itt erhartet sehr schnell. —
4) Cement fiir Fussboden und die F ugen  zwischen den S tu b en d io len : Ein Gemisclr 
von K a lk k y d ra t  und Steinkohlenasche mit Wasser angeriihrt. — 5) Holzkitt, ein K itt 
fiir Risse und Spalten im Holz, fiir Stubendielen etc. besteht aus 10 Th. K alkkydrat; 
20 Th. lio g g e n m e h l und der gentigenden Menge L e in o lf irn iss . — (f) Eiseukitt, K itt



fur Dampfkessel, e ise rn e  G e ra th sc h a ften  und ziun Ausfiillen vou Li5chem und Ilisseu 
iu Eisen besteht aus 30 Th. G ra p h it, 15 Th. K a lk h y d ra t, 40 Th. B lanc fixe  und 
der geniigenden Menge L e in o lf irn iss . — 7) Der sogenannte Dininautkitt besteht aus 
30 Th. B le ig la t te ,  10 Th. K a lk h y d ra t, 20 Th. Schlam m krcide, 50 Th. Graphit und 
20 Th. oder der geniigenden Menge L e in o lfirn iss . Dieser Kitt wird vor der Anwendung 
erwitrmt. — 8) Zinkkitt, Kitt fiir Zinkgegenstande, ist ein Gemisch von 20 Th. K a lk 
hydrat und 4 Th. S ehw efelb lum cn  mit einer heissen Losung von 10 Th. Leim in 
7 Th. heissem  W asser. Muss frisch verwendet werden. — 9) Ein uniyersałer Ftillkitt 
besteht aus 10 Th. In fu so rie n e rd e , 10 Th. B le ig liitte , 5 Th. K a lk h y d ra t und der 
geniigenden Menge L e in o lfirn iss . — 10) Ofeukitt: G rap h it, Sand, K nochenkohle, 
K alkhydra t zu gleichen Theilen mit O ehsenb lu t oder mit frischem  feuehten K asę 
gemisoht. Muss frisch yerwendet werden. — 11) Reinoehl’s chemiseh-hydraulischeu 
Unirersalkitt fand Hager zusammengesetzt aus A e tz k a lk p u lre r  (gehranntem Marmor) 
und A rabischem  Gum mi.

C hem ie u n d  A n a ly se . A. Man e rk en n t die Calciumverbindungen (die Kalk- 
erde) an folgenden Reaktionen:

1) Kalksalze farben die nieht leuchtende Flam m e gelb ro tli. Am besten zeigt 
diese Erscheinung das Calciumehlorid. Es empfiehlt sieli daher, Kalksalze nach dem Be- 
feuehten mit Salzsaure dieser Reaktion zu unterwerfen. Die Farbung ist von der dureh 
Strontium hervorgebrachten nieht sicher zu unterscheidon. 2) A etzende A lkalien  (KOH, 
NaOH) fallen aus geniigend lcone. Kalksalzliisungen weisses Calciumhydroxyd. Ammoniak 
briugt diese Fallung nieht hervor, doeh entsteht in der ammoniakalischen Losung dureh 
Aufnahme von Kohlensaure Triibung, welche dureh Caleiumkarbonat verursaelit wird.
8) A lk a lik a rb o n a te  fallen weisses Caleiumkarbonat, in Mineralsiiuren unter Aufbrausen 
leicht loslich. 4) N a triu m p h o sp h a t fallt aus der n e u tra le n  Losung Dicalciumphosphat 
CaHPO.,, loslich in verdiinnter Salzsaure, Salpetersaure, auch in Essigsiiure (Calciumosalat 
ist in Essigsiiure unlSslich). 5) O x alsau re  oder A m m oniiunoxalat fallen aus der 
neutralen ammoniakalischen oder essigsauren Losung weisses, krystallinisckes Calciumoxalat. 
Dieses ist unloslich in Essigsaure, loslich in Mineralsauren. Dureh Gliihen wird es schritt- 
weise in Caleiumkarbonat und in Calciumoxyd yerwaudelt. 0) S chw efelsdu re  und Am- 
mouiumsulfat fallen aus der nieht zu stark verdunnten Losung weisses Calciumsulfat 
0aS04-|- 2H..O, unloslich in AVeiugeist, loslich in konc. Salzsaure. 7) K iese lfluo r- 
w asse rs to ffsau re  und C hrom siiure bewirken kcine Eiillung (Untersehied von Baryum).

B. Die B estim m ung  erfolgt in der Regel ais Calciumoxalat. Die zu hestimmende 
Losung, welehe keine Phosphorsaure oder Oxalsaure enthalten soli, wird mit soviel Am
moniak yersetzt, dass sie deutlich damach riecht. Entsteht hierbei ein Niedersehlag von 
Magnesiumhydroxyd, so ist dieser dureh Zugabe hinreichender Mengen von Ammoniumchlorid 
in Losung zu bringen. Man erwarmt die lclare Losung bis fast zum Sieden und fallt 
unter Ummhren dureh allmaliliche Zugabe von Ammoniumoxalatlosuug, bis diese im Ueber- 
schuss yorhanden ist. Man liisst 12 Stunden an einem warmen Orte absetzen, filtrirt darauf 
das Calciumoxalat ab, wasoht es mit siedendem Wasser aus, trocknet und fiikrt es dureh 
Gliihen vor dem Geblase in Calciumoxyd CaO iiber. Es empfiehlt sich, nur soyiel Substauz 
anzuwenden, dass nieht mehr ais etwa 0,3 g Calciumoxyd zur Wagung gelangen.

In der Regel handelt es sich bei der Kalkbestimmung zugleieh um eine Trennung 
von gleichzeitig' yorhandener Magnesia. In diesem Palle beachte man, dass.der Fallungs- 
fliłssigkeit so viel Ammoniumoxalat zug-esetzt werden muss, dass die gesammte Magnesia 
in das losliche Oxalatdoppelsalz mit Sicherheit uhergefiihrt wird. Ausserdem empfiehlt es 
sich, fur genaue Bestimmungen das gewogene Calciumoxyd in Salzsaure zu losen und aus 
der mit Ammoniak alkalisch gemachten und mit Ammoniumchlorid yersetzteu Losung den 
Kalk nochmals mit Ammoniumoxalat zu fallen. Unter Umstfinden muss diese Auflosung 
und Fallung uoeh ein drittes, ja ein yiertes Mai (so lange, bis zwei aufeinander folgende 
Fallungen das gleiche Ilesultat gehen) wiederholt werden.



IV. Calcaria saccliarata. Zuckerkalk (Ergtinzb.). Saceharum calcareum. Kalk- 
sacchnrat. Antacediu.

100,0 K a lk h y d ra t, 300,0 Z u ck e rp u ly e r und 1200,0 d e s t i l l i r te s  Wasser 
werden in einer gut yerkorkten Flasche unter ilfterem Umschutteln zwei Tage bei Seite 
gestellt. Die abgegossene Fliissigkeit wird in kohlensiiurefreier Atmosphare filtrirt, im 
Wasserbade zur Sirupdicke abgedampft und, aul: Glastafeln ausgegossen, getrocknet. 
Ziemlich luftbestandige, weisse, seidenglanzemle Lamellen oder ein weisses Pulyer von 
anfongs siisslichem, kintennaek laugenkaftem Geschmack, welcbcs beim Erhitzen uńter Ver- 
kohlung' Caramelgeruch [yerbreitet. Loslich in 12 Th. AYasser, leiekt loslich in zucker- 
haltigem Wasser, unlbslich in Alkohol. Die wfisserigo Losung reagirt alkaliach; sie triłbt 
sieh beim Aufkochen unter Zersetzung in Zueker und eine basischere Saccharatyerbindung, 
welche beim Erkalten wieder in die vorher bestandene Verbindung tibergeht. Die wasserige 
Losung 1 : 10 giebt, mit l/,0 Kaumtkeil Ferrichloridlilsung gemischt, eine klare bramie 
Fliissigkeit. Durch Ammoniumoxalatldsung wird sie weiss gefiillt. Durch Sohwefelwasser- 
stoffwasser werde sie nieiit yerandert (Metalle), durch yerdiinnte Schwefelsiture nicht so- 
gleich getriibt (Strontium, Baryum). Nach dem Ansauern mit Salpetersiiure werde sie 
weder durch Baryumnitrat (Schwefelsaure) nooh durch Silbernitrat yerandert. — l g  Zucker
kalk soli zur Neutralisation (Phenolphthalein ais Indikator) mindestens 3 ccm Normalsalz- 
siiure yerbrauchen, was einem Gehalt von 8,4 Proc. Caloiumoxyd entsprieht. Aufbewah- 
rung. In gut yerschlossenen Gefiissen, vor Kolilensaure geschiitzt.

Das Kalksaccharat wird ais Antacidum, bei Flatulenz und besonders Diarrhoe der 
Kinder gebraucht. Dosis 0,5—1,0—1,5, fur Kinder 0,3—0,5—1,0. Ausserdem wird es 
hau fig ais Gegenmittel bei Yergiftungen, z. B. Karbolsliure, Oxalsaure, angewendet. Der 
Brauer bedient sich des Znckerkalks zum Entsauern des Bieres, der Kiifer zur Entsiiuerung 
des Weines.

Liquor Calcis saccliaratns (Brit.). Z uckerk a lk lO su n g . Cal ciuro hydi’oxyd 50 Th., 
Zuckerpulyer 100 Th., destillirtes Wasser 1000 Th. werden unter gelegentliohem Umschut- 
teln in einer wohlyerschlossenen Flasche zur Seite gestellt, dann unter Bedeekung mit 
einer Glasscheibe rasch filtrirt. Alkalische Fliissigkeit. Spoć. Gew. =  1,055. — Zur Neu
tralisation von 10,0 g sollen =  6,3 ccm Normal-Salzsaure ausreichen, entsprechend einem Ge- 
halto von 1,77 Proc. Caleiumoxyd.

Sirupus Calcis. S iru p  of lim ę (U-St.). Man miseht 65 Th. Aetzkalk mit 400 Tb. 
Zuckerpulyer im Mdrser. Diose Mischung triigt man in 500 Th. siedendes Wasser unter 
Umriihren ein und kocht unter Umriihren 5 Minuten und seiht durch. Die Kolatur wird 
mit dem gleichen Yolumen ausgekochtom Wasser yerdiiimt und filtrirt. Das Filtrat wird 
auf 700 Th. abgedampft und nach dcm Abkiihlen mit Wasser bis 1000 Th. Gesammt- 
fliissigkeit yersetzt.

Aqna Calcis saccliarata (Hungarica). Frisch gebranntor Kalle 15,0 wird mit 10,0 
Wasser geloscht, dann fiigt man Zuckerpulyer 25,0 Th. und nach erfolgter Auflosung 
Wasser 1000,0 Th. zu. Die Mischung wird in einem wohlyerstopften Gefasse aufbewahrt. 
Zum Gebrauch filtrirt man die erforderliche Mcnge ab. Das Filtrat enthalt 0,5 Proc. Cal- 
ciumhydrat.

A u u a d igestira  F egl.
Kp. U nguenti digestiyi 50,0

Vitellu ovorum duorum  
Aquae Calcariae 150,0,

Cncniontum dontarliim  O s t e k m a ie r . 

OsTliRMAIEit’s Zahnki11.
Kp. Calcariae ustae pulveratae 3,5 

Acidi phosphorici glacialis 3,0.
Misce. Das Gemisch w ird in die Zahnholile ein- 

gedrlickt. S tets friseh zu bereiteu.

(uu sticum  cosincticim i P olj .a u . ’ 

K l u o e ’ s C a u s t i c u m .
Rp. 1. Kalii caustici fusi

2. Saponis medicati aa 5,0
3. Calcariae ustać 40,0
1. A(]uuo calidac 15,0.

3 w ird m it 4 geloscht und m it der M ischung von 
1 und 2 zusammengemischt. In  gut geschlossenen 
GJiiseru aufzubewalircn.

P olt.au wendote die M ischung erst (i Monate nach 
der Bereitung an. E in  solehes P reparat whrde 
m an fu r den sofortigen Gebrauch erhalten durch 
Ersetzung des K alihydrates m it trocknem Knlium- 
karbonat.

Z ur Beseitigung von Warzeń, M uttcrmillern, ITatit- 
flecken. M an mneht eine gcwisse Menge des 
Pulvers m it SOproc. W eingeist zur Pastę an und 
b ring t diese in der Ilolie von 4—5 mm auf die 
zu atzoude Stelle. Subald sich eine cntzundliohe 
Aureole bildet oder starkes Brennen ein tritt, wird 
die Pastę en tfe rn t und die gelttzte Stello mit 
Umschlligen von Borsiiurelosung oder dergl. be
li audelt.



G llyceriiium  cum  C a lc a r ia  sa c ch a ra ta  L a t o u r . 
Z u c k e r l c a l k - G l y c e r i n .

Rp. 1. Calcii liydrati 20,0
2. Saccliari pulverati 40,0
3. Aquae destillatao 200,0
4. Glycerini 40,0.

Man m is c litl—3, liisst dicM iselnm g in verschlosse- 
ner Flasche 1 Tag u n te r uf terem Unischutteln 
stehen und filtrirt. Rem F iltra t setzt man 4 zu 
und dam pft bis auf 100 Vol. ein. Bei Brand- 
wundcn anzuwendon.

L in im on tu m  ca lc a reu m  B e a s l e y .

Rp. Aquae Calcariae 200,0
Glycerini
Aquae Rosao aa 50,0
Tragacautliae pulveratae 10,0. 

Aeusserlich bei Verbivnnungen, wunder Haut, auf- 
gesprungenen Brustw arzen und Jjippen.

Ł in im o i i t  c a lc a ir e  (Gall.).
Rp. Olei Amygdalarum 

Aquae Calcariae aa.
L in im on tu m  c o n tra  com b u s tion es  (Form. Bcrol.).

L i  n i m e n  tu m  C a l c i s  (IIelv.). 
L i n i m e n t u m  C a l c a r i a e  (Erganzb. Hamb. V.). 

Rp. Olei L ini
Aquae Calcariae aa.

Liiiim ciitum  calcareum  aquosum  B r u y n e . 
G ly c e r o l ć  c a l c a i r e  a n e s t h ć t i q u e .

Rp. 1. Calcariae ustae 5,0
2. Aquae 15,0
3. Glycerini 150,0
4. A etheris 5,0.

1 wird m it 2 abgelOsclit, dann m it 3 und 4 gemisclit. 
Auf Brand wunden m ittels Compressen aufzulegen.

L inim ontum  calcareum  Declat.
Rp. Aquae Calcariae

Olei L in i aa 100,0 
Acidi carbolici 2,0.

Zum A ufstreichen auf Brandwunden.
L in im entum  oleoso-ealcnroum .

Rp. Glycerini cum Calcaria sacchar. L a t o u r  20,0 
Olei 01ivarum 40,0.

Misce conquassando. Zum Wundverbande.

B a s ta  a<l n aovos  in a to rn os .

Rp. Calcii liydrati
Saponis m edicati pulv. aa 5,0 
Spiritus saponati 2,5.

Anw en du n g  w ie  Causticum P o l l a u .

Pulvis pinguedinom  absorbens.
Rp. Calcii liydrati 100,0

Acidi carbolici 10,0 
Spiri tus (90°/0; 20,0.

Zum Bereiben und Bestreuen der inneren FUiclien 
der Thierfelle beim Ausstopfen der Tbierbitlge.

S irupus C alcariae.
Rp. Saccliari 100,0

Aquae Calcariae 60,0.
Werden zum Sirup gekocbt.

S irupus C alcariae Trousseau.
Rp. 1. Calcariae ustae

2. Aquae destillatae aa 1,0
3. Aquao destillatae 10,0
4. Sirupi Saccliari 100,0
5. Sirupi Saccliari 400,0.

Man loscłit 1 m it 2 , fUgt 3 hinzu, lcoclit m it 4 
wiihrend 10 M inuten, kolirt und verm ischt nacli 
dem E rkalten m it 5. Bei chronischer Riarrhoe 
essl&ffelweise.

Unguentum  antoczem aticuiu  N e u m a n n .

Rp. Calcii liydrati
N atrii carbonici crystall. aa 3,5 
E xtracti Opii 0,8
Adipis suilli 50,0.

U nguentum  calcareum  Sp e n d e r .

Rp. Adipis suilli 25,0 
Olei 01ivarum 6,0 
Calcii liydrati 100,0.

Zum Verbande atoniscker Fussgescliwiire.

U iigu on tu m  co n tra  t in ea m  c a p it is .
(B i e t t , Ca z e n a v e , P e t f l ).

Rp. Calcariae hydricao 5,0
N atrii carbonici erystallisati 7,5 
Adipis suilli 40,0.

M. F ia t unguentum . 1). S. Aeusserlich. (Zuerst 
werden die K rusten des Grindes durcli Umsclilage 
abgewcicht und dann obige Salbe aufgelegt).

Vot. K alkzucker.
Rp. 1. Calcariae ustae 100,0

2. Aquae calidae 35,0
3. Saccliari albi pulverati 500,0.

Man lbsclit 1 m it 2 und m ischt 3 dazu. In  wołil- 
verschlossenen Gofassen aufzubewahren.

Ei non Rrittel-Esslbffel (Schafen), einen gehiiiiften 
EsslOffel (Rindern) m it 0,8 und 0,5 L iter Wasser 
gemisclit einzugiessen (bei Blilli- oder Trommel- 
sucht).

Y et. P u lv is  d ep ila to riu s  H e r tw ig .
Rp. N atrii sulfurici pulverati 12,0 

Calcariae ustae inilveratac 
Amyli pulverati aa 40,0.

M it etwas W asser zu eincm Brei nngemacht zwiscben die Haare auf den Teil aufzustreiclien, von weleliem 
m an dieselben (belmfs Application von Pflastern, Verb;inden, Sinapismeni entfernen will.

Aetzkalk ais Trocknungsmittel. Wegen seiner Eigenschaft, Wasser aus der 
Luft aufzunekmen und sieli mit diesem zu Caleiumhydroxyd (Kalkliydrat) zu yerbinden, 
ist der Aetzkalk ein ausgezeiclmetes Trocknungsmittel, um so melir, ais er verkaltniss- 
massig killig und okue Sckwierigkeit iiberall zu beschaffen ist. — Natiirlick wird der um- 
sichtige Apotkeker in jedem Einzelfalle zu erwagen kaben, ol> ein auszutrocknendes Okjekt 
fiir die Trocknung durcli Kalk geeignet ist oder nickt. Ferner wird man zu beackten 
kaben, dass der Aetzkalk, indem er Wasser anzielit, allmiiklick in ein feines trocknes 
Pulver zerfiillt, welckes leiekt staubt, vor dessen Stauke also die zu kekandeluden Okjekte 
zu scliiitzon sind. — Endlick wird man in vielen Fiillen die Hauptanwendung nielit darin 
sueken, sokr wasserreicke Okjekte tkatsachliek auszutrocknen, sondern bereits yorgetroek- 
note nachzutrocknen oder bereits getrocknete im trocknen Zustande zu erkalten. In dieser 
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Beziehung wird sich also eine Aufbewahrung in einem mit Aetzkalk beschickten Rannie 
decken mit dem Begriff des „trockenen“ Ortes, weloher 1’iir die Aufbewahrung zahlreicher 
Substanzen in diesem Buehe empfohlen ist.

Wir geben im Naokstehenden die wichtigsten Falle aa, in denen sicb Aetzkalk ais 
Troeknungsmittel empiiehlt.

A e tz k a lk  ais T ro e k n u n g s m itte l  in Aufbewahrungsgefassen. Substanzen, welcbe 
sich an feuchter Luft leiolit yerandern, z. B. troekene Extrakte, Pulver von Marzen, leicht 
Bchimmelnde Pflaster, hygroskopische Salze, bewabrt man zweckmiissig in Behiiltern auf, 
welche durch Aetzkalk trocken gehalten werden. — Man fiillt zu diesem Zwecke den Aetz
kalk in Doseu oder Kapseln aus Bleeb, dereń Form derjenigen der Aut be wahrungsbehalter 
anzupassen ist. — Damit die Luft ungehinderten Zutritt zu dem Aetzkalk bat, sind die 
Dosen oder Kapseln an geeigneter Stelle mit Lochem zu versehen. Damit ein Verstauben 
des Kalkpulvers moglichst yerhiitet wird, legt man auf den Kalk eine Schicht Watte.

P o rc e lla n -K ru k e n . Ais Einsatze fur Porcellanbiiobsen benutzt man rundę 
Dosen aus Weissbleck. Durch einen leicht anzubringenden Bajonett-Yerschluss tragt man

Fig. 130.
Kalkdosc in Porcel- 

lanbiichsen zu setzen.

Fig. 131.
K alkkitsten ais E insatz in Kiisten m it 

leicht schim m elnden Pflastern.

Fig. 132.
M it A etzkalk gefullter Glas- 

stopfen flir Pulverflaschen.

Sorgo dafiir, dass der Deckel sich vom Untertheil der Dose beim Aufheben nicht trennt. 
Ein Griff auf der oheren, perforirten Seite dient zum bequemen Erfassen der Dose. Diese 
Dosen setzt man au f den hygroskopischen Inhalt der Biichsen. Fig. 130.

P u ly e r-F la se h e n . Um in diesen Gefiissen hygroskopische Pulver trocken zu er- 
halten, empiiehlt es sich, den Aetzkalk in den Stopfen unterzubringen. Am bequemsten 
sind hohle Glasstopfen, welche durch das in das Innere der Flasehe reiehende oifene Endc
gefiillt und hierauf mit Schafleder uberbunden werden. In solchen Gefassen halten sicb
z. B. troekne Extrakte ganz yorziiglich. Fig. 132.

S ch ieh ek asten . Um z. B. leicht schimmelnde Pflaster und dergl. trocken zn halten 
legt mail in die Aufbewahrungskasten kleine Kalkkastchen parallelepipedischer Form, die

an einer Stirnseite mit iibergreifendeiu
Deckel gesehlossen und nur auf einer
Seite perforirt sind.

Kalk-Trockenscliriinke. Um im 
pharmaceutischen Laboratorium ohne An- 
wendung von Wannę Drogen zu trocknen, 
bezw. nachzutrocknen oder trocken zu er- 
lialten, benutzt man die sogen. Kalk- 
tro c k e n sc h ra n k e  oder K alt-T rocken- 
sch ran k e . Der von ToELLNMt-Bremen 
in yerschiedenen Grossen konstruirte bat 
die Form eines Eisschrankes und wird von 
yielen Seiten empfohlen. (D.R.P. 73769 
und 75 680.)

Derselbe hesteht aus einem schrank- 
fijrmigen, inuen mit Blech ausgeschlagenenFig . 133.



Holzkasten. Duroh eine eigenartig zusammengesetzte Qucrwand ist das Tnnere des Apparats 
in zwei neboneinauder liegende, yerschieden grosse Abtheilungen geschioden. I)ie grosscre 
dient zur Aufnahme des Trockengutes, kann mit Ilordcn, Haken etc. ausgestattet werden 
und ist durch eine dicht schliessende Thiir zugiinglich. — Die kleinere Abtheilung hat an 
der oberen und an der Yorderwand (unten) je eine Oeffnung. Erstere dient zim Einfiillen 
des Aetzkalks, letztere zum Entnehmen desselben, naehdem er zu Pulver zerfallen und 
durch einen Eisenrost yon dem noch wirksamen Kalk in Stiicken getrennt worden ist. — 
Das unwirksam gewordeno Pulyer samiuelt sich in einem ausschiebbaren Blechkasten und 
kann nach Bediirfniss entfernt werden.

Naehdem die kleinere Abtheilung durch die Oeffnung im Deckel mit Aetzkalk bc- 
schickt und die Oeffnungen yersehlossen sind, ist der Apparat zum Betriebe bereit.

Der Apparat lasst sich mit Vortheil zu folgenden Zwecken benutzen:
1) Zum T ro ck n en  von Aloe, Ammoniacmn, xlsa footida, Benzoe, Galbanum, Ge- 

wiirzen aller Art, Manna, Myrrha, Opium, Salzen (krystallwasserhaltigen), Senfsamen, Spa- 
nisekem Pfeffer.

2) Zum N ach tro ck n en  von trocknen Extralcten, Lakritz-Priiparaten, Mutterkorn, 
Pflastern, Seifen, Vanille, Zuckerwaaren.

3) Zur tro o k en en  A u fb ew ah ru n g  zahlreieher Drogen, galenischer und chemischer 
Praparate.

Kalk-Mortel. Ein baugerechter Mortel wird hergestellt durch Yermischen von 
1 Vol. Baukalk (d. i. geloschter Kalk, der in einer Grube so viel Eeuchtigkeit an den Erd- 
boden abgegeben hat, dass ein Kallchydrat yon fettartiger Beschaffenheit zuriiekbleibt) mit
2,5 Vol. feuehtem Kies. In bestimmten Fallen, z. B. nach dem Einsturz eines Neubaues 
kann die Pragę yorgelegt werden, in welchen Verhaltnissen Baukalk und Kies gemischt 
worden sind, um einen gegebenen Mortel herzustellen. In diesem Palle yerfahrt man 
wie folgt:

■Sand. 5 g Mortel werden in einer Porcellansehale mit 20 ccm Wasser angcriihrt, 
darauf mit etwa 30 cem Salzsaure (25 Proc.) zuerst in der Kitlte (Uhrglas auflegen!), 
hierauf auf dem Wasserbade zersetzt. Man filtrirt alsdann durch ein aschefreies Pi 1 ter 
unter Dekanthiren, und wiischt den Biickstand in der Schale, sowie das Pilter mit Wasser 
yollstiindig aus. Hierauf sptilt man etwa auf dem Pilter befindliche Kieselsaure mit einer 
gen tigenden  Menge Natriiunkarbonatlosung in die Schale zu dem Sandrtickstand, wSselit 
das Pilter etwas aus, yerasoht es und bringt die Asche zu dem Biickstand in der Porcellan- 
schale. Man erhitzt die Pltissigkeit nun etwa 2 Stunden auf dem Wasserbade, um alle 
hydratische Kieselsaure in Losung zu bringen, filtrirt darauf, wascht den Biickstand nach- 
einander mit Sodalosung, Wasser, stark yerdiinnter Salzsaure, schliesslich mit Wasser aus, 
bringt den Sand in eine Platinschale, yerasekt das Pilter, bringt auch dieses kinzu, gltiht 
bei dunkler Rothgluth und wagt. — Man stellt fest, ob dieser Sand seiner Korngrosse 
nach ais „Kies“ oder ais „Sckliefsand“ zu hezeiclmon ist.

Ais Sand ist in Rechnung zu stellen das Gewicht von Sand Eisenosyd -)- 
Thonerde.

Kalk. Das sub 2 erhaltene salzsaure Filtrat fiillt man auf 500 ccm auf. 100 ccm 
desselben yersetzt man mit einer hinreichenden Menge Ammoniumcklorid und fiillt nun mit 
Ammoniak in der Warme Eisenoxyd und Thonerde. Das Filtrat hieryon macht man mit 
Essigsaure sauer und fiillt den Kalk durch Ammoniuinoxalat nnd fttkrt das ahgeschiedene 
Calciumoxalat durch Gliihen in Calciumoxyd ilber. — Im Filtrat hestimmt man noch die 
Magnesia ais Ammoniummagnesiumphosphat. Ais K alk  ist in Rechnung zu stellen das ge- 
fundene Calciumoxyd ~f- Magnesiumoxyd.

Aus den erhaltenen Werthen berechnet man die zur Herstellung des Mortels ver- 
wendeten Mengen Baukalk und Kies unter Zugrundelegung folgender Daten:

1) G u te r  B au k a lk  enthalt 33,34Proc. Oalciumoxyd und 66,66 Proc. Wasser. 1 1 
guter Baukalk wiegt 1328 g. [Das Gewicht eines Volumens ist also 1,328.]
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2) F e u c h te r  K ies (Bausand) besteht aus 98,76 Proc. Gliibriickstand und 6,24Proc. 
Wasser. 1 Liter feuchter Bansand wiegt — 1542 g [das Gewieht eines Volumens ist 
also 1,542],

B e isp ie l: Gefunden:
Sand Kalk -(- Magnosia

85 Proc. 7 Proc.
a) 85,0 g trockner Sand sind [93,76 :100 =  85 : x] =  90,65 g feuchter Bausand. 

Diose sind [90,65 : 1,542] = 58 ,78  ccm feuchter Bausand.
b) 7 Proc. gegluhter Aetzkalk CaO sind [33,34 : 100 =  7 : x] =  21 g Baukalk. Diese 

sind [21 : 1,328] =  15,8 ccm feuchter Baukalk.
Mithin ist der Mortel [58,78: 15,8] aus 1 Yol. Baukalk und 3,71 Yol. feuchtem Bau

sand liergestelłt worden.

Calcium aceticum.

Calcium aceticum. Calciuniacetat. Essigsaurer Kalk. Acćtate de cliaiu
(Gall.). Ca(C.2H30 2)2 -f- H.,0. Mol. Gew. =  176. JDie reinc Verbindung wird erhalten durch 
Neutralisation von 4 Th. verdiinnter (30 Proc.) Essigssture mit 1 Th. gefalltem Calcium 
karbonat in der Warnie. Man filtrirt dio neutrale oder sehr schwach sauer reagirendc 
Losung und bringt sio durch Eindampfen zur Krystallisation.

Farblose, gliinzende Nadeln oder Prismen, welche an trockner Luft und bei 100“ C. 
das Krystallwasser nur zum Thcil abgeben. Von herb-salzigem Geschmack, leicht loslicli 
in Wasser, weniger leicht in Alkohol loslich. Die wasserige Losung lost Bleisulfat reicli- 
lich auf. Das reine Salz findet Verwendung zum Nachweis bezw. zur Bestimmung der 
OxaIsaure.

W eiss k a lk  oder H o lzk a lk  ist die Bezeichnung des zur Darstellung der Essig- 
siiure dienenden rohen Oalciumacetats, welches durch Neutralisation des Ilolzessigs mit 
Aetzkalk und Eindampfen der Losung erhalten wird.

Calcium benzoicum.

Calcium benzoicum. Calciuinbenzoat. Benzoesanres Calcium. Benzonte 
de chaux (Gall.). (C,II602),2 (Ja -f- 411.0. Mol. Ge w. =  354.

D a rs te llu n g . Man bereitet aus 10 Th. Aetzkalk eiue diinne Kalkmilch, triłgt in 
diese 43 Th. Benzoesaure ein, erhitzt 5 — 10 Minuten zum Sieden und filtrirt. D88 
Filtrat wird durch Eindampfen koncentrirt, nothigenfalls nochmals filtrirt, alsdann der 
Krystallisation uberlassen. Aus den Mutterlaugen kann man durch Austinem mit Salzsiinre 
die Benzoesaure wiedergewinnen.

E ig e n sc h a fte n . Farblose, verwitternde Nadeln, loslicli in 20 Th. kaltem, leiclitcr 
loslich in siedendem Wasser. Aus der wasserigen Losung werdeti durch Salzsaure Kry- 
stalle von Benzoesaure abgeschieden. Zur Prufung auf Chlor wird das Salz schwach ge- 
gliiht und der Gliihruckstand nach dem Auflosen in SalpetersSure durch Silbernitrat ge- 
prttft. Die wasserige Losung wird durch Ammoniumoxnlat weiss, durch Ferrichlorid rcli- 
braun gefallt.

A n w e n d u n g .  Ais innerliches Antisepticum wie Natriumbeuzoat und Natrium- 
salioylat.



Calcium boricum.
Calcium boricum. Cnlcinm pyroboricnm. Calcium tetraboricum. Calcium- 

borat. lSjO,Ca -f- OH,O. Mol. Ge w. =  304.
Zur Darstellung von Calciumsalzen der Borsaure existiren eine ganze Reihe von 

Vorschriften. Die Zusammensctzung der Pritparate ist indesscu von den gewahlten Ver- 
suchsbedingungen ausserordentlieh abhangig. Es ist also die im folgenden angegobene 
Vorschrift genau einzuhalten, wenn man das oben aufgefiihrte Priiparat erbalten will.

D a rste llu n g . Man lost 10 Th. krystallisirtes Calcinmchlorid CaCl2-|-6H 20 in 
100 Th. Wasser, ferner 17,4 Th. krystallisirten Borax in 100 Th. Wasser und mischt beide 
Ldsungen, wclche mittlere Temperatur haben sollen, durch Umruhren. Es entsteht sog-Ieich 
weisser, breiformiger Niederschlag. Man saugt denselben vor der Strahlpumpe ab, wascht 
ilm mit kleinen Mengen Wasser bis zur Chlorfreiheit aus und trocknet ihn auf porbsen 
Unterlagen bei Lufttemperatur, worauf er zerrieben wird.

E ig en sch a ften . Ein weisses, fast geschmackloses Pulyer, oder weisse, an der 
Zunge haften bleibende Massen, der Starkę oder weissem Thon ahnlich. Sie bliluen das 
rothe Lackmuspapier. In kaltem Wasser fast unloslich, wenig ioslich in heissem Wasser, 
massig loslieh in den Losungen des Calciumehlorids und in denen des Borax. Ziemlich 
leicht Ioslich in Grlycerin, namentlich in der Warnie. Diese Losung reagirt gegen Lackmus 
doutlich sauer. Loslieh anch beim Erwarmen in Ammoniumehloridlosung . unter Ent- 
wickclung von Ammoniak; in dieser Losung entsteht auf Zusatz von Ammoniumoxalat ein 
weisser, in Essigsiiure unloslicher Niederschlag. — Loslieh in verdiinnter Salzsiiure. Diese 
Losung farbt Curcumapapier braunroth. Durch Ammoniak werden die braunroth gefarbten 
Stellen in Schwarzblau tibergefiihrt. — Uebergiesst man 0,5 g des Salzes mit 2 ccm ver- 
diinnter Schwefelsiiure und 3 ccm Alkohol, so yerbrennen die beim Erwarmen entweichenden 
Diimpfe mit gruner Flamme.

A n w e n d u n g . A eu sse rlich  bei liiissenden Ekzemen, Yerbrennungen, iibelrieehen- 
dem Schweiss; in n e r lic h  zu 0,3—0,4 g gegen Diarrhoe der Kinder.

Calcium boro-glycerinicum. Borglycerinkalk. (Ross.) Eine Losung von 8 Th. 
geloschtem Kalk [Ca(OII)2] und 25 Th. Borsaure in 76 Th. Glycerin.

Calcium bromatum.
Calcium bromatum. Calciumbromid. Bromcalclum. Calcli Bromidnm 

(U-St). CaBr,. Mol. (lew. =  200.
D a rs te llu n g . Man neutralisirt 650 Th. Bromwasserstoffsaiire (von 25 Proc.) mit 

100 Th. gefalltem Calciumkarbonat unter schwachem Erwarmen. Die filtrirte neutralo 
Losung wird eingedampft.

E ig en sch a ften . Ein farbloses, korniges, zerfliessliches Salz von sekarf salzigem 
Geschmaek. Loslieh in 0,7 Th. Wasser von 15° C. oder in 1 Th. Alkohol von 94 Vol. Proc- 
Die wasserige Losung ist neutral und giebt mit Silbernitrat einen gelblichweissen Nieder
schlag von Silberbromid, mit Ammoniumoxalat einen weissen in Essigsiiure unloslicken 
Niederschlag vou Calciumoxalat. Auf Zusatz von etwas Chlorwasser farbt sie sieh gelb- 
braun; durch Schutteln mit Chloroform geht das Brom in dieses liber.

JPrUfnng. 1) Das Salz farbę sich beim Befeuckten mit yerdiinnter Sckwefelsaure 
nicht sofort gelb (Calciumbromat Ca(Br03)2). 2) Die wasserige Losung (1 :10) werde
nach Zusatz von etwas Starkelosung durch wenige Tropfen Chlorwasser oder Ferrichlorid 
nicht blau gefiirbt (Jod). 3) 0,2 g des sc h a rf  getrockneten Salzes sollen bei der Titration 
unter Zusatz einiger Tropfen KaliumchromatlBsung bis zur eben eintretendeh Rothfarbung 
20 ccm 1j,0 Normal-Silbernitratlosung yerbrauchen. Ein hoherer Verbrauch wiirde Gehalt 
an Calcinmchlorid anzeigen.



A u fb e w a h r u n g .  Vor Feuchtigkeit gesehiitzt, in sehr gut yersehlossenen Glas- 
gefassen.

A n w e n d u n g .  Ais Nervinuin in Gaben von 1—2 g mehrmals tiiglioh.
EIixir Calcii Brom idi, E l ix ir  of O alo ium brom ide (Nat. formuł.). Calcii bro- 

rnati 85,0 g, Aciili citrici 4,0, Elixir aromatici q. s. ad 1000 ccm.

Calcium carbonicum.

C a lc iu m k a rb o n a t koinmt in mehreren verscliiedenen Formen zur phannaceutischen 
Verwendung, 1) ais pracipitirtes Calciumkarbonat, 2) Schlammkreide, 3) Marmor, 4) praparirte 
Austernscbałen, 5) Krebssteine, 6) und 7) rotke und weisse Koralle, 8) weisses Fisckbein.

I. Calcium carbonicum (Hclv.). Calcium carbonicum praecipitatum (Austr. 
Germ.). Carbonate de chaux precipite (Gall.). Calcii Carbonas praecipitatus (Brit. 
U-St). Calciumkarbonat. Kohlensaurer Kalk. CaC03. Mol. (lew. =  100.

D a rs te llu n g . Man gelit zweckmiissig vom weis* 
sen Marmor aus. Man lost 100 Tb. weissen Marmor in einer 
Mischung von 300 Th. Salzsaure (25 Proc.) und 300 Th. Wasser 
auf. Dm die in dieser Losung neben Calciuincklorid enthalte- 
nen Yerunreinigungen (Ferrochlorid, Manganochlorid und Mag- 
nesiuinchlorid) zu bcseitigen, versetzt man die deutlich salzsaure 
Fliissigkeit mit einer diinnen Anreibung von (5 Th.) Oklorkalk 
mit Wasser, bis die Fliissigkeit deutlich nach Chlor rieclit. 
Nach mehreren Stunden der Einwirkung des Chlors wird die 
Fliissigkeit mit der zweifachen Menge Wasser verdiinnt, er- 
hitzt und nunmehr unter Umriihren so lange mit Kalkmilch 
(aus Galcaria usta e marmore) versetzt, bis deutlich alkalische 
Beaktion vorhanden ist. Eisen und Manganverbindungen wer- 
den kierdurch vollstandig, Magnesiumchlorid wird der Haupt- 

menge nach ausgefallt. Man filtrirt sogleich eine kleine Probe ab und stellt fest, ob sie 
eisenfrei ist. Die alkalische Fliissigkeit darf durch Schwefelaminonium nicht dunkel ge- 
farbt, die mit Salzsaure angesauerte Losung darf durch Ferrocyankalium nicht blau gc- 
fiirbt werden, sonst muss die Behandlung mit Chlorkallc und Kalkmilch wiederholt werden. 
Man lasst einige Stunden absetzen, filtrirt die Losung, stellt ikr spec. Gewicht fest und 
ermittelt aus einer Tabelle (s. S. 558) den Gehalt an Calciuincklorid CaCl2. Hiernaek ist 
die ungefalir anzuwendende Menge von Natriumkarbonat zu berechnen. Auf 100 Th. in 
Losung befindliches Calciumohlorid CaCl2 hedarf man rechnungsmassig rund 260 Th. kry-
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Fig. 134.
P rac ip itir tes  Calciumkarbonat. 
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stallisirtes Natriumkarbonat.
Man erwarmt das mit Salzsaure sehwaeh angesauerte F iltrat nunmehr auf 60—70° C. 

und fallt unter Umriihren mit einer filtrirten Losung von (etwa 300 Th.) kryst. Natrium
karbonat in der 3—4facken Menge Wasser. Am Scklusse der Fallung muss die Fliissigkeit 
deutlich alkalisch reagiren. Man lasst den Niederschlag einige Stunden absetzen, dann 
wascht man ihn zunachst durch Dekanthiren, spater auf einem Papierfilter oder auf einem 
gut genassten Colatorium so lange aus, bis das Ablaufende chlorfrei ist, also nach dem 
Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitrat nicht mehr opalisirend getriibt wird. Dann 
lasst man das Wasser ahtropfen oder absaugen, trocknet den Niederschlag und pulvert ihn.

Die Fallungstemperatur ist auf die Besckaffenheit des Praparates nicht ohne Ein- 
liuss. Boi gewohnlicher Temperatur fallt das Calciumkarbonat zunachst ais amorpher 
voluminoser Niederschlag aus, der nur schwierig auszuwaschen ist, nach liingerem Stehen 
aber freiwillig dicht und krystallinisch wird, wobei er in die rhoinboedrische Form des 
Kalkspatks iibergeht. Aus siedender Losung' fallt das Calciumkarbonat sofort in krystalli- 
nischem Zustande aus und zwar in der Form des Arragonits.



E ig e n sc h a fte n . Ein trockenes, sekr weisses, zartes, geruoli- und geschmackloses, 
der Zunge ankaftendes Pulyer, welches aus mikroskopisch-kleinen, rhomboedrischen, duroh- 
sichtigen Krystallchen besteht, loslich in etwa 27000 Tli. kaltem Wasser, dagegen leicliter 
loslioh in jkoklensliurehaltigem Wasser, und zwar unter Bildung yon Calciumbikarbonat; 
leicht, yollstandig, klar und farblos aufldslieh in verdiinnter Salzsaure, Salpetersaure odcr 
Essigsiiure. Die Krystallchen des aus kalter Losung gefallten Caleiumkarbonats sind er- 
beblieb kleiner ais die aus beisser Losung abgesckiedenen. Letztere eignen sicb daber 
besser fiir Zaknpulyermischungen.

Beirn Gliihen geht das Calciumkarbonat wieder in Calciumosyd iiber.
In der essigsauren Losung, weleke unter Aufbrausen yor sicb geben muss, entstebt 

durch Zusatz von Aminoniumoxalat ein weisser Niederschlag von Calciumoxalat C,,0,Ca 
-f- II20, der in Salzsaure und in Salpetersaure lbslick, in Essigsiiure unloslich ist (Identitat).

JPrilfung. Durch diese ist namentlich der Nacbweis zu fiibren, dass das Praparat 
bis auf Spuren frei yon Cblor ist und kein Alkalikarbonat (Na.2COs) enthalt. 1) 1 Tb. 
Calciumkarbonat mit 50 Th. Wasser geschiittelt gebe ein nicbt alkaliscb reagirendes (also 
neutrales) Filtrat, welches beim Yerdunsten einen wRgbaren Eiickstand nicbt binterlasst 
Alkalisebe Eeaktion und Verdampfungsruckstand wiirden schliessen lassen, dass das Pra
parat mangelhaft ausgewascben wurde und nocb N a tr iu m k a rb o n a t1) enthalt.

2) Die mit J-Iilfe yon Salpetersaure dargestellte wRsserige Losung (1 =  50) daTf 
durch Baryumnitratlosung nicbt sofort yeritndert (weisse Triibung von Baryumsulfat zeigt 
S chw efelsau re  an) und durch Silbernitratlosung nur opalisirend getrubt werden; es sind 
daber Spuren yon C b lo rw asse rs to ff bezw. C b lo rnatrium  zugelassen. (Ueber das 
chlorfreie Praparat s. w. u.)

3) Die salzsaure Losung werde a) durch Ammoniak, im Ueberscbuss yersetzt, inner- 
halb 10 Minuten nicht getriibt (Tbonerde); b) durch Kaliumferrocyanidlosung nicbt sogleich 
blau gefiirbt (Eisen).

A u fb e w a h ru n g .  In gut yerscblossenen Glasgefiissen.
A n w e n d u n g .  In n e rlic k  genommen neutralisirt das Calciumkarbonat die Saure 

in den ersten Verdauungswegen unter Absckeiduug von Kohlensiiure und Bildung der 
betrefienden Calciumsalze; ein Ueberscbuss Calciumkarbonat geht mit den Faees fort. Ein 
Tkeil der Kalksalze wird resorbirt und zur Bildung des Knochengeriistes yerbraucbt. 
Man giebt das Calciumkarbonat zu 0,5—1,0—1,5 g ais Antacidum bei flbermassiger Siiure- 
bildung, Diarrboen, Knoekenkrankheiten, Skropbulose, neuerdings, mit Calciumpbosphat 
kombinirt mit gutem Erfolge bei Diabetes. A eusserlicb  ist es ein mildes, austrocknendes 
Mittel, besonders eine yiel gebraucbte Grundlage fiir Zahnpulyer.

Calcium carbonicum purissimum, chlorfrei. (Austr. Gcrm.) Dieses zu analytischen 
Zwocken, z. B. zur Priifung der Benzoesiiure auf gechlorte Produkte, benutzte Praparat 
wird durch Fiillung einer Lbsung von Calciumnitrat mit Natriumkarbonat bei 60—70° O. 
und nachfolgendes grundliclios Auswaschen erhalten.

II. Creta praeparata. Calcium carbonicum natiyum (Austr.). Schliiiniukreide. 
Kreide. Blanc d’Espagne (dc Paris on de Meudon). Craie. Chalk. Die Kreide 
kommt ais „Stiiekenkreide“ und ais „gesckldmmte Kreide" im Handel vor.

Zur D a rs te llu n g  der letzteren wird die natiirlieb yorkommende, weisse Kreide 
gemahlen und einem Schliimmprocess unterworfen. Das gesehlammte Produkt wird getrocknet 
und kommt entweder ais Pulver oder in Trocbiskenform (ais kleine Kegel) in den Verkebr.

Zartes, weisses Pulyer, unfiihlbar. In yerdiinnter Essigsiiure soli es sich fast klar 
ohne Hinterlassung von Sandkornern auf losen. Die hierbei entwiekelte Kohlensiiure besitzt 
in der Begel modrigen Geruch. — Schlammkreide stellt amorpkes Calciumkarbonat dar, in

l) Man hiite sicb, so d ah a ltig e s  Calciumkarbonat zu Zahnpulvern zu yerwenden; 
die Kiiufer bringen letztores wegen des laugenhaften Goscbmaclces mit Protest zuriick. Es 
empfiehlt sich, das fur Zahnpulyer bestimmte Calciumkarbonat du rch  den G eschm ack 
zu priifen.



der Kegel yerunreinigt dureli ldeine Mengen Thonerde, Tkonerdesilikat, Magnesiumkarbonat, 
Oalciumkarbonat, Calciumphosphat, organische Substanz und Spuren von Eisenoxyd.

Die Kreide besteht kauptsachlich ans den Schalen mikroskopiscli kleiner Foramini- 
feren (Polythalamien); unter dem Mikroskop zeigt sie meist abgerundete Partikel von linsen- 
formiger Gestalt und yerschiedener Grosse. Fig. 136.

Iimerlich wird die Schlammkreide iiberhaupt nielit mehr angewendet. Sie ist Mer, 
wie auch zur Herstellung von Zahnpulvern, durch das gefiillte Oalciumkarbonat wabrend 
der letzten 20 Jakre yollstandig yerdrangt worden. Tecbnisch wird sie zur Bereitung von 
Kitten, zur Gewinnung von Kohlensaure in der Mineralwasserfabrikation verwendet.

III. Marmor album. Weisser Marmor. Marbre. Marblc. Der AbfaU aus den 
Werkstatten der Bildhauer ist zu einem sebr geringen Preise zu erlangen. Der weisse 
Marmor ist meist ein sebr reines Oalciumkarbonat und wird daber zur Darstellung der 
Kalksalze und ais Kohlensaurematerial gebraucht. Auch die Mineralwasserfabrikanten, 
welcben die Erlangung des Magnesits erscbwert ist, benutzon ibn ais Kohlensaurematerial, 
denn die daraus entwickelte Kohlensaure ist sehr rein. Man sehe nur darauf, dass zum 
phannaceutischen Gebraucb moglichst w eisse  Marmorstueken yerwendet werden. NiStkigen- 
falls lese man die weissesten Stucke aus. Der durck Breimen von weissem Marmor er- 
haltene Aetzkalk ist sehr rein (s. S. 539).

IV. Conchae praeparatae (Ergiinzb.). Testae Ostreae laevigatae. Priiparirte 
oder geschliimmte Austernschalen.

Die gepulverten und gescblammten Schalen der gem eineu  A u s te r , Ostrea edulis 
Linn., einer an don ouropiiiscben Ktiston yielfacb yorkommenden, zur Klasse der Lamelli- 
b ra n e b ia te n  gehorigen Molluske aus der Familie der O stre ld en .

/

Fig. 135. On.p. P raparirte  Austernschalen. Fig. 186. O rt.p. Schlammkreide.
400fache Vergr(isserung.

D a rs te llu n g . Die aus den Wein- bezw. Austernstuben w ab ren d  der kalten 
J a b re s z e i t  in grossen Mengen lcostenfrei zu erhaltenden Schalen werden zunackst von 
anhaftenden Unreinigkeiten mecbanisch durch Abkratzen gereinigt. Alsdann weiebt man 
sie in ammoniakhaltigem Wasser ein, koebt sie hierauf mit Wasser aus, btirstet sie mit 
einer Stabldrahtburste aussen ab, wiiseht sie mit reinem Wasser und troeknet sie. Hierauf 
sttisst man die ausseren, gefiirbten Sckiekten der Sebale mit einem starken, kurzklingigen 
Messer ab und pulvert die von diesen befreiten Schalen im Morser moglichst fein. Das 
Pulyer wird alsdann im Morser aus Porcellan mit Wasser feingerieben (im grossen auf 
Mahlgangen) und einem Scblammprocess unterworfen. Die sieb absetzenden feinsten 
Tbeilcben werden gewaschen, alsdann in der Kegel in die Form kleiner Kegel gebracbt 
und getroclmet.

E tg e n sc h a fte n . In den Handel gelangen sie entweder in der Form der sebon 
besehriebenen Kegel von etwa 1 cm H(ihe oder ais feines Pulyer. Zerrieben stellen sie 
ein weisslicbes, feines, unfuklbarcs Pulyer dar, welobes lceine gllinzenden Partikel entbiilt. 
In kalter Salzsiiure lost es sieb unter Aufbrausen mit Ilinterlassung einiger weniger 
Flockcben auf. Aus dieser Losung sebeidet sieb durch Uebersattigen mit Ammoniak nur



ein geringer Niederschlag von Calciumphospkat ab, wakrend z. B. Knochonasche einen sekr 
reicklicken Niederschlag von Oalciumphosphat gieht. Eme Unterschiebung von Kreide 
entdeckt mau, wenu man .eine Probe zwiseken deu Ziihnon kaut. Das Praparat aus 
Austernschalen enthalt, auck wenn es zwischeu den Fingem unfiiklbar ersckeint, dock 
stets kartę, scharfe Partikelcken, weleke zwischeu den Zlihnen und aui der Zunge leiekt 
kenntlick sind. Solcke scliarfe Partikel feklen der Kreide. Fig. 135.

Mit Sickerheit lassen sick Kreide und Austernschalen unter dem Mikroskop unter- 
snheiden. Die praparirten Austernschalen bestehen aus versckieden grossen, ziemlick 
sckarfkantigen, bisweilen liinglicken, durcksiektigen Stiickcken, dcnen man es aber immer 
ansiekt, dass sie von platten- oder tafelartigen Gebilden kerrukren. Die Kreide zeigt 
zwar auck grossere und kleinere Theileken, aber diese sind nickt sckarfkantig, sondern 
mikom sich mekr der Linsen- oder Kugelform. Nack Chatin  und Muntz entkalten die 
Ansternsckalen in Procenten: 0,1 Stickstoff, 0,15 Sckwefel ais Sulfat, 0,02 Sckwefel ais 
Sulfid, 0,4 Magnesinmoxyd, 0,012 Mangan, 0,025 Eisen, 1,0 Siliciumdioxyd, 50,0 Calciuni- 
oxyd, 45,0 Koklensaure (C0.2), 0,003 Jod, 0,005 Brom, 0,02 Fluor, 0,09—0,4 Pliosphorsaure 
(Pa0 5) und 1,0 organiscke Bestandtkeile

A n w tn d u n g .  Die praparirten Austernschalen werden unter den gleicken Indika- 
tionen wie der koklensaure Kalk angewendet. Sie sind Bestandtkeil zalilreicker Kinder- 
(beruhigungs)pulver, ferner vieler Zaknpulyer. Die Ansiekt, dass man sie ohne wciteres 
durch das reine gefallte Calciumkarbonat ersetzen konne, muss ais irrthumlich bezeieknet 
werden.

V, Lapis Cancrorum (Ergiinzb.). Oculi Cancrorum. Calculi Cancroriim. 
Krebsaugen. Krebssteine. Werden gegenwiirtig yorzugsweise aus Russland eingefiikrt.

Der F lu ssk re b s , Astacus fhwiatilisLinn., ein zur Unterklasse der M alak o strak en  
gekoriger Kruster aus der Familie der A stac id en , wechselt alljiihrlich und zwar von 
Juni bis August seine Kalksckale. Wiikrend dieser Hautungszeit 
findet man an den Seiten seines Magens und ani Grunde der Speise- 
riihre kartę, ziemlick weisse, matte, kreisrunde, konkav-konvexe, 
auf der konkaven Seite mit wulstig vortretendem Bandę yersekene,
0,3 bis 1,0 cm im Durchmesser haltende, 0,2—0,5 cm dicke Kor- 
per. Sie zeigen im Innem koncentriscke Sehiektung. In ikrer 
okemiseken Zusammensetzung sind sie den Austernschalen aknliek.  ̂ ioi areu»,iCU,o.
In kochcndeni Wasser nohmen die .Krebssteine gewoknlick eine a yertikaidurchschnitt, 
rosenrotke Farbę an. Beim Erkitzen in der Weingeistflamme 6 uieiuer K rebsstein von 

schwarzen sie sieh anfangs, werden dann aber in der Gliik- uuten’0beif'gosehen° 
kitze wieder weiss. Sie liisen siek in yerdiinnter Salzsaure 
unter Aufbrausen und kinterlassen eine gallertartige Haut von der Gestalt des gelosten 
Krebssteines. In der salzsauren Ldsung erzeugt Anunoniak, wenu es im Uekersckuss zu- 
gesetzt wird, einen ziemlick reicklicken Niederschlag von Calciumpkosphat. Sio entkalten 
nack W eiskb 14,44—15,08 Proc. organiscke Materie, 55,42—55,72 Calciuinosyd, 30,6—31,9 
Koklensaure und 10,73—11,28 Pkospkorsaure.

Man liiilt die Krebssteine unzerkleinert oder ais feines Pulyer yorriithig. Die uu- 
zerkleinorten wendet das Yolk an, um FremdkHrper aus dem (menschliehen) Auge zu ent- 
femen. Zu diesem etwas rokon Yerfakren sollten moglickst kleine Krebsaugen abgegeken 
■werden. Das Pulyer wird innerliek in gleieker Weise wie Calciumkarbonat und Conckae 
praeparatae angewendet.

VI. Corallium album. Weisse Koralle. Unter dieser Bezeicknnng wurden 
friiker yersekiedene Augenkorallen (O cu lin id en ) gesanimelt, namentlich die Ju n g fe rn -  
ko ra lle , Oculina viryinea Less. und yerschiedene andere, der Gattung Madrepora, Familie 
der Madreporiden, zugcziihlte Korallen. Das Kalkgeriist dieser Korallen fand in der alten 
Medicin kiiufig ais giftwidriges Mittel Verwendung.

Der Korallenstock ist baumartig und iistig, milckweiss, glatt, mit zusammenlaufenden 
Aesten. Die ais weisse Koralle in den Handel kommenden Bruchstiicke der Acste sind

L. C.



kart, 2 bis 10 cm lang, 0,5—1,0 cm diek, cylindrisch, hin und hei' gebogen, glatt mit yielen 
rundlichen Vertiefungen mit strablig gestelltcn Blattchen. Innen sind sic koki nnd 
strahlig. Sie besteben bauptsacblich aus Calciumkarbonat mit Spuren Jod und etwas 
tbierischer cbitinartiger Substanz.

Die weisse Koralle, welche boclist selten und nur ais feines Pulver in Anwendung 
kommt, wird durcb C oncbae p ra e p a ra ta e  vollstiindig ersctzt, sowokl inPulvern fiir den 
innerlichen Gebrauch, ais aucb in Zahnpulyermiscbungen.

VII. Corallium rubrum, Botlie Koralle. Ilierunter sind dic kleinen Fragmente 
der im Mittelmeer und im rotben Meere gefiscbten B lu t-  oder E d e lk o ra lle  Corallium 
rubrum Lam., Familie der G o rg o n id ae , Ordnung der O c ta c tin ia  zu yerstehen.

Der Polypcnstock ist strauchartig und astig. Die in den Handel kommenden rotken 
Korallen sind bartę, 3—5 cm lange Bruchstucke der Aeste. Sie sind strokbalm- bis feder- 
kieldick, cylindriscb oder plattgedriickt, bin und ber gebogen, żart gestreift. Sie kesteheu 
bauptsachlicb aus Calciumkarbonat mit kleinen Mengen Magnesia, Bisenoxyd, cbitinartiger 
Substanz und Spuren Jod. Durcb Digestion in Terpentinol wcrden sie weiss.

Die rotbe Koralle wird nur ais ein feines Pulyer zu Zabnpulyern yerwendet.
Corallin bat man die ais Farbmaterial benutzte Bosolsaure genannt. Diese ent- 

stebt aus einem Gemisch von 1 Th. Oxalsaure, D/a Th. Karbolsiiure und 2 Tb. Schwefek 
saure durcb mebrstiindiges Erhitzen bis auf 140 bis 150° C.

VIII. Os Sepiae (Ergiinzb.). Ossa Sepiae. Tegmina Sepiae. Sepie. Sepia- 
Knocben. Weisses Fisclibein.

Der T in te n f is c h , die gemeine Sepie, Sepia of/icinalis Linn., ein zur Unterord- 
nung der D ecap o d id en  gehoriger Cepbalopode aus der Familie der M yopsiden, tragt 

^unter seiner ausseren Haut eine kalkige Biiekenschale (B uckenschu lp ); welche die Sepia 
des Handels darstellt.

Das weisse Fiscbbein des Handels besteht aus langlicb oyalen, 12—25 cm liiugen,
4—8 cm breiten, weissen, sprdden und leicbt zerbrecbliehen Stiicken. Man unterscheidct 
leicht drei Lagen des Schulpes: Nacb aussen ist eine feste, diinne (papierstarke) Kalk- 
scbicht mit chagrinirter, feinhockeriger Oberilache. Die mittlere Scbicbt ist ein diinnes 
Hornblatt. Das grdsste Volumen nelimen sebr zahlreicbe, scbief nacb oben geriektete Kali' 
blattchen ein, welche sicb unter einander yerbinden und die dritte Scbicbt bilden. Diese 
letztere ist bisweilen yon scbwaehem Seewassergeruch und scbwacb salzigem Gesckmack 
Das weisse Fiscbbein besteht hauptsacblicb aus Calciumkarbonat und thierischer leimartige1 
Substanz nebst sebr geringen Mengen Calciumphosphat und Natriumcblorid.

Zur Darstellung des gcpulyerten weissen Fiscbbeins wird die innere weisse lockeie 
Scbicbt mit einem Messer mit rundem Ende von der barten ausseren Decke abgestosseo 
und zu Pulyer zerrieben. Es ist zuweilen Bestandtheil des Zabnpulyers oder wird vo® 
Yolke ais Fieber- und Magenmittel genommen, oder zum Poliren metallener Gerathsckaften 
gebraucbt. Zu Ietztorem Zwecke wird baufiger das ganze oder nicbt zerkleinerte Fisekbei» 
benutzt. Die Goldarbeiter benutzen die ganzen Sepia-Scbalen zur Herstellung von GusS' 
formen fur Binge und dergl. Hierfiir sind besonders grosse und dicke Exemplare ausz”' 
waliłem

Die unter dem JMamen Sepia  geschatzte dunkelbraune Malerfarbe ist der eingedickte
Saft des Tintenbeutels des Tintenfisches.

Zahn-Pasten. Das Calciumkarbonat ist ein Bestandtheil der meisten Zabiipaste»i 
welche bekanntlich ausserdem nocb Seifenpulyer, Borax und andere mehr indifferente De" 
standtbeile entbalten. Fiir die Darstellung guter Zahnpasten ist folgendes ais wichtig zU 
beacbten: Die Mischung der yorgescbriebenen Pulyer ist lediglich unter x4nwendung vou 
koneentrirtem Glycerin zur Pastę anzustossen. Der yorgescbriebeno Farbstoff ist im Gir 
eerin zu losen und ais Glycerinlosung zuzufiigen. Z usiitze  von W asse r und Alkok^ 
s in d  s t r e n g  zu y e rm e id e n , denn sie macben die Pastę in kurzer Zeit steinhart.



Acjuai C alcariae  b icarbon icae.
C a r r a r a - w a t e r .

Lip. Aquae Calcariae q. s.
Ist m it ICohlcns&ure z u imprltgniren.

G lobuli un to rysipe lace i.
E l i s a b  e t h i n e r  K u g e ln

Rp. Cretac laovigatae 130,0
A lum inis pnlverati 10,0
Ammoni chlorati 5,0
Cam phorae tritae  2,5
M ucilaginis A m yli q. s.

Man bereite hieraus 10 Kugeln und trockne sie 
an einem w arm en Orte.

3Iis tu ra  Orotao (Brit.).
Rp. Calcii carbonici praecip. 5,0 

Tragacantliae pulv. 0,7
Sacchari pulverati 10,0
Aquae Cinnamomi q. s. ad 160,0 ccm.

M istura  C retao (U-St.). 
lip. Pulvoris Cretae compositi 200,0 

Aquae Cinnamomi 400,0
Aquae destillatae q. s. ad 1000,0 ccm.

M ix tu ra  e re tacoa  (Hamb. V.). 
A u s t c r n s c h a l e n - M i x t u r .  L a c  P e r l a r u m  

lip. Concharum praeparatarum  3,0 
Gum mi arabici pulv. 3,0
Aquae Amygdalar. am ar. d ii .  20,0 
Sirupi Sacchari 15,0

, . Aquao destillatae q. s. ad 100,0.

P a s ta  d o n tif r ic ia  nob ilis .
P r. B. FisciieiPs Z a l i n p a s t a .

Rp. Boracis 3,0
Rliizomatis Irid is pulv. 5,0
Saponis m edicati 10,0
Calcii carbonici prace. 20,0
Olei M enthae piperitae 
Olei Geranii aa 1,0
Phloxinrotli
Glycerini aa  q. s.

Piese Zalinpasta, von B. Fischer wahrend 10 Jaliren 
orprobt, is t die schonste, welelie wohl iiberliaupt 
existirt. S. oben u n te r: Zahn-Pasten.

P u lv is  an tily ssu s .
G r a f  I s e n b u r c ’s P u lv e r .

Rp. 1. Concharum praeparatarum
2. Coralliorum rubrorum  aa 20,0
3. Auri foliati
4. A rgenti foliati aa q. s.

Man m ischt 1 und 2 und re ib t von 3 und 4 so 
vicl d a ru n te r, dass glfinzende F litte r  in  der 
Mischung deutlich zu sehen sind.

P u ly is  C retao a rom aticus  (Brit.).
Rp. Corticis Cinnam om i 80,0 

Nucis moschatae 60,0
Caryophyllorum 30,0
F ructus Cardamomi 20,0 
Sacchari 500,0
Calcii carbonici 220,0.

Pu ly is C retae com positus (U-St.). 
Rp. Calcii carbonici praecip. 30,0 

Gummi arabici 20,0
Sacchari albi 50,0.

Pu ly is d e n tifr ic iu s  a lbus.
W e i s s e s Z a h n p u 1 v e r  (Erganzb.).

Rp. Calcii carbonici praec. 9-15,0 
Saponis medicati 50,0
Olei Menthae piperitae 5,0.

Pulyis d en tifr ic iu s  a lbus (Austr.). 
Rp. Rliizomatis Iridis pulv.

Magnesii carbonici aa 5,0
Calcii carbonici 40,0
Olei Menthae piperitae gtt. IV.

Pu ly is d en tifr ic iu s  cum Cninphora (ErgUuzb.). 
P o u d r e d e n t i f r i c e d e  c ra io e a m p h r ć e (G a ll . )

Eiganzb. Gall.
Rp. Camphorac 1,0 1,0

Calcii carbonici 19,0 90,0.

P u ly is  d en tifr ic iu s  saponatus  Lassar. 
LASSAR’sches Z a h n p u lv e r .

Rp. Calcii carbonici 100,0
Kalii chlorici
Lapidis Pumicis pulv. aa 2,5 
Saponis m edicati 25,0
Olei M enthae pip. 1,0

P ulyis d e n tifr ic iu s  ru b e r  nob ilis .
Pr. B. Fischer ’ s r  o th  e s Z a  h n p u 1 v e r.

Rp. Calcii carbonici 100v0
Bhizomatis Iridis pulv. 5,0
Magnesii carbonici 5,0
Solutionis Pliloxini spirituos. q. s.
Olei Menthae pip.
Olei Geranii aa  1,0.

Eins der schonsten rothen Zahupulver.

P uly is P rin c ip ls  F r id e r ic i.
P r i n z  F r i e d r i c h s p u l v e r .

Rp. Calcii carbonici
Sacchari albi aa 50,0
Magnesii carbonici 10,0
Tincturae capitum Papaveris 5,0.

W ird kleincn K indern messerspitzenweise m it Milch 
ais Antcmeticum und Antidiarrhoicum gegeben.

T ln c tu ra  C orallio rum .
K o r a l l c n t r o p f  en.

Rp. Tincturae Katanhae 
Tincturae Cinnamomi 
Tincturae aromaticae aa 15,0 
Spiritus diluti (70°/0) 55,0.

Frfiher wurde diese T inktur aus Gewiirzen und 
rothen Korallen bereitet. P a  von diesen aber 
nichts gelost wurde, so ba t man der obigen 
Mischung den Namen K orallentinktur gelassen.

T rocliisci C retae  (U -St).
Rp. Calcii carbonici 25,0 

Gummi arabici 7,0 
Spiritus Maeidia 3 ccm 
Sacchari albi 40,0 

fian t cum aqua q. s. troebisei No. 100.

Balm of White Łilies, for preserving and beautifying the skin, von H. A. H o a d l e y  
in New-York. SchOnheitswasser fur die Haut. Roth gefai-btes Wasser, welches eine 
grosse Menge Kallckarbonat in Suspension, aber keine schadlichen Metalle eiithiilt. (Ohand- 
l e k , Analyt.)

Epilepsiemittel, von der Frau G ro ss-H erzo g in  von M eck len b u rg -S ch w erin  
empfohlen, zu beziehen aus der Hofapotheke zu Schworin, besteht aus 91,28 g Piionien- 
pulver und 8,77 g praparirten Krebssteinen, vertheilt auf 24 Pulver, und einer Flasche 
Maiblumenwasser. ( H im l y , Analyt.)

Fettflecke ans Marmor zu entfernen. Man tragt einen Broi von gebrannter 
Magnesia etwa 1 cm dick auf, bedeckt, um das rasche Abdunsten vou Benzin zu verhin-



dern, mit einer Scbale und wischt das Pulver, naclidem es trocken geworden ist, weg. 
Das Verfahren muss unter Umstiinden wiederholt werden.

Iliiluier-Pul ver, um die Hiihner zum yermehrten Eierlegen zu yeranlassen. Grób 
gestossene Austernschalen 250,0, Kreide 38,0, Calciumphosphat 38,0, Schwarzer Pfeffer, 
Paprika je 4,0, Eisenoxyd 6,0, Ńatriumchlorid 8,0.

Kalodont von 8 a ko in Wien. Calciumkarbonat 250,0, Magnesiumoxyd 80,0, Gly- 
eerin 500,0, medicinische Seife 150,0, Zimmtel, PfofFerminzOl je 2,0, Phloxinroth q. s. 
(D ahmjsn.) In Tuben zu fiillon.

Kinderberuhigungspulyer (Wiener Specialitat). Pulveris Yisei albi, Magnesii ear- 
bonici, Rhizomatis Iridis florentinae, Ooncharum praeparatarum aa 10,0, Ligni Santali rubri 
pulverati 20,0.

Lily Wbite and Rosę Ulom, L a v el’s. Kalkkarbonat mit Speekstein.. (Chandleb, 
Analyt.)

Lily Wllite, superior, besteht aus Kalkkarbonat und wenig Magnesiumsubkarbonat. 
(C h a n d ler , Analyt.)

Marmorplatten aufleimen. Um Marmorplatten auf Holz, z. B. auf Nacbttische 
und Spiegeltische aufzuleimen, benutzt man eine Mischung von heissem Leim mit Gips. 
Die zu yerbindonden Flachen sind anzuwiirmen, auch ist rase łi zu arbeiten.

Opiat pour les dents von Pinaud , eine Zahnlatwerge. 70 Th. mit Rosanilin 
rothgefarbter Zuckersyrup , 21 Tb. Kreide, 7'L  Th. Gips, 11/S! Th. Magnesia. (Pribbam, 
Analyt.)

Patentkitt, Karlsbader. Besteht I) aus Wasserglas von 1,34 spec. Gew. II) Aus 
1 Th. Calciumkarbonat und 29 Th. Kaolin. Zum Gebrauch erwarmt man die zu kittenden 
Bruchflachen, mengt das Pulver mit dem Wasserglas zu einem dicken Brei an, bestreicht 
die Bruchflachen, presst sie aneinander und lasst sie zwćilf Stunden in gelinder Wiirme 
trocknen.

Poudarine von F a ltin g er  & Co. in Wien, ein Pulver, welches die Hiihner zum 
Eierlegen anregon soli, ist angeblich eine Mischung von Sehl&mmkreide mit Eisenoxyd 

, (Eisenmennige).
Sozodont von B uskirk , Z a h n re in ig u n g sm itte l . I) Gemisch von Calciumkar- 

bonat, Magnosiumkarbonat und Veilchenwurzelpulver, mit Nelkonol schwach parfiimirt, 
II) Losung von Oelseife 5,0, Glycerin 6,0, Spiritus 30,0, Wasser 20,0. Parfiimirt mk 
Nelkonbl, Pfefferminzol, Anisiil ctc. und mit Kochenille tingirt.

Steinpillen der Frau S t e ph e n s . 0,2 g  schwore Pillen aus Kalkkarbonat und Seife- 
Taglicli funfmal je 5 Pillen.

Superior Lily Wbite von Hazin in Philadelphia. Besteht aus Kalkkarbonat mit
kohlensaurcr Magnesia und ist frei von schadlichen Metallen. (Chandler, Analyt.)

Zalmpasta, uroni atische , von S uin de B outemard  in Rlieinsberg. 62,5 Proc. 
Oelseife, 6,5 Proc. Starkemehl, 17,4 Proc. Kugellack, 7,35 Proc. kohlensaurer Kalk, 0,95 Proc. 
sehwefeisaurer Kalk, 6,2 Proc. Bimstein nebst wenig Pfefferminzćil. 24 g =  0,6 Mark.
( W i t t s t e i n , Analyt.)

Za bn pasta yon P pepperm a n n  in Wien. 60 Tb. Schlammkreido, 26 Th. Austerii- 
schalon, 6 Th. Florentiner Lack, 3 Tli. Pfefferminziil werden mit der niithigen Menge Tra- 
gantbsclileim zur Konsistenz goformt. 50 g =  2,5 Mark. (H il d w e in , Analyt.)

Zalinpulyer, FRiKOw’sches, besteht aus Ossis Sepiae, Lapidum Cancrorum ana 20,0; 
Rliizomatis Iridis 15,0; Lapidis Purnicis 5,0; Carmini rubri 0,6; Olei Monthae piperitae 
0,15; Olei Bosao 0,05.

Zalinpulyer, yegetabilisches, von J . G. Popp in Wien. 20 Th. Veilchenwurzel, 
10 Th. gebranntes Hirschhorn, 1 Tli. Florentiner Lack. 30 g =  1,8 Mark. (HildweWi 
Analyt.)

Calcium ehloratum.

Im Handel unterscheidet man folgende drei Ilauptsorten des Caleiumchlorids: 1) Cal
cium ehloratum crystallisatum CaCl3 -f- 6HaO, 2) Calcium ehloratum siccum sou granulatom 
CaCl2 -f- 21LO und 3) Calcium ehloratum fusum CaCl.,.

I. Calcium ehloratum crystallisatum. Clilorure de calcium crystalllsć 
(Gall ). Krystallisirtes Calciuinclilorid. Calx salita. Sal ainmoniacuin llxnin. 
Chlorcalcium, krystallisirtes. CaCl., -j - (iII, O. Mol. Gew.-=210.

D a rs te llu n g .  100 Tb. grób gcpulverter w e isse r M arm or werden in einen ge- 
raumigen Glaskolben gegeben und nach und naeb mit 300 Th. re in e r  S alzsiiu re  von



circa 1,124 spec. Gew. iibergossen. Gegen das Ernie dieser Operation erwiirmt man den 
Kolben im Sandbade, mu dic Auf losung des Marmors und die Austreibung der Kohlen- 
siiure zu befordern. Hierauf giebt man noch 5 Tb. oder so viel gepulverten w eissen 
K aim or kinzu, dass bci fortgesetzter Digestion ein Tbeil des Marmors ungelost bleibt. 
Der warrnen Fliissigkeit werden mm ohne z u flltriren 5 Th. C h lo rk a lk , welchcr mit 
W asser zu oinem Broi angeriihrt ist, nacb und nacb hinzugesetzt. Das Erwarmen wird 
eine halbe Stnnde oder solange fortgesetzt, bis eine abfiltrirte geringe Menge der Losung, 
mit eiuigen Tropfen Aetzammon versetzt, au£ Zusatz von Sobwefelwasserstoff nicbt farbig 
veriindert wird, also die Abscbeidung etwa gegenwśirtigen Eisenoxyds gesicbert ist.

Die erkaltete Fliissigkeit wird filtrirt, wenn sie deutlieh alkalisch reagiren sollte, 
mit re in e r  Salzsiiure neutralisirt und in einer porcellanenen Selmie in der Witane des 
Sandbades (110—130° C.) entweder unter Umriibreu zur Trockne eingedampft oder bis zur 
Sirupdicke eingeengt und zur Krystallisation boi Seite gestellt. Ausbeute circa 210 Th. 
lii beiden Fallen erhalt man das krystallisirte Calciumchlorid CaCl2 -f- 6 H20, welches fast 
50 Proc. Wasser ontbiilt.

Hatte man Krystalle erzielt, so bringt man diese zum Ablaufon in emen bedeckten 
Triohter, trocknet sie rascb durch Walzen auf Filtrirpapier und bringt sie — obgieich sie 
jetzt noch feuclit aussehen werden — sogleich in trockne, mit guten Korken zu ver- 
schliessende und sogleich mit Paraffin zu dichtende Gefasse, die man an einem kiihlen Orte 
aufbewahrt.

E ig en sch a ften . ;Das krystallisirte Calciumchlorid bildet geruch- und farblose, 
sehr hygroskopische und an der Luft zerfliessende, gewbhnlich etwas feuchte, 4- und 
Oseitige Saulen mit scharf zulaufenden Endspitzen oder ein trockenes, weisses, krystalli- 
nisches Pulver von erwarmend salzigem, bitterem, scharfem Geschmack und mit einem 
Krystallwassergehalt von 49,32 Proc., lpicht loslick in Wasser und Weingeist, damit neli
t r  ale Eliissigkeitcn gebend.

Beim Erhitzen schmilzt es und giebt einon Theil des Krystallwassers ab. Wird es 
langere Zeit auf 200° 0 . erhitzt, so giebt es 4  Mol Krystallwasser ab und es hinterbleibt 
cin undurchsichtiges wasserarmes Salz der Zusammensetzung CaCl, -f- 2 H >0, welches rund
24,5 Proc. Wasser enthalt. Wird die Erhitzung bis zur Rothgluth gesteigert, so wird 
auch der Rest des Wassers abgegeben und man erhiilt das wasserfreie Calciumchlorid CaCla 
ais geschmolzene, iilige Fliissigkeit, welche nach dem Erkalten zu durchsicbtigen, kry- 
stallinischen Masscn erstarrt.

Wahrend das krystallisirte Calciumchlorid leicht neutral erhalten werden kann, tritt 
sowohl bei der Darstellung des Salzes CaCl2 -f- 2IDO ais auch bei derjenigen des wasserfreien 
Salzes CaCl2 eine geringe Abspaltung von Salzsaure ein unter Bildung von basischein Cal
ciumchlorid, so dass diese beiden Salze, so wie sie im Handel vorkommen, stets mehr oder 
weniger alkalisch reagiren, worauf man unter Umstanden Riieksicht zu nehmen hat.

E r  ii fa n g .  1) Die Losung in 10 Th. Wasser soi klar uud gegen Lackmuspapier 
annahernd neutral. 2) Beim Versetzen mit Ammoniakfliissigkeit entstehe nioht sogleich  
ein Niederschlag; ein weisser Niedersehlag wttrde von Thonerde, ein braunliclier von 
von Eisenyerbindungen herriihren. 3) Die mit Salzsaure miissig angesiiucrte LUsuug werde 
durch Baryumchlorid nicht getriibt (Schwefelsaure) und durch Sehwcfelwasserstoff nicht 
gefarht (Metalle, z. B. Arsen, Blei). Durch Kalinmferrocyanid werde sie nicht sogleich 
blau gefarbt (Eisen).

A n fb e w a h ru n g .  Wegen seiner stark hygroskopischen Eigenschaften wird das Cal
ciumchlorid in (llasgefassen, welche diełit mit Kautschuk- oder mit parafflnirten Kork- 
stopfen geschlossen sind, an einem trocknen Orte aufbewahrt.

A n w e n d u n g . Das krystallisirte Calciumchlorid wirkt in Substanz wegen seiner 
Neigung, Wasser aufzunehmcn, auf Schleimhiiute schwach iitzend, in verdiinnter Losung 
adstringirend. In Deutschland wird es nur selten, haufiger in England und Amerika an- 
gowendet. Man giebt es: A eu sse rlich  in Augenwassern (0,1:10,-20,0 Agua), zur Zer- 
theilung von Drusengescliwiilsten in Form von Salben (1,: 10,0 Fett), ais Yerbandwasser



(1,: 20,—30,0 Wasser). In n e r l ic h  bei Scrophulosis und Plitliisis mekrmals taglicL 
0,2—0,5 in stark yerdiinnter, wasseriger Losung. Gaben von 2,0—5,0 bewirken Ekel, Er- 
brechen, Mattigkeit, rlngst, Sohwindel, Zittern und iilmliche Zufiille.

Die Hauptmengen des krystallisirten Calciumchlorids werden, soweit der Pharmaceut 
in Betracht kommt, zur Darstellung kiinstlicher Mineralwasser, namentlieh des ktinstliclien 
Selterserwassers verbraucht. — Ferner dient das Calciumchlorid des Ausgangsmaterials zur 
Darstellung zahlreieber Calciumverbindungen. Endlich ist es ein Bestandtheil zahlreiclier 
Feuerloschmittel.

Calcidum. Mittel gegen das Gefrieren der Schaufenster etc. ist eine AuflOsung von 
Calciumchlorid.

Calcium chloratum crudum. Dieses Salz ist im krystallisirten Zustande oder in 
Gestalt der konc. wasserigen Losung ein Nebenprodukt, ja kaufig ein lastiges Abfallprodukt 
der chemiscben Industrie. Man verwendet es zur Darstellung von Badern (100—200 g) 
auf ein Vollbad), besonders aber ais Gefrier-Laugen bei der kiinstlicben Herstellung yon 
Eis. Koncentrirte Calciunichloridldsungen konnen namlich auf — 10° C. und darunter ab- 
gekiihlt werden, ohne zu erstarren. Man hat also damit die Moglichkeit, Kiilte in Form 
einer stark abgekilhlten Fltissigkeit durch Itohrenleitungen nach beliebigen Orten kinzu- 
fiihren. Aus dem gleichen Grunde benutzt man Losungen von Calciumchlorid ais Sperr- 
fiussigkeit fur Gasometer in solehen Fallen, in denen bei Anwendung yon reinem Wasser 
muthmasslich ein Einfrieren des letzteren eintreten wiirde s. S. 349.

Werden 3 Tli. krystallisirtes Calciumchlorid mit 1 Th. Sehnee oder zerkleinertem Eise 
gemiseht, so sinkt die Temperatur bis auf — 36° C. — Eine solche Mischung wird daher in 
der Praxis ais Kiiltemiscliung benutzt.

Zu mancken Zwecken muss dieses Salz neutral sein oder vielmehr, es darf nicht 
sauer reagiren. Man pruft eine grossere Menge der auf einen Gekalt von etwa 15 Proc. 
des krystallisirten Salzes verditnnten Losung mit Methylorange. Die Losung muss gett 
bleiben und darf nicht rotli gefarbt werden. Ein saures PrSparat konnte durch Digeriren 
mit Marmorpulyer oder durch Zugabe vou Kalkmileh entsauert werden.

Yolumgewicht und Gelialt der Losungen an krystallisirtem nnd wasserfreiem Cal-
ciumchlorid hel 18,3° C. (Sohiff).

Spec. Gew. Proc. Proc. CaClj
Spec. Gew. Proc. Proc. CaCl2

Spec. Gew. Proc. ~ „i
bei 18,3° G. CaCl2-j-6H 20 bei 18,3 °C . CaCl2- |-6 H 20 bei 18,3° C. CaG V f-6 i r 20

Proc.CaClj

1,0079 2 1,014 1,1107 26 13,177 1,2262 50 25,340
1,0159 4 2,028 1,1199 28 14,191 1,2363 52 26,354
1,0241 6 3,041 1,1292 30 15,204 1,2465 54 27,368
1,0323 8 4,055 1,1386 32 16,218 1,2567 56 28,381
1,0407 1 0 5,068 1,1480 34 17,232 1,2669 58 29,395
1,0491 12 6,082 1,1575 36 18,245 1,2773 60 30,408
1,0577 14 7,096 1,1671 38 19,259 1,2877 62 31,422
1,0663 16 8,107 1,1768 40 20,272 1,2981 64 32,436
1,0750 18 9,121 1,1865 42 21,286 1,3087 66 33,449
1,0838 2 0 10,136 1,1963 44 22,300 1,3193 68 34,463
1,0927 22 11,150 1,2062 46 23,313 1,3300 70 35,476
1,1017 24 12,164 1,2162 48 24,327

II. Calcium chloratum siccum (Erganzb.). Calcium chloratum granulatum* 
Calcii Chloridum (Brit.). Entwilssertes oder trockenes Chlorcalcium. Grauulirtes 
Chlorcalcium. CaCl2 -j- 2 ILO. Mol. Gew. =  147.

D a rs te llu n g .  Eine neutrale oder schwach saure Losung von Calciumchlorid wird 
in einer Porcellanschale auf dem Sandbade unter Umrilhren mit der Vorsicht erliitzt, dass 
die Temperatur nicht wesentlick iiber 200° C. hinauskommt. Die Fliissigkeit wird zunachst 
olig-dick, spiiter bildet sieb auf ihr eine weisse, undurchsichtige Haut, sehliesslich wandelt 
sie sich in eine krlimelige weisse, undurchsichtige Salzmasse um. Man s.etzt das Erkitzen 
(bei 200° C.) so lange fort, bis die Salzmasse rein weiss aussieht, eine dariiber gebaltene



kalte Glasplatte nicht mehr mit Feuchtigkeit beschlagt und die Masse sich ohne allzu grosse 
Schwierigkeiten in Krusten von der Sckale abłosen lasst.

Mail zerkleinert diese Salzmassen nocli heiss, briugt die Stiicke durch Absieben 
auf eine einigermassen gieichartige KorngrBsse und fiillt sie sogleich in y o rg ew arm te , 
gut zu yerschliessendc Gefasse ein. Die mehr pulyerigen Antheile werden gesoudert 
aufbewahrt.

E ig en sc lia ften . Weisses kdrnig-krystallinisches Salzpulver, meist aber granulirte, 
porose Massen vou Erbsengrosse darstellend. Sie ziehon mit Begierde Feuchtigkeit aus 
der Luft an, wobei sie zu einor siruposen Fliissigkeit zerfliessen. In Wasser sind sie unter 
Selbsterwiirmung- loslich. Die wasserige Losung reagirt in der Regel etwas alkalisch 
(s. yorher S. 557), yerhiilt sich im iibrigen aber ebenso wie die wasserige Losung des 
krystallisirten Calciumchlorids. — Das Salz enthiilt nach der obigen Formel rechnungs- 
miissig rund 24,5 Proc. Krystallwasser, die es boim Brhitzen auf Rothgluth unter Ueber- 
gehen in den geschmolzenen Zustand abgiebt. Deshalb yerlangt der Erganzb., dass das 
entwiissertc Calciumchlorid, langere Zeit geschmolzen, nicht mehr ais 25 Proc. an Gewicht 
yerlieren solle.

A n w e n d u n g .  Dieses Salz ist dasjenige, welches yorzugsweise zum Trocknen von 
Gason, zum Fiillen von Exsiccatoren, zum Einstellen in WagegeMuse yerwendet wird. 
Es eignet sich hierzu, obgleich es noch 2 Molekule Wasser enthalt, wesentlich besser ais 
das wasserfreie, geschmolzene Calciumchlorid, weil es den Gasen seiner porosen Beschafien- 
heit wegen eine grossere Oberflache darbietet. Zur Fiillung von Absorptionsrohren fur die 
Kohlensaurebestimmung, auch fiir die Elementar-Analyse benutzt man meist das im Vor- 
stehenden beschriebene reine Salz, nachdem  es n e u tra l  gem ach t w orden is t; fiir 
Exsiccatoren, zum Trocknen von Gasen, bei nicht quantitativen Arbeiten u. dgl. die 
noch zu besprechende technische Sorte.

Calciuin chloratuiu siceuni neutrale. N eu tra les  C alcium chlorid . Zur Fiillung 
der Absorptionsrohren fiir die Bestimmung der Kohlensaure bedarf man eines getroekneten 
Calciumchlorids, welches frei ist yon basischem Calciumchlorid. Man gewinnt dasselbe, 
indem man das GefSss, in welchem sich das Calciumchlorid befindet, entweder a) mit 
feuchter Kohlensaure oder b) mit trockener, gasformiger Salzsaure fiillt, das betr. Gas etwa 
12 Stunden im yerschlossenen Gefasse einwirken lasst und alsdann durch mehrstiindiges 
Durchleiten von g e tro c lcn e te r Luft den Uebersekuss des betreffenden Sauregases wieder 
entfernt.

Die geeignetsten Absorptionsrohren sind langschenkelige, die man nach dem Fiillen 
(mit Calciumchlorid oder einein anderen Medium) durch Absekmelzen yerschliesst.

Calciuin chloratum siccuin teclinicum. Wird in den ehemischen Fabriken durch 
Eindampfen der mehr oder weniger reinen, n e u tra le n  Chlorcalciumlaugen in eisernen 
Kesseln e”halten. Im pharmaceutischen oder ehemischen Laboratorium yerarbeitet man 
bisweilen die abgebrauehten Fiillungen der Kohlensiiureapparate auf dieses Salz. — Es ist 
meist durch etwas Ferrioxyelilorid oder Eisenoxyd yerunreinigt, daher gelblich gefarbt. In- 
dessen schadet das seiner Yerwendung ais Trocknungsmittel nicht. Die Selbstbereitung 
dieses Salzes, welches zu sehr niedrigem Preise im Handel zu haben ist, bietet materiell 
keinen Yortheil.

III. Calcium chloratum fusum. Geschmolzenes Calciumchlorid. Wasser- 
freies Chlorcalcium. Calcli Chloridum (U-St.). CaCl2. Mol. Gew. =  111.

D a rs te llu n g . Krystallisirtes Calciumchlorid oder die im Sandbade eingetroeknetc 
Losung des Calciumchlorids (s. S. 556) wird in einer porcellanenen Schale bis auf circa 
200° C. erhitzt und bei dieser Temperatur unter Umriihren eine Stunde erbalten. Die er- 
kaltete Salzmasse wird alsdann in eiuen Hessischen Tiegel gegeben und nach Auflegen 
eines Deckels bei allmahlich yerstarktem Kohlenfener bis zur Dnnkelrothgluth oder soweit 
erhitzt, bis das Salz eine wie dickes Ool fliessende Masse daretellt. Diese wird auf eine 
eiserne oder marmorne Platte ansgegossen, nach dem Erkalten sofort in Stiicke zerbrochen,



welche in dicht zu versckliessende Glasgefśisse eingescliichtet an einem trooknen Orte anf- 
bewahrt werden. Die Korkstopfen sind zweckmassig mit Paraffln auszugiessen.

Das u n re in e  gesckm olzene  C alcium cJilorid  wird in der Weise dargestellt, 
dass man eine neutrale salzsaure Liisung des weissen Marmors in einem gusseisernen Kessel 
eindampft und zuletzt bis zur duuklen Rothgluth erbitzt, es eine Viertelstunde in dieser 
Temperatur erhiilt und nun aut Eiscnplatten ausgiesst etc.

E ig e n sc h a fte n . Farblose, durchsiclitige, krystallinische Massen, welche aus der 
Luft Wasser anzieken, zunackst undurchsichtig werden, spitter zeriliessen. Sie liisen sieli 
unter Selbsterwarmung in 1,5 Th. Wasser, auck in 8 Th. koltem oder 1,5 Th. siedendem 
Alkohol (von 90 Proc.); in A ether,. Fetten und atherischen Oelen, Chloroform, Kohlen- 
wasserstoften u. dgl. sind sie unloslieh. Die wasserige Losung reagirt wegen eines geringen 
Gehaltes von basischem Calciumchlorid in der Regel schwach alkalisch.

Geschmolzenes Calciumchlorid verbindet sich mit Methylalkohol und Aethylalkohol 
zu den krystallisirenden Verbindungen CaCl3-(-4CH3.OH bez. CaCl2 -f- 4CJrI.-OH. es kann 
also nicht mit Yortheil zum Entwassern dieser Alkohole, wohl aber zur Abscheidung dieser 
Alkohole benutzt werden. — Mit Ammoniakgas bildet es die Verbindung CaCIa.4NHa; 
aus diesem Grunde kann es aueli nicht zum Trocknen von Ammoniakgas verwendet werden.

A n w e tid u n g . Das gesehmolzene Calciumchlorid dient namentlich zum Trocknen 
von Flitssigkeiten, z. R. Aethern, Saure-Aethern, atherischen Oelen, Kohlenwasserstoffen u. dgl. 
Zu diesem Zwecke tragt man es in bohnengrossen Stiicken in die betreffenden Fliissigkeiten 
ein, lasst die Mischung unter haufigem Umschiitteln 12—24 Stunden stehen. Hierauf giesst 
man d ie  e n tw a sse r te  F li is s ig k e i t  ab und behandelt sie entweder mit neuen Mengen 
gesehmolzenem Calciumchlorid oder man destillirt sie ab.

lialnoum Italaruconse nrtoHciale.
-B a i ii cle B a l a r u c .

R p . C alcii c lilo ra ti e ry s t. c ru d i 500,0 
M agnesii c lilo ra ti 200,0
N u trii c lilo ra ti c ru d i 2000,0
K a lii b ro m a ti 10,0
N a tr ii su lfn ric i c ry s ta llisa ti 500,0 
A quao ca lidae  300 1

in te r  ag ita tio n em  im  m isce
N a trii b icarbon iei p u lv e ra ti 600,0.

Liquor imtiscropliulosiis Niemann.
R p. Calcii c lilo ra ti 3,0

T in c tu ra e  C alam i 27,0.
20—40 T ro p fen  m it  Z u ek erw asser d re i-  b is  v ie rm al 

tllglich.

Liquor Calcii clilorati Rademaciier.
L i  q  n o r  C a l  c a r  i a e  m u r i a t i c a e  R a d e m a c h e k . 

(Erglinzb.)
R p. C alcii clilo ra ti sieci (C aC L -|-2ILO ) 20,0 

A quao d es ti lla ta e  40,0.
D. S. 15—30 T ro p fe n  d re is ttin d lich  (bei chron isc lien  

M agenlcideu  m i t  E rb re c h e n  u n d  A trophic).

lłlixturii untihectica Beddoes.
C alcii ch lo ra ti e ryst. 3,0
E x tra c ti  H yoscyam i 0,5
A quae d es ti lla ta e  . 150,0
S iru p i L iq u ir it ia e 25,0.

Y ie rm al tag lich  e in en  E sslo ffe l (bei skrophulOser 
L ungensc liw iiidsuclit).

P a s t i l l i  fe rro -ca lca re i.
L r a g d e s  d e  P o u g u o s .

R p . Calcii c lilo ra ti 100,0
M agnesii ch lo ra ti 20,0
F ę r r i  ch lo ra ti 10,0,

S o lu tis  in
A quae co m m u n is  2000,0

adm isce
N a tr i i  ca rb o n ic i c ry s ta llisa ti 200,0 

so lu ta  in
A quae co m m u n is  1000,0.

S ed im en tu m  ex o rtu m  colligc in  colatorio  linteo, 
e x p rim e  e t  cum

N a tr i i  b ica rbon ie i 100,0
T ra g acan th ae  1,0

in  p a s ti llo s  ducen to s  redige.

Pasta Calcii clilorati cum Pico Unna .
R p. Z inci o x y d a ti 4,0

O lei ca d in i 4,0
T e rra e  siliceae  8,0
C alcii ch lo ra ti fu s i 2,0 
A quae d e s ti lla tae  20,0
Y aselin i flav i 26,0,

Annlliilator. Apparat zum LSsehen kleiner Brande: Eine Handdruckspritze, nii*
Oalciumchlorid-LOsung gefiillt.



Calcium hypophosphorosum.

t  Calcium hypophosphorosum (Ergiinzb. Helv.). Calcii Hyposphosphis (Brit. U-St.). 
Hypophosphite de cluiux (Gall.). Calcium suhphosphorosum. Calcium liypopliosphit. 
Unterphosphorigsaures Calcium. Ca(P02H2)2. Mol. Ge w. =  170.

D arstelfo ing. 100 Th. frisch bereitetes K a lk h y d ra t und circa 250 Th. d e s til-  
lir te s  W asser werden in einem steinzeugnen Topfe gemischt, dann mit 40 Th. P hosphor, 
welcher in einer Flasche unter Wasser geschmolzen und durch Schiitteln granulirt worden 
ist, yersetzt und unter Muiigem Umriihren und Ersatz des etwa verdampften Wassers 
eine Woche hindurch oder so lange digerirt, his die Entwickelung des entziindlichcn 
Phosphorwasserstoffs beim Umruhren nicht mehr stattfindet. Nach Zusatz von 300 Th. 
hcissem d e s ti l l i r te m  W asser wird durch- Leinwand kolirt und das im Kolatorium 
Vorbliehene mit etwas heissem destillirtem Wasser nachgewasclien. In die Kolatur wird 
nun K oh lensau re  eingeleitet, so lange durch diese eine Abscheidung von Calciumkarbonat 
erfolgt. Dann wird filtrirt und das Filtrat in der Warnie des Wasserbades (nicht tiber 
freiem Feuer) unter bestiindigem Umriihren zur Trockne eingedampft (Ausbeute ca. 35 Th.) 
oder nur koncentrirt und durch Beiseitestellen in Krystalle gebracht (Ausbeute 30 Th.). 
Die Krystalle werden durch Drticken zwischen Fliesspapier getrocknet.

E ig e n sc h a fte n . Farblose, lufthestandige, saulenformige Krystalle von Perlmutter- 
glanz, oder ein weisses krystallinisches Pulver, geruchlos, von widerlich bitterem und zu- 
gleieh laugenhaftem Geschmack, loslich in 6 Th. Wasser von 15° C., etwas leichter loslich 
in siedendem Wasser, unloslich in Alkohol und in Aether. Wird das Salz in einem 
trockenen Probirrohr erhitzt, so entweicht ein selbstentzundliches Gas, welches ein Gemisch 
von Wasserstoff und Phosphorwasserstofi ist; im Kiickstande binterbleibt ein Gemisch von 
Calciumpyrophosphat mit Calciummetaphosphat mit etwas rotbem Phosphor. Beim Erhitzen 
mit Kalihydrat entweicht nur Wasserstoff.

Die wiisserige Lbsung ist gegen Lackmus neutral und giebt mit Ammoniumosalat 
einen weissen, in Essigsaure unloslichen Niederschlag. Wird sie schw ach (!) mit verdtinnter 
Schwefelsaure angesiiuert, so giebt sie mit Silbernitrat einen Niederschlag, der zunachst 
weiss ist, sehr hałd aber — unter Ausscheidung von metallischem Silber — braun bis 
Schwarz wird. — Das Calciumhypophosphit ist ein energisches Reduktionsmittel; diese 
Eigensehaft tritt in folgenden Beaktionen zu Tage:

1) Aus Mercurichloridlosung wird Mercurochlorid, ja metallisches Quecksilber abge- 
schieden. 2) Beim 'schwachen Erwarmen mit Kuplersnlfatlosung entsteht ein hrauner 
Niederschlag von Kupferwasserstoff. 3) Erwarmt man die wiisserige Lbsung schwach mit 
etwas yerdtinnter Schwefelsaure und Ammoniummolybdanat, so tritt hlaue Farbung auf.
4) Die mit Schwefelsaure angesauerte wiisserige Lbsung reducirt Kaliumpcrmanganat. 
Wird die Oxydation mit Kaliumpemanganat bis zur bleibenden Rothfarhung durchgefiihit, 
so enthalt die Fltissigkeit alsdann Phosphorsiiure, welche durch Ammoniummolybdanat- 
losung gefallt werden kann.

JPrUfung. 1) Es lose sieh iu 10 Th. Wasser zu einer klaren neutralen Fltissigkeit 
auf. Eine Trtibung konnte von Calciumsulfat oder von Calciumphosphat herrtihren. 2) Die 
wiisserige Lbsung werde nicht getrtibt a) durch Baryumchlorid (Schwefelsaure; der Nieder
schlag' wtirde in Salzsaure unloslich sein), b) durch Bleiacetat (losliche Phosphate). 3) Sie 
werde anch durch Selrwefelwasserstoff nicht werandert (Metalle).

G o h a ltsb es tim m u n g . Wird 0,1 g Calciumhypophosphit in 10 ccm Wasser geltist, 
diese Lbsung mit 10 ccm konc. Schwefelsaure sowie 50 ccm 1/10 N. Kaliumpermanganat- 
Ltisung (3,10 g KMn 0 4 in 1 1) gemischt und die Mischung 15 Minuten lang im Sieden 
ei’halten, so solłen nicht mehr ais 3 ccm 1/10 N. Oxalsaure-L0sung (0,3 g krystall. Oxalsaure 
in 1 1) zur ebon eintretenden Entfarbung yerbraucht worden.

Die Oxydation erfolgt nach der Gleicbung: Ca(PH20 2)8 20,. =  Ca(H2P 0 4)2. Jeder
1 ccm der obigon Losung giebt 0,0008 g Sauerstoff zur Oxydation ab. Jeder 1 ccm der 
Vio N. KaliumpermanganatlOsung zeigt das Vorhandensein von 0,002127 g Calciumbypo- 
phosphit an.
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II. f  Calcaria jodata. Calcaria jodosa. Calcaria hypojodosa. Jodkalk. 
Jodurirte Kalkerde, ein dunkel braunsehwarzes, nach Jod riechendes, scliarf und herb 
schmeckendes hygroskopisches Pulver, dargestellt durck Mischung einer erwannten Kalli- 
milch ans 100 Tli. K a llch y d ra t und 350 Th. d e s t i l l i r te m  W asse r mit 310 Jod, und 
Eintrocknen der Mischung unter bestandigem Umriihren in der Wannę des Wasserbades. 
Das trookne Pulver wird noch warm in kleine Plaschen geftillt und in der Keihe der 
starkwirkenden Arzneisubstanzen aufbewahrt.

Man wendet dieses boehst uberiiiissige Praparat in denselben Fallen und in gleicker 
Dosis wie das Calciumjodid an. Es ist in Deutsckland nicht gebrauchlick, besteht iibrigens 
im wesentlichen aus einer Mischung von jodsaurem Calcium Ca(J03)3 mit Calciumjodid.

Calcium lacticum.

I. Calcium lacticum. Calcinmlaktat. Lactate de chaux puriile, (Gall.). 
Milchsaurer Kalk. Ca(C.ir50 3)2 -)- 5 1LO. Mol. Ge w. — 308.

Grosse Mengen von Caleiumlaktat werden gelegentlich der Darstellung der Milch- 
saure ais Zwisckcnprodukt gewonnen. Es ernpfichlt sieli iudessen zur Bereitung kleiner 
Mengen des reinen Calciumlaktats nicht, yon diesem Bohprodukt auszugehen. Man zieht 
es vor, reines Calciumkarbonat mit reiner Milchsiiure zu neutralisiren.

Dar,staliwny. In ein heisses Gemisch von 120 Th. M ilchsau re  (25 Proc.) mit
600 Th. d e s t i l l i r te m  W asser werden 50 Th. oder soviel reines C alc ium karbonat ein- 
getragen, ais unter Kohlensaureentwickelung geldst wird und bis ein geringer Theil Cal
ciumkarbonat ungelost bleibt. Die Pliissigkeit wird noch warm filtrirt und in der Kalte 
zur Krystallisation gebracht. Die Mutterlaugen werden durch Eindampfen koncentrirt.

E lg en sch a ften . Warzig vereinigte Nadeln oder weisse, kornige Massen, ohne Ge- 
ruch, von wenig hervortretendem Gesckmack, loslich in 9,5 Th. kaltem Wasser, in jeden 
Verhaitniss in siedendem Wasser, wenig loslich in kaltem Alkohol, etwas losliclier in sie- 
dendein Alkohol, fast unloslich in Aether. Bei 100° C. wird das Salz wasserfrei.

A n w e n d u n tj. Man giebt es, um dem Organismus Kalk in resorbirbarer Eorm dar- 
zubieten, bei Rhachitis, Skrophulose, zu 0,2—0,5 g mehrmals taglich, meist mit Calcmiu- 
karbonat, Oaleiumphospkat oder Eerrolaktat kombinirt. Am kaufigsten aber in der Form 
des Sirupus Calcii lacto-phosphorici.

II. Calcium lacto-phosphoricum. Milckphospliorsaures Calcium. Phosphor- 
milclisaures Calcium. Calcium phospliorieo-lacticum. Ob das im Nachstehenden 
beschreibende Praparat in der That eine ehemische Yerbindung oder nur eine Mischung 
ist, muss dahingestellt bleiben.

Man lost in einer Porcellanschale 15 Th. reines gefiilltes Calciumkarbonat in einer 
Mischung von 36 Th. Milchsaure (75 Proc.) und 150 Th. Wasser auf, filtrirt wenn niithig, 
mischt darunter 39,2 Th. Phospkorsaure (25 Proc.) und trocknot dic Mischung in der mit 
Papier iiberdrehten Schale an einem wannen Orte (nicht im Wasserbade!) oder im Sckwefel' 
saure-Yakuum-Exsiccator aus. Wenn der Btickstand troclęen geworden ist, wird er 
einem grobeu Pulver zerrieben und dieses gut gemisekt.

Weisses Salzpulver, in etwa 30 Th. kaltem Wasser langsani aber vollstandig loslich, 
von saurer Reaktion und saurem Geschmaek. Es ist hygroskopisch!

Elixir Calcii Lnctophosplintis (Nat. Form.). Oalcii lactici 17,5 g, Acidi pbos- 
phorici (85 Proc.) 8 ccm, Aquao 60,0 g, Sirupi Sacchari 60 ccm, Elixir aromatiei (tJ-St-l
q. s. ad 1 Liter. _ .

Lactophospliate de cliaax eu solutiou (Gall.): Oalcii phosphorici 17,0, Acidi 
lactici (75 Proc.) 19,0, Aquae 964,0. Man reibt das Calciumphosphat mit etwas Wasser 
an, fflgt die Milchsaure hinzu und filtrirt nach orfolgter Aufliisung.

Sirupus Calcii lacto-phospliorici cum Ferro et Mangano. K alk-Eisoii' 
M an g an -S iru p . (Bad. T axe, H am burg . Y orschr.): Oalcii lactico-phosphorici 20,0,



Ferri lactici 5,0, Mangani lactici 1,0, Aquae destillatae 74,0. Die filtrirte Losung wird 
mit Sacoliari 000,0 und Aquae destillatae 800,0 sowie Olei Citri gtt. 2 zum Sirun gokocht.

Sirupus Calcii phospho-lactiei. C alc iu m p h o sp h a t-L ak ta ts iru p . I. (Er- 
giinzb., H am burg . Y orschr.): Calcii carbonici 2,5, Aquae destillatae 30,0, Acidi lac- 
tiei (75 Proc.) 6,0, Acidi phosphorici (25 Proc.) 5,5. Diese Ldsung liltrirt man in Sirupi 
simplicis 200,0 und wascht mit Wasser bis zum Gosammtgewicbt 250,0 nach. Enthalt otwa 
5 Proc. Calciumphospholaktat. II. Bad. Taxo: Calcii lacto-phosphorici 20,0, Aquao 80,0.
I)as Filtrat mit Sacchari (blaufrei) 600,0, Aquae destillatae 300,0, Olei Citri guttas I I  zum 
Sirup erwarmen. III. U -S t.: Calcii carbonici 25,0, Aquae 100,0 g, Acidi lactici (75 Proc.) 
60 cciii, Acidi phosphorici (85 Proc. =  1,71 spec. Gew.) 36,0 ccm, Aquae florum Aurantii
25,0 g, Sacchari 700,0 g, Aquae destillatae q. s. ad 1 Liter.

Sirupus Perro-Ćalcii lactophospliorici. Ferri sulfurici crystallisati 5,56, Calci 
phosphorici 14,68, Acidi lactici (75 Proc.) 20,0, Aquae q. s. ad 350,0, Sacchari (blaufrei
650,0, Olei Neroli gtt 1j.l. Fiat Sirupus.

Nat. Form .: S iru p u s  C alcii L ac to p lio sp h a tis  cum Ferro . Ferri lactici, 
Kalii citrici aa 8,5 g, Aquae 60,0 g, Sirupi Calcii phospho-lactici q. s. ad 1 Liter.

Yin de Yial. Calcii lacto-phosphorici 10,0, Ferri citrici ammoniati 3,0, Extracti 
Oarnis 3,0, Extracti Chinae 10,0, Yini Xerensis, Yini Malacensis aa 250,0.

Calcium phosphoricum.
Die dreibasische Phospkorsaure PO,H3 bildet mit der Kalkerde dre i vcrschiedene 

Salze, dereń Benennung, weil sie nach yerschiedenen, auch zeitlicli auseinander liegenden 
Grundsatzen orfolgte, ziemlich yerworren ist. Wir werden nns daher erst iiber die Nomen
klatur zu einigen kaben:

I. II. III.
(PO.,. H,), Ca

Primilres Calcium phosphat 
Monocalcium-phospliat 
Saures Calciumphosphat

PO, H Ca
SekundUres Calciumphosphat 
Dicalci um -phosphat 
N eutralcs Calciumphosphat

(PO,), Ca3.
Ter tiiires Calci u ra phospliat 
Trięalcium -phosphat 
Basisclios Calciumphosphat

Von diesen drei Salzen ist das unter II aufgefiihrte, sekundare Calciumphosphat 
dasjenige, welches in der Tkerapie und Pharmacie gewohnlieh unter dem Namen „Calcium- 
phosphat11 verstanden wird.

I. Calcium phosphoricum acidum. Saures Calciumphospliat. Einbasisclies 
Calciumphosphat. Primilres Calciumphosphat. Monocalciumpliosphat. Phosphate 
mouoeaIcique (Gall.). (PO,H2)2C a-f 2 H20. Mol. Gew. =  270.

D a rs te llu n g . Man vertheilt 600,0 gepulverte Knochenasche in 1200,0 Wasser 
und giesst allinahlieh unter Dmruhren 500,0 ltonc. Schwefelsaure hinzu. Unter Freiwerden 
von Kohlensaure tritt Selbsterwarmung der Fltissigkeit ein, schliesslich wandelt sie sich 
in einen steifen Krystallbrei um. Wenn dies der Fali ist, riikrt man soviel Wasser dazu, 
dass ein d iin n er Brei entsteht und lasst 24 Stunden unter gclegentlichcm Umruhren 
stelien. Nach dieser Zoit verdimnt man mit siedendem Wasser, seiht die FlUssigkeit durch 
und zieht den Kuckstand noch zweimal mit siedendem Wasser ans. Die durch Absetzen- 
lassen geklarten Kolaturen dampft man zum diinnen Sirup ein. Nachdem durch mehr- 
tagiges Stehen an einem kalten Orte das Calciumsulfat Yollig ahgeschieden ist, liltrirt man 
dic sirupose Fliissigkeit, dampft sie zum dieken Sirup ab und uberlasst diesen an einem 
warmen Orte der freiwilligen Yerdunstung, worauf das obige Salz auskrystallisirt.

E ig e n sc h a fte n . Farblose, perlmuttergliinzende Blattchen, in viel Wasser okne 
Zersetzung loslich, hygroskopisch. Die wasserige Losung reagirt sauer und giebt mit Silber- 
nitrat einen gelben Niederschlag von Silberphosphat, PO,,Ag3. Das Salz wird bei 100° C. 
wasserfrei und geht bei Gliihteinperatur unter Abgabe von Wasser in Calciunnnetapkosphat 
(P03)2Ca iiber, welches beim Befeuchten mit Silbernitrat sich nicht gelh farbt (Unterschied 
vom tertiaren Calciumphosphat). — Das Salz findet keine arzneiliche Verwendung, ist 
aber gelegentlich Bestandtheil kiinstlicher Blumen- und Gartcudunger. Es ist auch in den



„Superphosphaten“ enthalten. Ausserdem ist os ein Destandtheil mancher Backpulver, iu 
denen es das Kaliumbitartrat ersetzt.

II. Calcium phosphoricum (neutrale) (Anatr. Germ. Hciv.). Phosphatc 
bicalcique (Gall.). Dicalciumpliosphat. Sekundiires Calciumphosphat. Zweibasisclos 
Calciumphospliat. Phosphorsaurer Kalk (gewohnlicher). CaPO,H -}-2H20. Mol- 
(lew. =  172. I)as zum therapeutischcn Gebrauohe bestimmte Calciumphosphat ist durch 
Fallung von Calciumsalzlosungen mit Natriumphosphat zu bereiten. Das aus Knochenascke 
dargestellte Calciumphosphat enthalt immer Schwefelsiiure und ist yom Arzneigebrauche 
ausgcschlosson.

Hierzu ist zu bemerken, dass die G all. das Salz ohne Krystallwasser auffiibit. 
Die Darstellung erfolgt wach allen genanuten Pharmakopoen durch Fallung neutraler 
oder ausserst schwach saurer Losungen von Calciumchlorid mit Dinatriumphosphat. 
Die in den Yorschrifton yorhandenen Abweichungen sind nur unwesentliche.

D a rs te llu n g . (Germ.). Man iibergiesst 20 Th. w eissen  Marmor mit einei 
Mischung aus 50 Th. reiner Salzsiiure (25 Proc.) und 50 Th. Wasser. Wenn in der Kalte 
eine weitere Einwirkung nicht mehr erfolgt, fiihrt man die Auflosung durch massiges Er- 
wiirmen zu Ende, lasst absetzen und giesst die Eliissigkeit von dem etwa nicht geliisten 
Marmor-Rest ab. Alsdann vermisclit man sie mit soviel f r isc h  b e re ite te m  Chlorwasser, 
dass sie stark (!) damach riecht und lasst sie wohlverschlossen 12 Stunden im Dunkelu 
stehen. Nach dieser Zeit muss noch deutlicher Geruch nach Chlor wahrzunehmen sein, 
sonst miisste eine neue Menge Chlorwasser zugefiigt werden. Hierauf erwarmt man auf 
50—60 °C., setzt Kalkmilch, welche aus 1 Th. oder soviel Kalk bereitet ist, dass die IW" 

,,-sfgkeit alkalisch reagirt und etwas Kalkhydrat im Ueberschuss verbleibt, hinzu, erwannt 
1/2—'h  Stunde auf 70—80° C. und filtrirt (von Eisenhydroxyd und Calciumhydrosyd) ab. — 
Das Filtrat sauert man durch Zufiigung von 1 Th. Phosphorsaure (25 Proc.) an. Nach 
dem Erkalten fiigt man ihm unter Umriihren eine filtrirte und auf 25—30° O. erkaltetc 
Losung von 61 Th. k ry s ta l l is i r te m  Natriumphosphat in 300 Th. Wasser hinzu und rELhrt 
so langc, bis der Niederschlag krystalliniseh geworden ist. Dann lasst man ihn absetzen, 
giesst die iiberstehende FUissigkeit ab, sammelt den Niederschlag auf einem Filter, wiiscbt 
ihn erst mit gewohnlichem und schliesslich mit destillirtem Wasser aus, bis das Filtrat 
nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitrat nicht mehr getriibt wird, — Dann 
presst man den Niederschlag miissig ab, trocknet ihn bei massiger Warnie, pulvert ihn und 
schliigt ihn durch ein Sieb. —

An Stelle der salzsauren Losung von 100 Th. weissem Marmor kann man auch eine 
Losung von 220 Th. krystallisirtem Calciumchlorid oder 110 geschmolzenem Calciumchlorid 
anwenden.

E ig e n sc h a fte n . Ein rein weisses, zartes, krystallinisches, geruch- und gesckmack- 
loses, in Wasser beinahe unlbsliches, ohne Aufbrausen in Essigsaure, Chlorwasserstoffsiiure, 
Salpetersaure, Phosphorsaure leicht losliches Pulver. In Kohlensaure enthaltendem Wasser, 
auch in Natriumchlorid- und Ammoniumsalzlbsungen ist es etwas loslich. Es enthalt ver- 
schiedene Mengen Krystallwasser, je nach der WSrme, bei welcher die Falliuig geschab, 
und der Lange der Zeit, in welcher der Niederschlag in der E&llungsflussigkeit yerblieb. 
Die chemische Zusammensetzung des nach der Germ. bereiteten Praparates entspricht der 
Formel CaHPO., +  2H./J.

Die mit Hilfe von Salpetersaure bereitete wasserige Ldsung (1 =  20) bleibt auf Zu- 
satz yon Ammoniumoxalat klar; fiigt man aber der Mischung Natriumacetat hinzu, so dass 
man an Stelle der frcien Salpetersaure jetzt freie Essigsaure hat, so erfolgt Ausscheidung 
eines weissen Niederschlages von Calciumoxalat CalLOj -j- H.20. — Wird die salpeter
saure Auflosung mit Ammoniakfliissigkeit g en au  n e u t r a l i s i r t ,  so entsteht in der neu- 
t r a ł  en Losung auf Zusatz von Silbernitratlosung ein gelber Niederschlag von Silber- 
phosphat, Ag„PO,, das sowohl in Salpetersaure ais auch in Ammoniakfliissigkeit leicht 
loslich ist.



Wird Caleiumphosphat direkt mit SilbernitratlSsung befenoktet, so fiirbt es sicb 
glcichfalls gelb, wobei sich sckundares S ilb e r(o rth o )p k o sp h a t Ag2IIP04 bildet, 
welches gelbe Fiirbung besitzt. CaIIP04 -f- 2 AgN03 =  Ca(N03)2 -f- AgJTPO,.

Wurde das Salz jedoch voi'ker stark gegliUit, so fiirbt es sich mit Silbernitratlosung 
nicht mekr gelb, da es alsdann unter Wasserverlust 2 CaHP04 =  H20-f-C a3P20, in Cal- 
oiumpyrophospkat iibergegangen ist, welches sich mit Silbernitratlosung zu w eissem  Sil- 
b e rp y ro p k o sp h a t P20,Ag4 umsetzt.

Unter dem Mikroskop zeigt, das Caleiumphosphat saulen- oder tafelformige Krystalle, 
dereń Fliiohen und ICanten etwas yerwittert sind.

P r ilfu n g .  Die moglichen Yerunreinigungen bestehen in: Arsen, Sulfaten, Chloriden 
und Metallen. Ausserdem ist auf den richtigen Wassergehalt zu priifen. 1) Wird 1 g 
Caleiumphosphat mit 3 ccm Stannochloridlosung gesckiittelt, so darf im Yerlaufe einer 
Stunde braune Farbung nicht auftreten (A rsen, welches muthmasslich dem Natriumphos- 
phat eutstammen wiirde). — 2) Wird Caleiumphosphat mit 20 ccm Wasser geschiittelt, so 
darf das mit Essigsiiure angesauerte Filtrat durch Baryumnitratlosung nicht yerandert 
werden. Eine Triibung wiirde S chw efelsaure  bezw. C alc ium su lfa t anzeigen. Das 
Ansauern mit Essigsiiure kat den Zweek, das Ausfallen yon Baryumphosphat zu yerhindern. 
Die Anwesenkeit von Schwefelsaure konnte davon herruhren, dass das verwendete Natrium- 
phosphat aus Knochenasche liergestellt wurde. — 3) Man bercite eine Auflosung von 1 g 
Caleiumphosphat in etwa 6 ccm SalpetersSure und 13 ccm Wasser. Ein Theil dieser, freie 
Salpetersaure enthaltenden Losung darf durch Silbernitratlosung nach 2 Minuten nur opa- 
lisirend getrtibt werden. Eine starkę weissliehe Triibung zeigt eincn unerlaubt kohen Ge- 
halt an C h lo rid en  an. — Ein anderer Theil der salpetersauren Losung muss mit Ammo- 
niak einen re in  w eissen  Niederschlag von tert.iarem Caleiumphosphat geben, das durch 
Zugabe von Schwefelwasserstoff nicht dunkel gefarbt werden darf (M eta lie , z. B, Kupfer, 
Blei, Eisen). 4) 1 g Caleiumphosphat darf beim Gliihen bis zum gleichbleibenden Gewichte 
nicht mehr ais 0,25—0,26 g Wasser yerlieren. Nach der Formel CaP04H -J- 2 HaO ergiebt 
sich rechneriscli ein Gewichtsyerlust von 0,2616 g.

A n w e n d u n g .  In physiologiseher Beziekung ist das pkosphorsaure Caleium ein 
nothwendiges Materiał zum Aufbau des tkieriseken Knochengeriistes und unerlasslich bei 
der Zellenbildung. Obgleick man den grossten Theil des eingefiihrten Pkospkats in den 
Faeces wiederfinclet, so hat sich dennock sein Gekrauek bei Knockenerweichung, Rkackitis, 
Knookenfrakturen, bei Oxalurie mit Diarrboe, skrophulosen Leiden, Geschwiiren, Diarrkoe 
der Kinder in der Zahnungsperiode, allein oder mit tonischen Mitteln (besonders Eisenoxyd), 
in Gaben von 0,5—1,0—2,0 g keilsam erwiesen.

III. Caleium phosphoricum basicum. P h o sp h a te  tr łc a lc iq n e  (Gall.). C aleii 
P hosphas (Brit.). C a le ii P h o sp k a s p ra e e ip ita tu s  (U-St.). T rica lc iu n ip h o sp h a t. T er- 
tiiires C a le iu m p h o sp h a t. D re ib a sisch es  C a leiu m p h osp h at. Ca3( P 0 4)a. M ol. G e v v .= 3 I0 .

D a rs te llu n g . Man geht entweder yon der Knochenasche aus oder man fiillt die 
neutrale oder schwach alkalische Losung einos tertiaren Phosphats mit Calciumchlorid.

A. Man riihrt 500 Th. gepulyerte Knochenasche mit Wasser zu einem Brei an, fiigt 
iu mehreren Antheilen 1100 Th. Salzsaure (25 Proc.) hinzu, riilirt um und iiberlasst das 
Ganze an einem warmen Orte unter gelegentliehem Umriihren 5—7 Tage oder so lauge 
sich selbst, bis die Saure nicht mehr auflosend wirkt. Alsdann yerdiinnt man mit 5000 
bis 6000 Th. Wasser, liisst absetzen und filtrirt. Zu dem Filtrat giebt man unter Um- 
rtihreu so yiel Ammoniak, dass die Fliissigkeit schwach alkalische Eeaktion hat, wodurch 
ein weisser Niederschlag entsteht. Man erhitzt und halt die Fliissigkeit 1 Minutę lang 
im Sieden, lasst absetzen, dekanthirt die klare Fliissigkeit, sammelt den Niederschlag, wascht 
ihn mit warmem Wasser bis zur Chlorfreiheit aus, giesst ab und trocknet ihn. B . Zu 
der aus 100 Th. Marmor erhaltenen Auflosung yon Calciumchlorid (oder an dereń Stelle 
zu einer Losung von 220 Th. krystallisirtem Calciumchlorid oder 110 Th. geschmolzenem 
Calciumchlorid in 600 Th. Wasser) wie sie bei der Darstellung des sekundiiren Calcium- 
phosphats beschrieben ist, fiigt man unter Umriihren eine Auflosung von 360 Th. krystalli-



sirtem Natriumpliospkat (Na>HP04 -)- 12 Aqua) in 1800 Th. Wasser, die mit 170 Tl). 
Ammonialdliissigkeit (von 10 Proc.) yersetzt ist. Der entstandene Niederschlag' wird ent- 
weder nack kurzem Erwarmen oder nach langerem Absetzen gesaminelt, gewascken, im 
iibrigen wie unter A. weiter verarbeitet.

E ig e n sc h a fte n . Weisses amorpkes, luftbestandiges Pulver obne Geruch und Ge- 
schmaek. Unldslicb iu kaltem Wasser; von siedendem Wasser wird es allinahlick zersetzt, 
indem sieli ein unloslickes basisehes Salz bildet und ein liisliches saures Salz in Losung 
geht. Nur im friscbgefallten Zustande loslich in Essigsaure. Dagegen ist es bedingungslos 
loslich in Salzsaure oder Salpetersaure. Auch von kohlensaurekaltigem Wasser wird es 
merklieb gelbst. Durck Gliiken wird es niebt yerandert. Daker nimmt es beim Befeuehten 
mit Silbernitratlosung — gleichgiiltig ob es vorker gegliibt wurde oder niebt — gelbe 
Farbung an (Unterschied von dem primaren und sekundaren Calciumpbosphat).

Da der Niederschlag sebr yoluminos ist und sieb desbalb nur schwer auswaschen 
lasst, so entba.lt das Praparat stets einen geringen Cblorgehalt. Will man ein cblorfreies 
Calciumpbospbat erzielen, so nimmt man an Stelle einer Caleiumckloridlosung eine solelie 
yon Calcium nitrat. Das aus Knochenasche gewonnene ist stets duroh etwas Magnesium- 
phospbat yerunreinigt.

P r  u fun g . Man scbiittelt 2 g des Salzes mit 20 ccm Wasser an und giebt tropfen- 
weise Salpetersaure bis zur Auflosung binzu. Aus dieser Ldsung wird das Caleiumpbospliat 
dureb Zusatz yon Ammoniak unverandert gefallt. Durck sebwaebes Erwarmen mit Am- 
nioniummolybdSnatlosung entsteht ein gelber Niederschlag.

1) In der salpetersauren Losung erzeuge Silbemitrat nur eine opalisirende Triibung 
(Begrenzung des Cblorgebalts). 2) LSst man in 5 ccm der salpetersauren Losung 0,5 g 
Natriumacetat auf, und fiillt den Kalk dureb Ammoniumoialat im Ueberscbuss aus, so 
darf dureb Zugabe von uberschiissigem Ammoniak nur eine leicbte Triibung (Magnesia) 
entsteben. 3) Die Losung von 1 g des Salzes in 1 g Salzsaure und 20 ccm Wasser werdo 
weder in der Kiilte nocb in der Warnie dureb Schwefelwasserstofl; yeriindert (Metalle, 
namentlieb Arsen, Bici, Kupfcr).

A n w e n d u n g  und A u fb e w a h r u n g  wie die vorigen.

IV. Calcium phosphoricum crudum (ErgSnzb.). Os c a lc in e s  (Gall.). Knochen- 
a se h e . B e in a sc k e . B o n ę  a sh . Ossa u s ta  a lb a . Os u stu n i. C ornus C erri ustuni. 
M a g is ter iu m  C ornu C ervi. C ran ium  li u m an m u p h ilo so p liic e  p ra ep a ra tu m . Ebur 
u stu n i a lb u m . G eb ra n n tes I l ir s c h lio r n . W eiss g e b r a n n te s  E lfe n b e in . Die auf-
gefuhrten Namen sind Benennungen fiir Knocheiiascbe. Die Gepflogenbeit, die Knochen- 
asche dureb C onchae p ra e p a ra ta e  zu ersetzen, ist durchaus yerwerflieb; wenn iiber- 
baupt eine Substituirung in Frage kommen sollte, so koniite diese nur dureb basisehes 
Calciumpbospbat (sub III) oder dureb das Dicalciumpkospkat (sub II) eriolgen. Am besten 
aber giebt man eben die wirkliebe Knocbenascbe ab.

D a rs te llu n g . Knochen vom Bindę (aucb vom Kalbe) oder Hammel werden yon 
anhaftenden Fleiscbtbeilen dureb Abscbaben befreit, mit Wasser gewaschen, getrocknet und 
boi Luftzutritt weiss gebrannt. Fiir die zum in n e re n  mediciniseben Gebrauche bestinimten 
Sorten nimmt man das Weissbrennen in einem mit Holzkokle erhitzten Windofen vor, fiir 
rohere Produkte kann man die Knochen aucb einfacb in irgend eine beliebige Feuerung 
eintragen. — Nacb dem Weissbrennen binterbleiben die Knochen in ihrer ursprunglichen 
Form; aber sie sind von etwas geringerem Volumen ais yorber, von kreidigem Aussehen 
und von niedrigem specifiscken Gewicbte. Die weiss gebrannten Knochen werden durch 
mechaniscbes Auslesen von etwa yorhandenen kobligen Stellen befreit, alsdann in ein feines 
Pulver yerwandelt.

E ig e n sc h a fte n . Ein weisses oder grauweisses Pulyer, welcbes in yerdiimitcr 
Salzsaure unter nur geringem Aufbrausen fast yiillig klar Idslicb ist; diese Losung giebt 
beim Uebersattigen mit Ammoniakfliissigkeit einen yoluminosen, weissen Niederschlag. 
Wird Knochenascbe mit Silbernitratlosung befeuchtet, so farbt sie sieb allmahlich gelb.



Calcium phospkoricuin.

Im iibrigen g-iebt sie ałle Keaktionen, welcke fur das tertiare Caloiumpbospbat Ca^POJa 
schon mitgetheilt worden sind.

Der Hauptbestandtheil der Knoekenasche ist das tertiare Calciumphosphat, daneben 
enthiilt sie noch Magnesiumpkospkat, Caleiumkarbonat, Fluor und Chlor an Calcium ge- 
bunden. Zalesky fand z. B. in 1000 Tli. der Knochenasche vom Oclisen:

Calciumphosphat Ca3(P04)2 860,9 Th. Kohlensaure (CCL) 62,0 Th.
Magnesiumphosphat Mg3(P04)2 10,2 „ Chlor 2,0 „
Calcium, an C02, FI u. Cl. gebunden 73,6 „ Fluor 3,0 *

Die Zusammensetzung der Knochenasche schwankt natiirlich bei den einzelnen Thier- 
arten. Aber sie ist auch bei der niimlichen Art bei den einzelnen lndividuen etwas ver- 
schieden. Ausserdem ist auch bei den namlichen Individuen die Zusammensetzung der 
einzelnen Knochon nicht die ganz gleiche. Indessen bewegen sich die Schwankungen doch 
nur innerhalb geringer Grenzen.

A n w e n d u n y .  Namentliek in Frankreich, England und Amerika ais ein dieKnochen- 
bildung unterstutzendes Mittel, etwa wie bei uns das sekundare Calciumphosphat, ferner 
ais Antiepileptioum, gegen incontinentia urinae etc. In der Volksmedicin, auch der Ge- 
bildeten, spielt die Knochenasche b es tim m te r Thiere noch eine bedeutende Kolie. Der 
Apotheker wird irnmer gut tknn, diese Drogen originaliter zu besorgen und sich nicht auf 
Substitutionen einzulassen.

W e rth b e s tim m u n g  des K nochenm ehls. A. S ticksto ff. 10,0 g einer mog- 
lichst sorgfaltig durchmischten Probe werden in einem 500 ccm-Kundkolben mit 3 Tropfen 
Quecksilbcr und 55 ccin reinor kouc. stiokstofffreier Schwefolsaure iiborgossen und — zu- 
nacbst boi kleiner Flamme — so lange erhitzt („kjeldahlisirt11 s. unter Nitrogenium), bis 
die Masse woiss geworden ist. Tritt zu starkes Śchiiumcn ein, so sotzt man ein linsen- 
grosses Stuckchen Paraffin zu. — Nach dem Abkiihlen ffigt man etwa 10 ccm konc. Na- 
triumchloridliisung hinzu und fiillt boi 15° C. bis zur Marko auf.

50 ccm des klaren Filtrates ( =  1 g Substanz) werden mit einer hinreichenden Menge 
Schwefelnatriumlosung, etwas Zink und 40 ccm Natronbydratlosung (von 30 Proc. NaOH)

destillirt untor Yorlegen von 20 eom ty Schwefelsaure. Ueber die Einzelheiten der Be- a o
stimmung siehe K . j e l d a h l ’ s  Stickstoffbestimmung unter Nitrogonium.

B. Phosphors& ure. In weiteren 50 ccm des klaren Filtrates ( = 1  g Substanz) 
wird dio Phosphorsaure nach der C itra t-M e th o d e  bostimmt, indem man 100 ccm Citrat- 
losung zugioht, mit 25 ccm Magnesialosung, wolclie tropfenweise untor Umruhren zuge- 
geben werden, fiillt, 5 Minuten lang umriihrt, und nach dreistundigem Stohon dio plios- 
phorsauro Ammoniakmagnosia abliltrirt und nach S. 91 woiter verarbeitet. Die C itra t-  
M etliode gostattet die dirokte Bostimmung der Phosphorsauro, ohne yorherigc Abscbeidung 
ais molybdanphospliorsaures Aminonium (s. S. 92) bei Gegonwart von Kalle und Eisen- 
verbindungen, welcho durch das Ammoniumeitrat in Lbsung gehalten werden.

Citratliisung. 110,0 g kryst. Citronensaure mit 400 g Ammoniakfliissigkeit von 0,91 
spec. Gewiclit und der niłthigen Menge Wasser gelbst und zu 1 Liter aufgeiullt.

Ł e c k su c litp u lv e r . K im pacher Z eh rp u lv e r. Ossium ustorum pulv. 300,0, Salis 
culinaris 100,0, Iladicis Gentianae 200,0.

L ac C a lc ii p h o sp h o r ic i. L ac  Ossium. K a lk p h o sp h a tm ilch  (Hamburg. 
Yorschr.). Man lost 6 Th. krystalł. Calciumchlorid in 200 Th. Wasser und mischt eine 
Lbsung von 10 Th. Natriumphosphat in 200 Th. Wasser in dor K iilte  hinzu. Dor ent- 
stehende Niederschlag wird nach dem Auswasohen mit Wasser angeriihrt, bis das Gesammt- 
gewicht 200 Th. betragt.

Blumendilnger. E n g ra is  a r t if ic ia le  po u r des po ts k flours.
A. Anemonu nitrici 40, Ammonii phosphorici 20,0, Kalii nitrici 25,0, Ammonii 

chlorati 5,0, Oalcii sulfurici praecipitati 6,0, Ferri sulfurici oxydulati ammoniacati 4,0. Dio 
groben Pulver wordon gemischt. 4 g der Misohung worden in 1 1 Wasser gelbst. Diese 
Monge geniigt zum Begiessen von 12 mittleren Blumentcipfen und ist 1—2 mai wbchentlich 
anzuwenden.

IJ. Kalii nitrici, Calcii carbonici, Natói chlorati, Oalcii phosphorici, Natrii silicici 
aa 5,0, Ferri sulfurici oxydulati ammoniati 1,5. Gebrauch wio boi A.

C. Knop’s P fla n z e n -N a h rsa lz . Calcii phosphorici 10,0, Kalii nitrici 2,5, Kalii 
phosphorici sieci 2,5, Magnesii sulfurici 2,5.

Mara(jmaso’s K r a ftp u ly e r . Calcii phosphorici, Natrii chlorati, Natrii bicarbonici 
aa 10,0, Ferri laotici 3,0, Mangani superoxydati, Ithizomatis Calami aa 2,0.



C alcariii p łio sp lio r iea  g e la t in o s a  Collas, ist frisch gefalltes, im Eiltrum gesam- 
meltes, darin ausgewaschenes und noch feuchtes, also nicht ausgetrocknetes basisches Kalk- 
phosphut. Es entha.lt ca 66,6 Proc. Wasser. Wird dieser Niederschlag in der geniigenden 
Menge reinor Salzsilure gelost, so erhiilt man den

L iq u o r  C a lc ii m u r ia tic o  p h o sp h o r ic i CoikbjS, von welchem taglich 1—2 Thee- 
loffel voll in oiner Mischung von Wein mit Wasser genommen werden.

S ir u p u s  C a lc ii C h lo rh y d ro p h o sp h a tis  (Nat. Form.). Calcii pliosplioriei 17,5 g, 
Aqua 30,0 g, Acidi hydrochlorici (25 Proc.) q. s. ad solutionem (ca. 10,0 g), Essentiae Gitri
20,0 g, Sirupi Saccliari q. s. ad 1 Liter.

S ir o p  de la c to p lio sp lia te  de c lia u x  (Gall.) Calcii phosphorici 12,5, Acidi lactici
14,0, Aquae 340,0, Saccliari (blaufrei) 630,0, Essentiae Citri e cortico recente (1 -|- 2) 10,0.

S ir o p  de p lio sp h a te  a e id e  de e lia n x  (Gall.) Calcii phosphorici 12,5, Acidi plios- 
pliorici (25 Proc.) 44,0, Aquae 818,0, Saccliari (blaufrei) 600,0, Essentiae Citri e cortice 
recente (1 —f- 2) 10,0.

1’nnis cum Calclo phospliorlco.
Zu 1 kg fertigcn Brottoiges wird oin Gem isch aus 

25,0 g Calcium phosphat und 50,0 g Zuckor zu- 
gesetzt und daraus ein B iot gobacken.

l*ulvis nntatrophicus.
B isouit w ird zu grobem Pulver zerrieben und m it 

l |10 des Gewichtes Calcium phosphat gemischt.
I  Theelbffel bis Esslbffcl heim Friihsluck  m it Kaffee, 

M ilch oder Schokolade zu nehm en.

Pulyis antirliachiticus
(Hamb. Yorscbr., Borni. Berol.).

lip. Calcii carbonici 32,0 
Calcii phosphorici 15,0 
F e rri lactici 3,0
Saccliari Lactis 50,0.

Pulvis cnlcareiis Bouciiut. 
lip . Calcii phosphorici 5,0 

N utrii bicarbonici 10,0 
Sacchari Lactis 15,0.

Iihachitischcn K indcrn  Im ał tilglich ciue M esser- 
spitze.

S irupus Calcii p liosplioriei.
Bp Calcii phosphorici 10,0

Sirupi Sacchari 60,0
Acidi phosphorici (25°/0) 30,0 

Un ter Erw arm cn zu Ibsen, dann zusetzen 
Sirupi Sacchari 400,0.

Sirupus Calcii clilorliydropliosphorici. 
S i r o p  do  c h l o r h y d r o p h o s p h a t e  de  chaux .

Rp. Calcii phosphorici 12,5
Acidi hydrochlorici (25°/0) 12,0 
Aquao destillatao 340,0
Sacchari albi 630,0
Tincturao Citri e cortice 

recente (1 -j— 2) 10,0.
Solutio Calcii clilorliydrophosphorici.
Rp. Calcii phosphorici 17,0

Acidi hydrochlorici (25°/0) q. s.
ad solutionem (ca 10,0)

Aquac destillatae 973,0.

Trochisci an tatroph ici.
Rp. Calcii phosphorici 20,0

Calcii carbonici 10,0
F erri redueti 3,0
Massac Cacao cum Saccharo 67,0 

fian t pnstilli 100.

Calcium sulfuratum.
Yon den geschwefelten Veibindungen des Caloiums haben einige entweder pliar®3' 

eeutische oder gewerbliche Bedeutung. Es ist indessen darauf aufmerksam zu mach®1’ 
dass die Nomenklatur dieser Substanzen eine ziemlieh verworrene ist, und dass mit g6' 
wissen Namen nicht immer einheitliche Verbindungen, sondern zum Theil auch Mischung01 
bezeichnet werden.

I. Calcium sulfuratum purum. Reines Calcininsulfld. Reines Schwef®1' 
calclimi. CaS. Mol. Gew. =  72.

Die reine Yerbindung kann erhalten werden durch Gliihen yon Calciumsulfat i® 
Wasserstoffstrome oder dureb Gliihen von Oalciumoxyd im Schwefelwasserstoffstrome oi® 
durch Gliihen von Calciumkarbonat in einem Gemisch yon Schwefelkohlenstoffdampf un 
Kohlensaure.

Yreisse, in Wasser unlosliche Musse, welche an feuchter Luft nach Schwefelwass® 
stoff riecht. Es hat die Eigenschaft, im Dunklen zu leuehtcn, wenn es yorher dem IEhW 
ausgesetzt worden war. Diese reino Verbindung wird weder in den Gewerben, noch lB 

der Pharmacie yerwendet; sie kann ais Sammlungspraparat betrachtet werden.
II. Calcium sulfuratum crudum. Calcium sulfuratum (Ergiinzb.). Cni* 

sulpliurata (Brit. TJ-St.). Rolies Calciumsulfld. liohes Schwefelcalcium. Hcpllf 
Snlfuris calcareum. Kalk-Schwefellehcr.



D a rste llu n g . A) (Brit. U-St.): Man bereitet eine innige Mischung aus 70 Th. 
cntwassertem Calciumsulfat (Gips), 10 Th. Holzkohlepulver und 2 Th. Stiirke. Diese 
Mischung packt man unter massigem Druck in einen Hessischen Tiegel, bedeckt diesen mit 
oinem Deckel und erhitzt nun 1—2 Stunden, anfangs gelinde, spater starlcer, bis dic Masse 
auch in ihren inneren Theilen grauweiss geworden ist. Alsdann lasst man erkalten, pulvert 
die Masse und bringt das Pulver sogleicli in Heine, gut zu vei'schliessende, trockene 
Maschen.

CaSOj -|- 4 C =  4 CO - f  CaS.
B) E rga  n zb .: 100 Th. fe in  g ep u lv e i'te r  w eisser A e tzka lk  und 80 Th. su b li-  

m irte r Schw efel werden innig gemischt und damit ein Hessisclier Tiegel unter Riitteln 
bis zurn Rande angeftillt. Naehdem mittels Thones ein Deckel aufgekittet ist, setzt man 
den Tiegel in einen Windofen und unischiittet ihn mit Holzkohlen, so dass eine geringe 
Kohlenschiclit den Deckel bedeckt. Nun schtittet man gllihende Holzkohlen auf, so dass 
das Kohlenfeuer lan g sam  von oben nach u n ten  um sich greift. Wenn das Feuer bis 
fast zur Sohle niedergegangen ist, schiittet man noch Kohlen auf, so dass die Gliihung 
circa eine Stunde wahrt. Man lasst erkalten, nimmt den Deckel vorsichtig vom Tiegel, 
zerreibt die gelbrilthliche Masse zu einem Pulver und bringt dieses alsbald in Glas- 
flaschen unter.

E ig en sch a ften . Grauweisses oder leicht rothliches Pulver, schwach nach Schwefel- 
wasserstoff riechend, von widerlichem, alkalischem Geschmack. An feuchter Luft wird es 
unter Entwickelung von Schwefelwasserstoff allmalilieh zersetzt. Es ist keine einheitliche 
Yerl)indung, sondern ein Gemisch von Calciumsulfid und unyerandertem Calciumsulfat mit 
wechselnden Mengen Kohle. Es soli nach E rganzb . etwa 35 Proc., nach B rit. min- 
dostens 50 Proc., nach U-St. mindestens 60 Proc. Calciumsulfid CaS enthalten. Die im Nach- 
stehenden angegebenen Reaktionen sind diesem Gelialt an Calciumsulfid zuzuschreiben.

In kaltem Wasser ist es schwer loslich, etwas leichtor in heissem Wasser. Durch 
siedendes Wasser wird das Calciumsulfid in Calciumhydrozyd und in Calciumsulfhydrat 
zersetzt. CaS -(- 2HaO == Ca(OH)2 -(- Ca(SII)2. Durch verdiinnte Essigsaure wird es unter 
Freiwerden von Schwefelwasserstoff zersetzt; das Filtrat enthalt alsdann Calciumacetat 
und giebt deshalb mit Ammoniumosalat einen weissen, in Salzsaure losliclien Niederschlag.

G ehaltsb o stim m u n g . Man tragt eine bestimmte Menge Calciumsulfid allmahlicli 
in eine sied en d e  Losung von Kupfersulfat von bekanntem Gohalt ein, digerirt alsdann 
15 Minuten lang auf dem Wassorbade und filtrirt. Das erkaltete Filtrat darf alsdann mit 
einigen Tropfen ICaliumforrocyanidlOsung eine braune F&rbung nicht goben. Es wird hier- 
duroh in jedem Falle ein bestimmter Minimalgohalt an Calciumsulfid CaS festgestellt. 
Diese Prufung gestaltet sich bei don verschiodenen Pharmakopoon wie folgt. Ergśinzb.:
1 g Calcium sulfuratum zu einer LOsung von 1,20 g krystall. Kupfersulfat in 50 ccm 
Wasser. Minimalgehalt rund 35 Proc. CaS. B rit.: 1 g Calcium sulfuratum zu einer 
Losung von 1,75 g krystall. Kupfersulfat in 50 ccm Wasser. Minimalgehalt =  50 Proc. 
CaS. U-St.: I g  Calcium sulfuratum zu einer Losung von 2,08 g krystall. Kupfersulfat 
in 50 ccm Wasser. Minimalgehalt =  60 Proc. CaS.

A u fb e w a h ru n g . In dicht verkorkten kleineren Flaschen. Bei Luftzutritt ver- 
wandelt sich das Calciumsulfid unter allmiihlicher Entwickelung von Schwefelwasserstoff 
in Caleiumkarbonat.

A n w e n d u n g .  Innerlich hat man das Calciumsulfid zu 0,2—0,3—0,5 mehrmals 
taglich in denselben Fallen wie die Kalisehwefelleber angewendet. Sehr starkę Gabe 0,G. 
Aeusserlich gehrauchte man es bei Kopfgrind und anderen Hautausschlagen, Kriitze, auch 
ais Enthaarungsmittel. Zu letzterem Zwecke ist das Calciumhydrosulfid geeigneter.

III. Calcium hydrosulfuratum. C alcaria  h y d ro su lfm -a ta . C a lc iu m su lfh y d ra t. 
C alc iu m h y d ro su liid . S c h w efe lw a ssers to II -S ch w efe lca lc iu m . M assa d c p ila to r ia  Maetihs. 
Ca(SH)2 -f- A qna.

D a rs te llu n g . 100 Th. A e tzk a lk  werden durch Besprengen mit 50 Th. w arm em  
W asser in Kalkhydrat verwandelt, mit 200 Th. oder der geniigenden Menge k a ltem  
W asser zu einem diinnen Brei angeriihrt und nun durch Einleiten von S chw efe lw asse r
sto ff (entwickelt aus circa 300 Th. Eisensulfid und 700 Th. yerdunnter Schwefelsaure)



mit diesem Gase ubersattigt, bis die breiige Fliissigkeit eine blaugraue Farbę ange- 
uommen bat.

Man erbalt so Fliissigkeiten, welche bis z u 7 Proe. Ca(SH)o enthalten. Das Calcium- 
sulfhydrat ist nieht im trockenen Zustande, sondern lediglick in Auflosung bekannt. 
Wenn das Praparat ais Depilatorium yerwendet werden soli, so wird der entstebende 
Kalkbrei ohne y o rh e rig e  F i l t r a t io n  abgegeben.

A u f  b ew a h ru n tj. In ganz geliillten Głasgefassen mit Glasstopfen und mit Parafin 
dicbt yerlcittet.

A n w e n d u n g .  Dieses Praparat ist ein energisches Depilatorium (von Hun. Boettoub 
empfoblen). Es wird in 5 mm dicker Schiebt auf die mit Haaren bedeckte Haut auf- 
getragen und naeb 10 Minuten mit einem nassen Scbwamme abgewaschen. Es IBst das 
Haar zu einer gallertartigen Masse auf. Obgleick ein vorziiglicbes Depilatorium, so wird 
es dennoch hoehst selten benutzt, indem man dem Rhusma (S. 400), ferner dem nacL- 
stehenden Depilatorium, neuerdings aucb den mit Baryumsulfid bereiteten Depilatorien 
(s. S. 464) den Vorzug giebt.

D epilatorium . I. Natrii aulfhydrati crystallisati 1,0, Oalcii carbonici 3,0 oder
II. Natrii sulfhydrati crystallisati 3,0, Oalcariae ustae pulveratae, Amyli aa 10,0. Beide 
Praparate sind mit Wasser zu einem Brei anzuruhren, welolier messerruckendick auf dis 
zu enthaarendon Stellen aufzutragen ist.

IV. Calcium Oxysulfuratuni. C a lc iu m o x y su lfu r e t . Unter diesem nicht seta 
zutreffeuden Namen werden Praparate verstanden, welebe durob Kochen von 1 Th. Aetz- 
kalk mit 2 Tb. Scbwefel bei Gegenwart von Wasser dargestellt werden. Hierbei bilden 
sich nacb der Gleiebung 3GaO -(- 12 S =  CaS20 3 -(- 2CaS6 Caloiumthiosulfat und Calcium- 
pentasuliid, so dass die so entstekenden Praparate im w esen tlicb en  diese beiden Ver- 
bindungen enthalten, Die geschilderte Reaktion wird iibrigens yorzugsweise zur Her- 
stellung der sog. VLJSMiNCKx’sehen Losung benutzt.

C alciu m  o x y su lfu r a t iu u . C alc ium oxysu lfu re t. A ustr.: Calcariae ustae (e mar- 
morę) 30,0 werden in Stiieke zerscblagen und mit Aquae 20,0 besprengt. Zum geliischten 
Kalk gebe man Sulfuris sublimati 60,0 und mische gut durcb. — Die Mischung ist ta 
bestens yersoblossenen Gefiissen aufzubewahren.

C a lc iu m  o x y su lfu r a tu m  so l u tu m  (Austr.). S o lu tio  Vlbminokx. 3 Tb. der yor- 
stebenden Mischung (ais Calcium oxysulfuratum Austr. aufgefuhrt) werden mit 20 Tli. 
siedendem Wasser bis zur Kolator von 12 Tb. unter bestandigem Umriibren eingekocht. 
Die Losung ist bestens yersehlossen aufzubewahren.

L iq u o r  C a lc ii s u lfu r a t i  (Erganzb.). C alciu m  su lfu r a tu m  so lu tu m  (Hely.). 
VLisMiNOKx’scbe L osung. G oR len lo t io n . Y e llo w  lo t io n . Calcariae ustae (e mar- 
morę) 1,0 wird mit Wasser zu Pulyer geloscbt, dann mit 2,0 Scbwefel und 20,0 Wasser 
in einer Poroellanschale unter Umriibren gekocbt, so dass 12,0 durchgeseibte oder klar ali- 
gegossene Fliissigkeit erbalten werden. — Gelbrotbe Fliissigkeit, auf Saurezusatz Scbwefel' 
wasserstoff entwickelnd, unter Abscbeidung von Scbwefel. In kleinen, ganz gefiillten, gut 
yerschlossenen Gliisern aufzubewahren. Die namliebe Vorscbrift geben H elv ., Hamb. 
Y orscbr.

V. Calcium stibiato-sulfuratum. C a lc iu m  s u lfu r a to -s t ib ia tu m . Calcaria 
s t ib ia t o -s u lfu r a ta . C a lx  A n tim o u ii cu m  S u lfu r e  (Hoffmann). A n tim o n b a ltig e  Haik- 
sc h w e fe l le b e r , k a lk h a lt ig e  S p ie s sg ia n z le b e r .

I ie r e itu n g .  90 Tb. g e p u ly e r te r  A e tz k a lk  und 80 Tb. A ntim onpen tasu lfid  
(Goldschwefel) werden gemiseht in ein poreellanenes Gefass gegeben, mit 150 Tb. Wasser 
ubergossen und in der W'arme des Wasserbades unter bisweiligem Uinrubren trockeu 
gemacht.

E ig e n sc h a fte n . Die antimonbaltige Kalkscbwefelleber ist ein gelblichgraues, fas* 
gerucbloses, in beissem Wasser zum grosseren Theile mit gelblichor Farbę loslicbes Pulver, 
welcbes mit yerdunnter Salzsaure behandelt reichlioh Scbwefelwasserstoff entwickelt und
eincn Goldscbwefelniederscblag fallen liisst.



A u fb e w a k ru n f/.  In kleinen, vollig gefullten Flaschen.
A n w e n d u n g . Dieses im 18. Jahrliundcrt von Hoffmann in Mainz ais Gcheim- 

mittel yertriebene Praparat wiirde bei Scropkulosis, Hautkranklieiten, Gichf, Sypkilis, Unter- 
Jeibsstockungen in Pulvcrn, Pillen, selbst in der Abkocłiung zu 0,1—0,2—0,8 zwei- bis 
yiermal tag-lich gegcben, auch ausserlieh zu Umschlagen, Waschungen, Biidern, Pflaste.ni 
mul Salben, selbst ais Depilatoriuin angewendet.

Aqua Calcariao sulfurato-stibiatao Hufeland. 
Aqua su lf u ra to -s tib ia ta . Decoctum 

Hoffmann.
Bp. Calcariao su lfurato-stibiatae 10,0 

Aquao calidae 2500,0.
Ebulliendo evaporent ad 2000,0 rem anentia , quae 

fil tren tur.
I). S. Tassenweise mit Milch oder Fleischbriihe 

mehrmals am Tage zu trinken.
Decoctum Ilolgolandicum.

Decoctum C alcariae  piceum.
' Bp. Calcariae stibiato-sulfuratae 10,0 

Aquae fervidae 2000,0.
Stent per korae quadrantein, e t addit.is

Picis liquidae 300,0
digere saepius agitando per korne quadrantem. 

Tum sepone. Liquor frigidus decanthetur et in 
lagenis obturatis servetur.

Depilatoriuin Boudet.
Bp. Natrii bydrosulfurati 3,0

Calcariae ustae pulveratae 
Arnyli aa 10,0.

Mit Wasser angcrulirt auf die mit Ilaaren besetzte 
Haut aufzustreichen (in 3—4 Minuten ist die 
Wirkung erreicht).

Emplastrum antartliriticum llelgolaudicum.
E m plastrum  C alcariae piceum.

Calcariae stibiato*sulfuratae 15,0
Cerao flavae 15,0
Picis nigrae 55,0
'Picis liquidae 25,0,
Globuli sulfurati ad balu cum.

Boules Barfegiennes.
Calcii sulfurati 100,0
Natrii clilorati crudi 50,0
Natrii thiosulfurici 30,0

Natrii carbonici crystallisati 5,0 
Gum mi arabici 10,0
Glycorini 20,0
Aquae q. s.

Fiant globuli duo.
Eino bis zwei Kugelu zu einem Vollbade.
Nach einer franzosiselien Yorschrift wird eine 

Eugel aus 40,0 Calciumsulfid, 10,0 Eoclisalz, 
5,0 Seifenwurzeloxtrakt und der genugenden 
Menge koncentrirter Leimlosuug zusammen- 
gesetzt.
Pilula© Caleii stibiato-sulfurati H u f e l a n d . 

Bp. Calcii stibiato-sulfurati
Tragacanthac pulveratae aa 2,0 
Aquae destillatae q. s.

Fiant pilulae sexaginta (60), Cassia cinnamomea 
pulyerata conspergendae. D. ad vitrum. S. 
Zweimal tłiglick 5 StUck (bei chronischer Metall- 
yergiftung).

Pilulae Calcii sulfurati.
Bp. Calcii sulfurati

Argillae aa 5,0
Aquae glycorinatae q. s.

Fiant pilulae centum (100), Cassia cinnamomea 
pulverala conspergendae.

Tiiglich drei- bis yiermal 3—5—8 Pillen.

Pulyis antipsoricus P iiiorel.
Bp. Calcariae sulfuratae 20,0 

Divide in partes acquales decem.
D. ad chartam paraffinatam.
S. Ein Pulver mit Oliyenbl angcrieben zum Ein- 

reiben.
Unguontum antiliorpeticum G ib e r t .

Bp. Calcariao sulfuratae 20,0 
Camphorae tritae 1,0 
Adipis suilli 30,0.

M. D. S. Zum Einreiben (bei Herpes).

S u lp h u m e-A rzn e ien . Aus Amerika importirte Geheimmittel, S-Mixture, S-ointment,
S-pills, S-soap enthalten Calciumpentasulfid und Calciumthiosulfat. Es liandelt sich also 
um Praparate, wclche durch Kochen von Schwefel mit Kalle und Wasser hergestellt sind.

L eu eh tfa rb en  (Balmain’s). Wie schon bemerkt wurde, bat das Calciumsulfid die 
Eigenschaft, im Dunklen zu leuchten, wenn es vorher belichtet worden war. Im Nach- 
stolienden geben wir oine Yorschrift zur Darstcllung phosphorescirendon Calciumsulfids 
und zur Zusammenstellung einiger Farbmischungen. Man mischt 20 g sehr fein gepul- 
vorto, gebrannto Muscbelscbalon (von Hypopus vulgaris mit 6 g Schwefel und 2 g Starko, 
versetzt die Masse tropfenweise mit 8 ccm einer Lcisung von 0,5 Wismutnitrat (und einigen 
lYopfen Salzsiiure) in 100 ccm absolutem Alkohol, lasst 1/2 Stunde stehen, erhitzt in einem 
geschlossenen Tiegel 20 Minuten lang auf helle Rothgluth, entfernt nach volligem Erkalten 
die entstandeno diinne Gripsschicht von der Oberflaclie, pulvcrisirt und gluht liochmals l/4 
Stunde bei gleicher Temperatur, wobei ein aus kleinen, kaum agglomerirten Kornern be- 
stehendes Produkt erhalten werden muss, welches nicht weiter zerkleinert werden darf. 
Dieses Produkt phosphorescirt schon yiolett. Durch Beifiigung von 0,1 Proc. der Schwefel- 
verbindungen von Antimon, Cadmium, Kupfer, Platin, Uran, wird der Ton des leuchten- 
den Calciumsulfids gelbgriin bis blaugriiii (Y erneuil).

Ein schon phosphorescirendes Praparat entbielt 87 Proc. Calciummonosulfid, 50 Proc. 
Calciumoxyd, 7 Proc. Caleium sulfat, 5 Proc. Calciumkarbonat nebst Spuren von Kiesel- 
siiure, Magnesia, Phosphaten, Alkalien und einigen Zehntausendsteln Wismutsulfid.

Im Nachstehenden geben wir einige gefiirbte Mischungen fur Anstrichfarben.



O rango Ulan
Firniss 46,0 Firniss 42,0
Baryumsulfat 17,5 Baryumsulfat 10,2
Indisches Gelb 1,0 Ultramarinblau 6,4
Alizarin 1,0 Kobaltblau 5,4

46,0Calciumsulfid 38,0 Calciumsulfid

Gelb Fiolett
Firniss 48,0 Firniss

Baryumsulfat
Ultramarirmolett
Kobaltarsenik

42,0
10,2
2,8
9,0

Baryumsulfat
Baryumchromat
Calciumsulfid

10,0
8,0

34,0

Gnui Calciumsulfid 36,0
Firniss
Baryumsulfat

45,0
6,0 Braungolb

Calciumkarbonat 6,0 Firniss 48,0
Ultramarinblau 0,5 Baryumsulfat 10,0
Zinksulfid grau 6,5 Auripigment 8,0
Calciumsulfid 36,0 Calciumsulfid 34,0

In den vorstehenden Vorscbriften ist unter „Calciumsulfid11 stets das aus Musekel- 
schalen wie oben angegeben hergestellte pkospborescirende Calciumsulfid zu yersteben. 
An Stelle von Firniss kann aucb Wasserglas ais Bindeinittel verwendet werden.

Leuchtende Leimfarben. Golatine 500,0 g, heisses "Wasser 2 1, Calciumsulfid 1,5 kg, 
x Glycerin 50,0. Nocli warm aufzutragen, aber kein Kaliumdicbromat zusetzen.

N o c t ilu c in  hoisst dio leuchtende Substanz der Leuchtthiere und gewisser Pllanzon, 
z. B. Agaricus.

Caleium sulfuricum.
Das C a le iu m su lfa t kommt in der Natur im wasserfreien Zustande ais „Anky- 

d r i t “ CaSO, vor. Im wasserhaltigen Zustande kommt das Caleiumsulfat in der Natur 
gleiehfalls vor; es hat alsdann die Zusammensetzung CaS04 -f- 2H20 und fiihrt die Be- 
zeiclinung Gips. Die niimlicke Zusammensetzung (CaSO., -)- 2 I1.,0) bat das kiinstlich ge- 
fiillte Caleiumsulfat. — Encllicli kat man den durcli Erkitzen des wasserkaltigen Gipses 
erkaltenen sog. g e b ra n n te n  G ips zu beriicksichtigen.

I. Caleium sulfuricum praecipitatum. G e fiillte s  C a le iu m su lfa t. Su lfate  dc 
c iia u x . S u lf a te  o f  l im ę . CaSO, -f- 2 H 20 .  M o l. G ew . =  172.

Zur Darstellung misekt man eine filtrirte LSsung von 100 Th. krystallisirtem Cal- 
ciumchlorid in 1000 Th. Wasser mit einer Losung von 150 Th. krystallisirtem N&- 
triumsulfat in 1500 Th. Wasser. Man lasst die Mischung einen Tag absetzen, wiisekt als
dann den Niedersohlag mit warmem Wasser aus und trocknet ikn bei etwa 30° C.

Feines weisses, zartes Pulver, aus monokliuen Krystallen bestekend. Schwer ldslicb 
in Wasser. Bei 15° C. lost es sieli in etwa 500 Th. Wasser. Das Losungs-Optimum liegt 
bei 35° C., bei dieser Temperatur lost es sich in rund 370 Th. Wasser. Verhaltnissmassig 
leioht loslieh in niekt zu sehr verdiiunter Salzsaure (Untersekied von Baryum- oder Stron- 
tiumsulfat. Das Praparat iindet Yerwendung zur Darstellung kiinstlioker Mineralwasser 
(s. S. 344), die koncentrirte wiisserige Auf losung auck ais Keagons in der ckemiseken 
Analyse.

Ein durcli Jallung in der Grosstecknik dargestelltes Caleiumsulfat (CaSO, -)- 2H90) 
kommt im Handel ais An ia lin  oder P e a r l  h e a rd e n in g  vor und wird namentliek ais 
Ftillstoff in der Papier-Fabrikation angewendet.

Gipswasser. C a lc iu m su lf ftt lo sn n g . Man uborgiosst etwa 5 g gefiilltes Caleiumsulfat 
mit 11 destillirtem Wasser, lasst einigo Tago unter gelegentlichem Umschiitteln stehen und 
liltrirt alsdann ab. lieagens zum Nacbweis des Strontiums und Baryums, ferner zum Naek- 
wois der Traubensaure.



II. Calcium sulfuricum nativum. G ips. W asser lia ltigor  G ips. C aS04 +  2 H 20 .  
Mol. Gew. =  172.

Der natiirliche, wasserhaltige Gips kommt in monoklinen Krystallen vor, unter 
denen sieli hiiufig Zwillings-Krystalle (sogen. Sehwalbenschw&nze) iinden. Ist er von 
kBrniger, dera Marinor iihnlicher Struktur, so lieisst er „A lab as te r" . Lasst er sieli in 
dumie Bliittclien spalten, so wini er „M arieng las" oder „F rau en e is"  genannt. Stellt. 
er faserige Mas,sen dar, so lieisst er „F aserg ip s". „G ip ss te in "  iieissen die diebten, 
weniger reinen Sorten.

Lapis specularis. G lacies M ariae. M arienglas. Frauoneis. Ist ein durch- 
siclitiger blattriger Gips, Gipsspatli. Man łiillt dio yollig farblose Waare in Stiicken und 
ais mittelfoines Pulver vorratbig. Erstore wird zu Zwoekon in der Technik, z. B. zur 
Fakrikation kiinstlieher Blumen, letzteres ais Medikament fur Seliweine und aueli innerlicli 
und ausserlieh gegen rosenartige Entzundungen und zu sympathetischen Kureń in den Apo- 
theken gefordert.

Dieser Gipsspatli ist nicht mit dem G lim m er (Kaliglimmer, Hussisch Glas) zu ver- 
wecliseln, welcher mitunter auch ais Marienglas oder Frauenglas bozeiclinet wird, sieli 
aber dureh die elastisch-biegsamen Plilttehen von dem Gipsspatli unterscheidet und oin 
Materia! fiir Deckglaschen mikroskopischer Objekte liefert.

III. Calcium sulfuricum ustum (Austr. Germ. Helv.). C alc ii S n lp lia s  cx sicca -  
tus (U-St.). G eb ra n n tcr  G ips. P lfttro  c u it .  B u rn t P ila s te r . D ricd  G ipsuin.

Ist der dureh miissiges Erhitzen seines Krystallwassers zum grdssten Theile beraubt.e 
natiirliche, wasserhaltige Gips.

D a rste llu n g . Wird der wasserhaltige Gips erbitzt, so yerliert er bei 100—105° 0. 
einen Theil seines Krystallwassers. Bei 105—170° C. geht dann der Rest des Krystall
wassers weg, wobei zwischen 135 und 150° O. nochmals eine Periode des Stillstandes ein- 
tritt. Wird die Erhitzung iiber 200° C. hinausgesteigert, so giebt der Gips mit Wasser 
nicht mehr einen schnell erhartenden Brei; er heisst dann „ to d tg e b ra n n t" . Beim 
Brennen (Entwiissern) des Gipses ist deiniiack dafiir Sorge zu tragen, dass die Entwiisse- 
rung bei einer mittleren Temperatur von etwa 150° C. ausgefiihrt wird, und dass die Tem
peratur unter keinen Umstiinden iiber 200° C. hinausgeht.

Kleine Mengen Gips erbitzt man zum Zweck der Entwasserung in Form eines groben 
Pulvers unter Umriihren in Aachen eisernen Kesseln, so lauge eine dariiber gehaltene kalte 
Glassclieibe beschlagt. Grossere Mengen brennt mail in eineni gewiihnlichen Backofen. 
Nachdem der Backofen geheizt ist und die Kolilen herausgenommen sind, giebt man den 
Gips in ungefiihr taubeneigrossen Stiicken auf die Sohle des Ofens, sehliesst die Thiir nnd 
uberlasst ihn anderthalb Tage dieser Warnie. Wenn ein in das Mundloch des Ofens ge- 
haltenes kaltes Stiick Glas nicht mehr beschliigt, so ist die Entwasserung beendet. In 
Gipsbrennereien benutzt man Gipsofen, welche eine den Kalkdfen ahnliche Einrichtung 
liaben. In allen Fiillen ist es Aufgabe des Gipsbrenners, die Entwasserung bei moglichst 
niedriger Temperatur zu bewirken und eher einige Proeente Wasser im Gips zn lassen, ais 
dureh zu starkę Hitze die Entwasserung yollstandig zu machen, d. h. den Gips todtzu- 
bronnen. Auch der nicht yollig entwasserte Gips zeigt die Fahigkeit, mit Wasser einen 
schnell erhartenden Blei zu bilden.

H a n d e lsw a a re . Der gebrannte Gips kommt gepulvert oder, wie es in dei Kunst- 
sprache heisst, ld a rg e sc h la g e n  oder gem ahlen , yerpackt in holzernen Fassern, in den 
Handel. Die beste, fiir pharmaceutische Zwecke geeignetste Sorte ist der yon den Bild- 
liauern benutzte „A la b a s te rg ip s" .

E ig en sch a ften . Der gebrannte Gips bildet ein weisses oder auch ein sehmutzig 
weisses, trockenes, amorphes Pulver, welclies mit der HSlfte seines Gewiektes Wasser in 
cinigen Minuten zu einer harten, schwer zu zerbreckenden Masse erstarrt. Der gebrannte 
Gips des Ilandels enthiilt in der Kegel noeh etwa 5 Proc. Wasser. Erstarrt der Gips, mit 
der Halfte seines Gewichtes Wasser angcriihrt, nach einigen Minuten nicht zu einer harten, 
schwer zu zerbrechenden Masse, so ist er eben zur pharmaceutischen Verwendung unge- 
eignet. Woiauf das beruht, lasst sich in den meisten Fiillen dureh eine Wasserbestim-



muiig' feststellen. Betragt der Wassergehalt erheblich meto ais o Proc., so war der Gips 
wahrscheinlich zu wenig entwassert. Ist er aber wesentlich geringer ais 5 Proc., so Iiegt 
entweder todtgebrannter Gips oder Anhydrit vor.

A u fb e w a h r u n g .  Obgleieh der gebrannte Gips an der Luft nur sehr langsam 
Wasser anziebt, so empfiehlt es sich doch, ihn in gut schliessenden Gefassen aus Glas, 
Steingut oder Blech an einem trocknen Orte, am besten im Trockenscliranke, aufzubewahren. 
Zweckmassig ist es, ihn in 1/1-Pfundbiichsen von Blech einzufiillen und diese durch Um- 
kleben von Papierstreifen zu vcrschliessen.

A n w e n d u n g .  In den Apotheken wird der gebrannte Gips wegen seiner Mufig 
yorkommenden chirurgischen Yerwendung bei Knochenbriichen vorrathig gehalten. Ge- 
brannter Gips wird mit etwa der Halfte seines Gewichtes Wasser yon mittlerer Tempera
tur zu einem Breie gemaeht und damit in circa 1 cm dicker Lagę mit Hilfe eines Stiickes 
baumwollenen Zeuges das betreffende Glied eingehiillt. Will man die Erhartung des Gips■ 
breies yerlangsamen, so erreicht man dies durch einen Zusatz von wenig Glycerin. Eine 
Mischung aus 100 gebranntem Gips, 50 Wasser und 5 Glycerin erhartet erst naeh einer 
Stunde; dagegen beschleunigt man das Erhiirten durch Zusatz von Wasserglas. Im phar- 
maceutischen Laboratorium benutzt man den Gips zum Lutiren der Apparate. Mit Melil 
gemiseht, aueh wohl mit Anis aromatisirt, wendet man ihn ais K a tte n -  undMausegift 
an. In den Ktinsten und in der Technik ist seine Anwendung eine ausgedebnte; in der 
Landwirthschaft dient der gebrannte und ungebrannte Gips ais Diingemittel.

G ipsim i b itu m in a tu m . G e th e e r te r  G ips (Diet.). 4 Th. gebrannter Gips misclit 
man mit 1 Tli. Buehenholztheer.

y
Calcium thiosulfuricum.

C alciu m  th io su lfu r ic u m . C alciu m  h y p o su lfu ro su m . C alciu m  subsulfurosnm . 
T h io sc liw c fe lsa u r e r  K alle. U n te r sc ln y e llig sa u r c r  K a lk . CaS„02 - |-  (iiL O . Sol. 
Ge w. =  200.

D a rs te llu n g . 100 Th. s u b lim ir te r  S chw efel, 50 Th. A e tz k a lk  mit Wasser 
in das Hydrat verwandelt und 600 Th. W a sse r werden in einem eisernen Kessel und 
unter Ersatz des yerdampfenden Wassers anderthalb Stundcn gekocht, dann auf ein Eilter 
gebraeht und der Eiickstand im Eilter mit etwa 100 Tli. d e s t i l l i r te m  W asser nacbge- 
wasehen. In das rothgelbe F iltrat wird mm S e h w e flig s iiu re g a s  eingeleitet, bis die 
Fliissigkeit farblos erscheint. Diese Fliissigkeit wird alsdann flltrirt und in einer Warnie, 
welche 60° C. nie iibersteigen darf, bis auf circa 100 Th. eingeengt und zur Krystallisatiou 
bei Seite gestellt. Die Mutterlauge giebt noch Krystalle aus. Ausbeute circa 70 Th
1) 3 CaO +  12 S =  OaS„03 +  2 CaS6. 2) 2 CaS6 - f  3 S02 =  2 CaSa0 3 +  9 S.

E ig e n sc h a fte n . Calciumtliiosulfat bildet grosse, farblose, hexagonale Prismen, 
welche in gleichviel Wasser loslich sind und sich in dieser Losung bei einer Warnie ul>® 
60° C. in Schwefel und Calciumsulfit zersetzen.

A u fb e w a h r u n g .  Man bewahrt das Calcium thiosulfat, in wohl yerstopft® 
Elaschen, soviel ais mbglicli vor Licht und Luft gesehutzt,

A n w e n d u n g .  Das Calciumtliiosulfat wurde ais Heilmittel der Hautkrankheiten, 
besonders aber bei. Lungenphthisis empfohlen und zu 0,5—1,0—1,5 g cinigemale des Tages 
in Zuckerlosung oder Pastillen gegeben. Der gleichzeit.ige Genuss oder Gebrauch saurer 
Substanzen ist zu yermeiden.

P astilli Calcii th iosu liu rlci.
Bp. Calcii thiosulfurici 5,0

Sacchari albi 100,0
Tragacanthao 0,25
Olei Mentliac p iperitae gtt. 20,0 
Aquae q. s.

F ia n t pastilli centurn (100).

Sirupus Oalcii th iosulfurici.
Rp. Calcii thiosulfurici 5,0 

S irupi Sacchari 95,0,
Drei- bis vierstiiiidlich einen lialben bis ganzen 

Essluffel.



Calendula.
Gattung der C o w p o sita e—T u b u liilo r a e —C aleu d u leae.

I. Calendula officinalis L. li in g e lb lu m e . S tu d en ten b lu in e . T od ten b lu in e. 
D otterb lum e. W a rzen k rau t. T ous le s  m o is . S ou ci-M a rig o ld . Heimatli im Mittel- 
mecrgebiet, durch die Kultur weit yerbreitet imd zuweilen verwildert.

Verwendung liudeu zuweilen die Bliitheiikorbcken: F lo r e s  C a len d u lae. 
C alendu lab liitlieu . D o tte r b lu m e n . R in g c lb lu m eu . Blutkenkbpieheu mit 
zwcireihigem Hiillkelcb, orangefarbenen Bliitben uud flaekem Bliithenboden. Die 
Randbliitbeu (Fig. 138) mit langer, dreizakniger, viemerviger Zuuge, fruchtbar.
Die Friiclite obne Kelehsaum, einwiirts gekriimmt, die aussersten scknabelfor- 
mig yerlangert, die innersten kiirzer, ungeschnabelt, zuweileu gefliigelt.
Die Scbeibenbliitben unfruchtbar.

J lestand the ile . 0,02 Proc. a th e risc h c s  Oel. Mit dem Namen 
„O alendulin" bat man einen g-allertigen Korper, einen amorplieu B itte r -  
stoff, uud den gelben E a rb s to ff  der Bliithen bezeicbuet. Sie enthalteu 
ausserdem ein in Aetber und Alkoliol loslicbes Harz uud 8 Proc. Aseke.

E in s a m m lu n y  a n d  A u fb e w a h n m g .  Man pfliickt vom Juui 
bis September die Bliitbenkopfe, trocknet, entfernt die Hiillkelcbe und be- 
wahrt die Bliitben vor Licbt geschutzt in Blecb- oder Glasgefassen auf. 7 Tb. 
ftische Bliitben geben 1 Tb. troekene.

A n w e n d u n g .  Die ais Heilmittel (gegen Skropbeln, Gelbsuclit,
Krebs) veralteten Bliitben fiuden ais Bestandtbeile von Riiucherspecies, in der 
Farberei und zur Verfalsckung der Arnikabliitben Verwendung; mit Fernani- 
luik oder Anilinrotb gefarbt, kommen sie ais Safranersatz in den Handel und 
werden zu dessen Yerfitlseliung benutzt.

E x tr a c lu iu  C a len d u lae wird aua frischem bliihendem Kraut wio Extractum Bella- 
donnae (Germ.) boreitet (vergl. S. 409).

T in c tu r a  C a len d u la e . T in c tu re  of C alendu la  (U-St.). Flores Calendulae (pulv. 
Kr. 20) 200 g, Alkohol (91 proc.) q. s.
Yerdrilngungswege 1000 ccm Tinktur bor.

Fig. 188. 
RumibliUho 

von Culendula 
officinalis.

man befeuclitet mit 200 ccm und stollt im

L iq u o r  a n t ic a rc in o m a tic u s  R u s t .

Rp. Ex tracti Calendulae
Extiacti Chamomillae aa 10,0 
Aquac Laurocerasi 80,0
Tiucturae Opii simplicis 5,0. 

Yerbandwasser (bei KrebsgescliwDren).

P i lu la o  a n t ie iir c in o in a t ic a e  R u s t . 
Rp. Extracti Calendulae 

Extiacti Conii
Ferri oxydati fusei aa 5,0
Florum Calendulae pulverat. q. s. 

M. f. pilul. 200.
3nial tfiglich 4—5 Pillen (bei Krebs.)

IIii gu  en tum  C a len d u la e .
Rp. Extmcti Calendulae 1,0 

Unguenti cerei 9,0.

l la r z e r  G e b ir g stlie e , Laukii’s, ist zusammengesotzt aus: Flores Acaciae, Calendulae, 
Davandulae, Millefolii, Sambuci, Folia Sennae, Herba Farfarae, Majoranao, Matrisylviae, 
Montliao pip., Yeronicae, Lignum Sassafras, Itadix Liąuiritiae. (Apotb.-Zeitg.)

L ią u o r  C a len d u la e  Sohnuidek, ein Blutstillungsmittel, erlńilt man, indem man 
frisebe łtingolblumen mit Wasser befeuclitet, mehrere Monate lang in verschlossener Flascbe 
der Sonno aussotzt, die Pressfliissigkeit mit Weingeist vermisoht und filtrirt.

Das Kraut (H erb a  C a le n d u la e , H erba C altliae  sa t iy a e , H erba Y erru ca ria e)  
wurdc iilmliek yerwendet wie die Bliithen.

II. Calendula arvensis L. Heimatb wie die vorige, aber nor dl ich bis Belgien 
und Siiddeutsdiland, aucli kultivirt. Kleiner wie die yorige. Friiker das Kraut ais H erba  
Calendulae s i lv e s t i‘i s  imGebrauch, die Bluthen (M oliton) zum Fiirben von Butter und Kuse.

lfandb. d. phurm. Praxis. I. 87



Camphora.
I. Camphora (Austr. Brit. Genu. Hdv. U-SŁ). C am plire da Japon  (Gall.). 

Lnu r in e e n  - K am p h er . H c w o h n lic lie r  K a m p h er. J a p a n k a m p h er  C10H10O. Mol. 
( le w . —  152.

Der Kampherbaum Cinnamomum Camphora F. Necs ct Eberin. Laurus CamphoraL.. 
Familie der Lauraeeale, ist besonders an der Kiiste Ostasieus von Cochinehina bis jsnr 
Miindimg des Jang-tse-Kiang, ferner auf den Inseln Hainan und Formosa und den siidlieh 
vom 34. Breitegrade gelegenen Theilen Japans verbreitet. Br euthiilt in allen seinen 
Theilen ein iitherisches Del, dessen Hauptbestaudtheil der Kampher ausmaeht. Danebeu 
euthiilt es noch Terpene und dem Kampher verwandte sauerstoffhaltige Bestandtheile. 
z. B. Safrol.

G ew in n u n f/. Dieselbe erfolgt in Japan in der Weise, dass die Spiilme des 
Kampherbaumholzes (aueh zerldeincrte Zweige und Bliitter) einer mchr oder weniger ein- 
fachen Destillation mit Wasser unterworfen werden. Auf dem Destillate schwimmt sehliesslich 
ein halbfestes und halbfliissiges Gemiseh von festem Kampher und Kampherol. Letzteres 
wird von dem ausgeschiedencn festen Kampher durch Abkoliren getrennt, worauf der 
Kampher in Form kornig-lcrystallinischer Massen in sog. T ubben , d. h. in Holzbottichcn 
von etwa 80 kg Jnhalt, wolehe mit geflochteneu Matten umkleidet sind, in don Handel 
gelangt Der F o rm o sa-K am p h er wird in Ki sten von 50—60 kg Inkalt verpackt, welche 
mit dicker Bleifolie ausgeschlagen sind.

Das K am pher-O el, welehes noch grossere oder geringere Mengen Kampher gelost 
enthaRy^wird gleichfalls naeh Europa eingefiihrt, wo es durch Destillation auf Kampher, 
Saffol und sog. leichtes Kampherol verarbeitet wird.

S u b lim a tio n .  Der nach Europa eingefuhrte „Rohkampher“ ist mehr oder weniger 
durch Gips, Kochsalz, Holz und Rindenstiieke etc. verunreinigt und muss, bevor er zur 
therapeutischen "Merwendung gelangt, cinein Rafflnirungs-Process unterzogen werden, 
weleher im wesentlicken in einer langsamen Sublimation besteht. Solchc Raffiuerien be* 
stehen z. B. in Hamburg.

In den curopiiischen Fabriken wird der „Rohkampher“ mit etwas Kobie, Sand, 
Eisenfeile oder Kalk gemisoht und in sog. „B om bolas“ gebracht, d. h. Glaskolben, 
welche im Sandbade rasoh auf 120—190° 0. orwarint werden, um das Wasser auszutreiben. 
Dann wird die Temperatur wakrend 24 Stunden auf 204° C. gehalten. Nach beendigter 
Sublimation sprengt man die Glaskolben durch Auflegen nasser Tiicher und niinmt die 
Kuchen, welche gewohnlich 3—4 kg wiegen, heraus.

In Amerika wird der Rohkampher aus eisernen Retorten in abgeklihlte Kamniern 
sublimirt, in denen sieli die Kampher-Dampfe p u lv e rfo rm ig  eondensiren. Das so er- 
halteno Kampherpulver wird alsdann unter hohem hydraulischem Druoke in Sckeiben von 
40 cm Durckrnesser und 3 cm Dicke gepresst. Dieser Soheibenkampher ist dichter und i'1 
Massen weniger huchtig. ais der Kuchenkampher.

In don deutschen Handel gelangt der raffinirte Kampher in fast halbkugelfdrinigen, 
obeu konvexen, unten konkaven, in der Mittc hiiuflg mit einem Lochę — welehes der 
Oeffnung des Sublimir-Kolbens entsprieht — yerschenen 3—5 kg schweren Broten, wclebc 
meist in blaues Papier eingesehlagen sind.

E iffen sch a ften . Aus Alkohol kry,stallisirt, glanzende, harte, hesagonale Krystalit 
Meist aber durchscheinende, kornig-krystallinische, etwas ziibe Massen von eigenartigem 
Geruoke und brennend bitterem, hiuterher kublendom Geschmack. Beim Eerreiben 
Morser liackt er zusammen, doch liisst er sich nach dem Befeuchten mit Alkohol oder 
Aether oder Chloroform unter Vermeidung starken Druckes in ein feines Pulver yerwandeb1- 
Mit dom Messer liisst er sich sohneiden; die Schnittflache ist glanzend. Er sublimirt l®b* 
haft beim Erwlirmou, yerfliichtigt sieh aber schon bei gewohnlieher Temperatur merklich- 
Wegen dieser schon bei mittlerer Temperatur stattfindenden Verdampfung geratben



Kampherstiicke, wenn man sic auf Wasser wirft, in lebliaft rotirende Bewegung. Diese 
hort iudessen auf, wenn man etwas Fett oder Oel auf das Wasser bringt.

I)as spec. Gewickt wird verschieden angegeben [0,922 bei 10° C., ferner 0,995 (Brit. 
U-St.) bei 15° C.J. Diese Abweichungen lassen sieli dadurck erklaren, dass das spec. Ge- 
wickt wechselt, je nackdem der Kampher rnekr oder weniger kompakt ist. Der Schmelz- 
punkt liegt bei 175° O., der Siedepunkt bei 204° C. Entziindet brennt der Kampher mit 
kcller, russender Flamme.

Kampher ist leicht ISslich in Alkohol, Aetker, Chloroform, Petrolather, Sohwefel- 
kohlenstoff, in Terpenen, atherischen and fetten Oelen, in Essigsaure und in Sehwefel- 
siuire. In Wasser ist er nur wenig ldslioh (1: 1200), doeh ertheilt er diesem deutlieh 
seinen eigenartigen Gerueh und Geschmack. Verreibt man Kampher mit troekenem Chloral- 
hydrat oder Phenol, Thymol, Menthol, Resorem, Pyrogallol, Mono- und Dichloressigsaure 
und einigcn anderen fes ton organischen Yerbindungen, welehe noek naher angcfftkrt 
werden sollen, so erfolgt Yerfltissigung, d. h. dio Mischungen werdon fliissig und behalten 
den ftiissigen Aggregatzustand bei mittlerer Temperatur.

Die konoentrirte alkoholische Losung des Kamphers lenkt die Ebene des polarisirtcn 
Łichtes stark nach rechts ab, doch nimmt die Recktsdrehung bei zunehmender Verdunnung 
rasch ab. [a] u =  - f  44,22° O.

Yon Sehwefligsaure-Aniiydrid absorbirt der Kampher unter Verflussigung mehr ais
OH — ( T I __ CII Yolume. Beim Erwarmen giebt diese Eliissigkeit die sehweflige

Saure unter Ilinterlassung von Kampher wieder yollstiindig ab. — 
Durcli Oxydation mit Salpetersaure geht dei Kampher in Kampher- 
saure iiber s. S. 23.

Die Arbeiten iiber die ehemische Konstitution des Kamphers 
haben zu oiner unbestrittenen Konstitutionsformel noch nicht ge- 
fiihrt. Die bis jetzt vorliegenden Reaktionon lassen sich noch am 
beston an der Hand der BiuiDurscken Eormel erklaren.

P r il fu n g  u n d  A iifb e iu a h ru n g . Verfalsckungen des Kamphers sind in Dentsch- 
land wohl kaum beobachtet worden. Wenn der Kampher den richtigen Schmelzpunkt und 
Siedepunkt liat und wenn er beim Erhitzen okne zu verkohlen und ohne Ilinterlassung 
eines nicht fiiiehtigen Rtickstandes sublimirt und im iibrigen den Ldsungsmitteln gegen- 
tiber lceine auffalligen Eigensehaften besitzt, so kann er ais unverfalscht angesehen werden.

Wegen seiner merklichen Fluchtigkeit und wegen seines durohdringenden Geruehes, 
welcher von anderen Arzneistoffen leicht angenommen wird und diesen lange ankaftet, 
schcnke man der Aufbewahrung besoudere Aufmerksamkeit. — Kleinere Vorrathe bringt 
man in weithalsigen Glasern mit Glasstopfen unter. Eiir grossere Vorrathe benutzt man 
Buclisen aus Weissbleeh zur Aufbewahrung. Immer aber stelit man die Gefilsse riiumlich 
moglichst entfernt von anderen Arzneistoffen, ferner an oinem kilhlen Orte auf. — Ab- 
gewogene Mengen Kampher fur den Handverkauf halte man nicht zu lange yorrathig, da 
ihr Gewicht stark schwindet.

A n w e n d u n g .  A eusserlick  in Form von Verbandwasser und Salben (1 Kampher, 
9 Fett) ais Antiseptioum bei sehlaffen Gesehwilren, jauchiger Eiterung. In Substauz ais 
ableitendes Mittel, indem man z. B. bei Zahn- und Ohrensehmerz ein Stiickchen Kampher, 
in Watte gekiillt, in den Gehorgang steckt. Ferner ais reizeiides und ableitendes Mittel 
in Form der versckiedenartigstcn Einreibnngen bei den mannigfaltigsten Zustanden.

In n e r lie h  ist er in kleineren Gaben ein werthyolles Erregungsmittel. Man giebt 
ikn zu 0,05—0,2 g drei- bis viernial taglieli bei drohendem Kollaps, bei Vergiftungen mit 
Narcoticis, ais Expektorans. Grossere Gaben, wie 0,5—0,8 g, werden ais Sedatiyum bei 
Delirium, Epilepsie, Nymphomanie, Kantharidenyergiftung gegeben.

S ubk u tan e  In je k tio n e n  (1 Kampher : 10 01iveni)l oder Alkohol oder Aetker) 
werden namentlich bei Kollaps angewendet.



T eeh n isch  zur Herstellung des Celluloids, zur Herstellung gewisser Sortea raucli- 
schwaehen Sehicsspulyers, ferner ais Mottenmittel. Grosse Mengen Kampher wirkeu tosisck, 
erzeugen z. B. Krampfe.

JM spensa tion . Zur Herstellung von Pulyermischungen zerreibt mau den Kampher 
zuerst mit Weingeist und fiigt dann die anderen pulyerformigeii Bestandtlreile unter 
Keiben mit dem Pistill hinzu, wobei man starkes Aufdriicken vermeidet, da sieli sonst der 
Kampher an Pistill und Mbrserwand festsetzt. Kampher entkaltende Pulver werden in 
glasernen Gefassen, oder in Wachspapier dispensirt, Wird der Kampher in wasserigen 
Mixturen yerordnet, so miseht man ihn zuerst mit dreimal soviel arabischem Gummi, oder 
kommt Zucker, Traganth, Eigelb eto. zur Mixtur, mit diesen, und verdiiunt unter Keiben 
die Mischung allmahlick mit Zuckersaft oder Wasser. Wird er Oel- oder Balsam-Emulsionen 
zugesetzt, so lost mau ihn zuyor unter Schiitteln und gelindem Erwarmen in den Oelen, 
welche emulgirt werden sollen. E in ' vorztigliches Umhiillungsmittel fiir Kampher in 
wasserigen Pliissigkeiten ist kohlensaure oder gebrannte Magnesia. Viele trockne oder 
harte Harze mackt der Kampher durch seine Gegenwart fiiissig oder weieh. In Mischungeu 
mit einigen Gummiharzen und Harzen, besonders dem Stinkasant, verliert er allmSlilick 
seinen Gerlich. Zu Salben wird er mit etwas fettem Oel angerieben. In dieser Form wird 
er aueh den geschmolzeuen, aber nicht zu beissen Pflastern zugesetzt. 8 Theile fettes 
Oel Ibsen 3 Theile Kampher.

Camphora trita. Kampherpulyer. Wird daduroh hergestellt, dass man Kaiupher- 
stiieke mit starkem Weingeist oder mit Aetlier besprengt und in einem poreellauenen 
Mbrser unter massigem Druck zerreibt. Das Pulver wird nicht durch ein Sieb geschlagen. 
Man lasst den Weingeist oder Aether an der Luft abdunsten und scbiittet das Pulver 
lock er in sein Standgefass. Grossere Mengen Kampberpulver stellt man aucb wobl da- 
durch ber, dass man mit orwarmtem Weingeist eine gesiittigte Auflosung maebt, diese 
mit einem doppelten Volum Wasser miseht, den abgescbiedenen Kampher in einem Kola- 
toriuin sammelt und auspresst.

Da das Kampberpulyer im Yerlaufe der Aufbewabrung docb wieder mehr oder 
weniger zusammenbackt, so halte man es nicht fiir gar zu langc Zcit yorrathig. Das 
durch Fallung der alkoholischen Losung mit Wasser bereitete Kampberpulyer backt nicht 
mehr zusammen.

Camphora in cuhulis. Kampher in Wiirfeln. Ist eine fiir den Handverkauf 
hestimmte und hierfiir sehr zu empfehlende Form. Sie wird durch Komprimiren vou 
Kampberpulyer wie der Kampher in Platten hergestellt.

Camphora formylica, K am p h e ra ld e h y d , F o rm y l-K a m p h e r, OuII,0O.,.
D a rs te llu n y .  Man lóst 1 Atom Natrium in oiner Lbsung von 1 Mol. Kampher 

in Toluol auf und fiigt unter Abkuhlung 1 Mol. Amoisensliureathylather hinzu. Naci) 
langerem Stehen wird in Eiswassor gogossen und die alkalische Losung, welche den Kam- 
pheraldehyd in Form des Natriumsalzes enthalt, von dem aufsehwimmenden Toluol getrennt. 
Die alkalische Losung wird mit Essigsiiure anges&uert und der ausgeschiedene, blartige Al
dehyd mit Aetlier aufgenommen. Nacli dem Yerdunsten des letztoren liinterbleibt die Ver- 
bindung ais Oel, welches spater krystallinisch erstarrt. D.R.P. 49165.

Der so erhaltene Kampheraldehyd schmilzt bei 76—78° O.; er bat sauro Eigen- 
schaften, ist. leicht in Alkalien loslich und giobt mit Kupferacetat und Zinkacetat ein kry- 
stallinisches Kupfer- bezw. Zinksalz. Mit Eisenchlorid liefort er in alkalischer Lbsung eine 
intonsiyo Dunkelyiolettfarbung.

Der Kampheraldehyd ist zur Yerwendung ais Arzneimittel und ais Ausgangsprodukt 
fiir Arzneimittel in Aussiclit genommen.

Camphora artiflcialis. K iin s tlic h e r  K am pher. O am phoricin . Ch,H]„ . HC1. 
Mit diesom wenig zutroffonden Namon bezeiclmet man das durch Einwirkung von wasser- 
freier Salzsaure auf Terpentinol gcwonnene Pinenchlorhydrat, Terpentinblmonochlorhydrat-

CH-CHO

0 0
Kam pher. Kampheraldehyd,



Man leitet in abgekuhltcs Terpentinol trooknes Salzsauregas bis zur Sattigung ein. 
Bcim Abkiiblen unter 0° O. schoidet sieli die Verbindung ais krystallinische Masse aus, 
welche nach dem Abpressen aus Alkohol umkrystallisirt worden kann.

Farblose, kampherartig ricchendo, je nach der Abstammung des Terpentinols bei 
115—125° C. sehmelzonde Krystallc; unloslich in Wasser, lUslich in Alkohol.

Camphora benzoYca. B enzohsaure-K am pher. Gemiscli von Kampherpulver mit 
Benzogsauro in. verschiedenen Yerhilltnissen.

Camphora carbolisata. K arbolkam pher. Aeidi carbolici 9,0, Spiritus 1,0, Cam
phorae tritae 25,0. Oelige, blassgolblicho Fliissigkeit von schwachem Kamphergeruch, un
loslich in Wassor und in Glycerin, mischbar in allen Yerhiiltnissen mit Mandelol oder 
Olivenol. Ais Verbandmittel an Stelle der Karbolsaure, auch zum Bepinseln von diph- 
therischen Beliigen.

Camphora naphtholica. N aphthol-K am pher. Eine durch Zusammenrciben im 
erwarmten Morser aus 1 Th, /?-Kaplithol und 2 Th. Kamplier erhaltene Eliissigkeit.

Camphora resorcinata. R e so rc in - K am pher. Durch Zusammenschmelzen von 
gleichon Theilen Kampher und Resorcin zu erhaltende Fliissigkeit.

Camphora salolisata. S alo l-K am pher. 10Th. Kampher worden mit 14Th. Salol 
im erwarmten Miirser bis zur Yerfliissigung zusammengerieben. Auf Baumwolle-Bauschen 
zum Verbande von Furunkoln und Karbunkeln.

Camphora thymolica. Thym ol-K am pher. Wird dargestollt durch Zusammenreiben 
gleicher Theile Thymol und Kampher im erwarmten Morser bis zur Yerfliissigung.

A qua ca in p h o ra ta  (Erganzb.). E au eam phree (Gall.). K am pherw asser. Gall.: 
Oamphorao 2,0 lóst man in wonig Spiritus, und reibt mit Aąuae destillatae 1000,0 an. 
Dio Mischung wird aufbewabrt und im Bedarfsfalle filtrirt. E rganzb.: Spiritus campho- 
rati 2,0, Aquae 100,0. Kraftig schiitteln, im Bedarfsfalle abflltriren.

Ł in im en tu m  am in o n ia to -ca m p lio ra tu m . (Germ. Helv.) F liich tig es  K am pher- 
liu im en t. G erm .: Oamphorao 3,0, Olei 01ivarum 27,0, Olei Papaveris 10, Liąuoris Am- 
monii caustici (0,96 spec. Gow.) 10,0. H elv .: Oamphorao 7,5, Olei 01ivarum 67,5, Liąuoris 
Ammonii caustici (0,96 spec. Gew.) 25,0. Man beachte, dass die B rit. unter einem ahnlichen 
Kamen oiti vollig verscbiedenes Priiparat fuhrt.

Ł in im en tu m  C ainpliorac am m oniatum . (Brit.) Camphorae 50,0 g, Olei Lava:i- 
dulae 2,5 ccm, Liąuoris Ammonii caustici (0,891 spec. Gew.) 100 ccm, Spiritus (90 Proc.j 
q. s. ad 400 ccm.

O leum  ca m p h o ra tu m . (Germ. Helv.), H u ile  cam p h rśe  (Gall.). K am pherol. 
Germ., Helv. und Gall.: Camphorae 1,0, Olei 01ivarum 9,0. A ustr.: Camphorae 1,0, Olei 
01ivarum 3,0.

Ł in im en tu m  C am p h orae. B rit.: Camphorae 1,0 g, Olei 011varum 4 ccm. U -St.: 
Camphorae 1,0, Olei Gossypii 4,0.

S p ir itu s  ca m p h o ra tu s . (Austr. Germ. Helv.) S p ir itu s  C am phorae (Brit. U-St.). 
T cin tu re  cle C am plire (Gall.).

Germ. H elv.: Camphorae 1,0, Spiritus (90 Proc.) 7,0, Aąuae 2,0. Austi-.: Cam
phorae 1,0, Spiritus diluti (70 Vol. Proc.) 9,0. Brit., U-St.: Camphorae 50,0, Spiritus 
(90 Proc.) q. s. ad 500 ccm.

Gall.: T c in tu re  do O am phre fa ib le : Camphorae 10,0, Spiritus (60 Vol. Proc.)
390,0. T c in tu re  de C am phre concen trhe: Camphorae 1,0, Spiritus (90 Proc.) 9,0.

Y iuum  cam p h o ra tu m  (Germ.). K am pherw ein . Camphorae 1,0 lost man in 
Spiritus 1,0, darauf fiigt man unter Umschiitteln Mucilaginis Gummi arahici 3,0 und Vini 
albi 45,0 hinzu. Einen schOneren Kampherwein erhalt man, wenn man im Morser 1,0 Th. 
Kampher in 1,0 Weingeist lost, 1,0 Th. arabisehos Gummi (Pulver) liinzumischt und nun 
in kleinen Mengen 47,0 Th. Weisswein dazu riihrt.

K am pher-C old-C ream . Camphorae tritae 5,0, Unguenti leniontis 95,0.
S e l cle y in a ig r e  sind Kaliumsulfatkrystalle, bez. doren Bruchstiicke, befeuchtet mit 

A cetum  h r ita n n ic u m  s. S. 10.
Thiocamf. Liisst man schweflige Siiure unter gewohnlichen Verhaltnissen auf Kam

pher einwirken, so vereinigen sich heide zu einer Fliissigkeit, welche die schweflige Saure 
nur locker gobunden onthalt. 1 Vol. Kampher absorbirt etwa 300 Vol. Schwefligsauregas. 
Die wassorige Losung des Priiparates dient ais Antisepticum. Durch Erwiirmen des Tliio- 
camfs wird Schwefligsauregas entwickelt.

Kryostaz. Eine Mischung von krystall. Phenol, Kampher, Zaponlack und Terpen
tinol. Gallortartige Masse, welche in der Kiilte fliissig ist und hei Zimmertemperatur 
gerinnt.

W ien er  K a m p h erk u g e ln . Aeusserlich gegen geschwollone Backen. Aluminis crudi
30,0, Ammonii ehlorati 15,0, Aąuae 180,0, Cretae alhae 400,0, Cerussae 250,0, Camphorae



(in Spiritus gelost) 8,0. Fiant boli von 15,0 g Gewicht. O d er Oaleii carbonici nafcm 
pul v. 590,0, Cerussae 395,0, Gamphorae 15,0, Aquae q. s.

AmjełsteiiPs Liniment antirlieiim atic. Oamphorae 5,0, Olei Cajeputi 5,0, Gly- 
cerini 100,0.

Balsam, PosEE’scher, von Ed. G ross in Breslau, Einreibung bei chronischen und 
lokalen Rheumatismen. 125,0 einer gelben Fliissigkeit, aus ca. 4,0 Rosmarinol; 10,0 Kam- 
phor, 15,0 Ameisentinktur, 5,0 Spanischfliegentinktur, 90,0 Weingeist und 10 Tropi. Safran- 
tinktur bestebend. (4 Mark.) (H a ger , Analyt.)

U nirersalm ittel, B esser ’s. 1) das U n iv e rsa lm itte l  gegen  E p ilep sie  besteht 
aus 30,0 roth gefarbtem Kampherspiritus, Preis 1,5 Mark, 2) das U n iver sal m itte l  gegen 
W a sse rsu c h t besteht aus 50,0 Stengeln und Blattern von Spartium Scoparium, Preis 
1,5 Mark, 3) das U n iv e rsa lm itte l  gogen E h eu m a tism u s und G ich t, im Preise von 
0,2 Mark, besteht aus oinem groben Pulyer aus Bernstein, Weihrauch, Łavendelblumen, Ka- 
millen und Wacholdorbeeren. (S chadler , Analyt.)

B latticidium  oder M ottentod von M aoks. 3 Th. Kampher, 1 Th. Layendelol, 
1 Th. Spickol, 1 Th. Terpentinol, 2 Th. Benzin, 32 Th. Spiritus. (330 g =  2 Mark.) 
(H agek , Analyt.)

B rakm inen-Tiiictur von Dr. R aijscii, gegen Rheumatisnras. Spiritus 1000,0, Griine 
Tannenzapfen 200,0, Florum Arnicae 150,0, Spiritus Formicarum 250,0, Fructuum Juniperi, 
Terebinthinae yenetae, Oamphorae aa 30,0.

E lix ir Karoly pour les fo iirrures ist eine Losung yon Kampher und Karbolsaure 
in starkom Spiritus, gemischt mit einer hellbraunlichen scharfen Tinktur (Tinctura Pyrethi 
rosei?). (Casselmann, Analyt.)

E sprit (le lnmueton (M aikiiferspiritus) von F ranz Gkoss in Landsberg a. d. W. 
ist eine triibe, gelbliclie, spirituose Fliissigkeit, dargestellt aus 80 Th. Spanischer Seife, 20 
bis 25 Th. Kampher, 400 Th. Wasser, 600 Th. Alkohol, 80—100 Th. frischen Maikiifern, 
durch Maceration und Koliren. (60 g =  1,5 Mark.) (H agek , Analyt.)

Feytonia, gegen  Zahnschmerz entweder aufWatte in den hohlen Zahn einzufiihreB 
o d e r zum Einroiben der sclimerzonden Stelle, ist ein Gemisch aus 10 Kampher, 20 Kajeput- 
61, 40 Chloroform u n d  1 NelkenOl. (H a ger , Analyt.)

. -ErOBtbalsiun DoEPp’scher, ein Gemisch aus gloichen Theilen Oleum camphoratum. 
Oloiim Rosmarini und Acetum plumbicum.

Frosthalsam , RicHARDiN’scher, eine Losung von 2,0 Kampher, 3,0 Wacholderdi.
3.0 Thymianbl in 4,0 Salmiakgeist und 32,0 Weingeist.

Geliori)] dos Dr. MEne M a urioe . Ein mitAlkanna gefarbtes Gemisch aus 30,0 Pro- 
yoncerol, 0,3 Kampher, 8 Tropi. Zimmtól und 15 Tropi. Essigather. (6 Mark.) (E. Hoyer, 
Analyt.)

Gehorol von Dr. J ohn  R obinson . 1000 Th. Speiseól (Sonnenblumenol mit Mohnfll), 
15 Th. Kampher, 6 Th. Kajoputol, 1 Th. Sassafrasol, 1 Th. Bergamottol, 1 Th. Polargonien- 
ól. (90 g =  15 Mark.) (H a ger , Analyt.)

Gehorol von Dr. S ey d ler , ein mit Kampher und Kajoputol parfumirtes molmlial- 
tiges Provencerol, mit Aikanna roth gefiirbt. Daneben etwas gekampherte Wollwatte. 
(H a g e r , Analyt.)

G iclillinim ent, H om e’s, Englisches Aroanum, besteht aus 3,0 Kampher, 10,0 Ter
pentinol, 20,0 Neryensalbe, 35,0 schwarzer Seife, 10,0 gepulyertem Mutterkiimmel und
1.0 Ammonkarbonat.

Kamplier-Mileh von Colek, Mittel gegen Hautkrankheiten. Zinci oxydati 10,0, 
Aquae Rosae 180,0, Spiritus eamphorati 5,0.

K atarrh  remedy, Dr. Sa g e’s von R. Y. P ie r c e , gegen Lungenleiden. Ein Pulver- 
gemisch aus Acidi carbolici 0,5, Oamphorae 0,5, Natrii chlorati 10,0. Wird, in 1/21 Wasser 
gelost, in die Nase eingesogen.

Łaurineen yon B lum enthal in Berlin. Mittel gegen rheumatische Leiden. Saponis 
medicati 4,0, Oamphorae 1,5, Olei Rosmarini 0,5, Spiritus (75 Proc.) 94,0.

M otten tiuk tur von P. S ch u tze . I . Acidi carbolici 1,5, Oamphorae, Olei Ros
marini aa 30,0, Olei Caryophyllorum, Fuchsini aa 5,0, Spiritus 2500,0. I I . Olei Terebin
thinae, Olei Caryophyllorum, Olei Bergamottao aa 1,0, Oamphorae 2,0, Tineturae Capsici
16,0, Spiritus 32,0.

Itegenerations-P illen von Dr. R. R ic h a r d , gegen geschwftchtes Neryensystem. 
120 mit Lycopodium konspergirte Pillon, aus 7,5 g Kampher, 10 g Enzianextrakt und 6 g 
Althaeapulyer bestohend. (Dr. H orn, Analyt.)

Remedium m iraculosum , gegen Bliithen im Gesicht, Mitesser, unreine Haut etc. 
Fabrikant Apotheker S te in g r a eb er  in Rossleben. 45 g eines Gemisches aus Zinc. oxyd. 5, 
Sulf. praec. 20, Aqua 70, Spirit. camph. 2J/2, Eau de Cologne 2ll2. 1 Mark. (S chaedlek, 
Analyt.)



Itheumatisiuus-Kxtriict von J oseph  B ohlen  in Bayreuth, bestoht aus circa 22,0 
Chloroform, 16,0 Spiritus, 8,0 Terpentinól, 1,0 yerharztem Lavendelol, 1,0 Rosmarinol, 
gefarbt mit etwas Alkanna. Eine Flasche mit 48,0 dieser Fliissigkeit kostet 1,75 Mark. 
i H ager, Analyt.)

Siilbe des Einsiedlers J ohann T r e it l e r . 3 Th. Niirnberger kampherhaltiges Pflaster, 
1 Th. Baumol oder ungesalzene Butter, 3 Th. Theer. (H ager , Analyt.)

Sommersprosseu, Mittel von H o e f e i .d . I. 15 g weisse Pracipitatsalbe mit etwas 
Waclis yersetzt. II. Ein Wascliwasser aus 0,25 g Kampher, 8g Benzoetinktur, 15 g Seifen- 
spiritus und 125 g Rosenwasser. (Wittstein, Analyt.)

S p ir itu s  B o lie m i gegen alle Arten von Zahnsehmerz. Eine weingeistige Losung 
von Kampher und Nelkenol. 15 g =  3 Mark. (L u dw ig , Analyt.)

S p ir itu s  a n t ic e p lia lic u s  W ard, S p ir itu s  a n im on iaca lis H awkins gegen Migr&ne, 
eine Losung von 10,0 Oamphora in 50,0 Spiritus Ammonii caustici spirituosus; 20,0 spiri
tus Coloniensis und 80,0 Spiritus Layandulae. Damit befeuchteto Leinwand auf die Stirn 
zu logen.

WeinhoM)’s U u iy ersa lb a lsa m , zum innerlichen und ftusserlichen Gebrauch: Alkoho- 
lische Lbsung von Kampher, Krausominzol, Rosmarinol, Kummeliil, ThymianOl, gefarbt mit 
Alkanna.

Kampher-Oel. Bei der Destillation des Kamphers aus den yerschiedenen Tkeilen 
des Kampherbaumes wird ein dliges Destillat gewonnen, aus welchem sieh beim Erkalten 
der feste Kampher abscheidet. Das zuriickbleibende Oel, „Kampher-Oel“, galt friiher ais 
ein ziemlich werthloses Nebenprodukt, welches an Ort und Stelle meist ais Leucht-Material 
verbraucht wurde.

Nachdem es etwa 1887 in grosseren Mengen nach Europa gebraekt worden war, 
und ruan erkannt katte, dass in diesem Oel noek fester K am pher in solckeu Mengen, 
dass die Absekeidung siek materiell loknt, ferner Safrol enthalten sei, ist auck das 
Kampherol ein wertlryolles Materia! geworden. I)as meist aus .lapan kommende „roke 
Kampherol" wird (durck S ohimmel & Co., Leipzig) der fraktionirten Destillation unter- 
worfen, dureh weleke man besonders den festen Kampher und das Safrol abscheidet. Man 
erbalt ais Nebenprodukte ein sog. „weisses le icb te s  K am pkero l“ in grosseren Mengen 
und in geringeren Mengen das sog. „sehw ere K am phero l11.

L e ic h te s  K a m p h ero l. Ein farbloses, dem Terpentinól ahuliches Oel, nack Terpenen 
bez. kampkerartig rieckend. Spec. Gewiclit bei 15° O. 0,895—0,900—0,920. Siedepuukt 
gegen 170—180° C. Entflammungspunkt 44,5° O. (Entflammungspunkt des Terpentiniils 
=  33,7° C.).

Es enthalt Terpene: Pineu, Camphen, Dipenten, Pbellandren, sammtlick Ci„H16. 
Wirkt stark desinficirend.

Man yerwendet es ais Ersatz des Terpentinols zum Auflosen von Harzen, ferner zu 
2—3 Proc. zur Verdeckung des Geruches billiger Schmierseifen, zur Parfumirung weisser 
Schmierseife und der sog. Terpentinseifen. Docb ist seine Verwendung immer von dem 
augenblicklichen Preisstande abhangig.

S ch w eres K am p h ero l. Bestekt aus den von 240—300“ O. Ubergekenden Antkeilea 
des Kamphcrols. Spec. Gewickt 0,960—0,970. Entbalt Sesąuiterpen C16H24, Safrol C10II1002, 
Eugenol Ol0If120 2, Cineol C10HlsO, Fenckon C10HloO, Terpineol C,,0H18O. Kann zur 
Parfumirung yon Seifen yerwendet werden, tritt aber im Handel gegen das leiclite Oel 
sehr zurttck.

Rixolin ist ein Gemisch von leichtem Kampherol mit Petroleum.
P u r iu , F le c k e n w a sse r  von B e r n d t  <& Co. in Berlin ist ein Produkt der .Destilla

tion aus Kampherol mit Natronlauge und Alkohol (?).
Acetum ca nip hora  tum .

(Ergilnzb. H am burg. Vorschr.) 
Bp. Camphorae 1,0

Spiritus (90°/o) 9,0 
Aceti (6°/0) 90,0.

Aetlier canip lioratus.
T i n c t u r a  c a m p l io r a t a  a e t h e r e a .  

K a m p h e r - A e t h  e r.
Bp. Camphorae 5,0 

Aetheris 20,0.

Y ina ig re  cam pltre  (Gall.). 
Bp. Acidi acetici glucialis 

Cam phorae lia 25,0 
Aceti (7—8°/0) 950,0.

T oin ture  e the ree  de cam phre (Gall.). 
Bp. Camphorae 10,0 

Aetheris 63,0
Spiritus 27,0.



Aqna cam p h o ra ta  a e th e rea .
Rp Aethoris cam phorati 1 0 ,0  

Aquuo destillatae 200,0. 
i^fan schiittelt krUftig urn und filtr ir t alsdann

A other piceo-camplioratiiN.
Rp. Campliorac 

P icis liquidao 
Spiritus (90°/0) aa  1 0 ,0  
A etheris 50,0.

Man macorirc cinige Tage und filtriro.

A qua o ta lg ic a  Ludewig.
L ud ęw ig ’s O h r o n t r o p f e n. 

lip . Spiritus Coloniensis 40,0
Olei Jun iperi F ructus gtt. 8
Cam phorae 0,15
Liąuoris Am m onii caustici (0,960) gtt. 15.

Lei Schwerhfirigkeit einigo Tropfen auf Baumwolle 
in  den Gehorgang.

A qua S t. Jo łian n is .
Rp. 1. Zinci sulfurici 3,0

2. Cupri sulfurici 1,0
3. Croci pulyerati 0,25
4. Spiritus cam phorati 360,0
5. Aquae destillatae 1000,0.

M an m ischt 1—3, re ib t m it 4 a n ,  fiigt 5 hinzu,
m acerirt 2 Tage und filtrirt. Zu Waselumgen
und UmsehlUgen bei IContusionen und Luxa-
tionen.

A ura c am p lio ra ta  Goelis.
Rp, Camphorae tritae 0,05

Gummi arabici 1,0
Tincturae Opii crocatae g tt. 4
Infusi radicis Althaeao 100,0.

Balsam iim  Genkyier.
Rp. Cerae flavao 25,0

Cetacei 5,0
Olei 01ivarum 30,0
Olei Terebinthinae 2,0
Camphorae 1,3
Ligni San lali rubri pulv. 4,0.

Yerbandsalbe fiir sehlaffe Gescliwiirc, brandigc
W unden.

B alsam ina nerviiium  Vi5NELL.
Rp. Adipis A lkanna tincti 50,0

Cerae flavae 7,5
Olei Nucistao 15,0.

Leni calore liąuatis admisce
Olei Rosmarini
Olei M entbae crispae
Olei Lavandulae
Olei Caryophyllorum
Olei Thym i
Olei Salyiae Sa 0,3
Balsami Peruviani 4,0
Camphorae tritae 1,5
Spiritus Yini 5,0.

Bal sam um  Saponis c am p h o ra tu m .
I r i n i m e n t  s a v o n n e u x  c a m p l i r ć  (Gall.). 

Rp. Spiritus saponati 50,0 
Camphorae
Olei A m ygdalarum  rui 5,0 
Spiritus 40,0.

B alsam um  odo iita lg icun i.
Z a li n b a l  s a m .

Rp. 1. Cam phorae tri tac
2. Opii pulverati aa  5,0
3. Olei Caryophyllorum
4. Olei Cajeputi aa  1,0 
5 Sanguinis Draconis 2,5 
6. Olei M yristicae 45.0,

Mail n .‘scht 1—5 und riih rt sie in  6, nachdem  es 
halb orknltet ist, ein.

Ca n <1 fil a e Ca mph orao.
Rp. Camphorae tri tao 15,0 

Kalii nitriei 7,5
ab. Iiadicis A lthaeae 12,5

Aquae q. s.
M. F ian t candelae quinque.
Antiseptisches und desinficirendes Raucliennittel, 

auch gegen Gicht und Gliederreissen.

C oratum  C am phorae conipositiiin.
K a m p h e r - E i s .  C a m p  h o r - I c e  (Nat. form. 96).
Rp. Cerae albae 150,0

Cetacei 480,0
Olei Ricini 250,0
Camphorae tritae  107,0
Acidi benzoici 10,0
Acidi carbolici 2,0
Olei A mygdalarum amararum  aetherei 1,0.

In  Ceratform en auszugiessen.

C iga re tae  cam plio ra tae .
Linsengrosse KampherstUckchen werden in Gazę ge- 

hiillt und in ein papierenes, hol zeru es etc. Bohr 
eingeschoben. Durcli dieses lloh r atlimet der 
Pa tien t die L uft ein.

Raspa il  in P aris  em pfahl sie gegen verschiedeue 
Brustleidcn, gegen K atarrli, Heiserkoit, Stiimn- 
losigkeit, I lu s te n , K euchhusten , Lungensucht; 
ferner gegen M agenkrampf, Magenweh, Gastritis, 
wonn man beim Gebrauch der Cigaretten den 
Speiehel verschluckt.

Clysm a cam p h o ra tu m  L isfranc .
Rp. Camphorae 0,25

Tincturae Opii crocatae gtt. 15 
Yitellum ovi unius 
Infusi A lthaeae 80,0.

In einem kalten Lavem cnt vor dem Schlafengelicn 
(boi Dysmenorrhbe).

E m p lastru m  a n ta r th r i  ticiim  Benningsen .
B e n n in g s e n  1 s c  h e s G i c  h t p  f  1 a s t o r.

Rp. E m plastri saponacei 50,0
Camphorae tritae  1,5
Castorei Canadensis pulyerati 0,5.

In  Papierkapseln auszugiessen.

K m plastrum  ha lsam icum  Schiffhausen.
Rp Em plastri saponati 40.0

E m plastri fusci 20,0
Camphorae tritae  2,5
Castorei Canadensis pulverati 1,25.

In  Papierkapseln ausgiessen.

E m plastrum  in iraculosiim  Rademacher.
Rp. 1. Minii 100,0

2. Olei 01ivae 200,0
3. Succini subtilissim e pulyerati 5,6
4. Cam phorae tritae  3,0
5. A lum inis usti pulyerati 1,5.

Man kocht 1 und 2 zum Pflaster, fiig t, wenn es 
etwas abgekiililt ist, 3, 5, und 4 hinzu und giesst 
in Kapseln aus.

E m plastrum  c o n tra  m orhum  naiiticuni.
Rp. E m plastri Plum  hi compositi 40,0
Leni calore liquatis admisce

Olei Cajeputi 1,0
Camphorae 3,0
Opii pulyerati
Ammonii carbonici pyro-oleosi iia 2,0.

T > . S. W ird auf die Magengegend gelegt (gegen 
und bei Seekrankheit).

E m plastrum  rcso lyens can iphora tu in .
Rp. E m plastri Plum  hi compositi

E m plastri Meliloti fiii 25,0 
Camphorae tritae 1,25.

In Papierkapseln auszugiessen.



E n iu ls io  c n m p lio ra ta .
Rp. C am phorae  0,5

G nn im i arab ic i 2,5
S p iritu s  V iu i g tt . 35.

Conterendo m ix tis  im m isce
Sacehari albi 25,0
E m u ls io n is  A m ygdalarum  250,0. 

E n g lis li  O d o n tin e .
R d. C am pliorao  2,5 

S p ir itu s  Y in i 5,0 
C h lo ro fo rm u  10,0.

F o m o n tiim  a n t ic e p l ia la lg ic u m .
M i g  r  a  n  e u  m  s c h  1 a g.

Bp. A ceti a ro m atic i 100
A quae R osae 
A lbum on oyorum  duo rum

8ojo

G lycerin i 15,0
A gitando m ix tis  ad de

solu ta  in
C am phorae 3,0

A ethe ris 5,0.
Zwischen zwoi le iu en en  L appchen  au f die S tirn  

zu legen (bei H em icran ie , M igriine).

(iu ttae  c o n tra  clioloram Lobkowitz. 
T i n c t u r a e  S e c a l i s  c a i n p h o r a t a .

Bp. F ru c tu u m  Secalis ce rea lis  to s to ru m  10,0 
S p iritu s  Y in i (90 P roc.) 100,0.

Digore e t  ex p rim e . I n  co la tu rac  90,0 solve 
C am phorae 2 0 ,0 .

H albstiind lich  10—20 T ropfen .

Chittae con tra  clioloram Oppołzer.
Rp. C am phorae 1,0

A eth e ris  acetici 12,0
T in c tu rae  O pii s im p lic is  3,0.

P- S. A lle 15—30 M in u te n  10—35 T ro p fen  (bei 
Cholera asphy tica).

L in im e n tu m  a m m o ii in to -c a m p lio ra tu m
(F orm . m ag. Berol.).

Rp. Olei c a m p h o ra ti (1:10) 20,0
Olei ltn p ae 00,0
Ł iquoris  A m m onii caustiei (0,90) 20,0.

L in im e n tu m  a n t ih e rp c t ic u m Sundewal:
Rp. O lei c a m p h o ra ti 20,0

Olei C a tyophy llo rum 1,0
A dip is  su illi 50,0.

M. D. S. N ach dem  A bscheeren  d e r  H aare  und  
tiiglieh e inm aligein  A bw asehen m it  SodalOsung 
zweimal e in zu re ib en  (bei I le rp e s  tonsurans).

f j iq u o r  b a ro s e o p ic u s .
B a  r  o s k  o p  - F 1 ii s s i g  k  e i t .

Bp. S p iritu s  V in i ab so lu ti
S p iritu s  V in i (90%) aa  80,0
C am phorae 50,0
K alii n itr ic i p u lv e ra ti 
A m m onii hydroch lo ric i pu lv o ra ti a a  10,0.

M au en v a rm t d ie  M ischung  e ine  S u n n ie  lang  und  
bew ahrt d ie  F lu s s ig k e it  m i t  dem  N iedersch lage 
auf. V or dem  E infO llen  in  das B aroskop um - 
zuschlltte ln .

Ł iq u o r  l i e r r i i iu s  Bangii.
Rp. C am phorae  tr i tao  10,0 

A eth e ris  20,0.
20—30 T rop fen  in  W e in  zu n ehm en .

l .e t io  c o sm o tic a  a c id a  (H am b . V orschr.).
S a  u  r  o s G  o s i c li t  s -  W  a  s e h  w a  s  s  e r.
Bp. A cid i ace tic i g lacialis  5,0 

T in c tu rae  B enzoes 
S p ir itu s  ca m p h o ra ti a a  5,0 
T in c tu rae  S an ta li ru b ri 7,5 
S p ir itu s  (90% ) 77,5.

M ix tn ra  c n m p lio ra ta .
B p. C am phorae tr i ta e  4,0.

A ffunde
S p iritu s  V ini 1,0.

T um  misce cum
A quae destilla tae  195,0 

e t  cola per lin teum .

M ix tu ra  c a in p h o ra ta  a c id a .
Rp. M ix tu rae cam plio ratae 85.0 

A ceti V ini (6%) 5,0.

M ix tn ra  M agnesiae  c n m p lio ra ta  Murciiison. 
Rp. C am phorae tr i ta e  1,2

S p iritu s  V ini 0,3.
Tum  ad  mi sco

M aguesiae subcarbonicae 2,5 
A quae destilla tae  200,0.

D. S. H a lb - bis 2 s tund lic li e inen  Essloffel (bei 
T y p h u s , besonders gegen den  qualenden  D urst).

O leum  a e u s t ic u m .
G e h d r d l .  O h r e n o l g e g e n S e h w e r h o r i g k e i t .  

R p, O lei 01ivae P rov incia lis  20,0 
O lei cam phorati 2,5
Olei C ajeputi 
Olei Sassafras
A etheris aa  g tt. 5.

M. D. S. F iin f b is  zelin  T ropfen  au f Baum  woli 6 
in  den  G ehorgang einzufiiliren.

O leum  b e z o a rd ic u m .
Rp. O lei c am phora ti 100,0 

Olei B ergam ottae 
Olei A lkanna tin c ti a a  5,0.

M isce.

O leum  o ta c u s tic u m  R u s t .
Rp. Olei cam phorati g tt . 15

Olei A m ygdalarum  30,0
L iquo ris  A m m onii an isa ti g tt. 8.

M. I). S. Tttglich ein igc T ropfen  in  den  G ehor
gang zu geben (bei H ypocopliosis asthenica).

O leum  T e re b in tl i in a e  ca m p lio ra tu rn .
E n g l i s c h e  Z a h n t r o p f e n .

Rp. C am phorae 5,0
Olei T e reb in tliinae  20,0.

(M ittel gegen Sclim erz h o h le r Z&hne, F rostbeu len). 

P a s ta  C am plio rao .
Rp. Cam pliorao tr i ta e  20,0

Olei 01ivae P rov incia lis  2,0 
S p iritu s  V ini q. s.

u t  m assa  lin im en ti sp issitu d in is  cfficiatur. 
A eusserlich  (iu  den  hohlcn schm erzhaften  Z ahn  

zu bringen, au f d ie  W ango in  der Gegem l des 
Zahnsclim erzes oder au f  an d e rc  schm erzliafte 
S te llen , au f  syph ilitisch e  Gescliw iiio und  A n- 
schw ellungen zu  legen).

P i lu l a e  a n t ic l io re ic a e  Debreyne.
Rp. A sae foetidae

C am phorae aa  10,0
E x tra c ti B clladonnae 3,0 
E x tra c ti Opii 1,0
G um m i arabici q. s.

F ia n t p ilu lae  ducen tae  (200).
Des M orgens n u ch te rn  2 , u nd  al Imali lich stoigend 
• b is  zu 8 P illen  (bei Chorea).

P i lu la e  n ii t.ig a n te s  Robert.
Rp. C am phorae 2,0

Secalis co rnu ti 4,0
M ucilagin is G um m i a rab ic i q. s.

F ia n t  p ilu lae  qu inqu ag in ta  (50).
M orgens und  abends eine Pille (bei Pollu tiones 

nocturnae).



P i lu l a e  m i t ig a n te s  Yklpeau.
R p. C am phorae

K alii n it r ic i  a a  5,0
R ad ic is  Ip eea c u a n h a c  2,5 
A quae q. s.

F ia n t  p ilu lao  q u in q u a g in ta  (50).
D re i-  b is  v ie rs tttn d lich  eino  P ille  (boi D e lir ien  n ac h  

gew issen  O p era tio n en , boi G esichtsrose).

P i lu l a o  Ni t r i  c a m p lio r a ta e .
R p. K a lii n itr ic i 10,0

C am phorae
C onservae R osae a a  5,0.

F ia n t  p ilu la e  p o n d e ris  0,2.
F lin f bis zehn Fi 11 en  (bei schm erzhafter Blennor- 

rhagie).
P i lu la o  o ta lg ic a o  Pinter.
Pinter’s O h  r  e  n  p  i 11 e n. 

l ip .  C am p h o rae  tr i tao 1,0 
C erae flavae  3,0
E m p la s tr i  fu sc i (5,0.

L en i ea lo re m ix ta  p o s t re fr ig e ra tio n em  in  p ilu las  
s e x a g in ta  (60) red ig a n tu r . In  W a tte  golili 111  ab - 
zugeben.

S. E ino  P ille  in  B aum w olle  g eh tlll t in  den  G e- 
h o rg a n g  e in zu fu h ren .

P i lu l a e  s e d a tIv a o  R icord .
B p. C am phorae

T h rid a c is  a a  3,0
M u cilag in is  G u m m i a rab ic i q. s.

M. f. p ilu lae  v ig in ti (20).
I). S. V ier b is  sechs P ille n  d es  A b en d s  (bei P r ia -  

p ism u s , sch m e rz h a fte n  E rc c tio n e n , a c u te r  H a rn -  
ro liren en tz iin d u n g , C horda, B alan itis).

P o in m a d o  c a m p h ró o  (Gall.). 
R p . C am phorae  tr i tao  30,0

C erae a lbae  10,0
A d ip is  90,0.

P u lv is  a i i t i s e p t ic u s  R ust. 
R p. C am phorae

M y rrh ae  a a  5,0
C o rtic is  C h in a e  lu sc i 
F lo ru m  C ham om illae  a a  1.0,0 
C arbon is lig n i 20,0.

M. f. p u lv is  su b tilio r. Z u m  Einsfcreuen in  gangrii- 
nose  W u u d e n .

P u lv is  c a n ip h o ra o  c o m p o s i tu s .
F r o s t p u l v e r .

R p . C am phorae  tr i ta e  20,0
O pii p u lv c ra ti 2,0
A m yli S o lan i tu b e ro si 60,0.

Z um  E in s tre u e n  in  d ie  w o llenen  H a n d s c h u h e  (gegen 
F ro stan sc h w e llu n g e n , F ro stb eu le n ).

P n l r i s  d e n t i f r i c i i i s  cum  C a m p lio ra  (Ergiinzb.). 
K  a  m  p  li e r  -  Z a  h  n  p  u 1 v o r.

R p . C am p h o rae  t r i ta e  1,0 
C alcii ca rbon io i 19,0.

P u lv is  ( l ia p l io re t ic u s  G r a e f e .
Gr a e f e ’s S c h w e is s p u lv e r .

B p . C am phorae  0,1 
O pii 0,03
K a lii n it r ic i  0,3 
S acchari 10,0.

Y or dem  Schla fen gehen  in  T hee  zu nehm en .

P u lv is  ad  e ry s ip e la s  c a m p iio r a tu s .
A l l c r  H e  i i i  g e n  R o t h l a  u f  p  u l  v e r  

R p . H e rb a e  M ajo ranae
F lo ru m  C ham om illae
F lo ru m  S am buci a a 10,0
F.oliorum  M alvae
H e rb a e  M e lilo ti aii 20.,0
F a b a ru m  a lb aru m 30,,o
C am phorae 2 0.

M. f. p u lv is  g ro ssiuscu lus.

P u lv is  e x p e c to ra n s  (F orm . Berol.).
R p. A cid i benzoiei 0,15

C am phorae tr i ta e  0,03 
Sacchari a lb i 0,5.

doses ta les  X

S a g e n a  g o s sy p iu n  a ro m a tie a .
G ic h  t w a t t e .

R p. C am phorae  10 ,0
Olei C aryophy llo rum  2.0
L iąu o ris  A m m onii caustic i sp irituosi 15,0 
M ix tu  rae  o leoso-balsam icae 50,0,

Z um  B esprengen  d e r W a tte tafe ln .

S ap o  c a m p iio ra tu s .
R p. S apon is  eoeoini am orp lii rece n tis  10<»,0 

C am phorae  t r i ta e  5,0.
Misce.

S o lu tio  C a m p h o ra e  a e th e r e a  Trousskau.
R p  C am phorae  25,0 

A eth e ris  50,0.
B . S. Z um  B ep inse ln . L e ichtentztindlioheF liissig- 

k e i t!  (M itte ls t e in es  P in se ls  w ird d ie  erysipela- 
tose H autflU ehe bei N eugeborenen  bestricken.)

S p ir i t u s  a e th e r c u s  c a m p iio ra tu s .
Liquor nervinus  Banuii.

R p. C am phorae 5,0
S p ir itu s  ao there i 45,0.

20—30 T rop feu  in  W e in  zu  n eh m en  (bei Cholera, 
D y sen te rie , K olik).

S p ir i tu s  a n t ic e p h a la lg ic u s .
K o p f -  u n d  H i r n s p i r i t u s .

R p . L iq u o ris  A m m on ii caustici 
S p ir itu s  cam plio ra ti 
S p ir itu s  Ito sm a rin i a a  10,0.

Z um  R ieehen  u n d  a u f  K o m p ressen  au f S tin i und 
Schlilfe zu  legen (bei M igrłine, Kopf.schmerz),

S p ir i t u s  c a m p iio r a tu s  e ro c a tu s  (Ergilnzb.). 
E l i x i r  c a m p h o r a  t u m  H a r t m a NX 

R p . S p iritu s  cam p lio ra ti 12,0 
T in c tu rac  Croci 1,0.

S p i r i t u s  c e p lia l ic u s  Gromnitzki. 
Gromnitzki’ s K o p f g e i s t .  M ig r ih i e g e i s t .  

I tp . C am phorae  15,0
O lei M enthae p ip e r ita e  5,0 
B alsam i V ita e  H o ffm an n i 10,0 
S p ir itu s  (.90 Proc.) 50,0.

A u f S tirn  u n d  Schlilfe einzu re iben .

S p i r i t u s  c o n t r a  P o rn io n e s  I I  (H am burg . Vorschr.)* 
F r o s t - S p i r i  t u s .

R p . A cid i h y d ro ch lo ric i (25°/0) 1,0 
S p ir itu s  ca m p h o ra ti 9,0.

S p i r i t u s  i ie ry in u s  c a m p iio ra tu s .
S t r a s s b u r g e r  f l i i s s i g e r  O p o d e ld o k .

R p . L iąu o ris  A m m on ii cau stic i sp irituosi 5,0
S p ir itu s  ca m p h o ra ti
S p ir itu s  sap o n a ti a a  15,0
S p ir itu s  V in i (90 P roc.) 45,0
T in c tu ra c  O pii s im p lic is 2,5
O lei L a vandu lae
O lei R o sm arin i aa  1,0.

S p ir i tu s  re s o lv e n s  Sciimucker. 
F o m e n t u m  r e s o  1 v e n s  Sciimucker.

R p . S p ir itu s  c a m p h o ra ti 35,0
S p ir itu s  sap o n a ti 25,0
S p ir itu s  R osm arin i 50,0
A m m o n ii hyd ro ch lo ric i p u lv e ra ti 3,0. 

M isce, ag ita  e t  filtra .
Bei V e rren k u n g , K o n tu s io n en , F ro s t etc. 

F lan e ll-L ap p en  w ird  d u rc h tr iin k t und  auf die 
le idende S telle  au fg e leg t od er aufgebundeu .



T in c tu ra  anticholeriea Kruger 
(H am burg . Y orsclir.)

B p. S p ir itu s  ae th e rc i 2,0
S p ir itu s  c a m p h o ra ti 15,0 
A quae d o s tilla tae  33,0
S p ir itu s  (90°/0) 50,0.

T in c tu r a  c o n t r a  t in e n s .
M o  t  t e n  t i  n k  t u r  

lip . T in c tu rae  Capsici am iu i
S p ir itu s  (90 P roc.) a a  100,0 
G am phorae 30,0
A cid i ca rbo lic i p u r i  5,0

Zum  B esprengen  des P elzw erkcs  u n d  der W ollou- 
zeuge.

U n g u e n tu m  A lth a e a e  c a in p lio ra tu m .
lip . U n g u en ti A lth a eae  25,0 

C am pkorae  tr i ta e  
S p ir itu s  (90 P roc .) aa  2,5.

M

U n g u e n tu m  c a n ip lio ra tu in  (Ergilnzb.).
B p. 1. C ąm phorae  t r i ta e  2,0 

2. U n g u en ti ce re i 8,0.
M an lo s t 1 u n te r  E rw llrm en  in  2 u n d  rlilir t b is  

zum E rka lten .

U n g u e n tu m  c a m p h o ra tu m  (H elv.).
B p. C erae a lb ae  1,0 

A d ip is  su illi 7,0 
C am pkorae  2,0.

U n guen tum  c o n t r a  P e rn io n e s  sou c a n ip lio ra tu in
(F o rm . Berol.).

B p . C am phorae  t r i ta e  5,0
Y aselin i flav i 50,0.

U n g u e n tu m  f la y u in  F r e r e  Có m e . 
Bp. C erae flavae  10,0

O lei 01ivae 15,0
C am phorae  t r i ta e  3,0.

Leni ca lo re m ix tis  ad d e
A ceti p lu m b ic i 4,5.

B ach A nw endung  des a rsen ik a lisch e n  C austicum s 
au f die cancrOse W u n d e  zu  app lic irem .

U n g u en tu m  P ic i s  c a n ip lio ra tu in  Rollet.
Bp. P ic is  liqu idae

C am phorae  a a  5,0 
A dip is  su illi 40,0.

U n g u en tu m  c o n t r a  P e rn io n o s  I  (H am b . V orschr.).
F r o s t s a l b o  I.

Bp. C am phorae  t r i ta e  10,0 
V aselin i flav i 90,0.

U n guen tum  c o n t r a  P e rn io n e s  I I  (H am b. V orschr.).
F r o s t s a l b e  I I .

B p. C am phorae  tr i ta e  
O pii p u lv e ra ti 
A cid i ta n n ic i 
A quae des tilla tae  aa  5,0 
B a lsam i P e n w ia n i 10,0 
A d ip is  su illi 70,0.

U n g u e n tu m  P lu m b i co m p o s i tu m .
C e r  a  t u m  P l u m b i  c a m p h o r a t u m .

B p . U n g u en ti p lu m b ic i 25,0 
C am phorae  tr i ta e  0,1

U n g u en tu m  c o n tra  d e c u b ltn m  Freeiciis.
C am phorae tr i ta e 0,3
M orph in i hydroch lo rici 0,12
B alsam i T o lu tan i 0,0
Zinci oxydali 2,0
V aselin i flav i 20,0
Cerae flavao 2,5.

V e t. E le c tu a r iu m  c a m p h o ra tu m  Hertwig. 
Bp. Cam phorae tr i ta e  10,0

K alii n itric i
B ad icis  Y alerianae iia 75,0 
F arinae  secalinae 40,0
A quae q. s. 

u t  f ia t e lectuarium .
D en fiin ften  Theil alle 3 S tu n d en  (bei S ta rrk ram p f, 

E n tz iindungsfiebern  m it b rand iger B escliaffen- 
h e i t des Blutes).

V et. E le c tu a r iu m  d ia p lio re tic u iu .
Bp. F lo rum  A rnicae 50,0

F lo rum  Sam buci 100,0 
S u lfu ris  sub lim ati 00,0 
C am phorae 10,0
T artn ri s tib ia ti 5,0
B adicis A lthaeae  50,0
A qune q. s. 

u t  f ia t  e lectuarium
A lle S tunden  den  fiin ften  T he il zu geben (zur llc- 

fb rderung  d e r  H a u ta u sd iin s tu n g , bei rhem na- 
tischen  ZufUllen der P ferde).

Y ot. E le c tu a r iu m  n e rv in u m .
Bp. C am phorae

A loes iia 10,0
F lo rum  A rnicae 120,0 
lth izo m atis  C alam i 100,0 
S u lfu ris  sub lim ati 30,0 
F arinae  secalis 20,0
A quae q. s. 

u t  f ia t  e lectuarium .
D rcis tiind lich  wie e in  H tllinere i gross zu geben 

(bei ch ron ischem  B heum atism us der Pferde).

Yot. E le c tu a r iu m  s tim u lu n s  I I ertw ig .
Bp. C am phorae . 10,0

C orticis Q uercus 
B h izonm tis Calam i a a  80,0 
F arin ae  secalinae 30,0
A quae q. s. 

u t  f ia t  e lectuarium .
D en fiin ften  T he il alle v ie r S tu n d en  (bei as thc - 

n isch e n  Z ustiinden  m it  A tonie u nd  Roizlosigkeit, 
z .B . bei a ton ischem  D urchfall, B lu tharnen , H a rn - 
ru h r , Schleim fltissen d e r  P ferde und  B inder).

Y o t. E le c tu a r iu m  s ty p tic u m  c a m p h o ra tu m
Hertwig.

B p. F e rr i su lfu ric i c ry sta llisa ti
C am phorae a a  15,0
lth izo m a tis  C alam i 120,0
B ad ic is  A lthaeae  45,0
A quae q. s.

M. f. e lectuarium .
D. S. D en y ie rten  T h e il alle zw ei S tunden  zu 

geben (bei asthen isc lien  K rankkeiten  m it wii.ss- 
r ig e r  B lu tbere itung , F au lfieber, H a rn ru h r  etc.).

U n g u en tu m  T e re M n t l i in a e  c a m p h o ra tu m .
G e n f e r  B a l s a m .

R p. Olei 01ivae 50,0
T e re b in th in a e  20,0
Cerae flavae  30,0
C am p h o rae  t r i ta e  5,0 
L ig n i S a n ta li ru b r i 2,5. 

boni calore m ix ta  a g ite n tu r , donec  re fr ix e rm t,

Y e t. U in im en tiim  c a m p lio ra to - tl ic re b iii -  
th in a tu m .

B p. L iquoris  A m m on ii caustic i 100,0 
Olei łtap ae  ra ff in a ti 250,0.

A gitando  exac te  m ix tis  adde
Olei T ereb in th in ae  50,0
C am phorae tr i ta e  20,0.

Z um  E in re iben  der grossen H au sth ie re .



Vet. 1’iliilno caninn.
H u  n d e p i l  1 o n ,

Rp. C am plio rae 2,0
A m m onii carbon ici p jT o-oleosi 3,0
O pii 0,5
R ad ic is  Y ale rianae  20,0
S apon is  p u lv c ra ti 
G lycerin i a a  5,0
A quae q. s.

F ia n t  p ilu lae  sex ag in ta .
S, G rossen  H u n d e n  3—4 P illen , k le in en  1— 2 P illon  

m orgens  u n d  ab e n d s  (bei S ta u p e , E p ilepsie , 
K rihup fen , L ahm uug).

Vet. S p ir itu s  cam phorn tns opiatus.

Itp . S p iritu s  ca m p h o ra ti 20,0 
T in c tu rae  O pii s im p lic is  2,5.

Die H lilfte  de r F liiss ig k e it in  e in  O lir dcst Mutter- 
scbw eines zu  g iessen  (w enn es die Ferkel nicht 
saugon  lassen  w ill u n d  d iese aufzufressen sieli 
anscliick t).

II. Borneolum, B o r n e o l. R ech ts  - B o r n e o l. B o rn eo  - K am pher. Baros- 
K a m p h er. M a la y isc lier  K am p lier . S u m a trn -K a m p h er. C,0H i,O . M ol. Gcw. =  IM*

Dieser Kampher ist sowohl im freien Zustande ais auch ais Ester (der EssigsM 
Valeriansaure u. a. Siiuren) ais Bestandtheil zahlreicher atherischer Oele naehgewiesen 
worden. In den grossten Mengen kommt er frei vor in Hohlungen und Rissen, auch unt® 
der Rinde der alteren Stainme von Dryobalanops aromatica Gaertn., eines zur Familie der 
Dipterocarpaceen gehorigen, auf Borneo und Sumatra vorkommenden Bauines. Zur Ge- 
winnuug des Naturproduktes miissen die Baume — und zwar gerade die alteren Staninie -  
vollstiindig yernichtet werden. Und da ein Baum von 30—40 Meter Ilolie nur wcnige 
Kilo dieses Kamphers liefert, so ist es erklarlich, dass derselbe einen ausserordentlick hoheu 
Preis hat.

Das natiirliche Borneol stollt melir oder weniger braunliche, aus hesagonalen Krystall- 
fragmenten bestehende Massen dar, welche dem Laurineen-Kampher sekr abnlich sind, doeh 

^ ist der Geruoh etwas abwcichend: Er ist zugleich kampher- und pfefferartig und an AmW 
erinnernd. Naoh dem Umkrystallisiren aus Petrolather oder nach dem Sublimiren erP* 
mau ihn im farblosen Zustande mit dem Schmelzp. 203—204° C.; Siedep. 212° C. 
spec. Gew. ist niedriger ais dasjenige des Wassers. Die alkoholische Losung dreht <l|e 
Ebene des polarisirten Łichtes nach rechts.

D ie se r

L a u rin cen -K am p lie r.

CII. OH
C8Hu <  I

CU,
B orn eo -K am p h er.

n a tiir l ic h e  K am pher g e la n g t  nach E uropa n u r ais ubera"1 
se lten o s S a m m lu n g sp ra p a ra t, da er an Ort und Stelle zu relig'®011 
Ceremonien, z. B. zu Riiuckerungen bei Begrabnissen und zum Einbals*- 
mfren der Todten yerbraucht wird.

Zum gewohnlichen Laurineenkampher steht das Borneol im 
hiiltnis eines sekundami Alkohols zum zugehdrigen Keton. Daher ha"11 
der Laurineen-Kampher durch Reduktion in Borneol und umgekehrt 
neol dureh Oxydation in Laurineen-Kampher yerwandelt werden. D®011 
Zusammenhang zeigen die beistehenden Formeln.

B o r n e o l,  k i in s t l ie k e s .  Die Darstellung dieser interessanten Yerbindung erfol?1 
durch Reduktion des Laurineen-Kamphers nach mehreren Methoden. Die becpiemste lS 
folgende:

Man ldst 1 Th. Laurineen-Kampher in 10 Th. Alkohol (96 Proc.) und fiigt allm8lilî  
1 Th. metallisches Natrium in kleinen Stiickchen hinzu. Nachdem die Wasserstoff-®’1 
wickelung beendet ist, destillirt man den Alkohol ab, wiischt den Riickstand mit Was5t’r 
ans, trocknet das zuriickbleibende Borneol und reinigt es entweder durch Sublimation <̂ 'r 
durch Umkrystallisiren aus Petrolather.

Das kiinstliche Borneol ist iminer — nach weleher Reduktionsmethode man 
arbeiten mag — ein Gemenge von rechtsdrehendem Borneol und linksdrehendem Isobome(,j 
Nach dem yorstekenden Yerfahren erhalt man ein Gemenge vou etwa 80 Proc. Borne1 
mit 20 Proc. Isoliorneol.

Dieses ais kiinstliches Borneol in den Handel kommende Gemenge stellt. seclisseid" 
Tafeln oder Blattchen dar, welche (wegen der Anwesenheit des bei 212° C. schmelzen^11
Isoborneols) bei 206—207° C. schmelzen.



Das Kunstprodukt droht in alkokoliscker Ldsung reekts und gleickt, in seineu 
physikalischen Eigenschaften bo vollstiindig dcm nattirlicken Borneol, dass es gegenwiirtig 
nach dem Osten exportirt wird und dort an Stelle des Naturproduktes bei religiiisen 
Ceremonien tritt. — In Europa gelangt das Borneol zur Yerwcndung in der Parfumerie.

L aifan  ist wasserhaltiges, rokes Borneol, auck roker Ngai-Kainpher.
B o rn y la ee ta t . O10H17O . C2Ii30. E ssig sau re -B o rn y lo ste r. Ist der Trager dea 

Aromas allor Koniforen-Destillate, z. B. der rieckende Bestandtkoil der Ficktennadel-Oele. 
AVird kunstlick dargostollt, indom man eine Losung von Borneol in wasserfreier Essigsaure 
boi Gegenwart geringer Mengen von Schwefelsaure erkitzt. Der entstandene Ester wird 
unter vermindertem Drucke destillirt.

Earblose, rkombiscke Siiulen, vom Schmelzp. 29° 0. Siedep. 106—107° C. bei 15 mm. 
Spec. Gew. 0,991 bei 15° 0. Leicht loslich in Alkohol und in Aothor.

Ngai-Kampher. B lu m ea-K am p lier . Stainrdt yon der in Indien und Ckina ein- 
keimischen Komposite Blumea balsamifera D. O. ab. Dieser Kampker ist mit dem Borneol 
vollkommen identisek mit dem einzigen Untersekiede, dass seine alkokoliscke Losung in 
demselken Maasse links drekt ais das Borneol reoktsdrekend ist. Er ist daker das ais 
Links-Borneol zu bezeieknende optiseke Isomere des Borneols.

Dieser Kampker ist glciekfalls niekt Gegenstand des Handels.

Camphora monobromata.

C am pkora m o n o b ro m a ta  (Erganzb. Helv. U-SŁ). C am pkre lnonobrom e (Gall.). 
M onobrom kam phcr. B rom  kam pker. B rom u re de C am pkre. M onobrom atcd  C am phor.
C10H15BrO. M ol. G ew . =  231.

Lasst man auf Kampker etwa 
das gleieke Gewiekt Brom einwirken, 
so wird letztores zunaelist addirtnnd 
es entstekt die „ K am pker d ibro- 
m i d “ genannte additionelle Ver- 
biudimg C,0II1GO . Bra. Die Bildung 
derselken gekt kesonders rasek vor 
sieli, wenn der Kampker in Ckloro- 
form geliist ist. Sie ist ein rotk- 
braunes Krystallpulver. Erkitzt man 
diese Verbindung auł dem Wasser- 
bade, so spaltet sie siek in Mono- 
bromkampker und Bromwasserstoff.

D a rste llu n g . In einem 
Kolken A  von mindestens 600 ecm 
Inkalt bringt man 30 g gopulver- 
ten Kampker und lasst durch den 
Sckeidetrickter B  alhnahlick 32 g 
trockcnes Brom zuliiessen. Sokald 
die Masse siek verflttssigt kat, er- 
warmt man den Kolben im Wasser- 
bade, zunfickst vorsicktig. Es ent- 
weickt mm durck das Kobr C, w el- 
ckes ziem liok w e it sein  muss, 
Bromwasserstoff, weleker in der 
Vorlage D  aufgefangen wird. Die 
Ketorte E  dient dazu, ein Zuriick- 
steigen des yorgelegten Wassers in 189. Appurat zur Darstellung des Mouobronikampliers. 

Das Gasabzugsrohr G ist zieinliełi weit zu wiihlen.



den Kolben A. nu yerhindern. Wenn die Entwickelung des Bromwasserstoffs nacklasst oder 
ganz aufhort, so bring-t man zu dem Inhalt des Kolbens A  etwa 80—100 ccm heisscs Was
ser, sohtittelt tiichtig durch, sammelt nacli dem Erkalten den farblos gewordenen Jlono- 
bromkampher, saugt ilm anf einer Porcellanplatte ab und krystallisirt ihn, wenn er trocken 
geworden ist, aus lieissem Alkohol oder lieissem Ligroin um (Helv.).

Das den Bromwasserstolf enfchaltende Wasser in Yorlage D  kann man durck Neu- 
tralisation mit Baryumkarbonat auf Baryumbromid bez. Bromwasserstolf verarbeiten, 
s. S. 52 und 460.

E ig e n sc h a fte n . Grosse farblose Krystalle (Nadeln oder Schuppen) von sekwack 
kampberartigem Gerueh und Gcschmack, bei 76° O. sehmelzend, bei 274° 0. okno Zer* 
setzung siedend, sebon unter 100° O. sublimirend. Loslioh in 15 Th. Weingeist, leiclit 
loslich in Aether, Chloroform, lieissem Benzin (Ligroin) und in fetten Oelen, fast unliisM 
in Wasser, wenig loslioh in Glycerin.

Yon kalter kone. Schwefelsaure wird Monobromkampher ohne Zersetzung gelost und 
aus dieser Losung durch Zusatz von geniigenden Mengen Wasser unveritndert wieder ab- 
gesohieden. — Schmilzt man eine kloine Menge mit Natriumkarbonat -)- Salpeter zusammtt 
so giebt die mit Salpetersaure angesauerte Losung der Sehmelze auf Zusatz von Silber
nitratlosung einon gelbliehweissen Niederschlag von Silberbromid. Abspaltung der Bro®‘ 
wasserstoffsiiure tritt auck schon ein durch Koohen des Monobromkamphers mit einer 
geniigenden Menge konoentrirter wasseriger Silbernitratlosung.

JP riifung . 1) Er bilde farblose, bei 76° C. sckmelzeude, neutrale Krystalle, $e 
beim Erhitzen vollig fliichtig sind. 2) Werden 0,5 g mit 10 cem Wasser geschuttelt, 
sei das Filtrat neutral und werde durch Silbernitratlosung nicht merklicli g-etriibt. 
I!) Werden 0,5 g Kamphermonobromid mit einer Losung yon 1 g Silbernitrat in 20 cero 
Wasser 1—2 Stunden auf dem Wasserbade erwarmt, so erhalte man 0,406 g Silberbromid 
s. S. 53 u. 58.

Das gefallte Silberbromid ist auf gewogenem Filter oder im Goocii’schen Tiegd 
zu sammeln, mit Wasser zu wasehen und zur Beseitigung des Kamphers mit Alkohol w® 
Aether auszuziehen. A u fb e to a h ru n g .  In gut yerschlossencn Gefiissen. Liehtsckutz $  
nicht erforderlich.

A n iv e n d u n g .  Monobromkampher wirkt in kleinen Gaben ais Sedativum, erst be1 
langerem Gebrauch erfolgt Herabsetzung der Pulsfrequenz; auch soli er den Gesckleehts- 
triob herabsetzen. Grosse Dosen erzeugen Druck und Schmerz im Kopf, geistige Depressk®' 
sogar Bewusstlosigkeit. In n e r lic h  zu 0,1—0,5 g ais Sedativum bei Epilepsie, Delirium 
tremens (hier 1,0—1,5 g), Hysterie, Migriine, Chorea; auch bei Strychnin-VergifWfer 
empfohlen. S u b k u ta n  zu 0,1 g in Oel gelost.

Cannabis.

Gattung der M oracene — C ftiinaboideae.

Nur 1 Art. Cannabis sativa L., H a n f, C h an vre, H em p . Wahrscheinlicb i”
Centralasien (Sibirien) heimisch, durch die Kultur zur Gewinnung der Fasern, des 
Oeles und des narkotisch wirkenden Krautes weit yerbreitet. Die kleinereu mannlic!®11 
Pflanzen des zweihausigen Hanfes werden maucherorts ais F im m el (feminella), die kr*1' 
tigeren weiblichen Pflanzen ais Miisokel (masculus), also dem waliren Verhalteu en*' 
gegengesetzt, bezeichnet.

a) f  H erb a  C annab is In d ica e  (Austr. Erganzb. Helv.). C annab is In d ica  (Brit. U-SG 
S iim in ita te s  C an n ab is. — In d isc lie r  H an f. In d isc lie s  H a n fk r a u t. H a sch iscb . — CI*#®' 
r r e  In d ie n . — In d ia n  łie n ip .



Has Kraut (ler weibliclien bliihenden oder mit jungen Friicktcn verselienen Pflanze 
und zwar fast ausschliesslich das der in Ind ien  gewacdisenen, da der Hanf aus nordlichen 
Gegendeu viol geringere narkotische Eigenschaften hat oder wirkungslos ist.

B eschre ibung . Die Bliitter etc. sind oft durch ausgetretenes Harz mit einander 
verklebt. Sie sind langgestielt, gefmgert (5 — 9 ziiblig), die oberen drcizdhlig, die 
obersten ganz ungetheilt. Die Absclinitte sclunal lanzettlich, am Hande gesagt, der mitt- 
lere Abschnitt ist am langsten. Die weibliclien Bliitbenstande sind bebliitterte Scheinabren 
mit geliiinften Bliithen. Das Deckblatt der weibliclien Bliithc umgiebt. dieselbe und lasst 
nur die 2 Narben heryortreten. Fruchtknoten oberstandig mit einem OvuIum. Das Blatt 
triigt Driisenhaare mit mebrzelligem Kopf vom Typus der Labiatendriisen, diokwandige, 
gekriimmte, einzellige Haare, die ani Grunde einen undeutlich geschiehtctcn Oystolithen 
von Calciumkarbonat enthalten, es fiihrt wie die Itinde und das Mark der Acbse Drusen 
vou Calciumoxalat und im Phloem Milchsaftscblauche mit braunem Inba.lt.

B esta n d th e ile . Ueber die die narkotisebe Wirkung bedingenden Stoffe berrscbt 
wenig Klarlieit: C annab in , O xycannabin , C annab in in , T etano -C annab in  sind 
nickt einbeitlieb, sondern ansebeinend Gemenge barzartiger Korper viellciclit mit Alkaloi
dem Von letzteren werden angegeben: Cholin, T rig o n e llin  und M uscarin. Neuer- 
dings wird ais wirksamer Bestandtbeil angegeben: C annabindon CsHiaO (1895), und ein 
zu 3,3 Proc. erhaltenes rothes Oel C annabinol (1896), das in Dosen von 0,05 g Haschisch- 
rauscb erzeugen soli. Ferner 0,1—0,3 Proc. a tb e r ise b e s  Oel, welcbes T erpene, Ses- 
ąu iterpene  (C annaben, C annabenw assersto ff) und einen sa n e rs to ffb a ltig e n  
Korper enthait.

A u fb e to a h ru n g . Yorsicbtig und vor Licbt gesebiitzt in diebt geschlossenen Blecb- 
oder Glasgefassen, das Pulver in braunen Stopselglascrn.

A n w e n d u n g  u n d  W irku n g . Wirkt zuerst anregend und rerursacbt Hallucina- 
tionen meist angenehmer Art, oft aucb Tobsucbt, spater tiefen Scblaf. Wegen der unan- 
genehmen Nebenwirkungen: Erbrechen, Kopfsebmerz, Aufregung ctc. kein brauebbares 
Hypnoticum. Aucb ais Sedativum, ais Antispasmodicum bei Tetanus, Veitstanz empfoblen. 
Feiner empfohlen bei Gicht, Rheuma, Intermittens, Hydropbobie, Neuralgien. Antidot bei 
Strycbninvergiftung. 0,25—2,0 g ais Pulver, in Pillon oder mit Zucker und Tragantb zu 
Kuchen geformt. (Helv.: Dosis maxima pro dosi 0,5, pro die 2,0.)

Bekannt ist die ausserordentlich ausgedehnto Yerwendung der Hanfpraparate ais 
narkotisolie G cn u ssm itte l bei allen muliainedaniscben V8lkern von Indien bis Mar- 
rokko. Mail fasst die verschiedenon Formen gewObnlich unter dom Namon H ascbisch  
zusammen. Yerwejidung linden aucb hier nur die Spitzen der weibliclien Pflanzen. Namen 
dor verscbicdenen Priiparate: O hurus, C haras, G bur, G anjah , G unjah, B heng, 
Siddhi, M ajun etc.

f  E x tr a c tu m  C aim abis In d ic a e . In d isc h -H a n fe x trak t. E x tra i t  de cban- 
vre de 1’Inde . Fein geschnittonos (Austr.) oder grób gopulvertes (Brit. IIelv. U-St.) In- 
disches Hanfkraut wird mit q. s. Weingeist (87 bezw. 91 proc.) im Verdr&ngungswege or- 
schiipft, der Auszug zu einem dicken Extrakt eingedampft. Gall. Aus 1000 g mittelfein 
gepulvortem Kraut mit 6000 g Alkohol (60 proc.) obenso zu bereiten.

E rganzb . liisst das fein zerschnittene Kraut 6, darni 3 Tage lang mit je 5 Tb. 
Weingeist ausziehen, die Pressfliissigkeit zu einem dicken Extrakt eindampfen. Dunkelgrun, 
in Wasser wenig, in Weingeist vollig loslich. Ausbeute aus gutem Kraut 14—16 Proc. 
Die Verarbeitung der Plerba Cannabis „pro extracto“ ist nicht rathsam.

Dosis max. simpl. 0,06 Brit. 0,1 Austr. 0,1 Helv. 0,2 Ergiinzb.
Dosis max. pro die 0,3 0,5 0,6

Wenn dieses Extrakt in fliissigen Arzneiformen yerordnot ist, so muss es mit q. s. 
einer Miscbung aus Gummi und Zucker aa angorieben werden.

Die Abgabe zum innerlichen Gobrauch ist nur gegen arztliehe Verordnung gestattet.
t  E x tr a c tu m  C annabis In d ica e  f lu id u m , F lu id  E x tra c t of In d ian  C annabis 

(U-St.). Aus Herb. Oannab. Ind. (Ko. 20) 1000 g und q. s. Alkohol (91 proc.) im Ver-
driingungswege zu bereiten. Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt zuerst 900 ccm und
stellt 1. a. 1000 ccm Extrakt lier.

t  T in c tn r a  C annabis In d ica e . In d isc li-H a n ftin k tu r . T e in tu re  de C hanvre 
indien. — T in c tu re  of In d ia n  Hemp.



B rit. Auflosung von 5 g Extract. Cannabis indio. in Spiritus q. s. ad 100 o 
E rg an zb . 5 g Indischhanfoxtrakt in 95 g Weingoist zu lóson. Jurcli
Gall. Aus 100 g grobgepulvertem Kraut und 500 g Alkohol (60 proc./ 

lOtagiges Ausziehen.
H elv. liisst aus 20 Th. grób gepulvertem Kraut 100 Th., U-St. aus 15 g 

Tinktur durch Vcrdrangung mit Weingoist herstellen.
Klar, dunkelgriin, schwach bitter, von betiiubondom Geruch. Inncrlich je 4- 

J/2 stiindlich.
V o rs ic h tig , vor Licht geschiitzt aufzubowahron. Dosis max. simpl. 1 P 

5 g. (Helv.)

100 cer* 

_6TiV- 

dio

C h arta  C annabis In d icae .
I n d i s c h - H a  u f - P a p i e r .

Bp. E x tracti Cannabis Indicae 10,0 
Spiritus 100,0.

M it der Losung wird P iltrirpap ier getriinkt, das 
zuvor in eine SalpeterlOsung getaucht und 
getrocknet wurde. Alan trocknet iu gelinder 
W arn e  und schneidet in  Streifen. Dieso liisst 
man verglim nien und a tlim et den D am pf ein.

C r (ino L upussu lbe Unna . 
lip . Acid. salicyliei

Liq. Stib. clilomti aa 2,0 
E x tr. Cannab. Ind. 
K reosoti aa  4,0
Adip. Lamio 8,0.

Oleum  C annabis Indicae.
Aus grób gepulvertem Ind . H anf wie OJeuin 

donnae (S. 472) oder durcli Losen von 
E x trac ti Cannabis Ind . 1,0 

in Olei 01ivarum 20,0
in  der Wiirme und Absetzenlassen zu bereiteU'

P a s t i l l i  C annab is  Indicae (Diet.).
Bp. E xtracti Cannabis Indie. 5,0 

Saccliari 25,0
Pas tac Cacao 20,0

llellii-

Sacehari Yanillini 0,2. ■akt.
Alan forin t 100 Pastillen m it je  0,05 Ilanfesti*

S tilu s  C annab is  unguens.
C a n n a b i s - S a l b e n s t i f t  D ie t.

Bp. Colophonii 5,0
E xtracti Cannabis Indici 10,0 
Cerac flavae 45,0
Olei 01ivarum 40,0.

M an sehm ilzt und giesst lialberkaltet in  fc>tangeI1 
for men.

ist eiu Pflastermull mit Indisch-HanfextI
#

Indisch'

o-eti-ahh'

X  Beieksi>OKF’s Hii hneraugenplluster
und Salicyls&ure.

liro m  i d ii i ,  eiu Schlafmittol, besteht aus Ohloralhydrat, Bilsenkraut- und 
Hanfextrakt.

C Ig a r e tte n , lu d is c l ie .  Mit Opium-, Lobelia- und Indisch - Hanftinktur 
tes Papier. -’scheIJ'

C o r n ill ii i , ein Iluhneraugenpflaster von der Zusammensetzung des B eyersd o111' 3 
C o rn ic id e  ist Oollodium salicylatum Erganzb., ebenso das , UI1gei>
ll i l l in e r a u g e u m it te l  des Apothekers R a d l a u e r  in Berlin. Aehnliche Mis0)1 0 

sind die kj{sKJi
I l i i l i i ie r a u g e n t in k tu r e ii von E s s e r , K e a n ic ii , S ik o r s k i , W u r e l in g , rion 

B a u k o w s k i, B ongaiłtz und Hascbisch vom Apotheker K a b r e e .
P ulver von IIickeOud & Seookek ist mit Salpeter behandelter Hanf. 
f  C a n u a b i n u i n  t a m i i c u m .  B)jt
jD arste llu n g . Indischem Hanf wird das atherische Oel durch DestillftB011̂

Wasserdiimpfen entzogen, derselbe sodami mit Wasser ausgezogen, der Auszug 
aeetat gefiillt, der Bleiniederselilag mit Schwefejwasserstoff zerlegt und die so iu  f 1 ^  
gesetzten Glykoside an Tannin gebunden. — Nach anderer Angabe wird der wassnge 
zug direkt init Tannin gefiillt.

E ig en sc lia fłen . Gelbgriines oder mehr braunlicłies Pulver von etwas------------------ -------O---------  ------ ------------ - _ .
und stark zusammenziehendem Geschmack. Wenig loslieh in Wasser, Weinge)5

Die letztere LiisuugAether, leiclit loslieh in angesiiuerteni Weingeist und Wasser. 
durch Alkalien weisslich gefiillt, durch Jodlosung getriibt.

JPriifim ff. Olme betiiubenden Hanfgeruch, auf Platinblech verbrannt,
0,1 Proc. Rlickstand lassend, in 10 Theilen mit 10 Proc. Salzsaure versetztein Wcin» 
obne Iiiickstand loslieh.

A u fb e w a h r tm y .  In wohl yerschlossenen Gefassen v o rs ic h tig .
A n w e n d im y .  Bci leichtcren Formen der Schlaflosigkeit ais Hypnotieuim 

simplex 0,25—1,0, pro die 2,0.
Bp. Cannabin. tanuic. 1,0

.Saeeb. alb. 2,0
M. f. i)ulv. div. in  p. aeq. IV.

S. Abends vor dem Schlafengehen ein Pulver.

h ocb ^

P0i>



f  Cannabinnm puruin. Durch Einwirkung von Zinkoxyd auf Cannabintannat ais 
brauncs Pulver erhaltcn.

Auf Platinblech erhitzt, ohne Riiekstand fliichtig, geschmacklos, in Wasser unloslich, 
in Weingeist, Aether, Chloroform leicht loslich. In Dosen von 0,05—0,1 wio yoriges.

t  Jfaschisch puruin. Ein alkoholisches Extrakt aus Cannabis, das man vorher vom 
atherischen Ool befreit bat, wird mit Alkalien bohandelt und dadurch allc sauoren Bo- 
standtbeile, fettes Ocl otc. boseitigt. Ber nioht an Alkali gobundeno Antheil liefort das 
Preparat. Ein brauncs Weichharz, in Wasser unloslich, loslich in Alkohol, Aethor, Chloro
form, Benzol, Bonzin, Sclrwefelkohlenstoff, Amylalkohol, Essigather, Aceton.

Wirkt anfangs erregend, spiiter beruhigend. Dosis 0,02—0,04.
t  C annab inonum  (Erganzb.). Aus dem yorigen wird schadlich wirkendes T e ta - 

nin (?) mit Gerbstoff gefiillt; es hinterbleibt dann C annabinon in Form eines braunen Harzes.
Soli reiti schlaferregend wirken. Dosis 0,03—0,1 g.
b) Bie Ertichte: F ru ctu s  C annabis (Erganzb.). Sem en Cannabis. — H an fsam en . 

H anfkiirner. — G ra in e <>u S em enee «le c lian vre. . C henevis (Gall.). H em p-seed.

B eschreibung . Bie niisschenartigen Sohliessfriichte sind bis 5 mm lang, 2 mm 
breit, oval-breit-eiformig, von der Riickenseite etwas zusammengedruckt, griinlich-grau- 
braim, an beiden Randem schwach weisslich gekielt, von einem feineu Gefiissbiindelnetz 
umspannt. Schale diinn, sprode, leicht zerbrechlich. In dem sparlichen, graugriinlichen 
Endosperm liegt der gekrummte Embryo mit gelben Kotyledonen. — In der Pruchtsehale 
palissadenartig gestreckte, an den Seiten faltig verbogene, reiohlich porose Steinzellen. 
Im Embryo 4—8,« grosse Aleuronkorner mit einem grossen Globoid und Krystalloid.

Jiestand theile . E e tte s  Oel 32—58 Proc. (yergl. unten), W asser 8,92 Proc., Stick- 
sto ffsu b stan z  18,23 Proc., s t ic k s to ff f re ie  E x tra k ts to f fe  21,06 Proc., H olzfaser
14,97 Proc., Asclie 4,24 Proc. In der Trockensubstanz: S tick sto ffsu  bstanz 20,01 Proc., 
F e tt  35,77 Proc., S tio k s to ff  3,2 Proc.

E lm a m m lu n g . A u fb e w a h ru n g . Die im August gesammelte Fracht wird 
getrocknet und au einem trocknen Orte aufbewahrt.

A n w e n d u n g .  Zu Emulsionen (1:10; die Er U elito sind yorher abzuwaschen), zur 
Gewinnung des fetten Oeles, leicht gequetscht. zu Theemischungen.

Einulsio C annabis. — H a n f m i l c h .  

(Miinch, Nosok. - Vorschr.)
Rp. F ructus Cannabis 50,0 

Aquae 500,0
Sirupi simplicis 20,0.

Em ulsion do chonovis (Gall.).
Rp. 1. F ructus Cannabis 50,0

2. Sacckari albi 50,0
3. Aquae destillalae 1000,0.

Man stOsst 1 m it */a von 2 und q. s. von 3 zur 
Pasta an und fiigt den Rest von 3 liinzti, presst 
ab und K>st den Rest von 2.

E x tra it  Cannabis.
F iu  aus ITaufsamenmehl bestehendes Gebeimmittol.

Em ulsio C annabis com posita.
Rp.

Yet. L atw erge bei H arnverlia lton  dor Scliafe
(Diet.).

Kalii nitriei 5,0 Rp. Fructus Cannnbis contus. 100,0
N atrii n itriei 5,0 Magnesii sulfuriei 50,0
K xtracti I-Iyoscyami 0,5 Ainygdalarum amarar. 10,0
Aquae Ainygdalar. amar. 10,0 Fructus Juniperi contus. 25,0
Em ulsionis Cannabis 200,0. Farinao Secalis 25,0

Aquae q. s.
Stlindlicli taubeneigross.

O leum  C nnim bis. H an fb l. I lu ile  de c h a m ie .  H u ile  de c h e n e r is . Hem p  
secd o il .

Wird aus den gepulverten Erilchten durch Auspressen gewonnen. Frisch gepresst 
ist es infolge eines Gehaltes an Chlorophyll hellgriin bis grttnlichgelb, mit der Zeit wird 
es braungelb. Von eigenthiimliebem Geruch, mildem Geschmack. Trocknet leicht. Es 
liist sich in 30 Theilen kalten Alkohols, seine Losung in 12 Theilen kochenden Alkoliols 
seheidet beim Erkalten Stearin aus.

K o n stan to m  Spec. Gew. 0,925.— 0,931. Wird bei — 15°C. dick, bei — 27,5°C. 
fest. Schmelzpunkt der Fettsiiuren 19° C. Erstarrungspunkt 15° C. Yerseifungszahl 193,1. 
Jodzahl 143—157,5. Jodzahl der FettsSuren 122,2—125,2. Breclningsindex bei 18° C. 
1,47843.
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H esta iu ltlie ile . T r ig ly c e r id e  der S te a r in sa u re  und P a lm itin sau re , Li- 
n o lsa u re  nebst wenig L in o le n sa u re  und Iso lin o len sau re :

P r u fu n g .  Mit Natronlaugc gekocht giebt es eine braungelbe, feste (LeinSl eine 
gelbe, weiehe) Seife. — Schwefelsaure fiirbt intensiv griin, ebenso farbt Salzsaure; altes 
Oel wird gelbgriin. — Ein Gemiseb yon gleichen Theilen Wasser, konc. Schwefels&ure und 
raucliender Salpetersaure giebt mit dem 5 fachen Volum Oel eine Griinfarbung, die in 
Schwarz und naeh 24 Stunden in Rothbraun iibergeht. — Besonders charakteristisch die 
kohe Jodzahl.

A n w e n d u n g .  in  der Technik zur Herstellung von Seifen. Arzneilich neuerdings 
empfohlen zu Einreibungen ais die Milehsekretion hemmendcs Mittel.

Cantharides.

Lytta yesicatoria Fabricius (Cantharis vesicatoria L.). Familie der Cantha-
r id a e . — Verwendung finden die ganzen Thiere:

C a n th a r id es (Austr. Germ.). C an th aris (Brit. Helv. U-St.). Kanthariden. 
B la se n k iife r . P lla s te r k iife r . S p a u isc h e  F l ie g e n . — C a n th a rid es (Gall.). Mouchcs 
d ’E sp a g n e . — B lis t in g -H ie s . S p a n ish -flie s .

lie sch re ib im g . Der Kiifer (die Bezeichnung „ F lie g e “ ist also falsek) ist lang- 
lich, fast cylindrisch, bis 2,5 cm lang, bis 8 mm breit. Von obon gesehen smaragdgriin 

oder goldgriin, nur das Abdomen ist etwas blaulich oder kupfer- 
farben, die Beine und die elfgliedrigen Piihler schwarz. Der ge- 
senkte Kopf ist fast herzformig, am Seheitel mit einer Rinne, 
fein punktirt und weissgrau behaart, mit braunen halbnierenfdr- 
migen Augen. Das unterste Glicd der Fiihler ist liinger ais die 
iibrigen und behaart. Das Halsschild ist schmal, nach hinteu 
yerengert, das Brustschild yiereckig mit stumpf dreieckigew 
Schildchen. Fliigeldecken fein gerunzelt mit zwei feinen Liings- 
rippen, anten braun, biegsam, naeh hinten abgerundet. Die Flfl- 
gol sind gross, hautig, geadert, braun. Von den sechs Beinen 
haben die zwei yorderen Paare funfgliederige, das hintere vier- 
gliederige Tarsen mit in zwei ungleiehe Hiilften gespaltenen 
Klauen. Die Fiihler des Mannchens sind halb so lang wie der 
Korper, die des Weibchens kiirzer. Das Durchschnittsgewicht eines 
Kiifers betriigt 0,1 g.

B e s tm u lth e ile . Die lufttrockenen Kiifer enthalten 7,5—8,5 Proc. W asser, die 
gepulyerten 7,3—12,45 Proc. Der Gehalt an Asche betragt bis 6 Proc. (Im Pulver fand 
Dietebicii bis 10,55 Proc.) Alkohol (90 proc.) nimmt 15 Proc. auf. Sie enthalten ferner 
12 Proc. eines gelben, butterartigen F e t te s ,  fliissiges Oel, H arz , einen gelben, i» 
Schwefelkohlcnstoff loslichen, und einen rothen, darin nnloslichen Korper, und ais wirk- 
samen Stoff 0,3—0,6 Proc. C a n th a r id in , theilweise an Alkalien gebunden (Baumn fand 
0,72 Proc. freies Cantharidin, 0,32 Proc. an Alkalien gebunden). Der Sitz des Cantharidins 
soli in den Genitalien und in den Eiern sein.

P r ii fu n g .  Dieselbe bat sieli neben der Feststellung des Asobengehaltes auf die 
gute aussere Beschaffenheit zu richten, dass die Kafer nicht von Schmarotzern (Larye einer 
Motto: T in ea  f la v if ro n te l la ,  Kiifer: A n th re n u s  m useorum , H op lia  farinosa) zer- 
fressen sind. Ferner bat man sein Augenmerk darauf zu richten, dass die Kiifer nicM 
etwa mit Alkohol, Benzol oder Aether extrahirt sind, event. unter Zusatz von Schwefel
saure. lu  letzterem Fali ist die Asche reich an Sulfaten. — Der atherisehe Auszug aus 
guten Kanthariden liinterlasst etwa 10 Proc. eines dicklichen, griinlich-gelben EstraktS, 
in dem sic.h Kantharidinkrystalle belinden, bereits extrahirte liefern viel weniger Extrakt



(etwa 2 Proc.). — Ferner ist darauf zu ąehten, dass den Kantliariden niclit fremde Ktlfer 
beigemengt sind, ais solelie sind beobachtet: Cetonia a u ra ta , O an tharis to g a ta , L y tta  
syriaca, S ilpha  q u a d r ip u n e ta ta , Aromia moscliata. — Mit fettem Oel beseliwertt 
Kantliariden machen, zwiscken Papier sanft gepresst, einen Fettfleek.

B e s tin m iu n g  des C a n th a rid ingeha ltes. Zur Bostitnmung des Gesamintcautha- 
ridins liisst mail 25,0 g foingepulverte Kantliariden mit 100,0 g Chloroform und 2,0 g 
Salzsaure eine Nacht stehen, scliuttolt dann wahrend 3 Stunden ofter um und filtrirt dureń 
einen bodeckten Trioliter. 62 oom des Filtrats (=  15 g Kantliariden) werden yordunstet, 
der Riickstand mit 5 cum Schwefelkohlenstoff oder Petrolather behandelt, das Ganzo auł 
ein gewogones Filter gebracht, mit 10 ccm Schwefelkohlenstoff oder Petrolather nach- 
gewaschen, das Filter bei 60° O. getrocknet und gewogen. Bei Yerwendung von Schwefel
kohlenstoff reclmet man 0,01 g fiu- durch densolben gelbstes Cantharidin hinzu. Die 
Bestimmung des fre ion , nicht an Alkalien gebundonon Cantharidins gescliielit in derselben 
Weise, nur liisst mail die Saure weg. — Eine Cantharidinbestimmung ist stots yorzunehmen, 
die Gall. yerlangt 0,5 Proc.

Y o rh o m m en  u n d  E in sa m m lu n g .  Hoimisch in Mittel- und Siideuropa bis 
liuseland in den Monaten Mai bis Juli auf O leaceen (Fraxinus, Ligustrum, Syringa), 
C aprifo liaceon  (Sambucus, Lonicera), Acer, Populus, Larix. Die in den friilien Morgen- 
stunden auf ausgebreiteten Tuchern gesammelten Kafer todtet man in yerschlossenen 
Flaschen, indem man in dieselben auf 1 1 Inhalt 5 g Aetlier giebt, und trocknet sio sorg- 
fiiltig boi gelinder Wanno (niclit iiber 30° O.), zuletzt uber Actzkalk. 5 Th. frische Kam 
tliariden geben etwa 2 Th. trockno.

A u fb e w a h ru n g .  Die Kantliariden sind, sobald sie sieli leielit zu Pulver zerreiben 
lassen, in diclit zu verschliessende Standgefiisse ans Stein oder Bleoli zu bringeu, in welclie 
man zur Fernlialtung von Insekten einen mit Aetlier getriinkten Wattebausch hiingt. 
Sie werden an einem trockenou Orte y o rs ic h tig  aufbewahrt; das grobe Pulver kiilt man 
iu Bleehgefassen, das feine in braunen Stopselglascrn, beide in nicht zu grosser Meuge, 
Torrathig; bei langerer Aufbewahrnng yerliert das Pulyer ganz erheblieh an Wirksamkeit.

Germ. schreibt das Vorriitłiigbalten der nnzerkleinerten Kafer vor; Helv. liisst 
dieselben jiihrlick erneuern.

V era rb e itu n g . Beim Pulvern der Kantliariden sind besondere Siebe zu ver- 
wenden. Der Arbeiter bat eine Schutzbrille anzulegen, Mund und Kaso mit einem feuchten 
Tuclie zu yerbinden. Das fertige Pulyer trocknet man vor dom Einfiillen in die Yor- 
ratlisgefasse ubor Aetzkalk nacli. 100 Tli. lufttrockene Kantliariden liefern 90—94 Th. 
grobes oder 85—B8 Th. feines Pulyer.

Beim Yerarbeiten des Pulycrs zu Ausziigen, Pflastern u. dergl. iu der Warnie sind 
Wasserbad und yerscblossene Gefasse zu yerwenden, um einer Verfluchtigung des wirk- 
samen Bestandthoils yorzubeugon; da dossen Diimpfe uberdios Augen und Lungon liocbst 
gefahrlich werden kónnen, arbeite man untor einem Abzug oder im Ereien. Bei trockener 
Yerarbeitung des Pulyers ist dasselbe, um Stauben zu yerhiiten, mit wenig Alkohol an- 
zufeucliten,

W irk u n g  u n d  A n w e n d u n g .  Sie wirken stark reizend auf die Harnwege. 
Schon geringe Dosen rufen gefabrliehe Vergiftungen heryor, wobei es zu Albuminurie, 
Hamaturie, Cystitis etc. kommt, ferner besteben Dysurie, Strangurie, schmerzhafte Erek- 
tionen. Bei schweren Fallen kommt es zu Respirationsstorungen, Krjimpfen und akuter 
Gastroenteritis. Innerlich ais Aphrodisiacum und Diureticum gar nicht mekr im Gebrauch 
und mit B,eckt, woil die zuweilen beabsichtigten, ansclieinend erotisehen Erscheinungen 
eben nichts anderes ais Zeichen sekwerer Erkrankung der Harnwege sind. — Aeusserliek 
ais Vesikans bei Pleuritis, Pneumonie, Gelenkrheumatismus, Neuralgien, rheumatischen 
Zalinsehmerzen, Augenentzundungen etc.

Dosis inaxima: Germ. Helv. 0,05 g, pro die 0,15 g, Austr. 0,2 g.
Bei K a n th a r id e n v e rg if tu n g  infolgo ausserer Anwendung: Ausspiilungen der 

Blase mit warmem Wasser, warmo Sitzbader, Blutentziehung in der Niorcngegend, inner
lich Opium. — Infolgo innerer Anwendung: Ausspiilungen des Magens, Magenpumpe, 
schloimige Mittel, Opium. E e tte  s ind  zu yerm eiden.

Dem freien Verkehr sind Kanthariden und ihre Zubereitungen entzogen.
t  Aetlier cantkaridatus. S p an isc liflieg en a th e r (Erganzb.). L ią u o r  ep ispas- 

ticus. B lis te r in g  L iąu id . (Brit.). Aus 10 Tli. mittelfein gepulyorter Kanthariden sam- 
melt man nach 24stiindigem Stehen mit 15 Tli. Aetlier im Yerdriiiigungswego durcli Nacli-



giessen von q. 3 .  Aether 10 Th. Fliissigkeit. Klarę, braunlich-grune, schwach saure 
Fliissigkeit, die yorsichtig und im Kiihlen aufzubewahren ist. (Fig. 141. T  Trichterrokr, 
T) Deplacirtrichter, b Baumwollbauseh, l Luftrohr.)

B rit. schreibt Essigather vor und lasst aus 50 g Kantharidenpulver 100 ceni Aus
zug herstellen.

t  C o llo d iu m  ca n th a r id a tu m  s. c a iit l ia r id a le  s . T esicans. Spanischfliegen- 
K ollod ium . B lasen z ieh en d es  K ollod ium . — O ollod ion  c a n th a rid e . — Blis- 
te r in g  O ollodion. Germ ., H elv. 100 Th. grób gepulverte Spanische Fliegen werden 
mit q. a. Aether im Pei*kolator erschopft, der Auszug in gelinder Warme zum Sirup ein- 
gedampft und mit Kollodium q. s. zu 100 Th. vermischt.

U-St. 60 g Kantharidenpulvor wird im Perkolator mit Chloroform erschftpft, der 
Auszug auf 15 g eingcdampft und mit 86 g elastischem Kollodium vermischt.

B rit. liisst 5 g Schiessbaumwolle in 
200 ccm Kantharidenather (Liq. epispastio. 
Brit.) Ibsen.

E m p la stru m  C antliariduiu  (Austr.). 
Em pl. O an th arid u m  ordinarium 
(Germ.). Em pl. C an th a rid is  (Brit. 
Helv.). Em pl. yesicans s. yesicato- 
rium . B la sen p flas te r. Kantharideii- 
p fla s te r . Sp a nisc li f liegen  pflastor.— 
E m p la tro  v e s ie a to iro  (Gall.). —■ Can- 
th a r id e s  P la s te r . B lis te r in g  Plaster. 
Y esiea to ry .

a. A u str. 100,0 gelbes Wachs
100.0 vonetianisclier Terpentin, 20,0 Oli- 
veni)l sclimilzt man, seiht dureh, tragt
125.0 gepulverte Kanthariden ein, erwilrmt 
1 Stunde im Wasserbade, setzt 10,0 Peru- 
balsam zu und lasst orkalten.

b. B rit. Man schmilzt 20,0 Kolo- 
phonium, fiigt 5,0 Soifenpflaster, darni jo
20.0 gelbes Wachs und Schweinefett und 
zuletzt 35,0 Kantharidenpulyer hinzu.

c. Germ. 2 Th. mittelfeines Kan
thariden pulver, 1 Tli. 01iven6l 2 Stun- 
den im Dampfbade erwiirmen, 4 Tb. gel
bes Wachs, 1 Th. Terpentin zufiigen, 
rahren bis zum Erkalten.

d. IIe lv . 25 Th. frisohes Kantliari- 
denpulver wird mit 12 Tli. 01iveniSl 2 Stun- 
den im Wasserbade orwarmt, in eine ab- 
gokublto Mischung aus 50 Th. gelbem 
Wachs, 8 Tli. Terpentin, 5 Th. Elemi ein- 
getragen. Mit Glycorin in Stangen aus- 
zurollen und jahrlich zu ernouerii.

o. Gall. 10 Th. Elemi, 4 Tli. 01iven- 
61, 30 Th. Kbnigssalhe, 40 Th. gelbes 
Wachs schmilzt man, seiht dureh und 
mischt 42 Tli. feines Kantharidenpulyer 
hinzu.

Fig . i4i. f. Nach E. D ieterioh. 100,0 Oli-
yenbl, 525,0 gelbes Wachs, 125,0 Terpentin 

schmilzt man, setzt 10,0 Weingeist mit 1,0 Schwefelsaure, dann 250,0 fein gepulverte Kan
thariden hinzu, erwarmt 2 Stunden (60—70° O.) und mischt 2,0 Baryumkarbonat mit 6,0 
Weingeist zu. Nach dieser Yorschrift wird auch das gebundene Kantharidin wirksam. 
In lose bedeckten Kasten aufzubewahren, in Blecbgefassen schimmelt das Pfiaster.

E m p la stru m  C an tliarid n m  e x te n su m . Um ein sauberes Pfiaster zu erkalten, 
streicht man die Masse auf Wachspapier, schneidet mit der Scheere die gewiinsclite Form, 
druckt auf gcstrichones Heftpflastor und zieht das zuvor mit Aether oder Benzin benetzte 
Wachspapier glatt ab.

E m p la stru m  O an th arid u m  d ’A lh esp ey res . (Erganzb.) A lb esp ey res  Pfiaster.
35,0 Kolophonium, 15,0 gelbes Wachs, 12,0 Terpentin, 5,0 Hammeltalg, 2,0 Storax schmilzt 
man, seiht dureh, lasst mit 30,0 mittelfein gepulyerten spanischen Fliegen 1 Stunde bei 
60—65° C. stehen und streicht dann.



Diesos Pflaster kommt in Originalpackung auf griines Waclistuch gestrichen in den 
Handel und zeiehnot sioh durch Haltbarkeit und zuyerlassige Wirkung aus.

E m p lastru m  C antharidum  p erp e tu u m . (Austr. Germ. IIelv.) Em pl. calefa- 
oiens (Brit.). Em pl. ep isp asticu m . E m pl. E u p h o rb ii  s. J a n in i  s. Jaeg e ri. 
Empl. yesican s m ed io lan en se  (Gall.) s. y e s ic a to riu m  perpetu iim . Im m er- 
w ahrendes S p a n isc h flie g e n p fla s te r . B estiiiid iges K a n th a r id e n p fla s te r . 
(Z ugpflaster Germ.) — M ouches de M ilan. E m p la tre  a m ouche de M ilan. 
Y esicatoiro de Jan in . — W arm ing  p laste r.

a. Germ. 14,0 Kolophonium, 7,0 Terpentin, 10,0 gelbes Wacbs, 4,0 Talg schmilzt 
man und setzt 4,0 mittelfein gepulyerte Kanthariden, 1,0 Euphorbium zu.

b. Holv. 30,0 Elomi, 20,0 gelbes Wachs, 10,0 Storax schmilzt man und fiigt
5.0 Kampher in 5,0 Oliyenol gelOst und 30,0 fein gepulverte Kanthariden hinzu. Zu einer 
„Mouche de Milan“ nimmt man 1 g hieryon.

c. A ustr. Je 30,0 Venetianischen Terpentin und Mastix schmilzt man und setzt 10,0 
gopulverte Kanthariden, 5,0 gepulvertes Euphorbium hinzu.

d. B rit. 10,0 Kantharidenpulyer zieht man 6 Stundon mit 50 ccm siedondem 
Wasser aus, presst, dampft dio Fliissigkeit auf 1/3 ein und schmilzt 10,0 gelbes Wachs,
10.0 Kolophonium, 130,0 Heftpfiaster, 80,0 Seifenpflaster hinzu.

Gall. Jo 50 Th. Burgunder Pech und gelbes Wachs schmilzt man, soilit durch, 
erwarmt mit 50 Th. feinem Kantharidenpulyer 2 Stunden im Wasserbade, fiigt 10 Th. 
venetianischen Terpentin hinzu, riihrt bis zum Erkalten und setzt je 1 Th. LayendolOl und 
Thymianol hinzu. Wird in flachgedrucktcn Kugelchen zu 1 g, in ein Stiick sohwarze 
Seide von 6 cm Durchmesser eingeschlagen, abgegeben.

Em plastrum  Drouoti. Em pl. M ezeroi c a n th a r id a tu m  (Erganzb.). P annus 
re s ica to riu s . T a ffe ta s  yesicans. Em pl. ep isp asticu m  D rouo ti, D ro u o fsc h e s  
P flaster. B la se n ta ffe t. S p a n isc h flie g e n -S o id e lb a s tp £ la s te r . — In einer aus
30.0 grobom Kantharidenpulyer, 10,0 fein zerschnittener Seidelbastrinde, 100,0 Essigather 
bereiteten Tinktur lóst man 4,0 Sandarak, 2,0 Elemi, 2,0 Fichtenharz und bestreicht mit-- 
telst breiten Pinsels ausgespannten, vorher mit einer Losung von 20,0 Hausenblase und 
2,0Zucker in 200,0 Wasser uberzogenen Seidentaffet. Vorstehendes Yerhaltniss in Grammen 
liefert 3000 O  cm (s. auch unter Empl. adhaosiyum Anglicum).

E x tr a c tu m  C an th arid u m . E x tr a i t  e th e re  de c a n th a r id e  (Gall.) ist wie Extr. 
Cinae aethereum (Gall.) zu beroiten.

E x tr a it  a lc o o lią u e  d e  c a n th a r id e  (Gall.) wie Extr. Scillae.
L in im en tu m  G an th arid is (Kation. Form. 1896). Cantharides pulv. 150,0 g werden 

in der Warme mit 1000 ccm Terpentinól ausgezogen, das Filtrat wird mit TerpentinSl auf 
1000 ccm gebracht.

O leum  ca n th a r id a tu m  (Germ.). S panischfliegenO l. H uilo  de c a n th a rid e  
(Gall.). 3 Th. grobes Kantharidenpulyer werden mit 10 Th. Oliven5l 10 Stunden im Dampfbade 
behandolt, gepresst und filtrirt. Gall.: Aus 1 Th. grobem Kantharidenpulyer und 10 Th. Oli- 
venol durch 6 sttindiges Erwarmen. Dieses Oel wird zweekmassiger durch Oleum Cantha- 

• ridini ei'setzt.
S p a ra d ra p  y e s ic a n s  (Gall.). Je 25 Th. gelbes Wachs, schwarzes Pech und Kolo

phonium schmilzt man, seiht durch, fiigt 2 Th. Oliycnól und je 4 Th. Glycerin und vene- 
tianisehon Terpentin, zulotzt unter Umriihron 40 Th. mittelfeines Kantharidenpulyer hinzu. 
Nach halhstiindigem Erwarmen im Wasserbade wird dio Masse auf Wacbstueh gestrichen.

T in c tu r a  C an th arid u m  (Austr. Germ.) s . C an tliar id is (Brit. Helv. D-St.). 
S p a n isch flieg en tin k tu r . K a n th a r id e n tin k tu r . — T e in tu re  ou A lcoo le  do 
can th arid e  (Gall.). — T in c tu re  of C an tharides.

a. Germ. Grobes Kantharidenpulyer 1,0, Spiritus 10,0.
b. H elv. Aus 10 Th. Kantliaridenpulyor und q. s. Weingeist (94 proc.) stellt man 

durch Yerdrangung 100 Th. Tinktur dar.
c. A u str. Aus Kantharidenpulyer wie Tinet. Aconiti (Austr.), doeh mit 87 pi’oc. 

Weingeist zu bereiten.
d. B rit. Kantliaridenpulyor 12,5 g, Spiritus (90 Proc.) 1000 ccm. Durch Maoeration 

zu bereiten.
e. U -St. aus 50 g Kantharidenpulyer 1000 ccm Tinktur wie nach Holv. herstollen.
f. Gall. Grobes Kantharidenpulyer 1 Th., Alkohol (80 proc.) 10 Th.; 10 Tage zu 

maceriron.
Grunlichgolbe Tinktur, mit Wasser gemischt milchig triibe. Vorsichtig aufzube- 

wahren.
Grłisste Einzelgabe Austr. 0,5 Germ. Helv. 0,5 
Grbsste Tagesgabe 1,0 1,5.,



Gegen A usfallen  der H aaro (Husem ann
Tincturae Cautharidum 1,0
Spiritus Sinapis 5,0
Spiritus 50,0 Rp. Tincturae Cautharidum
Olei Lavandulae M ixturae odoriferae a
Olei Amygd. amar. iith. Olei Ricini
Olei Rosae HaarO 1.
Olei A urantii F lorum  aa 0,25.

Jeden 2. Tag die K opfhaut einreiben.

f  T in c tu r a  C an th arid u in  a e th e r e a . 1,0 Kautharidenpulver, 7,0 Aotlier, 3,0Wein- 
geist (90 proc.). Man macerirt und bringfc ohne auszupressen aufs Filier.

Gall. T e in tu re  e th e re e  de c a n th a r id e . Gautharidum gr. pulv. 10,0, Aetheris 
acetici 100,0. Im Verdrangungswege zu bereiten (Fig. 141).

U n g u en tu m  C a n th arid u in  (Germ.) s . C a n th a rid is  (Brit. Helv.). Oeratum Can- 
th a rid u m . Ungt. i r r i ta n s .  S p an isch flieg en sa lb e . K a n th a rid en sa lb e . Fteiz- 
salbe. F o n ta n e llsa lb e . Pom m ado e p isp as tiąu e . — C an th a rid e s  Ointment.

a. Germ. 3 Th. Oleum cantharidatum, 2 Th. Gera flava.
b. H ełv . lasst 2 Th. frisch gepulverte Kanthariden mit 8 Th. 01ivonol 4 Stundenim 

Dampfbade erwarmen, pressen, filtriren und 6 Th. des Filtrates mit 4 Th. weissem Wachs 
zusammonschmelzen.

c. B rit. 3 Th. Kanthariden, 30 Th. Benzoefett digerirt man 12 Stunden (bei etwa 
50° O.) und seiht unter gelindem Pressen durcli.

A- Gall. 1) P o m a tu m  lu te m n  de C a n th a rid e . Pom m ado ep isp as tiąu e  jaune. 
60 ,Th. grobes Kantharidenpulver erwarmt man mit 840 Th. Schweinefett 4 Stunden im 
Wasserbade, lasst absetzen, giesst klar ab, digerirt 1 Stunde mit 4 Th. Kurkumapuhw, 
łiltrirt im Heisswassertrichter, schmilzt 120 Th. gelbes Wachs hinzu, riihrt kalt und giebt 
4 Th. Citronenol hinzu.

2) P o m a tu m  y ir id e  cu m  C a n th a r id e . Pom m ade e p isp a s tią u e  verte . 280 Th. 
Pappelsalbe werden mit 40 Th. weissem Wachs zusammengeschmolzen und 10 Th. Kan
thariden pul ver zugemischt.

Die Salbe dient zum Offenhalten von Wunden und ist im Handverkauf mit Vorsicht 
abzugeben.

P o m m a d e p o u r  P a p ie r  e p is p a s t ią u e .
Rp. Sebi ovilis 240,0 t

Adipis benzoati 360,0 ! A
Cantbaiudum gr. m. pulv. 100,0. J

Man erwarmt 2 Tage im Wasserbade, presst ab und filtrirt heiss.
C h arta  ep isp a stic a  (Gall.). P a p ie r  e p isp a s tią u e .

Rp.

Durch einseitiges 
Papiere No. I, II,

No. I No. II No. III
360 450 600
150 90 —

100 60 —

60 60 60

Unguenti A. 
xldipis benzoati 
Sebi ovilis 
Oerae albae

Auftragon der geschmolzenen Salbon auf Papierstreifen erhalt man dio

f  Acetnm OniitharidiN (Brit.). 
V i n e g a r  o f C a n t h a r i d e s .

Rp. C autharidum  gr. pulv. 100,0 g 
Aeidi acetici glacial. (09%)
Aquao aa q. s.

Man m acerirt m it 900 ccm und sam m elt im 
Verdriingungswege 1000 ccm.

Balsamum Yinarionse. 
L i n i m e n t u m  S a p o n i s  r u b e f a c i e n s .  

W e i m a r s c h e r  S e i f e n b a l s a m .
Rp. 1. L in im enti saponato-cam pli. 80,0

2. Olei Terebinthinae 5,0
3. T incturae Canthariduin 2,5.

M an schm ilzt 3, setz t 2 und 3 zu und k iih lt sclinell 
ab.

Ceratum C antharidis (U-St.,1.
Rp. 1. Canthariduin pulv. (No 60) 320,0 g

2. Cerae flavae 180,0 „
3. Colophonii 180,0 „
4. Adipis suilli 220,0 „
5. Olei T erebinthinae 150,0 ccm.

Man m acerirt 1 m it 5 48 Stunden, fiigt 2, 3, 4 ge- 
schmolzen hinzu  und dam pft im W asserbade 
bis au f 1000 g ein.

Charta antirhouinatica stimulans.
R e i z e n d e s  G i c l i t p a p i e r .

Rp. Resinao P in i 100,0
Cerae flavae 50,0

schm ilzt m an, fiigt
T incturae Canthariduin 
Tincturae Euphorbii aft 4,0 

hinzu, verdunstet den W eingeist im Wasserbade 
und verfflhrt wie bei C harta cerata.

Collemplastruni Caiitharidini (Diet.).
Rp. Massae ad Collemplastruni 800,0 

R hizom atis Irid is  pulver. 88,0 
Sand ara cae 20,0
Olei Resinao P in i (HarzOl) 20,0 
Aeidi salicyliei 6,0
Caiitharidini subt. pulv. 2,5 
Aetheris 150,0.

Bereitung wie Collemplastruni Arnicac (S. 385.).

Collemplastrum Caiitharidini perpetuuiii (Diet,). 
Wie voriges, doch n u r m it 0,25 Caiitharidini nnd

30.0 Rhizom. Ir id is , und s ta tt  Sandarak mit
50.0 Euphorbium  und 20,0 Olibnnum zu bereiten.



E m plastrum  C an tharidum  B erolinenso.
B a n d p f l a s t e  r. 

lip. Terebintliinae laricin. 20,0
Cerae flavae 30,0
Besinac Pini 12,0
Sebi ovilis 7,0.

Man sclimilzt, fUgt
Eupliorbii pulv. 10,0
Cantharidum  pulv. 10,0
Sandaracac pulv. 25,0

hinzu, stre ieh t a uf Seidenzeug und schneidet in 
3 cm broi to Streifen. Ans diescn erhttlt m«*m 
m ittelst eincs Pflasterstechers ohrfOrmige Stiicke 
(Ohrpflaster, Zahnpflaster).

E m plastrum  C an tharidum  F erra r i 
entspricht dom Em pl. Cantharid. perpet. Germ., 

erhillt aber noch wenig Styrax und. Oleum Thym i.

E m plastrum  C an tharidum  cam phora tum .
V e s i c a t o r i u m  c a m p h o r a t u m .  Y d s i c a to i r e  

c a m p h r ó  (Gall.).
Em plastrum  Cantharidum  extensum  wird m ittelst 

eines Pinsels m it Aethor cam phoratus bestrichen.
E m p lastru m  C an tharidum  Lubecenso.

L u e b e c k ’s c h e s  B l a s e n p f l a s t e r .
Bp. Colopbonii 20,0

Besinac P in i 20,0
Styracis liquidae 10,0
Cantharidum  subt. pulv. 10,0.

E m plastrum  ad clavos poduni Keiliio lz .
Bp. E m plastri L itharg. comp. 40,0

E m plastri Galbani 10,0
Picis navalis 20,0
A m m onii hydroclilor. 1,5
Aeruginis 1,5
Cantharidum 1,0.

E m plastrum  P ic ls  c an tlia r id a tu m  (U-St.). 
W a r m in g  P l a s t e r .

lip. Cerati Cantharidis 80,0 g
Durch Schmelzen und Durcłiseilien trenn t man 

von den Canthariden, fiigt zum fliissigen Teile 
Besinac Pini Burgund. q. s. ad 1000,0 g 

und bereitet 1. a. eine gleichmiissigo Masse.

E m ułsio  C an tharidum  van Mons.
Bp. Olei cantharidati 6,0 

V itellum  ovi unius 
Mellis depurati 30,0 
Gum mi arabici 10,0 
Aquae Jun iperi 90,0.

f  E x tra c tu m  C antharidum .
Bp. 1. Cantharidum  gr. m. pulver. 100,0

2. Spiritus diluti 1000,0
3. Spiritus diluti 300,0.

Man zieht zuorst m it 2 , dann m it 3 au s, filtrirfc 
und dampffc zum dicken E x trak t ein. Ausboute 
etwa.60 Procent.

G lo b u li  ad  fo n t ic u lo s .
F o n t a n e l l o r  b s e n .  E i  t e r e r b s e n .  

Globulos e Bhizomate Irid is m agnitudine pisi 
parvi

benetzt m an m it einer M ixtur aus
T incturae Cantharidum  10,0 
Balsami Tolutani 1,0.

L i  n im  en  tu m  c r in a lo .
(Amer. Drugg.)

Bp. Cantharidini 0,06
Aethoris aeetiei 7,5
Spiritus 90,0
Olei Bicini 30,0
Olei Lavandulae gtts. 15.

L in im e n tu m  yes ieans S w j s m a u r .

Cantharidum contusar. 6,0
Campborae 10,0
Olei 01ivarum 5,0
Olei Tercbinthinae 20,0.

Digeriren, auspressen, filtriren.

M ittel gegen H anrausfa ll L e is t ik o w .

Bp. Tincturae Cantharidum 3,0 
Chlorali hydrati 2,0
Lanolini 5,0
Yaselini
Aquae Laurocerasi 
Aquae Calcis liii 10,0.

Oleum C an th arid in i (Diet.).
(L o c o  O le i  c a n t h a r i d a t i ) .

Bp. Cantharidini pulverati 1,0 
Acetoni -10,0.

Man lbst im W asserbade in  yerschlossenem Glns- 
kolben, triigt allmalilich in

Olei 01ivarum 960,0
das auf 50° C. erwftrmt ist, und bewahrt bei 

ZimmerwHrmc in  gelben StbpselglUsern auf.

P ilu lao  an ten u re ticae  Me issn er .
G e g e n  B e t tn i l s s e n .

Bp. Cantharidum  pulverat. 0,66
F errl pulverati 1,33
Suoci L iquiritiac 5,0.

M. f. pilulaó .No. 100.

P ilu lao  s tim u lan te s  Su n d e l in . 

Bp. Cantbaridum  0,4
Fructus Capsici 0,6
Campborae 1,6
Besinac Guajnci 5,0
Tincturae Colocyntli. q. s. 

f. pilul. No. 100.

P om atn  tric lio p h y tica  D u p u y t r e n .

Bp. Medullao ossium bovin. 100,0
Balsami Peruyiani 4,0
Olei Cinnamomi 2,0
Olei Bergamottae 1,0
Tincturae Cantharidum  l,f>
M ixturao oleoso-balsamicae 3.5 

D. S. DuPUYTREN’sebe Haarwuchspomnde.

K a tte n g if t (Apotb.-Zeitg.).
Bp. Cantharidum pulverat. 40,0 

M alti pulverati 480,0
Moschi 0,06
Olei Ligni Bhodii 
Olei Carvi aa  gtts. 6 
Saccliari fusci 60,0.

M. f. pasta. M an lcgt kleino Kiigelehen aus.

Saponim ontum  C an th arid in i Unna . 
C a n t h a r i d i n - O p o d c l d o k  (Diet.)

Bp. Saponis stearin. dialys. 100,0
Saponis olein. dialys. 50,0
Spiritus (90°/0) 450,0
Aquae 95,0.

Man lbst durch Digestion und fiigt hinzu ci nu 
LOsung aus

Cantharidini 5,0
Acetoni 300,0.

S p ir itu s  co n tra  alopeciam  syphilitiear.i
L anglebert .

Bp. Tincturae Cantharidum  5,0 
Ilydrargyri bichlorati 0,05 
Spiritus
Spiritus Melissae aa 40,0 
Aquae Bosae 20,0.



S p ir itu s  c r in a lis .
H  a u r  s p i r i t u s .

1. (Gaz. hebd. do mód.) 
11]). T incturae Cantharidum  

Acidi tanniei aa 3,5
Cliinini hydrochlor.
L igni San tal i aa  1,5
Glycerini 20,0
Spiritus Colouiensis 15,0 
Y anillini 0,02
Spiritus dii u li q. s. ad 800,0.

2. (Form. american.)

Ii]). T incturae Cantharidum
Tincturae Capsici aa  4,0 
T incturae Gallarum 8,0
Spiritus (9G°/o)
Spiritus Colouiensis aa 180,0 
Olei Ricini 75,0.

3. G e g e n  K o p f s c h i n n e n .  
(Buli. of Pharm .)

lip . T incturae Cantharidum  3,5 cem 
Tincturae Chinae 7,5 „
P ilocarpini hydrochlor. 0,24 g 
Chlorali hydrati 3,6 „
Glycerini 28 cem
Bay Rum  q. s. ad 450 „

S p ir itu s  c rin a lis  rohoriu is.
H a a r - T o n i c u m  (Pli. Kra).

d. T incturae Cantharidum 14 cem
Liquor. Ammon. caust. arom . 28 »
M ixturac oleoso-balsam. 113
Glycerini 142 »
Aquae Iiosae 568 „

Spiritus q. s, ad 908 V

Spiritus tricliopliyticus.
H  a a r  w u c h s w a  s s e ii'.

lip . T incturae Cantharidum 1,0
Acidi salicylici 2,0
M ixturae oleoso-balsam. 20,0
Spiritus 20,0
Glycerini 30,0
Aquao Iiosae 60,0.

flich die K opfhaut zu  befeucliten

Spiritus tricliophyticuN E i>eINSTE IN.

lip. T incturae Cantharidum 10,0
Spiritus Sinapis 1,0
Olei Lavandulae
Olei Amygdalar. am ar. aeth.
Olei Iiosae
Olei A urantii floruin aag tts . 5
Spiritus 100,0.

Jeden  2. Tag 1 Thoolbffel voll in 
einzureiben.

dio K opfhaut

U nguentum  ad  fo n ticu lo s  B e r g .

lip . E x tracti Mezerei 1,0
Terebin th inae larieiuae 5,0
U nguenti C antharidum 20,0
U nguenti basilici 50,0
Cupri acetici subt. pulv. 4,0.

U nguen tum  ad  fo n ticu lo s  (Ergunzb.). 
lip . Euphorb. subt. pulv. 1,0 

U nguent. Cantharid. 19,0.

U nguentum  ep ispasticum .
U n g u e n t u m  i r r i t a n s  L a u s a n n i c n s e .  

Ilp. tJnguenti Cantharidum  
Unguenti A lthaeae aa  10,0 
Olei Ci tri g tts. 2.

Yot. C harge de Bobas (Gall.).
L e b a s  s c h a r f e  E in r e i b u n g .

Adipis suilli 125,0
Picis liquid. abietin. 125,0
T inctur. Cantharidum 100,0
Olei Terebinthinae 100,0.

C harge re so lu tive  (G;all.)
. Picis liqu. L ithantracis 250,0

Petrolei nlbi 75,0
Tincturae Cautharidum 75,0.

Vet. E m plastrum  acre.
S c h a r f e s  P  f  1 a  s t  e r. P i e p h a c k c n p f l a s t e r .  

lip . Cantharidum  pulver. 25,0 
Euphorbii pulver. 5,0 
Terebinthinae 
Olei 01ivarum aa  12,5 
Cerae flavae 45,0

digerirt m an einige Stunden im Dampfbade.

Vot. E m p lastru m  C antharidum  pro usu 
Y oterinario  (Germ.). 

lip . 1. Colophonii 6,0
2. Terebinthinao 6,0
3. Cautharidum  gr. m. pulv. 3,0
4. Euphorbii subtile pulv. 1,0.

Man schm ilzt 1 und 2 und setzt 3 und 4 hiuzu.

Y et. Oleum acre.
O le u m  i r r i t a n s  A n g l ic u m .  F e  u a n g la is . 

lip. Euphorbii pulverati
Cantharidum  pulverat. aa 1,0
Olei Terebinthinae
Olei Oliyarum aa 50,0.

M an digerirt 1 Tag und filtrirt.

Y o t .  O leu m  a c re  B u s t e r .
lip . Olei Rapae 250,0

Olei Terebinthinae 50,0 
Cantharidum  pulvcrat. 20,0 
Euphorbii pulverat. 10,0.

Einige Tago digeriren. Vor dem Gcbrauch umzu- 
schUtteln.

Yet. S p ir itu s  acor.
F e u  f r a n ę a i s .  

lip. T incturae Cantharidum  
Tincturae Euphorbii 
Spiritus aa.

Yot. T in c tu ra  C an th arid u m  co n cen tra ta , 
s. fo r t io r .

lip . Cantharidum  pulvcrat. 1,0 
Spiritus 5,0.

Y et. U nguentum  C an tharid  urn p ro  usu 
Y oterinario  (Germ.). U n g t .  a c re .  
S c h a r f e  S a lb e .  S p a t h s a l b e .  

lip . 1. Cantharidum  subtile pulvcr. 2,0
2. Olei 01ivarum 4,0
3. Cerae flavae 1,0
4. Terebinthinae 2,0
5. Euphorbii subtile  pulv. 1,0.

1 und 2 werden 10 Stunden im  Dampfbade er- 
wUrmt, 8 und 4 zugefiigt, dann m it 5 bis zum 
Erlcalten geruhrt.

Yot. U nguentum  Y osicatorium  (Gall.]. 
O n g u e n t  v ó s i c a t o i r e  L e b a s .

Rp. Cerae flavae 3,0
Picis nigrae 4,0
Resinae P in i 4,0
Olei 01ivarum 10,0
C antharidum  gr. m. plv. 6,0
Euphorbii pulv. 2,0.

Yot. U nguentum  Yosicatoriuni m ercu ria le  (Gall.)
O n g u e n t  r ć s o l u t i f  T r a s  b o t. 

lip . U nguenti vesicatorii Lebas
Unguenti m ercurialis duplicis (50 °/0) aa.



Gelieimmittel.
Berenizoii von W obtlbt, Haarwuchsmittel. BnthS.lt Perubalsam, Ricinusbl, Okina- 

tinktur, Kantharidentinktur, Woingeist, Rosenwasser.
filister (naoh Veterinary Oounter Practico).
a. Kanthariden 12,5, Euphorbium 25,0, gelbes Wachs 4,0, Kolophonium 6,0, Ter- 

pentin 15,0, Fett 60,0.
b. Liq. filister. Kanthariden 120,0, Euphorbium 30,0, Methylalkohol 550,0.
Blistering Ointment von J ames, fur Spath, Ueberbein etc., besteht aus Kantha

riden, Euphorbium, Elemisalbe, Wacholder-, Rosmarin- und TerpcntinOl.
Oichtbalsam, nach Dr. Lavillet. Bestandtheile: Kanthariden, Salmiakgoist, Spi

ritus, Soife, Kampher, Rosmarinól.
Gliadinpllaster vou K lo se , enthBlt ais Hauptbestandtheil Kanthariden und 

Euphorbium.
Kaarbalsam, von Sciiwarzlose. Ein Spiritus Ooloniensis mit Storax, Fett, Pott- 

asche und wahrscheinlich audi Kantharidenauszug.
Ha arbalsam, W ackebsons. Oarmin, Koloquinthenextrakt, Kantharidentinktur, Peru

balsam mit Haarpomade gemischt.
Haarwuchsbefbrderer von W ilson, enthalt Kantharidentinktur, Mandelol, Salmiak- 

geist, Citronenol, Rosmarinspiritus.
Hair-Wash von Dr. L eslie besteht aus Alkohol, Ricinusbl, Kantharidentinktur, 

Maois- und RoseńOl.
Kroulltliyl soli ein atherischer Auszug aus chinesischen Kanthariden sein.
Pariser K a n th a r id e n p f la s te r  wird aus starker Kantharidentinktur, Harz, Peru- 

balsam und eingedicktem Leinól bereitet.
Pastillen, aromatische von Steel, sind aus Eisensulfat, Kantharidentinktur, Zucker 

und Zimmtwasser hergestellt.
Proliflsclies Pulver, zur Stiirkung der Manneskraft. Im wesentlichen: Kanthariden, 

Oascarilla, Ohina, Kubeben, Zimmt, Zucker.
Sliampoolltissigkeit, ein amerikanisches Haarwasser. 1000,0 Rum, 120,0 Weingeist,

3,0 Kantharidentinktur, 5,0 Ammoniumkarbonat und 10,0 Kaliumkarbonat.
Taffetas vesicans D ubuisson wird mit weingeistigem Kantharidenauszug und Gela- 

tinolosung wio Englisches Pflaster hergestellt.
f f  Cantharidinum (Erganzb.). Kantharidenkampher. Cantliaridine (Gall.). 

C10H,„O4. Mol. Gew. =  19(1.
Die Wahl des Ausgangsmaterials zur Herstellung des Gantbaridins hiingt vom je- 

weiligen Preise des Rohmaterials und von seinem Gehalt an Cantharidin ab. Im Nack- 
folgendeu ist angenommen, dass es sich um Kanthariden handelt. Da das Cantharidin in 
den Blasenkafern nur zum Tkeil im freien Zustande, zu einem andereu Theile an Alkali 
gebunden vorhandan ist, so muss man dieses letztere in geeigneter Weise (dureh Siiure- 
Zusatz) in freien Zustand bringen.

D ara te llung . 1000 g mittelfein gepulverte, ehinesiscbe Kanthariden werden mit 
oiner Misehung aus 20 g kone. Schwefelsaure und 1500 g Essigatker zwei Tage lang bei 
gewbhulicher Temperatur stehen gelassen. Danii mischt man mit Hilfe eines Holzspatels 
(nicht mit den Handen!) 40 g Baryumkarbonat darunter, bringt das Gemisck in einen 
Extraktionsapparat und erschopft es in diesem durch Extraktion mit Essigatker. — Naeh- 
dem von dem Auszuge der Essigatker abdestillirt worden ist, wird der aus Fett, Harz 
und Cantharidin bestehende Rtickstand 8 Tage lang sieli selbst iiberlassen, damit das 
Cantharidin auskrystallisiren kann.

Nach dieser Zeit wird der Rtickstand mit 200,0 g Petrolatker (0,74 sp. G.) iiber- 
gossen und geliude erwarmt, um das Fett zu losen, die Losung abfiltrirt, das Cantharidin 
mit Petrolatker gewasehen und aus 90 proc. Alkohol in der Warme umkrystallisirt. Das 
so erhaltene Cantharidin ist fast weiss und ais „Vesikans“ hinreichend rein. Wird es 
z. B. zu subkutanen Injektionen Ytillig rein verlangt, so muss es unter Zusatz von Knochen- 
kolilo aus Essigatker umkrystallisirt worden (Dieterich).

E tg en sch a ften . Farblose, gliinzende, geruchlose, neutrale Saulen oder Bliittchen 
des rkombiscken Systems, welehe bei 218° C. schmelzen, daruber hinaus erhitzt ais weisse 
Nadeln sublimiren. Es lost sicb in 30000 Th. kaltem oder 15000 Th. siedendem Wasser. 
In Wasser, welchts Sauren, z. B. Schwefelsaure, oder atherisohe Ocle gelost enthalt, ist es 
reichlicher loslich. Es lfist sich ferner in 3300 Th. Alkohol von 90 Proc., oder in 1650 Th.



Spiritus crinftlis.
H  a  a  r  s p i r  i  t  u s.

1. (Gaz. hebd. do mćd.) 
Bp. T iucturae Cantharidum  

Acidi tannici aa  B,5
Chinini hydroehlor.
Ligni Sautali aa  1,5
Glycerini 20,0
Spiritus Coloniensis 15,0 
Vanillini 0,02
Spiritus dii u li q. s. ad 800,0.

2. (Form. american.)

Bp. Tincturao Cantharidum
Tincturae Capsici a a  4,0
T iucturae Gallarum 8,0
Spiritus (96°/0)
Spiritus Coloniensis liii 180,0 
Olei Ricini 75,0.

3. G e g e n  K o p f s c h i n n e n .  
(Buli. of Pharin.)

Bp. T inctu rae  C antharidum  3,5 ccm
Tincturae Chinae 7,5 „
P ilocarpin i hydrochlor. 0,24 g 
Chlorali hydrati 3,0 „
Glycerini 28 ccm
Bay R um  q. s. ud 450 „

S p ir itu s  c r in a lis  ro h o m n s .
H a a r - T o n i c u m  (Ph. Era).

Bp. T incturae C antharidum  l i  ccm
Liquor. Ammon. caust. arom. 28 „ 
M ixturao oleoso-balsam. 113 „ 
Glycerini 112 „
Aquae Bosae 568 „
Spiritus q. s. ad 908 „

S p ir itu s  tric lio p liy ticu s .
H a a r  w u c h s w a s s e r.

Bp, T incturae Cantharidum  1,0 
Acidi salicyliei 2,0
M ixturae oleoso-balsam. 20,0 
S p iritus 20,0
Glycerini 30,0
Aquae Bosae 60,0.

Tilglich die K opfliaut zu befeuchten.

S p ir itu s  tr ic lio p liy ticu s  E p e n s t e in . 
Bp. T incturae Cantharidum  10,0 

Spiritus Sinapis 1,0
Olei Lavandulae 
Olei Amygdalar. am ar. aeth.
Olei Bosae
Olei A urantii florum  a ag tts . 5
Spiritus 100,0.

Jeden  2. Tag 1 Theeloffel voll in 
einzureiben.

dio K opfliaut

Unguentum ad fonticulos B e r g .

Bp. E x tracti Mezeroi 1,0
T erebinthi n ae laricin ae 5,0
U nguenti Cantharidum 20,0
U nguenti basilici 50,0
Cupri acetici subt. pulv. 4,0.

U nguen tum  ad 1'onticulos (Ergiinzb.). 
Bp. Euphorb. subt. pulv. 1,0 

Unguent. Cantharid. 19,0.

U iiguentum  ep ispasticum .
U n g u e n tu m  i r r i t a n s  L a u s a n n i c n s o .  

Bp, Unguenti Cantharidum  
TJnguenti Altliaeae aa 10,0 
Olei Ci tr i  g tls. 2.

Vot. C harge de Lebas (Gall.).
Lebas scharfe Eiwreibung.

Bp. Adipis stiilli 125,0
Picis liquid. abietin . 125,0
T inctur. Cantharidum  100,0
Olei Terobinthinae 100,0.

V et. C harge re so lu tiv e  (Gall.)
Bp. Picis liqu. L ithantracis 250,0 

Petro lei albi 75,0
Tincturae Cantharidum  75,0.

Y ct. K inp lastrum  acre.
S c h  a r fe  s P f 1 a s  t e r. P i  e p h a c k e u p f 1 a s ter. 

Bp. Cantharidum  pulver. 25,0 
Euphorbii pulver. 5,0 
Terebinthinae 
Olei 01ivarum aa  12,5 
Cerae flavae 45,0

digerirt m an einige Stunden im  Dampfbade.
Vet. E m p lastru m  C an tharidum  pro  usu 

y e te rln a rio  (Genu.).
Bp. 1. Colophonii 6,0

2. Terebinthinae 6,0
3. Cautharidum  gr. m. pulv. 3,0
4. Euphorbii subtile pulv. 1,0.

Man schm ilzt 1 und 2 und setz t 3 und 4 hinzu.

Yet. Oleum acre .
O le u m  i r r i t a n s  A n g l i e u m .  F e u  a n g la is .

Bp. Euphorbii pulvcrati
Cantharidum  pulverat. iia 1,0
Olei Terebinthinae
Olei Oliyarum iia 50,0.

M an d igerirt 1 Tag und filtrirt.

Y et. Oloum acre  B li s t e r .
Bp. Olei Bapao 250,0

Olei Terebinthinae 50,0 
Cantharidum  pulvcrat. 20,0 
Euphorbii pulverat. 10,0.

Einige Tage digeriren. Vor dem Gebrauch uinzu- 
schiitteln.

Yet. S p ir itu s  acor.
F e u  f r a n ę a i s .

Bp. T iucturae Cautharidum  
Tincturae Euphorbii 
Spiritus au.

Y ct. T in c tu ra  C au th arid u m  co n ce n tra ta , 
s. fo r tio r .

B p. Cantharidum  pulverat. 1,0 
Spiritus 5,0.

Y et. U nguentum  C an th arid u in  p ro  usu 
Y eterlnario  (Germ.). U n g t .  a c re .  
S c h a r f e  S a  1 be. S p a t l i s a l b e .

Bp. 1. Cantharidum  subtile pulvcr. 2,0
2. Olei 01ivarum 4,0
3. Cerae fbrnie 1,0
4. T erebinthinae 2,0
5. E uphorbii subtile  puly. 1,0.

1 und 2 werden 10 Stunden im  Dampfbade er- 
włlrmt, 3 und 4 zugefugt, dann m it 5 bis zum 
E rkalten geruhrt,

Y et. U nguentum  Y c s ic a to r iu m  (Gall.j. 
O n g u e n t  y ó s i c a t o i r e  L e b a s .

Bp. Cerae flavac 3,0
Picis nigrae 4,0
Besinae P in i 4,0
Olei Oliyarum 10,0
C antharidum  gr. m. plv. 6,0 
Euphorbii pulv. 2,0.

Yet. U nguentum  y csica to riu m  m o rcu ria le  (Gall.)
O n g u e n t  r  6 s o 1 u t  i f  T  r  a s b o t.

Bp. U nguenti yesicatorii Lebas
U nguenti m ercurialis duplicis (50 °/0) aa.



Gelieimmittel.
Berenizon von Woiitley , Haarwuchsmittel. Enthalt Perubalsam, Ricinusol, Ohina- 

tinktur, Kantharidentinktur, Woingeist, Rosenwasser.
Blister (nacli Veterinary Oountor Practice).
a. Kanthariden 12,5, Euphorbium 25,0, gelbos Wachs 4,0, Koloplionium 6,0, Ter- 

pentin 15,0, Eett 60,0.
b. Liq. Blister. Kanthariden 120,0, Euphorbium 30,0, Methylallcohol 550,0.
Blistering Ointment von J ames, fiir Spath, Ueberbein etc., besteht aus Kantha-

riden, Euphorbium, Elemisalbe, Wacholder-, Rosmarin- und TerpentinOl.
(iriclitbalsam, nach Dr. L a v illet . Bestandtheile: Kanthariden, Salmiakgeist, Spi

ritus, Seife, Kamphei-, Rosmarinol.
Gliadinpllaster von  K l o s e , enthalt ais Hauptbestandtheil Kanthariden und 

Euphorbium.
Ilaarbalsam, von  S chw aezlose. Ein Spiritus Coloniensis mit Storax, Fett, Pott- 

asche und wahrscheinlich auch Kantharidenauszug.
Ilaarbalsam, W ackersons. Oarmin, Koloquinthenextrakt, Kantharidentinktur, Peru

balsam mit Haarpomade gomischt.
Haarwuchsbefbrderer von W ilson , enthalt Kantharidentinktur, Mandelol, Salmiak

geist, Citronenol, Rosmarinspiritus.
Hair-Wasli von Dr. L e slie  besteht aus Alkohol, Ricinusol, Kantharidentinktur, 

Macis- und Rosenol.
Kroniitliyl soli ein atherischer Auszug aus chinesischen Kanthariden sein.
Pariser K a n th a r id e n p f la s te r  wird aus starker Kantharidentinktur, Harz, Peru

balsam und eingedicktem Leinol bereitet.
Pastillen, aromatische von S t e e l , sind aus Eisensulfat, Kantharidentinktur, Zueker 

und Zimmtwasser hergestellt.
Prolifisclies Pulyer, zur Starkung der Manneskraft. Im wesentlichen: Kanthariden, 

Oascarilla, China, Kubeben, Zimmt, Zueker.
Sliumpoollussigkeit, ein amerikanisches Haarwasser. 1000,0 Rum, 120,0 Weingeist,

3,0 Kantharidentinktur, 5,0 Ammoniumkarbonat und 10,0 Kaliumkarbonat.
Taffetas yesicans D ubuisson wird mit weingeistigem Kantharidenauszug und Gela- 

tinelosung wie Englisches Pflaster hergestellt.
f f  Cantharidinum  (Erganzb.). Kantharidenkamplier. Cautliaridine (Gall.). 

C10H12O4. Mol. Ge w. =  190.
Die Wahl des Ausgangsmaterials zur Herstellung des Gantharidins hlingt vom je- 

weiligen Preise des Rohmaterials und vou seinem Gelialt au Cantharidin ab. Im Nach- 
folgendeu ist angenommen, dass es sioh um Kanthariden handelt. Da das Cantharidin in 
den Blasenkafern nur zum Theil im freien Zustande, zu einem anderen Theile an Alkali 
gebunden yorhawlen ist, so muss man dieses letztere in geeigneter Weise (durch Saure- 
Zusatz) in freien Zustand bringen.

D a rs te llu n g . 1000 g mittelfein gepulverte, ehinesische Kanthariden werden mit 
ciner Mischung aus 20 g konc. Schwefolsaure und 1500 g Essigather zwei Tage lang bei 
gewbhnlicher Temperatur stehen gelassen. Dann miseht man mit Hilfe eines Holzspatels 
(nicht mit den Handen!) 40 g Baryumkarbonat darunter, bringt das Gcmisch in einen 
Extraktionsapparat und erschopft es in diesem durch Extraktion mit Essigatlier. — Naeh- 
dem von dem Auszuge der Essigather abdestillirt worden ist, wird der aus Eett, Harz 
und Cantharidin bestehende Riickstand 8 Tage lang sieh selbst iiberlassen, damit das 
Cantharidin auskrystallisiren kann.

Nach dieser Zeit wird der Riickstand mit 200,0 g Petrolather (0,74 sp. G.) iiber- 
gossen und gelinde erwarmt, um das Fett zu losen, die Losung abfiltrirt, das Cantharidin 
mit Petrolather gewasehen und aus 90 proc. Alkohol in der Warnie umkrystallisirt. Das 
60 erhaltene Cantharidin ist fast weiss und ais „Yesikans" hinreiohend rein. Wird es 
z. B. zu subkutauon Injektionen vbllig rein verlangt, so muss es unter Zusatz von Knochen- 
kohle aus Essigather umkrystallisirt werden (Diet er ic h ).

E igenschaften. Farblose, gliinzende, geruehlose, neutrale Situlen oder Bliittehen 
des rhombisehen Systems, welche bei 218° C. schmelzen, darilber hinaus erhitzt ais weisse 
Nadeln sublimiren. Es lbst sich in 30000 Th. kaltem oder 15000 Th. siedendem Wasser. 
In Wasser, welche s Siiuren, z. B. Sehwefelsaure, oder iitherische Oele gelost enthalt, ist es 
reichlicher loslich. Es lbst sich ferner in 3300 Th. Alkohol von 90 Proc., oder in 1650 Th.



Schwefelkohlenstoff, in 560 Th. Aether, oder 65 Th. Chloroform odcr 40 Th. Aceton. Es 
ldst sich ferner reichlich in Eisessig, konc. Schwefelsaure, in fetten Oelen, Wachs nnd 
Harz. Es ist nach Gall. schon boi gewohnlicher Temperatur merklich fliichtig und beginnt 
schon oberhalb 120° C. zu suhlimiren.

Seinen chemischen Eigenschaften nach stellt es sich ais das Anhydrid der zweibasi- 
schen, im freien Zustande nielit bekannten Cantharidinsiiure C10H10O0 dar. Behandelt man 
es unter Erwarmen mit Kali- oder Natronlauge, so gelit es (langsam auch bei Einwirkung 
von Ammoniak) in Losung unter Bildung kantharidinsaurer Salze, z. B.

c8h 120 < ^ > 0
Cantharidin

C H O <-^OOH

Can tkaridi n siiuro

C H O ^ C00K

Cantharidinsaures Kali

Di esc Salze sind wenig bestandig, sie werden z. B. schon durch Einwirkung der 
Luftkohlensaure theilweise zerlegt. Behandelt man sie mit starkeren Sauren, so erhalt 
man nicht die freie Cantharidinsaure, sondern ihr Anhydrid, das Cantbaridin.

N ach w eis . Der cliem ische Nachweis des Cantharidins stosst auf Schwierigkeiten, 
weil der Yerbindung charakteristische Keaktionen mangeln. Fur die Alkalisalze des 
Cantharidins werden folgende Keaktionen angegehen. Die nicht zu sehr verdtinnte Losung 
giebt: 1) Mit Calciumchlorid, Baryumchlorid, Quecksilberchlorid und Silbernitrat weisse, 
krystallinische Niederschlage. 2) Mit Kupfersulfat einen grunblauen, kornig-krystallinischen 
Niederschlag. 3) Mit Kobaltoxydulldsung eiue hlassrothe, in Wasser ftusserst scliwer lds- 
liche Fallung, mit Niecolosulfat eine griine Fallung. 4) Mit Palladiumchlorttr entsteht 
zunachst nur eine Triibung, nach 24stiindiger Einwirkung aber ein Netzwerk hellgelber 
Krystallnadeln. 5) Erhitzt man Cantbaridin mit konc. Schwefelsaure unter Zusatz von 
etwas Kaliumchromat, so entsteht priichtig griine Farbung, die nach einigen Stunden 
triib blattgriin wird.

Diese Keaktionen sind natiirlich nicht gerade eigenartig fur das Cantbaridin und 
boweisen deshalb dessen Anwesenheit nicht.

Man ist daher in den meisten Fallen auf den physiologischen Nachweis des Kan- 
tharidins angewiesen, und zwar urn so mehr, ais es sich in der Kegel um den Nachweis 
so geringer Mengen handeln wird, dass die Erzielung messbarer Krystalle und die Ans- 
fiihrung von Schmelzpunkts-Bestimmungen nicht moglich ist. — Um in Speisenresten, 
Organtheilen etc. das Yorhandensein von Cantharidin festzustellen, verfahrt man nach 
Deagendoee wie folgt:

Die zu untersuchenden Substanzen werden, wenn nothig, fein zerschnitten und mit 
Kalilaugo von 8 Proc. so lange erwarmt, bis eine gleichartige Fliissigkeit entstanden ist. 
Diese Fliissigkeit wird nach dem Erkalten, wenn nothig, mit Wasser verdiinnt und dann 
mit Chloroform mehrmals ausgeschiittelt, um Unreinigkeiten (z. B. Fett) zu beseitigen. 
Nachdem das Chloroform abgetrennt worden ist, wird durch verdiinnte Sohwefolsaure iiber- 
siittigt und sogleich mit etwa dem yierfachen Volumen Alkohol von ca. 95 Proc. gemischt- 
Die Misehung wird am Ruckflusskiihler einige Zoit im Sieden erhalten, dann heiss filtrirt, 
das Filtrat móglichst stark abgekiihlt, alsdann nochmals filtrirt und dann durch Destillation 
vom Alkohol befreit. Die zuriickbleibende, wasserige Fliissigkeit wird bierauf mit Chloro
form behandelt, nachdem zuerst die an den Wandungen des Destillationskolbens haftenden 
Substanzen durch dasselbo aufgenommen worden sind, soweit sie sich in Chloroform ldsen. 
Die Chloroform-Ausziige werden zunacht durch Waschon mit Wasser von etwa anbaftender 
Schwefelsaure befreit, dann zur Verdunstung gebracht. Einen etwa hinterbleibenden Kiick- 
stand priift man auf das Vorhandensein von Krystallen (durch das Mikroskop und Polari- 
sations-Mikroskop) und stellt schliesslieh den physiologischen Versuch an.

P h y s io lo g isc h e r  V ersuch . Man reibt den Riickstand der Chloroform-Ausziige 
mit wenigen Tropfen Mandelbl an, nimmt die oligo Liisung alsdann mit etwas Watte auf 
und applicirt diese auf den Oborarm einer Versuchsperson in derWeiso, dass man auf die 
abgetrocknete Hautstelle zunachst den óligen Wattobausch bringt, daruber etwas Gutta- 
perchapapier auflegt und nun einen leichten Vorband anlegt. Ist im Riickstande Can- 
tharidin entbalten gewesen, so entsteht an der Applikationsstelle nach 3—6—12 Stunden 
lebhafte Rothung der Haut, die sich schon nach 0,00015 g Cantharidin bis zur Blasen- 
bildung stoigcrn kann.



A u fb e w a h ru n g .  Sehr y o rs ic litig , in gut yerscklossenen Gefassen; Licktschutz 
ist nicht, erforderlich.

P r ilfu n g .  Die Priifung kann sieli, wonu erforderlich, auf die Feststellung der 
yolligen Fliiehtigkeit beim Brhitzen, ' sowie auf die Ermittelung des Schmelzpunktes be- 
schriinken. Dóch sei man beim Hantiren mit Cantbaridiu a u s se rs t  y o rs ic litig .

A n w e n d u n g .  Das Cantbaridiu beginnt sieli immer mehr ais Ersatz der Kanthariden 
zur Herstellung von Vesikatorien Eingang zu yerscbaffen. Diese Ersetzung der Kanthariden 
dureb Cantharidin ist aueb durchaus zu billigen, weil man das Cantbaridiu leiebt genau 
dosiren kann, wahrend der Cantbaridingebalt der spaniseben Eliegen sehr wechselnd ist. 
Man gebraucht es ferner zur Herstellung der sog. LiEBKEieifschen Mittel. Bei der iiusser- 
lichen A nw endung rechnet man 1 Tb. Cantharidin ais gleichwerthig mit 200 Tb. 
Kanthariden.

f  Solutio Kalii cantharidinici Liebreich pro injectione. L i e b r e i c i -Ts

Mittel. Dieses Arzneimittel ist eine Losung von Kaliumkantbaridat. Da dieses Salz aber 
sekwer rein darzustellen ist, so geht L. bei der Darstellung vom Kantbaridin selbst aus uud 
beziebt aucli die Dosirung auf das freie Kantbaridin.

D a rs te llu n g . 0,2 g (2 Decigramme) Kantbaridin und 0,4 g Kalihydrat — beide 
genau gewogen — werden in einem 1 Liter-Kolben mit Markę mit 20 cem Wasser im 
Wasserbade erwarmt, bis klare Losung erfolgt ist. Alsdann fiigt man unter fortdauerndcr 
Erwarmung allmahlicb Wasser bis ungefahr zur Markę zu, misekt gut dureb uud fiillt nacli 
dem Erkalten mit Wasser bis zur Markę auf. Die yollig erkaltete Losung wird filtrirt. 
(Liebbeioh.)

1 eom dieser Ldsung entbiilt =  0,0002 g Cantharidin in der Form des Kalium- 
kantharidats C10H, jKa0 6 +  H30.

Diese Losung ist friiher von Liebkeich zur Injektionskur yorgeschrieben worden.

f f  Kalium cantharidinicum. Cantharldate de potasse (Gall.). Cautliaridas 
potassicus CJ0II,,K,O, +  211,0. Mol. Gew. =  320.

Man bringt in einen Kolben von 500 ccm Fassungsraum 10 g Cantharidin, 5,73 g 
reines Kalihydrat sowie 200 ccm Wasser, erhitzt im Wasserbade bis zur yolligen Auf- 
losung und filtrirt nocli beiss im Dampftricbter. Beim Erkalten scheidet sieli das Salz in 
Krystallen ab. (Gall.)

Farblose Nadeln, loslieli in 25 Th. kaltem oder in 12 Th. siedendem Wasser, weuig 
loslich in Alkohol, unlbslich in Aether und in Chloroform.

Sehr vorsic[k tig  in gut geschlossenen Gefassen aufzuhewahren.
An Stelle der obigen Injektionen wird zur Zeit die in n e re  Darreiohung in fol- 

gender Form empfohlen.
f  Tinctura Cantharidini Liebreich. h eb r eic h »s Kantbaridin-Tinktur.

Nicht zu yerwechseln mit Kanthariden-Tinktur!
0,1 g (Ein Decigramm!) Cantharidin wird in 300 ccm Tinctura Aurantii eorticis 

unter massigem Erwarmen gelfist, worauf man die erkaltete Losung mit Tinctura Aurantii 
eorticis auf 500 ccm auffttllt. Diese Tinktur ist sorgfilltig zu miseken und zu filtriren (!). 
Man nimmt diese Tinktur innerlich ein, [indem man 0,1—1,00 ccm mit der PKAVAz’scken 
Spritze abmisst und in ein halbes Weinglas voll Wasser eintragt.

f  Solutio Natrii cantharidinici Liebreich pro injectione. Kantharidin- 
Natrium-Losung Liebkeich.

Man bereitet in der bei dem Kaliumsalz angegehenen Weise eine wasserige Losung 
aus 0,2 g (Zwei Decigramm) Cantharidin und 0,3 g Natriumhydimyd und fiillt diese mit 
Wasser zu 1 Liter auf. Je 1 ccm enthalt 0,0002 g Cantharidin in Form des Natrium- 
kantharidats.

Liebkeich hat das Cantharidin gegen tuberkulose Processe, Phthisis, tuberkulose 
Erkrankungeu des Pharynx, Laryns, gegen Lupus, Psoriasis, Lepra empfohlen. Er beginnt 
innerlich und subkutan mit °/10 Decimilligramm =  0,00006 g, entsprecliend 0,3 ccm der



obigen Losungen, nach und nach steigend um je 0,00002 g, d. h. um 0,1 cem der obigen 
Losungen. — Yor jeder Anwendung, welche nicht taglich erfolgen darf, ist der Haru auf 
Eiweiss zu priifen; bei eintretender Nepliritis ist der Gebrauch einzustellen. Wegen der 
leickt eintretenden Nieren-Reizung ist die grosste Vorsiebt geboten,

D isp e n sa tio n .  Dic LiEniiEiciPscken Losungen werden nicbt den Patienten aus- 
gefolgt, sondern dem Arzte ubergeben und werden von diesem selbst aufbewakrt. Die 
A u fb ew ah ru n g  in den Apotheken bat y o rs ic h tig  zu erfolgen.

Der Arzt macbe es sioh zur Piliobt, diese Mittel auf den Recepten s te ts  obne Ab- 
k iirz u n g  zu y e rseb re ib en . Der Apotbeker lege jedes zweifelhafte Recept dem Arzte 
zur nochmaligen Durchsicht vor.

-}• Aether Cautharidini. K a n th a rid in & th e r. L oco  A e th e r is  cantharidati. 
1 g gepulvertes Kantharidin wird im Kolbohen unter Erwiirmen in 40,0 g Aceton getóst. 
Diese Ldsung giesst man in 940,0 g Aether, den man durch Einstellen in lauwarmes Wasser 
auf 25° O. erwarmt batte, in mehroren Antheilen unter Umschwenken ein. Schliesslicli 
tragt man 2,0 Hanfextrakt ein, schiittelt bis zur Auflosung desselben und iiltrirt naeb mehr- 
tiigigem Absetzen. (D ietekich.)

j- Collodium Cautharidini. K a n tb a r id in -K o llo d iu m . Oantharidini 0,1 wird 
mit Olei Ricini 4,0 yerrieben, und in Oollodii duplicis 96,0 eingetragen, worauf man das 
Preparat durch Zusatz von Tincturae Cannabis indicae 1,0 griinlicb farbt.

Capsella.

Gattung der Cruciferae—Hesperideae—-Capsellinae.
Capsella bursa pastoris (L.) Mnch. UeberalL gemeiues Unkraut. Kalii oder 

bebaart, Grundblatter eine Rosette bildend, gestielt, ganzrandig, bucktig geziihnt oder 
fiederspaltig, Stengelblatter kleiner, sitzcnd, Stengel aufrecbt, Scbotcben auf wagerećht ab- 
stebenden Stielen dreieckig-verkehrt-herzf8rmig, Griffel kurz, die Ausrandung nicM 
uberragend.

Man verwendet das Kraut: Herha Bursae pastoris (Erganzb.). Herba Capsella*- 
Hirtentłischel. Giinsekresse. Siickel- oder Tasclielkraut. — Panetiere. — Shepherd’9 
purse.

JSes ta n d th e ile . Ein leicht zersetzlicbes A lk a lo id , eine eigentliumlicbe Siiure vou 
glukosidiscbem Charakter: B u rsa sa u re . Das iitherisebe Oel der Samen ist Allylsenfol, 
sie entbalten ausserdem 28 Proc. fettes Oel.

A n w e ru lu n y . Das Mittel ist veraltet, aber durch Pfarrer Kn eipp wieder in Er- 
innerung gebracbt. Die RADEMAOHEn’sche Sekule benutzt es gegen Blutungen und Blasen* 
leiden in Form der Tinktur und der Salbe. Neuerdings ais Ersatz des Rhizoma Hydrastis 
und Secale eornutum gegen Haernorrhagien empfoblen, besonders in Eorm des Fluidestrakts.

Extractuin Bursae pastoris fluidiim wird aus dom foin geschnittenen Kraut mi* 
Weingeist (68 proc.) im Verdrangungswege bereitot.

Tiuctura Bursae pastoris ltadeniacheri (Erganzb.). R a d em a ch er ’s Hirtsn- 
t& sc h e ltin k tu r , wird aus 5 Th. zerąuetsohtem frischem Kraut mit 6 Th. Weingeist be- 
reitet. Ausbeute —7 Tb. Innerlich zu 15—30 Tropfen 4—6mal taglich.

Unguentum Bursae pastoris Kadeinacheri. i Tli. frisekes, zerquetschtes Kraut 
wird mit 2 Th. Schweinefett gekocht, bis die Feuchtigkoit v0llig yerdunstet ist, dann g»' 
presst und klar abgegossen.

Capsicum.
Gattung der Solanaeeae — Solaneae.
I. Capsicum annuum L. mit verlangerten, a u f r e c h te n  Friichten und CapsiCUlU 

lonyum D. C. mit yerlangerten, h a n g en d en  Friichten. Es ist unsieher, ob beide Arte® 
wirklicb yerschieden sind, da angeblich Pflanzen mit bangenden und aufreebten Friickte®



ans den Samen derselben Frucht heryorgegangen sind, beide wlirden dann in C. aiUUlUIll L. 
zusammen zu zielien sein, Heimisch in Amerika (yielleicht Brasilien), in allen heissen nnd 
gemassigten Gegenden der Friichte wegen in zahlreickeu Ponnen kultiyirt.

Frnetus Capsici (Germ. Helv.). Piper Hispanicnin s. Turcicum. Spanisclier 
oder Tiirkischer Pfeffer. Beissbeero. GuineapfelFer1). Sclioten- oder Tasclien- 
pfefFer. — Poiyre d’Es- 
pagne.Pimcntdesjardins.
Poiyre de Gwinee1) (Gall.).

B eschreibung . Eine 
saftlose, vom bleibenden 
Keloh gestiitzte Beere, nieist 
ans 3, selten aus 2 Karpel- 
len keryorgegangon. Die 
Fracht ist durcb theilweises 
Perwachsen der Karpelle im 
unteren Theile drei-, im 
oboren einfiieherig. An den 
Placenten befinden sieli zahl- 
reicli die Aachen, rundlichcn, 
hellgefarbten Samen.

Die pharmaceutisch 
rerwendeten Friichte sind 
langgestreckt, bis 12 cm 
lang, dunkelbraunroth, fein 
quergestreift.

Auf die Epidermis folgt ein aus 5—6 Zellschickten besteliendes Collenchym, woran 
sieli ein dunnwandiges Parenchym sebliesst, die Zellen dieser Schichten enthalten rotbgelbe 
Kornchen und spindelformige dreispitzige oder rundę, gelbe Chromatophoren, die sich mit 
Schwefelsaure tiefblau flirben.

Die Wandę der Collenckymzellen sind fein ge- 
kbrnelt. Im Parenchym yerlanfen die zarten Gefiiss- 
biindel zuweilen mit einigen Bastfasern. Zwisclien 
'lem Parenchym und der inneren Epidermis liegen 
auffallend grosse Zellen, die durcb derbe Querwande 
°der schmale Platten kleinerer Zellen getrennt sind.
Die Zellen der unteren Epidermis unter den grossen 
Hellen sind yerholzt, yerdiclct und getiipfelt, die un
ter den Zwisehenplatten sind dtinnwandig, nicht ver- 
holzt. Diese innere Epidermis mit abwechselnden 
grosseren Parthien yerholzter (also mit Phloroglucin 
und Salzsaure roth werdender) und sohmalerer unver- 
holzter Zellen ist fur die Erkennung der Drogę cha- 
rakteristisch neben den gelben Chromatophoren und 
rothgelben Tropfen des Parenchyms.

An den Scheidewdnden der Prucht wird die 
Cuticula durcb die Bildung eines Sekretes von den 
iarunter liegenden gestreckten Epidermiszellen empor- 
gehoben. Es findet sich hier das scharfschmeckende 
Frinzip der Prucht. — Die Samen umschliessen ein reiek- 
lieb.es Endosperm nnd den gekrUmmten Embryo. Die Epidermiszellen der Samenschale sind 
vielfach in einander yerzapft und yerkeilt und gewahren auf der Flachenansicht eiu sehr

') Unter diesem Pi amen yersteht inan eigentlich die Friichte der X y lop ia  ae th io - 
pica A. Ricli. und X. a ro m a tic a  D. O.

Fig. 143.
(M o e l l e r , M ikroskop ie.)



yerworrenes aber hoohst charaktcristiscbes Bild. Sie sind ebenfalls fur die Erkennung der 
Drogę von Wiehtigkeit. Ihre Aussenwand bestelit aus drei Schicliten: der Cuticula, eiuer 
mit Jod sieli obne weiteres blau farbenden und einer verkolzten Scliiebt.

B e s ta n d th e ile . Wir sind dariiber yerhaltnissmassig wenig unterrichtet. Der 
scharf brennend schmeckende Bestandtheil wird ais C ap sa ic iu  C„Hu Oa(?) bezeichnet. Es 
bildet farblose, bei 59° C. schmelzende Krystalle, die in kaltem Wasser wenig, in heissem 
mebr loslicli und mit Wasserdampfen in geringer Menge fliicbtig sind, sicb in Alkohol und 
Alkalien lijsen.

C a p sa c u tin  C36H6lN30 „ zu 0,05—0,07 Proc. in der Drogę, von saurer Reaktion.
C apsic in  und C apsico l sind weiche, gelbe bis rothbraune, seharfscbineckende 

Snbstanzen, offenbar nicht einlieitlicb.
C ap sic in , ein fliichtiges Alkaloid, ist ebenfalls zweifelhaft.
Naeh K o e n i g : Wasser 12,42 Proc., Stickstoffsubstanz 13,43 Proc., Fliichtiges Oel 

1,58 Proc., Fett 14,40 Proc., Stickstoiffreie Extraktstoffe 34,49 Proc., Ilolzfaser 19,59 Proc., 
Asche 5,67 Proc. In der Trockensubstanz: Stickstoffsubstanz 15,34 Proc., Fett 16,44 Proc., 
Stickstoff 2,45 Proc.

A u fb e w a h ru n g .  An einem trocknen Orte, die ganzen oder gesohnittenen Frttckte 
in Holz- oder in Blechgefassen, das Pulyer in braunen, gut yerkorkten Glasern. — Trotz 
seiner Scharfe ist der Spanische Pfeifer dem Insektenfrasse ausgesetzt, oine haufige Dureb- 
musterung der Vorrat.be deshalb geboton. Das fiir Cantbarides (S. 595) einpfohlene Ver- 
fahren ist auch hier von Yortheil. Beim Verarbeiten der Drogę ist Staubentwickelung zn 
yermeiden, da die Schleimhaute dafiir boclist empfindlich sind und heftige Entziiudungen 
entstehcn konnen. Um die Friicbte zu zerschneiden, feuektet man sie daber durch leichtes 
Bestauben mit Wasser an und trocknet sie naoh dem Scbneiden wieder. Das Pulver 
bereitet man nacb Augabe einiger Arznoibiicher, indem man die zerkleinerten 'Eriichte mit 
Gummi- oder Traganthschleim befeuobtet, trocknet und hierauf stosst. Der Arbeiter bat 
dabci das Gesieht in geeigneter Weise zu sclilitzen. 100 Tbeile liefern 88 — 90 Theilc 
inittelfoines Pulyer.

A n w e n d u n g .  innerlich selten bei Verdauungsschwache, Flatulenz, zu 0,05—0,5. 
Im Aufguss (1,0:200,0) zu Gurgelwassern bei Angina maligna. Aeusserlicb sehr biiuiig 
ais Bestandtheil hautreizender Mittel. Im Haushalt ein beliebtes Gewurz zu Sauoen, 
5Iixed-Pickles und drgl. Missbraucblich ais yerscharfender Zusatz zu Essig und Branntwein.

Tinctura Capsici. T in c tu ra  P ip e r is  H isp an ic i. S pan ischpfeffo rtink tu r. 
T e in tu re  de p o iv re  d ’E spagne. T in c tu re  of C apsicum . a) B r it .  Aus 50 g 
Capsicumpulver und 1000 ccm Woingeist (70 proc.) durch Macoration zu bereiten. 
b) Germ . Aus 1 Th. mittelfein zerschnittonem Spanischom Pfeffor mit 10 Th. Weingeist zu 
bereiten. c) H ely. Aus 10 Th. Spanischom Pfeffer (V) und yerdiinntem Woingeist sind 
durch Perkolation 100 Th. Tinktur zu sammeln. d) U -St. Aus 50 g CapsicumpuDer 
und q. s. Weingeist (Alkohol 950 ccm, Wasser 50 ccm) sind durch Pci’kolation 1000 ccm 
zu sammeln.

Cnpsicuin-Opodoliloc.
(Buli. of Pli.)

R p. T incturac Capsici 10,0
Spiritus 40,0
Saponis hispanici 0,0
Campliorae 4,0
Liouoris A m m onii caust. 2,0
M entlioli 1,0
Olei Spilanth is oleracei 0,5.

C h a r ta  n iitir lie iim a tic a  A nglica .
E n g l i s c h e s  G i c h t p a p i c r (Diet. Mi
Rp. Tincturac Capsici 10,0

T incturae Euphorbii 10,0
Terebinthinao 20,0
Olei Terebinthinao 60,0
Alkohol, absoluti 500,0
Resinae P in i depuratae 400,0.

Die durchgeseihte Losung wird m it breitem  Pinsel 
auf Scidcnpapier gestriclien und dicses auf Sclmii- 
ren  an der L u ft getrockuet.

C ollem plustrum  Capsici (Diet). 
C a p  s i  c u m p f  1 a s  t e r .

Itp . Massae ad Collemplastrum 800,0
Rhizom atis Irid is  pulv. 90,0
Olibani 20,0
E xtracti Capsici aetlierei 20,0
Olei llesinne P in i 15,0
Acidi salicylici 6,0
Aotlieris 150,0.

Wie Collem plastrum  Arnicae (S. 385.) zu bereiten. 
Auf Loinwand gestrichon und durehloebt giebt 

dieso Masse einen E rsatz fur das Cnpsin-Porous- 
Pflaster, Benson’8 P laste r aus New York.

C ollyriuni an ta inn iiro ticun i B e a s e e y .

Rp. F ructus Capsici 0,5 
Aquae destillatae 300,0.

Nacb Hstiindigem Stehen filtriren.



C urry-pow der. 
N a c l i  B u  cli li. 

Rp. F ructus Capsici
llh izom atis Zingiberis
F ructus Cardam om i Tui 75,0 
F ructus Pim entac 
Rhizom atis Curcumac aa 100,0 
Ripcris n  igr i 125,0
Cassiae Cinnamomi 150,0
Fructus Coriandri 800,0

wcrdeu ais m ittclfeine Pulver gemischt.

E m p lastru in  Capsici (U-St.).
Rp. Olcoresinae Capsici

E m plastri adhaesivi aa  q. s.
Auf das dunn auf M usselin gestricliene P f las tor trfigt 

man m itte ls t oinos Pinsels das Capsieum -Extrnkt 
auf, so dass 0,25 g davon 10 [""Tom bedeckcn.

E x tra c tu m  C apsici,
wird wie E xtractum  A bsinthii (S. 408.) bereitet.

E x tra c tm n  C apsici aetho reu iu .
O l e o r e s i n a  C a p s i c i  (U-.St.).

Rp. F ructus Capsici subtile pulv. 500 g
Aetheris q. s.

Pas Pulver wird durch Perkolation crschopft, der 
Aetber durch Dostillation, zuletzt durch frei- 
williges Verdunsten en tfe rn t; den flUssigen Theil 
sammelt m an, wlilirend der schmierige ltuckstand 
Yerworfen wird.

E x trac tu m  C apsici flu id u m  (U-St.)
wird aus 1000 Th. fein gepulverten Fruct. Capsici 

und 91 proc. Alkohol durch Perkolation bereite t; 
man befeuchtet m it 500 ccm , sam m elt zuerst 
900 ccm und s tellt 1. a. 1000 ccm E x trak t her.

G arg a rism a  a n tic a ta r rh a lo  G r a v e s .

Rp. Decocti Corticis Chinae (e 15) 200,0
Tincturae Capsici 10,0.

Zum Gurgeln. Boi K atarrh.

G u tta  e c a rm in a tb a e .
N  c w - Y o r  k c r  F  o r  m e .

T incturae Capsici 1 vol.
Tincturae Opii 1
Spiritus cam phorati 1 >>
Spiritus M enthae pip. 1
Aquae 4 »

Posis 5 ccm.

liin im en iu m  a u tn r th r itic u m .
G i c h t f l u i d  (Y o m a c k a ).

Tincturae Capsici 500,0
Tincturae Colchiei 10,0
Olei Rosmarini 20,0
Olei M enthae pip. 3,0
Camphorae 30,0
Saponis m edicati 25,0
A etheris 50,0
Liquoris Ammou. caust. 300,0
Kalii jodati 20,0.

P in im en tu in  Capsici com positum .
i .  Ph. Neerl. I I I  Suppl.

Rp. F ructus Capsici pulv. 1,0 
S p iritus (0,884) 3,0

digere p. dies 8, exprim c; hujus tinct. part. 525,0 
adde

Cnmpliorae 30,0
Olei Kos marin i 
Olei Lavandulae 
Olei Thym i
Olei Caryophyliorum aft 10,0 
Olei Cassiae 2,0
Liquoris Ammonii caust. 100,0 
Saponis medicati 3,0.

II . Nacli F assati.
Kp. 1. F ructus Capsici gr. plv. 500,0

2. Aetheris 125,0
3. Spiritus 125,0
4. Spiritus q. s.
5. Camphorae 500,0
6. Liqu. Am mon. caust. (spec. Gew. 0,910) 625,0
7. Olei Thym i
8. Olei Lavandulae mi 10,0.

Man perkolirt 1 m it 2 und 3, sam m elt durch Nacli- 
gicssen von 4 1250 g Fllissigkeit, lOst darin  5, 7 
und 8 und m ischt 6 hinzu.

E rsatz f l ir  R i c h t e r ’ s P a i n  E x p e l l c r  und fu r 
den am erikan ischen  P a i n  K i  11 e r .

Motto u sp iritu s .
I. Kussiselier Mottenspi r i tus .

Rp. ’ Tincturae Capsici
Tincturae Colocynthidis aa 50,0
Spiritus 100,0
Camphorae 20,0
Acidi carbolici puri 5,0.

II . M otten-Essonz nach D i e t e r i c i i .

Rp. Fructus Capsici minor. eonc. 100,0 
Olei Tcrebinthinae 50,0
Spiritus (96°/0) 900,0

m acerirt m an 8 Tage, prosst aus, lost
Naphtlialini 25,0
Camphorae 25,0
Olei Caryophyliorum 10,0.

liisst absetzen und filtrirt.
Auf Fliesspapier gegossen zwischen Pelz- oder Woll- 

gegenstiinde zu legen.

P lp e r  llispaiiiciiin  so lub ile .
L b s l i c l i e r  C a y e n n e p e f f e r .  (Bticlih).
Rp. Fructus Capsici concis. 100,0 

Spiritus 150,0
Man m acerirt, p resst au s, fil tr ir t  und verdam pft 

das F il tra t m it
N atrii clilorati 100,0

zur Trockne.

S p ir itu s  ltussious (Ergftnzb.). 
R u s s i s c h e r S p i r i t u s .

Rp. 1, Semin. Sinapis gr. pulv. 5,0
2. Aquae 10,0
3. F ructus Capsici eoncisi 2,0
4. Camphorae 2,0
5. N atrii chlorati 2,0
6. Liquoris Ammonii caustiei 5,0
7. Spiritus (91°/0) 80,0
8. Olei Terebinthinae 3,0
9. A etheris 3,0.

M an rllhrt 1 m it 2 zum Teig an, liisst stehen, bis 
sich ein kriiftiger Geruch nacli Senfol entwickelt, 
fligt 3, 5, 7 hinzu, presst nach 8tUgigem Stehen, 
lOst 4, f ii tr ir t und setz t 6, 8, 9 zu.

U iłgueiituin Capsici (Brit.).
C a p s ie u m  O in tm e n t .

Itp. F ructus Capsici eoncisi 12,0 
Cetaeei 6,0
Olei 01ivarum 44,0.

Man erwUrmt 1 Stunde im  W asserbade und seilit 
durch.

Yet. Acotum s te ru iita to riu in  Ma t t h ie u .
Rp. Aluminis

Zinci sulfurici aa 30,0 
Fructus Capsici 60,0 
Camphorae 8,0

m ischt m an in Pulverform zu
Olei Terebinthinae 30,0 
Aceti 1000,0

Zum Einspritzen in dic Niistern der K inder boi 
K atarrh je 1 Theelbffol.



IA n im oiituni rc s tłtn to rii iii i .
U e s t  i t  u t  i o n  s f 1 u i d.

a  (Erganzb.) b. P lia rm . Zeitg.

ftp. T incturae Capsici 150.0
200.0 
100,0 
100,0

10,0

lip . 1’iucturae Capsici 50,0
Spiritus
Spiritus cam phorati 
Spiritus aetbcrei 
Olei Terebinthinae

Spiritus denaturati (90°/0)
L iąuoris Am m onii caustici aa 100,0 
Decocti F lorum  Arnicae (25,0) 500,0

Spiritus cam phorati 
Spiritus aetherei

A m m onii hydroehlorici 
N atrii chlorati 
Aquae

50.0
20.0 

350,0

N atrii chlorati crudi 
Sepone e t filtra

75,0.

II. Capsicum fastigiatum Blume (C. minimum Roxb.) Kleiner Straucli mit 
orangerothen, kaum 2 cm langen, aufrechten Friichten. Liefert ebenfalls in den Friichten 
Fructus Capsici, Capsicum (Brit. U. St.) Cayenne Pepper, African Fepper (U. St.)

III. Capsicum frutescens L. Ebenfalls strauchig, Friichte roth, 1 cm lang, anf- 
reebt. Liefert in den Friichten Piment (le Cayenne (Gall.). Diese beiden Arten liefern 
hauptsachlich das untei dem Namen: Cayennepfeffer, Cliillies bekannte Gewiirz, wo- 
gegen man anter Paprika meist, die erstgenannte Art yerstekt.

C. fa s t ig ia tu m  imd C. f ru te sc e n s  kann man von C. annuum  leicht unter- 
scheiden aucb im zerkleinerten Zustande dnreb die Epidermiszellen der Samenschale, die 
bei ibnen scblank and hock, bei der anderen Art im Querschnitt kurz und gedrungen sind, 
die die iimerste Scbiebt der Aussenwaud bildende verholzte Lamelle ist bei ibnen viel 
dicker wie bei C. annuum .

JSestandtheile . C ap sacu tin  (s. oben) ist aueh in C. fa s tig ia tu m  gefundeu.
W ir k u n g  u n d  A n w e n d u n g  wie bei I.
Apone, von Dr. P oulbt, ist ein weingoistiger Auszug yon Capsicum mit Salmiak- 

geist, ThymianOl und Cbloralhydrat.
Blister essence, C. Simon’s, ist dom Restitutionsfiuid ahnlich zusammengesetzt.
Braimtweinseliiirfe yon Stephan ist ein weingoistiger Auszug von spanischem Pfoffer.
Capsicin. Uuter dieser Bezeichung kommt eine Mischung aus Aimmoniak, Seife, 

Kampher, ather. Oelen und den Fluidextrakten yon Capsicum und Gaulther a in don Handel.
Capsicum-Yaseline der Cliesebrougli-Gesellschaft ist durch Ausziebon des Spanischen 

Pfeffers mittelst Vaseline hergestellt.
Ernstings Magentropfeu bestehen aus Tinctura aromatica, Calami, Capsici, Liąuor 

Kalii acetici und Spiritus dilutus.
Grlycoblastol dos Prof. K letzinsky ist ein woingeistiger, mit Glycerin und wobl- 

riechendon Oelen ycrsetzter Auszug aus Spanischem Pfefler.
Magnetic-Elixir von Low enthalt Capsicumtinktur, TerpentintSl, Kampherspiritus, 

Salmiakgeist, Sassafrasol, Sassafrasextrakt.
Mustard-Paper oder Ninapine tissue von Cooper ist dunnes Papier mit einem 

Gummiiiberzug, der die scharfen Stoffe des Spanischen Pfeffers und des Euphorbium enthalt.
Pain-Expeller 1) von R ichter. Nach A p o th .-Z tg .: Fructus Capsici 8,0, Flores 

Arnicae 2,0, Spiritus dilutus 100,0, Spir. camphoratus 20,0, Oleum Oaryophyllor. gtts. XX., 
Liąuor Ammonii caustici 30,0. 8 Tago digeriren, dann filtriron.

2) Von Sachs. Tinctura Capsici 8,0, Tinctura Arnicao 12,0, Oleum Oaryophyllor. 
gtt. X., Spiritus 50,0, Aqua 50,0, Spiritus camphoratus 20,0, Liąuor Ammonii eaust. 30,0.

3) V on  Sciione. Tinctura Capsici (1 :3) 900,0, Tinct. Piperis 90,0, Tinct. Galangae 
60,0, Tinct. Ratanhae 30,0, Semen Paradisi cont. 180,0. Man d ig e r i r t  8 Tage, presst 
aus und fiłgt liinzu Oleum Thymi, Oaryophyllor., Rosmarini, Lavandulae aa 15,0, Spiritus 
camphoratus, Liąuor Ammonii caust. spirituos. aa 450,0, Sapo domesticus 45,0, Tinctura 
resinae Guajaei 100,0. Nach mehrtiigigem Absetzen zu filtriron. (Soli dem RicHTEiPschen 
Pain-Expeller in jeder Hinsicht gleiclikommen.)

Papier Wlinsi ist dunnes Papier, das mit oinom Ueborzuge von Capsicum, BenzoS, 
Euphorbium, K o p aiy ab ais am, Drachenblnt, die zuvor in Woingeist golćist wurden, ver- 
sehen ist.

Pilules Alegres von Oollas, gegon Hamorrhoiden, bestehen aus Extractum Capsici, 
Extr. Graminis und Radix Althaeae.

Prompto Allivio von R adway, ein Allheilmittol, enthalt Capsicum, Kampher, Salze, 
Aether und Weingeist.

Uussol von Dr. Bloch in Basel, ein Gichlmittel, enthalt Capsicum, Colchicuin, 
Chloroform, Senfspiritus, GaultheriaOl.



Speciality for Diplitlierie, Dr. W hitb’s, ist mit Capsicumauszug und Ocnanth- 
ather versetzter Rum.

Tynipanitessenz. Liq. Ammonii anisat. 12,0, Tinct. Capsici 7,5, Tinct. Zingiberis
10,0, Aqua comraun. q. s. ad 2 L. Bei Trommelsucht dor Kinder, auf einmal, wenn nOthig 
nach '/„ Stunde dieselbe Dosis nochmals z.u geben.

Yegetable Bathing-Prepareds v o n  R e g l e r , bestelit ans grób zerkleinerten Capsi- 
eum- und Rosskastanienfruchten.

Yenetiauisches Liniment yon Tobias, Allheilmittel, ist eine dem Pain-Expeller 
ahnlicho Mischung.

Capsulae.
Unter K ap se l, C apsula , C apsule yersteht man eine Httlle zur Aufnahme einer 

Dosis irgend cines Medikaments. Und zwar kann diese Httlle entweder lediglich zur Auf- 
bewahrung eines Arzneistoffes dienen oder dazu bestinmit sein, zugleich mit dem Arznei- 
mittel hinuntergeschluckt zu werden. In diesem Falle rnussen die Kapseln aus einem 
Materiał bestehen, welches von den Yerdauungssaften gelost wird.

Man untersoheidet im allgemeinen P a p ie rk a p se ln , D ev o ra tiv k ap se ln , S tiirke- 
kapseln und G e la tin ek ap se ln .

I. Capsulae chartaceae. Pulyerkapseln. Papierkapseln. Diese dienen zur 
Aufnahme kleiner Pulvermengen, besonders der sogenannten „abgetheilten“ Pulyer. Sie 
werden gewohnlich aus glattein, weissem Sohreibpapier hergestellt. Zur Aufnahme yon 
hygroskopisehen Pulvern odcr solchen, welehe leicht flttehtige Bestandtheile enthalten, 
rerwendet man Kapseln, die aus sogenanntem Waehspapier (charta cerata) hergestellt sind. 
Dieses Waehspapier wird zur Zeit durch Tranken von Papier mit Ceresin, uicht mit 
Waehs erzeugt.

Zur Aufnahme des Natriumbikarbonates ais Bestandtlieil der englischen Brausepulyer 
benutzt man Kapseln aus rothem oder blauem Papier. Die Weinsiiure soli in diese 
farbigen Kapseln nieht eingefullt werden, weil diese alsdann fleckig werden wttrden. — 
Zur Aufnahme besonders kostbarer, aneh starkadharirender Substanzen faltet man Kapseln 
aus Glanzpapier, die glanzende Seite nach innen. Der Gebrauch der Papierkapseln ist 
ein so allgemeiner, dass auf ibre nahere Besehreibung yerzichtet werden kann.

II. Capsulae catapotae plicatiles. Devoratiy-Kapseln. Yersclilnckłmre 
Kapseln. Sie sind von E. Dibtebich erfunden worden, baben die Form der Papierkapseln 
und bestehen aus einer, Starkę und Glycerin enthaltenden Masse, etwa vom Aussehen 
dttnnen, hellen Guttapereha-Papieres. Aus dieser Masse werden die Kapseln tthnlich wie 
die Papierkapseln hergestellt. Ihre Fttllung mit dem Medikament und das Yersehliessen 
der gefttllten Kapseln erfolgen in gleicher Weise wie hci den Papierkapseln.

III. Starkemehlkapseln. Capsulae amylaceae. Amylkapseln. Cacliets. Sie
sind ans den sehon frtther benutzten sog. Einnehme-Oblaten heryorgegangen, wurden etwa 
1873 von L im o u sin  in Genf eingeftthrt, 
spater yon F a s s e r  in Wien yerbessert.
Die Starkemehlkapseln werden ahnlich 
den Oblaten entweder aus reiner Wei- 
nenstarke oder aus Gemischen von 
Weizenstttrke und Weizenniehl in so
genannten Oblatenbackereien gebacken.
Sio sind rundliche Blattohen mit flaekem 
Rande und eentraler Vertiefung. Fur 
gewohnlich werden sie in drei Grttssen 
und zwar von 2,0, 2,5 und 3,0 cm Durchmesser angefertigt. Sie dienen ausnahmslos zum 
Einhullen fester Substanzen, besonders der Pulyer. Sehr yoluminose Pulver z. B. Chininsalze,
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Salicylsaure, kann man mit Hiilfe eines Pastillenstecbers in trocknem Zustande etwas kom- 
primiren und dann in dio Kapseln bringen. Der Verschluss erfolgt in der Weise, dass auf 
die das Pitlyer tragende Kapselhiilfte die andere, angefeuchtete Hiilfte aufgedriiekt wird. 
Yersehlussapparate sind konstruirt worden von Limousin, Digne, Sevzik, Fasseb, Vo- 
macka u. A. Fig. 144 und 145.

Beim Bezug einer grosseren Menge dieser Kapseln aut 
einmal werden dieselben von den Fabriken mit der Firma 
des B e s te lle rs  geliefert.

Boi dem E in k a u f  der Starkemehlkapseln beaebte nian 
folgende Puukte: Sie sollen nicbt stark gebliiut sein, diirfen 
keine giftigen Bestandtlicile outbalteu, (Metalle wiirden iu der 
Asehe aufzusucben sein, welcke nicbt mehr ais 1 Proc. be- 
tragen soli.) Sie miissen ferner elastisch und frei von Brucb- 
stiicken sein und, in Wasser getaucbt, sofort zu einer form- 
losen Masse zusammenfallen.

Vorrathige Oblatenpulver nebmen sebr bald ein unan- 
sebnlicbes Aussehen an.

IV. Capsulae gelatinosae. y 0n diesen zum Theii
aus unvermisebter Gelatine, zum Tbeil aus Gelatine mit Zu- 
satzen bergestellten Kapseln unterscbeidet nian namentlicli

1) Deckelkapseln, 2) Gofiillte bartę Kapseln und 3) Gefiillte elastiscbe Kapseln.
Die te c h n isc b e  D a rs te l lu n g  dieser versobiedenen Sorteu Gelatine-Kapseln ist 

mit geringen, sieb von selbst ergebenden Abweichungen, die gleicbe. Ais Ausgangs- 
material wird von den Fabriken nicbt die diinnblatterige Gelatine, sondern ein in dickeren 
Tafeln im Handel vorkommendes Produkt, der sogenannte franzosische oder belgiscbe 
Gelatine-Lcim yerwendet, weil die mit diesem bergestellten Kapseln klarer und dureb-

Hg. 147.

sicbtiger ausfallen.
D a rs te llu n g . A. D er h a rte n  K apse ln . 1 Th. Gelatineleim 

lasst man im Gefasse B  mit 3 Th. Wasser ąuollen und erhitzt die Masse 
alsdann im Wasserbade A  zum Sehmelzen. Wenn die Temperatur etw# 
65° O. ist, so lasst man kurze Zeit stehen, schiebt alsdann dio an der Ober 
flachę der Leimlbsung abgesetzte Scbaumschicht mit einem Spatel oder 
dorgl. zur Seito. Fig. 146.

Vorher hatte man die zur Darstellung der Gelatinekapseln erfor- 
derlichen Formen (Docken), olivenfórmige Stiibe aus polirtom Zinn oder 
Stalli, mittels eines mit 01ivcnól benetzten Lappchons abgerieben und 
diese Formen zu 12—20 Stiick mit den Stielen nach unten (Fig. 146 0) W 
eine Korkjilatte oder eine ahnliche Vorrichtung gesteckt, so dass die K8pfc 
alle in einer Ebene liegen. Man ergreift nun eine solche, mit kalten Me- 
talltormen besteclcte Plattc und tauclit sie in dio heisse GelatinelBsung, 
etwa bis A, Fig. 147, langsam ein und zieht sie ebenfalls langsam wiader 
heraus. Damit sich an den Enden keine Thranon bilden, zieht man den 
hier beflndlicben Ueberschuss der Masse durch momentane leise Beriili- 
rung mit der Oberflache der GelatinelćSsung wieder ab. Dann dreht 
man, behufs gleichmassigor Yertheilung der Gelatine, das Brett mit den 
Formen langsam in der Hand so, dass die Formen otwa wagereeht liegen, 
1—2 Minuten lang und stellt das Ganzc hierauf etwa ‘/a Stunde an einen 
ktihlen, schattigen Ort. Nach dieser Zeit ist die Gelatine soweit erstarrt, 
dass man dio Hiilsen von den Formen entfernen kann. Man sotzt boi u, 
Fig. 147, die Schneide eines Messers an und maclit hier durch Kollen 
der mit Gelatinemasse iiberzogenen Form auf der Mosserschneide einen 
Ringelschnitt. Dann zieht man die Gelatinekapsel mit der rechten Hand 
iiber die 01ivo, dio abgetrennte Hiilse abor mit der linken Hand uber 
das verjiingte Endo der Form ab.

Die Kapseln worden reihenweiso in Brottchen mit Vertiefungen 
eingesetzt und hier etwas ubertroeknet.

Die F u llu n g  mit Fliissigkoiten erfolgt, solange die Kapseln noch 
nieht gatiz getrocknot, sondern nocli etwas feucbt sind. Das Fiiłlen der 
Kapseln mit F liis s ig k o iten  erfolgt zweckmassig mit einer Spritze, dereń



Ausflussrohr einen allongenformig gebogenen Glasansatz mit feiner Spitze triigt. Der Glas- 
sehnabel wird in die Oeffnung der Kapsel eingofiilirt, worauf man durch sanften Druck 
dos Kolbens der Spritze die Fiillung ausfiihrt. Eine geschickte Arbeiterin fiillt in einem 
Arbeitstago etwa 0000 Kapseln der gewOhnlichen GrOsse. Zum Fiillon dor Kapseln mit

Fig, 148.

pulyerfórmigon Arzneimitteln bedient man sich eines kleinen dutenfOrmigen Fulltrieliters 
aus Metali, durch welchen man die gepulrerten Arzneistoffe mit Jlilfe oinos „Stopfers11 in 
die Kapseln hinein bringt. Eine geschickte Arbeiterin fiillt von diesen Kapseln im Tage 
hochstens 600 an.

Man sehe indessen darauf, dass die Kapseln nicht zu voll gefullt werden, weil sonst 
das Yerschliessen derselben schwierig, ja unmoglich wird.

Das Verscliliossen dor gefiillten Kapseln geschieht dadurch, dass man auf ibre Oeff
nung einen Tropfon w arm er Leimlosung mit Hilfe eines ldeineren odor grOsseren Pinsels 
setzt, Und zwar geschieht dies zweimal hintereinander. Durch das orste Betupfon erfolgt 
nur ein horizontaler Yerschluss der Kapsel. Durch das zweite Aufsetzen eines Tropfens 
Warner Leimlosung erhalt dor Vorscbluss eine gefallige, abgerundete Form.

Die so hergostellten Kapseln mussen daraufhin untersucht werden, ob nicht mangol- 
baft verschlosseno (leckonde) Kapseln untor ihnen sind. . Zu diesem Zwecke belasst man 
die Kapseln in ibren Einsatzbrettern, bis sio lufttrocken geworden sind, dann legt man sie 
ninzeln auf trepponformig gebogenes Papier aus und liest nach etwa 24 Stunden die- 
jonigen Kapseln mechanisch aus, welcho geleckt haben. Der Rest wird auf Hiirden im 
Trockenschranke yollstandig ausgetrocknet.

Im Vorstehenden ist angegeben, dass die karton Kapseln lediglich aus Gelatine- 
Łeim und Wasser hergestellt werden. In der Tbat ist das diejenige Darstellungsweise, 
nach welcker die inoisten Fabriken arbeiten. Die Gall. sckreibt folgende Masse vor: 
Pelatinae 25,0, Glyceriui 10,0, Sacchari 8,0, Acjuae circa 45,0.

ubrigens ist die Darstcllung der Gelatiue-Kapseln eine zicmlich einfaebe Arbeit, 
welclie sich reebt wohl im pkarmaceutiscken Laboratorium ausfiihren licsse.

11. Der o las tisch en  K apseln . Dio Grundmasso fiir die elastischen Golatine- 
kapseln bostolit aus Gelatineleim 1 Th,, Wasser 1 Th., Glycerin 2 Th. Die Herstellung dor 
nlastischon Kapseln erfolgt genau in der namlichen Weise, wio es bei A. boschrieben 
Wurde. Die Fiillung dor Kapseln geschieht, wenn sie zwar schon starr, aber noch nicht 
YpUig getrocknot sind. Ebenso erfolgt der Vorschluss der gcfiillton Kapseln mit heisser 
'ilycerin-Gelatinemasse, solange die Kapseln noch nicht vdllig getrocknet sind wie untor A 
angegoben. Dagegen wird die Trocknung nicht mit kiinstlicher Warme, sondern im Kalk- 
f rockenschranke (s. S. 546) iiber Aetzkalk oder Clilorcalcium ausgefiihrt. Die Kapseln 
bleiben solange im Kalk-Trockenschranke, bis sio an Papier nicht mehr anbacken. — Ais 
eino geeignete Masse empfiohlt F okret : Gelatinae 16 Th., Aquao 20 Th., Glycerini 15 Th., 
wrupi Sacchari 10,0. Sollon lichtompfindliche Substanzen in Kapseln untergebracht wer- 
don, so kann dio Gelatinemasso Zusiitzo von unschiidlichen, wasserloslichen Farbstoflen, 
z- B. Indulin odor Nigrosin erlialten.

Capsulae gelatinosae durae. H a rtę  G ela tin ek ap se ln . Unter Gelatinekapseln 
schlecbtliin verstebt man die karten Gelatinekapseln. Sie werden meist in mittleren Grosseu 
von 0,1—1,0 g Inbalt hergestellt, die gebrSuchliehste Sorte aber ist die von 0,5 g Inhalt.

In diese Kapseln kann man allo solcbe Fliissigkeiten 
’>"fl feste Stoffe einfilllen, welehe die Galatinehulle nieht auf- 
1'isen bez. zerstoren, z. B. Balsame, alkoholisebe und atheri- 
sclie Extrakte, atlierische Oele, Antipyrin, Apiol, Chinin,
Phenole und phenolartige Kdrper, z. B. Kreosot und Creolin. 
l>ei gewissen Substanzen kann man den Angriff auf die Gelatinehiille dadurch verhindern, 
dass man sie in oliger Lilsung einfiillt, z. B. Chloralhydrat in Oel gelost. Wasserige 
fliissigkeiten sind vom Einfiillcn in Gelatinekapseln nattirlieh ausgeschlossen.

Fig. 149.



Von diesen Kapseln ist zu yerlangen, dass sie aus gutem Gelatincleim kergestellt 
sind, der nicht unangenehin riecht und sckmeckt. Sie miissen femer gut ausseken, d. li. 
die Gelatinehiille muss klar sein. Sie diirfen femer niekt leckeu und niekt yersehimmelt 
sein. Es empfieklt sick, alle kauflich bezogenen Kapseln (auok die folgenden Sorten) darauf 
hin zu priifen, ob das Gewicht des Inkaltes stimmt und ob die eingefiillte Substanz den 
beziiglich der Reinheit an sio zu stellenden Anforderungen geniigt. Fig. 149.

Obgleick die karten Kapseln niekt gerade besonders ernpflndlich sind gegen Feuchtig- 
keit, so empflehlt es sick doch, sie an einem trockenen Orte, am besten im geheizten 
Zimmer, aufzubewahren. In feuokten Raumen werden sie triibe, kiinnen unter Umstanden 
sogar yerschimmeln.

Capsulae gelatinosae elastłcae seu inolles. Elastiscke Gtelatinekapseln. Diese 
Kapseln werden in Grossen von 0,15 — 1,0 — 5,0 — 10,0 — 15,0 g Inkalt angefertigt. Nocb 
betrachtlickere Grossen kommen nur fiir die Yeterinar-Prasis in Betracht. Man kann in 
diese Kapseln grdssere Mengon, namentlick von Fliissigkeiten, einfiillen, weil sie sick wegen 
ikrer Elasticitat der Form der Speiserokre aupasscn, also dem Hinunterscklucken niekt 
allzugrossen Widerstaud entgegensetzen. xlls Fiillung dieser kommen namentlick RicinusSl 
und Leberthran in Betracht, doch konnen sie mit jeder Substanz gefullt werden, welcho 
die Gelatine-Masse niekt zerstort.

Diese Kapseln sind gegen Feucktigkeit erheblich emptindlicher ais die karten. Durck 
feuchtes Lagern werden sie triibe; sie erhalten alsdann durck Nachtrocken an einem 

lauwarmen, trockenen Orte oder im ICalk-Trockensckrank ikr gutes Ausseken 
fiir gewoknlich wieder. Zu koker Warnie diirfen sie aber auck niekt ausgesetzt 
werden, weil sie alsdann sckmelzen wtirden. Sie sind auch gegen Staub sebr 
empfindlick, weil sie ihn an ihrer Oberflaehe festhalten. Man bewakrt sie also 
vor Staub geschiitzt, an einem trockenen,. niekt zu warmen Orte auf, am besten 
im Kalk-Trockenschranke.

Perlae gelatinosae. Gelatineperlen. Die deutseken G elatineperler 
sind h a r te  Kapseln, aber niekt wie diese olivenformig, sondern von Kugelgc- 
stalt. Ikrę Herstelluug erfolgt wie diejenige der karten Kapseln unter Bemitzung 
kugelfdnniger Zinnformen. (Fig. 151). Die Bildung eines unauffalligen saukeren 
Yerscklusses erfordert grosseres Gesckick ais bei den oliyenfbrmigen Kapseln. 
Die fran z iis isek en  G e la tin e p e rle n  besteken aus zwei durck Pressung 
miteinander vereinigten Halbkugeln und kaben daher eine, jede Kapsel in zwei 
Halften tkeilende Nakt. Ikrę Ilerstellung erfolgt mit Hilfe besonderor Mft' 
schinen, welcke von N. Pallau & Co., Paris, Avenue du Maine 43, ebenso wie 
alle iibrigen Apparate zur Herstelluug und Fiillung von Gelatinekapscln und 
-Perlen, geliefert werden.

Die Gelatineperlen dienen besonders zur Aufnahme von Arzneien, welcke 
in kleineren Mengen zur Yerwendung gelangen, wie Aether, ktherisckc Oele, 
Morrkuol, Orexin, Pepsin und Alkaloide (Hydrastinin).

C a p s u la e  o p e r c u l a t a e .  D e o k e l k a p s e l n .  Sie besteken aus einem. Untertheil und 
Obertkeil aus diinner Gelatine, welcher letztere iiber den ersteren kinweggeschoben wird- 
Sie kaben den Zweck, die oliyenformigen Kapseln zu ersetzen, d. h. solcke Arzneistoffe auf- 
zunekmen, welcke nur selten in dieser Form yerordnet und deskalb niekt fabrikmiissig ker- 
gestellt werden. In der Regel dienen sie zur Aufnahme von festen Arzneistoffen, bisweilcnt

Fig. 151.



Fig. 1 f>2.

aber seltener, auch zur Aufnahme von extraktfi5rmigen. Das Fiillen geschieht, indem man 
dio unterzubringende fein gepulyerte Substanz einfach in die Hiilfto mit dem geringeren 
Durchmesser hineinschiittet und die dazu passende (iibergreifende) Halfte daruber sobiebt. 
Boi lockeren Pulyeru (z. B. Chininsalzen) 
kommt man besser zum Ziel, weun man 
las abgewogene Pulver auf Papier sehiit- 
tet und mm mit der scklankeren Halfte 
einfach auftupft. Den Deckel bestreieht 
man inwendig mit etwas Gummischleim, 
um ein Lockerwerden desselben zu verhindern. Wichtig ist natiirlick, dass von der scklecht- 
schmeckonden Arznei nickts auf die Aussenseite der Kapsel gelangt. Fig. 152.

Capsulao operculatae pro suppositoriis. Deckclkapseln fiir Suppositorien. 
Diese werden yorzugsweise zur Applikation des Glycerins in den Maatdarm angewendet. 
Sie bestehen aus einer steifen konischen Gelatinehiille mit iibergreifendem Deckel (Fig. 153). 
Unmittelbar vor dem Gebrauche fiillt man die konisehe Halfte mit konc. Glycerin, setzt den 
ttbergreifenden Deckel auf, taucht das gcfllllte Zapfchen, um es schlupfrig 
zn machen, einen Augenblick in kaltes Wasser und scbiebt es alsdanu so- 
gleick moglichst tief in den After ein.

Da diese Kapseln in einer yerkaltnissmassig kurzeń Zeit im Darm 
gelfist werden, so kiinnen sie natiirlich auch zur FUIlung mit anderen Supposito- 
ricn-Masson yerwendet werden.

Suppositorien-Kapseln mit Fettdeckel. Diese sind eigentlich nur 
die konischen Halften der yorigen, zu wclclien Fettdeckel aus starrer, abor 
loicht schmelzbarer Fettmasse beigegebcn werden. Man braucht sie zur Her- 
stellung von Cacao-Suppositorien, indem man einfach die geschmolzene Sup- 
positorien-Masse in sie hineingiesst, oder falls die Masse dureh Anstossen er- 
zeugt wurde, diese Masse in sie liineiustopft. Die gefiillten Kapseln werden 
schliesslich mit dem beigegebenen Fettdeckel yerschlosseu.

Capsulae keratinosae. PohPs Dunndarmkapseln. Diese Kapseln 
werden aus einer plastischen und elastischen Masse hergestellt, welche be- 
steht aus einer Mischung von a) filtrirter, bis zur Sirupsdicke eingedampfter 
Lttsung von Keratin in Ammoniakfliissigkeit, b) ebenfalls bis zur Sirupsdicke 
eingedampfter Losung von wacbsfreiem Scbellaek, Borax und Wasser und
e) sebr geringer Menge ammoniakalischer Kolophonium-Losung. D.R.P. 35976. Diese Masse 
besitzt die Eigensehaft des Keratins: im Magcn ungelost zu bleiben, im Darm aber in Lo- 
snng zu gehen, dagegen nicht die Sprodigkeit und Zerreiblichkeit des reinen Keratins.

Sie dienen zur Aufnahme von Arzneistoffen, welche nicht im Magen, sondern erst 
im Darm zur Wirkung gelangeu sollen, z. B. Aeidum arsenicosum, Acidum hydrochloricum, 
Acidum salicylicum, Acidum tannicum, Alumen, Balsamum Copaiyae, Bismutum subnitricum, 
Chinin und dessen Salze, Chrysarobin, Extractum Cubebarum, Extractum Filicis (tiberbaupt 
alle Bandwurmmittel), Ferrum und dessen Verbindungen, Kreosot, Naphthalin, Opium, 
Pbosphor, Plumbum aceticum, Quecksilber-Verbindungen, Resorcin, Santonin.

Man prtife sie, ob sie in einer Mischung von 100 ccm Wasser, 10 Tropfen Salzsaure 
und 0,1 g Pepsin bei 35° O ungelost bleiben.

srr '

l)'ig. 153.

Carbida.
Carbida. Karbide. Unter „K arb id en " yerstebt man die Yerbindungen des 

Koblenstoffs mit Elementen, yorzugsweise mit Metallen.
Einige Karbide haben, seitdem es moglick geworden ist, im elektrischen Ofen (d. li. 

im elektrischen Flammenbogen) Temperaturen von yordcm nicht erreicbter Ilobc zu er-



zieleń, ganz erhebliche technische Bedeutung erlangt. — Zum Verstlindniss des Folgenden 
sei vorausgeschickt, dass rnan dureh den zwisclien 2 Kohle-Elektroden iibergehenden Flammen- 
bogen (also im Lichtbogen der sog. elektrischen Bogenlampen) Temperaturen von etwa 
3500—4000° O. erzeugen kann. Bei diesen Temperaturen gelingt es, Substanzen wie Aetz- 
kalk u. a. zu sehmelzen, welebe vordem fiir unschmelzbar gohalten wurdeu. Infolgeilessen 
gelingt es auoh Beaktionen herbeizufiihren, welehe man yordem nicht kannte. Bei der 
Darstellung der im Folgenden zu besprechenden Karbide wirkt der olektrische Strom nur 
ais Warmequelle. Eine „Elektrolyse“ findet nicht statt. Man wiirde im Stande sein, die 
gleiclien Beaktionen aiieh ohne den elektrischen Strom auszufiihren, wenn man auf anderem 
Wege Temperaturen von der angegebenen Hbhe erzielen kiinnte.

I. Carbidum Calcii. CalchunkarMd. 
Gasstein. CaC2. Mol. Ge w. =  (ił.

Die ergiebige Darstellung des Calciumkar- 
bids im elektrischen Ofen ist 1894 von dcm 
Amerikaner Wilson angegeben und von Moissan 
weiter vervollkomnmet worden.

D a rs te llu n g .  Man stellt einc Mischung' 
von 120 Th. frisch gegliilitem Aetzkalk mit 80 Tli. 
Kobie (Anthracit, Koks oder Zuckerkohle) ker und 
schmilzt diese im elektrischen Ofen bei etwa 3500°C. 
zusammen. Eine solehe Temperatur wird erreiebt 

dureh einen elektrischen Stroni von 350 Ampere 
bei 70 Volt Spannung. Die Ausbcute betriigt 120 
bis 150 Th.

CaO +  3C =  CO-fCaC,,. 
E tg e n sc h a fte n . Das gegenwartig im 

Handel befindliche Calciumkarbid ist nicht rein, 
sondern es enthalt bis zu 20 Proc. Verunreinigungen, welehe aus den Ausgangs- 
materialien stammen. Die guten Sorten stellcn specifisch schwere Massen dar mit krystal- 
linischem Bruch und charakteristisch braunrotker Farbung. Haufig flndon sich unter 
den Karbidstttcken solehe, welehe vollig unbrauchbar sind. Das spec. Gewickt ist 2,20 
bis 2,25. —

Der Luft ausgesetzt, yerbreitet das Calciumkarbid einen unangenelimen knoblauek- 
artigen Geruch, welcher von entwickeltem Phosphorwasserstoff herriihrt, zugleich geht es 
allmahlich in Caleiumhydroxyd und Calciumkarbonat liber. Gegen die meisten cheiniscken 
Agentien ist es von einer bemerkenswertken Bestandigkeit; von Wasser und wiisserigen 
Fliissigkeiten aber wird es unter Bildung von Acetylen und Caleiumhydroxyd sturmiseb 
zersetzt CaCa -f- 2 HaO =  C2H2 -)- Ca(OH)2. Auf dieser Reaktion beruht z. Z. die praktischc 
Wiclitigkeit der Yerbindung.

1 kg Calciumkarbid liefert theoretisch 350 Liter Acetylen, das Calciumkarbid des 
Handels aber giebt nur etwa 280—300 Liter, weil es eben einen betraektlichen Procentsatz 
von Yerunreinigungen enthiilt. — Unter diesen Verunreinigungen sind namentlich Vei- 
bindungen des Phosphors (Phosphorcalcium Ca3P2), des Scliwefels und des Stickstoffs vor- 
handen, welehe dureh die Einwirlmng von Wasser zur Bildung von Phosphorwasserstoff, 
bez. Schwefelwasserstoff, bez. Ammoniak Yeranlassung g-eben. Dieser Umstand mackt eine 
Reinigung des aus dem Calciumkarbid entwickelten Acetylens (s. d. w. u.) erforderlich.

A u fb e w a h ru n g .  Kleinere Mengen konnen in Pitlyerflascken mit Glasstopfen auf- 
bewahrt werden, in denen sie sich aber fiir gewohnlich nicht lange gut lialten. Grossere 
Vorrathe bewahrt man in zugelotheten Blechbiichsen auf. Man beachte, dass fiir den 
Transport und fiir die Aufbewahrung von Calciumkarbid besondere lokale Yerordnunge11 
(s. w. unten) existiren, welehe genau zu beackten sind. Unter allen Umsthnden ist dâ  
Calciumkarbid vor Feuchtigkeit moglichst geschiitzt, aufzubewahren.

Fig. 154. Elcktrischer Ofen.
Dio Hussere W andung A  des Ofens besteh t aus 
feuerfesten C ham ottesteinen, In  den Ofen ragen 
die beiden K ohle-E lektroden CC} um welehe die 
Reaktions-M ischung F  geschichtot is t. Das ge- 
schmolzene R eaktionsprodukt fliesst bei P  nach 

D  ab.



A n w e n d u n g .  Die Hauptanweiulung erfolgt zur Darstellung des Acetylcns. Die 
Benutzung zur Entwasserung vou Alkohol (Darstellung von absolutem Alkohol) bat sieh 
nicht bewahrt. ■— Therapeutiseli ist es von Guinard zur Bekampfung der Blutungen des 
weibliehen Geschlechtsorganes empfohlen worden. Zu diesem Zwecke werden ttber Naclit 
missgrosse Stiicko des Calciumkarbids in der Scbeide belassen.

Calciunikarbid, petrolisirtes oder paraffinirtes. Um das Caleiumkarbid gegen 
die Einfliisse der Luft einigermassen widerstandsfohig zu machen, trankt man es, nachdem 
es in haselnussgrosse Stiioke zerkleinert worden ist, mit Petroleum odor Parafiin. In diesem 
Zustande ist es einigermassen unempfindlich gegen die Luftfeucbtigkeit, wird aber von 
Wasser nocli mit geniigender Energie angegriffen.

W erth b estim m u n g . Da der Wertb des Calciumkarbids in der Menge des ent- 
wickclten Acetylengases liegt, so wiirde es nahe liegen, eine Werthbestimmung auf die 
Volummenge des aus der Gewiebtseinheit entwickelten Acetylcns zu grtinden. Diese Art 
der Bestimmung stosst aber auf Scbwierigkeiten, weil 10 g Caleiumkarbid sekon 3 Liter 
Acetylen liefern. fJm also nock genau messbare Mengen Acetylen zu erhalten, miisste 
man sebr kleine Mengen von Caleiumkarbid in Arbeit nehmen. Bei der leiebten Ver- 
anderlichkeit des Calciumkarbids an der Luft wiirde aber schon die Wttgung eine erbeb- 
liche Pehlerąuelle in sieb schliessen. H. Bamberger bat daber empfoblcu, die Gekalts- 
bestimmung ahnlicb wie bei der Bestimmung der Kohlensaure auf den Gewicbts-Yerlust 
zu grilnden. Der benutzte Apparat ist dom MoHit’schen Apparat zur Koblensaure-Be- 
stimmuug nacbgebildet, aber erhcblich grbsser.

Der Apparat besteht aus einer zweihalsigen Flasche von 400 ccm Passungsraum, 
welcbo in dom einen Tubus ein Chlorcalciumrohr tragt, wabrend durch den anderen ein 
250 ccm fassonder Tropftrichter hindurchfiihrt. —■ Zur Ausfuhrung derAnalyse bringt man 
in dio Flasche 50—60 g grób zerschlagenos Caleiumkarbid, fiillt in den Trichtor etwa 
200 ccm einer 15—20procentigen K ochsalzlO sung und bestimmt das Gesammtgewicht 
des Apparates auf einer noch 0,01 g anzeigonden Tarirwaage. — Lśisst man jetzt vor- 
sichtig die KochsalzlOsung zutropfen, anfangs 5—6 Tropfon in der Minutę, so wird das 
Karbid zersetzt ohne die beftige Keaktion, welche mit reinem Wasser eintritt, und der 
langsam entweichendo Gasstrom wird durch das Calciumehlorid getrocknet. Wonn nach
3—4 Stunden die Hiilfto der KochsalzlOsung zugetropft ist, liisst man den Rest auf oin- 
mal zu, erwiirmt etwas, saugt 10 Minuten Luft durch den Apparat und wagt nach dem 
Erkalten. Die Gewichtsdiffcrenz ergiebt dio Ausbeute an Acetylen, aus der man, unter 
Beriicksichtigung, dass 1 kg Rein-Karbid == 406,25 g (40,625 Proc.) oder 348,9 1 (bei 
0° 0. und 760 mm B) Acetylen liefert, sowohl den Gehalt an Reinkarbid wie an Gasaus- 
beute bereehnen kann.

Acetylenum. Acetylen. Aethin. Steingns. CaH,,. Mol. Ge w. =  26.
Wie sebon erwabnt wurde, wird das Acetylen in sebr einfaeher Weise durch Ein- 

wirkung von Wasser auf Caleiumkarbid dargestellt.
E ig e n sc h a fle n . Farbloses, unangenebm, aber nicht nach Pkosphorwasserstoff 

riechendes Gas. Spec. Gewicbt (Luft = 1 )  =0,90. Bei 0° C. kann es durch einen Druck 
von 21,5 Atmospharen yerfliissigt werden. Das fliissige Acetylen siedet bei — 83° C 
Heim raseben Verdunsten hinterlasst es festes Acetylen vom Schmclzp. — 81° C. Die 
kritische Temperatur fiir die Verdicktung ist = - ( -3 7 °  C. 1 Liter Acetylengas wiegt bei 
0° C. und 760 mm B =  1,165 g. 1 kg fliissiges Acetylen entsprickt =  858 Liter Gas bei 0° C. 
und 760 mm B.

Das A ce ty len g as  ist in Wasser ziemlieb loslicb. 1 Vol. Wasser Iiist 1 Vol. Acetylen
gas; Alkohol und Aetker liisen es reieblieber. Dagegen ist es in konc. KochsalzlOsung 
fast unloslicb. — Wird es durch ammoniakaliscbe KupfercbloriirlOsung durcbgeleitet, so 
entstebt ein brauner, beim Durcbleiten durch ammoniakaliscbe Silberlosung cin weisser 
Niederschlag von Acetylen-Kupferoxydul C9Ha . Cu20 bez. Acetylen-Silberoxyd C2H2. Ag„0. 
Beide Niederschlagc sind im trockenen Zustande sebr explosiv. Wegen der moglichen 
Bildung des ersten Niederscblages bat man Kupfer ais Materiał fur die Acetylen- 
Leitungen etc. auszuschliessen, ausserdem bemiiht man sieli, das Ammoniak aus dem Ace
tylen durch Wasohen zu entfernen.



Wird unyermiscktes Acetylen an der Luft entzundet, so yerbrcnnt es mit lieller, 
stark russender Flamme. Das Russen kann unterdriickt werden, und das Acetylen wird 
ais Liohtąuelle besonders yortheilhaft ausgenutzt, wenn man geeignete Gemenge von Acetylen 
mit Luft (oder Sauerstoff) zur Verbrennung bringt. Ein solehes geeignetes Gemenge ist. 
eino Miseliung von 3 Vol. Acetylen und 2 Yol. Luft. Ein solehes Gemenge verbrennt, wenn 
es nnter einem Druck von etwa 60 mm Wasscrs&ule aus engen Oeffnungen ausstrfiint, ohne 
zu russen mit blendeud weissem Lichte. Ein Brenner, welclier pro Stunde 140 Liter 
Acetylen vorbrennt, hat eine Leuchtkraft von 240 Normal-Stunden-Kerzen. (Leuchtgas 
giebt unter den gleichen Bedingungen nur 16 Normal-Stunden-Kerzen. 140 Liter Leucht
gas im Auer-Brenner ergeben etwa 120 Normal-Stundenkerzen.)

Gemische yon Acetylen mit Luft yerbrennen unter Explosion. Solche Gemische sind 
gefiibrlicher ais ahnliohe Gemische von Leuchtgas mit Luft, denn die Esplosionsfiikigkeit 
in solchen Gemischen ist noch yorhanden innerhalb folgender Grenzen: 1) Gemisch yon 
3 Vol. Proc. Acetylen mit 97 Yol. Proc. Luft bis 2) Gemisch von 81 Vol. Proc. Acetylen 
mit 19 Vol. Proc. Luft. Das Explosions-Maxiinum zeigt ein Gemisch von 1 Vol. Acetylen 
mit 12 Vol. Luft. — Gelangt ein Gemisch von 1 Vol. Acetylen mit 1 Vol. ,Sauerstoff zur 
Verbreunung, so kann eino Temperatur von 4000°O. erzcugt werden.

Eingeathmet wirkt das Acetylen zwar auf den Organismus giftig, aher weniger 
giftig ais Leuchtgas. Es yerursacht keine nachweisbare Yeranderung des Blutes (Unter- 
schied vom Leuchtgas, bez. Kohlenoxyd) und wirkt mehr narkotisch. Saugethiere konnen 
in einer Luft mit 9 Yol. Proc. Acetylen ohne merkliche Beeinflussung noch leben.

l le in ig u n g .  Das aus technischem Calciumkarbid dargestellte Acetylen enthiilt bis 
zu 4 Proc. Yerunreinigungen, vou denen die wichtigsten Phosphorwasserstoff und Schwefel- 
wasserstoff sind, wahrend den iibrigen: Ammoniak, Kolilenoxyd, Wasserstoff, Stickstoff und 
Sauerstoff geringere Bedeutung zukommt. Ein solehes R o h aee ty len  zeigte z. B. folgende 
Zusammensetzung.

I. Aus amerikanisehem Karbid. II. Aus Sehweizer Karbid.
Acetylen 98,87 Proc. 99,87 Proc.
Phosphorwasserstoff 0,04 V 0,02 )5
Sehwefelwasserstoff 0,02 —
Ammoniak 0,06 0,04 r>

Die Entfernung dieser Verunreinigungen erscheint nothwendig, weil sie zum Theil 
giftig sind, ferner, weil moglicherweise selbstentziindlicher Phosphorwasserstoff auftreten 
kann und weil endlich das Ammoniak in Geraeinschaft mit dem Acetylen zur Bildung 
explosiver (Cu-) Verbindungen Veranlassung geben kann.

Die Reinigung erfolgt dadurch, dass man das Gas zunackst in Wasser wascht, 
welches das Ammoniak aufnimmt, sodann iiber feuchten Chlorkalk leitet, welclier die 
Phospliorwasserstoffe zu Phosphorsaure oxydirt, hierauf iiber Kupfersulfat oder Laming- 
sclie Masse (Eisenhydroxyd) tiihrt, welclie den Schwefelwasserstoff bindeu und schliesslich 
durcli Ueberleiten iiber Aetzkalk troeknet. Das Trocknen kann auch zweckmSssig durcli 
Calciumkarbid erfolgen.

Komprimirtes Acetylen. Wahrend gasformiges Acetylen, welches unter gcwohn- 
lichem Druck steht, zur Explosion nicht neigt, stellt Acetylen, welches unter Drucie stekt, 
einen Energie-Speicher — etwa wie ein Explosionsstolf — dar, welcher unter giinstigen 
Bedingungen seine Energie abgiebt, d. h. explodirt.. Eine solche Explosion nennt man 
eine innere Entflammung.

Gasformiges Acetylen ist fahig, infolge einer inneren Entflammung zu explodireD, 
wenn ein Bebiilter von 1 Liter Fassungssaum mehr ais 2,5 g Acetylen entluilt. In Aceton 
gelostes Acetylen ist einer inneren Entflammung nur dann ausgesetzt, wenn der anfaug- 
liche Druck 10 Atmospharen flberschreitet.

Deshalb ist durcli yerschiedene Verorduungen festgesetzt, dass komprimirtes Ace
tylen nur unter bestimmten Yorsichtsmassregeln yerwendet werden darf.



Fliissiges Acetylen. Fliissiges Acetylen Icoinmt zwar im Handel vor, indessen gilt 
dasselbe zuv Zeit noeli fiir eine recht gefahrliche Substanz, dereń Eigenschaften noch 
keineswegs genau bekannt sind. Man wird daber gut thun, das Hantiren mit dieser 
Substanz yorlaufig zu unterlassen.

Wir geben an dieser Stelle einen Auszug der fiir den Reg. Breslau erlassenen Polizei- 
Verordnung iiber den Verkebr mit Acetylen und Calciumkarbid wieder:

Die Apparato zur Entwickolung und Aufbewahrung von A cety lengas miissen 
so eingerichtet sein, dass in ilmen kein hoberer ais ein Uoberdruck von e iner Atmo-. 
sphare sieli bilden kann.

Calciumkarbid in Mengen von mehr ais 10 kg muss in wasserdicht geschlossenen 
Gefassen in trockenon, hellen, gut geliifteten Riiumen aufbewahrt werdon. Dio Lage- 
rung im Keller ist untersagt.

Die Gofasso miissen die Aufschrift tragen: „ K a rb id , gefdhrlich, wenn nicht 
tróclcen gehalten

§ 7. Dio zur Aufnahme fliissigen  A cety l en s bestimmten Flaschen miissen 
durch oinon weissen Anstrich und die Aufschrift: „F liissiges A c e ty le n , feuer- 
gefahrlich“ gekennzeiehnet, mitAngabe der Tara und des Fassungsraumes in Litera 
versohon und auf einen Druck von 250 Atmosphiiren gepriift sein.

Bei der Fiillung der Flaschen darf das Yerhaltniss von 1 kg Acetylen auf 3 1 
Wasser Rauminhalt nicht iiberschritten werden.

§ 9. Die Flaschen fiir y e rd ic h te to s  A cety lengas miissen durch die Auf
schrift „ A ce ty len g a s , feuergefahrlich11 gekennzeiehnet und mit der Angabo des 
hOchsten zulassigen Druckes yersehen sein. Sie miissen mit dem doppelten des zu- 
lassigon Druckes gepriift sein.

§ 10. Die mit fliissigem oder kompriinirtom Acetylen gofiillten Flaschen diirfen 
weder der Sonne noch der Ofenwarme ausgesetzt werden.

§ 11. Fliissiges oder yerdichtetes Acetylen diirfen nur in Flaschen gefiillt werden, 
an denon kein Theil aus Kupfer oder Kupferlegiruugen besteht.
Wir empfehlen darauf zu acht.en, dass sammtlicke Verordnuugen unterscheiden:

1) Acetylengas, 2) komprimirtes Acetylengas und 3) fliissiges Acetylen.
Da die kritiseke Temperatur des Acetylens bei -)- 37° 0. liegt, so stellen mit fliissigem 

Acetylen gefiillte Gefiisse bei dieser oder hoherer Temperatur einen Energie-Speicker von 
bober Spannung- dar. Der Druck in den Gefassen ist bei 37° C. und dariiber nicht bloss 
von der Temperatur, sondern auch von dem Grade der Fttllung abhiingig (vergl. S. 32).

Karbnration. Die Hoffnungon, welohe man darauf gesetzt liatte, es werde gelingen, 
dem Steinkohlcn-Leuchtgase durch Beimischung eines gewissen Procentsatzes von Ace
tylen eine bedeutend hohere Leuchtkraft zu ertheilen, scheinen sich nicht erfiillt zu haben. 
Zwar die Ansicht vieler Gastcchniker: dass Acetylen und Leucktgas wegen der abweiclienden 
spec. Gewichte sich nicht zu einem homogenen Gemenge wiirden yereinigen lassen, [dass 
sich yielmehr beide Gase aus dem Gemisch nach ihren yerschiedenen specifischen Gewiekten 
wieder trennen wiirden], muss aus theoretischen Erwiigungen ais unzutreffend bezeichnet 
Werden, aber es scheint, dass die Leuchtkraft solcher Gemische den gehcgten Erwartungen 
nicht entsprochen hat.

Dagegen haben Yersuche ergeben, dass das aus Petroleum-Riickstanden gewonnene 
Oelgas sich mit Acetylen karburiren lasst. Die preussischen Bisenbahn-Verwaltungen 
benutzen mit Vortkeil zur Beleuchtung der Eisenbalmwagen ein Mischgas, welches aus 
35 Vol. Acetylen und 65 Vol. Oelgas besteht. Dieses Gemisch yertragt eine Kompression 
anf 6 Atmospliaren ohue sich zu yerfliissigen oder Explosionsgefakr zu bieten.

II. Carbidum Aluminii. Aluminiumkarbid C8A14. Mol. Gew. =  144.
Wird durch Schmelzcn einer Mischung von Kaolin mit Kohle oder Aluminium mit 

Kobie im elektrischen Ofen wie das Calciumkarbid dargestellt. Im reinen Zustande gelbe 
Krystalle, spec. Gew. =  2,36. Das technische Produkt stellt ein gelbliches Pulver dar.

Die wichtigste Reaktion dieser Verbindung besteht darin, dass sie, mit Wasser 
zusammengebrackt, im Sinne der nachstehenden Gleichung C3Al4-f-12H.20  =  SOH^-j- 
2[A12(0II)6] in Methan und Aluminiumhydroxyd zerlegt wird. — Die Zersetzung erfolgt in 
ber Kiilte nur langsam, weitaus energischer mit massig warmem Wasser.



Das Aluminiumkarbid wird zur Zeit namentlich von Sprengstoff-Fabriken yerwendet, 
mn in ikren Versuehsstationen schlagende Wetter (d. i. Misehungen von Methan und Luft) 
nachzubilden,

III. Carbidum Silicii. Silicium karbid. Carboruiiduiii. SiC. Mol. (lew. =40.
Wird durch Zusammenscbmelzcn von 50 Th. Kobie (Koks) und 25 Th. Kieselsaure 

(Sand) bei Gegenwart eines Flussmittels, wie Kochsalz, im elektrisclien Ofen dargestellt.
Im reinen, bez. eisenfreien Zustande ist es farblos, bisweilen erhiilt man reguliire 

Hexaeder vom spec. Gew. 3,22. Bei der tecłmischen Darstellung erhiilt man kleine yer- 
schiedenartig gefarbte, meist blauschwarze (eisenhaltige) Krystalle,

Das technische Siliciumkarbid wird „ K a rb o ru n d u m 11 genannt. Es ist ausser- 
ordentlich hart, ritzt Saphir, wird aber selbst vom Diamanten geritzt. Es ist unlBslick in 
Salzsiiure, Salpetersfiure, Schwefelsiiure, fast imloslich in Fluorwasserstoffsiiure. Beim 
Schmelzen mit Natrimnkarbonat oder Natronhydrat wird es unter Abscheidung von Koklen- 
stoff zu Natriumsilikat aufgeschlossen. Bei Weissgluth verbrennt es im Luft- oder Sauer- 
stoffstrome nur schwierig zu Kieselsaure und Kohlensiiure.

Die Oarborundum-Krystalle werden dnrch Stampfen zerklcinert und das Pulver nacli 
dem Feinheitsgrade wie Smirgel sortirt. Man benutzt es zum Schleifen von Diamanten unii, 
mit einem festen Bindemittel iu Form von Badchen oder Prismen gebraeht, zum Sclmeiden 
von Glas, zum Schleifen von Glas, auch zum Bcarbeiten von Metallen. Oarborundum ver- 
richtet in der Zeiteinheit etwa 3—4 mai mehr Schleifarbeit ais Korund.

Carbo animalis.

I. Carbo Carnis. Carbo a n i m a l i s  (inedicoriiin) (Erganzb.). F le is c h k o h le . 
T h i e r k o h l c  ( m e d i c i n i s c b e ) .

JSereitung . Von dem Fette befreites und in kleine Stiieke zerschnittenes Kalb- 
f le isc h  wird mit ungefahr dem dritten Theile seines Gewichtes kleiner Kalbsknocheu 
in einem passenden bedeckten Gefiisse gerćistet, so lange brennbare Dampfe daraus keryor- 
treten. Der erkaltete Btickstand wird in ein Pulver yerwandelt. (Erganzb.)

Das Gefass, in weicbem die Bostung yorgenommen wird, ist am besten ein guss- 
eiserner Topf, welcber mit dem Fleische nur zu l\.t seines Bauminhaltes angefiillt und mit 
einem tbonernen Deckel bedeckt ist. Das Kohlenfeuer, dnrch welches die Erkitzung des 
Topfes gescliiekt, darf nur ein massiges sein. Die Ausbeute betragt etwa 7 Proc.

E ig en sch a ften . Die Fleischkohle ist ein braunscliwarzes, wenig glanzendes (matt 
metallisch glanzendes), sehr wenig brenzlieh rieckendes, in Bothgluhhitze fast ohne Flamme 
ergliihendes Pulyer. Sie unterscheidet sich von der in der chemisch-teehnischen Prasis 
haufig „ th ie r is c h e  K o b ie “ genannten Knochenkohle genilgend durch ihre stark brauu 
nuancirte Schwarze und eine bedeutend geringere Eigenschwere, chemisch durch einen fiiuf- 
mai geringeren Gehalt an Knockenerde. Unter dem Namen „Carbo animalis11, Thierkohle, 
werden in den Pharmakopoen und in der Technik yerschiedene Suhstanzen yerstanden, 
welehe wohl auseinander zu halten sind.

Die Fleischkohle enthalt nehen Calciumphosphat hauptsachlich stickstoffhaltige Kobie, 
welcber man die Formel C0N zuschreibt. In Beriihrimg mit der Luft erleidet sie keine 
merkliehe Veranderung.

A u fb e w a h r u n g .  Man bewahrt die Fleischkohle in dicht yerschlossener Glas- 
flasche. Diese Aufhewahrnng ist nothwendig, da die Fleischkohle nur selten in Anwen- 
dung kommt und ein Quantum von 50 g fur den Gebrauch wahrend mehrerer Jahre aus- 
zureichen pflegt.

Beim Erhitzen an der Luft kinterlasst sie eine betrachtliclie Menge (etwa 60 Proc.) 
von Asche, beim Ausziehen mit Salzsaure giebt sie ein Filtrat, welches auf Zusatz yob 
Ammoniak einen reichlichen gallertartigen Niederschlag giebt.



A n w e n d u n y .  In iliren physikalisckon Eigeuschaften gleidit die Fleischkolile etwa 
der Knochenkohle mul der Holzkohle, d. h. sie bat wie diese ein staikes Absorptionsver- 
mSgen. Sie untersolieidet sieli von diesen durcli einen grosseren Gelialt an Stickstoffyer- 
bindungen. Beziiglich des Gelialtes an anorganischen Salzen stebt die Fleischkokle in der 
Mitte zwischen der Knoohenkolile und der Holzkohle. — Man giebt die Fleischkolile 
innerlicli zu 0,5—2,0 g 3—4mal tiiglick bei krebsigen Leidon der Jiriiste, Gcbiirmutter, 
Lippen eto., bei Yerhartungen driisiger Organe, Skropkeln; ausserlich in Substanz und in 
Salbonform bei krebsigen Wunden. Ueber die Wirkung ist man sich insofern nicht ganz 
im klaren, ais gerade die Fleischkokle yon den Medicinern hiiufig mit der gereinigten 
Thierkohle verwechselt wird. — Die Volksmedicin sebreibt der Fleiselikohle von gewissen 
Thioren ganz besondere Ileilkraft zu. Hierher wiirden z. B. gehoren die S chw alben- 
kolile, Hirundines iistae, und die M au lw urfskok le , Talpae ustae.

II. C arbo Ossium. Carbo animalis crudus. Carbo anim alis (IJ-St.). Cliar- 
bou animal ordinaire (Gall.). Cornn Cervi ustuin nigrum . Iibnr ustum . Spodium. 
Knochenkohle. Knoehenscliwarz. Bcinsehwarz. Thicrisclie Kobie. Dieses Produkt 
entsteht durch Gliiben von Knocben bei Luftabschluss, wobei das organisebe Gewebe der- 
selben verkoblt und die Kobie in der unorganiseken Grundsubstanz der Knochen (Knocken- 
erde) abgelagert wird. In den Handel gelangt die Knochenkohle entweder im gekornten 
oder im gepulverten Zustande.

D a rste llim g . Knochen von grosseren Thiercn werden zunachst durcli Extraktion 
mittelst Benzin, Schwefelkoblenstoft oder Kohlenstofftetracklorid entfettet (das B’ett wiirde 
Veranlassung zur Bildung von unwirksamar Glanzkoble geben) und alsdann entweder un- 
zerkleincrt oder bis zu Bohnengrosse zerkleinert (Patent-Kokle) durch Erhitzen in Tbpfen 
oder in eisernen Iletorten bei Luftabschluss verkohlt. Ais Nebenprodukte werden gewonnen: 
Stinkendes Tbierol, Leuchtgas und Ammoniak.

Die gewonnene Kobie wird durch Absiebeu bez. Zerkleinern auf eine bestimmte 
Korngrosse (von Bohnengrosse) gebrackt. Alle Abfalle werden gepulvert.

Die granulirte Knochenkohle wird meist in die Zuckerfabriken bez. in andere ebe- 
mische Fabriken ais Entfarbungsmittel geliefert, das Pulver wird hauptsachlich zur Fabri- 
kation von Schuhwichse yerbraucht.

E ig en sch a ften . Die gekornte Knochenkohle stellt linsen-, erbsen- bis bolinen- 
ęrosse Stuckcben dar, dereń Kanten nicht abgeschliffen siud. Eine gute Kohle ist rein 
sebwarz mit sammetartig matter Bruchllache, welche an der fcuchten Zunge einige Zeit 
haften bleibt. Kohle, dereń Bruchllache glanzend und glasartig ist, entfarbt nicht gut. 
Ein geriittolter Liter von Kohle dieser Korngrosse wiegt 730—780 g, unter keinen Um- 
stSnden aber mehr ais 800 g.

Ihrer chemischcn Zusammensetzung mich bestelit die Knochenkohle aus rund 90 Proc. 
anorganischen Bestandtheilen und nur etwa 10 Proc. Kohlenstoff. Die nahere Zusammen
setzung einer guten Knochenkohle ist z. B. folgende:

Kohlenstoff -(- Stickstoffkohle 11,0 Proc. Calciumsulfat CaS04 0,2 Proc.
Calciumphosphat Ca3(PO,J.2 1 O Alkalisalze 0,4 „
Magnesiumphosphat Mg3(P04)2 /  ’ ” Eisenoxyd Fe.,03 0,1 „
Calciumkarbonat CaC03 8,0 „ Kieselsiiure S i02 0,3 „

hinterlasst beim Gliiben etwa 85 Proc. einer fast weissen Asche.
Die Verwendung in der Technik yerdankt die Knocbenkoble ihrer A b so rp tio n s-  

Wl*kung, d. b. der Fiihigkeit, gewisse in Losungen befindliebe Substanzen, wie Farb- 
stoife, Alkaloide, Glukoside, Koblebydrate, unorganisebe Salze, aber auek Gase und Dampfe 

sieb niederzuschlagen. Diese Absorptionswirkung wird z. Z. auf Flftbhenanziehung 
z"rilckgefiihrt und erkliirt sich dadureb, dass der Kohlenstoff in der Knochenkohle ausser- 
ordentlich fein yertheilt ist und infolgedessen eine grosse Oberiliiehe darbietet. — Das Ab- 
sorptionsvermi)gen ist tibrigens begrenzt und yersehiedenen Stoffen gegenilber yersebieden. 
9ich kann es z. B. einer bestimmten Substanz gegeniiber ersohopft sein, wShrend eine an- 
^ere Substanz noch aufgenommen wird.



P r il fu n y .  Die Knochenkohle ist beim Binkauf sorgfaltig z u prtifen, (lenn es 
kommt nicht nur vor, dass eine durch fohlerhafte Bereitung unwirksam gewordene oder 
unerwtinschte Wirkungen zeigende Kohle in den Yerkehr gebracbt wird, sondern es er- 
folgen auch Verfalschungen durch. bereits im technischen Betriebe geweseue Kobie, ferner 
durch Kohle aus Knocben der Leimsiedereien (denen der Leim durch Auskochen mit Wasser 
entzogen worden ist), endlich durch yerkohlte Braunkohle u. dgl.

I) Sie sei von mattem tiefem Schwarz, auf dem Bruche matt schwarz, sammetartig, 
nicht glasig. Braunliche oder rothlich schwarze Farbung weist darauf hin, dass die Kobie 
nicht gar gebrannt ist; blaulichgraue oder weisslichgraue Farbung niacht es wahrscheinlicb, 
dass die Kohle zu stark erhitzt wurde, also arm an Kohlenstoff ist. — Zeigeu sich bei 
Betrachtung mit der Lupę die Ecken und Kanten stark abgeschliffen, so ist die Kobie 
wahrscheinlich sclion einmal im Betrieb gewesen. 2) W asse rg e lia lt. 5 g einer fein ge- 
pulverten Durchschnittsprobe der Knochenkohle werden in flacher Schale eine Stunde bei 
120° O. getrocknet, dann gewogen. Der Gewichtsverlust soli nicht mehr ais 5 Proc. be- 
tragen. 3) K o h le n s to ff  und Sand. lian ubergiesst in einem Becherglase 5 g  Knochen
kohle mit 50 ccm Wasser, setzt allmahlieli 50 ccm Salzsliure zu und erhitzt einige Zeit 
zum Sieden. Man lasst absetzen, dekanthirt durch ein bei 100° C. gewogenes Filter, kocbt 
nochmals mit salzsaurehaltigem Wasser aus, bringt den gesam m ten  Ettckstand auf das 
Filter und wiiseht ihn erst mit heissem salzsiturehaltigen Wasser, dann mit reinem heissen 
Wasser aus, trocknet bei 100° C. und wiigt. Dann veraseht man Filter und Inkalt. Zicbt 
man dieses den Sand darstellende Gewicht von demjenigen des Gesammtruckstandes ab, 
so erhiilt man das Gewicht des Kohlenstoffes. 4) Man fiillt ein Litermaass geriittelt voll 
mit der Kohle und stellt das Gewicht fest. Iletriigt es mehr ais 800 g, so liegt bereits 
gebrauchte Kohle vor, dereń Litergewicht bis auf 1000 g steigen kann. 5) Wird Kobie 
mit Sproeentiger Kalilauge erhitzt, so muss die Fliissigkeit nach dem Absetzen farblos er- 
scheinen. Braune Farbung beweist, dass noch mangelhaft verkohlte organische Substanz 
zugegen ist. Eine solche Kohle entfiirbt nicht, ertheilt yielmehr den betreffenden Sub- 
stanzen braune Farbung, was zu ganz unangenehmen Weiterungen fiihren kann. (1) Das 
Entfarbungsvermdgen priift man meist empyrisch, indem man zu Bothwein, Caramel-Ldsung 
und ahnlichen gefiirbten Lbsungen otwas Knochenkohle giebt und zusieht, ob und inner- 
halb welcher Zeit Entfarbung eintritt.

G ep u ly e rte  K nochenkohle . In der gepnlyerten Knochenkohle (dem Spodium) 
konnen die oben angefiihrten Yerunreinigungen bez. Verfalschungen sehr viel schwieriger 
nachgewiesen werden. Zur Darstellung der gepnlyerten Knochenkohle geht man daher stets 
von der gekdrnten Knochenkohle aus.

III. Carbo Ossium depuratus. Carbo animalis depuratus. Carbo animalis 
puriikatus (U-St.). Cliarbon animal purilie (Gall.). Gereinigte Knochenkohle. G#“ 
reinigte Tliierkohle. Mit den yorstehenden Namen wird diejenige Kohle bezeichnet, welcbo 
der Chemiker im Laboratorium ais Entfarbungsmittel bei analytischen uiul synthetiseben 
Arbeiten benutzt.

1000 Th. gekornte Knochenkohle guter Qualitat werden in einem Glaskolben oder 
in einem Porcellangefass oder in einem gdasirten irdenen Topfe mit 3000 Th. heissem 
Wasser angeriihrt, worauf man in mehreren Antheilen 1000 Th. Salzsliure vou 25 Proc. 
zugiebt. Nachdem die Gasentwickelung im wesentlichcn yoriiber ist, digerirt man die 
Masse etwa 6 Stunden unter Umriihren auf dem Wasserbade, und lasst noch 24 Stuiideu 
an einem warmen Orte stehen. Nach dieser Zeit entnimmt man eine Prohe der Kohle, 
wiiseht sic mit Wasser yollstBndig aus und stellt fest, ob sie an Salzsliure von 6 Proc. nocb 

etwas Liisliches abgiebt. Der salzsaure Auszug darf durch Uebersattigen mit Ammoniak 
nicht getriibt werden. Ist dieses der Fali, so kolirt man dic Kohle ab, wiiseht sie 3 his 
4mal mit Wasser aus und wiederholt das oben beschriebene Ausziehen mit Wasser und 
Salzsaure noch einmal.

Ist der Kohle alles entzogen, was durch Salzsaure in Ldsung geht, so kolirt Dian 
sie ab, wascht sie solange, bis das Ablaufende nicht mehr sauer reagirt und auch durch



Silberuitrat niclit mehr getriibt wird. Dann trocknet man sie erst im Wasserbade, scliliesslieh 
einiffc Zeit im Luftbade bei 150° C. und bewahrt sie in gut yerschlossenen Gefiissen auf. 
Einige Chemiker bewakren die ausgewaschene Kohle auch im feuchten Zustande auf.

Hat man ein niclit yerunreinigtes iliessendes Gewasser in der Nilhe, so yollzieht sich 
das Auswascben aucb griisserer Mengen sekr rascb, wenn man die Kohle, in einen Beutel 
eingebunden, einige Zeit in den Wasserlauf einkangt und schliesslich mit destillirtem 
Wasser za Ende wiischt.

JPrilfung. 1) Man kockt 1 g der Kohle mit 50 ccm Wasser aus. Das Filtrat sei 
neutral, farblos und werde weder durch Silberuitrat noeh durch Baryumchlorid verandert. 
Farbt man 10 com des Filtrates mit Indigolosung deutlich blau und lasst alsdann ein 
gleiches Volumen reiner Schwefelsaure zufliessen, so darf Entfarbung nieht eintreten.
2) Wird 1 g der Kohle mit einer Mischung von 40 ccm Wasser und 10 ccm Salzsaure 
ausgekocht, so darf das Filtrat durch Uebcrsattigen mit Ammoniak niclit blau (Kupfer) 
werden, auch keine braune Farbung (Fisen) zeigen. Die ammoniakaliscke Losung darf 
weder durch Ammoniumoxalat (Kalk), noch durch Ainmoniumsulfid (Eisen) yerandert werden.

IV. Carbo animalis e sanyuine. B lutkohie. B iutlaugenkohle. ist eine 
thierisehe Kohle, welche in ihren physikalischen Wirkungen die yorerwahnte gereinigte 
Knoehenkohle um yieles Ubertrifft. Sie wird daher fur Arbeiten des ldeinen chemischen 
Laboratoriums yerwendet. 1000 Th. fr isc h e s  B lu t werden mit 125 Th. g e re in ig te r  
P ottasche (oder 280 Th. krystallisirtem Natrinmkarbonat) gemisekt und in einem eisernen 
Kessel unter Umruhren zur Trockne eingedampft. Die trockene Masse wird in einen Gliih- 
tiegel eingesohichtet, so dass dieser nur zu einem Drittel angeftillt ist, der Tiegel mit 
einem irdenen Deckel bedeckt und so lange erhitzt, ais Diimpfe heryortreten. Die riick- 
standige Kohle wird gepulyert, zuerst mit keissem d e s t i l l i r t e n  W asser, dann erst mit 
verdunnter reiner Salzsaure und zuletzt mit destillirtem Wasser bis zur Chlorfreikeit aus- 
gewaschen, sclmell trocken gemaeht und in gut yerkorkten Flaschen aufbewahrt.

V. Carbo animalis ex albuminę. Albumin kohle. E ein  g e p u ly e rte  Knochen- 
kohle wird mit soyiel H ilh n ere iw e iss  gemisekt, dass eine Pasta entstekt, welche zer- 
theilt und scharf getrocknet in einem bedeekten Tiegel gegliiht, dann gepulyert mit ver- 
(liinnter Salzsaure und Wasser bekandelt wird, wie bei Darstellung der gereinigten 
Knoehenkohle angegeben ist.

Diese Albuminkohle wird zur Kliirung des Bieres und Weines gebrauebt, und 
kommt der Blutlaugenkohle einigermassen in der Wirluing nahe.

VI. Carbo Sponyiae. Spongiae ustae. fiponge torrellee (Gall.). Schwamm- 
kohle. Meersehwainme (und zwar Abfalle derselben) werden durch mechaniscbes Auslesen 
von den beigemengten Konchylien, ferner durch Klopfen und Schutteln in einem Gazenetz 
vom Staub und von beigemengtem Sande befreit, bierauf in einem lose bedeekten Tiegel 
oder in einer Kaffeetrommel solange erhitzt, bis brennbare Dfimpfe nickt mehr entweichen. 
Nach dem Erkalten reibt man die Sehwammkohle unter gelindem (!) Druck durch ein 
feines Sieb, so dass die unorganischen Vei'unreinigungen, wie Sand und Steincben etc., mog- 
lichst zuriickbleiben. Ausbeute 20—25 Proc. Feines, sebwarzes oder braunschwarzes Pulrer 
entweder gerucblos oder von nur schwach brenzlicliem Gerucli und von salzigem Gescbmack, 
zwischen den Fingern żart, nieht sandig anzufiiblen. Es giebt an Wasser losliche Bestand- 
thoile ab, reichlichere Mengen werden unter Aufbrausen von Salzsaure geldst. Es entkiilt 
einige Procente Natrimnjodid. Beiin Gltihen an der Luft hinterbleibt eine weisslicbe 
Ascho, welche in Salzsaure fast yollstiindig lćislich ist, ohne erhebliclie Mengen Sand zn 
hinterlassen.

A n w e n d u n y  d er  T h ierko lile . Wie sebon erwahnt, wird die thierisehe Kobie 
wogen ihrer Absorptionsfiikigkeit in den Gewerben und in der Technik angewendet. Das 
Absorptionsyermogen der einzelnen Koklesorten ist nun je nach der Art der Kohle recht 
verschieden. Im allgemeinen kann man annehmen, dass — gute Sorten yorausgesetzt — 
1 Theil Blutkohie die gleiche Wirkung austtbt wie 4 Theile gereinigte Knoehenkohle oder



40 fheile Holzkohle. — Um clie Wirksamkcit der Kokle moglichst auszunutzen, wendet 
man sie in Pulverform an utul erwannt die zu entfarbenden Fliissigkeiten anf 40—70° C.

1) A b so rb iren d e  K ra f t  ftir G asa rten . Wie andere pordse Korper bat die 
Kobie in ausgezeiohnetem Grade die Eigenscbaft, Gase zu ab so rb ireu . 1 Volum friscli 
ansgegliihter Buchsbaumkohle vormag z. B. 90 Vol, Ammongas, 55 Yol. Schwefelwasser- 
stoffgas, 35 Vol. Kohlensfiure, 10 Yol. Sauerstoff zu absorbireu. Ist die Kobie sebon mit 
einem Gase gesattigt, so nimmt sie kaurn noch etwas von einem anderen Gase auf. Eine 
mit Luft gesiittigte Kobie muss daher, um sie zur Absorption anderer Gase, iibler Geriicbe 
etc. fahig zu machen, unter Luftabschluss friscb gegliibt werden. Durck Absorption von 
Wasserdampf yermag sie ihr Gewieht um 12—20 Proc. zu yermehren. Die Absorption des 
Wasserdampfes gesebiebt unter Warmeentwickelung. Bei der Verdicbtung' der Gase durch 
Kobie findet oft eine solcbe Warmeentwickelung statt, dass die Kohle sieli entziindet.

2) A b so rb iren d e  K ra f t  ftir ł tie e k s to ffe . Diese Kraft ist der yorerwabnten 
nabestebend und zugleicb die Ursache, f iiu ln is sw id r ig  und d eso d o riren d  zu wirken. 
Organisobe Stoife, welebe zur Faulniss neigen, lialten sieb in Kohlenpulyer gehiillt langc 
Zeit unyerandert. Uebelriechendes oder fauliges Wasser dureb Koblen filtrirt wird wieder 
trinkbar. Ueberhaupt findet die Kohle biiufige Anwendung, Fliissigkeiten von rieeben- 
don S to ffen  zu befreien. Dieses Gerucblosmachen gesebiebt dureb Maceration und Di- 
gestion der Kobie mit der Fliissigkeit. Dieselbe Eigenschaft maebt die Kobie aueh zu 
einem niitzliehen Materiał, damit iibelricchende Gefiisse, Geratbsebaften, wie Morser, 
Flasehen, Pillenmaschinen etc. abzusebeuern und zu reinigen.

3) A b so rb iren d e  K ra ft fiir F a rb s to ffe . Die Kohle bat ferner die Eigenscbaft, 
F a rb s to f fe  auf sieb n ie d e rz u sc h la g e n  oder mit anderen Worten zu entfarben. 
Diese Eigenscbaft gehort yorzugsweise der sogenannten Blutlaugenkohle oder animaliseben 
Kobie an. Gefarbte Salzlosungen werden entweder durch Digestion oder dureb Kochen 
mit Kohle entfiirbt. Selbst Mutterlaugen, welebe unansehnliche Krystalle liefern, geben 
haufig nacb der Digestion mit Kobie sebdne und farblose Krystalle aus. Viele der von 
der Kohle aufgenommeuen Farbstoffe konnen wieder dureb ehemische Agentieu davon ge- 
trennt werden. Eine Kohle, welebe Ammongas kondensirt bat, bat erfahrungsgemass eine 
erheblieb geringere Entfarbungskraft. Setzt man die Entfarbungskraft der gewiihnlicben 
Knochenkoblo gleiob 1, so ist dieselbe Kraft der Blutlaugenkohle gleich 40—50.

4) A b so rb iren d e  K ra f t  ftir  chem isch  in d if fe re n te  S to ffe , Bitterstoffe, Glu- 
koside, Koblebydrate eto. Die Kobie, welebe sieb mit Wasser gesattigt bat und dann 
mit Ldsuugcn der yorerwabnten Korper digerirt wird, giebt einen Theil des absorbirten 
Wassers ab und nimmt dafiir entspreebende Mengen der erwahnten Substanzen auf. 
Mebrere dieser Stoffe lassen sieb, wenn sio leiebt in Weingeist loslicb sind, alsdann dureb 
Digestion oder Kochung mit Weingeist der Kohle entzioken.

5) A b so rb iren d e  K ra f t  fu r  n e u tra le , ab e r se b w e rld s lic h c  Salze der Er- 
den, sowie fur in Losung befindliche Oxyde der S cb w erm e ta lle  und Sebw erm etall- 
sa lze . Die Entfernung aller dieser Substanzen aus Fliissigkeiten, welebe oft nur dureb 
lastige ehemische Operationen zu erreieben ist, wird dureb Blutlaugeukoble und Digestion 
oder Kochung erreicht. Z. B. bei Darstellung von Bittersalz enthiilt die Krystallisations- 
lauge gewohnlieh Caleiumsulfat. Dureli Digestion mit gereinigter Knoebenkoble liisst sieb 
dieses sehwerlosliclie Salz yollkommen auf die Kobie niederschlagen. Enthiilt die Pottascbe 
Oxyde des Eisens uud Mangans, so geniigt eine Digestion mit gereinigter Knoebenkoble, 
beide Oxyde yollstandig zu entfernen. Bleisalze, Kupfersalze, aucb Zinksalze und Antimon- 
salze ais Verunreinigungen von Sauren und Salzen lassen sieb in gleieher Weise beseitigen 
und stets yerbaltnissmassig um so leiebter, wenn die Salze in Wasser mekr oder weniger 
sekwer ldslich sind. Das Metallsalz wird entweder unyerandert von der Kobie auf- 
genommen, oder es wird zersetzt und das Metalloxyd resorbirt oder selbst reducirt. Metall- 
s'auren, welebe scbwerldslicb sind oder in einen scbwerloslicben Zustand iibergeben konnen, 
wie Wolframsiiure, Antimonsaure, Molybdilnsaure, yermag die Kobie selbst aus ihren Salz- 
yerbiudungen abzusebeiden und auf sieb niederzuschlagen.



(!) A b so rb łren d e  K ra f t  fu r  a lle  A lk a lien  und a lk a lisc h e u  E rd en , Karbo- 
nate derselben und fur A lkalo ide. Es (indet stots ein Yerlust statt, wenn man Alkaloid- 
lGsungen mit Kobie nu entfarben sucbt. Eine Entfdrbung derselben sollte immer nur in 
einer sauren Losung vorgenommeu werden. Brunnenwasser, welobes von Obloriden ziem- 
licb frei ist, kann durch Scbiitteln und Digestion mit, animaliseher Kobie in ein eben so 
reines oder noeb reineres Wasser verwandelt werden, ais dureb Destillation. Kalkkarbonat, 
Ammonkarbonat, Kalksulfat, Kohlensaure und organische Stoffe, welcbo in dem Brunnen
wasser yorbanden sind, werden dureb Digestion mit gereinigter Thierkoble von dieser 
vollstandig absorbirt. Ist der Gehalt an Cblornatrium nur ein geringer, so wird aueh 
dieses absorbirt, und das Filtrat dureb reines Fliesspapier erweist sieb gegen Barytnitrat, 
Silbernitrat, Quecksilberchlorid, Bleisubacetat, Kaliuinpermauganat indifferent. Die Kar
imatę der alkaliscben Erden und der Alkalien werden im ganzen von der Kobie energi- 
seber absorbirt ais die atzenden Hydrate dieser Basen. Die dureb die Kobie absorbirten 
alkaliscben Stoffe konnen derselben dureb Sauren, wie Schwefelsaure und besser Salzsaure, 
eutzogen werden.

W iederbelebung  g eb ra u ch te r  ICohle. Kobie, welcbe zur Entfarbung, Ent- 
fuselung, Fiillung chemiscber Stoffe gebraueht wurde, ist fur den ferneren Gebraueb un- 
tauglicb. Sie orlangt jedocb ibre friiheren Eigenscbaften mehr oder weniger wieder, wenn 
die von ihr aufgenommenen Stoffe je nacb der Natur derselben dureb G-liilien, dureb Be- 
haudeln mit Sauren oder Alkalien, durch Gahrung etc. zerstort oder entfernt werden.

Die feingepulverte Knoebenkoble ist die Basis der sogenannten W ichse , S tie fe l-  
wiebse (Coream entum ), welcbe mitunter in den Apothoken gesuebt wird.

1. G ew dhn liche  W icbse. A. Ein inniges Gemiscb aus 200,0 fe in g e p u lv e r te r  
K noebenkoble, 100,0 Ind iscbem  S iru p , 20,0 F is c b tb ra n , 500,0 W asse r wird zu- 
niichst mit 35,0 E n g lise b e r S cbw efclsiiu re , dann mit 20,0 ro b e r S a lz sau re  und 6,0 
gepulvertem  E is e n v itr io l  versetzt. Statt des Indiscben Sirups wird aucli rober Sirup 
aus der Kubenzuckerfabrikation genommen, mitunter aucb eine geringe Menge Arabiscbes 
Gummi zugesetzt.

B. In d isc b e r  S irup  300,0, B e in sch w arz  450,0, E is e n v i t r io l  4,0, e n g lise b e  
S chw efelsaure 112,0, Baum ol 60,0, be isses  W asser 200,0.

2. F lb ss ig e  W icbse. 200,0 fe in g e p u ly e r te  K noebenkob le , 25,0 g eb ran n - 
ter K ien ru ss , 50,0 Z u ek er, 75,0 A rab iscb es Gummi werden zu einem feinen Pulver 
gemischt, dann zunachst mit 25,0 E iibbl und 40,0 E n g lise b e r S cb w efe lsau re , zuletzt 
mit 1 Liter einer guten G a llu s t in te  und soviel W asser versetzt, dass eine sirupdicke 
Kliissigkeit entstebt.

3. W ichse  (Scbw arze) fiir P fe rd e g e sc b irr . 100,0 fe in g e p u lv e r te  K nochen- 
koble und 20,0 g e b ra n n te r  K ien ru ss  werden mit 150,0—200,0 T e rp e n tin o l zu einem 
hochst zarten Brei zerrieben und dann mit einer lauwarmen Losung von 500,0 Waebs in 
5 Litern Terpentinol rermischt und bis zum Erkalten agitirt.

P lastlsche Kolile ist ein Materiał fiir Gefasse yersebiedener Form, welehe ais 
dauemde Filter im Gebraueb sind. Die plastiscbe Kobie wird zusammengesetzt aus 60 Th. 
Koks, 20 Tb. K noebenkob le , 10 Tb. Ilo lzk o h le , 10 Tb. Thon und der genugenden 
^fenge M elasso oder aus 10 Th. Koks, 30 Tb. K noebenkob le , 10 Tb. T bon, 40 Th. 
ku rzfasrigem  A sbest und der genugenden Menge M elasse. Die einem steifen Breie 
ahnliche Mischung wird in Formen gepresst, getrooknet und in Muffeln unter Abseliluss 
des Luftzutritts gebrannt. Dann werden die Koblegefiisse mit 5 procentiger Salzsaure 
ausgelaugt, mit Wasser ausgewaschen, getrocknet und noehmals in gleicber Weise bis 
mir Itothglut erbitzt.



C atap lasm a carbonacenm .

Rp. Carbonis ossium pulverati 100,0 
Gum mi arabici 5,0
Glycerini 20,0
Aquao q. s.

Zum Verbande stinkcnder.W unden und  Geschwtirs- 
fiachen.

Emplnstrum ad rup tu ras ni g rum.
E m p l a s t r u m  o x y c r o c e u m  u ig ru m . 

S c h w a r z e s  B r u c h p f l a s t e r .  Se li w a r z -
S t  i k t  i k  u m p f l a s t e r .

Rosinae Pini 200,0
Cerae flavae 100,0
Picis nigrae 50,0
Scbi taurini 30,0
Colophonii 10,0.

Eboris usti optim i pulverati 25,0.
Das Pflaster is t  m it Ililfc  von W asser zu malasiren.

Epilepsiepulyer des Grafen D u p ł e s s is - P a r s c a u , W i e d e b a c ii ’s, S c h l e m u l l e b 's, der 
D re sd n e r D iak o n issen  etc. besteht aus verkohlten und gebrannten Thieren (Maulwurf, 
Ratte, Maus, KrOte, Eidechse). Dieso Pulyer werden ersetzt durch eine Misohung aus 
1 Th. K n o ch en k o h le  und 9 Th. p r a p a r ir te n  A u sto rsch a len .

Putzmittel fiir Maschinentheile. TorpentinfSl 5,0, Stearinol (Acidi oleinici orudi)
25,0, Polirroth 25,0, Feinste Thierkohle 45,0. Mit Spiritus zu einem diinnen Brei an- 
zureiben.

Carbo mineralis.
I. Graphites. Plumbago. Carbo mineralis. Graphit. Reissblei. Wnsser- 

blei (Eisenscliwiirze). Pottloli. Crayon de minę. Black-lead. Wird im Urgebirge, 
nur selten krystallisirt (in Formen des hexagonalen Systems), meist in derben schuppigen 
oder dichten Massen eingesprengt, haufig gefunden (Bolimen, Maliren, Bayern). Kiinstlich 
entsteht er beim Ausschmelzen des Eisens aus den Erzen (Hockofengraphit). Am schonsten 
und reinsten ist der, welcher zu Keswick in der Grafschaft Cumberland gegraben wird 
und ais englischer Grapliit in den Handel kommt, ebenso der brasilianische Graphit von 
Barreros, der ceylonisclie und der sibirische. Er besitzt einen sehwachen Metallglanz, 
fiililt sieli żart und fettig an, ist nndurclisichtig, auf dem Bruche muschelig oder kornig, 
und giebt auf Papier einen grauschwarzglanzenden Stricli. Die Hartę ist 0,5—1,0. Sein 
spec. Gew. yariirt zwisehen 1,8 und 2,2. Er ist nnsehmelzbar und selbst im Sauerstoff- 
strom schwer verbrennlich, dagegen ein guter Leiter der Elektricitat. Er wird liaupt- 
sachlicb zur Fabrikation der Bleistifte und der Passauer oder Ypser Schmelztiegel, zum 
Scliwarzen der Eisenwaaren, zum Einreiben der Raderzapfen in Maschinen (um die Rei- 
bung zu mindern) etc. gebraucht. Die schlechten Graphitsorten sind mit Eisen, Fnpfer, 
Titan, Antimon, Sand etc. verunreinigt. Das kauflicke g escb lam m te  W asserb le i ist 
sehr unrein und darf in der Medicin nicłit yerwendet werden. Das engliscke, welches ans 
cirka 96 Tb. Kohlenstoff und 4 Th. Eisen bestebt, eignet sieb allein zum Arzneigebrauch. 
Ist diese Sorte niclit zu erlangen, so muss man Graphit in ganzen Stiicken besebaffen, 
aus denen sieb die reineren aussuclien lassen. Der Graphit besteht im allgemeinen in 
100 Tb. aus 75—97 Tb. Kohlenstoff, 2—6 Th. Kieselsiiure, 1—4 Th. Eisen, Mangan, Kalk- 
erde, Thonerde, Wasser. Dem Graphit gehen die absorbirenden Eigenschaften der aninia- 
lischen und yegetabilischen Kobie giinzlich ab.

P r u fu n ff .  Ein mit Schwefelantimon yerunreinigter Graphit entwickelt vor dem 
Lothrokre Schwefligsiiure und erzeugt einen weissen Bescłilag. Kieselsaure bleibt beim 
Verbrennen ais Asche zuruck, ebenso die yerunreinigenden Metalle. Das Verbrennen ge- 
schieht in einem flacben Platinschalchen oder auf einem Platinblech. Der Graphit muss 
hierzu hochst fein zerrieben und in ausserst dtinner Schicht ausgebreitet sein. Der Wertb 
des Grapbits fiir die teclmische Yerarbeitung bangt von seinem Kohlenstoffgehalt ab. Eine 
einfaebe und leickt ausftibrbare Methode ist, kdchst feines Graphitpulyer bei cirka 200° C. 
zu trocknen, dann 1,0 desselben mit 1,0 Kalinitrat und 4,0 wasserfreiem Natriumkarbonat 
innig zu mischen und das Gemiscb bis zur Schmelzung und dann zur sehwachen Rotb- 
gluth zu erhitzen. Die Scbmelze behandelt man mit Wasser, lasst die Grapbitkoble ab- 
setzen, sammelt sie nun in einem Filter, digerirt sie hierauf einen lialben Tag bei gelinder 
Warme in 25 procentiger Salzsaure, welche mit wenig Salpetersaure yersetzt. ist, witsclit



sie hierauf mit Wasscr ans, trocknet und wagt. sie. Ihr Gewicht mit 1,05 multiplicirt 
entspricht annilhernd dem wirklichen Kohlenstoffgehalt. In der Losung der Sclimelze und 
der Sanren kann die Art der Verunreinigungen des Graphits bestimmt werden.

Genauer wird die Kohlenstoff-Bestimmung in der Weise ausgefuhrt, dass man etwa 
0,2 g Graphit, der yorher duroh Ausziehen mit heisser Salzsaure von loslichen Karbonaten 
befreit, gewaselien und wieder getrockuet war, der nassen Elementar-Analyse nacb Ui.l- 
sreen unterwirft, d. h. mit einem Gemisch yon Chromsaure und Schwefelsaure oxydirt 
nad die entstehende Kohlensaure wie bei einer Elementar-Analyse auffiingt und wagt.

In den Apotlieken wird der kaufliche geschliimmte Graphit yorriitliig gehalten. 
Eiserne Gerathschaft.en, Windofen, eiserne Ofenthiiren werden mittelst einer Biirste mit 
dem mit Wasser zum Brei angeriebenen Graphit eingerieben und nach dem Trocknen mit 
derselben Biirste blank gerieben.

Man verweohsele nicht den Graphit mit dcm bleigrauen Molybdanglanz (Scliwefel- 
molybdan), welcher aueh im Handel unter dem Namen W asse rb le i yorkommt.

II. Graphites dcpuratus (Erganzb.). Grapliites eliitriatus. Gereinlgter Gra- 
l»hit ist die fur den Arzneigebrauch bestimmte Sorte.

D a rs te llu n g . 5 Th. geschlammter Graphit werden 1 Stunde lang (unter Um- 
riihreni mit 20 Th. Wasser ausgekoeht und nach Abgiessen des letzteren mit einer Misehung 
RRs 1 Th. Salpetersiiure (von 25 Proc.) und S Th. Wasser 24 Stunden lang unter Ofterem 
Emschiitteln bei 35—40° 0. stehen gelassen, hierauf mit Wasser solange gewaschen, bis 
das Ablaufende blaues Lackmuspapier nicht mehr rothet, sehliesslich getrocknet,. (Erganzb.)

Ein feines, schwarzgraues, schliipfrig anzufiihlendes Pulver, welches auf Papier ab- 
farbt, beim Erhitzen auf Platinblech nicht schmilzt und nur schwierig yerbrennt. Es ist 
in den gewohnlichen Losungsmitteln sowie in Sauren unloslich, an Aetzlangen gieht es 
tneist etwas Kieselsaure ab.

Mit Graphit erwarmte, yerdiinnte Salzsaure soli nach dem Filtriren beim Verdampfen 
Rinen nichtfliichtigen Biickstand nicht hinterlassen.

A n w e n d u n g .  Der Graphit wird ais Antiherpeticum und ais austrocknendes Mittel 
angewendet.. In n e r l ic h  giebt man ilm mehrmals taglich zu 0,5—1,0—1,5 g; a u sse rlieh  
'n Salben 5,0—10,0 auf 25,0 Fett.

III. Retorten-Graphit. Gaskohle. Lagert sich in den oberen Wolbungen der 
Retorten der Steinkohlen-Gasanstalten ais ein, ziemliche Starkę erlangender Ueberzug ab, 
der gelegentlich abgeklopft werden muss, und ist das Produkt der Zersetzung der Kolilen- 
wasserstoife durch sehr hohe Temperatur.

Grane, metallglanzende, meist gewtilbte Massen, dem dichten Koks ahnlich. Sie 
leiten Warnie und Elektricitiit gut, und sind sehr schwer yerbrennlich. Dichte Gaskohle 
ftiebt am Stahl Funken, hat das spec. Gew. 2,356 und ist frei von Wasserstoff, minder dichte 
l'at ein niedrigeres specifisches Gewicht und enthalt einige Procente Wasserstoff. Die Gas
kohle wurde bis vor wenigen Jahren ausschliesslich zur Herstellung der Kohle-Pole fiir 
Sałvanische Elemente (z. B. LćcLANCHfs-Elemente) verwendet. Gegenwartig werden diese 
6egenstiinde kiinstlich hergestellt.

Kohle fiir elektriselie Zwecke. Die Herstellung von Kohlestiften fiir elektrische 
Eogenlichter, von Kohle-Polen und Diapliragmen etc. fiir elektrolytische Apparate gesekieht, 
gegenwartig im grossen Maassstabe durch besondere Fabriken.

Anthracit wird gepulvert und mit Steinkohlen-Theer zu einer plastischen Masse ver- 
nrbeitet. Diese wird, in Kohlepulver eingebettet, unter Luftabsohluss gegliiht, bis alle gas- 
mrrnigen Produkte ausgetrieben sind. Nach dem Erkalten wird die so erhaltene Kohlemasse 
Wiederum gepulvert, das Pulyer nochmals mitTlieer zu einer plastischen Masse yerarbeitet 
un,l diese durch Pressen in die gewiinschte Form gebracht. Die geformten Gegenstande 
werden alsdann, in Kohlepulver eingebettet, nochmals bei Luftabschluss durchgegliiht.

Die fiir elektrisches Bogenlicht bestimmten Kohlestifte miissen namentlich moglichst 
frei yon Kieselsaure sein, weshalb alles kieselsiiurehaltige Materiał bei der Fabrikation aus- 
RRschliessen ist.

Handb. d. pharm. Praxis. I. 40



IV. Lithanthrax. Antliracites. Carbo fossilis. Steiukohlc. Die beste Stein- 
kolile ist der Anthracit. welcher aber aucb durch jede andere gute Steinkoble ersetźt 
werden kann. Die Steinkoble untersclieidet sicb von der Brannkoble dureh ibre Scbwiirze 
und dadureb, dass das Pulver, in einem Probircylinder erhitzt, ainmoniakaliscbe Dampfe (die 
Brannkoble aber saure Dampfe) ausgiebt, nml dass ibre Asche nicbt odor bochst -selwach 
alkaliscb reagirt. Neben Kobie enthalt die Steinkoble kleine Mengen Eisen, Mangan, 
Schwefel, Jod u. dgl.

Die Steinkoble bat an und fur sieli auf Dyhs Einpfehlungen tberapeutisebe An- 
wendung gefunden (innerlicli zu 1,0—2,0—3,0 auf den Tag) bei ltbaobitis, Scropliulosis, 
Scorbut, Wurmleiden eto. Aucb liefert sie das Materiał zu zwei Praparaten, welebe vor 
etwa 50 Jabren von einem ungarischen Arzte Polya angepriesen wurden. Diese Prii- 
parate sind:

V. Anthrakokali (simplex). Litlianthrakokali. In einem eisernen Gefasse 
bringt mail 10 Tb. Kali causticum fusum zum Sobinelzen und miscbt 7 Tb. biickst fein 
gepulverte Steinkoble unter Umriibren mit einem eisernen Spatel dazu. Die erstarrte Masse 
wird in einem erwarmten Morser sofort zu Pulver zerrieben und in dicbt mit Kautsclnik- 
stopfen gesehlossener trookener Flascbe aufbewahrt. Es ist ein braunsehwarzes, hygro- 
skopiscbes, etwas atzendes Pulver.

Anthrakokali sulfuratum wird wie das vorige Priiparat dargestellt, nur wird an 
Stelle des Steinkoblenpnlyers dem gescbmolzenen Aetzkali ein feiupulveriges Gemiscli aus 
7 Tb. S te in k o b le  und 1,5 Tb. g ew aselienen  S cbw efelb lum en  zugesetzt. Es ist 
ebenfalls ein bygroskopisches und dabei Ubelriecbendes, griinlioh braunsehwarzes Pulver.

Da sicb nacb P olya’s Angabe diese Prśiparate leicht in Wasser losen und eine fil" 
trirte braunscbwarzliehe Lbsung geben sollen, so liegt die Yermutbung nabe, dass die 
Kobie, welche P olya zu seiuen Praparaten benutzte, eine schwarze Art Brannkoble ge- 
wesen sein mag. Er verwendete angeblieh die bei Eiinfkircben in Ungarn g-eforderte 
Steinkoble.

Das eine wie das andere Priiparat sollten wabre Specifica gegen Fleehten, Herpes> 
Lupus, Skropkeln sein. Clarus und Andere konnten damit keine Heilerfolge erzielen- 
Dosis 0,15—0,3—0,5 drei- bis viermal tiiglicb in Yerbindung mit Sussholzpulyer, Mag" 
nesia etc. In Salben 1 auf 10—'20 Fett ais Einreibung bei ebroniscken Esantbemeu.

Das F u lig o k a li  diirfte ein besserer Ersatz diescr Priiparate sein. Vergl. untei 
F u lig o  sp lendens.

Carbolein, von W esohniakoff in Petersburg in den Handel gebraclit, waren 
Kaiser) Stiicken, bestebend aus 92 Proc. Steinkoble und 8 Proc. Fett.

Ein Pulver zum Ausstopfen der Leichnnme ist ein Gemiscli von gebranntem  
G ips, grób gepulverter H o lzk o b le  und grób gepulyerter S te in k o b le  zu gleichcn 
Theilen.

Oolpulver des Ubrmachers Oskar L ange in Muhlberg a. E., ais Geheimmi*16* 
zum Schmieren yon Maschinentbeilen etc. in den Handel gebracht, ist fein gesclilannntór 
Graphit.

Grapliit-Oele zum Schmieren von Maschinentheilen etc. besteben aus fein ge' 
scblammtom Graphit, welcher mit Fetten, fetten Oelen odor Mineralolen angorieben

Fixiren von Błeistiftzeiclmungen. Dieses erfolgt entwedor durch Auftragen v0" 
abgerahmter Milcli oder einer filtrirten, dunneii EiweisslOsung (1 Hussiges Eiwei831 
6 Wasser).

Grapliit-Tiegel, P a ssa u e r  T ie g e l, Y b b se rT ie g e l. Sie werden aus einer p l^ ' 
schon Miscbung von fouerfestem Thon und Graphit geformt, an der Luft getrocknet, schliesslicb 
entwedor frei oder in Kapsoln gebrannt. — Sie widerstehen der Hitze, oline zu Yerbrenne11 
odor zu springen, und leiten die Wiirme besser ais gewohiiliehe Thontiegel.

Grapliit-Bad. Ist an Stelle des Sandbades ais Erwarmungs-Medium empfohlel1 
worden, woil Graphit die Wiirme besser leitet ais Sand.

Tiiitenstifte. Diese boliebton Stifte, welche aucb ein Kopiren der mit ibnen l>er' 
gestollten Schriftzugo gostatton, werden wie folgt liergestellt:



sehr weich weich bart sebr ha
Theorfarbstoff, wasserloslich 50,0 46,0 30,0 25,0
Grapbit gescblammt 37,5 34,0 30,0 25,0
Kaolin geschlilmmt 12,5 20,0 40,0 50,0

Dio Masse wird feingerieben, mit Wasser angefeuchtet und in die Form dunner 
Sttagelchen gobracht.

Carbo vegetabilis.

Carbo Ligni (Brit. Hely. U-St.). Carbo Ligii i pulveratus (Germ.). Carbo 
Łigni depuratus (Austr.). Charbon yegetal (Gall.). Carbo. (Jepnlverte Holzkoble. 
Kohle. Woort-Cbarcoal.

D a rs te llu n g . Zur Darstellung des Kohlepulvers tur den Arzneigebraucb wird die 
gewohnliche, aut' don Markt gebrachto Holzkoble, welcbe meist Fichtenholzkoble ist, ver- 
wendet. Da jede gute Holzkoble, wie sie im Laboratorium zur Heizung yerwendet, wird, 
Fouchtigkcit, Ammoniak, Koblensaure auf ihrer Oberflache yerdichtet bat, aueli nicht 
■miner dureli die gauze Masse ihrer btticke geborig durchgebraimt, yielmehr stellenweise die 
VeTkoblung eine unyollstaudige gewesen ist, so ist ihre nochmalige Durchglttbung er- 
forderlicb.

Das o ff ic in e lle  H o lzk o lilep u ly e r wird dadurch liergestellt, dass mail den Wind- 
°fcn mit faustgrossen Ilolzkolilen fiillt und diese anziindet. Sobald sieli dio Kokleu in 
Glutb beflnden, bedeckt man den Ofen mit einer eisernen Stlirze (Deckel). , Wenn dann 
weder Dampf nocli Raucli aus den gliihenden Kolileu aufsteigen, wird entweder der Luft- 
z'ig abgesclilossen oder es werden die Holzkohlen herausgenommcn und auf kalten metal- 
lenen Platten oder kalten Steinen auseinandergelegt oder aueli in irdene Tbpfe, welcbe 
dicht yerscblossen werden, gesckiclitet, damit sie yerlóschen. Hierauf blast man mittelst, 
C1iies Blasebalges die Aselie von ihrer Oberflache weg und zerstosst die noch warmen 
Kolilen im Mors er zu einom mittelfeinen Pulver, welches ohne Yerzug in gut zu ver- 
schliessenden GlasgefSssen aufbewahrt wird. Durch Bcuteln erhalt man ans diesem mittel- 
feinon Kohlepnlyer das hoclistfeine Pulver. Zu Zahnpulvermisehungen yerwendet man nur 
das mittelfeine Pulver.

Das Erkaltenlassen der gluhenden Kohlen, das Pulvern und Beuteln derselben und 
das Unterbringen des Pulyers in Glasflascben muss rascb bintereinander gescheben, weil 
die Kobie Feuchtigkeit, Koblensaure, Ammoniak und andere Gase allmaklick aus der Luft 
aufnimmt und auf ihrer Oberflache yerdichtet.

H esta n d th e ile . Die Holzkoble ist nicht reiner Kohlenstoff, sondern sie entliiilt 
'•och die Aschenbestandthoile des Holzes, wie Kali, Kalkerde, Kieselsaure, Phospbato etc. 
(sielie unter Pottascbe). Ausser diesen Bestandtheilen finden sieli in ibr immer noch kleine 
Mengen Yerbindungen des Koblenstoffs mit geringen Mengen Wasserstoff und Sauerstoff, 
11 "d endlieb die absorbirten Gase aus der atmospliariseben Luft, wie Sauerstoff, Stiekstoff, 
Kohlensanro, Ammoniak. Der Asebengelialt betrSgt im Durebsebnitt etwa 2 Proc.

JPrUfung. Dass die Holzkoble eine nochmalige Gliihuug erfaliren bat, ergiebt sieli 
dsraus, dass 8proc. Aetznatron- oder Aetzkalitósiiug, welcbe mit etwas Kohlepnlyer auf- 
^ekoclit worden ist, oin farbloses Filtrat liefort.

Carbo T i l i a e ,  Llndenliolzkolile, Carbo P o p u l i ,  Pnppelholzkohle, Carbo  
^el loc i  werden in den Apothoken yerlangt und dnreb die vorbemerkte gepulyerte Kohle, 
•'firbo p u lv c ra tu s , ersetzt.

Carbo P a n i s ,  Brotkolile, wird zu Zahnpulvorn gebrauebt, jedoch nur selten in 
der Apotbeke gesucht. Die Bereitung gesebiebt in der Art, dass man Brot in Scbeiben 
schneidet, scliarf trocknet oder rćistet, zu grobem Pulycr stiisst, dieses in Kaffeetrommeln 
"der zugedeckton eisernen Topfen brennt, bis keine brentibaren Gase melir beryorlreten, 
Ull,l dann in ein mittolfeines Pulver yerwandclt.

40*



Ful ig© u s t a ,  Fuligo e taeda usta, gebrannter Kienruss, ist zwar eine scbr 
fein zertheilte zarte Kobie, wird aber nur ais schwarzfarbende Substanz fur technische 
Zwecke angewendet. Es darf diese Kobie nieht mit der ais Medikament gebrauchten 
F u lig o  sp len d en s , G lanzruss (siehe d. A.), verwechselt worden. Der Kienruss wird 
oft vortheilbaft durch F ra n k fu r te r  und P a r is e r  S chw arz ersetzt.

Die Chinesische Tusclie wird aus gebranntem Kienruss bercitet. 5 Th. Fisck- 
eim werden in 20 Th. W asse r geldst und die Kolatur mit 2 Tb. L akritzensaft, 

gelbst in 4 Tb. W asse r, und 15 Th. g e b ra n n te m  K ie n ru ss  gemischt, im warmen 
Mbrser bijcbst fein praparirt, dann zur Ertraktdickc abgedampft und in Formen gebracht.

Gaffabd’s unausloschliche 'Fintę ist ein inniges Gemiseh aus 1 Tb. gebranntem 
K ie n ru ss , 12 Th. K a liw a sse rg la s  und 1Tb. Sal m iak g e is t.

A n w e n d u n g .  Die gepulverte Holzkoble verdankt ihre tberapeutische Anwendung 
den Eigenschaften, welcbe der Kobie uberhaupt zukommen (s. oben S. 610), namentlich 
der Fahigkeit, Gase zu absorbiren. Hiernach ziiblt sie zu den mechanisck wirkenden 
Mitteln und wird sie ais ein desintioirendes, antiputrides und absorbirendes Mittel inner- 
lich bei Flatulenz, stinkenden diarrboischen Dejekten, stiukendem Atbem, ausserlich auf 
seblecht und stinkend eiterndc Wunden und Geschwiirsflachen und auch ganz unpassend 
ais Dentifricium angewendet. Dosis 0,5—1,0—2,0 und mehr einige Małe des Tages in 
Pulvern, Trochisken, Datwergen (mit Glyccrin), iiusserlieb fast in allen Arzneiformen.

Die Anwendung der Kohle ais Desinliciens und Desodorans, fcrner der Yerbraueli 
derselben in der Technik ist bekannt. Fur das chemiscbe und pbarmaceutische Labora
torium bereitet man daraus die

Sprcngkohle. 100 Tb. Kohlepulyer, 5 Tb. gepulverter Kalisalpeter, 2,5 Tb. Benzoe- 
pulver werden mit Traganthscbleim zur Masse gemacht, Stabe von der Dicke einer Giinse- 
feder daraus geformt und dann getrocknet. Um Glascylinder, Kolbenhalse, Ketorten- 
schnabel etc. abzusprengen, wird ein Stabchen der Sprcngkohle angeziindet und damit die 
Stelle des Glases schnell berieben, wo die Theilung vor sicb geben soli. Die auf diese 
Weise erhitzte Glasstelle wird sofort mit kaltem Wasser iibergossen.

Carbo ligniteus, Lignuin fossile, Lignites, Braunkohle, Liguit, die fossile 
braune Kobie, welcbe in ihrem Gefiige nocb einige Holzstruktur aufweist und frei vou 
Metallsulliden ist. Ihre Ascbe enthalt geringe Mcngen Alkali (und ist daher ein ganz vor- 
ziigliches P u t z p u l v e r  fiir metallene Gegenstande).

Die Bestandtbeile der Braunkohle sind nieht genau bekannt; sie enthalt aber Ex- 
traktivstoffi und einen dem Catecbin verwandten Stoff. Dies mag auch der Uinstand sein, 
weshalb sicb das Pulver der Braunkohle gegen Diarrboe niitzlich erweist. In einigen 
Gegenden gebrauchen die Landleute dieses Pulver zu diesem Zwecke, macben aber aus 
Unkenntniss zwisehen Steinkohle und Braunkohle keinen Unterscbied. Steinkohlepulver 
ist ohne Wirkung. Aus der Braunkohle werden auch Haarfarbemittel bergestellt. Au- 
dererseits dient sie ais ein beąuemes Fftlschungsmittel des Schnupftabaks und des Cicho- 
rienkaffees.

Seetangkolile, besonders die Kohle von Laminaria digitata (sehr hiiufig an den 
westlichen Kiisten der Hebriden). Die fleischigen Stengel werden getrocknet und yerkohlt. 
Die absorbirende Kraft dieser Kohle ist nach Stanfoiid eine weit grossere ais die der 
Knochenkohle, die Kohle selbst zum halben Preise herzustellen. Sic wiirde ein ganz vor- 
treffliches Desinliciens sein. Nach S t a n f o r d  enthiilt sie an 40 Proc. mineralische Stoffe- 
Er fand sie hestehend in Proeenten aus 50 Kohle, 4 Kalkphosphat, 20 Kalkkarbonat, 
6 Magnesiakarbonat, 5 Kieselsaure, 2 Alaunerde, 5 Kalisulfat, 5 Natriumchlorid, 1,25 Am- 
moniumchlorid. Lufttroeken enthalt sie bis 15 Proc. Wasser.

Desinllcirendes Kolilepapier, Papier carbouifere, von der Firma Pichot et 
Ma l a pe r t  in Poitiers ais Specialitat in den Handel gebracht und zum Yerbande jeder 
Wunde, besonders aber putrider Wunden, theils zur Desinfektion, theils zur Forderung 
der Vernarbung derselben, empfohlen. Das Papier wird mit Kreosotwasser befeuchtet uni 
auf die Wunde gelegt. Dieses Papier ist durch einfache Pressung einer diinnen Holu-



kohlepulyersckiekt zwiscken zwoi Blattern kdekst fciuon Fliesspapiers dargestellt, so (lass 
eine solche Papiertafel die Dicke eines starken grauen Loscbpapieres bat. L e  P k u d k ih l ’s 
compresses desinfectantes sind cin abuliekes Fabrikat.

Carbo vogetabiliN  granulatu**.
G r a n u la t e d  c h a rc o a l .

Rp. Carbonis yegetabilis subt. pulver. 100,0 
Saccliari albi pulverati 10,0
Gummi arabici pulverati 2,5
Tincturae Benzoes 1,0
Aquao q. s.

Man stOsst zur derben Masse an uud granulirt 
diese durch Durclireiben durclieinen Durchschlag. 

(Bei Halitus foetidus und Dyspepsie).
31oxae carbonaceae .

K o h le n - M o x e n .  B r e n n s t i f t e .  G l i i h s t i f t e .  
Rp. Carbonis vegetabilis 25,0 

Kalii n itrici 1,0
Tragacantliae 3,0
Aquae q. s.

Man bereite 2 StUbchen von G—10 cm Lange und 
trockne sie.

P u lv is  an tip y ro tic u s  H e im .
Rp. Carbonis vegetabilis 25,0

Ligni Quassiae
M agnesiae subcarbonicae aa  4,0.

M. f. pulvis.
B. S. Mehnnals tilglicli einen Esslttffel (gegen 

Sodbrenneu).
Pulyis dcntifricius M AURYr.

Carbonis yegetabilis 25,0
Corticis Chinae 12,5
Sacchari 25,0
Olei M enthae piperitae 40,0
Olei Ciunam om i 20,0
Tincturae Ambrae 20,0.

Pulvis dontifricius Mogalla. 
Mogalla 1 s Z a h n p u 1 v e r. 

Rp. Carbonis vegetabilis 30,0 
R hizom atis Calami 15,0 
Olei Bergam ottae 
Olei Caryophyllorum 
Olei C itri asi gtt. 10, 

Pulyis den tifric ius niger. 
S c h w a r z  e s  Z a h n p u l y e r .  

Rp. Carbonis vegetabilis 100,0
R hizom atis Calami 20,0
Lapidis Pum icis
Catecliu aa 10,0
Olei Bergam ottae
Olei Caryophyllorum aa gtt. 30.

P u ly is  d o n tifric iu s  W e lpk r .
Rp. Carbonis yegetabilis 40,0

Catechu
M yrrhae
Tartari depurati aa 5,0
Olei Bergamottae gtt. 15
Olei Caryophyllorum gtt. 25.

Pulvis desinfectorius dejectoruni sellariorum,
D e s i n f  e k t i o n s p u l v e r  f u r  C h o l e r a d e j e k t

N a c h t s t t i h l e  u u d C lo s e t s .
Rp. Carbonis ligni 150,0

Gipsi pulverati 1000,0
Vitrioli M artis 50,0
Petrolci Americani 50,0.

Pulyis liaoinostaticus Bonafoux .

Rp. Carbonis vegetabilis
Gummi arabici aa 5,0 
Colophonii 20,0.

Pulyis pyrius medicinalis.
S c h i e s s p u l v e r  f i l r  d e n  m e d i c i n i s c h e n  

G e b r  a u c h.
Rp. Carbonis vegetabilis 10,0 

Kalii nitrici 90,0.
M. f. pulyis.
(Wird von den Landleuten in den Apotheken ge- 

fordort und bei entziindliehen K rankheiten der 
H austhiere angewendet).

Species ad Cataplasma Carbonis.
Rp. Specierunr ad Cataplasma

Carbonis pulverati aa 50,0.
M.

T r o c l l is c i  C a rb on is  B e l l o c .

Rp. Carbonis yegetabilis pulverati 100,0
M ucilaginem e Tragacantliae 1,0 paratam  
Aquae q. s.

F ian t trochisci centum  (100).

Trocliisci Carbonis yegetabilis.
Rp. Carbonis yegetabilis 25,0 

Massae eacaotinae 75,0.
In  pulverem subtiliorem  redacta fian t trochisci 

centum  (100).
(Gegen H alitus foetidus).

Desiiifektioiisschwiirmor vou M a g ir u s  in Ulm sind fingerlange, kleinfingerdicke 
Clinder von steifem Papier, gefiillt mit einem Gemiscli aus 60 Th. Kalisalpeter, 34 Th. 
kcliwefel und 6  Th. JKohle. ( W i t t s t b i n , Analyt.)

Epilepsiepulver von W r p l b r  in Berlin. Yerkohlter und gepulverter eisenhaltiger 
Hanfz-wim (Bisengarn) 3 Grm. in 7 Kapseln yertlieilt kosteten 15 Mark. ( H a g e r , Analyt.)

Tablettew (le chnrbon. A. (Gall.) K o h le -T a b le tte n . Carbonis Ligni pulve- 
r,iti loti, Sacchari aa 200,0, Mueilaginis Tragaoanthae 50,0, fiant pastilli h 1,0 g.

B. Carbonis Ligni pulyerati subtilissime 250,0, Sacchari 350,0, Massae Cacao 400,0. 
łl&nt pastilli 1000.

Kohle-Biseuits sind wohlschmeckende Biscuits nacli Art der engliscben Biscuits 
einem Zusatz von Kohlepulver.



Carboneum chloratum.

Carboneum tetrnchloratum . Carboneum chloratum . Tetrachlorkohlenstoff. 
KohlenstoiTtctrachlorid. P erch lo r-iłle than . CC14. Mol. Gew. =  154. Nacli der 
alteren Ansehauung, welche der Verbindung die Formel CC12(C — 6) bcilegte, fiihrt diese 
Verbindung aucb noch die Namen: C arboneum  d ic h lo ra tu m , Zw eifach-C hlor- 
k o h len sto ff. Man bat ein reines und ein technisclies Produkt zu unterscheiden.

I. f  Carboneum tetrachloratum purum. R einer Tetrachlorkohlenstoff. 
D a rs te llu n g . In einen Kolben A ,  der einerseits mit einem senkreckt stebenden 

Riickfiusskiiłiler B, andererseits mit einem Chlor-Entwickelungs-Apparat so verbunden ist,
dass boi C ein ausgiebiger Chlorstrom eintreten 
kann, bringt man eine beliebige Menge Chloro
form und ldst in diesem eine kleine Menge Jod 
(welches ais Chloriibertrager wirkt) auf. Darni 
erhitzt man unter sehr guter Kiililung das Chloro
form im Wasserbade D  zum Sieden und leitet wo- 
mdglioh unter Besonnnng solango dureh konc. 
Schwefelsaure getroclmetes Chlorgas ein, ais ans 
dem Kiihler noeh Chlorwasserstoff entweieht. — 
Ist dieses nicht mehr der Fali, so liisst man er- 
kalten, wiischt alsdann das Reaktionsprodukt mehr- 
mals mit diinner Sodalosung (1 -|- 9), schliesslicb 
einmal mit Wasser, trennt mittelst Scheidetrichters 
das Reaktionsprodukt ab, entwassert es dureh
1—2tagiges Maceriren mit geschmolzenem Cal- 
ciumehlorid und destillirt es alsdann ans einer Re
tortę mit in die Fliissigkeit eingesenkteni Thermo- 
meter (s. S. 190). Aufzufangen sind die bei 
77—78° C. ttbcrgchenden Antheile. CHCl3-)-C]a =  
H C l-f CCl j.

E ig e n sc h a fte n . Farblose, specifisrh 
schwere, atherisch rieehende Fliissigkeit, welche 
in Wasser unldslieh ist, bei 77—78° C. siedet und 
unterhalb — 25°C. krystallinisch erstarrt. Das spec. 
Gew. ist bei 0° C. =  1,6319, bei 15° C. =  1,599. 
Tetrachlorkohlenstoff ist n ic h t  lei elit ent- 
zu n d lich .

Die Yerbindung gleieht in den meisten 
Eigenschaften, insbesondere aueh in ihrem Auf- 

dergl., dem Chlorofonn. Dureh nascirenden Wasser- 
st.off wird sie successive zu Chloroform, Methylenehlorid, Methylehlorid, ja  zu Methan reducirt.

Dureh Einwirkung yon alkoholischem Kali tritt Spaltung unter Bildung von 
Kaliumchlorid und Kaliumkarbonat ein. Beim Erwannen mit alkoholischem Kali und 
Anilin entsteht wie beim Chloroform Isocyanphenyl (Isonitril-Reaktion).

E r  ii fa n g .  1) Er sei farblos, klar und habe bei 15° C. das spec. Gew. 1,599-
2) Sehiittelt man 5 ccm mit 5 ecm konc. Schwefelsaure, so farbę sieh diese nicht dunkel 
(freinde Chloryerbindungen). 8) Sehiittelt man 5 ccm mit 10 ccm Wasser, so reagire das 
abgehobene Wasser nicht sauer und werde dureh Silbernitrat nicht getriibt (ehlorhaltigfi 
Zersetzungsprodukte, z. B. Salzsaure).

A u fb e w a h r u n g .  Vorsichtig, vor Licht geschiitzt.
A n w e n d u n g .  Der Tetrachlorkohlenstoff wurde zeitweise ais Anasthetieum sowobl 

bei ausserer Anwendung, ais fur Inhalationen dem Chlorofonn yorgezogen, weil er sicherer

Idsungsyermogen gegeniiber Fetten u.



wirken solle. Er hat indcssen (las Chloroform nicht yerdrangen konnen mul gilt wegen 
seines grfisseren Chlorgehaltes nach den hentigen Anschauungen audi fiir gcfahrlichcr ais 
Chloroform; ob mit Recht, bleibe dahingestellt.

II. t  Carboneum tetrachloratum technicum. Technischer Tetrachiorkohieu-
Ktoff. Kiitbarln.

D a rs te llu n y . Mam siittigt, Sehwefelkohlenstoff, dem mail (ais Chlor-Uebertrager) 
etwas Jod odcr 0,5 Proc. gepulyertes Antimou zugcsetzt, hat, mit troekenem Chlorgas. 
Man benutzt hiemi eiserne Kessel, welche inwendig mit Blei ausgefiittert sind. Arbeitet 
man untcr Erwfirmcn, so mass der Kessel mit Riiekflusskuhlung versehen sein. ,

Naohdem die Fltissigkeit etwa das dreifaehe Gewicht an Chlor aufgenommen hat, 
ist die Chlorirung beendet. CS2 -)— 4 Cl3 == 2SOL -|- C Cl4. Man gieht nunmehr etwa halb 
soviel Sohwcfel zu, ais man Sehwefelkohlenstoff angewendet hatte, und erzielt damit, dass 
das leicht fltichtige Schwefeldichlorid SCI, in das libker siedende Schwcfelmonochlorid um- 
gewandelt wird.

Nunmehr trennt man den Tetraehlorkohlenstoff durch Uestillation ab und sammelt die 
bis etwa 120° C. ubergehenden Antlieile. — Das Destillat wird mit Kalkmileh behandelt, 
alsdann mit Wasserdampf destillirt and nochmals fraktionirt, wobei man dievon 75—80° C. 
siedenden Antlieile auffangt.

Der bei der ersten Destillation erhaltene Riiekstand wird weiter destillirt und gieht 
das boi 135—139° C. iibcrgehende Schwefelmonoehlorid, welehes von Fabrikcn fttr Kaut- 
schukwaaren abgenommen wird.

E ig e n sc h a fte n . Earblose, specitisch schwere, nach Kettig und Chloroform rie- 
ehendc Fliissigkeit; spec. Gew. bei 15° C. == 1,599—1,600. Siedep. 75—80° C. Es enthalt 
etwas Sehwefelkohlenstoff, dessen Anwesenheit sieh zu erkennen gieht dadurcli, dass auf 
Husatz y o ii  alkoholischem Kali Ausseheidung von Kaliumsanthogenat erfolgt.

Davon abgesehen besitzt das technische Priiparat alle Eigenschaften des reinen. 
-A.ufbewah.runy. Vorsiehtig, vor Lielit geschiltzt, F r ltfu n g .  Es sei klar, farblos, 
neutral, von nicht gar zu widerlichem Geruche, habe das spec. Gew. von rund 1,600 und 
destillire, ohne einen erheblichen Riiekstand zu hinterlassen, bei 75—80° C. iiber.

A n w e n d u u y .  Der technische Tetrakohlenstoff dient sowohl in der Technik ais 
auch in der Analyse ais Estraktionsmittel fttr Fett und kann mit Yortheil ttberall da an
gewendet werden, wo man bisher Aether, Benzin, Benzol, Amylalkohol, Sehwefelkohlenstoff 
u. dcrgl. yerwendet. Yoraussichtlich wird er sieli auch ais W a n z e n m itte l  bewahren. 
ller wesentliche Vortheil des Praparates vor den genannten Entraktionsmitteln liegt darin, 
dass es nicht feuergcfahrlich ist, indem es weder selbst leicht entziindlich ist, nocli seine 
Dftmpfe mit Luft explosive Gemische geben.

Katbarin, Plidnisin, SpindleiPb unentziindbares Fleckenwasser, sind technischer 
Tetraehlorkohlenstoff.

Bezugsiiuellen fiir das technische Priiparat: Muller & Dubois in Rheinau b. Mann
heim und C h e m ik a lie n fa h rik  G riessh e im  b. Mainz.

III. Carboneum trichloratum. Carboneum sesquichloratuiu.Jj Hexachlor-
iithan. Perchlorathan. C2C10. Mol. Gew. =  237. Nach der śilteren Anschauung, 
welche der Verbindung die Formel CCL (C =  6) beilegtc, fiihrt diese Verbindung auch 
die Namen: K o h le n s to ffse s iju ic h lo r id  und D re ifach -C h lo rk o h len sto ff .

D a rs te llu n y .  Man leitet in Aethylenchlorid oder Aethylidenchlorid, welche im 
Sandbade żmii Sieden erliitzt werden, unter Riiekflusskuhlung und moglicht unter Be- 
sonnung, solange troekenes Chlor ein, bis keine Entwickelung von ChlorwasserstofE mehr 
stattfindet. Ais Apparat kann der auf S. 630 angegebene benutzt werden unter Ersctzung 
des Wasserbades durch ein Sandbad.

Beim Erkalten erstarrt die Masse krystallinisch. Man presst sic zunaeht zwischen 
Filtrirpapier ab und krystallisirt sie aus Alkohol ran.

E ig e n sc h a fte n . Das Hexachlor-Aethan bildet farblose oder weisse, harte, leicht 
zu Pulyer zerreibliche, aromatisch kampherartig riechende, fast gesehmacklose, rhombische.



Krystalle, welc.lie boi 185° C. sieden und sublimiren, iu Wasser unloslich, in Weingeist, 
Aetber, fottcu nad fiiicktigcti Oelen leicbt losli<>h siad a ad eia spec. Gew. voa circa
2,000 liaboa.

Man bowahrt sie ia dicht verkorkter Glasflasebe.
A n w e n d u n g .  Man bat das Hesachlorathan bauptsacblick boi asiatiseher Cholera 

mit einigem Erfolge angewendet and zwar in Gabon za 0,2—0,3—0,5 allein oder mit 
Kampher kombiairt.

M ix tu ru  C n rb ou o i t r io h lo r a t i  K in u .

Bp. Carbonei tri chloru ti 5,0 (ad 8,0)
Magnesiae subcarbonicae 7,5
M ixturae cam pkoratae (s. S. 585.) 250,0.

2—4stim dlich zwoi bis drei Essloffel voll zu uehm cn 
(bei asia tiseher Cholera).

U n gu e iitu m  C a rb o n e i t r io h lo r a t i  M i a i . u k .

Bp. Carbonei triohlorati 5,0 
Aetheris 10,0
A dipis suilli 25,0.

E inre ibung; ais lokales Alias theticuiu.

Carboneum sulfuratum.

I. Carboneum sulfuratum (Erganzb.). S u lfu r e  de ca rb o n e  (Gall.). Cnrbonis 
Itisa lp h id u in  (Brit.). C arb on ei D isu lp h id u in  (U-St.). A lk o h o l S u lfu r is . Schwcfel- 
k o h le im to ir . K o lile iisu llld . S c liw e fe ln lk o h o l. X a n th o g e n . CS... M ol. G ew . =  7(1.
Wird in grossea Mengen durch die Grosstechnik dargestellt.

D a rs te llu n g .  Holzkohle wird in eisernen Cyliadern zum Gltihen erhitzt, worauf 
man durch besondere Vorrichtungen Schwefel in diese Cylinder hineinbringt. Der Schwefel 
vergast, die Schwefel dampfe verbinden sieb mit dem gltibenden Kohlenstoff zu Schwefel- 
kohlenstoff C-j-S., =  OS.,, welcber in Kondensationsvorlagen verdicbtet und aufge- 
fangen wird.

Der so dargestellte Schwefelkolilenstoff ist nicht rein , sondera durch Schwefel, 
Schwefelwasserstoft' und fremde organisebe Scbwefelverbinduugeu verunreinigt, welcbe ihm 
einen widerlichen Geruch ertbeilen. Zur lieinigung wird der Scbwefelkohlenstoff destillirt; 
man leitet die Dampfe hintereinander durch Kalkmilch, diinne Kalilauge, Losungen von 
Eisenvitriol, Kupfersuifat, aucb durch Bleisalzlosungen. Es gelingt hierdurch, den Schwefel 
und den Schwefelwasserstoft' za beseitigeu. Um aucb die fremden organischen Schwefel- 
verbindungen herauszuschaffen, schflttelt man den wie angegeben vorgereinigten Schwefel- 
kohlenstoff mit metallischem Quecksilber oder mit x/2 Proc. Quecksilberchlorid, and rektifi- 
eirt ihn alsdann iiber etwa 2 — 5 Proc. fettem Del oder Paraffm oder weissem Wachs. 
Diese Rek t, i fika t i on kann mebriaals wiederbolt werden.

E ig e n sc h a fte n .  In den Apotbeken biilt man einen yerbaltńissmassig reineu 
Schwefelkoblenstoff yorrathig. Dieses yerbaltńissmassig reine Priiparat ist eine farblose, 
leielit bewegliche, sehr flucbtige, das Licbt stark breebende Fliissigkeit von eigeuthiim- 
liehem, durchdringendem, aber nicht gerade unangenebmem (an Rettig erinuernden) Geruch 
und scliarfem, aromatisebem Geschmack.

Das spec. Gewicbt bei 15° C. ist 1,272; der Siedepunkt liegt gegen 46—47° C. In 
dieser Beziehung werden folgende Angaben gemacbt:

Brit. Ergiinzl). Gall. U-St.
Spoć. G ewicht bei 15 °C. 1,268—1,269 1,272 1,271 1,268—1,269
Siedepunkt 46—17° 16° 46° 46—47°

In Wasser ist Schwefelkoblenstoff nur sehr wenig (1:550) loslich; ebenso ist er fast un- 
ldslicb in Alkohol vou 45 Volum - Proc. Dagegen ist er loslich in 18 — 20 Theilen 
Alkohol von 90 Volum-Proc. Mit wasserfreiem Alkohol, mit Aether, fetten Oelen 
and den meisten iitberiscben Oelen liisst er sieb iu jedem Verhaltniss misebea. Der 
Schwefelkoblenstoff selbst ist eia yorziigliches Auflosungsmittel fur Jod, Schwefel, Pbospbor, 
Gnttapercha, Kautscbuk, Wachs, Paraflin, viele Harze und Balsame. Er erstarrt bei 
— 116° C. zu einer festen Masse, die bei — 110" C. sehmilzt. Scb\yefelkoblenstoff ist 
leiebt fliicbtig; bringt mau einige Kubikcentimeter dayon in ein Scbiileben und blast auf



iiie Oberllaehe eineu starken Luftstrom, so wird eine erbeblicbe Verduustungskaltejerzcugt. 
Gleiebzeitig wird der in der Uingebung (d. li. in der Luft) befindlicbe Wasserdampf kon- 
densirt und man erhiilt Krystalle eines Sckwefelkoblenstoffbydrates, welelie indessen scbon 
Lei — 3° C. wieder in Sehwefelkoblenstoff und Wasser zerfallen bez. scktnelzen.

S eh w efc lk o h len sto ff i s t  le io lit e n tz u n d lic h ; entziiudet verbrennt er mit 
sckiin blaulicher Flamnie zu Kohleudioxyd und Schwefligsaureanhydrid CS2 -f- 3 0 2 =  C0.3 
- f ‘2SO.,. Seine Dampfe sind leiclit entfiammbar und geben mit Luft oder Sauerstoff ge- 
mengt explosive Gemische von bober Energie. Lasst man Scbwefelkoblenstoff in nuratheil- 
weise gefiillter Flasehe im Sonneuliehte steben, so niinmt aucb ein urspriiiiglicb farbloses 
Priiparat gelbe FSrbung und zugleicli wieder den unangenehmen Gerucb des roben Prii- 
parates an. Bisweilen sebeiden sieli aucb braune Flocken von Einfacb-Scbwefelkoblenstoff 
CS ab, wahrend freier Sobwefel in Liisung gelit. Ein solcbes Priiparat reinigt man ge- 
wolinlicli durcb einfache Itektifikation oder durcb das Verfabren, wie es unter D a rs te llu n g  
angegeben ist.

Man erkennt den Scbwefelkoblenstoff mit ziemlieber Sicberbeit am Gerucb. Ist der 
(iieinische Naebweis zu fiibren, so yerfabrt man wie folgt:

1) Vermiscbt man cinen oder mebrere Tropfen Scbwefelkoblenstoff mit der fiinf- 
facben Menge starken alkoboliscben Amtnoniaks und erbitzt die Miscbung zunachst cinige 
Zeit in einem verscblossenen Gefiiss, so besteht der beim Yerdampfen im Wasserbade er- 
baltene Riickstand aus Rhodanaminonium 4NH3-(-CS., =  SGNINH.J S(NH;1).2. Seine 
Liisung in Wasser wird nacli dem Ausauem mit etwas Salzsiiure durcb wenig verdiiunte 
Ferricbloridlosung blutrotli gefiirbt. Durcb Sckiitteln mit Aetber gelit der Farbstoff in 
iiesen iiber.

2) Yermischt man Scbwefelkoblenstoff mit der dreifacbeu Menge einor Losuug von 
Aetzkali in Alkohol, mischt gut durcb und fiigt nacb einiger Zeit ein gleicbcs Vol. Aetber 
*u, so erliiilt man das prachtvoll krystallisirende xantbogensaure Kalium. S. dieses.

JPriifung. 1) Er sei. farblos, klar, von nicbt widerlicliem Gerucb. 2) Scbiittclt 
man 10 ccm Scbwefelkoblenstoff mit 5 ccm Wasser, so darf dieses blaues Lackmuspapier 
nicht riitben (Scbwefelsaure) oder entfarben (Scbweflige Saure) und beim Durcbscliutteln 
mit Bleiessig sicb nicbt brtiunen (Scbwefelwasserstoff). 3) Werden 1—2 ccm Scbwefel
koblenstoff in einem troekueu Probirglase mit einem Trbpfchen blanken metalliscben 
Quecksilbers gescbiittelt, so darf das letztere sicb nicbt mit einer dunklen, pulverigen 
Haut mberzieben (Scbwefelwasserstoff, bez. fremde organiscbe Scbwefelyerbindungen). 
1) Lasst mau 5 ccm Scbwefelkoblenstoff in einem Glasscbalchen freiwillig abdunsten, so 
soli kein oder nur ein sebr geringer Riickstand (von Sobwefel) binterbleibeu. Hierzu ist 
mi bemerken, dass Spuren von Sobwefel zugleicb mit dem Scbwefelkoblenstoff yerdunsten.

A u fb e w a h ru n g . I la n d h a b im g .  Man bewabrt den Scbwefelkoblenstoff in 
starkwandigen Glasflascben, welcbe entweder mit gut eingescbliffeueu Glasstopfen oder 
mit Korkstopfen yerscblossen sind, an einem kttblcu Orte, also im Keller auf. Die Stopfen 
sind zweckmassig mit Leder zu iiberbinden. Die Aufbewahrung erfolge vor L ic b t ge- 
schiitzt. — In. der Ofttcin halte mail uberbaupt keinen Vorratb, weil bei Temperatur- 
schwankungen die Gefasse gewblmUcb einen unangenehmen Gerucb yerbreiten, der leiebt 
falsek gedeutet werden kann. Der friiber iibliebo Gebraucb, den Scbwefelkoblenstoff mit 
einer Scbicbt Wasser zu bedecken, uin das Verdunsten zu verzbgern, empiieblt sicb nicbt, 
Weil das Priiparat unter diesen Umstanden ganz besonders zur Zersetzung neigt.

Muss man grossere Vorrathe balten, so yertbeile man diese in m eb rere  Flascben 
Von 1—2 Liter Fassungsraum. Versckluss durcb Kautscbukstopfen ist natiirlicb wegeu 
der Aufldslicbkeit des Kautschuks in Scbwefelkoblenstoff ausgescblossen.

Die grosstc Beacbtung erfordert indess die Feuergefabrliclikeit des Scbwcfelkobleu- 
utoffs. Einmal ist er selbst sebr leiebt entziindlicb, ferner besitzt er cine bolie Dampf- 
spannung (bolie Danipftonsioni. Infolgedessen erfolgt eine ziemlieb rasebe Vergasung der 
Flilssigkeit, so dass durcb Vermittelung der Dampfe flussiger Scbwefelkoblenstoff aucb 
von einer ziemlieb entfernt brennenden Flamme — und hierzu ist scbon das Feuer einer



brcnnenden Cigarre ausreichend — entziindet werden kann. Endlich ist z u beriicksichtigen, 
dass Schwefelkohlenstoff mit Luft gemengt Gemische von hoher Explosionscnergie giebt.

Alle diese Momente fordem zur dringendsten Vorsicht beim Umgehen mit Sclrwefel- 
kohlenstoff auf: Man yermeide es, denselben bei Licht einzufiillen. Gefasse, welche Lo- 
sungen in Schwefelkohlenstoff (behufs Kry stalli sation) zum freiwilligen Abdunsten eut- 
halten, Stelle man so auf, dass nach inenschlieher Voraussicht die Diimpfe mit Flammen 
nicht in Beriihrung kommen kdnnen. Man fiillc die Gefasse nicht zu mebr ais 15 ihres 
Eauininhaltes an und beaehte, dass in einem solchen Gefasse, wenn es in der Kalte ge- 
standen hat, bei eintretender Erwarmung ganz bedeutendo Dampfspannung auftreten kann.

Diesen letzteren Umstand sollten ganz besonders die chemischen Fabriken und die 
Drogisten beherzigen.

Man beaehte endlich, dass fur die Lagerung grosserer Mengen von Schwefelkohlen- 
stotf die etwa erlassenen Polizeiverordnungen streng zu befolgen sind. (Yergl. auch unter 
A e th e r S. 170).

A n w e n d u n y .  Schwefelkohlenstoff erzcugt a u s se r lic h  bei der Yerdunstung auf 
der Haut das Gefiihl intensiver Kalte. Daher benutzt man ihn ais Kalte-Anastheticum 
zur Ansfilhiung k le in e re r  Operationen (V o rs ich t wegen Feuersgefahr!). Bringt man 
ihn auf W atte getraufelt auf die Haut und verhindert die rasche Verdunstung durcŁ 
Ueberdecken mit Taffet, so erfolgt starkę Hautreizung, und schon nach 30 Sekunden tritt 
heftiges Brennen der Haut ein. Daher wendet man ihn an zu ableitenden Einreibungen, 
z. B. hinter die Ohren gegen Kopfschmerz, ferner an Stelle von Senfteigen, ais Eubefaeiens, 
wo er sieli aber nicht eingeburgert hat, auch in Salbenform bei Drusengeschwiilsten. 
E in g e a th m e t erzeugt der Dampf des Schwefelkohlenstoffs Bewusstlosigkeit und allge- 
meine Anasthesie, daher hat man ihn ais Inhalations-AnHsthetieum empfohlen. Innerlick 
bewirkt der unverdunnte Schwefelkohlenstoff in Gabon von 10—25 Tropfen Erbreehen und 
Diarrhoe. Dagegen kann die gesiittigte wasserige Ldsung in grosseren Mengen obne 
Schaden genommen werden. In d ie se r  Form empfiehlt Dujarbin- Beaumetz ihn bei 
Magenerweiterung zur Verhinderung putrider Zersetzung, bei infektiosen Diarrhoen sowie 
bei Typhns abdominalis. — Die liingcre Zeit fortdauernde Einathinung kleiner Mengen 
Schwefelkohlenstoifdampfe (mit Luft gemiseht), wie sie in den Kautschukfabriken erfolgt, 
hat eine chronische Vergiftung zur Folgę. Fttr niedere Thiere ist Schwefelkohlenstoff ein 
Gift. Deshalb ist er auch in gewissem Sinne ais Antisepticum und Desinficiens aufzn- 
fassen. Er dient deshalb auch unter Umstanden zum Tddten von Wanzen, Motten, Flfiben 
und anderon Sehiidlingen (Eeblaus), wobei jedoch immer die leiehte Entziindlichkeit zu be- 
mcksichtigen ist.

T e e h n isc h  findet der Schwefelkohlenstoff ausgedehnte Verwendung in den Ge- 
werben bez. Fabriken, z. B. zur Extraktion von Fetten aus Knochen und Samen, zum 
Entfetten der Wolle, zum Extrahiren des Schwefels aus Erzen, zum Vulkanisiren des 
Kautschuks, zur Konseryirung von Nahrungsmitteln (Fleisch) und vielen anderen Zwecken.

In der Analyse gebraucht man ihn besonders zum Extrahiren von Schwefel. Zu 
diesem Zwecke sollte stets eine gute Sorte in frisch destillirtem Zustande yerweudet werden.

Agua Carbonei sulfurati D ujardin-B eaumetz. l ip . Carbonoi sulfurati 25,0, Olei 
Menthae piperitae 2,0, Aąuae 500,0. Man schuttelt tiichtig durch und giesst nach dem 
Absetzen die klare Fliissigkeit ab. Auf den Riickstand kann man noch mehrmals hinter- 
einander 500 ccm Wasser giessen und wie vorher verfahren. Man giebt es zu 4—10 Ess- 
lbifel taglich am besten in Milch.

Waiizeii-Aether der Uerliner Drogisten ist Schwefelkohlenstoff, natiirlich eine 
unreine, teclmische Sorte.

ŚKLL’sclie Lampe heisst eine Lampe mit Jiundbrenner, in welcher mittelst Dochtes 
Schwefelkohlenstoff verbrannt wird, wahrend gleiclizeitig in den Innenraum des Flammen- 
kegels ein Strom von Stickoxyd zugefiihrt wird. Dadurcli wird eine glanzende, blaue 
Flamme erzeugt, welche reich an chemisch wirksamen Lichtstrahlen ist, daher zu photo- 
graphischen Aufnahmen benutzt werden kann. _ ,

Linimentum Carbonei sulfurati, W utzer. ftp. Carbonei sulfurati 10,0, Viw 
camphorati 150,0, Olei Oliyarum 100,0. Fiat linimentum. Zum Einreiben bei Klieuma- 
tismus, Gieht.
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II. Kalium xanthogeniCUm. Xanthogensaures Kali. Aetliyloxythiokohleu- 
saurcs Kalium. Aethylxanthogensaures Kalium. €S„K . OC2H6. Hol. Ge w. =  1(10.

D arstellung. Mau 10st 100 Th. festes Aetzkali in 300 Th. Alkohol von 00 Proc., 
fiig-t zu dieser Ldsung 150 Th. Schwefelkohlenstoff, schuttelt um und stcllt die Mischung 
in die Kiilte. Nach kurzer Zeit hut sieli ein gelblicher Krystallbrei gebildet CS2 -j- KOH 
•j- CaH50H == HaO -j~ CSjjK . OC2H6. Man sainiiielt die Krystalle in einem Trieliter, wiisclit 
nie nach dem Abtropfen mit etwas Aether, saugt sie auf portiser Unterlage ab mul liisst 
sic bei gewohulicher Temperatur trocknen.

Eigenschaften. Farblose oder schwach gelbliche, seidenglanzende Krystallnadeln, 
leicht loslich in Wasser, sehwer loslieh in Alkohol, unloslich in Aether, von eigenthum- 
lichem Genudi und starkom, schwefelartigem Geschmack. Beim Erwarmen mit wenig 

Oc pj Wasser auf 80—90° C. wird es zersetzt unter Bildung von Aethylalkohol, 
sulfokarbonsaurem Kalium CS3K2, Schwefelwasserstoff und Kohlensaure- 
anhydrid. Die niimliche Zersetzung erfolgt langsam schon bei gewohnlicher 
Temperatur dureh Einwirkung feuchter Luft. MiheraMuren seheiden aus 
dem Salz die freie Xanthogensaure ais ein farbloses Oel ab, welehes schon 

bei24°C. in Schwefelkohlenstoff und Alkohol zerfallt. — Versetzt man die wiisserige 
Liisung des Kaliumxanthogenats mit einem Guprisalz, so scheidet sich zunaelist braunes 
Cupmanthogenat aus, welehes sehr bald in eigelbes Ouproxanthogenat ilbergeht.

Anwendung. Das Kaliumxanthogenat ist ein kriiftiges Antiseptieum, welehes 
Ftulniss und Gahrung unterdrlickt, auch ein Gift fur Mikroorganismen und kleine Thiere 
ist. Man hat es dalier u. a. in Mischung mit Milchzucker (1: 50) zu Einblasungen bei 
Diphtherie angewendet. Die Verwendung zur Konserrirung von Nahrungsmitteln scheiterte 
an dem fiir die meisten Personen unangenehmen Geruch. Die wichtigste Anwendung ist 
die zur Yertilgung der Reblaus (Phylloxera). Es soJI liier den Schwefelkohlenstoff ersetzen, 
nnd zwar nahm man an, dass es selbst auf die Reblaus giftig wirkt und dass es im 
Eulboden zum Theil in Schwefelkohlenstoff umgewandelt wird. Natilrlich wird hierzu ein 
1’ohes Praparat rerwendet.

Kalium amyloxanthogenicum. Amylxanthogensftures Kalium. CS2K.OC6Hn.
An Stelle des Aethylrestes im xanthogensauren Kalium kdnnen andere Alkohol-Radikale 
eingefiihrt werden dadurch, dass man an Stelle von Aethylalkohol andere Alkohole (Methyl-, 
Butyl-, Amylalkohole, Glycerin) in die oben angegebene Yorschrift einsetzt.

Das amyIxanthogensaure Kalium wird bereitet dureh Mischen von 90 Th. Arnyl- 
alkohol, 180 Th. Kalilauge von 1,33 spec. Gew. und 80 Th. Schwefelkohlenstoff*

III. Kalium sulfocarbonicum. Kaliumsulfocarbonat. Schwefelkolilenstoff- 
saures Kalium. Thiokohlensaures Kalium. CS3K2 -f- x agun.

Zur D a rs te l lu n g  bereitet man aus 150 Th. festem Kalihydrat die entsprechende 
Menge Kaliumsulfid (K2S), liist in der koncentrirten wfisserigen Liisung 100 Th. Schwefel- 
kohlenstoff auf und falit die koncentrirte Losung dureh Alkohol.

Man erhalt das Salz ais gelbe, wasserhaltige, zerfliessliche Krystalle. Dureh Sauren 
wird aus dem Salze die freie Sulfokohlensaure CS3II2 ais schwere, dlige, dunkelgelbe Fliissig- 
keit abgeschieden, welehe leicht in Schwefelwasserstoff zerfallt.

Hierauf beruht die Anwendung des Praparates ais Mittel gegen die Reblaus.
IV. Carboneum OXysulfuratum. Kohlenstoffoxysulild. Carbonylsulfld. COS. 

Mol. Gew. =  (10. Entsteht dureh direkte Vereinigung vou Kohlenoxyd mit Sehwefeldampf 
'n der Hitze. Ferner: dureh Erhitzen von 50 ccm einer kalt ges8ttigten Losung von Rho- 
'Linkalium mit einer erkalteten Mischung von 300 ccm konc. Sehwefelsaure und 400 ccm Wasser.

Farbloses, leicht entzilndliches Gas von unangenehm schwefelartigem Geruch. 1 Vol. 
Wasser von 15° C. lost 1 Vol. des Gases. Die wiisserige Liisung zersetzt sich bald unter 
Lildung von Kohlensiiureanhydrid und Schwefelwasserstoff. COS -)- H20 =  SH2 -j- C02« 
Iffeses Gas ist wahrscheinlich in yielen Grundwassern enthalten, welehe nach „SehwefeB 
tiechen.



Cardamomum.

Fig. 156. Querschnitt d, Sem. Cnrdamomi. 160 mai 
vergr. o Epidermis. q u  Ouerzelteu. s t  Palissaden. p  Oel- 

zellen. e Porisperm. (Nach Mokllku.)

I. Elettaria Cardamomum White et Maton. Familie der Zingiberaeeae —
Zingibereae. Heimisch im siidlichen Theile der Westkuste Vorderindiens (Malabarkiistcjj 
dort und auf Ceylon kultivirt. Die Kulturen in anderen Gegenden der Tropeu siad iiber 
das Yersuehsstadium n o cli niclit binausgekommeu. — Verwendung finden die Friickte mit

den Samen: Fructus Cardamoini (Austr. 
Germ. Helv.). Cardaiiioniuiu (IJ-St.). Garda- 
inoini Semina (Brit.). Gardainomum mi
nus s. Malabariciiin. Semen Cardamoini 
minoris. — Kardanionieu. Kleiner oder 
Malabarischer Kardanioiuen. Malabar- 
samen. — Cardamome du Malabar (Gall.). 
Cardaniom Seeds.

S e sc h re ib u n ff. Die Frucht ist eine 
rundliche oder langliebe, im Querschnitt drei- 
kantige Kapsel, an der Spitze mit einem 

kurzeń Robrcbeii, dem Reste des Perigons, am Grunde zuweilen mit dem kurzeń Fruckt- 
stiel; die Seiten sind langsstreifig, die Farbę strohgelb. Jedes der drei |Facher enthalt.
5—6 Samen. Diese sind rdthlielibraun, bis 3 mm lang, unregelmassig kantig, grób quer- 
gerunzelt. Auf der einen Seite verlauft in einer Fnrclic die Rapbe, nicht ganz bis zur 
Spitze. Der Same ist in ein zartes Hautehen, den A rillu s , cingebiillt. In der Drogę be-

tragen die Scbalen 25 — 40 Proc., 
die Samen 60—75 Proc. Das Ge- 
webe der Fruebtwand bestekt aus 
Parencliym, in dem einzelne, klei- 
nere bis 50 // grosse Zellen gelbe 
oder brauuliehe Harzklumpen ent- 
balten. In der Epidermis Ansatz- 
stellen friiber vorkanden gewesener 
Haare. Die das Parenchym durcb- 
ziebeuden, zarten Gefassbiindel 
haben einen Faserbelag ans 
scbwacb verdiekten. ziemlich kur
zeń Fasern. Auf sie und auf die 
Jlarzzelleu ist zu aebten, wenn es 
sieb um den Nacbweis der Ele- 
meute des Pericarps im Pulver 
bandelt.

Der Same entlialt innerbalb 
der Samenscbale ein starkes Peri- 
sperm, darin ein scbwacbes Eu- 
dosperm mit dem Embryo, der

F ig . 157. E lem e n to  des S ninoos. 160 mai vcrgr. B ezeie lm ungen  wie VOT dem Embryo gelegene Tbeil 
i'lg. 15(1. a m  starko. (Nach Mori.t.er.) der Samenscbale ist zu einem

Deckelchen umgewandelt, welebes das Austreten der Radicula erleicbtert. Die Samen
scbale (Fig. 156) bestebt zinuicbst aus einer Epidermis kiirzerer, gruppenweise zusammeugeleg-
t.er Zellen. Dann folgt eine diiune Scbicbt, dereń Zellen sicb im wesentlichen mit denen der 
Epidermis kreuzen. Die niickste Scbicbt bestebt aus grossen, zarten Zellen, die das 
atberische Oel, dem die Drogę Gerucb und Gesclmiaek verdankt, eutbalten, dann folgt eine 
diunie Parencbymscbicht und darauf ais letzte: kurze, an der Innenwand und den Seiten- 
wftnden selir stark yerdickte Palissaden, die einen unregelmassig geformteu Korper eiu- 
scbliessen, der im wesentlicben aus Kieselsaure bestebt. Diese Palissaden in der Epider-



mis sind im Pulver am leichtesten aufznfmden. Innerhalb der Oelzellenschicht yerlauft die 
Rapke. Die Zellen des Perisperms sind [dieht erfiillt mit ganz feinkorniger Starkę, dereń 
Korncken hochstens 4 ,« messen, in jeder Zelle liegen ausserdem einige kleine Oxalatkrystallc, 
von einer zarten Haut umsehlossen. Im Endosperm wenig differenzirtes Aleuron.

Im Pulver filllt zunackst die Starkę des Perisperms ant, naeh dereń Entfernnng 
Fetzen der Epidermis der Samensehale nnd Zellen oder Bruchstiicke solcker ans der Palis- 
sadensckicht.

B e s ta n d th  eile.
Mach Konig.
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I)as a th e r is e h e  Oel, O leum , C ardam om i, von dem die Samen 3—5 Proc. ent- 
halten, lost sich in 10 Theilen 90proc. Alkohol nicht ganz klar auf, es beginnt bei 164° C. 
zu sieden, die Hauptmenge geht bei 170—220° C. iiber. Enthiilt ein T e rp e n  OloHl0 nnd 
vielleidit T e rp in e o l C,0H18O. Der Yorlauf bei der Destillation entbalt Ameisensaure und 
Essigsfture.

Die Aseke enthiilt wie bei vielen Zingiberaceen M angan.
E in k a u f .  Naeh dem Wortlaute der verschiedenen Arzneibiicher sind nur die ganzen 

Kapseln officinell, mithin die den letzteren entnommenen Samen (Semen C ardam om i 
esco rtica tu m  der D rog isten ) vom Einkauf und Yorriithighalten ausgeschlossen. Die 
Vorschrift ist nothwendig, weil die ans den Schalen genommenen Samen leicht mit denen 
weniger aromatischer verwandter Pflanzen yerfalsckt werden kounen.

A u fb e w a lir u n g . A n w e n d u n g .  Man bewahrt 'die ganzen Friichte in gut ver- 
schlossenen Hafengliisern oder Blechbiichsen, das mittelfeine Pulyer in braunen Stopsel- 
glasern auf. Letzteres bereitet man naeh Germ. Helv. und U-St. ans den ganzen Fruchten, 
woraus auch das kaufliebe Cardamomenpulver besteht. 100 Th. lufttrockene Kapselu 
geben 88—90 Th. inittelfeines Pulyer. Austr., Gall. und Brit. bestimmen ausdrucklich, 
dass nur die Samen yerwendet werden diirfen; im Geltungsbereiche dieser Pharmakopiien 
wird man also zur Darstellung von Praparaten und des] Pulyers die Fruchtscbale zuvor be- 
seitigen. Dieses Pulyer darf nur ein grobes sein.

Kardamomen dienen ais gewiirzhafter Zusatz zu Tinkturen und Pulyern, besonders 
aber ais Kiiehengewiirz. Neuerdings gegen Diarrkoen empfohlen.

T inctura Cardamomi. C a rd a m o m e n tin k tu r. — T in c tu re  of C ardam o m. 
Durch Porkolation mittelst q. s. verdunntem Weingeist sind naeh Helv. aus 200 g Carda- 
momenpulver 1000 g, naeh U-St. aus 100 g Pulver 1000 ccm Tinktur zu bei’eiten.

b, U-St.

Rp. Fructus Cardamomi 20,0 g
Corticis Cirmamomi 20,0 „
Fructus Carvi 10,0 „
Coccionellae 5,0 „
Glycerini 50 ccm
Spiritus d ilu ti q. s.

M an sam m elt 1. a. durch Perkolation 950 ccm und 
fiigt dann das Glycerin zu.

Balsamina Gileadense Salomon, ein englisches Mittel, ist eine Tinktur aus Oarda- 
momen, Zimmt, Kanthariden, Mekkabałsam und Zucker.

Beize fiir Tabakbliit,ter. Cardamomen, Zimmt aa 60,0, Vanille 35,0, Thee 15,0, 
Salpeter 125,0, Zucker 250,0, Siisswein 5 1; ausreichend fiir 40—50 kg.

TineturafCardamomi composita (Brit U-St.) 
C o m p o u n d  T j in c tu r e  o f  C a rd fa m o m . 

a. Brit.
Rp. Semin. Cardam omi contus. 12,5 g

F ructus Carvi contus. 12,5 „
Corticis Cinnamomi contus. 25,0 „
Coccionellae pulveratae 6,3 „
Passular. major, a  semin. liberat. 100,0 „
Spiritus (60°/o)

Durch M aceration zu bereiten.
1000 ccm,



Neben don M alabar- oder k u l t iy i r t e n  O eylon-C ardam om en sind die griisseren 
Ceyloncardamomen oder langen Cardamomen zu nennen, die von eincr frulier fttr einebe- 
sondere Art (El et t a r  i a m a jo r S m itt)  gekaltenen Varietat der E. Cardamomum ab- 
stammen. Die Frtickte sind bis 4 cm lang, etwas gekriimmt, melir griingelb. Samen griisserwie 
bei I, Geschmack weniger tein und sckarfer. Die Epidermiszellen sind starker verdickt wie 
boi I und spiralig gestreift, Palissaden nocli starker yerdickt wio bei I, die Grenzen der 
einzelnen Zellen kaum zu erkenneu. — Sie werden zuweilen dem Pulver von I beigemengt.

II. Ausser den genannten liefern noeli oine Anzalil verwandter Pflanzen aroma- 
tische Samcu, die ais C ardam om um , Amomum etc., zuweilen naeh Europa kommeu. 
Es sind zu nennen: 1) Sinm-Cardamomen, Cardamomum rotunduin, Amomum rerum 
von Amomum Cardamomum L. in Siam, Java, Sumatra. 2) Wilde oder Bastard- 
Cardamomen von Amomum xantliioides Waliich in Hinterindien. 3) Scliwarze Carda
momen, Bitter seeded Cardamomum, vielleicbt von Amomum globosuin in Cliina. 
4) Korarima-Cardamomen oder Cardamomum major von unbekannter Abstąmmung aus 
Ostafrika. Alle unterscheiden sieli im Geschmack deutlich von den officinellen.

III. Unter den Namen Semen Paradisi, Grana Paradisi, Paradies-Korner, 
Melegueta-Pfeffer, Grains de Paradis, Grains of Paradise kommen seit Alters aus 
Westafrika Samen in den Handel, die jetzt wohl nur nocli ais Gewiirz Yerwendung finden. 
Ais stammpflanze gilt: Amomum Melegueta Roscoe vielleiclit aucb Amomum Hookeri.

IV. Seit wenigen Jahren gelangt aus Kamerun eine Cardamomensorte in den 
Handel, dereń Kapseln von rothbrauner Farbę, bis 7 cm lang, am unteren, aufgetriebenen 
Ende bis 2 cm dick sind. Dio unregelmiissig-eifdrmigen Samen sind bis 5 mm lang, bis 
2 mm dick. Sie stammen wahrsclieinlich von Amomum angustifolium Sonnerat 
(A. D a n ie ll i  Hook f., A. Clusii), einer in Afrika weit verbreiteten Pilanze, die aucb 
Grosse Madagaskar Cardamomen liefert. Sic enthalten 1,6 Proc. cines atherischen Oeles, 
das fur Parfiimeriezwecke und znr Seifenfabrikation empfohlen wird.

Carex.
Gattung der Cyperaceae — Cariceae.
Carex arenaria L. Heimiscli in ganz Europa und Nordamerika auf sandigen 

Stellen. Liefert Khizoma Caricis (Erglinzb.). Undix Caricis s. Sarsaparillne Germanicae. 
Radix Graininis major s. rubra. Sandriedgraswurzel. Rothe Ouecke. Deutsche 
Sarsaparille. Seggenwurzel. — Chiendent rouge. Lalelie des sables. — Sen 
sedge root.

l ie sc h re ib u n g .  Die langen Ithizome sind 2—4 mm dick, aussen gelbgrau, nn 
den Knoten mit fast das ganze Internodium verhullenden, glanzend braunen, faserig zer- 

’ schlitzten Niederbliittern und an dereń Insertionsstellen mit Biischeln von Wurzeln.
Der Querschnitt liisst in der Bindę einen Krauz grosser Luftlucken erkennon, die 

Endodermis besteht aus nach innen starker ais nacli aussen yerdickten Zellen. Innerkalb 
derselben 3 Kreise koncentrischer Gefdssbundel.

JBestandtheile . Spuren von a tli er i s che m Del, W e ic h h a rz , Gum mi, S t a r k ę  etc.
E in s a m m lu n g .  Man sammelt das Rliizom im Frtihjahr, schneidet es nach Ent- 

fernung von Stengelresten und Wurzeln in friscliem Zustande. 5 Th. geben nach dem 
Trocknen 2 Th.

V erw eclise lungen . An Stelle von Carex arenaria wird haufig das Bluzom von 
C arex  h i r ta  L., das keine Luftlucken bat, oder das von C arex d is t ic h a  H uds., das 
aucb an den Interuodicn Wurzeln tragt, gesamnielt.

A n w e n d u n g .  Ais Diureticum und Diaphoreticnm an Stelle der Sarsaparilla bei 
Syphilis, chronischem Bheumatismus, Gicht in der Form des Dekokts.



Carica.
I. Carica Papaya L. Gattung der Cnricaceae. M elonenbaum. M amoeiro. 

Mammona. Heimisck in Mexiko, aber im wilden Zustand nickt bekannt und wakrsehein- 
licli durch Kreuzung wilder Arten entstandeu, ais Obstbaum iiberall in den Tropen kulti virt.

In allen Theilen der Pflanze finden sieb anastomosirende, gegliederte Milchsaft- 
schlauohe, die einen weissen M ileh sa ft enthalten, der bitter schmeckt, Entzuudimgen des 
Darmkanals heryorrufen kann und ais Anthehninticuin dient. Er eutkalt bis zn 50 Proc. 
Fennente, die verdauend wirken (vergl. P apayo tin ).

Hauptsfichlich die B la t te r  entlialten ein Alkaloid: C arpain  Cu H.,sNO.. (die 
jungen getroekneten Blatter 0,25 Proc.), das ais tkeilweiser Ersatz der Digitalis empfohlen 
wird. Mit Kaliumchlorat und concentrirter Schwefelsaure wird es griin.

I)ic Sam en liaben einen schar- 
fen, an Kresse erinnernden Gesckmack.
Auch die W u rze l entlialt ein Fer
ment, ahnlicli dem M yrosin und ein 
Glucosid, almlick dem Kaliummyronat, 
sie liefert daher bei der Destillation 
eine naeh Senfdl riechende Flii.s- 
sigkeit.

Papayotin (Erganzb.) u. Pn- 
pain: die Eigensehaft allerTlieile der 
Pflanze, Fleiscli, wenn es damit zu- 
sammen gekocht, wird, in kurzer Zeit. 
murbe zu maehen, ist seit lange be- 
kannt. 1874 wurde empfohlen, dieso 
EigenthUmlichkeit medicinisch nutz- 
bar zu maehen und seit 1879 datiren 
darauf bezllgliche Versuehe.

Es siinl seit dieser Zeit eine 
grosse Anzakl von Praparaten em
pfohlen und in den Handel gebracht 
worden, bei denen inan mit der No
menklatur oft reeht willkiirlick um- 
gegangen ist, so dass ans dem Namen 
nickt ohne weiteres ein Schluss zu 
zichen ist auf die Besehaffenheit und die Eigensckaften des Praparates.

Nach Einschnitten in die yerschiedenen Theile des Baumes, besonders reiehlich des 
Stammes und der Frucht, fliesst der Milehsaft ans, der an der Luft ans einem farblosen 
Serum eine weisse, dickliche Masse (Papayotin) abscheidet, die das Ferment euthalt.

Oder man scheidet ans dem frischen oder ans dem mit Aether oder Chloroform ver- 
setzten ,Saft das roke Ferment mit Alkohol ab, oder extrakirt aus den in Glycerin konser- 
rirten Blattern das Ferment oder koncentrirt eiufack den frischen Milehsaft. Neuerdings 
gewiunt man das roke Ferment, indem man den frischen Saft zur Abscheidung harziger 
Kdrper mit Wasser verdiinnt und dann mit Alkohol bis zum Beginu einer Fallung yersetzt. 
Der flltrirten F'1'ussigkeit ,wird dann 90 proc. Alkohol zugegossen1, der sich abscheidende 
Kdrper wird gesammelt, abgepresst, getrocknet und durch Behandeln mit Knoehenkohle 
goreiuigt. Das so gewonnene Ferment cnthalt noch Eiweisskorper. Oder man fiillt das 
Ferment mit Alkohol aus, sammelt den Niederschlag und ldst ihn wieder bei einer Tem
peratur von 36—40° C.

Ausser durch Alkohol ist das Ferment auch durch Salpetersaure fiillbar, auch 
Sublimat, Bleiaeetat, und Silbernitrat geben Niederscklage.

K —

Fig. 158. Sohnitt durch das Fruclitfleisch der Feige.
100 mai vergr0ssert. (Nach M o e l l k r .) 

m  MilchsaftschlHuclie. g  Gefllsse. K  Oxalatdrusen.
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Jm allgemeinen hat, sieli der Gebrauch eingebiirgert, [mit dem Namen Papain dcii 
mehr oder weniger roben Milchsaft der Pflanze (Suceus Papayae) and mit Papayotin 
das moglichst rein dargestellte Ferment zu bezeiehnen, [doch wird,,; wie sehon angedentet, 
von den Pabriken, die im iibrigen iiber die Darstellung ibrer Praparate im allgemeinen 
naturgemass niebts verlanten lassen, gegen dicse Kegel liiiiifig yerstossen, wozu noch 
komint, dass solche Praparate haufig noch P e p s in  enthalten. Diese letzteren ldsen Eiweiss

in saurer Ldsung, wogegen P a p a y o tin  in neutraler 
nnd alkalischer Ldsung wirkt, (wahrend also das Pepsin 
im Magen wirkt, wirkt das Papayotin im Darm), von 
Salzsfiure wird es gefallt und der Niederseblag lost 
sieb erst wieder in so erbeblieben Uebersebuss von 
Saure, wie er fur die Praxis nicht in JBetraeht komuit.

Zur F rU fu n g  des Papayotins verwendet man 
Blutłibrin, in Wasser yertheilt, giebt auf 100 ccm Was- 
ser 1 ccm Natronlauge zu, ferner das Praparat und 
liisst bei 45—50° C. 4—5 Stunden steben. Ein gutes 
Praparat bat dann 200—250 Th. Eibrin gelost.

Man lost 0,2 g Papayotin in 4 ccm Wasser, fiigt 
1 ccm Salpetersaure (spec. Gew. 1,153) hinzu und filtrirt 
nach einstiindigem' Steben ab. Das Filtrat darf dann 
von Tanninlosung (1:20) nicht bis zur Undurehsiektig- 
keit getriibt werden.

Die einzelnen H a n d e ls so r te n  sind sebr ver- 
schieden, ibre Farbę wechselt von fast weiss bis liell- 
braun, im allgemeinen kann man sagen, dass je weni- 
ger gefiirbt ein Praparat ist, tim so besser ist es. 
Die von E. M e r c k  in Darmstadt und die von Gehk 

& Co. in Dresden bergestellten Praparate wirken am besten in alkalischer Ldsung, die von 
B o e j i r i n g e r  und von F i n k l e r  bergestellten in saurer Ldsung.

Fig. 159. Epidermis der Feige.
160 mai vergrOssert. (Nach Moellkr.) 

H  Haar. li Narben von Jlaaren.

A n w e n d u n g .  Innerlicb in Pulver, Pillen oder weiniger Ldsung zu 0,1—0,5, 
Aeusserlich zur Losung diphtheritischer Beliige auf den Mandeln in 5°/0 wiisseriger Losung. 
Bei Anfertigung der letzteren giebt man die ganze Wassermenge auf eininal in das Gefiiss 
und lost das Papayotin durch Schiitteln. Die Fliissigkeit schiiumt ausserordentlicb.

S t E lix ir Pupili'ni, P a p a in e lix ir . 11,0 Pa
payotin, 0,4 Saccharin, 60,0 Glycerin, 150 Sherry,
390,0 Chloroformwasser (1 : 200). Nach 7 tagigem 
Stehen zu filtriren.

Papayafleischpepton, Cibils, wird durch Be- 
p  handeln von Muskelflcisch mit Papayotinlósung ge- 

wonnen.
Carica quercifolia St. Hilaire, beimiscb

Fig. 1 6 0 . Zellformeu aus der Fruehtschnle der in Paraguay und Argeiitinicn, wirkt ahnlicb wie
Feige. 1 6 0  mai vergr. (Nach Moislluk.) vorige, dient auch ais Wurmmittel. Die Blatter wer- 

ep Epidermis. s t Steinzellen. p  Parenchym. . „
den wie Seife zuin Waschen benutzt.

II. Ficus Carica L. Familie der Moracene — Artocarpoideae — Ficeae. Ur-
spriinglich wolil im dstlichen Mittelmeergebiet heimisch, durch die Kultur weit verbreitef.

Verwendung ńnden die Sammelfriichte (Syncarpien): Caricae (Ergatizb.). Frnctns 
Caricae. Caricae pingues. Ficus (Brit. U-St.) — Feigen. — Figues (Gall.). — Figs.

J iesch re ib u n g . Dieselben bestehen aus einem birnformigen, bolilen, auf dem Scheitel 
mit enger Oeffnung versebenen Receptaculum. Die Oeffnung ist mit dicht gestellten Deck- 
blattern umgeben. In der Hdhlung zahlreiche, kleine, bartsebalige Friichte, die etwa 2 mm 
lang und von gelblicber Farbę sind. Nur die beiden innersten Scbichten, eine einfache, 
diinnwandige und eine aus mebreren La gen sklerotiseher Zellen bestebende ist noch an



der Frucht vorhanden. Die Fruchtschale imischliesst den gekrummten Embryo und spar- 
lichos Endosperm.

Das Receptacuhim, das die Hauptmasse der Drogę ausmacht, ist von einer Epidermis 
bedeckt mit wenig Stoinatien und kurzeń, geraden, einzelligen Haaren, von denen man 
in der troeknen, reifen Fruclit in der Ilegel nur noch die Narben iindet (Fig. 159). Das iibrige 
Gewebe besteht im wesentliehen aus żartem Parenchym mit reichliohen Milehsaftschlauehen 
und Oxalatdrusen, die indessen zuweilen auch zu fehlen soheinen. (Fig. 158.)

Wenn es sich urn den N a ch w eis  von Feigen handelt, so failen zuniichst (z. B im 
Feigenkaffee) die unverletzten oder wenig zertrfimmerten Fruchtchen au t Es ist noth- 
wendig, sich durch Anfertigung von Quersehnitten zu uberzeugen, dass es sieli wirklich 
um F e ig e n friic k te  handelt, da 
ais Feigenkaffee Ciohorien mit dar- 
nnter gemengten Cruciferensamen 
vorgekommen sein sollen. Im Ge- 
webo des Reeeptaculums sind die 
Milclisaftschlauehe, die Oxalatdrusen 
und die Epidermis mit den Haaren 
oder den Narben soleher charakte- 
ristisch.

B esta n d tlie ile  nacli Konia:
81,20 Proc. Wasser, 1,34 Proc. Stick- 
stoffsubstanz, 1,44 Proc. Fett, 1,21 
Proc. freie Saure, 49,79 Proc. Zucker,
151 Proe. sonstige stickstoiffreie 
Stoffo, 4,48 Proe. Holzfaser, 2,86 
Proc. Asehe. Die Feigen entkalten ein peptonisirendes Ferment C radin , das in alkalischen 
und sauren Flussigkeiten wirksam ist.

A u fb e w a h r u n g . A n w e n d u n g .  Bei geringem Verbrauch sind die Vorrathe 
kSufig zu besiehtigen, da dieselben einen giinstigen Boden fur Milben und Schimmelpilze 
Wlden. Am haltbarsten sind die auf gespalteneIlalme gereihten sogenanntenK ranzfeigen, 
Oaricae in  co ro n is ; man bewahrt diese Kranze, in Pergamentpapier gekiillt, in Holz- 
kasten auf und entnimmt denselben nur nach Bedarf die einzelnen Fruchte. Von Milben 
befallene Feigen setzt man einige Stunden Aethordampfen aus und reinigt sie dann mit 
uinem Borstenpinsel.

Die Feigen dienen, nach vorherigcm Einweichen in Milch, zum Reifen von Zahn- 
geschwiiren; nur selten werden sie zu Theemischungen oder Abkochungen gebraucht. 
(ietroeknet, gerostet und grób gepulvert liefern sie den F e ig en - oder G esundheits- 
kaffee (Caricae tostae), woraus auch im wesentliehen das beliebte K a rlsb ad e r K affee- 
gewiirz besteht (vergl. Coffea).

i
Fig. 161. Aus den JSamen der Feigen. 160 mai vergrfisserfc. 

(Nacli Mokller.) a  farbloses. i  braungefiirbtes Parenchym. 
E  Endosperm gewebe. e Gewebe des Embryo.

Fructus pectorales (s. bech ici). 
Esp&ces pectorales (avec les fruits).

Fruits pectoraux (Gall.), 
lip. Cariearum

Dactylorum a liuclois lib. 
Passulnrum minor,
Jujubarum aa.

(jargarisma omolliens. 
lip. Cariearum concis. 50,0 

Iiadieis Altliaeae 20,0 
Lactis vaccini 1000,0 
Boracis 5,0

Nach lstlindigem Digeriren im Wnsserbade durcli- 
seihcn.

Ptisana <le frn c tib u s  (Gall.).
Tisane de fruits pectoraux.

Rp. Fructuum pectoralium 50,0 
Aquae destillatae q. s.

Durch halbstlindiges Kochcn und Durchspihen bereitet man 1 1 Fliissigkeit.
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Carlina.
Gattung der Coinpositae — Cynareae — Carlininae.
3. Carlina acaulis L. Heimisch in Mittel- and Sildeuropa.
Liefert: Radix Carlinae (Erganzb.). Radix Apri s. Cardopntiae Chamaeleonis. 

Ebcrwurz. Amberwurz. Attigwurzel. Karlsdistel. Kraftwurz. Rossinimi. 
Raciue de Carline.

J ieschreibung . Sie ist einfach, seltener mekrkiipfig, vou Stengel- und Blatt- 
resten bescbopft, 10—15 cm lang, 2 cm dick, aussen graubraun, runzelig, oft zerkliiftet, 
briichig, von ebarakteristisch-aromatischem Geruch und Gesckmsck. Iu deu Markstrahleii 
des Holzes und der Rinde zahlreiche scliizogene Sekretbelialter. Im Parenckym reichlich 
ln u  li n und Kalkoxalat.

S e s ta n d th e ile .  1,5—2,0 Proc. braunes a tb e r is c b e s  Oel vom spec. Gewiclit 
1,033—1,036, 22 Proc. In uli in, Harz etc.

S a m m lu n g . A n w e n d u n g .  Nock kier und da ais Bestandt.heil von Viekpulveni 
im Gebrauch. Man grabt sie im Herbst und trocknet sie bei gelinder Warme, gesondert 
von andern Arzneistoffen. Man halt sie gesclmitten und ais grobes Pulver yorriithig. 
4 Th. frische Wurzeln liefern 1 Th. trockene.

V erw echslung . Ais solche konunt die Wurzel von Carlina Vlllgaris L. vor, 
friiher ais lladix Carlinae silvestris im Gebrauch. Sie ist holziger und hat keine Sekret- 
behalter, riecht und schmeckt daher niclit aromatisch.

II. Carlina acanthifolia Ali. liefert die entsprechende Wurzel der franzosischen 
Apotheken.

Caro.
Caro. Fleiscli. Yiande. Meat.
A llg e tn e in es . Dnter P le isch  ais Nahrungsmittel versteht man vorzugsweiso das 

M uske lfle isc li, d. h. die Masse der ąuergestreiften Muskeln, ausserdem aber noch das 
Gewebe der grossen Unterleibsdriisen: Leber und Niere, ferner das Blut, die Milz, die 
Thymusdriise, das Gehirn der S a u g e th ie re .

Nach dem Schlaehten der Thiere treten in den Muskeln nachweisbare, chemische Ver- 
anderungen auf: Unmittelbar nach dem Schlaehten ist die Reaktion des entbluteten Pleischcs 
neutral oder amphoter mit Hinneigung zur alkalischen Reaktion. 4—6 Stunden nach (leni 
Tode tritt saure Reaktion auf, welclie durch Monokaliumphosphat und das Auftreten freier 
Milchsaure bedingt, wird. Zugleich erfolgt Gerinnung des Muskeleiweisses (des Myosins) 
ais dereń Folgę die „ T o d te n s ta r re 11 zu bezeichnen ist. — Wenn die Todtenstarre einig’® 
Zeit gedauert hat, wird sie wieder gelost und der Muskel wird weicher. JDies kann durch 
Vermehrung der auftretenden Milchsaure, aber auch durch beginnende bakterielle Processe 
verursacht werden. In diesem Stadium ist das vorher starre Fleiscli wieder miirbe. Man 
sucht daher in der Praxis diesen Zustand herbeizufiihren durch das „A bhangen11 des 
Fleisches, ferner durch Klopfen und endlich durch Einlegen in Essig oder saure Milek.

C hem ische lie s ta n d łh e ile  des M u sk e l fle isches. Die chemiscken Bestandtlieile 
des von Fett, Sehnen und Knochen befreiten mdglichst „todtenstarren" Muskelfleisches sind 
folgende:1)

1) W asser. Im Muskelfleiscli erwachsener Saugethiere zu etwa 72—78 Proc. ent- 
lialten. Es kann im embryonalen Fleiscli bis zu 98 Proc. sein. Im Fleisch niederer Wir- 
beltliiere, z. B. der Fische, betragt der Wassorgehalt 79—82 Proc.

2) S tic k s to f fh a ltig e  V e rb in d u n g en . a) Aus der Gruppe der Protemstoffei 
Muskelfasor mit dem Myosin (13—18 Proc.), Muskelalbumin, Serumalbumin, Globulino,

l) Unter Benutzung der „Yereinbarungen deutschor Nahrungsmittel-Chomilcer11 etc.



Blutfarbstoff (Oxyhaemoglobin) und Nuclelne. fornor das leimgebende oder Bindegewobe 
(2—5 Proc.).

b) D ie n ic h t e iw e issa rtig e n  s tic k s to ffh a ltig e n  B e s ta n d th e ile  setzen sich 
zusammen aus: Antipepton oder Fleischsaure, Kreatin, Kreatinin, Hypoxantbin (Sarkin), 
Xaiithin, Harnstoff etc. Letzterer tritt besonders im ltochen- und Haifischfleisch in grós- 
seror Mongo auf.

3) F e tt. Dieses tritt auch in dem mechanisck von Fett befreiten Floischo in 
Mengen von 0,5—4,0 Proc. auf.

4) S tic k s to f f f re ie  B e s ta n d th e ile . Sie bestelien yorwiegend aus G!ykogen (be
sonders im Pfordofleisch und im embryonalen Kalbfleisch) und dem aus dem Glykogen ge- 
bildeton Zucker, aus Floischmilchsaure und kleinen Mengen anderer organischer Sauren. 
Doeh ist der Gesammtgehalt an diesen Stoffen nur gering.

5) M in era ls to ffe  (etwa 1—2 Proc.). Diese bestehen grósstentbeils aus Kalium- 
phosphat, daneben sind Calcium- und Magnosiumphosphat sowie Natriumcblorid vorbanden.

Bio d riis igen  O rgane, Lober, Niere u. s. w., unterscheiden sicb von den Muskeln 
hauptsachlich durcli den grcSssoren Gelialt an Nucleinstoffen. Blut enthalt nur wenig 
Nucleln, aber viel Blutfarbstoff. Reich an Blutfarbstoff und an Nuclofn ist dio Mi Iz. Im 
tibrigon enthalton die drusigen Organe: globulinartige Eiweissstoffe, Glykogen und andere 
Kohlehydrato, Lecithin, Fett, Obolesterin, in geringen Mengen Inosit, Amidosiiuren, Salze 
des Kalium, Eisen, Calcium, Magnesium ais Pliospliate und Ohlorido.

Die noryosen  O rgane entlialten in reiclilicher Monge Lecithin und Obolesterin, 
sowie Protagon und seine Derivate (Cerobroside) neben Eiweissstoffon und anorganisclion 
Salzen.

Q u a łiłd t u n d  N iih rw e r th . Der Wert des Fleisches ais Nahrungsmittel beruht 
darauf, dass es einen bohen Gehalt an Eiweiss besitzt, und dass dieses Eiweiss schr leiebt 
Terdaulieh ist, weil es nicht, wie z. B. das Eiweiss der Hiilsenfriichte, in plianzliehe Mem- 
branen eingescblossen ist. Das Eiweiss des Fleisches kann unter giinstigen Bedingungcn 
bis zu 97 Proc. verdaut werden. — Gleichfalls von Bedeutung fiir dio Ernahrung sind die 
im Fleische enthaltenen auorganischen Salze, welclie zur Yersorgung des Blutes, der Gewebe 
und des Knochcngeriistes mit den in ihnen enthaltenen Stoffen yerbraueht werden. Aller- 
dings wird den unter 2b aufgefiihrten stiekstoffhaltigen Bestandtheilen (welche nicht zur 
Eiweissgruppe gelidren) ein eigentlicher Nahrwerth zur Zeit nicht zugeschrieben. Dagegen 
golten sie ais wichtige, anregende Stoffe, etwa dem Coffein yergleichbar. Ueber diejenigen 
Stoffe, welche den Geruch und Geschmack des zubereiteten Fleisches bedingen, ist so gut 
Wie nichts bekannt. Zur menschlichen Nahrung dient yorzugsweise das Fleisch der Pflanzen- 
iresser, da dasjenige der Fleisclifresser, von einigen Ausnabmen ahgesehen, dem mensch
lichen Geselimacke nicht zusagt.

Das iiusserc Aussehen des Fleisches ist yorwiegend abhangig von der Gattung, aber 
auch vom Alter des Thieres. B in d fle isch  ist von rother, ins Briiunliche spielender Farbę, 
doch wechselt diese mit dem Alter der Thiere. Jungę Binder von x/2—5/4 Jahren haben 
Wassrothes, Ochsen von x/2—5 Jahren hellrothes bis ziegelrothes Fleisch. K alb fle isch  ist 
blassroth bis graurotblich. H am m el-, Schaf-, S chbpseufleisch  wechseln in der Farbę 
jenach dem Alter der Thiere zwischen hellziegelroth und dunkelbraunroth. S chw einefle isch  
mt blassroth, rosarotli, auch grauroth. Doch bemerkt man an dem namlichen Fleischstuck 
heller oder dunkler gefarbte Parthien. P fe rd e fle isc h  erscheint dunkelroth bis braun- 
roth. W ild p rę t  bat in der Regel dunkle, braunrothe Farbung, die theils durch den Mangel 
an eingelagertem Fett, theils dadurch bedingt wird, dass die erlegten Thiere nicht wie dic 
gowerbegerecht geschlachteten Hausthiere gentigend ausgeblutet haben.

Jedes Fleisch, welches der Luft ausgesetzt wird, nimmt an den ausseren Parthien 
gresiittigtere rothe Farbung an, wiihrend frische Schnittfliichen mehr yiolettroth aussehen. 
liies kommt daher, dass der mit der Luft in BerUhrung stehende Fleischfarbstoff der 
Susseren Flaelien sich in Oxyhamoglobin yerwandelt, wiihrend in den inneren Parthien 
der Fleischfarbstoff mehr zu Hemoglobin reducirt wird.

Ueber den Nahrwerth der wichtigsten Fleiselisorten machen wir die nachstehenden 
Angaben, in denen lediglich die N iih rw erth -E lem en te  ohne Berilcksichtigung ihrer 
Uaheren Bestandtheile aufgefuhrt sind.



Znsanimensetzung der wiclitigsten NnUrungsinlttcl
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55,42 17,19 26,38 _ 1,08 2/5 1651 168 983
72,25 20,91 5,18 0,48 1,17 0,5 1206 163 740
7(1,71 20,78 1,50 — 1,18 0,1 1084 175 619
75,35 20,54 1,78 0,01 1,32 0,2 1081 162 667
72,31 18,88 7,41 0,07 1,33 0,7 1167 160 729
78^84 19,84 0,82 — (0,50) 0,1 1017 165 616
47,91 14,80 36,39 0,05 0,85 4,8 1836 152 120S
75,99 17,11 5)77 — 1,33 i/; 1029 144 714
47)40 14,54 37,34 — 0,72 4,5 1847 154 1200
72,57 20,25 6)81 — 1,10 0,6 1217 138 882
74,27 21,71 2,55 0,46 1,01 0,2 1167 60 1945
80,82 18,12 0,18 0,03 0,85 0,0 912 — —
74,30 15,01 6,42 2,85 1,36 0,9 972 400 243
57,42 12,83 28,37 0,53 0,85 3,9 1498 — —
80,71 10,11 7,11 — 2,07 1,2 719 —
80,97 17,09 0,34 — 1,64 0,0 865 75 1153
70,97 20,61 1,09 — 1,33 0,1 1036 —
89/19 4,95 0,37 2,62 2,37 0,7 285 2000 14
46/23 18,90 16,89 1,57 16,41 1,6 1467 105 1400
51'77 22,30 2,21 0,45 88,27 0,2 1181 400 295
16/16 78,91 0,78 2,63 1,52 0,0 3995 180 3073
69)49 21,12 8,51 — 1,24 0,7 1311 170 771
59)89 22,73 15,94 0,98 0,46 1,3 1625 340 478
74,16 23,34 1,13 0,19 1,18 0,1 1203 240 501
76,22 19,71 1,42 1,27 1,37 0,2 1041 —
73)67 12,55 12,11 0,55 1,12 1,7 996 160 586
85,75 12,67 0,25 (0,74) 0,59 0,6 648 — —'
50,82 16,24 31,75 0,12 1,09 3,4 1766 — —
87,02 2,36 3,94 6,23 0,45 5,6 299 —
87)42 3,41 3,65 4,81 0,71 3,4 328 16 2050
65,51 3,61 26,75 3,52 0,61 13,9 1018 — -*
14)49 0,71 83,27 9,58 0,95 205,9 2539 230 1104
38)01 16,28 41,22 1,90 2,59 45,5 2070 300 (390
39)09 25,09 29,05 2,22 4,55 2,1 2148 190 i 131
43)87 34,99 11,37 5,40 4,37 0,7 2145 105 2042
90)66 3,11 0,74 4,75 0,74 2,3 222 9 2502
90,27 4,06 0,93 4,07 0,67 1,4 272 — UL
37)37 17,65 39,76 — 5,44 3,9 2075 370 561
56,92 10,87 10,17 20,32 1,72 3,6 1052 160 (55/
47,80 12,89 25,10 12,00 2,21 4,4 1518 130 1168

Ocbse, Fleiscb sehr fett 
„ „ mittclfett
„ „ mager .

Kuh, Fleisoh magor . 
Kalb, Floisch fett . .

„ » . magor .
Hammel, Floisch sehr fett 

„ „ halbfett
Schwein, „ fett .

„ „ mager
Pferd . . •
Blut . . . .
Lachs oder Salm 
Flussaal . .
Haring (frisch)
Scbellfisch . .
Karpfon . .
Austerii . . .
Haring (cingesalzon) 
Sardellen ■ • •
StockfiscR .
Bucklinge (gerauch 
Sprotten (Kieler)
H a se ....................
Haushuhn, Floisch mager 
Hiibnereier 
Huhnereiweiss 
Hiihneroigolb . 
Frauenmilch .
Kuhmilcb . .
Ralim . . •
Butter (Markt-)
Kasę, Rahm- (d. h 

F e tt- .

Haring)

iiberfetter

„ Mager- .
Abgerahmte Milcl 
Buttermilch .
Cervelatwurst.
Blutwurst . .
Leberwurst . . . .

Wie ans der obigen Zusammeiistelluiig ersichtlieh ist, ist der Nahrwerth des Ideisehes 
bei dem namlichen Tbiere aucli abhttngig von den Kdrpertheilen, denen das Floisch ent- 
nommen wurde. Ausserdem wechselt er mit der Rasse, welclicr das Thier angekorte, mu 
wird uberdies bedingt dureh den Gcsundheitszustand und durch das Futter. Zwcckmassig 
gemastetes Vieh giebt Fleiscb von grosserem Nahrwerth ais solchcs, wclcbes m kuappem 
Fntter steht. Vieh, welches rciohliche Kornernahrung erhalt, giebt ein Fleiscb von grbsserem 
Nahrwerth ais solchcs, welches stark wasserige Nahrung, z. B. Riibenschnitzel oder
Schlempe erbalt.

Z u b e r  e itu n g . Nur ein geringer Theil des Fleisches wird im rohen Zustande vei- 
zehrt, der weitaus griissere Theil wird im zubereiteten Zustande gęnossen. Das Kochen 
des Fleisches kann verschiedene Zwccke verfolgen. a) Urn eine g u te  F le ischb rtihe  zu er- 
halten setzt man das in kleine Stiicke zertheilte Fleiscb mit kaltem Wasser an, erhitzt es 
langsam zum Sieden und erhalt es einige Zeit darin. Das in dieser Weise gekochte ITeisch



stellt im wesentlichen geronnenes Eiweiss dar, das indessen seiner Riecli- und Schmeck- 
stoffe (aueh Salze) fast yollig beraubt ist. b) Um ein s a f t ig e s  S ttick  g ekoch tes F leisch  
zu erhalten, briugt man grossere Fleischstiicke sofort in siedendes Wasser, so dass 
an den iiusseren Flachen die Eiweissstoffe gerinnen und den Austritt des Fleischsaftes in 
das Wasser yerhindern. Halt man das Fleisch otwa 8 Minuten in sicdendem Wasser, so 
dass die Temperatur im Innem des Fleisches 70—80° 0. erreicht, so ist das Fleisch aueh gar. 
Man muss alsdanu die Temperatur des Kochtopfes -f- M ialt durch Zugiessen von kaltcm 
Wasser oder durch Entfernen vom Feuer aut' 70—80° C. herabmassigen. Liisst man das 
Fleisch namlich iiber die gcnannte Zoit hinaus in siedendem Wasser, so schrumpft es 
ein und wird wieder ziike. Es kann allerdings durch fortgesetztes weiteres Kochen wieder 
erweicht werden, erlangt aber niemals wieder den vorher bereits gehabten gutcn Zustand.

Das B ra te n  des F le isches. Hierbei wird das Fleisch ohne Wasser aber in Fett 
erhitzt. Es bildet sich an den iiusseren Parthien ein Ueberzug von geronnenem Eiweiss. 
welcher den Austritt des Fleischsaftes hindert. Ueber die Dauer des Bratens gilt das 
Nftmliche wie beim Kochen Gesagte. — Das P okeln  besteht darin, dass die Fleisehstiicko 
mit Salz eingerieben und in Fasser oder Bottiche geschichtet werden. Sehr haufig macht 
man dem Salze aueh Zusiitze von Salpeter oder Zucker. Die Riithe des Fleisches ver- 
schwindet znnachst, spater erfolgt wiederum das Auftreten einer rotlien Farbung „Salzungs- 
rbthe“, wenu geniigend lange gepokelt wurde. Ungeniigend lange gepokeltes Fleisch ist 
im Innem gran. Beim Kochen behiilt das gepokelte Fleisch seine rothe Farbę, wahreud 
nicht gepokeltes Fleisch grau wird. — Der R au ch e ru n g  wird in unseren Gegenden nur 
gepokeltes Fleisch unterzogeu. Dieselbe erfolgt in besonderen Rauchcrkammern durch Ein- 
wirkung des Rauekes von Holz. Das Fleisch giebt dabei einen Theil seines Wassergehaltes 
ab und liimmt hrenzliche Bestandtheile des Holzrauches (Kreosot etc.) auf, welche konser- 
virend wirken. Die jetzt iiblicko Schnellraucherung, welche im Bestreickeu der Floisch- 
stttcke mit rohem Holzessig besteht, kann die gowerbegerechte Raucherung nich  t ersetzen.

U ntersu ch u n g  des F le isches. Mit Riicksicht auf die vielen Fragen, welche 
sich bei der Untersuchung des Fleisches- aufwerfen, ist es nothwendig, dass der Sacli- 
verstandige daruber klar ist, welche Fragen in seine Kompetenz fallen. Er muss wissen, 
welche Fragen iiberhaupt nicht mit Sicherheit heantwortet werden kbnnen, welche in den 
Wirkungskreis des Veterinar-Arztes fallen, und wo der chemisohe Sachyerstiindige 
einzutreten bat.

1) A bstam m ung  des F le isches. Die Frage, welcher Thiergattung ein gegebenes 
Fleisch entstammt, ist namentlich wenn es sich um schon zuhereitetes Fleisch handelt, 
kaufig iiberhaupt nicht mit Sicherheit z u . entscheiden. Die mikroskopiscke Untersuchung 
der Fleischfasern liisst bei dem gleiehen anatomischen Bau derselben meist im Stioh. Dagegen 
ist bisweilen aus dem Bau der Knochen ein Urtheil moglich. Diese Art der Untersuchung 
wiirde dem Veterinararzte zufallen. Ferner ist es moglich, durch den Naehweis bestimmtor 
eigenartiger Bestandtheile bestimmte Fleischarten nachzuweisen, z. B. durch den Naehweis 
des Glykogens don Naehweis vou Pferdefleisch zu fUliren. Endlich ist es haufig mOglieh, 
durch die nakero Untersuchung des Fettes bestimmte Fragen zu heantworten, doch muss 
alsdanu das Fett in unyermisehtein Zustande yorliegen. In Mischungeu mit anderen Fctten 
schrumpft diese Moglichkeit in der Rcgel sehr zusammen.

2) G e n u ssfiih ig k e it des F le isches. Unmittelbar nack dem Sehlachten ist die 
Reaktion des Muskelfleisches amphoter bez. schwaeh alkalisch. Spater tritt deutlich saure 
Reaktion auf. Damit das Fleisch zum Genuss geeiguet wird, muss das Schlachtthier gehorig 
ansbluten, ferner muss das Fleisch etwa 24 Stunden an eiuem ktthlen Orte aufgehangt 
werden (Abhang-en), damit es „reif“ oder „miirbe“ wird. Demgcmass ist genussfahiges 
Fleisch von saurer Reaktion; ferner zeigt es an den ausseren Flachen keine sckmierige 
Beschaffenheit, wahrend es wohl yorkommen kann, dass diese Flachen etwas troeken aus- 
sehon. — Betastet man die ausseren Flachen mit den Fingern, so bleiben Fingereindriicke 
nicht bestelien. Sollte dies der Fali sein, so ist dies ein yerddektiges Zoicheu.



Ist das Fleich iiber eine gewisse Zeit liinaus oder nuccr ungiinstigen Verhaltnissei) 
aufbewahrt worden, so konnen Zersetzungen cintreten.

A. F au lig o  Z erse tzu n g . .Das Fleisoh nimmt widerliohen Faulnissgerucli an, die 
Reaktion wird lieutral bis alkalisch. Unter don Zersetzungsprodukten ist freios Ammonialc 
nachzuweisen. Nach Ebkr ist das Vorliandenseiu von freiem Ammonialc ein sicberes An- 
zoichen von Fiiulniss. Der Nachweis gescbieht in folgonder Weise:

Beagens fur die Salmiak-Faulnissprobe. 1 Th. Salzsaure (von 25 Proc.), 3 Tli. Al
kohol (von 96 Proc.), 1 Th. Aether werden gemischt.

Man bringt in eins der hier gezeichnelen Próbegliiser soviel von dem Reagens, dass 
der Boden des Gefassos etwa 1 cm hoch bodeckt ist. Mail verschliesst alsdann das Glas 
mit dcm soliden Gummistopfen a (Nr. I) und dreht os, indem man os in einem Winkel 
von 45° neigt, so, dass die Wandungen etwa 1 cm hoch iiber dem Fliissigkeitsspiegcl be- 
netzt werden. — Dann bringt man von dem Objckto eine lcleine abgeschabte Probe an 
den Glasstab bei d (Nr. II), nimmt den soliden Stopfen a vorsiehtig ab und yerseliliesst

nunmehr das Glas mit dom den Glasstab -j- Fleischobjelct 
tragenden Stopfen b, so dass das Endo des Stabes etwa 
1—2 cm vom Fliissigkeitsspiegel entfernt bleibt. Bei 
Gegenwart von freiem Ammonialc treten weisse, graue, 
bis rauchblaue Nebel auf. — Hat man sich so durcli 
mindestons 5 — 6 Probon von der Beschaffenhoit *der 
Fleischobcrflache iiborzeiigt, so entfernt man die obero 
Schicht, ffihrt einen Schnitt in das Innere des Fleisch- 
stiickes und entnimmt dort weitoro .Proben zur Unter- 
sucliung auf Reaktion und Ammonialc mit der Yorsicht, 
dass niclits von der Oborflacho an die Partikel aus der 
Tiefe gelangt. Die Probe leistet in vielon Fiillen gute 
Dionste.

Die H a u p tp ro b e  besteht aber darin, dass man 
das Fieiscli, bez. einen Tlieil desselben kiichonmassig zu- 
beroiton liisst und nun feststellt, ob es geniessbar ist 
oder nicht. Dabei ist eine geringe Veranderung der 
Aussonflachen, wolche sich nocli loicht beseitigen liisst, 
namentlich in der warmen Jahreszeit, zu veriiactilassigeu.

B. S au re  G ahrung. Diese schliosst sich in lcohle- 
liydratroichen Organen, z. B. der Leber, an die normale 
saure Gahrung des Fleisches an, wenn genugend Wasser 
vorhanden ist. Ihro Ursachen sind unbekannt. Sie er- 
reicht in grossen Fieischstiieken zuweilen einon holien 
Grad. Blaues Lackmuspapier wird ziegelroth gefiirbt. 
Freios Ammonialc tritt nicht auf, ebenso nicht Schwefel- 
wasserstoff. Der Goruch ist angenehm sauerlich. Die ais 
„ n ic h t stinlcondo sau re  G ah ru n g "  bezeichnete Ver- 
iinderung macht Fleisch noch nicht untauglich zum Genuss.

C. S tin k en d o  sau re  G ahrung. Diese verliiuft
u. A. in der Muskulatur von Wild, welches lebend wam

in grossen Massen verladon ist. Die stinlcenden Produkte enthalten viel Schwofelwasser- 
stoff, der Muskelfarbstolf nimmt an frischen Schnittflachen graugrunen bis laubgrunon Ton 
an. Das Unterliautzollgewebe (subcutis) ist grun verfarbt durcli Bildung von Sulfhamo- 
globin (s. Sanguis), die Gutis inurbe, so dass sich die Haare biischelwcis ausrupfen lassen 
(bei Gelliigel desgl. die Federn). Handler nonnen Wild in dieser Form der Zersetzung
„ v e r h i tz t“.

Die Reaktion des Fleisches ist starlc sauer, es ist ekellnifter Geruch vorbanden. 
Bchwefelwasserstolf lasst sich nachweisen. Fleisch in diesem Stadium der Zersetzung ist 
v o rd o rb en .

Zur P r t ifu n g  auf S c h w e fe lw a sse rs to ff  bringt mail das zu priifende Fleisch 
bez. einen Tlieil desselben in ein Bechorglas oder eine flachę Glasdose und bodeckt die 
Oeffnung mit einem Stiiclc Filtrirpapier, an dessen unterer Fidelio ein Tropfon Bleiessig 
aufgetragen ist. Man beobachtot von 5 zu 5 Minuten durcli Unterhalten eines Sprgels. 
Ist nacli 15 Minuten deutlicho Bildung von Schwefelbloi wahrnehmbar, so ist Schwefel- 
wassorstoff in reichlicher Mengo anwesend.

D. S tin k e n d o  F au ln iss . Erreicht die Zersetzung durcli Filulniss einen so hohen 
Betrag, dass das Fleisch Gestanlc auf grossero Entfernung verbreitet, z. B. ein ganzes 
Zimrner sogleich verpestet, so bedarf es eigentlich keiner weitoren Untorsuchung. Doch 
muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass selbst unter diesen Umstiinden freier 
Schwefelwasserstoff z war yorlianden sein, aber auch fehlen kann.



N acliw eis von P fe rd e fle isch . Pferdefleisch ist von dunkelrothbrauner Farbę, 
das dabei befindliche Fett ist ziemlich stark gelb gefarbt.

A. Nacli B k a u tig a m  und E d el m a n n . 50 g Eleisch werden moglichst zerkleinert und 
mit 200 com Wasser eine Stunde lang gekocht. Die so erhaltene Fleischbriihe wird nach dem 
Filtriren und Erkalten iu der spater anzugebenden Woise mit Jodwasser gepriift. T ritt 
die spater anzugebende Reaktion nicht oder unsicber ein, so erhitzt inan das scbon estrahirto 
Fleisch oder eine neue Fleisehprobe von 50 g mit einer Losung von 1,5 g Aetzkali in 200 ccm 
Wasser im Wasserbade bis zum Zerfall der Muskelfasern.

Mau colirt, engt die Kolatur im Wasserbade auf 100 ccm eib, sauert nacb y o 11 i gem 
Erkaltom  (!) mit 10 procent. Salpetersiiure an, filtrirt und sckiohtet iiber das Filtrat in 
einem Reagirglase yorsicbtig Jodwasser.1) Bei Gegenwart von Pferdefleisch tritt an der 
Beriihrungsstelle beider Flussigkeiten ein burgunderrotber Ring auf.

Die Reaktion beruht auf dem Nacbweis des Glykogens. Sie kann indessen nur ais 
orientirende Probe gelten. Denn einersoits kann unter Umstanden das Glykogen im Pferde- 
ileisch bereits zersetzt sein, anderseits kommt Glykogen vor in den Foten von Rindern, 
Schafen und Kaninchen.

B. Nacb H a s t e r l ik . 200—300 g feingebacktes Fleisch wird getrocknet und mit 
Petrolatber estrabirt. Man bestiinmt die Jodzahl des nach dem Trocknen hinterbleibenden 
Fettes. Diese ist bei Rindfleisch 49,7—58,5, bei Pferdefleisch 79—85,6. Sitzen an einem 
Fleischstuck Fetttbeile an, so extrahirt man natiirlicb diese.

Das Verfahren ist zur puren Untersucbung von Rindfleisch oder Scbweinefleiscb 
und Pferdefleiscb zu empfehlen, kann aber im Sticbe lassen, sobald Gemische vorliegen.

N acliw eis vo n  K o n s e w ir u n g s m itte ln .  a) S alicy lsaure . Man digerirt etwa 
20—50 g des zerkleinerten Fleisches mit 50 procent. Alkohol, yersetzt das Filtrat mit etwas 
Kalkmilch und yerjagt im Wasserbade den Alkohol. Man schiittelt den wasserigen Riick- 
stand, zunacbst 1—2 mai mit Aetber aus, dann sauert man ikn mit yerdiinnter Schwefel- 
sśiure an und schiittelt neuerdings mit Aether aus. Dieser letztere Auszug hinterlasst beim 
Verdunsten die yorhandene Salicylsaure, die nach S. 100 zu priifen ist.

b) S a lp e te r , B o ra s , B orsaure. Man cntfettet 20—50g des zu priifenden Fleisches 
mit Aether oder Petrolatber und kocht alsdann hinreichend lange mit Wasser. In dem 
Filtrat weist man die angegebenen Konseryirungsmittel wie folgt nacb:

1. Einige Tropfen des Filtrates werden zu einer Losung von Diphenylamin in konc. 
Schwefelsaure gebraebt: Blaufarbung zeigt S a lp e te r  an.

2. Man macht einen aliquoten Theil, z. B. 50 ccm, des Auszuges mit Natrimnkarbonat 
deutlicb alkaliscb, dampft zur Trockne und yerascbt. Die Asche wird iu wenig SałzsSure 
gclost; mit dieser Losung befeuchtet man einen Streifen Kurkumapapier, welcben man bei 
100° O. trocknet. Entstebt auf den befeuchteten Stellen braunrotbe Farbung, wclcbe durcb 
Betupfen mit Ammoniak in Blauschwarz iibergeht, so ist Borsaure oder Borax zugegen.

c) S cbw eflige  Saure. Man ziebt 10—20 g Fleisch mit Wasser aus. Der mit 
Schwefelsaure angesauerte Auszug wird mit metallischem Zink yersetzt. Farbt, der ent- 
wickelte Wasserstoff ein mit Bleiessig befeuchtetes Papier duukel, so ist scbweflige Saure 
zugegen. Ist die yorhandene Menge sckwefliger Siiure einigermassen erlieblich, so bat das 
Fleisch eine seharlachrothe Farbung, auch ist die schweflige Saure in dem durcb Phospkor- 
siiure angesauerten wassrigen Auszuge schon am Gerucbe zu erkennen.

Zur B estim m u n g  der sch w eflig en  S au re  destillirt man 50—100 g Fleisch unter 
Zusatz von Phosphorsaure im Kohlensaure-Strom. Das Destillat wird (am besteu inittels 
Peligot-Rohres) in Jod-Jodltalium Liisung aufgefangen. Diese Losung wird nach beendigter 
Destillation mit Salzsaure yersetzt, zum Sieden erhitzt und mit Baryumchlorid gefdllt. 
Ba S04 x  0,2747 =  S02.

l) Jo d w a sse r . Feingeriebenes Jod wird mit Wasser angerieben, die Mischung 
orwarmt und nacb dem Erkalten filtrirt.



d) F orm aldehyd. Man zieht 50 g Fleisch mit 150 ccin Wasser ans. Von dem 
Auszuge destillirt man 40 ccm ab. 10 ccm des Destillates werden mit 2 Tropfen ammoniaka- 
lischer Silberlosung (s. S. 379) yersetzt. Eine nach mekrstundigem Steken im Dunkeln ent 
standene dunkle Farbung zeigt Formaldehyd an. (Vergl. auch Formaldehydum).

W erthbestirm nung . Fiir die Probenahme ist zu beachten, dass das Objekt, ani 
besten in einer Fleisohhackmasehine moglichst zerkleinerfc und in eine vollkommen gleich- 
massige Masse yerwandelt wird. Die fiir jedo einzelno Bestimmung zn verwendende Sub- 
stanzmenge ist so abzuwagen, dass Wasseryerlust moglichst vermieden wird.

1) W asser. 5 g Substanz werden zunachst im Dampftrockenschranke, spiiter bei 
105° C. bis zum konstanten Gewieht getrocknet. In gewissen Fallen kann es sich empfehlen, 
eine griissere Menge yorcrst im Dampftrockenschranke so langc einzutrocknen, bis die 
Substanz lufttrocken geworden ist. Man lasst sie alsdann zum Ausgleich der Feuchtigkeit 
etwa 2 Stunden an der Luft liegen, stellt den Gewichtsyerlust fest, pulvert, miscbt und 
fiihrt in einer Substanzmenge von 5 g die Trockenbestimmung bei 105° O. zu Ende, Das 
Ergebniss der zweiten Trocknung ist auf die Gesammtmenge zu berechnen.

2) M in era ls to ffe . Der getrocknete Rttckstand sub 1, welcher einer bekannten 
Substanzmenge entspricht, wird in einer Platinschale bei m ass ig e r  Hitze yerascht. Wenn 
die Verasehung nicht mehr weiter fortschreitet, so lasst man erkalten, zieht die Kohlemit Wasser 
aus, filtrirt durch ein aschefreies Filter und wasekt aus. Dann bringt man Filter und 
Kobie in die Platinschale zuriick, trocknet und yerascht in massiger Hitze. Wenn die 
Asche weissgebrannt ist, lasst man erkalten, dann bringt man das vorher erhaltene Filtrat 
hinzu, dampft zur Trockne und erhitzt den SalzrUckstand in massiger Hitze bis zum gleick- 
bleibenden Gewichte. Man yermeide zu starkę Hitze, da sonst leicht Kalisalze yer- 
fliichtigt werden.

3) F e tt .  10—30 g Fleisch werden getrocknet, darauf im SoxHLET’scben Extraktions- 
Apparat mit wasserfreiem Aether estraliirt. Nach 2—3 Stunden unterbricht man die Ex- 
traktion, verreibt den Riickstand mit Seesand und setzt die Extraktion bis zur yolligen 
Erschopfung fort. Die atherische Extraktionsfliissigkeit wird filtrirt, worauf man die Menge 
des erlialtenen Fettes in bekami ter Weise feststellt.

4) E iw eiss. Die Bestimmung des Eiweisses erfolgt durch die Bestimmung des 
Stickstoffes nach Kjeldahł. 0,5 g des lufttrockenen Durchschnittsmusters (s. sub 1) werden 
mit 20 ccm konc. Sehwefelsaure sowie 1 Tropfen Quecksilber im KjELDAHL-Kolben wie 
iiblich verbrannt (s. Nitrogenium). Durch die Multiplikation der gefundenen Stickstoffmenge 
mit 6,25 erhiilt man die Menge der vorkandenen Eiweisssubstanz (des Proteins). Da man 
jedoch bei der Addition der so gefundenen Zabl zn den ubrigen Bestandtheilen des Fleisches 
meist eine die Zahl 100 iibersteigende Summę erha.lt, so empfiehlt es sich, unter Vernaeh- 
lassigung des durchweg geringen Gehaltes an stickstofffreien Extraotstoffen, die Differenz 
der Summę von Wasser und Fett und Mineralstoffen von 100 ais Stiekstoffsubstanz (Protein) 
und den direkt gefundenen Stickstoff ais solclien anzugeben.

5) E x tr a k t iv s to f f e ,  B in d eg ew eb e , M uskelfaser.
a) E x tra k iv s to ffe . 50 g vom Fett moglichst befreites, zerkleinertes Fleisch werden 

wiederholt mit kaltem Wasser extrahirt, worauf man das Filtrat auf 1000 ccm auffiillt..
In aliąuoten Theilen dieses Filtrates bestimmt man:
a) die gesammte Menge der Extraktivstoffe durch Eindampfeu und Troclcnen bei 

105° C. bis zu gleichbleibendem Gewieht;
fi) die Mineralstoffe durch Einaschern des Bttckstandes von a, wobei auf 2 dieses 

Abselmittes Bucksicht zu nelimen ist;
y) den Gesammtstiekstoff, indem man einen aliquoten Theil im Kjeldahl-Kolben 

eindunstet und dann wie unter 4 die Stickstoffbestimmung nach Kjeldahl ausfiihrt;
5) Eiweissstickstoff. Man kocht eine aliąuote Menge des obigen Filtrates einige Zeit, 

filtrirt das abgescbiedene Eiweiss durch ein getrocknetes und gewogenes, aschefreies Filter. 
wasekt mit Wasser aus, trocknet, wiigt und verbrennt schliesslich Filter und Niedersehlftg 
naeh K.jeldaiil. N x  6,25 =  Protein;



e) N ic h t-E iw e isss tic k s to ff . Die Menge dcsselben ergiebt sieli aus der Difforenz 
voti Gesamnitstickstoff minus Eiweissstickstoff.

ł>) B indegew ebe. Der beim Ausziehen mit kaltem Wasser (sub a) erhaltene 
Eiickstand wird wiederholt langere Zeit mit Wasser gekocht. Die Ausziige werden auf 
1000 ccm gebrackt nnd filtrirt. Man bestimmt alsdann in aliąuoten Theilen don Gesammt- 
riickstand wie unter 5aa und den Gesamnitstickstoff wie unter 4 und 5a y.

Unter der Annahme von 18 Proc. Stickstoff im Bindegewebe berechnet man die Mengc 
des letzteren durch Multipiikation des gefundenen Stiokstoffles mit 5,55.

c) M uskelfaser. Die ais Riickstand der Auskoohung unter b erhaltene Muskel- 
faser wird auf gewogenem Filter gesammelt, zur Entfernung des Wassers mit warmem 
Alkohol und darauf zur Entfernung des Fettes mit Aether estrahirt, getrocknet und nach 
dem Wagen yerasclit. Troekenruckstand minus Asche ergiebt die Menge der Muskelfaser.

N a ch w eis  fr e m d e r  F a rb sto ffe  in  F le isch  m u l W u rst. Fleisch und Wurst 
werden, um ilinen den Anschein einer besseren Beschaffenlieit zu geben, haufig mit rothen 
Farbstoffen, namentlich Cochenille, Karmin oder Theerfarbstoffen nachgefiirbt. Der exalcte 
Nachweis ist, wenn nur kleino Mengen Farbstoffe angewendet werden, haufig nicht miiglich, 
weil die animalisehe Faser die meisten Farbstoffe sehr festhalt.

N achw eis und B estim m u n g  des F u ch sin s  nach  F l e c k . Die zu untersuchende 
Meischwaare wird hinreichend zerkleinert und so lango mit Amylalkohol digerirt, ais letz- 
terer nooh gcfilrbt ablhuft. Die filtrirton Ausziige werden bis auf J/10 ihres Volumens ab- 
destillirt, der Destillationsriickstand im Wasserbade zur Verfliiehtigung des ilmylalkohols 
eingedampft und der fettigo Riickstand in PetrolŁther gelost. Die erhaltene rotlibraune 
Losung wird mit absolutem Alkohol unter Zusatz einiger Tropfen verdiimiter Sclrwofel- 
siiuro (1 -|- 4) geschuttolt. Hiorbei schichtet sioh der Petrolather mit dem Fett iiber die 
alkoholische FuchsinlOsung. Letztere wird so oft (4—Smal) mit Petrolather ausgeschiittelt, 
bis dieser keinen .Riickstand von gelostem Fett melir liinterlasst, sodami im Schoidetrichter 
vorsichtig abgezogen und mit uberschiissiger Ammonialdosung yersetzt. Das sieli abschei- 
dende Ammoniumsulfat wird durch Filtration der I'liissigkeit entfernt und das entfarbte 
oder schwach gelblich gefarbte Filtrat in einer tarirten Platin- oder Glasschale zur Trocknc 
verdunstet. Nach F l e c k  sollen so 80—85 Proc. des thatsachlich angewondeten Fuchsins 
wiedergefundon werden.

N achw eis von T h e e rfa rb s to ffe n  iib e rh au p t. Die zerldeinerte Substanz wird 
Wit Aetliyl- oder Amylalkohol ausgezogen. Ist die Losung deutlich roth gefarbt, so ist 
1'arbstoff yerwendet worden. Die filtrirte Losung yersetzt man mit 10 ccm einer lOproc. 
Kaliumbisulfatlosung und Icocht langere Zeit einen Wollfaden darin; farbt sich dieser roth, 
80 ist die Anwesenlieit eines Theerfarbstoffos erwiesen.

N achw eis yon K arm in  (Oochenillofarbstoff). Dieser sehr haufig dem Fleische 
sugesetzte Farbstoff wird dem Fleische durch Digeriren mit Ammoniak entzogen und aus 
dieser Liisung durch Alaunlosung ais rothgefiirbter Lack niedergeschlagon.

Nach H. B bemek liisst sich das Karmin nicht immer durch Alkohol oder Amyl
alkohol oder Alkohol -j- Glycerin ausziehen. Wohl aber gelingt dio Ueberfubrung in Losung 
durch eine schwach angesauerte Miscłrang von gleichen Theilen Glycerin und Wasser. 
Ull) gelbgefarbte Losung wird auf Zusatz von Ammoniak wioder karmoisinroth. Nacb 
vorherigem Zusatz von Alaun lasst sich aus der Losung das Karmin fallon.

Bestimmte Anweisimgen lassen sich ftir (len Nachweis von Farbstoffen sehon des- 
"'egen nicht geben, weil jedes Jahr neue Farbstoffe fiir Fieiseh und Wurst in Verkehr 
kommen. Man ist geniithigt, die verschiedensten Losungsmittel mit und ohne Zusatz vou 
41kalien oder Sauren zu versuchen. Von Wichtigkeit ist es jedoch, dass man die sehliesslich 
erhaltene FarbiSsung vor dem Spektroskop priift und feststellt, ob sie nicht etwa doeli 
^  Spektrum des Blutfarbstoffes giebt.

Veterinariirztliclie Untcrsucliung. Die Untersiiehiuig des Fleisches auf Trichinen,
^innen, Echinococcen, Leberegel, Tuberkulose, ferner die Beurtheilung von vcrendcten 
Ihiereu oder solcben, die an einer Infektions-Krankkeit gelitten baben, gehlirt in das Ge- 
'bet der regelmassigen und durch Thieriirzte ausgeiibten Fleischschau.

Die Untersuchung des Fleisches von Thieren, welche an Milzbrand, Wuth, Rotz, 
Ifiaul- und Klauenseuehe, Eiter- und Jauchevergiftung gelitten haben, ist ebenfalls Aufgabe 
des Thierarztes, oder yielmehr eines speciell bakteriologisch yorgebildeten Sachyerstaudigeu.



Fleisch- und W urstgift. Es steht fest, dass durch bakterielle Zersetzung im 
Fleische und in Fleischwaaren giftige Stoife auftreten, welclie zu den Ptomainen, d. li. 
Faulnissbasen zu rechnen sind. l)ie naheren Bedingungen, unter denen diese Produkte. auf- 
treten, sind noch niclit naiier bekannt, doch nimmt man an, dass besouders leieht wasser- 
reiche Wiirste dieser Zersetzung unterliegen. Nack v a n  Ehmhngem wird die Zersetzung yer- 
urśacht durch cinen Mikroorganismus, den Bacillus botulinus. — Die ckemisehe Untersuchung 
bietet zur Zeit keine Aussicht, den Giftstoff zu isoliren, demnach wiirde die Untersuchung 
eincs solchen giftigen Nahrungsmittels in den Wirkimgskreis des Bakteriologen fallen.

Leuelitendes Fleisch. Frisches Fleisch nimmt wiihrend der Aufbewahrung bisweilen 
die Eigensckaft an, im Dunklen zu. leuchten (phosphoreseiren). Diese Erscheinung wird 
durch die Thatigkeit yerschiedener Mikroorganismen verursacht. Eine gesundheitsschiidigende 
Einwirkung solchen Fleisehes ist bisher nicht beobachtet worden.

Bestimmung der Stiirke in W nrstw aaren. Nach J. Mayehofek werden 10—20 g 
Wurst. je nachdem die Jodreaktion grdssere oder kleinere Starkemengen anzeigt, mit 50ccm 
8 proeentiger a lk o h o lisc h e r Kalilauge ribergossen, das Gefiiss mit einem Uhrglase bedeckt 
auf ein lcochendes Wasserbad gestellt. Naoh Aufllisung yerdiinnt man mit heissem 
50 procentigen Alkohol, liisst absetzen und tiltrirt durch ein starkefreies Filter, wasclit 
etwa 2mal mit, heisser alkolischer Kalilauge und sohliesslieh mit Alkohol nach, bis das 
Filtrat auf Zusatz von Siiure nicht mehr getrubt wird. Das oinen Theil des ungelosten 
Buckstandes der Wurstmasse enthaltende Filter giebt man in das ursprtinglieh zum Losen 
angewandte Gefiiss zuruck und erwarmt mit 60 ceni w a sse r ig e r  Kalilauge auf dem Wasscr- 
bade 1/2 Stunde. Nach dem Erkalten sauert man mit Essigsaure an, bringt das Volumen 
der Losung auf 100 ceni, tiltrirt, und fiillt in einem aliąuoten Theile der Losung die Stiirke 
mit Alkohol ans. Der durch Alkoholzusatz entstandene Niederschlag wird auf einem ge- 
wogenen Filter gesaminelt und mit 50 proeentigem Alkohol so lange gewaschen, bis das 
Filtrat heim Verdampfen auf einem Uhrglas keinen Itiickstand mehr hinterlasst. Man ver- 
drangt sohliesslieh den yerdiinuten Alkohol mit absolutem und diesen mit Aetker, trocknet 
bei 100° C. bis zum koustanten Gcwicht und wagt. Die Ausfallung der Starkę ist voll- 
koininen, wenn mail zur wasserigen Losung eine gleiehe Menge 95procentigen Alkohols 
zugiebt.

Extractum  carnis (Ergitnzb.) Fleischextract. — Extrait de boeuf. — Ex1ract 
of meat.

Mit dem Namen F le is e h e x tra k t  bezeiehnet man Praparate, welcbe erhalten werden, 
indem man miiglichst fettfreies [Fleisch mit Wasser ausziebt. Die wasserigen Ausziige 
werden zur Abscheidung yon coagulirbarem Eiweiss erhitzt, dann yon diesem und etwa 
noch yorhandenem Fett durch Filtration befreit und nunmehr durch Yerdampfen in die 
Form dicker Extrakte gebracht, zum Theil auoh in. mehr ftiissiger Form in den Handel ge- 
bracht. — Die grossten Mengen Fleisehextrakt werden nach dem L ie m g 'schen Verfakren 
von der L ie b ig -C o m p a g n ie  zu Fray Bentos (Uruguay) und der C om pagnie Kemmerich 
zu St. Elena (Argentinien) ans Rindfleisch dargestellt. Neben diesen beiden renommirtesten 
Fabriken bestehen zur Zeit iii Amerika und Australien nooh yerschiedene andere; ausserdeni 
ist zu bemerken, dass auch, namentlich in Australien, nicht unbetrachtliche Mengen Fleiscb- 
extrakt aus Hammelfleiseh dargestellt werden.

D a rs te llu n g .  Bindfleiscb, wclches von Knoohen, Sehnen und Fett sorgfaltig be
freit ist, wird zu einem feinen Fleisckbrei zerkleinert, worauf dieser unter Heizung mit 
Dampf bei einer bestimmten Temperatur mit Wasser ausgezogen wird. Die so erhaltenc 
Fleisehbriihe wird abgezogen, von dem auf ihr schwiiiiiiienden Fett getrennt, zur Ab- 
scheidnng eoagulirbaren Eiweisses kraftig gekoeht, durch Filterpressen tiltrirt, worauf das 
Filtrat — am besten im Yaouum — auf die gewUnschte Konsistenz eingedampft wird. 
100 Kilo Fleisch ergeben etwa 3 Kilo dickes Fleiscliextrakt.

E ig e n sc lia fte n .  Ein hraunes dickes Extrakt, von angenehmem, fleisehartigem Ge- 
ruoh und Geschmack. In Wasser liist es sieh zu einer klaren Fliissigkeit, die nach Zusatsi 
yon etwas Kochsalz den Gesclimack von Rindfleischbriihe zeigt.



Dic wichtigslen Bestandtheile des Eleiscliextraktes sind ausser Wassor: 1. S tiek - 
sto ffhaltige S u b s ta n z e n , und zwar vorwiegend die Eleisckbasen K re a tin  C,H„N30., -f- 
Hs0, K re a tin in  C4H,NaO, X a n tk in  CBH4N402, S ark in  (Hypoxanthin) 08H4N40, O arnin 
C,1I8N A  —1~ H90 etc., neben welchen grSssere odor geringere Meugen loslicker Eiweisskorper 
(Albumosen) und geringe Mengen von Ammouiaksalzen vorkommeii, fernor P ko sp k o r- 
fleiscksaure.

2. S tic k s to ff f re ie  E x tr a k ts to f f e ,  unter ilmen vorwiegeud Milchsaure und 
Glykogen. — 3. M in e ra ls to ffe , welelie der Hauptsaclie nack aus Phospliaten und Chloriden 
der Alkalien bestehen.

Die Eiweissstoffe des Fleisekextraktes besitzen allerdings einen gewissen Nakrwerth, 
indessen kommt derselbe fiir die Yerwendung des Fleischextraktes wokl iiberbaupt niolit 
in Betracht.

P r iifu n y .  Wirldiche Falsckungen von Fleischextrakt kommen wobl kaum vor; 
bei Verwendung reuommirter Marken ist nian vor ihnen vdllig gesekiitzt. Gelegentlieli ist 
im Fleisehextrakt Fleisckpulver aufgefunden worden; den zu Suppenzweeken in den Handel 
gebrackten Priiparaten wird haufig ein Zusatz von Gelatine (Leim) gemacht. Ueber die 
Untersuehung von Fleichextrakt ist in den letzten Jaliren viel gearbeitet worden, gleieli- 
wobl kann man auch heute nocli das von Likbig angegebene Untersuchungsverfaliren 
nicht ganz entbehren.

A) Nach Lin big.
«) M in era ls to ffe . 1 g Fleicbextrakt wird in einer Platinsehale yerkohlt und woiss 

gebraunt. Macbt das Weissbrennen Schwierigkeiten, so kann es dureh Auslaugen der Kolile 
nack S. 648 befordert werden. Mail erhiilt in der Eegel 22—28 Proc. Mineralstoffe, ais 
Miniinalgekalt an Mineralstoffen werden 18 Proc. gefordert. Die Asche muss der llaupt- 
sacke nack aus Pkospkaten und darf nur etwa zum ł/0 Tkeil aus Natriumcklorid besteken.

/?) W asser. Man bringt in eine Platinsehale etwa 10 g gewaschenen Scesand und 
ein kleines Glasstitbcken, gluht gut durck und wiigt nack dem Erkalten. Auf diesen Sand 
giebt man eine Auflbsung von 2 g Fleisckextrakt, welchen man in einer zweiten Selmie 
abgcwogen und mit Wasser aufgeweickt lmtte. Man verrtthrt die Liisung mit dem Samie, 
ilampft zundekst auf dem Wasserbade unter gelegcntlickem Eiikren ein und trocknet sckliess- 
lick im Wasserbadtrockenschranke (6—8 Stunden) bis zum gleichbleibendem Gewickt. 
Fleischextrakt soli nickt mehr ais 22 Proc. Wasser entkalten.

7) F e tt. Der suk ji erkaltene Trockenriickstand wird mit noeh etwa 10 g Sand 
verrieben, getrockuet und mit wasserfreiem Aetker extrakirt. Nack dem Yerdunsten des 
Aetkers diirfen nur Spuren von Fett (nickt mekr ais 1,5 Proc.) zuruckbleiben.

Fleisckextrakte, welcke sieli im Wasser k la r  auflósen, entkalten kein Fett; bei 
diesen kann daker die Fettbestimmung unterbleiben.

A lk o k o l-E x tra lc t. 2,0 g Fleickextrakt werden in einem Beckerglase abgewogen, 
in 9,0 com Wasser geliist und darauf mit 50 cem Weingeist von 98 Vol. Proc. gemisekt. 
Der sieli bildende Niederscklag setzt sieli fiir gewiiknlicli fest an das Glas an, so dass man 
die klare Liisung in eine vorher gewogene Selmie abgiessen kann. Der Niederscklag wird 
noeh 2—3 mai mit Alkohol von 80Vol. Proc. ausgezogen; man giebt diese Ausziige zu dem 
ersten Auszugo zu, verdunstet die Gesammtlosung und trocknet den Eiickstand im Wasser- 
trockensckranke bis zum gleickbleibenden Gewicht. Es sollen mindestens 60 Proc. in 
80 procentigem Weingeist loslicke Bestandtheile erkalten werden, d. h. der Trockenriick- 
stand aus 2 g soli mindestens 1,2 g betragen.

5) Der Stiekstoffgelialt, welcker in 0 ,5— 1,0 g  Substanz nack K jeld a h l  zu bestimmen 
ist, soli 8,5—9,5 Proc. betragen.

Davon abgeseken, soli das Fleisebextrakt nur Spuren von Fett und Leim und keine 
durck Kooken der wiisscrigen Ldsung coagulirbaren Eiweissstoffe entkalten.

Die vom Kaiserlichen Gesundkeitsamte veranlassten „Yereinbarungen zur einkeitlicken 
Untersuehung und Beurtkeilung von Nakrungs- und Genussmitteln11 geben folgenden 
uioderuen Untersuchungsgang fiir das Fleischoxtrakt an:



V orbem erkungen . Fur dio Analyse der Floisclioxtrakto und -Poptone empfiohlt 
es sieli, falls die Priiparate nur goringe Mengen von in kaltem Wasser unlOslichen Bostand- 
theilen enthalten, von festen und sirupOsen Praparaten 10—20 g, von fliissigen 25—50 g 
in kaltom Wasser zu losen, darauf durch ein aschefreies Filter zu filtriren und das Filtrat 
auf 500 cem aufzufullen. —

Von diesem klaren Filtrato dienon aliąuoto Theile zur Bestimmung der einzelnei) 
Bestandtheile. Nur ftir die Bestimmung des Gesammtstickstoffs, sowie der Mineralstoffe 
verwondet man bei festen und siruposen Praparaten vortheilhaft auch yielfaoh die unver- 
ilndorte Substanz. Ebenso muss man die letztere verwenden zur Bestimmung des Wassers 
und des Stickstoffs, falls ein Theil der Substanz in kaltem Wasser unlOslich ist.

B estim m u n g  des W assers. Man trocknet in oinor mit Sand ete. boschickteu 
Platinschale oinen aliąuoten Theil obiger Losung, oder, falls ein Theil der Substanz in 
kaltem Wasser unloslich ist, soviel von der ursprunglichen Substanz, die man in warmem 
Wasser gelOst hat, ein, ais 1—2 g Trookenruckstand entspricht, und verfahrt im ubrigen 
nach S. 648.

B estim m u n g  des G e sam m tstick s to ffs  und d e r e in ze ln en  Verbindungs- 
fo rm en  des S tick sto ffs .

a) B estim m u n g  des G esam m tstick sto ffs . Man bestimmt in 0,5 bis hdchstens
1,0 g der ursprunglichen Substanz oder in einom diesem Gewiclit entsprechenden aliąuoten 
Theil der LOsung don Stickstoff nach K jo ldahl.

b) S tic k s to f f  in F o rm  von F le iso h m eh l o d er u n v e ra n d e rte n  Eiweiss- 
s to ffen  und c o a g u lirb a re m  E iw eiss  (A lbum in).

Enthalten die Fleischprftparate in kaltem Wasser unlosliche Substanzen (Bdeisch- 
mebl etc.), so lOst man, wie oben unter „Vorbemerkungen“ angegeben, bei festen oder 
siruposen Praparaten 10—20 g in kaltom Wasser oder vordiinnt bei flussigen Praparaten 
25—50 g mit 100—200 ccm, unter Umstanden auch mchr kaltem Wasser, filtrń't nach dem 
Absetzen des UnlOslichen durch ein Filter von bekanntem Stickstoffgehalt, wascht mit 
kaltem Wasser hinreichend nach und verbrennt das Filter -(- Inhalt nach Kjeldaiil. Uie 
so gefundone Stielcstoffmenge minus dom Stickstoilbetrage des Filtors mit 6,25 rnultiplioirt, 
ergiobt die Mengo der vorhandenen unlOslichen Eiweissstoffo, bez. des Fleiscbmehls, das 
etwaigo Vorhandensein des lotzteren ist durch mikroskopisohe Gntersuchung riachzuweisen.

Das Filtrat, oder, wonn die Substanz in kaltem Wassor vollstandig loslich ist, die 
wasserige Losung der Substanz wird mit Essigsauro schwach angesauert und gekocht. 
Scheidet sich hierbei coagulirbares Eiweiss (Albumin) in Flocken ab, so wird dasselbe eben- 
falls durch ein Filter von bekanntem Stickstoffgehalt abfiltrirt, mit Wasser gewasehen, ge- 
trocknot und nach K.jeld.uii. verbrannt. Die gefundene Stickstoffmenge, abzuglich des 
Filterstickstofls, mit 6,25 multiplicirt, ergiebt die Mengo des vorhandenen coagulirbai’en 
Eiweisses- (Albumin).

Wenn die Fleischpriiparato nur g e rin g e  Mengen unlOsliches und gerinnbares Eiweiss 
enthalten, so ist eine Trennung derselben nicht erforderlich.

c) Bestimmung des A lb u m o sen stick s to ffs . 50 ccm der klaren SubstanzlOsung 
(s. Vorbcmerkungen) werden mit Schwofelsaure schwach angesauert, darauf mit feingepul- 
vertem Zinksulfat in der Kalte gesiittigt. Wenn sich die ausgeschiedenon Album osen an 
der Oborfliiche der Fliissigkeit abgesetzt haben, wiihrend am Boden dos Gefiisses noch ge- 
ringo Mengen ungelOsten Zinksulfates vorhanden sind, werden die Albumosen abfiltrirt, md 
kaltgesiittigter ZinksulfatlOsung hinreichend nachgewasehen und nach K jijldahl verbrannt. 
Durch Multiplikation der gefundenen Stickstoffmenge abzuglich des Filterstickstofls mit 6,2o 
erhillt man dio dem gefundenen Stickstoff entsprechendo Menge der Albumosen.

Da Fleischextrakto und -Poptono in der Kegel nur wonig Ammoniakstickstoff 
enthalten pflegen und bei Gegenwart geringer Mengen von Ammoniaksalzen in oiner mit 
Zinksulfat gesattigten Losung kein unlOsliches Doppelsalz von Ammonsulfat mit Zinksulfat 
sich abscheidet, so kann von einer Bestimmung des Ammoniakstickstoffs in der Zinksulfat- 
fallung bei der Bestimmung der Albumosen abgcsehen werden.

Sind dagegen nonnenswertho Mengen Ammoniak in don Prilparaton Torhandon, 80 
werden weitere 50 ccm der ursprunglichen SubstanzlOsung (s. Yorbemerkungen) in der 
namliclien Weise mit Zinksulfat gefiillt. In dem Nioderschiage wird nach o der Gesammt' 
Stickstoff bestimmt und letzterer von dem Gosammtstickstoff des Zinksulfat-Niodersclilages 
abgezogen.

d) B estim m u n g  des P e p to n -  und  F le isc h b a se n s tic k s to ffs . Enthalten die 
zu untersuchenden Fleischpraparate neben Peptonen auch noch Fleischbasen, so ist eine 
Trennung derselben bis jetzt unmoglich. Wenn dagegen durch qualitativo Koaktionen die 
Abwesenhoit von Peptonen nachgewiesen ist, oder die Poptone frei von Fleischbasen und 
anderen Alkaloiden sind, so gcschieht dio Fiillung und Bestimmung der Poptone oder der 
Fleischbasen am boston durch Pliosphorwolframsauro oder durch Phosphormolybdansaure.

Fiir den qualitativen Nachweis von Pepton emplielilt sich die Biuret-Reaktion nach 
dem von R. N e u m k is t e r  ompfohlonon Yerfahron.



Man yerwcndet hierzu zweckmassig das Filtrat der Zinksulfatfallung oder slittigt 
einen neuen Antheil der Substauzlosung mit Zinksulfat wie oben angcgeben ist. Darauf 
wird liltrirt, das Filtrat mit soviel konc. Natronlauge yermischt, bis das anfanglich sicb 
ausselioidende Zinkbydroxyd wieder yollstandig golost ist; zu der klaren Losung werden 
einige Tropfen einer 1 procentigen Kupfersulfatlosung zugesetzt. Rothviolette Farbung 
zeigt Pepton an. — Hierzu ist zu bomorken, dass bei dunkelgefarbten Prilparaton (Liebigs 
Pleisohextrakt) wegen der erforderlichen starken Verdiinnung sicb geringe Mengen von 
Pepton dem Nachwoise entziohen.

Fur den q u a lita tiv e n  N acliw eis d er F le isch b asen  neben P ep to n  yersetzt 
man einen nouen Antheil der klaren Substanzliisung (s. Yorbemerkungon) mit iiberschussigem 
Ammoniak bis zur deutlicb alkalischen Rcaktion, liltrirt von dem etwa entstohenden Phos- 
pbatniederschlage ab und fiigt zu dem Filtrat eine Losung von 2,5 g Silbernitrat in 100 ccm 
Wassor hinzu. Der entstehende Niederschlag enthalt die Śilberverbindung der Xanthinbasen 
und bewcist die Anwesenheit von Fleischbasen1).

Dio q u a n ti ta t iv e  F a llu n g  der Peptone, sowio der Fleischbasen gescbieht in foł- 
gender Weise:

Das Filtrat der Zinksulfatfallung (sub c) wird starlc mit Schwofelsaure angesauert 
und mit der Lósung des phosphorwolframsauren Natriums2), zu der man auf 3 Raum- 
theilo =  1 Raumtlieil yerdiinnto Schwefelsliure (1 : 3) hinzusetzt, so lange versetzt, ais noch 
ein Niederschlag entsteht. Der Niederschlag wird durch ein Filter von bokanntem Stick- 
stoffgehalt filtrirt, mit verdunnter Schwefelsaure (1 : 3) ausgowaschen, sammt Filter noch 
feucht in einen Kolben gogeben und der Stickstoffgehalt nacb Kjjsldaiil ermittelt. Durch 
Multiplikation des gefundenen StickstaffgehaUos mit 6,25 orhalt man die Menge des vor- 
kandenon Peptons.

Bei Glegenwart von Fleischbasen noben Pepton oder von Fleischbasen allein ist oine 
Berechnung des Gehaltos yon Pepton -|- Fleischbasen, bez. der Fleischbasen allein wegen 
des hohen Stickstoffgohaltos der letzteren durch Multiplikation des Stickstoffs mit 6,25 
nicht angiingig. Es empfiehlt sich in solchen Fiillen nur die Angabe der in Form von 
„Pepton -)- Fleischbasen“ und ev. von Ammoniak vorhandenen Stickstoffinenge.

Statt Fleischbasen und Pepton im Filtrat der Zinksulfatfallung zu bostimmen, kann 
man diese auch zusammen mit den Albumosen in der ursprunglichen wasserigen Losung 
in der angefuhrten Weise mit Phosphorwolframsaure fttllen; in diesem Falle ist der durch 
Zinksulfat fallbaro StickstofT von der gefundenen Stickstoffmenge in Abzug zu bringen und 
der Rest ais Pepton-- |- Fleiscbbasenstickstoff zu bozeichnen.

Die Fleischbasen werden durch Phosphorwolframsaure zum Theil erst allmahlich 
gofallt; es empfiehlt sich dalier bei der Fallung, ctwa in Fleisehextrakten, die Roaktions- 
flussigkeit oinige Tuge stehen zu lassen.

Da durch Phosphorwolframsaure aucli der Ammoniakstiekstoff gefallt wird, so ist 
bei der Berechnung des Pepton- -j- Fleischbasenstickstoffs der nach e gefundene Ammoniak- 
stickstoff von der durch Phosphorwolframsaure gefallten Stickstoflmonge in Abzug zu 
bringen. — Empfohlonswerthor ist os jedoch, in einer zweiten Phosphorwolframsaurofallung 
den Ammoniakstiekstoff' durch Destillation mit Magnesia nach o zu bestimmen und in Ab
zug zu bringen.

e) B estim m u n g  des A m m o n iaksticksto ffs . Manche Fleischextrakte liefern bei 
der Destillation mit Magnesia oder Baryumkarbonat nicht unbetrachtliche Mengen Ammo
niak. Ob dieses ais Ammoniaksalz fertig gebildot yorhanden ist, oder aus anderen orga- 
nischen Verbindungen erst bei der Destillation abgespalten wird, muss yorlilufig dabingestellt 
bloibon. Man yorfahrt wie folgt: 100 ccm der klaren Substanzlosung (s. Yorbemerkung) 
Werden mit 100 ccm Wassor yerdiinnt; aus dieser Losung wird das Ammoniak durch 
Destilliren mit Magnesia oder Baryumkarbonat abgeschieden.

f) Aus der Differonz zwischen dem Gesammtstiokstoff und der Summę der untor b 
bis o bestimmten Stickstoffmengen ergiebt sich der Gehalt des Praparates an „sonstigen  
S tic k s to ffv c rb in d u n g e n “, d. h. Stickstoffyorbindungen unbekannter Natur.

g) B estim m u n g  des L e im stick s to ffs . Enthalt das zu untersuchende Praparat 
Leim, so lindet man diesen nach den yorstchenden Methoden ais Albumosen. — Eine 
Trennung dos Leimes von den Albumosen oder des Leimpoptons von den Eiweisspcptonen 
ist mit einiger Genauigkeit nicht mOglich. A. S tutzek hat fur diesen Zweck ein Verfahren 
nngogoben, wolclies in F resen iu s , Ztschr. analyt. Chemie 1895, 568 ver6ffentlicht wordon ist.

’) Eigentlich nur die Anwesenheit von Hypoxanthin und Xanthin. Weil diese 
aber in alleu Fleischsorten und Fleischerzeugnissen in geringerer Menge voi-kommen ais 
Kreatin und Kreatinin etc., mindostons letztero stets begleiton, so kann aus dem erhaltencn 
Niederschlage auch auf die Anwesenheit der anderen Fleischbasen goschlosson werden.

2) 120 g phosphorsaures Natrium und 200 g wolframsaures Natriuin werden in 1 1 
Wasser gelost.



I)ie Bestimmung des Fettos und des Alkohol-Extrakles erfolgt in der anf S. 651 
sclion angegobencn Weiso.

Fleischextrakto durfen koine oder nur Spuren unlOslicher (Flciscbmehl oto.) oder 
coagulirbarer Eiwoissstoffo (Albumin) oder Fett ontbalten. — Von dom Gesammtstickstoff 
diirfen nur massige Mengen in Form von durcli Zinksulfat ausfiillbaren, loslichon Biweiss- 
stoffen vorhandon sein. — Fleischextrakte durfen nur geringe Mengen Ammonialc ontbalten. 
— Fleischextrakte, welche in der Asche einen iiber 15 Proc. Chlor ontspreehenden Kooli- 
salzgehalt liaben, sind ais mit Koehsalz versetzt zu bezeichnen.

Die Grenzwertlio beziiglich des Wassergohaltes und des Golialtos an Koehsalz be- 
ziolien sieli natiirlieh nur auf solche Praparate, welche den Anspruch orhoben, dom Liebig’- 
schen Extrakte gloichwerthig zu sein. Auf die zur Zeit im Handel belkidlichen zahlreichen 
fliissigen Extrakte und Wurzflfissigkeiten lasson sio sieli nur ais W orthm esser anwonden.

Zusainiiiensetziing einiger Fleischestrakte des II and ols.

Nach dem LmBia’schen Verfabron untersuclit.
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Analytiker

w P r o c e n t

P a sto r ie  Flcischex trak t......................... 15,50 26,23 58,27 61,74
P isonis Extrakt of m o a t ......................... 17,71 19,68 62,58 — 64,68 j _
K k m m ebich ’ s argent. Fleischextrakt . . 18,88 19,46 61,66 — 59,06 —

Cib il’s Extractum Oarnis......................... 19,41 26,44 54,15 — 62,87 21,32
L ie BIG’s F'loisehextr. (Mittel ans 170 Analysen.) 18,79 23,02 58,19 8,000 61,85 10,00
Saladero Concordia................................... 21,88 15,85 62,27 9,642 58,29 _
Peptono do viandc K em m euich  . . . . 34,27 7,71 58,07 9,365 28,40 — R . S endtnkb.
Cibil’s Hermanos (f l i is s ig ) .................... 64,13 18,29 17,58 2,100 34,28 44,45
.Ko ch ’s Poptonbouillon.............................. 59,58 15,88 24,54 3,657 32,78 43,19
K kjjmebioiFs kondonsirto Floischbouillon 62,59 17,06 20,85 3,137 29,32 41,97
M a g GRs B ouillonextrakt........................ 68,64 23,80 7,56 1,293 25,79 57,23
Bouillon conc. Morris, Canning & Co. . 64,24 13,41 22,86 — 29,87 —

L ibbig’s Fleischextr. (Mittol ans 14Analyson) 22,49 17,43 60,08 7,360 59,91 _
B uschenthal’s Fleischextrakt . . . 16,91 19,39 63,70 — 69,11 — !
K ummerich’s Floischextrakt................... 16,21 20,59 63,20 8,960 70,34 —
Doutsches Floiscliextrakt......................... 19,24 15,43 55,33 8,700 64,47 — [N a ch  K onig.
Sehaffieischextrakt (Australien) . . . . 19.20 10,32 60,48 8,680 — —
Pfeidefleischextrakt............................. 18,00 23.10 58.90 _ _ _
J ohnston’s Fluid B e o f ......................... >6,09|l2,40j.51,51|6,570|l7,00 69,19

Ueber die Zusammensetzung der Stickstoffsubstanzen machen K onig u n d  Romku 
(Fresen., Ztschr. anal. Chemie 1895, 560) folgende Angaben:

v. LlIiBIGłS 
Flcischextrakt 
i n Procenten

K KMMKKIClPs 
Fleischcxtrakt 
in  Procenten

KemmmuciPs 
FI eiscli pepton 
in Procenten

Cibil’s
Fleischextrnkt 
in Procenten

d e r
S u b s t a u z

d o s
S tle k s to fT u

d e r
H u b s tn n z

d e s
S t l c k s t o f l s

d e r
S u b s t a n z

d e s
S t l e k s t o f l s

d e r
S u b s t a n z

desI Stiekstoff*

Gesamint-Stiekstoir
Davon in Form von:

9,28 100 9,14 100 10,08 100 2,77 100

1. Loslichem Eiweiss . . .
2. Stickstoffverbindungen, in 

60—64proc. Alkohol unlćislich

Spur Spur 0,08 0,87 0,06 0,59 Spur Spur

0,21 2,26 0,33 3,61 1,36 13,49 0,25 9,02
8. A lbum osen ......................... 0,96 10,34 1,21 13,24 4,15 41,17 0,70 25,27
4. P e p t o n .............................. 0 bis Spur 0 bis Spur 0 0 0 0
5. Fleischbasen......................... 6,81 73,38 5,97 65,32 3,97 39,38 1,56 56,31
6. A m m o n iak .........................
7. Sonstige Stickstolfyerbin-

0,47 5,06 0,41 4,49 0,29 2,88 0,09 3,25

dungen .............................. 0,83 8,96 1,14 12,47 0,25 2,49 0,17 6,15



I)ie Zusammensetzung 
Mittel folgondc:

der Mineralbestandtlieile (Rcinasche) ist naeh J. K ó n ig  im  

In Proce nten:
Kali Natron K alk  M agnesia Eisenoxyd PliospliorsHure Schwefelsiiuro Kicsclsilare -j- Sand Chlor

42,46 12,74 0,62 3,15 0,28 30,59 2,03 0,81 9,63

Lł:cBE-R()SENTiiAŁ’s c l ie  P l e i s c l i s o l u t i o n .  1000 g fettfreies, feingeliacktes Rindfleisch 
werden in einem Porcellangefass mit 1 Liter Wasser und 20 g Salzsaure (1,125 spec. Gew.) 
angeriihrt. Dicses Porcellangefass wird in einon PAPlN’schen Topf eingesotzt und 12 —15 
Stunden (wahrcnd der orsten Zeit unter biswoiligon Umriihren) gekocht. Nach dieser Zeit 
wird die Masse im Morser zerrioben, bis sie omulsionsartig aussieht, dann mit Katrium- 
łarbonat fast neutralisirt, nochmals 12—15 Stunden im PAPifdschen Topf gekocht, dann 
zur Breikonsistenz abgedampft, in Blechbiichsen abgefiillt, wclche sterilisirt und yerlothet 
wordon. Entb8.lt in Procenten: 67,2—80,4- Wasser, 9,0—11,0 Albumin, 1,8—6,5 Pepton,
5,6—7,6 sonstigo Stickstoffverbindungen, 0,5 Kochsalz und 0,8—1,4 sonstige Salze. Wird 
ais Ernahrungsmittel bei Magengeschwuren, chronischer Dyspopsie, akutem Magenkatarrb 
eto. angewendet, ist aber wenig haltbar.

llcef-tea. Von Knochen, Fett und Sebnon befreites (mageres) Rindlloiscb wird fein 
geschabt, in eine Flascbe gobracht, welclio man yerkorkt. Der Stopfen wird fest zugo- 
bunden, darauf stellt man die Flascbe in einon Topf mit Wasser und orbitzt 2 Stunden 
zum Kochen. Nacb dem Erkalten presst man don ausgescliiedenen Saft ab und colirt odor 
filtrirt ihn. Er ist bald zu yorbrauchen.

Bovril, ein Fleischextrakt, welches feingebacktes Fleisch entbalt und angeblich nur 
den halben Worth von gutem Fleisehextrakt hat.

Bouillon-W iirzfctt. Man digorirt im Wassorbade 700 Th. frischcs Rindorfett und 
•300 Tb. frisches Schweinofott mit 50 Th. Bouillongewiirz (der Hannovor’sehen Oakes-Fabrik) 
1 Stunde lang und filtrirt im Dampftrichter.

Bouillontafeln zur raschen Ilerstellung von Bouillon friiher sehr beliebt und im 
Hansbalt in grosseron Kuchen selbst dargestellt. Fein gohacktes mageres Rindfleisch (ov. 
unter Zusatz von Huhncrfleisch und otwas Schinken) wird mit Kalbsfiissen zusammen ein- 
gekocbt, die vom Fett durch Absehopfen befreite Briihe soweit oingedampft, dass sie in 
der Kalto gelatinirt, schlicsslich in Tafeln gegossen.

Carniferrin. Das Eisonsalz der Phospborfioischsaure. Man yersetzt die wasserige 
Losung des Fleischextraktes mit Barytbydrat, bis in oinem Probeiiltrat ein weitorer Zusatz 
von Barytbydrat keinen Niederschlag mohr erzeugt. — Das niithigenfalls durcb Einloiten 
von Kohlensaure vom liberschussigen Barytbydrat befreite Filtrat wird hierauf mit un- 
organiscben odor organiscbon Eisonsalzen gekocht, wobei sieli das Eisonsalz der Phospbor- 
fleischsauro nussebeidet. D.R.P. 77136. Neuerdings soli os auch aus Molkon dargestellt werden.

Rothbraunes, geschmackloses Pulver, 30 Proc. Eison enthaltend, loslich sowobl in 
verdiinnten Saurcn ais auch in Alkaliom Es soli leicht resorbirbar sein und wird Er- 
wnchscnen zu 0,5 g, Kindern zu 0,2—0,3 g taglieb gegeben.

C arnit, Pr8parat zum Rothfarben von Fleisch und Wurst, ist ammoniakaliscbe 
Karminlosung.

Garno. Mit Kochsalz vorsetztor und eingedicktor Fleischsaft, sirupdick, von dunkel- 
braunrother Farbę. Die wasserige LOsung ist neutral und zeigt das Spektrum des Oxy- 
haeraoglobins. Bostandthoilo: Wasser 56,74 Proc., Mineralstoffo 19,93 Proc., Ammoniak 
0,28 Proc., Fett 0,29 Proc., EiweisskSrper 10,84 Proc., sonstige organisebe Substanzen (wie 
Pleischbasen) 11,92 Pr oc.

Co e e m a n - L ie b h P s E xtrac t of meat and Malt-wilie. Angeblich Portwein, in 
welchem Limbiq’s Fleisohextrakt und Malzextrakt gelost ist. Nacli Trillich: Portwein mit 
solir wenig Fleischextrakt.

Deutsehes Fleischwasser. Ist eine 20proc. Losung von Natriumbisulfit.
Extractum Garnis frigide paratum Liebio. (I-Iamb. V.) Infusum Carnis frigide 

lmratum. LiuimPscher F le isc h sa f t (Hamb. V.) 60,0 g fettfreies, fein zerkleinertes Rind- 
fleisch werden mit einer Mischung aus 5 Tropfon Salzsaure, 1,0 g Chlornatrium und 120,0 g 
Wasser, 1 Stundo unter biswoiligem Umruhren macerirt, ausgepresst, filtrirt und mit 
Wasser auf 100,0 g gebracbt.

Elaschenbouilloji von Dr. Upfelmann in Ilostock. Man bringt 250—500,0 g fein- 
zerkleinertes Fleisch in eine Flascbe, yerkorkt diose, stellt sie in ein Gefiiss mit Wasser 
und erlialt letzteres otwa 45 Minuten naho dem Siedepunkte. Die ausgescliiodene Fliissig- 
keit ist die Flasohenbouillon. Sie wird aus Rindfleiscli und aus Kalbfleisch bereitet. Yergl. 
lieef-toa.

Floischsaft-Gefrorenes. Ist gefrorener Fleischsaft. Er wird wie Speise-Eis bereitet 
und besitzt den Yorzug, dass dor fiir vielo Pationten unangenehme Blutgescbmack nicht 
boryortritt.



Fleischextraktwein mit Chinin. Extracti Carnis 15,0, Chinini sulfurici 1,0, Acidi 
citrioi 0,36, Aquae fervidae 30,0, Yini X.erensis detannati 500,0.

FleisclipnlYer. Mageres Rindfleisch wird in Streifen gesohnitten, diese werden 
cinige Minuten in heisses Fott gehalten, dann im Ofon langsam getrocknot und auf der 
Kaffeemuhle gepulvort. (Miinoh. med. Wochensehr.). Zur Ernahrung Krankcr.

Futtermehl Cii r F o rd  len und Karpfen von Louis Groos in Heidelberg. Fleisch- 
melil 30—35 Th., Kaps- und Leinsamenmehl 9—10 Th., Mais 18—22 Th., Erbsen, Wicken, 
Saubohnen 18—22 Th., Getreidemchl und Hafer 18—22 Th., Kochsalz 1—2 Th.

M aceratio Carnis (Ergilnzb.), F le isc h a u sz u g , S uccus C arn is recens. 500 Th. 
feingehaoktes von Sehnen und Fett befreites Ochsenfleisch werden mit einer Misohung von
625,0 Th. Wasser und 1,0 Th. Salzsiiure iibergossen, unter Umriihren 1 Stundo an einem 
kiihlen Orte (Eisschrank!) stehen gelassen. Man trennt durch Filtration von der Fleisch- 
faser und fiigt 6 Th. Natriumchlorid zu. Stets frisch zu bereiten.

Nutricine von Mo KI ni: in Paris. Wird aus rohem Fleische und nicht zu frischem 
Brote durch Mischen, Trocknen und Pulvem und nachheriges Formen in Tafeln bereitet.

Nu t r in - S t r o s chein  soli ahnlich wie W yetii’s B eef ju ic e , s. dieses, dureh Ein- 
trocknen von Floischsaft dargestellt werden und 83,5 Proc. Eiweisa, 6,1 Proc. Fott, 4,9 Proc. 
Niihrsalze und 5,5 Proc. Wasser enthalten.

Quagłio’s Bouilloukapseln. Fleischexlrakt 100,0, Tomatensaft frisch geprosst 50,0, 
Selleriepulver 5,0, Kochsalz 70,0 werden im Dampfbade sorgfaltig durchmischt und zur 
Extraktdicke eingedampft. Man fullt mit diesem Extrakt (2,5 g) den unteren Theil einer 
Gelatinekapsel, wahrond man in den oboren Theil 0,5 g Bouillonwiirzfett bringt, und schiebt 
beide Hiilften ubereinander.

Rozeliua, Fleisch- und Wurstfarbe von C. H. RosE-Hamburg-Ulilenhorst: Carmini
25,0, Acidi borici 20, Aquae 805,0.

B a k f p ’h K r c o c l iy le  (licjuid meat). Enthalt 95 Proc. Wasser, 1 Proc. Fleischbasen, 
0,75 Proc. Eiweiss und Pepton. (Stutzer.)

B e n g e iP s peptonised beef je lly . Hat 90 Proc. Wasser, 9 Proc. organische Stoffe, 
theilweise aus Pepton bestohehd. (Stutzek.)

B r a n d  & Co., Essence of beef. Enthalt 90 Proc. Wasser, 6 Proc. Pepton, 2 Proc. 
Eiweiss. (Stutzer.)

Carne pura , Patcut-Fleisclipul ver. Ist getrocknetes, gesalzenes und gemahlenes 
Fleisch mit 68 Proc. Proteinstoffen. Wird zu Fleischzwieback, Fleischnudeln, Fleisch- 
macearoni, Fleischkakao, Fleischchocolade verarbeitet, um den nicht angenehmen Geschmack 
des getrockneten 1'leisches zu verdecken. (Stutzer.)

C a1I,n k ic k ’s b e e f  p e p t o n o i d s  ist getrocknetes, gemahlenes u n d  entfettetes Fleisch 
mit Zusatz von Weizenkleber und Milch hergostellt. Enthalt Pepton. (Stutzer.)

Coldcn-Ciąiiid Beef Tonie von Ghr. M. Crittenton in New-York. Besteht aus 
Fleischextrakt, Cognak, Eisencitrat, Ohinarindenextrakt und anderen Bitterstoffen.

J oii.nston s F luid Beef. Enthalt 50 Proc. Wasser, 45 Proc. organische Stoffe, 5 Proc. 
Salze. Dio orgardischen Stoffe bestehen aus 17 Proc. fein zerhacktem Muskelfibrin, 17 Proc. 
Pepton und aus Fleischbasen. (Stutzer.)

L jebig’s aufgesclilossenes Diinge - Fleiscliiiielil. Dio bei der Fabrikation des
Fleischextraktes sieli ergebenden Abfiille werden mit Schwefolsiiure aufgesehlossen und in 
2 Nummern in den Handel gebracht. Nr. I. Gesammtphosphorsaure 11,0 Proc., in Wasser 
liislicho Phosphorsaure 10,0 Proc., Stickstoff 5,0 Proc. Nr. II . Gesammtphosphorsiiure 
9 Proc., in Wasser liisliche Phosphorsaure 8 Proc., Stickstoff 7 Proc.

M e u d o c k ’s liquid food. Enthalt 83 Proc. Wasser, 13 Proc. Albuminate, Spuren 
von Pepton und Fleischbasen. (Stutzer.)

Pepton C h a p e .UJTOT. Enthalt 20 Proc. Pepton, 8 Proc. Eiweiss. Bei der P’abri- 
kation scheint eine tiefgreifende Zersetzung der stickstoffhaltigen Bestandtheile eingetreten 
zu  sein. In noch hoherem Maasse ist dies der Fali bei Peptone B i j f r e s s e . (S tutzer .)

S a v o k y  and MooitUS fluid b e e f .  Enthalt 27 Proc. Wasser, 60 Proc. organische 
Stoffe. Fast soviel Fleischbasen cnthaltond. wio Liebigs Fleischextrakt; ist diesem iiber- 
haupt ahnlich. (Stutzer.)

Stenhouse Gkove’s fluid meat mit 23—27 Proc. Pepton. Ist dem Pepton Kock 
und Pepton K emmerich ahnlicli, indessen wurde von H ubner die sehr wechselnde Beschaffen- 
heit des Praparates getadelt. (Stutzer.)

YałeN'X’INE,s meat ju ice. Enthalt 59 Proc. Wasser, 5 Proc. Pepton, 2 Proc. Eiweiss.
(Stutzer.)

Yiamle Fayuot ist getrocknetes, fein gemahlenes und entfettetes Fleisch mit 85 Proc. 
yerdaulichem Filirin, Spuren von Fleischbasen. Pepton ist nicht vorhanden. (Stutzer-)

WyetiPs Beef ju ice. Scheint durch Einengen roinen, kochsalzhaltigen Rindfleisch- 
saftes im Yacuum bei mbglichst niedriger Temperatur gewonnen zu sein. Soli alles Fi- 
weiss des Fleisches in gelbster Form, 1'erner das Hamoglobin in unverandertem Zustande



'■nthalteu. Mit Wasser verdiiimt,'zeigt der Saft. rothliclibraune Filrbung, die beim Koelieu 
infolgo Coagulation des Eiweisses yerschwindet. Theeloffelweise iti kaltem oder lauem Wasser.

Yinuin C arn is  (Nat. Form.). 
W in ę  o f  B e e f .  B e e f  a n d  W in ę . 
Rp. E x tn ie ti Carnis 35,0

Aquae few idae (>0,0
Vini X erensis q. s. ad  11.

Yinnm C arnis e t  F e rr i (Nat. Form.).
W in ę  o f B e e f  a n d  I r o n .  B e e f ,  W in ę  a n d  

I r o n .
Rp. Tincturae Ferri citri chloridi 

Extracti Carnis Tui 35,0 
Aquae fervidao 00,0
Vini Xerensis q. s. ad  11.

Caroba.
Folia Carobae, Carobeiibliitter sind die Blatter einer Anzahł von Bignoniaceen

ans Mittel- und Sttdamerika, die ais Diuretica und Sudorifica besonders gegeu Syphilis 
empfohlen wcrden, namlich Jaca ran d a
procera Spr., J. lancifolia (?), J. sub- 
rhombea DC., I. oxyphylla Cham.,
Bignonia quinquefolia Vahl, B. pur- 
flans (?), B. nodosa Mans., Sparatto- 
sperma lithontripticum Mart., Korde- 
lestris syphilitica Arruel. Die Abbii-
Pungen zeigen Blatter erstgenannter Art.

B estand tlie ile  der Jacaranda-Arten.
0,162 Proc. eines Alkaloides C arobin , 3,3 
Proc. Caroba li a r z, 0,0516 Proc. Caro- 
Oasaure, 0,1 Proc. S teo ca ro b asau re  etc.

A n w e n d u n g .  1—3 g 3—4 mai taglich.
Balsnmum Henricac, H e n rie tte n b a lsa m  gegen Zahnsclimerzen, ist eine koncen- 

trirte alkoholisehe Tiuktur der Blatter.
Unter dem Namen C aroba gelien aucb die Hiilsen von C era to n ia  S iliąu a  und 

die grossen hoblen Gallen auf P is ta e ia  T e re b in th u s , die von Pem pbigus co rn icu la - 
ritis erzeugt werden.

Fig. 163, 164.

Carrageen.
Carrageen (Austr. Germ. IIelv.j. Chondrus (U-St.). Caragaheen. Alga s. Fucus 

s* Muscus s. Liclien Caragen. Irliindisches iWoos. Karragalieen. Perlmoos. Knor- 
peltang. Seemoos. Mougge d’Irlande. Goemon. Mousse perlde. — Irisli Moss. 
Pearl-moss. Wird geliefert von zwei Algen ans der Reike der Florideae, Familie der 
Higartinaoeae: Chondrus crispus Lyngbye (Sphaeroeoccus crispus Agardh) und 
Gigartina mammillosa J. G. Agardh (Sphaeroeoccus mammillosus Agardh), bcide an 
den Kiisten der alten Welt von Gibraltar bis zum Nordkap und an der atlantischen Kiiste 
von Nordamerika. Die erstgenannte fehlt im Mittelmeer und in der Ostsee, die zweite 
kommt auch im stillen Ocean vor; in der Drogę tritt sie quantitativ ganz zuriick.

Jieschreibung . Beide Arten besitzen einen am Grunde stielforinigen Thallus, der 
mit einer sclieibenformigen Verbreiterung auf der Unterlage befestigt ist und sieli naoli 
obeu wiederholt gabelig theilt. Die Aeste sind besonders bei Chondrus recht yielgestaltig, 
flach, gelappt, stielformig, am Raude oi't gekriiuselt, jedenfalls sind sie bei hinreichender 
Prcite immer flach, bei Gigartina rinnenformig aufgebogen. An zahlreichen Esemplaren 
fludet mail die durch einen Geschlecbtsakt entstandenen Fortpflanzungsorgane, die C ysto- 
carpien, die bei Chondrus halb eifSnnig ans dem Gewebe des Thallus hervorragen, bei 
Gigartina stielformig oder zitzenformig hervortreten. — Beide sind im frischen Zustaudo 
schwarzroth oder grilnroth. — Der Querschnitt lasst unter dem Mikroskop eine dichto 
Pimlen- und eine lockere Markschicht erkennen.

Handb. d. pharm . Praxrs. I.



B estcm d th e ile . Bis 80 Proc. C a rra g e e n sch le im  (Pararabin) C„Hl#06, bis 9,4 
Proc. P ro te in su b s ta n z e n , in geringer Menge Jod  und Brom , ferner an Farbstoflen 
P h y c o -E ry tk r in  und C hlo rophyll. Der A sch cn g eh a lt betragt 14 Proc. Die Asclie 
ist reiek an S u lfa ten .

E in s a m m lu n g  un<l Z u b e re itu n g . Man sammelt die durch Springfluthen au 
das Ufer geworfenen Algen oder zieht sie mit Recken ans dem Wasser im Norden und 
Nordwesten Iriands, in geringer Menge auck in Nordfrankreick, die Hauptmenge lieiert die 
Grafsckaft Plyinoutk an der Kiiste von Massachusetts. — Die frisck sckwarzrotken Algen 
werden durck wiederkoltes Befeuckten und '1’roeknen an der Sonne gebleickt, dann in 
Passern mit Wasser gerollt und noek einmal getrocknet. Die urspriinglick schlupfrig- 
weioken Pflanzen sind min steif, knorplig und weissgelb.

P rU fu n g . Bei der Metkode des Einsammelns ist es unvermoidlicli, dass auchfremde 
Algen, Korallen, Scknccken, Musekeln, Steincken mit gesammelt werden. Von diesen wiid 
die Drogę durck Auslesen moglickst befreit. — Mit Wasser iibergossen wird die Drogę 
schliipfrigweick und liefcrt damit beim Kocken einen nacli Erde sekmeckenden, in der Kalie 
ziemliek dicken Sckleim, der mit Jod niokt blau, sondern hockstens rothlioh wird. Eine 
im Handel vorkommende, besonders kelle Sorte ist mit sckwefliger Saure gebleickt; trocknet 
man solcke Waare stark in der Warme, so wird sie braun infolge des Gekaltes der durck 
Osydation der sckwefligen Saure entstandenen Schwefelsaure.

A n fb e w a h r u n g .  Man entfernt so viel ais mogliok fremde Algen, Korallenreste 
und missfarbige Tkeile und zerstosst die scharf nachgetroeknete Drogę im Morser; oder 
man feuchtet dieselbe mit Wasser an, sckneidet mittels eines Wiege- oder Stampfmessers 
und trocknet sie wiederum sorgfaltig. Das durck ein grobes Speciessieb getriebene Carra- 
geen wird, durck Absieben vom Pulvor befreit, an einem trockenen Orte aufbewakrt.

A n w e n d u n g ,  Ais Nahrmitteł boi Sckwindsiicktigen, sckwacklichen Kindem, bei 
Katarrhen der Respirationswege und des Darmkanals. In Tkeegemischen, in Abkockungen 
(1—2 :100), in Form einer Gallerte. Carrageenschleim dient zur Bereitung haltbarer Leber- 
thranemulsionen, zum Glatten der Haare, zum Klaren triiber Fliissigkeiten (Bier, Honig etc.).

C oln tinn  C arrageen  (Ergilnzb.), 
I r i a n d i s - e h - M o o s - G a l l e r t e .  
Rp. Carrageen coucisi 1,0 

A ąuae 40,0.
M an crh itz t 1/2 Stunde im  Durnpf- 
bade, p re sst gelinde, fiigt

Sacchari 2,0
hinzu u. dam pft ab, bis nach E ntfcr- 
nung des Schaumes 10,0 bleibon. N ur 
au f jedesm al. Y erordnung z. beroiton.

P a s ta  Cacao c a rra g en a ta .
C a r r a  ge  e n  - C h o k o 1 a de.

Rp. Massae Cacao
Saccharolati Carrageen aa. 

Bereitung s. un ter Chokolade, S. 526.

S accharo latun i Carrageen.
C a r r a g e e n  zu  c k er . , 

Rp. 1. Carrageen 100,0
2. Aquao 3000,0
3. Sacchari 500,0.

M an kocht 1 u. 2 lji  Stunde, ltistin 
der Seihflttssigkeit 3 und dampft 
im ter Abschilumen zur Extraktdickt* 
ein. I)le Masse wird scharf getrock
n e t und gepnlvert.

Brustbonbons von S t o l l w e i i k  in Koln sollon mittels einer Abkochung von Carra
geen, Islandischem Moos, Eibischwurzel, Siissholz, Souchongthee u. a. bereitot werden.

Cataplasnm artificiale s. instantaneum, von L e l i e v b e  und von Y o l k h a u s e n , ist 
ais Ersatz fur Leinsamenmehl- und Breiumschllige seiner oinfachen und sauberen Anwen
dung wegen sehr beliebt. Es sind mit Carragoenabkochung getrankte Wattotafeln, denen 
man durcli Pressen und Trocknen das Aussehen einer diinnen Pappo giobt. Zum Gobraucl) 
liisst man sie in heissem Wasser aufąuellen.

Krauterthoe von C. Łuck in Kolberg bestoht aus Carrageen, Ehrenpreis, Lungen- 
flochte, Bittersiiss, Lindonbliithe.

Lebenstrank der Frau Neumann in Berlin, bestelit im wesentlichon aus Carrageen- 
abkochung.

MoospILaiizeiizeltclien von J. Seichert in liognan sind Tafeln aus gezuckertem, 
roth gefarbtom Carrageenschleim.

Yegćtaline naturelle von C o m p e iie  & Co., ein Kesselstoinmittel aus Meeresalgen.

Carthamus.
Gattung der Compositae — Dynnreae — Centaureinae.
Carthamus tinctorius L. Heimatk unkekannt, ais Farbpfianze vielfack in \vHv- 

mercu Gegcmlen, selton in Mittelcuropa kultiyirt.



Verwendung findeu die Bliitlien: Flores Carthami. Flores Cniei, s.
Croci hortensis. Saflor. Bastnrdsafran. Deutscher, Falsclier oder Wilder 
Safran. Carthame. Safranou. Safllower.

S esch re ib u n ff. Die beim Beginti des Welkens aus den Bluthenkorb- 
chcn herausgezupften, rothen oder orangerothen Bliithen sind zwittrig. Die 
Riikre ist etwa 25 mm laug, sie theilt sieli in 5 lineale, 6 mm lange Lappen 
(Fig. 166). Die Antherenriihre ist gelb. Die Pollenkorner sind bis 0,07 mm 
gross, gezaekt, dreiporig. Die vierkantig gerippten Ackaenen ohne Pappus.
Der Frucbtknoteu wird gewdlmlich abgerissen, iindet sieli aber aueli noch biiufig 
unter der Drogo, ebenso die sclnnalen, weissen, seidig glanzenden Spreublattchen.

B esta n d th e ile . S a fflo rg e lb , gelber in Wasser loslicker Parbstoff, und 
ein rotlier Farbstoff C a r t b a m i n  (cf. unten), in Wasser sekwer, in Alkokol 
und Alkalien leickter loslick.

Z u b ere itu n g , A n w e n d u n g , N acliw eis. Die gesammelten Bliithen | :f  
werden entweder einfacli an der Luft getrocknet (5 Tk. friseke geben 1 Tk. ] 
trockene), oder vorker zerąuetsckt, in jedem Palle aber mit Wasser extrakirt, Emseiwutho 
um das werthlose Safflorgelb zu entfernen. Dann trocknet man sie loeker Y.Carthamus. 
oder in kleincn Kuchen. — Findet in der Pharmacie Verwendung zur Her- onctonus. 
stellung feiner Raucherspecies, in der Technik ais Parbematerial fur Seide, dessen Bedeu- 
tung aber gegenwartig abnimmt gegenuber den Anilinfarben (Saf ran i u), audi ais Maler- 
furbe und zum Sckminken und zur Yerfalsckung von Safran oder ais dessen Surrogat.'

Im unzerkleinerten Safran leiekt zu erkennen, wenn man 
eineProbe aufweiokt, au der ganzen Form der Bliithen; im 
Pulver werden die stackligen resp. warzigeu Pollenkorner

Fig. 107. Fragm ent eines Spreu- 
blilttchens. 300 mai vorgr. 

qu Querwilnde.
(Nach MOELLER.)

Fig. 168. Gnffelem ie der Saflor- 
bllitbe. 300 mai vergr. 

p  Pollenkorner.
(Nacli Mo eller .)

S b[)

Fig. 160. BUimeiiblatt des Saflor. 
300 mai vergr. ep Epidermis. 

p  Papillen. sp Spiralgeflisse. s Sekrot- 
schllluche. (Nacb Mo eller .)

auf die richtige Spur fiikren, ferner ist auf die abweielienden Gewebe des Grilfels und der 
Antheren zu achten. Safflor farbt sick mit konc. Schwefelsdure roth (cf. Croeus.).

Carthaminum Cu H10O„ der rotke Parbstoff des Safflor.
D a r  s te llu n g . Die mit Wasser (cf. oben) ausgezogenen Bliitlien extrakirt man mit 

15proc. Losung von Na2C03. Aus der rotben Losung scklagt man das Cartkamin mit 
Essigsaure auf Baumwolle nieder; entziekt, derselben den Parbstoff von neuem mit 5proc. 
Losung yon Na2C03 und sckliigt ilin daraus mit Citronensaure in Floeken nieder. Der gc- 
sammelte und getrocknete Niederscklag wird in Alkohol gelost und dieser verdunstet.
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E ig en sch a ften . Scbwarzgriines P«lver, in Wasser schwer, in Alkohol, in atzen- 
den und koblensauren Alkalien mit rother Farbę loslich, ans diesen Losmigen durch Sauren 
fitllbar. In Aether unloslich. Mit koncentrirter Sehwefelsaure sieli roth ldseud, aus diesel' 
Losung auf Wasserzusatz nielit wieder ausfallend. Beirn Schinelzen mit KOJI entstelieu 
Ozalsanre mul p-Oxybenzodsaure.

Carum.
Gattung der Umbelliferae — Apioideae — Aiiuniueae.
I. Carum Carvi L. Heimisch durch fast ganz Europa bis nach Tibet und in 

Sibirien. Vielfaeh kultivirt. Liefert: Fructus Caryi (Austr. Germ. IJelv.). Cariii Fructus 
(Brit.). Carum (U-St.). Semen Carvi. Semen Cumini pratensis. — Kiimmel. Kiim- 
melsamen. Garbe. Kramkiiinmel. - Carvi (Gall.) Semenees de caryi. Cuniin des 
pres. — Caraway. Caraway Fruit.

B esch re ib u n g . Die ganze Spaltfruclit ist eirund, von den Seiten zusaimnenge- 
driickt, oben vom Stempel und den liesten des Griffels gekront, ungefahr 5 nim lang, katt 
meist in die etwas sichelfdrmigen Theilfriichtchen zerfallen. — I)ie Theilfrueht im Quer- 
solmitt. fast regelmassig fiinfeckig mit 5 heryortretenden Ecken, dazwischen in den Tbal-

chen je ein Oelstriemen, auf der Fugen- 
flachę zwoi. Das Endosperiu im Quer- 
sclmitt sehwacb fiinflappig. — Im Ban 
ist die Frucht kaum von denen anderer 
Umbelliferen untersehieden; das Pulver 
charakterisirt sich durch folgende Merk- 
małe: Haare fehlen, ebenso Netzfaser- 
zcllen (vergl. Foeniculum), die Quer- 
zelleu siud auffallend breit (15—24!' 
bei 45—75 g  Litnge), ziemlieh reieblich 
isodiametrische oder fast isodiametriscli® 
Steinzellen, schlanke Trackelden.

B e s ta n d tlie ile . 3 — 7 Proc- 
fltherisehes Oel (vergl. unten), 12,69 Proc. Fett, 3,12 Proc. Zucker, 19,74 Proc. stickstoff- 
haltige Substanz, 4,58 Proc. Starkę, 16,51 Proc. stick.stofffreie Extraktstoffe, 20,09 Proc- 
Bohfaser, 14,55 Proc. Wasser, 6,01 Proc. Asche.

V erw eclis lu n g en  m u l Y er fa lsch u n g en . Den Friiekten sollen zuweOen die 
von Aegopodi um P o d a g r a r i a  L. beigemengt sein, die dunkler gefarbt und ohne Oel' 
striemen sind. — Haufig ist eine Verfalschung mit Kummelfruckten, denen das iitherisclie 
Oel durch Destillation sclion eutzogen ist. Sie sind ganz oder fast gerucli- und geschmack- 
los; Vorkommendenfalls giebt eine Extraktbestimmung Anhaltspunkte; guter Kiimmel gieM 
etwa 15 Proc. Extrakt.

A n fb e w a h r u n g .  Die zur lieifezeit gesammelte Frucht wird getroeknet, gereinigt 
und in llolz-, besser in Blechgefassen aufbewalirt. Einen kleinen Yorrath an grobem 
Pulver ha.lt man fiir Veterimirzwecke. Fiir das feine Pulyer waliłt, mań braune Stopsel- 
glaser. Vor dem Pulvern trocknet mail den Kiimmel entweder einige Zeit ii ber Aetzkalk 
oder einen Tag bei gelinder Wiirme. Bei Verarbeitung der Frflcbte zu Pulyer entstebt 
durch Trocknen und Verstauben 10—12 Proc. Yerlust.

A n w e n d u n g .  Ais Stoinacbioum und Carminativum bei Bliibungen und Kolik 
0,5—2,0 g mehrmals tiiglicb ais Pulyer oder Infusum. Beliebtes Kucbcugewiirz.

A qua c a n i i in a th a .
W i n  d  w a  s s c r. 
a. P li .  A u s t r .

I ’p. F lorum  Cham om illac Rom anae 
Corticis F ruct. A urantii 
Cortieis F ruct. Citri 
Foliorum  M enthae crispae

F ructus Carvi 
F ructu s Coriandri 
F ructu s Foeniculi aa 30,0

werden zersclm itten  und zerstossen m it 
Aquae 4000,0

2-1 Stunden m acerirt, darni destillirt m an ab 2000,0.



b. M tlu c h . A p o t h e k e r - V e r e i n .  
Rp. Olei A urantii corticis 

Olei Carvi 
Olei Ci tri 
Olei Coriandri 
Olei Foeniculi
Olei M enthae piperitae aa 1,0 
Spiritus 100,0
Aquae Chnraomillae 000,0.

c. B a d i s c l i e  E rg . T a x e .

El uoosa celta rum Carvi.
O l ó o s a c c h a r u r e  d e  c a r v i .

Austr. Helv. Germ. Gall. 
Rp. Olei Carvi 1,0 i,o

Sacchari pulver. 50,0 20,0.
(iu ttae  carvo la tae .

W e i s s e M a  g e n k r  a m p f t r  o p f o n.
Rp. Carvoli 20,0

Olei M enthae piperitae 2,0 
Spiritus 73,0
Aquae destillatae 5,0.

Rp. Florum  Cliamoinillao 5,0
Foliorum  M enthae crispae conc.
Fructus Carvi contusi 
F ructus Foeniculi contusi 
Corticis F ructus Citri conc.
Corticis F ructus A urantii conc. aa 2,0
Spiritus 15,0

Man liisst 24 S tunden stehon und dcstil-
lirt ab 100,0.

Aqua Car u i (Brit.)
ist wie Aqua Anetlii (vergl. S. 306) /u  bereiten. E x  
tempore: Olei C'arvi gtts. 3, Aquae tepidae 100,0.

Eiiiplustruin Carvi.
Rp. Cerati Resinae P in i 25,0

Cerae flavae
Fructus Carvi pulverati aa  5,0 
Olei Carvi 1,25.

Bm st- und llliitreinigiingstliee von Z o f f e l : Malyenblatter, Kiimmel, Stissholz, 
Cfuajakholz, Sassafras.

Brnst- und Łungenthee, ZEEHi'scher ist dem vorigen ahnlich.
łleilsclinaps, bitterer, von J o h a n n a  G e r l i t z , wird aus Kiimmel, Fenchel, Mai- 

hlumcnwurzel, Orangenscliale u. a, mit verdiiimtem Weingeist bereitot. 
r Mittel gegen Magenleiden von H e i n r i c h : Kiimmel, Seimosblatter, Schafgarbe, 
1'ausendgiildenkraut, Stiefmiittorchen, Eibisch, Potersilie, Waldmeister.

II. Carum Ajowan Benth. et Hook. (Ptychotis coptica DC).
In Ostindien, Persicn und Aegypten kultiyirt. Liefert in den Eriickten: Fructus 

Ajowan, Semen Ajovae, Adjowanfriichte, Ajowan, Tnie Biskops seed. Aiiinii olll- 
cinal. Ajowan (Gall.).

B esch re ib u n g . Die Friichte sind breiteiformig, bis 3 mm lang, Aussenseite papilliis- 
hiickerig, in jedem Tlialchen ein Oelstriemen, auf der EugenilHche zwei.

B e s ta n d th e ile . Sie enthalten 3—4 Proc. eines farblosen oder schwach gelblielien 
atherischen Oeles vom spec. Gew. 0,90 — 0,93, das Cymol und Thym ol enthalt. Die 
Friichte sind das Hauptmaterial zur Gewinnung des letzteren.

III. Die knollig yerdickten Wurzeln amerikanischer Arten, von Carum Gairdneri 
Benth. et Hook uiul C. Kelloggin A. Gr. werden gegessen.

IV. Unter dem Namen „K iim m el11 gehen hier und da im Handyerkauf andere 
Friichte, so die Friichte von Cuminum Cyminum L. (yergl. Cuminum), ais romischer 
Kiimmel, die Samen von Nigella Sativa L. ais Schwarzkiiiiiinei und Krouzkiiiumcl, 
mit welchem Namen mich die Samen von Datura Stramonium L. bezeiclmet werdeu.

Speclos c a rm in a tira e  (Gall.).
E s p ó c e s  ( s e m e n c e s )  c a r m i n a t i v e s .

Rp. Fructus Auisi 
Fructus Carvi 
Fructus Coriandri 
Fructus Foeniculi aa.

S p ir itu s  Carvi (Austr.), 
K t im m e lg e i s t ,

is t aus Kttmmelfriichten wic Spiritus Anisi (S. 31G) 
zu bereiten.
E x  tem pore: Olei Carvi 1,0

Spiritus 70,0
Aquae 29,0.

Vet. P u lr is  ga lactapoeus rnccartim .
M i I c h p u l v e r.

Rp. Fructus Carvi pulv. 40,0
Rhizom atis Calami pulv. 40,0 
N atrii clilorati 15,0
Sulfuris sublim ati 5,0.

M it W arm bier tiiglich 2mal 2 Essltiffcl.

Oleum Carvi (Germ., Austr., Hely., Gall.). Oleum Cnri (U-St.). Oleum Carui 
CBrit.). Caryoliun. Oleum Carvi coneentratum. Kiiiiimeldl, Karvol, Caryou. Esseuee 
de Caryi. Oil ot’ Carawny.

Es ist zu beacliteu, dass Austr., Helv., Gall., B rit, U-St. unter „Oleum C ary i, Oari" 
oder „C aru i"  normales oder fast normales Kiimmelol yerstehen, wahrend Germ. mit 
Oleum Carvi nur den sauerstoffhaltigen Antheil, das Oarvon bezeiehnet.

G ew in n u n g . Dureh Dampfdestillation der zorklcinerten Kiimmelfrttckte. Zur 
Oelgewinnung wird hauptsiichlich norwegische oder hollandische Waare yerwendet. (Aus-



beute 4—6,5 Proc.). Seltener wird deutscber Kiimmel destillirt, da dieeer einen geringeien 
Oelgehalt (3,5—5 Proc.) kat. Zuweilen werden die Friickte auck unzerkleinert destillirt 
und nack dem Trocknen zu betriigerischen Zwecken verkauft. Das so gewonnene Oel ist 
jedock iirmer an Carvon und deskalk minderwerthig. Zur Darstellung des Carvons unter- 
wirft man Kiimmeldl der fraktionirten Destillation mit Wasserdampf. Hierkei gekt das 
Limonen (Carven) zuerst. tiker und wird von dem spiiter uberdestillirenden Carvon getrennt 

P ig en sch a ften . Normales Kilmmeldl ist eine wasserkelle oder kellgelbe Fltissig- 
keit vom Geruek und Geschroack des Kilmmels. Spec. Gew. 0,905—0,915, (0,91—0,92 
U-St., Brit. 0,91 Austr. 0,90—0,91 Helv.) Drekungswinkel (100 mm-Rohr) -J- 70 bis -f- 80°. 
Ldslieh in 3—10 Tk. 80 proc. Alkokol und in gleicken Tkeilen 90 proc. Alkokol. Es siedet 
von 175—230° C.

Carvon (Oleum Carvi des Arzneikuckes) (Carvol), der eigentlicke Trager des Kiim- 
melgerucks, ist etwas dickfiiissiger ais Kiimmeldl und kat das spec. Gew. 0,963—0,966 und 
das Drehungsvermdgen ~f- 57 bis -j- 60° im 100 mm-Rohre. 1 Tk. lost sick in 20 Tk. 50 proc., 
und in 2 Tk. 70 proc. Alkokol aut. Mit 90 proc. Alkokol ist es in jedem Verkaltniss iniscli- 
bar. Lost man 1 ccm Kiimmeldl oder Gamm in 1 cem Spiritus aut, so entstekt auf Zusatz 
von einem Tropfen einer s e h r  v e r d i in n te n  Eisenckloridlosung meist eine violettrothe 
Farbung, die auf Zusatz von melir Eisencklorid wieder versckwindet (Germ., Austr.). Znm 
Gelingen der Reaktion ist eine starkę Yerdiinnung des officinellen Liąuor Ferri sesqui- 
cklorati erforderlick. Durck welcken Vorgang die Farbung veranlasst wird, ist unbekannt. 

Irgondwclcken praktischen Nutzcn kat die Reaktion niekt.
S e s ta n d th e ile .  Normales Kiimmeldl entkiilt annaliernd gleicke Tkeile Carvon, 

010Hu O, und Reckts-Limoncn (Carven), C10H,0. Reines aus der Schwefelwasserstoffver- 
bindung, G10H110,H 2S, durck alkokolisekes Kali abgesekiedenes Carvon siedet bei 229— 
230° G. (Quecksilberfaden ganz im Dampf) und kat das spec. Gew. 0,964. Das spec. 
Drekungsvermogen [ajo =  -f- 62°. Limonen siedet von 175—176°C. und kat das spec. Gew. 
0,946 bei 15 0 C.; [«]D =  +  123 0 40'.

P r il fu n g .  Die Bestimmung des spec. Gew. ist wicktig, weil sick daraus direM 

die Meąge des in einem Oele entkaltenen Caryons berecknen lasst, yorausgesetzt natiirlich, 
dass das Oel niekt durck Spiritus yerfalsckt ist. Ein Kiimmeldl ist. um so besser, je hSher 
sein spec. Gew. ist. Soli Garyon zur Darstellung von Kiimmel-Liqueuren benutzt werden, 

so ist auf die oben erwiilmte Lbslickkeit in Alkokol von 50 Vol. Proc. zu ackteu. Ver- 
falsckungen mit Spiritus machen sick durck die Erniedrigung des spec. Gew. bemerkbar. 
In Wasser fallende Tropfen eines spirituskaltigen Oeles bleiben nieht. klar, sondern er- 
scheinen naclr kurzer Zeit milckig getriibt.

A n w e n d u n g .  Man gebrauckt das Kiimmeldl ais Stimulans und Carminativuni, 
bei Appetitlosigkeit, Magenkrampf, Flatulenz innerlick zu 0,1—0,2—0,3 g (3—6—10 Tropfen), 
auch ausserlick in Salben, Linimenten und Pflastern. Klystieren wird es in der oOfacben 
Menge Weingeist gelost zugesetzt.

Die grdsste Menge Kiimmeldl wird in der Liąueurfabrikation zur Herstellimg von 
Kiimmelscknapsen und -Liąueuren gebrauckt. Filr die besseren Sorten (Gilka, Allascb) 
iindet aussckliesslich das Carvol Yerwendung.

Kummol-BraiiiitTvoln.
Carvoli 2,5 g
(Spiritus (95°/o) 3 1
Aquae 7 „
Sirupi sim plicis 80 g.

Kii ni 11011 r.
Rp. Carvoli 2,5 g

S piritus (95°/0) 3 1
Sacchari 1000,0
coct. cum Aquae 1000,0 
Aquae 5,6 1.

Eiskiimmel-Liqueiir. 3 g Oaryol, 4 Liter Spiritus (9.5 Proc.) werden einer Auf' 
Idsung von 7 Kilo weissem ungebl&uten Oandiszucker in 2,4 Liter Wasser zugesetzt.

Den Zuckor koclit man in einem irdenen oder emaillirten Gefdsse, fullt den 
Liąueur nack Fortigstellung nooh warm in dio Flaschen und bewahrt diese bei massiger 
Temperatur aufrecht stelieud auf, damit sick der ausscheidende Zucker krystallklar »u‘ 
dem Boden und an don Wandungen der Flaschen absetzt.



Caryophylli.

I. Caryophylli sind die Blutheiiknospeii der Eugenia caryophyllata Thun-
herg (syn. C aryophy llu s a ro m aticu s  L., Jam bosa C aryophyllus N iedenzu) Fa
milie der M yrtaeeae — M y rto iilea e . Die Pflanze soli urspriinglick lieimisck sein auf der 
Molukken-Insel Makian, findet sieli aber anscheinend wild aue,h auf andern Molukken und 
auf den Philippinen. Kultivirt auf den Uliasser-Inseln, auf der Insel Amboina, in grossem 
Umfange in Sansibar und Peniba, wenig in Westindien.

N o m en . C a ry o p h y lli (Austr. Germ.); C aryop liy llu m  (Brit.); C aryop h y llu s  
(Helv. U-St.). C a ry o p h y lli a r o m a tic i. F lo r e s  C a ry o p h y lli. — G ew iirzn elk en . K reid e- 
uelken. N iig e leh en . — Gi ro li es (Gall.). C lous de g ir o ile . — CIotcs.

liesch re ib u n g . Die Drogę besteht ans dem gerundet yierkantigen, 10—15 mm 
langen, bis 4 mm dieken, braunen Fruchtknoten, der oben die vier dreieekigen Kelcbblatt- 
<‘hen tragt, welche die kugelig zusammenneigenden Blumenblatter einschliessen. Man kann 
die letzteren mitsammt den zahlreichen, gebogenen Staubblattern abkeben, worauf der 
einfaeke Griffel siehtbar wini. Im Querscbnitt dnrch den oberen Theil des Fruehtknotens 
"’erden die beiden Facher desselben mit zahlreichen Samenanlagen siehtbar, von denen 
aber nur eiuo zur Entwickluug gelangt.

Rg, 171. Epiderm is der Gewuranelken. A  vom Unterkclch, B  yon der Aussenseite, O von der Iunenseite des 
Krouenblattes m it durclischimmerndcn Sekretbehllltern und m it Oxalatdrnsen. s t  Stomatieii. 100 mul vergr.

(Nach Mohłlbb.)

Der Querscknitt zeigt innerhalb der mit dicker Cuticula bedeckten Epidermis Paren- 
chym und in demselben einen mchrfaohen Kreis grosser schizogeuer Sekretbehalter, 
'a denen sieli das atherische Oel findet. In der Mitte des Quersehnittes folgt ein Kreis 
Weiner Gefiissbiindel mit einigen Bastfasern, die bis 400 fi iang, bis 45 /.i diek und ziem- 
iioh sturk verdickt sind. Das daran sieli nach innen ansebliessende Gcwebe ist ausserordent- 
Jich liickig, d ann folgt wieder ein Kreis von Gefassbiindeln, der ein kleines eentrales 
Parenchym umschliesst. Im ganzen Parenckym hilufig Oxalatdrusen.— Im N elko n p u lre r 
lallon auf: die erwahnten Bastfasern, die tetraedrischen Pollenkorner. die zahlreichen kleinen, 
aber hiiufig zertrummerten Oxalatdrusen, Fetzen der Epidermis mit der dieken Cuticula 
and mit Stomatien (Fig. 171). Mit Eisenchlorid werden alle Elemente schwarzblau (E u 
genol), mit Kalilauge behandelt, krystallisirt leicht Eugenol-Kalium ans.

J iesta n d łh e ile . 9—20 Proc. atherisches Oel, 13 Proc. Gerbstoff (?). Ferner nach 
Koenig: 8,04 Proc. Wasser, 5,92 Proc. Stickstoffsubstanz, 9,1 Proc. Fctt, 45,2 Proc. stick- 
stofffroie Extraktstoffe, 8,45 Proc. Holzfaser, 7,42 Proc. Asche.

H a n d e lsso r ten . 1) Die besten sind die o s tin d isch en  M olukken-, A m boina-. 
e"g liscben  C om pagn ienelken . Yerlniltnissinassig bellfarbig, besouders die Kronblatter 
dentlich lieller wie der Kelcb und Fruehtknoten. Oelgelialt 19—20 Proc. 2) S an sib a r- 
°<ler a fr ik a n ise b e  N elken , dahin audi die M ad ag ask arn e lk en . Etwas dunkler. 
Oelgelialt, 16—18 Proc. Die Hauptsorte des Handels. 3) A m erik an isch e  oder A n tillen - 
aelken von geringem Oelgekalt, ganz minderwerthig.



Vevfiilschun<ien. Sol che der u n z e rk le in e rte n  Nelkcn sind selten, doch sindkiinst- 
liche Nelken aus Thon oder Holz, dic mit Nelkeniil impragnirt waren, ferner solche ausWei- 
zenmohl, Eichenrinde und wenig echten Nelken yorgekommen. — Haufiger ist die Beimengung 
solcher, denen das atherische Oel eutzogen ist und denen man dann durch Abreiben mit 
iettem Oel wieder ein gutes Aussehcn gegebcn bat. (Gute Nelken geben durcbbroclien 
und mit der Bruchstelle auf Papier gedriickt omen Oellieck und lassen beim Drucken mit 
den Fingern Oel lieraustreten). Schiittelt nmn eine Probe verdachtiger Nelken eiuige 
Małe mit Wasser von 15—20°C. und iiberlasst sie dann der Rulie, so sinken die guten Nelken 
zu Boden oder schwimmen senkrecht, bereits extrahirte oder „taube“ schwimmen wagereclit. 
Schwimmen mehr wie 8 Proc. wagereclit, so soli man die Probe beanstanden. Gute Nel
ken geben mindestens 30 Proc. alkoholisches Extrakt, taube geben 7—10 Proc., estrabirte
2 - 5  Proc.

Schwieriger ist der Nachweis von Verfalschungen im N elkenpu lver.
1) Am haufigsten kommen solclie vor mit den N e lk e n s tie le n  (S tip ite s  sen Fes- 

tucae Caryophyllorum, vgl. S. 669). Diese sind im Pulver charakterisirt durch reichliche Frag-
mente von Treppen- und Netzgefiisscn, wahrend die 
Gewiirznelken nur Spiralgefas.se enthalten, ferner 
durch zahlreiche kurze, stark verdiekte und 
porose Steinzellen, die der Itinde entstannnen, 
durch Kalkoxalat in Drusen und Einzelkrystallen 
(Fig. 172). — Das „g an z  v e re in z e lte “ Vor- 
kommen dieser Elcmente im Pulver bereclitigt 
nicht, von ciner absichtlichen Verf81schung **> 
sprechen, da cinzelne Stiole aus Versehen mit 
verinaklen wcrden kiinnen.

2) Ferner werden ais Yerfalschung dic 
Mutternolken (A n th o p h y lli) , die Friichte der 
Pflanze, angeflihrt. Diese Verfalsckung ist ziem- 
lich unwahrscheinlich, da die Mutternelkcn 
theurer bezahlt zu werden pflegen ais die Gc- 
wiirznelkeu. Yorkommendcn Falles sind sie z'1 
erkennen an dem reichlich vorhandenen Starkę- 
mehl, dessen Kiirnchen bis 45 /.i gross, eiformigi 
bis nierenformig, an einem Ende oft abgestutzt 
sind. Sie entstammen den Keimblattern. Ferner 
sind leicht aufzufinden gestreckte, lmorrige, 
stark yerdickte Steinzellen (Fig. 173 u. 174).

3) Andere Verfalsehungen, wic Mehl, gepulyertes Backwerk, Starkę, sind leicht durch 
das Mikroskop zu ermitteln, solche unorganischer Natur durch die Aschenbestimmung.

A u fb e w a lin m g .  In Porcellan- oder Glasgefassen (nicht in Blech!). Die Nelken 
sind wegen des hohen Gehaltes an fliichtigem Oel schwer zu pulyern; man trocknet sie 
am besten langere Zeit iiber Aetzkalk, yerwandelt sie in ein mittelfeines Pulyer und bc- 
walirt dasselbe in nicht zu grosser Menge in gutschliessenden, gelben Hafenglasern ani. 
Dic Ausbeute wird 82-—88 Proc. der lufttrockncn Drogo betragen.

A n w e n d m u j u n d  W ir k u n y .  Sio wirken antisoptisch. Man benutzt sie ab 
Zusatz zu desinficirenden und aromatischen Mundwasscrn, aromatischen Tinkturen. Kau- 
inittel bei iibelriechendem Athem. Innerlich ais appetitanregendes Mittel bei Verdaunngs- 
storungeu, Blahungen etc. Hauptsachlich ais Kuchcngewiirz.

rj Gefasse. b Fasern . s t  Steinzellen der Einde. 
160 mai vergr. (Nacli Mo eller .)

Oleum Caryophyllorum. (Germ. Austr. Brit. Gall. Helv. U-St.). N elk en iil. Essence 
d e G iro fle . O li o f  O loyes.

D a rs te llm iff. Das Nelkenól wird aus den Gewiirznelken — meist ostafrikanisekeu 
— durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. Ausbeute 15—19 Proc. Das zuerst 
iibergehende Oel sehwimmt auf dem Wasser und besteht aus Caryophyllen, das spater



iiberdestillirende Eugenol sinkt in Wasser unter. Durch Zusammemnischen beider Be- 
standtheile erlialt nian das nonnale Nelkenól.

E iyen sćh a ften . Frisch dcstillirtes Nelkenol ist ein fast farbloses oder gclbliches, 
am Licht oder durch Beriiknmg mit der Luft bald gclb bis rothlichbraun werdendes Oel, 
das den starken Geruch der Gewurznelkeu und einen brennenden aroinatischen Geschmack 
besitzt. Es siedet bei 250—260° C., wobei die grosste Menge zwischen 250 und 251*0. 
uberdestillirt, und dreht den polarisirten Lichtstrahl sehr schwaeh nach links.

Das spec. Gew. schwankt je nach der Darstellungsweise des Oels you 1,045—1,070.

Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.
Spec. Gew. 1,040—1,060 >  1.050 >  1,060 1,055—1,065 1,060—1,067.

ep

tiffnung. p  Parencliym der Fruchtw and. sp SpiralgefUsse. 
s t  Steiuzellon und Fasorn. 1(50 m ai vergr. (Nacli Mo e l l e r .)

In Spiritus und Aether lost sich Nelkenol in jedem Verhaltniss, von Spiritus dilutus 
sind etwa zwei Theile zur klaren Liisung erforderlich. Sehwefelkohlenstoff, Benzin und 
Chloroform geben triibe Mischungen.
Kine Liisung von 1 Yol. Oel in 2—3 
Vol. Weingeist farbt sich durch Eisen- 
ckloridlosuuug (Germ.) blau bis blau- 
griin. Verdunnte Eisenchloridlosung 
(1:20) ruft eine blaue, bald durch 
roth in gclb ubergehende Farbung her- 
vor (Germ.). Mit Kali- oder Natron- 
l&uge oder mit Aetzammoniak ge- 
sckiitteltes Nelkenol gesteht nach 
kurzer Zeit zu einer gelb gefarbten 
Masse (Eugenolkalium etc.). Beim 
Sehutteln von Nelkenol mit Kalkwas- 
ser bilden sich flockige, an den 
Wanden des Gefasses anhaftende Ab- 
scheidungen von Eugenolealciuin 
(Germ.). Breitet mail an den Wan
den eines Reagircylinders einige 
Tropfen Nelkenol in dlinner Schicht 
aus und lasst BromdSmpfe einfallen, so eutsteht eine weissliche, spater gelbe bis gelb- 
rotlie Farbung.

Mit Wasser gescktttteltes Nelkenol, auch ganz frisch dcstillirtes, ertheilt diesem iu- 
folge eines geringen Gehaltes an Essigsaure eine schwaeh saure Reaktion.

B e s ta n d th e ile . Ausser geringen 
Mengen E ss ig sa u re , M ethy la lk o h o l,
Furfurol, und A ce teu g en o l und (in alten 
Oelen) Spuren von V an illin  besteht Nel
kenol ans C aryophy llen  und E ugenol.

Gary oph y llen , ein Sesguiterpen 
Clr,H21, bildet eine farblose bei 258—260° O. 
siedende Fliissigkeit von schwachem, durcli- 
aus nicht an Nelken erinnerndem Geruch.
Spec. Gew. 0,9085 bei 15° O.

E u g eno l, C6H3 -  03H511] -  OCH„[3]
— 0H[4] oder p-oxy-m-Methoxyall.ylbenzol 
181, wenn ganz frisch destillirt, eine farb- 
l°se, stark lichtbrechende, optisch inaktive 
Fliissigkeit vom spec. Gew. 1,072 bei 15° C. Ueber freiem Feuer siedet es nicht ganz 
Unzersetzt bei 252—254°C. (Thermometer ganz im Dampf), unter vermindertem Luftdruck ohne 
Zersetzung bei 12—13 mm von 128—129° C. Eugenol ist in Wasser schwer lilslich, leicht

Fig. 174. Aus den K eim blftttern der M utternclken. 
am  S tarkekornchen. E  Parencliym. ep Epiderm is der 

KeimblUtter. 160 mai vergr. (Nach Mo e l l e r .)



ioslieh in Alkohol, Aether, Petrolatlier und Eisessig. Die alkoholische Losung farbt sieli 
anf Zusatz von Eisenchlorid blan bis blaugriin.

Ais Phonol yereitiigt sich das Eugenol mit kaustischen Alkalien und alkaliselien 
Erden z u salzartigen Verbindungen unbestandiger Natur, die durch schwacbe Sauren, schon 
durch die Kohlensaure der Luft zerlegt werden.

Zur Reindarstellung von Eugenol schiittelt man Nelkendl mit einer Uberschiissigen 
Menge diiiiner Natronlauge (von etwa 5—lOProo.) aus, trennt mittelst eines Scheidetricliteis 
die Losung des Eugenolnatriums von dem aufschwimmenden Sesguiterpen, schiittelt die 
Salzlbsung wiederholt mit Aether aus und seheidet daraus mit verdiinnter Sehwefelsawe 
das Eugenol ab, welehes man nun zur Entfernung yon Schwefelsaure mit SodalSsung aus- 
wascht und dann im Vacuum oder mit Wasserdampfen destillirt,.

Durch Kochcn von Eugenol mit Acetylchlorid oder Essigsaureanhydrid entsteht das 
bei 30—31° O. sehmelzende A ce t-E u g en o l, durch gleiche Behandlung mit Benzoylchlorid 
oder Benzoesaureanhydrid, Benzoyleugenol, vom Schmelzpunkt 69 bis 70° C. Beide Ver- 
bindungen eignen sich zur Identificirung des Eugenols.

X *rttfuny. lin Handel wird yielfaeh das bedeutend billigere Oel der Nelkenstiele 
ais Nelkenol yerkauft. Man erkennt dieses an seinem weniger feinen Gerueh bei Ver- 
gleichung mit einern echten Oele. Die Ermittelung des spec. Gew. ist von Wichtigkeit, 
da fast alle in Betracht konimenden Yerfalschungsmittel (mit Ausnahme des SassafrasBles 
resp. Safrols) ein niedrigeres spec. Gew. besitzen. Falls ein zu niedriges spec. Gew. ge- 
funden wird, ist ciue Siedepunktsbestimmung zu empfehlen. Hierdureh wiirde sich bei- 
spielsweise Terpentindl yerrathen (Siedepunkt 160° O.).

1 Th. Nelkenol soli sich mit 2 Raumtheilen yerdunntem Weingeist klar misebem 
Sassafrasol und die meisten Yerfalschungsmittel wiirden durch ihre schwere Loslickkcit 
erkannt werden. 1 cem Nelkenol wird mit 20 ccm heissem Wasser geschiittelt; das nach 
dem Erkalten der Mischung erhaltene Filtrat soli mit Eisenchlorid keine Blaufarbung an- 
nehincn (K a r b o 1 s a u r e j.

In zweifelhaften Fallen ist die quantitative Eugenolbestimmung nach Thoms, bei 
der man das in Benzoyleugenol ubergefilhrte Eugenol zur Wagung bringt, zu empfehlen.

Zur Ahsfiihrung der Bestimmung yerfahrt man folgendermassen:
In oinem ca. 150 ccm fassenden, tarirten Becherglas werden 5 g  Nelkenol mit 20 g 

Natronlauge (15 Proc. NaOH haltend) iłbergossen und 6 g Benzoylchlorid binzugefiigt.
Man schiittelt kriiftig um, bis das Reaktionsgemisch gleichmassig yertheilt ist. Nach 

dem Erkalten fugt man 50 ccm Wasser liinzu, erwarmt, bis der krystallinisch erstarrtn 
Ester wiedor olformig geworden ist, und lasst abermals erkalten. Man filtrirt nun die 
iiberstehende klare Fliissigkeit ab, ubergiesst den im Becherglaso zuruckgehaltenen ICrystall- 
kuchen von nouem mit 50 cem Wasser, erwarmt bis zum Schmelzen des Esters wiederum 
auf dem Wasserbade, filtrirt nach dem Erkalten und wiederholt das Auswaschen in gleicher 
Weise nochmals mit 50 ccm Wasser. Das uberschiissigo Natron, sowie das Natriumsaln 
ist dann entfernt.

Nachdem etwa auf das Filter gelangte Krystallblattchen in das Becherglas zuruck- 
gebracht wordon sind, wird das noch foucbte Benzoyleugenol sogleich mit 25 cem Alkohol 
vou 90 Gowichtsprocent iibergossen, auf dem Wasserbade unter Umschwenken erwarmt, 
bis LOsung erfolgt ist, und das Umscliwonken des vom Wasserbade entfornten Bechci" 
glases so lango fortgesotzt, bis das Benzoyleugenol in klein krystallinisch er Form aus- 
krystallisirt ist. Das ist nach wenigen Minuten der Fali. Man kiihlt sodann auf eine T- 
von 17° C. ab, bringt den krystallinischen Niederschlag auf ein Filter yon 9 ecm Durch- 
messer und lasst das Filtrat in einen graduirten Cylinder einlaufen. Es werden bis gegen 
20 ecm desselben mit dem Filtrate angefullt werden; man drangt die auf dem Filter noch 
im Krystallbrei yorhandene alkoholische Lhsung mit so viel Alkohol von 90 Gewichtsprocent 
nach, dass das Filtrat irn ganzen 25 cem betragt, bringt das noch feuchte Filter mit dem 
Niederschlag in ein AYageglaschen (letzteros war vorher mit dem Filter bei 101° C. aus- 
getroeknet und gewogen) und trocknet bei 101° C. bis zum konstanten Gewicht. Von 25 ccm 
i)0 procentigen Alkohols werden bei 17°C. =  0,55 g reines Benzoyleugenol geldst, welche 
Menge dem Befundo hinzugezhhlt, werden rnuss.

Bozeichnet a die gefundene Menge .Benzoesaure-Ester, b die angewandte Mango 
NelkenOl (gegen 5 g), und filtrirt man 25 ecm alkoholisclier Lósung vom Ester unter den



oben erlauterten Bedingungen ab, so findet man don Procentgohalt dos Nelkenols an 
Eugenol nach der Pormol

4100 (a -j- 0,55)
67. b

Griitos Nelkenol bat einen Eugonolgelialt von etwa 70—80 Procent.
A u fb e w a h ru n g . An eincm kiihlen, dunklen Orte, in kleinen, ganz angefiillten 

Maschen.
A n w e n d u n g . Nelkenol ist ein kriiftiges Aromatieum, das man in Yerdtlnnung zu 

0,01—0,05—0,1 (’/2—l'lz—3 Tropfen) inncrlich anwendet. Aeusserlicb mit Weingeist ver- 
(Iunnt, dient es ais 'Roborans und Eeizmittel gegen Schwacbe in den Gliedern, Augen- 
sehwiiche (um das Auge herum einznreiben), Zungenlahmung (auf die Zunge einzureiben, 
mit Weingeist und Glycerin yerdiinnt), Unterleibsschwache etc. Wegen seiner desinfi- 
cirenden Eigenscbaften ist es ais Zusatz zu Zahnpulyein und Mundwassern sebr beliebt. 
In der mikroskopiscben Technik wird es zum Aufbellen von Praparaten gebraucbt.

Nelkenstielol wird aus den Nelkenstielen, die bei der Destillation 5—6 Proc. Aus- 
beute geben, gowonnen. In seinen Eigenscbaften ist es dem Nelkenol sehr iihnlieb, riecbt 
jedocb weniger angenehm wie dieses. Spec. Gew. 1,040—1,065. Drekungswinkel (100 mrn- 
Rohr) bis — l°10f. Lbslich in 2 Tb. Spiritus dilutus. Die Bestandtheile sind, abgeseben 
von Aeoteugenol, das im Stielol fehlt, dieselben wie im Nelkenol.

Acotiim aromatiouni Germ. 
A ro m a tis c l ie r  E s s ig ,  Y ic r r i lu b o r e s s ig ,  
P o a te s s ig . — Y in a ig r e  d e s  4 y o le u rs . 

lip. 1. Olei Caryophyllorum
2. Olei Citri aa 2,0
3. Olei Cinnamomi
4. Olei Juniperi
5. Olei Lavandulae
6. Olei Menthao piperifae
7. Olei Rosmarini aa 1,0
8. Spiritus (90°/0) 450,0
9. Aeidi acetici diluti C50,0 

10. Aquae destillatae 1900,0.
1—7 in 8 zu losen, 9 und 10 zufligen, nach 8 Tagon 

filtriren.
Aqua Anhalthia.

S p i r i t u s  A n h a l t in u s .  A n l ia l tg e is t .
Rp. Olei Caryophyllonmi 

Olei Cinnamomi 
Olei Foeniculi 
Olei Macidis 
Olei Rosmarini aft 5,0 
Tincturae Moschi 2,0 
Spiritus 600,0.

Aqua Caryophyllorum.
Rp. Olei Caryophyllorum gtt. 3 

Aquae destillat. tepidae 100,0. 
Sehutteln, erkaltet filtriren.

Aqua dontifricia Bototi (Ergiinzb.). 
Rotot’8 W a sse r . E a u  de B o to t.
Rp. Caryophyllorum

Corticis Cinnamomi 
Fructus Anisi iifl 80,0
Coccionellae 20,0
Spiritus (90%) 2000,0.

8 tagigem Stehen filtrirt man und lost
Olei Menthao piperit. 15,0.

Aqua (lentifricia Boas (Apoth.-Zeitg.). 
Ip. Caryophyllorum

Corticis Cinnamomi fia 10,0
Fructus Anisi 15,0
Coccionellae 7,5
Spiritus
Olei Menthae piperitae

1200,0

Tincturae Ambrae aa 5,0.

Balsamina Caryophyllorum.
N e lk e n b a ls a m .

Rp. Olei Caryophyllorum 5,0 
Olei Nueistae 15,0.

Guttao odoiitnlgieae.
(Auf Watte in die hohlen Złlhne zu bringen.) 

a. n a c h  Boeiim.
Rp. Olei Caryophyllorum 5,0 

Camphorac 1,0
Spiritus 10,0.

b. nach Djetericii.
Rp. Olei Caryophyllorum

Olei Cajeputi aa 1,0 
Chloroformii 2,0.

Rp. Olei Caryophyllorum
Tincturae Cannabis indie. 
Chloroformii aa 2,0.

Rp. Morphini hydrochlor. 0,5 
Cocami hydrochlor. 1,5 
Spiritus (90%) 60,0.

Man lost und fllgt hiuzu
Olei Caryophyllorum 
Mentholi aa 10,0
Chloroformii 18,0.

c. n a c h  Ga.waloavski.
Rp. Olei Caryophyllorum

Olei Saturojae aa 1,0
Olei Ligni santalin. 
Chloroformii fla 2,0
Kreosoti 4,0
Alcohol. absoluti 200,0.

d. n a c h  Merck .
Rp. Olei Caryophyllorum 

Olei Menthao piperitae 
Kreosoti aa.

Inlusuni Caryophylli (Brit.).
I n f u s io n  of C loves.

Rp. Caryophyllor. eontus. 25,0
Aquae destillat. ebullient. 1000,0,



Linimeiitiim Kosoni (Gall.),
L i n  im  e n  t  d e  Rosen .

Rp. 1. Olei Nucistao
2. Olei Caryophyllorum iia 5,0
3. .Spiritus Juniperi 90,0.

Man erwoieht 1, fugt 2, daim nach imd nacli unter 
Schli tteln 3 hinzu. Einreibung flir schwHchliehe 
Kinder.

L iq u o r  arom at!cus (n. H ager),
Rp. Olei Caryophyllorum 

Olei Cinnamomi 
Olei Ci tri 
Olei Lavandulae 
Olei Thymi aa 1,0
Olei Bergamottae 3,0 
Spiritus (90%) 260,0.

Gegen Gliederreissen, Haarschwund etc. 1 Thee- 
loffel mit 1 LOffel lauwarmem Wasser zu Wasch- 
ungen bei AugenschwUche.

M ottenpulve r in, Sch u tze).
Rp. Caryopliyllorurn 50,0

Ligni Quassiao 
Piperis nigri aa 100,0
Rliizomatis lridis 
Ammonii carbonici ail 20,0 
Camphorae 5,0
Olei Bergamottae 
Olei Cinnamomi Ha 2,0.

Miickenstifte.
Rp. 1. Paraffini solidi 50,0

2. Paraffini liąuidi -10,0
3. Olei Caryophyllorum 10,0.

Man sclimilzt 1 und 2, fiigt 3 zu und giessfc in 
Schiebedosen oder in Formen flir Mentholstifte 
aus. Zuin Bestreichen des Gesichts und der 
Hllnde.

Pilulae odontalgicae.
Z a  h n p i 11 e n.

Rp. Caryophyllor. pulv.
Olei Cinnamomi aa 1,0 
Piperis nigri 
Natrii chlorati

P u l v i s  stornutatorius Hufeland
Hufelandisch e r A u g e n t a b  .

Rp. Caryophyllorum
Corticis Cinnamomi 
Florum Lavandulae aa 10,0 
Foliorum Rosmarini 
Foliorum Salviae aa 5,0 
Corticis Casearillae 30,0
Macidis 1,5
Herbae Origani 2,5

Olei Bergamottae, Ci tri, Rutae q. s.
Ais Schnupfmittel bei Augenleiden.

Spiritus arom aticus (ErgUnzb.).
Rp. Caryophyllorum

Corticis Cinnamomi ceylaniei 
Herbae Majorauae 
Seminis Myristicae aa 25,0 
Fructus Coriandri 50,0
Spiritus (90%) 750,0
Aquae 850,0.

Man lllsst 2-1 Stunden stehen und destillirt dann 
ab 1000,0.

Spiritus crinalis Landerer. 
Landerers o d e r  l i o l l a n d i s c h e r  I la a r-  

b a ls a  m.
Rp. Caryophyllorum 10,0

Foliorum Lauri 20,0
Spiritus 200,0
Aquac Rosae 100,0
Glycerini 10,0
Aetheris 15,0

Olei Lavandulae gtts. 5.
Zum Einreiben der Kopfhaul.

T inc tu ra  Caryophyllorum (Gall.). 
T e in  t u r ę  o u A lc o o ló  de g iro fle .

Gummi arabici aa 1,0. Rp. Caryophyllor. contus. 20,0
M. f. pilni. pond. 0,1. Spiritus (80%) 100,0.

Anihosenz von D r . H e s s . Kelkenol, Palmarosaol, Ananasessenz, Spiritus, mit Al* 
kanna gefarbt.

Brama-Elixir von R a m a  A y en , ist ein weingeistiger Auszug aus Nolken, Ingwer, 
Zimmt, Kardamom und anderen Gewurzen.

Clierry Tooth Pastę von G o s n e l l , besteht aus Nelken, Zimmt, Veilchenwurzeli 
Kreide, Bimstein, Nelkonól, Honig, Karmin.

Circassia- Wasser von R u o f f  enthalt Perubalsam, Nelken- und andere atherisch® 
Oele in Woingeist gelost.

Deutsche Siegestropfen von S c h m id t  ist ein yersiisster, weingeistiger Auszug aus 
Nelken und Orangenschalen.

Esprit des cheyeux, Yege tabilisch er H aarbalsam , von H utter , ist eine verdiinnte 
M ixtura oleoso-balsamica.

I l l o d i n - Z a h i r w a s s e r  nach T ó r b e r . Alkoboliscbe Losung von Nelken-, Pfefferminz'! 
Rosen-, Anisol, Menthol, Salol, mit Cochenille gefarbt.

Odontiue, Zahntropfen, die im wosentlichen Nelkenol, daneben Oajeput-, Wacholder'. 
Sandelholz- und andere atherische Oele enthalten.

Paiu-Expeller (amerilc. Yorschr.). Nelkonól 60,0, Zimmtól 60,0, Sassafrasól 250,0. 
Terpentinól 180,0, Salmiakgeist (tripl.) 30,0, Chloroform 125,0, Alkohol q. s. zu 41/* Liter- 
(Pharm. Record.)

R o c lie ^ s  l i i n i m c n t ,  englisches Hustenmittel, ist mit Nelken-, Kiimmel- und Berga' 
mottol yersotztes 01ivenól.

S to m a c l im  von S m ith , is t ein starkereiches Chokoladenmehl m it Nelken, ZinBllC 
und Sandelholz.

Svenska tanddroppar von G r a e f s t r ó m , onthalten Nelkonól, Cajeputól, Pfefter 
/ninzól, Chloroform, Essigather, Kampher.

Zahuiiiiindwasser von H u c k s t a e d t . Mischung aus Aether, Kampher, Nelkenól-
Zahnschinerzmittel, Kolner, Nelkenól 2 g, Aether 8 g.



II. Anthophylli. Frnctug Caryopliylli. — Miittcruelkeu. Konigsnelken. Die 
Frucht von Eugenia caryopliyllata Tlinnberg.

B eschreibun ff. Eine einsamige, langgestrcckt.e Beere mit derber Erucktwand, 
ran Keleh gekront. Das zweite Fach des Fruchtknotens im Querschnitt oft noeli andeu- 
tungsweisc zu seben. Der Samoukom besteht ans den zwei dioken, bartfieischigen, braunen 
Cotyledonen, von denen der grdssere um den kleineren bornmgebogen ist, und der Itadi- 
cula, die zwischen ihuen eiugescblossen ist. Ueber den Bau etc. vorgl. oben. Sie ent- 
halten 4,6 Proc. Ascbe. Man verlangt sie zuweilen im Handyerkauf in Tbecmisebungen 
oii er zu Augenwassern.

III. Stipites seu Festucae Caryophyllorum seu Fusti. Neikenstieie, Nei-
kenliolz. Die Fruehtstiele und jungen Zweige von Eugenia caryophyllata Tliunberg.

Sie entbalten 5,5—6,0 Proc. iitberiscbes Del vom spec. Gew. 1,040—1,065, das wie 
das Nelkenol wenig links drebt. Yergl. uber dasselbe oben, ebenso iiber den Bau der 
Neikenstieie.

Gascarilla.

Cortex Cascarillae (Austr. Germ. Helv.). Gascarilla (Brit. U-St.). Cort.. Crotonis 
s. Eluteriae s. Eleutheriae. Cort. peruyianus spurius s. griseus. — Kaskarillrinde. 
Kaskarille. Grane Fielterrinde. Ruhrrinde. Scbakarille. — Ecorce de cascarille 
(Gall.). — Sweet wood bark.

Stammt ab von Croton Eluteria (L.) Benn ., Familie der Euphorbiaceae-
Crotoneae. Angcblicb nur auf den Babamas-Inseln beimisch, soli aber aucb auf Cuba, 
>m Stiden des nordamerikanischen Fcstlaudes und in Sudamerika vorkommen.

I:
m

Casc.

B esc lire ibung . Yerwendung findet die Rinde diinner Zweige in federkiel- bis 
bleistiftdicken und bis 10 cm langen Stticken, liaufig aucb die gauzen Zweigstticke. Aussen 
mit hellgrauem oder gelblicbweissem Kork bekleidet, 
der leicht abblattert. Unter dem Kork iiltere Stucke 
dnnkelbraun, ganz jungę oft etwas griinlicb. Der 
Kork ist dureb Liings- und Querrisse oft in quadra- 
tische Felder getbeilt, und tragt sebwarze oder weisse, 
punktformige Flecbten. — Unterseite bellbraunlicb 
ond eben. Brach uneben. Der Quersebnitt lasst mit 
der Loupe drei deutliebe Scbichten erkennen, die ver- 
breiterten Mark- und die entspreebend verschmalerten 
baststrablen gebeu der inneren Halfte eiu deutlich strab- 
1'ges Aussehen (Fig. 175). Im Bast erkennt man unter dem Mikroskop einzelne deutlieb ge- 
schichtete sekundare Fasom, an der Aussenseite der Baststrablen kleine Gruppen primarer 
Fasern. Im Parenckym baufig Oxalat in Drusen und Einzelkrystallen, ferner Harz in dunklen 
Klumpen und iitberiscbes Oel. Starkę reieblieb. — Cbarakteristiscb sind im Pulver die 
dunklen Harzklumpen und die Fasern, dereń Scbicbtung aucb iu der Langsansicbt deut- 
Keh ist. — Gerucb aromatisch. Gesebmack aromatisob-bitter.

Fig. 175. Quorsclmitt durch Cortex Cas- 
earillae. Lupcnbild.

J ie s ta n d th e ile . 1,5 — 3,0 Proc. iitb e riscb es Oel vom spec. Gew. 0,89—0,93, 
das (100 mm-Rohr) -}- 5° drebt; enthiilt ein T erpen  CJ0H,e. Ferner C asca rillin  C10H2405. 
Scbmelzpunkt 203,5° C., mit Scbwefelsaurc roth, dann griin, mit Salzsaure rosaroth, spiiter 
Wau. Friihere Formel des C a sc a rillin  C^H^O*, soli zum Tbeil ais Ester in der Rinde 
sein. Ferner 15 Proc. H arz  und Spuren von G a llu ssau re .

Die Rinde giebt 9—10 Proc. trockncs wassriges Extrakt.
V erw ech slu n yen . Ais solcbe wird die Oopal c lii-R inde von C roton Pseudo cliina 

S ch lechtendabl und wolil nocb andere C ro to n rin d en  (Cr. lucidum ) beobaektet. Dio



Stiicke der ersteren sind derber, griisser wie die der ecliten Bindę, sie enthalt in der 
primaren Rinde Gruppeu von Steinzellen.

A n w e n d ttn g .  In kleinen Dosen ais appetiterregendes Mittel (0,5—2,0 mehrmols 
tiiglich in Pulver oder Infusum) bei Dyspepsie; grossere Dosen erzeugen leieht Erbreclien, 
Schlaflosigkeit und Kopfschinerz. — Auch zu Riiuchermitteln yerwendet, ferner za Sclmupf- 
pulyern, Zusatz znm Tabak und in der Likdrindustrie.

A u fb e w a h r t  wird die von beigemengten Holz- und Zweigstucken befreite Rinde 
ais feine Species in BLechgefiissen, das Pulver in gelben Hafenglasern.

Extl*actuiii Cascarillae. G e rn u  1 Th. Bindonpulver fIV) ubergiesst man mit 5Th. 
siedendem Wasser: nach 24 Stunden presst man ab, wiederholt das Verfahren und dampft 
zum dicken Extrakt ein. Ausbeute 13—16 Proc., n. D i k t e r i c h  8—9 Proc. (Die ausgezogene 
Bindę liefert bei der Destillation noch 1 Proc. atherisches Oel.) — H elv.: Rindenpulver 
2 Th. mit Wasser und Weingeist aa 3 Th., darni noch einmal aa 2 Th. je 48 Stunden dige- 
riron, filtrirto Ausziige zum dicken Extrakt eindainpfen.

Tinotura Cascarillae. Grób gepulverte Rinde 1 Th., verdiinnter Weingeist 5 Tb.j 
8 Tage digeriren (Austr.) oder 8 Tage maceriren (Ergb.) — B rit. H elv .: Rinde 20 Tli., 
verd. Weingeist (70 proc.) q. s., durch'Yerdrangung 100 Th. Tinktur. — Gall.: Rinde 1 Th. 
Weingeist (80 proc.) 5 Th. 10 Tage maceriren.

Aqua Cascaril lae.
Kp. Corticis Cascarillae 20,0

durch D estillation gew innt m an 1000.
E x  te m p o re :

Olei Cascarillae g tt. 5
Aqiiae destill. fervid. 1000.

Ex t r a ć  tu m  C ascarilla e  solidum  (D iet).
W ie E xtr. Uvae Ursi sol. (S. 363), doch m it 2/8 des 

dorfc Yorgeschriebenen W assers zu bereiten.
In fusum  C ascarillae (Brit.).

Corticis Cascarillae 50,0
Aquae destillat. ebullientis 1000,0.

lilix tu ra  a n ta s th e n ic a Gkavks.
, In fusi Cascarillae 150,0

Chinini sulfurici 0,5
Acidi sulfurici 2,0
E x trac ti Hyoscyaini 0,5
Sirupi A urantii Cort. 40,0.

Gegen Nachtscliweiss hei Schw indsucht, Lungen- 
lęiden.

Ti n c l u i a  a n tic h o le r ic a  (sine Opio).

Rp. Olei M enthae p iperitae 3,0
Tincturae Cascarillae 
Tincturae Chinae 
Tincturae Castorei aa  30,0 
A etkeris 40,0
T incturae Ratanhiao 60,0
T incturae Yalcrianae aeth. 120,0.

T in o tn ra  a n tid ia r r l io ic a  (Form. Rcrol.).

Rp. T incturae Strychni 2,0
T incturae Opii simplicis 3,0
T incturae Cascarillae 10,0.

D. S. 3 Mai tiiglicli 15 Tropfen.

Yinum Cascar illae .

Rp. Corticis Cascarillae gross. piv. j 0 0 ,0
Vini hispanici

Durcli Digestion zu bereiten.
1600,0.

Caseinum.
I. Caseinum purissimum. Casein. Kiisestoir. MłlclicaseYu.

• Ais „ C a s e in “ hezeichnet man einen im Pflanzen- und Thiorreicke vorkommenden, 
zur Gruppe der „Albuminate“ gerechneten Eiweissstoff, weloher den Charakter einer i’1 
Wasser unloslichen Siiiire hat, mit Alkalien und Erdalkalien in Wasser losliche Verbin- 
dungen eingeht, die gegen Phenolphthalein theils neutral, theils sauer sind. Das iu» 
Ieichtesten zugangliche Casein ist das Casein der Kuhmilch. Dnter dem Namen „Casein" 
schlechthin ist daher stets das Casein der Kuhmilch zu verstehen.

D a r8 te llu n g . 400 cem mit der Centrifuge m o g lich s t entfetteter Kuhmilch wei- 
den mit 4 Liter Wasser verdfinnt (um das Ausfallen des Caseins in klumpen zu verhindern) 
und nun bei 35—40° C. entweder mit Labessenz behandelt oder mit etwa 85 ccm auf das 
Zwanzigfache yerdiinnter Essigsaure (von 30 Proc.) yersetzt. — Das Casein fallt in grossen 
Flocken aus, welche sich leieht absetzen und erst durch Dekanthiren, spśiter nach sorg- 

■faltigem Zerreiben mit Wasser auf dem Filter mit Wasser ausgewaschen werden. Man 
liist den Niedersehlag alsdann unter Umriihren in moglichst wenig 0,1 procentiger Natron- 
lauge auf, wohei die Fliissigkeit nicht alkalisch werden darf, iiltrirt durch Filter aus mekr- 
facher Lagę Filtrirpapier, siiuert das Filtrat mit selir yerdiinnter Essigsaure an, wodurch das



Casein wiederum gefallt wini und wiederholt diese Fallung und Auf losung mindestens
3—4 Mai. — Darni presst inan den ausgewasclienen Niederscklag niclit zu stark aus, zer- 
roibt ihn mit 97 proeentigein Alkohol, wascht ihn zunachst mit Alkohol, dann mit Aetkcr 
bis zur yiilligen Entfettung aus, lasst ihn zunachst an der Luft, spater im Trockenschranke 
trocknen und pulyert ihn.

E ig en sch a ften . Das reine Casein (Caseinum purissimum) stellt im feuehten Zu- 
staude weisse, flockige Massen dar, welche beim Eintrocknen schwach gelbliche Fhrbung 
und hornahnliche, durchscheinende Beschaffenkeit annehmen. Das Pulyer ist weiss, mit 
eineiu Stich ins Gelbliche, fast ohne Gernch und Gesekmaok. Es ist unloslich in Wasser, 
iii Kochsalzlosung, in Alkohol und in Actker; beim Kochen mit Wasser oder mit Alkohol 
dagegen wird es zersetzt.

In Wasser, welehes Alkalien enthiilt, lost es sich auf; ebenso ist es loslich in nioht 
zu stark verdiinnter Salzsaure. Die alkalischen Losungen des Caseins gerinnen beim Er- 
hitzen nicht, es seheidet sich auf der Oberliacke — wie bei der Milch — lediglich eine 
unlosliche Haut ab. — Aus kalksalzfreien Losungen wird das Casein durch Labferment nicht 
ais Coagulum abgeschieden. Diese Abscheidung tritt erst ein, wenn die Caseiiilosungen, 
geniigende Mengen von Caleiumphosphat oder einos anderen Calciumsalzes enthalten. 
Streut man Casein auf feuchtes blaues Lackmuspapier, so farbt es dieses an den betroffenen 
Stellon roth, der wftssrige Auszug des Caseins aber reagirt nicht sauer.

Nach H a m m a r s t e n  ist die Zusammensetzung des Caseins:
C =  52,96, H =  7,05, N =  15,65, P =  0,85, 0  =  22,71.

Oiesst man eine alkalische CaseinlBsung in tiberschiissige starkę Mineralsaure, so seheidet 
sich A cidcase in  ab, eine Yerbindung yon Casein mit Mineralsiiure, welche in viel Wasser 
tóslich ist. — Das Casein der Erauemnilch ist wahrscheinlich nicht ideutisch mit dem- 
jenigen der Kuhmilch. Demjenigen der Erauemnilch steheu naher die Caseine der Stuten- 
Milch und der Eselinnen-Milch.

1*)'liftin g . 1) Casein sei ein fast weisses Pulyer mit nur schwach gelbliehem Sekeiu 
»nd zeige weder kaseartigen (pikanten) Geruch nocli desgleichen Gesehmack. 2) Es sei ein 
trockenes Pulyer und nicht zu Klumpen zusammengeballt oder zusammengeflossen. 3) Wird 
1 g Casein mit 10 ccm Wasser angescklammt und durckgesckuttelt, so darf das Filtrat 
weder blaues Lackmuspapier rothen, noch rothes Lackmuspapier blauen, auch liach dem 
Verdampfen (Pepton) und Gliihen einen wagbaren Riickstand nicht hinterlassen. 4) Das 
gleiche Verhalten miissen die alkoholischen (Milchzucker) und atherischen (Fett) Auszuge 
*eigen. 5) Der Ascheugehalt soli nicht wesentlich mehr ais 1 °/0 betragen. (1) An der 
Luft in dttnner Sckicht ausgebreitet, darf Casein nach Verlauf einiger Stunden weder 
feucht werden, noch einen widerlichen Geruch annehmen.

A n fb e io a h rn n g .  In wohlyerschlossenen Gefassen, vor Feuchtigkeit und fremden 
Geriiclien gesckiitzt.

A n w en d u n g . Das reine Casein ist von Salkow ski ais ernithrendes Priłparat em- 
pfohlen worden. Es wird vom Magen und Darme der Kranken und Iiekonvalescenten gut 
ausgeiiutzt, ohne, wie die Peptone, den Verdauungskanal zu reizen. — Man giebt es 1) in 
Form von Cakos. 2) In fliissiger Form mit Natriumphosphat: Man yersetzt 20,0 g trockenes 
Casein mit 2,0 g krystall. Natriumphosphat und 200,0 ccm Wasser und erhitzt einige Zeit 
a"f dcm Wasserbade. Man erhftlt eine milehweiss-filtrirende Fliissigkeit von theils ge- 
1'istem, theils geąuolleuem Casein, welche ca. 9 Proc. Eiweiss enthiilt. Man fiigt Zucker 
und Vanillin oder Chokolade liinzu, worauf die Fliissigkeit wie Milch genossen werden 
kann. ;i) Ais Zusatz zu Fleischbruke und heissen Suppen, weil es in ihnen nicht gerinnt.

Caseinum technicum. Teclmisches Casein. Erheblicher ais in der Tkerapie ist 
der Verbrauch des Caseins in der Technik. Ein Casein fiir technisehe Zweeke erhiilt man, 
'udem man iiiijglichst stark entrahmte Milch (Centrifugen-Magermilch) mit Essigsaure an- 
sSuert, das ansgeschiedene Casein mit Wasser wascht, bis das ablaufonde nicht mehr sauer 
Dagirt, alsdauu trocknet. Es ist ein schwach gelbes, schwerer und unyollkommener ais Casein



pnriss. losliclies Pulyer mit einem Asekengekalt yon 5—6 Proc. Die Yerwendung ist 
mannigfacher Art; es dient z. B. zur Herstcllung fener- und wasserbestandiger Anstricli- 
farben. In der Warnie und unter Druck wird Casein in AYasserglas gelost und daranf 
mit Earbstoffen beschwert (D. P. 72801). Gaseinalkalien und -Erdalkalien werden in der 
sogenaimten Caselnmalerei verbraucht (D. P. 85057). Zum Leirnen von Papier dient in der 
Papierfabrikation Casein-Ammoniak (I). P. 25757). Die Entstekung von Caseincalcium ans 
ammoniakalischem Caseinleiin und Kalkmilch benutzt man gleichfalls mit Yortheil zum 
Kitten und Leirnen (D. P. 66202). Bei der Wichsefabrikation soli Casein-Boras- oder 
Casein-Sodalosung ein saurefreies Produkt liefern, welches das Leder scliont und demselben 
einen holien (Hanz yerleilit (I). P. 52588). Sagespiine und andere Holzabfalle, mit Casein- 
ldsung impragnirt, erbitzt und in Platten von jeder beliebigen Form gepresst, baben ein 
dauerhaftes und leiebtes Warme-Isolirungsmaterial gegeben (Fussbodenplatten) (D.P. 73072). 
Die Eigenschaft des Caseins, bei dem Coaguliren Farbstoffe, Fette, Oele etc. mit nieder- 
zureissen, macht es in maneben Fallen zu einem ausgezeichneten Klarmittel.

II. Casein-Natrium. Kutrose. Natrium caseinicum. Ist das fur PhenolphthaMn 
sau re  Natriumsalz des Milchcaseins und wird fabrikmassig durch die Hochster Farbwerke 
dargestellt (D. R.-P. 85057).

D a rs te llu n g .  Man bereitet, wie unter Casein angegeben ist, aus Magernrilcb 
Casein, wiiseht es aus und stellt durch Titration fest, wie viel Natronhydrat dieses noclr 
feu ch tc  C asein  zur Bildung des gegen Phenolphthalein neutralen Salzes (d. b. PŁe- 
nolphthalem ais Indikator!) verbraucht. Man lost nun das Casein in ein wenig meln' 
ais der Hiilfte dieser Menge Natronhydrat-Losung auł (d. h. man setzt soviel Natronhydrat 
lrinzu, ais gerade zur Auflosung nothig ist), und kann nun nacli zwei Verfahren das 
trockene Praparat gewinnen: A. Man dampft die Losung im Vakuum zur Trockne, pulvert 
den Buckstand und zieht ihn mit Alkohol aus zur Beseitigung etwa iiberschussig vorhan- 
denen Alkalis. B. Man fallt die konc. wSssrige Losung mit Aceton. Der sieli llockig ab- 
scheidende Niederschlag wird mit Alkohol und Aether gewaschen und getrocknet.

E ig e n sc h a fte n . Ein amorphes, weisses, fast geruch- und geschmackloses Pulver, 
welclies in kaltem WaSser schwer, in heissem Wasser leiclit Idslicli ist. In Alkohol und in 
Aether ist es unloslich. Es ist gegen Lackmus neutral, gegen Phenolphthalein aber sauer. 
Beim Erhitzen stdsst es unangenehm riechende Dampfe aus, verkohlt und verbrennt schliess- 
1 ich unter Hinterlassung einer alkalisch reagirenden Asclie, welche neben Spuren von Eiscn 
yorzugsweise Natriumkarbonat enthalt. Nach Adfbecht ist die Zusammensetzuug der 
Nutrose:

Eiweiśssubstanz 65,2 Mineralstoffe 4,15
Wasser 10,5 Stickstofffreie Substanz 20,15

Die Nutrose ist nach Rohmann die zur Ernahrung geeignetste Caseinyerbindung; 
sie wird im Darm yerarbeitet, okne denselhen zu reizen, und yermag den zur Ernahrung; 
erforderlichen Stickstoff yollstandig zu liefern. Man giebt sie in Wasser, Milcb, Caeao, 
Bouillon, ohne den Gescbmack und das Aussehen dieser Lbsungsmittel wesentlich zu be- 
einflussen.

III. Eucasinum. Eucasin. Casein-Ammoniak. Caseiii-Aminonuiin.
D a rs te llu n g . Man leitet iiber feingepulyertes, trockenes Casein Ammoniakgns. 

welches unter Selbsterwarmung aufgenommeu wird. Sobald das Casein in Wasser sich 
fast klar auflost, wird die Einleitung unterbrochen, wozu ubrigens bei dem hohen Mole- 
kulargewicht des Caseins nur wenig Ammoniak erforderlieh ist.

Man kann auch das Casein in Alkohol, Aether, Benzin und dgl. yertheilen und in 
dieser Mischung die Sattigung des Caseins mit Ammoniakgas ausfiihren.

E ig e n sc h a fte n . Weisses oder schwach gelblich-weisses, fast geruch- und g'e" 
schmackloses, bez. schwach kaseartig riechendes Pulyer, das in warmem Wasser zu einer 
milehigen Fliissigkeit aufloslieh ist. Beim Erwarmen mit Natronlauge wird A m m o n ia k  i" 
Freiheit gesetzt.



A n w e n d u n g . Nach S a ł k o w s k i  i i . A. ist es ein leiclit yerdauliches, denkbarst 
koncentrirtes Kraftigungsmittel fur Bleichsiichtige, Magen- und Lungenleideude, Ge- 
nesende, da es leiclit und ziemlich vollstiindig yerarbcitet wird, Magen und Darni niclit 
reizt und keine Diarrhoen erzeugt. Man giebt es 2—4 Mai taglicli zu je 1 Esslblfel in beissen 
Getranken (Kaffee, Cliokolade) oder in Suppen (Bouillon, Mehlsuppen, Haferschleim). Da 
es keine Nucleinverbindungen enthalt, so eignet. es sich besonders auch zur Ernahrung bei 
gichtiscken Proeessen. Mit Wein und Bier yertragt sicb das Praparat nicht.

IV. Caseojodin. Durch Erwarmen eines Gemisehes von 80 Th. Casefn und 20 Th. 
Jod miter Umruhren bei Wasserbadtempenitur und Extrahiren des Produktes mit Aether 
kat L ie b r e o h t  ein von ikm „ P e r jo d c a s e in 11 genanntes Produkt ais gelbes Pulver er- 
halten, welches lufttrocken einen Gehalt von 17,8 Proc. Jod hat. In diesem Perjodcasein 
ist ein Theil des Jods fester, ein anderer Theil locker gcbunden.

Behandelt man dieses Produkt mit Natriumthiosulfat, so wird es entfiirbt. Wascht 
man es nunmehr mit Wasser aus und trockuet es durch Behandeln mit Alkohol und mit 
Aether, so resultirt ein Jodcasein, welches im Durclischnitt 5,7 Proc. Jod in fester Bin- 
dung enthiilt.

Das Praparat ist noch nicht recht iiber das Yersuchsstadium hinausgekommen.

Alkaloid-Casein-Verbindungen. Die Darstellung von Yerbindungen, welclie Al
kaloidu und Oaseln enthalten, geschieht, indem man die Liisung eines Alkaloides auf Oasein 
einwirken lasst bei Gegenwart eines Alkali. (E. TnoMAS-Aachen, Amerik. Patent 626110.)

Argon i n L. Wahrond das gewbhnliche Argonin (s. S. 881) nur durch kochendes 
Wasser geliist werdon kann, lost sich dieses von den Hbchster Farbwerken neuerdings in 
den Handel gebrachte Praparat schon in kaltem Wasser, und die Losungen sollcn Monato 
lang unyerandert bleiben. Der Gehalt an Silbcr betriigt 10 Proc. Zur Anwendung gelangt 
Argonin L. in lprocentiger Liisung.

Caseluum tannicum, Tannocasum, emplielilt G. K o m ij in  a is  Ersatz von Tannalbin, 
Tannigen, Tannoform und anderer Darmadstringentien der letzten Jahro.

Zur D a rs te llu n g  wird 1 k gereinigtes Casefn mittels Natriumkarbonat in 10 Litern 
Wasser geliist und unter Umruhren mit einer Liisung von 700 g Tannin und 100 ccm 
formaldehyd in 3 Litern Wasser yorsetzt. Das Gemisch wird mit stark verdiinnter Salz- 
siiuro iiborsiittigt, der dadurch entstandene Niedersehlag abgepresst, durch Erwarmen ge- 
liartot und getrocknet. — Das so orhaltone Produkt ist von hellgrauer Farbo und lasst 
sich leiclit pulvern. Es widorsteht der Magenverdauung und wird erst durch die Darm- 
vordauung in Liisung gebracht.

Caseiniirnisse. Deckendo Arzneiformen zur Aufnahme vou Arzneistofibn. A. B or- 
C asefn-F irn iss nach B e ie e s d o b B'. 5 Th. Oaseln, 0,6 Th. Borax und 25 Th. Wasser werden 
unter Erwarmen zu einem Firniss gelOst. B. G ly eerin -O ase in -F irn iss  nach B k ie r s d o r f . 
1 Th. Gasem wird in der Kiilte in 3—31/9 Th. starkstem Ammoniak (von 25 Proc.) geliist. 
Man erwarmt alsdann diese Liisung mit 1 Th. Glycorin und yerflucbtigt das Ammoniak. 
Die zuriickbleibende Masse lost sieli in 2 Th. kochendem Wasser im Dampfbade zu einer 
schOnen Emulsion, aus welcher sich pulverformigo Zusatze nicht leiclit abscheiden.

Casein-Leim. A. Trockenes Oaseln wird mit yerdiinnter Borax-Losung oder mit 
Ammoniak q. s. bis zur schwach alkalischen Reaktion behandelt. B. Frisch gefalltos 
Oaseln 100,0 Th. wordon mit 8 Th. gelbschtem Kalle in Liisung gebracht und mit 20 bis 
30 Th. Wasserglas yorsetzt. Beide Leime sind bald zu yorarbeiten.

Casein-Porcellan-Kitt. Man lost 1 Vol. frisch gefiilltos Oaseln in 3 Vol. Natron- 
Wasserglastósung.

Gumnii arabicum-Ersatz, bei den hohen Preisen der naturlichen Gummisorten 
f-u technischen Zwocken yielfach angewendet, sind Losungen von frisch gofalltom Oaseln 
ln wassriger Boraxl0sung.

ObortBicbonglauzkitt fur Leder, B o rax -C asem -K itt. Ist eino Auflbsung von 
frisch gofalltom Oasein in wassriger Boraxl6sung.

Śanatogen ist ein aus Milchcasoin dargostelltes glycorinphosphorsaures Casein- 
Natrium. Das Praparat ist in Wasser leiclit lbslich, und ist vor dem Vermengen mit 
Suppen etc. mit Wasser anzuriihrcn.

Trockneude Casein-Salbea nach O. T r o p l o w it z  (D. It.-P. 79113). Gereinigtes, 
getrocknetes und zerkloinertes Oaseln wird in einer Mischung von Ammoniak und Gly- 
eorin aa golost. Nach Verjagnng dos Ammoniak durch Erhitzen giebt die Liisung mit 
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Fotten Emulsiouen, welcho auf die Ilaut gestrichen in kurzer Zeit zu olastisehen Ueber- 
ziigen eintrocknen.

Unguentum Caseini Uiina. Caseini sieci 14,0, Alkali (ans 4 Th. Kalihydrat and 
1 Th. Natronhydrat) 0,43, Glycerini 7,0, Vaselini 21,0, Antisepticum 1,0, Aquae 56,57. 
Alkalische Zusatze, z. B. Sapo kalinus, yerdieken dio Konsistenz dor Salbe. Roch sturker 
wirken dic Ichthyol-Salze, weshalb diese mit Wassor zu yerdunnen sind. Resorcin, Pyro- 
gallol und Zinkoxyd vermindern dagegen dic Konsistenz. — Caselnsalben sollon wegen der 
starken Wasser-Yordunstung am beston in Zinntuben abgegeben werden.

Cassia.
Gattung der Caesalpiniaceae—Cassieae.
I. Mekrere Arten liefern die SennesblUtter (vergl. Senna).
II. Andere Arten finden wegen des reichen Gekaltes an Gerbstoff tecbnisebe Ver- 

wendung: so die Rinde von C. auriculata L. ans Ostindien mit 20 Proc. Gerbstoff, die 
von C. florida Vahl mit 4 Proc., die von C. Roxburyhii D. C. mit 6 Proc., die 
von C. grandis L. f. etc.

III. Zalilreiche Arten finden arzneilicke Verwondung, so von C. alb ta L. die Bliitter 
und Bluthen gegen Hautkranklieiten (Herpes), von C. OCCidentallS L. die Bliitter gegen 
Erysipelas, C. lo ra  L. die Samen gegen Hautkranklieiten und gegen Augenleiden etc.

IV. Dio Samen von C. OCCidentaliS L., sowie die von C. Sopliora L. liefern 
Kaffeesurrogate (vergl. Coffca).

V. Cassia fistula L. (syn. Ba ety  r i lob inni F is tu la  W i lid.), hcimisch im tropisclien 
Asien, in Amerika und Afrika kultiyirt. Mit langer, hiingender, stielrunder Iiiilse, qucr 
gef&chert, in jodem Fach ein Same in einem siissen Fruclitmus, das ahnlicb wie das von 
Tamarindus yerwendet wird. Es enthalt bis 70 Proc. Zuclser und bis 3 Proc. Gerbstoff.

Auśser dieser Art werden die Hiilsen yerwandter Arten (wie die von C. grandis L  
f. „Casse du BresiP. Gall.) ebenso yerwendet. Die Bliitheu wirken abfilhrend, die Bindę 
wird des Gerbstoifgehaltes wegen, ebenso das IIolz technisch yerwendet.

Fructus Cnssiac Fistulae (Austr. Helv.). Cassia Fistula fU-St.). Rohrenkassic- 
Purgirkassie. Casse (Gall.). Pnrging Cassia. Beim Einkauf priife mim, ob der Fracht- 
brei niclit zu selir ausgetrockuet, niclit schimmelig und von Insekten zerlressen ist.

Pulpa Cassiae Fistulae (Austr.). Cassiae Pulpa (Brit.). Cassienmus, Kassicn- 
mark. Cassia Pulp. Pulpę (le Casse (Gall.).

Fruchtmus, Q,uerwiinde und Samen werden den Fruchton entnommen und wie Pulp* 
Tamarindorum (siehe dort) zu einem Mus yerarbeitet. Dasselbe soli lionigartig rioclren 
und angenelim suss schmecken. Auch hier ist das von D iis t e b ic h  fiir Tamarindenmus cm* 
pfohiene Beschleunigungsvcrfaliren anwondbar.

Ausbeute: 120—130 Proc. der ganzen Rbhrenkassie. Wie die folgonden in Porcellan- 
oder Steingutgefassen zu yerarbeiten und aufzubowaliron.

Conserya Cassiae. C onserye de Oasse (Gall.). Cassienmus 50 Th. orweioM 
man im Wasserbade mit destili. Wasser 50 Th., fiigt Zuckerpulver 125 Th. liinzu und 
dampft ein auf 200 Th.

Estractum Cassiae, E x tr a i t  de Casse (Gall.). Rohrenkassie, Kaltes destili. 
Wassor gleiche Tlicile. Mail erweicht den Inhnlt der Friichto in Wasser, seiht olme zu 
pressen durch, wascht mit Wasser naci) und dampft zu einem weiclien Extrakt ein.

Tisaue de Casse (Gall.). Cassienmus 20 g, siedendes Wasser 1000 g; nach 1 Stuntlo 
durchseihcn.

VI. Flores Cassiae, Clarelli Cassiae, Ziinmtbliitlien, Caneelbliitheii, Zimnit* 
nagelchen sind die abgebliihten und yertrockneten Bliithen einer Cinnamomumart, yielleiclit 
von C. Cassia Blume oder C. Loureirii Nees. Sie sind keulenformig, his 12 nim 
lang, zum Tlieil gestielt, liart, fast holzig, grobrunzelig, graubraun oder schwarzbrauu. 
Jedes Stiiek besteht aus dem beeberformigen Untertbeil des Kelcbes, der naeb abwilrts



stielartig yerschmalert ist, utul nach oben in den undentlich sechstheiligeu Saum ausliiuft, 
iler den Fruclitknoten umschliesst. — Geruch urul Geschmack nach Zimmt.

Ftir den Nachweis dos Pulvers kommen in Betracht die einzelligen, diokwan- 
digen Haare.

Sie enthalten bis 1,9 Proc. atherisches Oel voin spec. Gew. 1,031 und mit einem Ge- 
halt von 80,4 Proc. Zimmtaldehyd. Die Bluthenstiele liefern 1,7 Proc. iitherisekes Oel vom 
spec. Gew. 1,046 mit 92 Proc. Zimmtaldehyd.

Mail yerwendet sie kier mul da ais Gewiirz, in der Ileilkunde sind sie obsolet.
VII. Cassia caryophyllata, Cortex Caryopliyllati, Nelkenzimmt, Kelkcnkassie, 

ist die Bindę des zu den Lauraceae—Persoideae gehorigen Dicypellium caryophyl-
latum (Mart.) Nees, heimiscU in Brasilien.

Sie bildet lange, 2 Finger dicke Cylinder, die aus mehreren in einander gesteckten 
RShren bestehon. Die Bindę ist bis 2 mm dick, dunkel rothbraun. Im Allgemeinen vom 
Bau der Lauraceenrinden (yergl. Cinnamomum), alier im Bast keine Fasern, nur znweilen 
Gruppen von Steinzellcn. Geruch und Geschmack nach Nelken und Zimmt.

Dieser echten Bindę werden andere Lauraceenrinden von ahnlickem Geruch und 
Geschmack snbstituirt, eine genauer untersuchte, wohl von einer Cinnamomumart abstammend, 
euthielt im Bast Fasern.

Castanea.
Gattung der Fagaceac.
I. Castanea vulgaris Lam. (syn. C. vesca Giirtn.) Edelkastanie. Eclite Ifa- 

stanie. Marouenbauin. Castaiiier. Chiitaignier. Marronier d’Europe. Heimisch in 
don Mittelmeerlaudern, durch Kultur weit yerbreitet.

Medicinische Verwendung lindcn die Bliitter, Folia Castaneae (Erganzb.), Edel- 
kastanienbliitter. Sie sind langlich-lanzettlich, lang-zugespitzt, am Bandę gesiigt, ctwas 
loderig.

Extractum Castaneae fluidum (Erganzb.). Aus 100 Th. grób gepulyerter Bliitter 
^"d einer Miscliung aus 3 Th. Woingeist und 7 Th. Wasser bereitet man durch Ver- 
drangung 100 Th. Fluidextrakt. Innerlicli 2—3 stundlich 0,5—2,0 g ais krampfmilderndes 
Alittol boi Keuchhusten.

K eu ch liu stcn n iitte l.
I

Hp. E x tracti Castaneae fluidi
S irupi Senegae aii.

IT.

Itp. E x tracti Pulsntillae
E x traeti Hyoscyam i Jta 1,0 
Aquae Amygdalarum amur. 
E xtracti Castaneae fluidi fuŁ 10,0 
Infusi Ipecacuanhae 1,0 : 100,0 
M orphini hydrochlorici 0,02 
S irupi Altbaeae 50,0

Tflglich 3—5 Tbeeloffel voll.

K eiichliustom nitte l des Apothekers N aumann. 
Itp. Tartnri s tibiati 0,00 

Aqu. destill. 50,0
Sirupi Saccb. 10,0.

signa No. I.

Itp. E x tracti Castaneae fluidi 
Sirupi Sacchari aa 30,0 

signa No. II.
Zwoistimdlieb 1 Tbeeloffel voll im  Wecbsel. — 

K indern un ter 1 Ja lir  nur No. II, zwoistimdlieb 
*/•> Tbeeloffel voll.

S irupus  poetom  lis.
H u s t e n s a f t  f i i r  K i n d e r  (Yomaćka).

Rp. Ammonii chlorati 10,0
Ammonii brom ati 3,0
E x tr. Castaneae fluidi 40,0
Sirupi Ananassac 100,0
Sirupi Senegae 80,0
Glycerini purissim i (57,0
Sirupi Sacchari 200,0.

Thymobromnl von Dr. B l o c h , ein Sirup gegen Keuchhusten: enthiilt Extr. Castan. 
v°sc-, Extr. Thymi frigid. par. un l Bromalbydrat.

Die Frilchte, Maro non, sind ein im Stiden viel yerwondetes Nahrungsmittel.
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Der Gekalt an Starkę betriigt durcbscbnittlicb 29 Proc., der an Fett 1,7 Proc. Die 
Starkekorneben sind bis 20 mm gross, moist einfach, sehr mannigfach gestaltet, Schiebtmig 
kaum zu sehen, haiifig mit Spalt im Centrum. Die in Nordamerika heimisehe Yarietat 
pum ila bat 36 Proc. Starkę und 7 Proc. Fett. Dic Rinde entliiilt 4—12 Proc. Gerbstoff.

II. Castanea dentata Marshall.
Castanea, Chestnut (U.-St.).
Die im September—Oktober gesammelten Blatter dienen zur Bereitung des
Extractum Castaneae flniduni (U-St.). 1000 g Biiltterpulver (No. 30) ubergiesst

man mit 5 1 sied. Wasser, presst nacli 2 Stunden aus, erschopft im Perkolator mittels 
Wasser, dampft die vereinigten Ausziige auf 2000 ccm ein, fiigt 600 ecm Spiritus zu, filtrirt, 
dainpft auf 700 ccm ein und stellt durch Glycerin 100 ccm, Spiritus q. s. 1000 ccm Ex- 
trakt her.

III. Castanea javanica Blume bat purgirend wirkende Friicbte.

IV. Aesculus Hippocastanum L. (Hippocastanaceae) Rosskastanie. Hei- 
misek in Nordgrieehenland. Durcb die Kultur weit yerbreitet.

Liefert Cortex Hippocastani, die vor Entwickelung dci' Blatter gesammelte Rinde 
der diiimen Zweige. Aus,sen graubraun, auf dem Brucb fast fleiscbfarbig, oft mit den
halbkreisforinigen Narben der abgefallenen Blatter.

Bastfasern in sparlicben Btindeln, von Stcinzellen umlagert, die auch selbstiindige 
Gruppen bilden. Oxalat in Einzelkrystallen und Drusen. Markstrablen einreibig.

Entbiilt A escu lin , A e sc u le tin , 2 Proc. K a s ta n ie n g e rb s a u re , und einen dem 
M o r  i n , abnlicben Kbrper.

Friiber ais Fiebermittel im Gebrauch, jetzt ziemlich obsolet. Die Frnclit, Friictus 
Castaneae eąninae enthalt nacli K o e n i g : Wasser 14,83 Proc. Stickstoffbaltige Substan* 
6,83 Proc. Rohfett 5,14 Proc. Stickstofffreie Extraktstoffe 68,25 Proc. Robfaser 2,73 Proc- 
Ascbe 2,22 Proc.

Yon intensiv bitterem Gescbmaek, weshalb die Nutzbarmacbung der Starkę auf 
Scbwicrigkeiten stosst. Es soli mbglicb sein, sie mit Sodalosung zu entbitteru.

Hin und wieder ais Zusatz zu Schnupfpulvern.
Tinctura Hippocastani concentrata ist ais Mittel gegen Haemorrhoiden empfohlen 

worden. (Pharm. Zeitung 1896, pag. 254.)
Oleum Hippocastani. A n tig o u tte u x  G bnevoix. Mittel gegen .Rheumatisinus- 

Die gepuiyerten Samen worden mit Aether extrahirt und dieser dann yerjagt.
P llh is  COS lii Cti CHS WlEGLEB.

Sem. exeorticat. H ippocastani J 000,0
Amygdal. am. 50,0
Rhiz. Irid . pulv. 40,0
N atr. carbon. siec. 10,0
Ol. Bergainott. 2,0.

Zum  Wnschen gegen rauhe Hlinde.

Antiartlirinpillen von L. Sell iii Kempten, gegen Giclit, bestehen aus Ross- 
kastanienextrakt, Salicin, Saligonin, Salzsfture, Dextrose (E. Meeck).

Kastanlenextrakt aus Esseg gegen  K e sse ls te in , ist aus Eosskastanien bereitet-



Castoreum.

Castoreum (Austr. Helv. Erganzb. Gall.). Bibergeil. Castor.
B esclire ibung . Das Bibergeil ist ein Sekret, welches sieli in eigenthflmlichen 

Beuteln des Bibers Castor Fiber L. (Abtheilung der Nagethiere: Rodentia, Familie der 
Castoridoae) befindet, die mit dera Geschleelitsapparato in Verbindung stehen. Es ist 
also gobraucklich, unter diesem Narnen „die Beutel mit dem Sekret11 zu verstehen. Sie 
finden sieli bei beiden Gesoklecktern (gewohnlick kommen aber nur die grosseren 
mannlichen in den Handel) paarweise unter der Haut und stehen durch einen ge- 
Weinschaftlichen Ausfiihrungsgang mit dem Vorhautkanal des Mannckens und mit der 
Scheide des Weibehens in Yerbindung. Sie sind birnformig, bis 12 cm lang, bis 4 cm 
dick, die Haut ist geschiehtet. Der Inlialt ist im frischcn Zustand flussig, gelbliek; in den 
trockenen, meist im Rauche getrockneten Beuteln ist er spriide, dunkelbraun glanzend, von 
charakteristischem Geruch und bitterlich starkom Gesckmack. Die Beutel hangen meist 
nocli paarweise zusammen.

Man unterscheidet zwei Sorten: 1) Sibiriselies Bibergeil, Castoreum Sibiricum, 
Castoreum Moscoyiticum aus Sibirien, zu dcm auch etwa yorkommendes europiiisclies 
Bibergeil gerechnet wird. Diese Sorte ist ausserordentlieh selten und theuer. Sie wird 
Bur dispensirt, wenn sie ausdrticklich verlangt wird. 2) Canadisclies Bibergeil, Casto- 
l'«um Canadense, Castoreum Ainericanum, Castoreum Anglicum, abstammend von der 
amerikaniseken Varietat des Bibers, die von manchen fiir eine besondere Art: Castor 
Americanus Cuvier gehalten wird, gegenwartig hauptsachlich aus den westlichen 
Staaten yon Nordamerika, weniger aus Labrador und Neufundland in den Handel kommend. 
Die gewijhnliclie, offioinelle Sorte. Die Beutel sind aussen schwarzbraun, grobrunzlig, der 
lnhalt reichlich von Hautlamellen durchsetzt.

Heisses Wasser nimmt nur wenig auf, die Losung wird beim Erkalten weisslick- 
trilbo, beim Erwarmen wieder klar und gelblich. Mit Eisenchlorid farbt sieli die Losung 
sehmntzig-grunlich. Aether und Alkohol losen den grossten Tlieil, die Losung ist tiefgclb 
bis braun und giebt auf Wasserzusatz reichliche, weisse Fallung.

lie s ta n d th e ile . Wenig bekannt. Enthiilt bis zu 2 Proc. iitk e risek es O el, etwas 
Pilono 1 (yielleiclit vom Riiiichern herriikrend). Aus der heiss bereiteten alkoholischen Ld- 
sung scheidet sich beim Erkalten eine krystallinische wachsartige Substanz ab (Castorin), 
wahrend ein Harz (C astoreum —R esinoid) in der Losung bleibt (in Cast. Moscovit. 58,5 
Proc. und Cast. Canad. 12 Proc.). Eerner Benzoiisiiure, S a lic in  und S a lic y lsa u re  
Bnd angeblieh ein G lukosid . Endliek C alc ium phosphat 1,4 Proc. und Oalcium- 
k arb ona t bis 33 Proc.

A u fb e w a h ru n g .  Prische, dem getodtetou Biber entnommene Beutel verlieren beim 
Trocknen an der Luft bis 65 Proc. an Gewicht.

Die Beutel werden sorgfaltig, doch ohne Anwendung kiinstlicher Warnie, naeh- 
getrocknet, da sie sonst leieht schimmeln, und in dicht yerscklossenen Glasgefiisscn auf- 
bewahrt. Das Pulver bereitet man aus dem nothigenfalls iiber Aetzkalk getrockneten 
Bibergeil, M it davon aber nur einen geringen Yorrath und yor Licht geschiitzt.1) — Da man 
beim Nachtrocknen der Beutel iiber H2SO.t bis zu 40 Proc. Gewichtsverlust beobachtet 
hat, so darf beim Einkauf dieser theuern Waare der Eeuchtigkeitsgehalt nicht unberiick- 
sichtigt bleibcn.

Y erfiilsch u n g en  kommen vor, indem man die Beutel offnet, ilmen den lnhalt 
thoilweise entnimmt, dafiir getrocknetes Blut, Sand, Sagespahne, Harz, getrocknetes Eleisch 
hineintliut und sie wieder zuniilit oder yerklebt. Solche Beutel sind schon iiusserlick 
leicht zu erkennen. — Solche, die faulig riecken, sind zu yerwerfen.

1) Gall. lasst bei 25° C. trocknen, die iiussoren und inneron Haute yerworfon.



Zuweilen kommen kleiucre Beutcl mit gelbem, oligem Inkalt vor. Das siad die sogen. 
O elsacke, die der Biber neben den Castoreumbeuteln fiibrt. Sie sind natiirlicb ebenfalls 
nicht zu verwenden.

A n w e n d u n y .  In Pillen oder Pulvern zn 0,2—1,0 g, ais Tinktur, seltcn im Kip 
stier zu 1,0—4,0, oder in Suppositorien.

Tinctura Castorei. A ustr.: Bibergoil 2, Verd. Weingeist (60 proc.) 10. Erganzb- 
H elvet.: Bibergoil 1, Weingeist 10. G all.: Bibergoil 10, Weingeist (80 proc.) 100. — 
Wird durch reicblichen Wasserzusatz milchig-lelimfarbig, soheidet mit NH., unlosliches Hw'z 
ab. — Bei Hysterie zu 1—8 g.

Tinctura Castorei aetherea. E rg& nzb.: Bibei-geil 1, Aetber 2,5, Weingeist 7,5- 
Gall. (T e in tu re  e th e re e  de C asto reu m , E th e ro le  de O astoreum ): Bibergeil 10,0, 
Aetlier (spec. Gew. 0,758) 100.

Tinctura Castorei Sibirici. E rg an zb .: Sibirisches Bibergeil 1, Weingeist 10. "  
Boli durch Wasserzusatz nur opalisirond werden, mit NH,, klar olme Harzabscheidung.

Tinctura Castorei Sibirici aetlierea. E rg an zb .: Sibir. Bibergeil 1, Acther 2,5, 
Weingeist 7,5.

Aquu Castorei (Preuss. Taxe 1897).

lip . Castorei grosso m. pulv. 1,0 
Spiritus 1,0
Aquae 12,0.

Kach 12 sttindigem  Digcriren werden 8,0 ubdestilliri

Pilulao antispasmodicae IIayer. 
Rp. Asae foetidae 

Castorei
E xtracti Valeriauae 
Galbani aa 1,0.

M. f pilni. 20. 3 Mai tttgl. 1 Pille.

E lix ir utorinurn Croluus.
lip . T incturac Castorei Canad. 15,0 

Tincturae A bsintbii 
Tiucturae Croci aa 5,0
Olei A nisi gutts. X.

Cuttae anUliystericiio Lebekt.
R p. T incturae Castorei Canad.

T incturae Valerianao aetli. aa  10,0 
Tincturae Opii crocatao 5,0.

Suppositoria antispasmodicn Bouchardat. 
Rp. Castorei Canad. subt. pulv. 10,0

Olei Cacao 30,0.
M. 1 supposit. 5.

T inctura Castorei campliorata.
lip . T incturae Castorei Canąd. 0,0 

Spiritus eam phorati 4,0.

T inctura Castorei composita.
lip. Castorei Canadensis

Asae foetidae aa 5,0
Liąuoris Ammonii caust. 20,0
Spiri tus 80,0.

L łąuor nuodynus Triller.
Rp, Tincturae Castorei Canad. 

Liąuoris Ammonii vinosi 
T incturae aromaticae
T incturac Croci aa  5,0
Olei Macidis 1,25
Aqt«ie arom aticae 30,0
Spiritus ubsoluti 10,0.

Mixtura antispasmodica Sydenjiam.
Rp. . Tincturae Valorianae

Tincturae Castorei Canad. aa 5,0 
Spiritus aetherei gtts. XV
A ąuae Foeniculi 100,0.

T inctura excitans (Form. mag. Berol.).
Rp. T incturae Castorei 5,0 

Tincturae Valerianae 10,0.
D. S. 2stundl. 10 Tropfen.

W ittorung fiir Raiibtliiero. Nach IIietjsrjcii.
Rp. Castorei Canadensis 3,0 

Moschi 0,3
Zibethi 0,2
Olei Cascarillae 
Olei Valerianae 
Olei Angelicae 
Olei Patchouli aa. gutts. V 
Amyli T ritici 100,0.

Das Pulver darf n icb t m it den Hilnden berfthrt 
werden.

Krampftropfen, Kdiiigsseer: Spirit. aetlier. 10,0, Spirit. Aetheris nitros., Tind- 
Castorei, Tinct. Opii, Tinct. Valerian. aa 2,0.

Marderwitterung. Tinct. Castorei Canadensis 2,0, Tinct. Moschi 1,0, Olei Anisi 
oder: Castorei 0,1, Radie. Valerian. 2,5. Auf die Falle zu legen.

Mutterkolik-EssenZj Kdnigsseer ist eine Tinktur aus Bibergeil, Safran, Nelkeib 
lihabarber, Zimmt, Pomeranzen, Zitwer- und Sclilangenwurzel.

Catechu.
Catecliu (Austr. Genu. Helv. U.-St.). Catecliu uigruiu. Terra Japonica. K'" 

traetuiu s. Succus Catechu. — Acacien-Katechu. Kutseli. Pegu-Katechu. — Cneho'1 
de Pegu. Casehuttie (Gall.). Terre du Japou. — Black Catechu. (Catechu Pb. Brit- 
siche imter G am bir. Genu. fasst uuter dem Nameu C atechu  dieses und Gambii'
sammen.



B esc lire ib u n g . Man gewinnt das Catechu dnroh Auskochen des Holzes der
Acacia Catechu Willd., heimisch in Vorder- und Hinterindien und auf Ce,ylon, und der 
Acacia Suma Kurz, lieimisch in Vorderindien und im tropisclien Ostafrika. Das zer- 
kleinerte Holz wird in Topfen mit Wasser ausgekocht, der Auszug eingedickt, worauf man 
ikn an der Sonne vdllig eintrocknen lasst. Kommt in verschiedenen Sorten ans Vordev- 
und Hinterindien in den Handel:

1) P eg u - oder B om bay-C atechu, die gebrauchliehste Sorte. Undurchsichtige, 
dunkelbraune bis lederfarbige Masse von meist glhnzendem, nrasehligem oder seharfkan- 
tigem Bruch, zuweilen im Innem noch weich. Kommt meist in grossen, von Blattern 
(Dipterocarpus) durchsetzten und darin eingehiillten Bloeken, seltener in kleinen Kuchen in 
den Handel.

2) B en g a lisch es C. bildet sckmutzig-graubraune Klumpen von kastanienbraunem
Bruch.

3) C. von M alacca, in ąuadratisehen Tafeln, aussen braun, innen hell-zimmtfarben.
4) K am aon C. (Pale Cutoh), schmutzig-graubraune, pordse, erdige Wtirfel.
Unter dem Mikroskop erscheint Catechu meist amorph (speeiell die 1. Sorte), doeh 

kommen auch reichlich krystallinische Sorten vor (so die 4. Sorte). Bchandclt man eine 
kleine Probe mit Essigsaure und untersucht den unloslichen Riickstand unter dem Mikro
skop, so findet man an pflanzlichen Iłesten besonders Bruchstticke von Gefiissen und ITolz- 
fasern (Unterschied von Gambir).

B es ta n d tlie ile . 2—10 Proc. C a tech in  C1SH180 8, [25—48 Proc. C atechugerb - 
siiure C86H31Ol5, wenig Q uercetin , 20—29 Proc. P flanzensch le im , 2,0—2,3 Proc. 
Asehe, 12,0—15,3 Proc. Wasser.

B r  u fu n g : 1) unter dem Mikroskop, wie oben angegeben. — 2) 3 Tropfen des al- 
koholisehen Auszuges (1:10) werden mit 10 ccm Weingeist und einigen Tropfen Eisen- 
ohlorid gemischt. Die Losung farbt sich griinlich. Bei Anwendung koncentrirter Losung 
entsteht eine chroingrune Farbung und allmahlich ein braunlicher Niederschlag, der auf 
Zusatz von Alkalien purpurn wird. — 3) Alkohol soli etwa 80 Proc. Ibsen, ebensoviel sie- 
dcndes Wasser, die Losung reagirt sauer.

F erfd lschungen . Catechu soli in Indien mit Estrakten des Holzes von T er- 
m inalia, K y lia , L a g e rs tro e m ia  yerfalscht werden, auch solches, das reichlich Stiirke 
onthielt, ist yorgekommen.

A n w e n d u n g .  Selten innerlich zu 0,1—0,3 g, ausserlich ais Bestandtheil blut- 
stillender Pulyer, in Zahntinkturen, Mund- und Gurgelwassern, Einspritzungen und Ver- 
bandwassern.

Extractuin Catechu (Erganzb.). Durch 2 maliges, je 3 tiigiges Ausziehen von Ka
tedra 1 Th. mit 'Wasser 5 Th. und Eindampfen zur Trockno zu bereiton. Ausbeute etwa 
75 Proc.

Extractum Catechu spirituosum. C atechu  dopura tum . Katedra 100Tli., Wein
geist (90 proc.), Wasser aa 150 Th.; nach 8 tagigom Ausziehen wird filtrirt und zur Trockne 
eingedampft. Ausbeute etwa 70 Proc.

Tiuctura Catechu (Austr. Gall. Germ. Helv.). Katechu 1 Th., Verdiinnter Wein
geist 5 Th.

Tinctnra Catechu composita (U-St.). Katechu 100 g, Zimmt 50 g, Yerdunnter 
Weingeist (41 proc.) q. s. Durch Yerdrangung bereitet man 1000 ccm.

Aqua gingiyalts. Tincturae Catechu 20,0, Tincturae Cinnam. 10,0, Aquao Menth. 
spirit. 150,0. Mit Wasser yerdunnt zum Mundausspiilen.

Cacliou aromatique, C. dc Bologne. P a s tille s  p ou r les fum eurs, G rains de 
Cachou. Catechu 30,0, Extr, Liquirit. 90,0, Saechari 30,0, Tragacanth. 15,0, Olei Caryo- 
phyll. 3,75, Olei Cassiae 2,0, Olei Macidis gutts. X, Tinct. Ambrae gutts. XII. Man stbsst 
mit Aqua Ńoroli zur Masse, formt ontweder Pillen von 0,1 g oder Tabletten und yorsilbert.

Elcctuarium Catechu. D iasco rd iu m  F ra c a s to rii . Catechu 15,0, Cort. Cinna- 
momi 1,5, Sem. Myristic. 1,0, Opii 0,2, Mellis rosati 40,0. Bei veraltotem Durchfall thee- 
lbffelweise.

Essentia dentifrieia J eannel. Tinct. Catechu 50,0, Tinct. Benzoes 10,0, Spiritus 
dilut,. 40,0, Glycerin 20,0, Ol. Menth. pip. 1,0. Zusatz zum Mundspiilwasser.



Pasta haemostatica A stley Cooper. Catechu 5,0, Argillae albae 5,0, Aluminis usti
20,0, Tinct. Opii 2,5, Spiritus q. s. ut f. pasta.

Pulyis Catechu ferratus. P o u d re  do M arso ille  ou de P rovenee. Catechu, 
Ferri pulverati, Sacohari aa 10,0. I)ivide in p. aeq. 30. Bei Bleichsucht, Magenleiden, 
Blutspoien.

Sirupus Catechu. Tinct. Cateolni 15,0, Sirupi Sacehari 85,0.
Tabellae cum Catechu. T a b lo tte s  do Cachou. Catechu plv. 50, Sacch. plv. 

400, Mucilago Tragacanthae 50. Daraus Pastillen a 1,0.
Tinctura autiscorbntica Copland. Tinct. Catechu 25,0, Tinct. Myrrhae 15,0, Tinct. 

Ohinae 10,0, Balsam. Peruvian. 1,5, Spirit. Cochlear. 10,0, Spirit. dilut. 20,0. Bei Blutungen 
des Zahnfleisches.

Tinctura haemostatica, A n h a lts tro p fe n . Tinct. Catechu, Tinct. Cinnamomi aa.
Trocliisci Catechu (U-Śt.). T ro ch es  of C atechu . Catechu 6 g, Sacehari 65g, 

Tragaeanth. 2 g, Aq. Neroli conc. q. s. Man formt, 100 Zeltchen
Antikesselsteinmittel. Folgende entlialten Katechu ais Hauptbestandtheil: Levks- 

que’s ; Desincrustant von L. Constant & Co ; N kddkrmann’s ; Harburger; K olper’s; Halo- 
quin von F iermann; Lepidolyd von K olicer; Lithoreactif von R aillard & Co.

Elixir de sante de Bonjcuii. Enthalt Katechu, Orangenschalentinktur, Minzen-, 
Kummel-, AnisOl, Theeaufguss, Aother, Zuckor.

Zahuhalsam, H offmann’s : Tinct. Catechu 2, Ol. Caryophyllor. 1.

Cautschuc.

Cautschuc. Gummi caycnnense s. elasticum. Rcsina elastica. — Kautscliuk. 
Federliarz. Ledergummi. Speckgummi. — Caoutcliouc (Gall.). Gomme elastiepm. 
— Elastica (U.-St.). India-rnbber.

A b s ta m m u n g .  Einen kautschukhaltigen Milchsaft fiihren eine grosse Anzahl von 
Pflanzen, besonders in den Familien der Euphorbiaceen, Apocynaceen, Asclepiadaceen, 
Moraceen, Campanulaceen. Ausgebeutet werden hauptsaehlieh Hevea brasiliSUSIS 
Mliii. Arg. (E uphorb iaceae), am Amazonenstrom, liefert Para-Kautscliuk; Manihot 
Glaziovii Miill. Arg. (E uphorb iaceae), hauptsaehlieh im nordostliclien Brasilien, liefert 
Ceara-Kautscliuk; FicilS elastica Roxb. (Moraceae), in Siidamerika, auch kultmit; 
Landolphia comorensis (Boj.) K. Sch. (A pocynaceae) in Westafrika; L. owa- 
riensis Beauv. in Ostafrika; L. Kirkii Thist. Dyer, L. Petersiana (KI.) Thist. 
Dyer, beide in Afrika; L. gummifera (Lam. et Pois.) K. Sch. Ferner aus der- 
selben Familie die Gattungen llrceola, Willoughbya in Ostiudien; Parameria in 
Cochinchina; Tacazzea und Clitandra in Afrika; HanCOrnia in Amerika.

G e w in n u n g .  Man gewinnt den Milchsaft, in dem der Kautscliuk in Form kleiner 
Kiigelclien vertlieilt ist und den die Pflanzen in Milchsaftschlauchen entlialten, indem man 
Einschnitto in die Rinde macht, worauf der Milchsaft ausfliesst. Diesen bringt man dann 
auf yerschiedene Weise zum Gerinnen, wohei sich der Kautschuk von den iibrigen Be- 
standtbeilen trennt. Man streicht ihn in diinnen Lagen auf Holz oder Thonformen und 
riiuchert ihn, wobei er bald erstarrt, und wiederhoit diese Operation. Die urspriiiigdich 
weisse Substanz wird dabei braun bis Schwarz. Oder man streicht ihn in dflnner Lagę 
aus und lasst, ihn dureh Yerdunsten erhiirten. Oder man bringt den Saft zur Coagulation, 
indem man ihm Sauren (Citronensaft) oder Salze (Kochsalz oder Alaun) zusetzt. — Zusatz 
yon Ammoniak yerliindert die Coagulation.

JBcschreibung. Spec. Gew. 0,98—0,96. Er ist elastisch und racist weich; wenn 
man frisch durchschnittene Stiicke fest zusammenlegt, so haften sie aneinander. Seine 
Elastieitat yerliert er bei 0°, bei 50° C. wird er weich und bei 120° C. schmilzt er zu einer 
flhssigen oder lialbfliissigen Masse, die nach dem Erkalten sebwer wieder fest wird und 
immer schmierig bleibt. Er ist poroś. Er absorbirt leiebt Sauerstoff und wird dadureb



spriide, besondcrs am Lieht. K a u tse h u k rd h re n  und -S top fon  w erden d a h e r ani 
liesten u n te r  W asser in  einem  u n d u rc h s ic litig e n  G cfiiss au fb ew ah rt. H a rt-  
gewordonc G egenstiindo  b r in g t man auf e in ige  Z e it in  eine S chw efelkohlen- 
stoffatm osphare und dann in G lasgefiisse , in  denen sicb  ein G efass m it 
Petroleum befiudet.

Reiner Kautsehuk lost sicb in Benzol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Terpentinol, 
geschmolzenem Naphtalin, besonders leicht in einem Gemisch von 6—8 Th. absolutem Alko
hol uud 100 Th. Schwefelkohlenstoff, ferner leicht loslich im sogen. Kautschukole, das man 
bei der trockonen Destillation des Kautschulcs gewinnt.

B esta n d th e ile . Rober Kautsehuk entlialt etwas Eiweissstoffe, Fett, atherisches 
Oel und Farbstoffe, von denen er durch aufeinander folgende Behandlung mit Wasser 
Alkohol und Aetker grossentheils befreit wird. Das ungeliist bleibeude wird durch Losen 
in Chloroform und Ausfallen mit Alkohol gereinigt. Dann entspricht es der Formel C10H16. 
Bei der troekenen Destillation liefert er Iso p ren  Cr,Hs, Cinen (K autsehin) CJ0H]U und 
Heveen C1BHM. Im Gabonkautschuk ist In o s itd im e th y la th e r  C0II100(,(CH3).,, im 
Bomeokautschuk dasselbe und In o s itm o n o m e th y la th e r  und in dem von Madagaskar 
P init enthalteu.

A n w e n d u n g . Innerlich selten in Pillen zu 0,1—0,2 mehrmals tiiglich bei Schwind- 
sucht (wirkungslos, da Kautsehuk im Korper nicht yerandert wird). Aeusserlich zur Be- 
reitung wasserdichter Pflaster und almlicher Arzneiformen, Collemplastra, Pflastermulle, 
Senfpapier. Die ausgedehnteste Yerwendung lindet Kautsehuk in reinem oder yulkani- 
sirtem Zustande bei Herstellung chirurgischer Geratlie, wasserdichter Unterlagestoffe, von 
Buftkissen, Eisbeuteln; Gummischlauche und -pfropfen sind im chcmischen Laboratorium, 
Hartgummittaschen zur Aufbewahrung der Flusssaure uncntbehrlich.

Yulkanisirter Kautsehuk. Dm Kautsehuk auch innerhalb weitor Temporatur- 
grenzon elastisch zu halten, „vulkamsirt“ man ihn, indem man ihm Schwefel einverloibt. 
Bas geschieht, indem man ihn boi hOheror Temperatur direckt mit Schwefel durcharbeitet, 
oder indem man ihn mit Schwefelyerbindungen (Scliwefelkalium, Schwefolantimon), odor 
mit einer LOsung von Chlorschwefel in Schwefelkohleustoff oder Petroleum bohandelt. 
Solchem yulkanisirten Kautsehuk sotzt man dann haufig noch Kreide, Thon, Zinkweiss, 
Eisenoxy<l etc. zu, um ihn fur bestimmte Zwecke goeignet zu macken, um ihm eine be- 
stimmto Farbę zu geben, oder auch um das Gewicht zu vermohren.

Entschwefelter Kautsehuk ist yulkanisirter Kautsehuk, dcm man seinen Schwefel- 
gehalt ganz oder theilweise durch Kochen mit Natronlauge wieder entzogen hat, der aber 
noch die physikalischen Eigenschaften des yulkanisirten Kautsehuk besitzt.

Ebonit, h o rn is i r te r  K au tseh u k , H artg u m m i: entlialt 30—40 Proc. Schwefel, 
ferner Kreide, Zinkweiss, Bleiweiss, Schellack.

Vegetabiliselies Elfenbein,1) durch Mischen von Kautschuklósung mit Magnesia 
unter hydraulischen Druck gewonnene Masse, dient zur Herstellung von Billardkugeln u. dgl.

Cautsebuc terebintbinatuin. Klein geschnittenen Kautsehuk 10 Th. lost man in 
▼erschlossonom Gefasse in rectif. Terpentinol 20 Th. bei gelinder Wilrme.

Collemplastruin nilhnesmun, K a u tso h u k h e ftp f la s te r  (n. D ieterich). Veil- 
chenwurzolpulver 88 Th., Sandarakpulyer 20 Th., Salicylsaure 6 Th., misclit man, fiigt 
Acther 150 Th., Harz iii 20 Th. zu und riihrt allmahlich Kautschukpflasterkiirper 800 Th. 
darunter.

Collemplastra Ainerieana, A m erik an isch e  K a u tsc h u k p fla s te r , sind ge- 
strichene, durchlochto Pflaster, welcko aus bestom, gereinigtem Parakautschuk, Iriswurzel, 
Wacha, II arz, Pech und etwaigen arzneilichen Stoffen fabrikmhssig hergostellt werden. Ilmoii 
nachgebildet ist Y oiik’s Kautschukpflaster von K ahnemann, wolelies frei von hautreizendon 
Eigenschaften sein soli.

Gliiblichtkorper - Tinktur, bestimmt, die Gluhkorper unterwegs vor Bruch zu 
schutzen, ist oine Auflósung von 2 g Kautsehuk in 100 ccm Petroleumbenzin (B. F ischer). 
^wockmassigor ist yerdunntes Kollodium.

Gummikitt fiir Fahrriider. 1) Kautsehuk 16 Th., Guttapercha 10 Th., Hausen- 
blase 4 Th., Schwefelkohlenstoff 70 Th. Die sorgfaltig gereinigten Risso werden mit dem 
Kitt ausgefullt, die Theile bis zum Erharten durch Bindfaden zusammengehalten. Auch 
uls Ledorkitt yorwendbar.

') Unter dieser Bozoichnung kommen auch dio Niisso von Phytelephas macrocarpa 
in den Handel.



2) Kautschuk, klein geschnitten, 30 Th. schmilzt rnan mit Fiehtenharz 12 Th., fig1 
yenetian. Terpantin 5,4 Th. zu, lost in Terpen tinbl 110 Tli. und vermischt mit oincr Ldsung 
von Kautschuk 30 Th. in Chloroform 600 Th. Audi fur Grummischuhe, llegenriieke u. dgl-

Kautschuk-Firniss. Leinolfirniss 5 Th., Kautschuk-Benzol-Liisung 1—2 Th. giebt 
nach Zusątz von q. s. Graphit metallahnliehe Uebcrziige,

Kantsclnikkitte. 1) Kautschuk 125 Th., Harz, LeinOl je 60 Th., Schellack 80 Th. 
schmilzt mail zusammen.

2) Kautschuk 20 Th., Mastix 180 Th., Chloroform 800 Th. Kalt zu losen (Buchh.J- 
Fur Glas, zum Befestigen von Glasbucbstaben.

3) Kautschuk 10 Th. in leichtem Kampherol oder Scliwefelkohlenstoff 90 Th. geldst, 
wird mit Aspbaltlack q. s. verdickt. Fiir Gummischuhe.

4) Benzol-KautschuklOsung 10 Th., Paraffm 2 Th. zur Hillfte verdunstet, werdenrf 
gut getrocknetem Sehwerspath und .Bolus zur knetbaren Masse gomacht. Fiir Laugcir 
gefasse. (Fiir heisse Lauge wird Paraffm durch Copal ersetzt.)

5) Kautschuk 100 Th., Talg8Th. schmilzt man und mischt mit gebranntom, zerfalleneffl 
Kalk 8 Tli. Soli der Kitt bald erharten, so setzt man noch Mennige 20 Th. zu (Buchh.). 
Fiir Sauregefiisse.

6) Kautschuk, in heissem Wasser erwoicht, wird durch vorsichtiges (!) Koclien i» 
Theer geliist. Ledersohlen wasserdiclit zu machen.

Kaiitschukmasse zum Elufetten von Glashabnen an Biiretten, Vakmnnapparaten 
u. s. w. 1) Kautschuk 70 Th., Walrat 25 Th., Vaseline 5 Th. — 2) Kautschuk 70 Th-. 
Gelbes Wachs 30 Th. Man schmilzt zuerst den Kautschuk und mischt dann die anderen 
Stoffo zu. Boide Miscliungen sind durchsiclitig und durch Salpetersiiure und Wasser leicht 
vom Glase zu entfernen.

Kleidungsstiicko werden wasserdiclit, indem man sie mit Kautschukldsung trankt 
und Schwefelchloriddiimpfen aussetzt (D.K.P. 2265).

Łuck, biegsniiier. Asphalt 100 Th. in Benzol 150 Th. gelost; Elomi, Copaiv«' 
balsam je 4 Th. in Benzol golOst, mischt man mit q. s. Benzol-KautschuklOsung. (Hayer. 
Ind.- und Gew.-Bl.)

Liquor Caoutchouc. S o lu tio n  of In d ia - ru b b e r  (Brit.). Fein zerschnitten® 
Kautschuk 50 g, Benzol, Scliwefelkohlenstoff jo 500 cem. Man liist unter bisweilig0® 
Schiitteln. Im Kiihlen aufzubewahren! Feuergeiahrlich!

Hassa Collemplastri. C orpus ad C o llem p lastru m . K au tsehukpflaster 
k o rp e r  (Dietkbioh). Harziil 30,0, Copaivabalsam (Maracaibo), Gelbes Kolophonitim js
40,0, Larchenterpentin 20,0, Gelbes Wachs 12,0 schmilzt man, seilit durch in eine geriiumig® 
weitmiindige Blechflasche, setzt Aether 600,0 zu, lost durch Umruhren, fiigt Blatterkautschni 
(Resina elastica in foliis No. 12—13 von Gehe & Co. in Dresden) 100,0, in kleine Stiiclt® 
zerschnitten, hinzu, riihrt 6 Stunden lang und stellt verschlossen 1 Tag bei 15—20°0. b® 
Seite. Dann wird das Riihren 6 stiindlieh wiederholt, bis die Masse v0llig gleiclunassig 
ist und zuletzt durch q. s. Aether dereń Gesammtgewicht auf 800,0 gebracht.

Solutio Kesinae elasticue net herca. A e th e risc h e  K au tsch u k ld su n g  (Diet)' 
Kautschuk in Bliittern (s. vorig.) 50,0, Oelsaure 2,0, Aether 500,0. Nach 3 Tagen wird 
bis zur Gleichmassigkeit durchgoarbeitet, Aether 500,0 zugefiigt und unter ofterem Schiit' 
tein bis zur Losung bei Seite gestellt. Die weiter verdiinnte Losung liisst sieli filtriren-

Solutio Kesinae elasticae benzoliea. B enzo l-K au tschuk lO sung . Kautschuk 
in sehr kleinen Stucken wird 14 Tago bei 30—40°C. getrocknet, bei derselben Warnie i'1 
der 6 faelien Menge Benzol gelost und durch q. s. Benzol eine dickfliissige Masse hergestelk-

Vernix ad Cereolos clasticos. B ougies-L ack . Kautsohuk, fein zerschnitten, 
Bernsteinkolonhon je 10,0, Leinolfirniss 9,0, TerpentinOl 15,0.

Vornix ad ligna, tela etc. K a u tsc h u k firn is s  fiir H o lzw erk , Gewebc 
dorgl. Gut getrockneter Kautschuk 1 Th. wird im Wasserbade in SteinkohlentheerOl 8 Tb- 
gelost, dann fetter Kopalfirniss 2 Th. zugefiigt. (Gummi-Ztg,).

Wasserdiclito Lederscliiniere. Kautschuk, Scliwefelkohlenstoff jo 100 Th, 18s*t 
man einigo Tago stelion, fiigt Petroleum 100 T h , Mothylalkohol 200 Th., fein gepaK 
Schellack 400 Th. zu, lost bei 50—52 °C. und giebt Beinschwarz 200 Th. hinzu (Scient- 
Amur.).

Kautschuk bofestigt man auf Metali mittels einer Losung von gepulvertem Schellneb 
in 10 Th. starkom Ammoniak (dereń Anfertigung aber langere Zeit beansprucht).

Kautscluikabfiille lassen sieli verworthon, indem man sie mit LeinOl erhitzt, bis eine 
gleichm&ssigo Masse entstanden ist und diese mit der 20 faelien Menge siedenden Theers 
mischt. Man erhalt so einon wetterfesten Anstrich fiir Ziiune, Pappdachcr u. dorgl.

Schilder fiir Vorrathsgofasso in Kellern und feuchton Riuimon erhalt man sehr 
dauerhaft ans diinnstom Gummituch (einseitig gummirto Bottunterlago); man bofestigt die* 
pelben mittels Etiquottenlack, Loim oder Wasserglas und iiberzieht nach demTiocknen che 
Schriftseite mit einem geoigneton Lack.



Knt j)l ust rum lteslnno 1'ini cum Kostna c ia st i CU 
E loctuariiim  « C autschuc H ankon. Layignk .

Rp. Cautscliuc terebinthim iti 5,0 Rp. Resinac clastic. conc. 35,0
iSucci Sambuei inspiss. 50,0 Aetlieris Petrolei 13,0
Olei Amygdalarum amar. gutts. Y. Leni calore solutis adde

3 -4  Mai tiiglicli 1 Theel. Resinac Pini 300,0
Cerac flavae 25,0

K loctnarium  e C autcliuc Yarick  Cat.y e r . Glyeerin i 3,0.

Rp. Cautscliuc m inutim  concis. 2,5 P ilu lao  R esinac e lasticae.
Olei Terebinthinae rectif. 5,0 Benzol-Kautschuklosung \vird zum Sirup einge-

Solve leui caloro, adde dam pft, m it Bolus Armena zur weichen Masse an-
Sacehari pulvorati 45,0 gestossen, diese ausgerollt und auf der erwarnuen
Mellis dopurati 75,0. Pillemnascbine seluirf abgesclinitten, sodass die

Pilleu keiner weiteron Abrundung bedlirfen.

Alma von E. Miii,luk, ein Hiilineraugenmittel, ist Kautschukheftpflastor mit, einer 
Salicylpasta.

At,i,(;o (;k ’s p o r o s c s ,  stiirkendes Pflaster ist ein durchloohtes Kautschukpflaster.
Corn-Extirpators sind Hiihneraugenpfłaster aus duimen Kautschukseheiben.
Heveeiioitl von H e n r y  G e r n e r , eine pat. Kautschukmasse, besteht aus Kautschuk, 

Kampher, Scliwefel und wenig Kalk oder Glyeerin (Ind.-Bl.).
Kiinstlicher Kautschuk ( F e n t o n ’s Patent) wird aus leicht oxydirbaren Oelen (Lein-, 

liiuimwollsamenol), Theer und verd. Salpeters&ure, durch Erhitzen u. s. w., erzeugt. Kaut- 
schukahnliche Masso, die sioh vulkanisiren l&sst.

M a t h e w ’s  Austrlch fur Holz- und Metalldiicher soli Kautschuk, Leinol und Grapliit 
onthalten.

Paraplaste nacli U n n a ,  von B e ie r s d o r r  in Hamburg, ist eine neuo Art wasser- 
diclitor Pflastcr, deron Grundlage aus oinseitig mit KautschuklOsung bestrichenem, vul- 
kanisirten Baumwollstoff besteht.

Protectłu, storile, wasserdichte Wundyorlage, ist diinnes, mit KautschuklOsung ge- 
tranktes Seidenpapior.

Rostschutzmittel von B e c h k r t  wird aus Kautschuk und den aus Braunkohlen, 
Torf eto. destillirten Roholen hergestollt.

Weisses Kautschukheftpllaster von B e ie r s d o r p , v o ii besonderer Klebkraft, e n t -  
lialt 40 Proc. Zinkoxyd.

Centaurea.
Gattung der Compositae — Cynareae — Centanreinae.
Centaurea Cyanus L. (Koriiblume, Roggenblume, Bluet, Blue hattle).

im Orient und in Europa, besonders iu Kornfeldern.
Verwendung finden die aus den KSpfchen genommenen Einzelblttthen vou schoner, 

blauer Farbę. Die griisseren Randbliithen meist gesehlechtslos, grosser, strahlend; die 
Scheibenblutken zwitterig. Antheren ungeschwanzt.

Die getrockneten Bliithen (Flores Cyani, Capitule <le Bluet, Capitule de Barrean 
[Gall.]) werden kaum ais Arzneimittel, sondern zur Yerschonerung von Species benutzt.

Centaurea Jacea L. liefert Flores, Herha und Kadix Jaceae nigrae seu 
Carthami silvestris.

Centaurea Calcitrapa L. liefert Herha, Radix und Frnctus Calcitrapae seu 
Candui stellatae.

Centaurea montana L. liefert Flores Cyani majoris.
Centaurea Centaurium L. vergl. C en tau rium .
Centaurea solstitialis L. liefert Radix Spinae solstitialis.
Centaurea Behen L. liefert die im Orient hocliberukmte weisse Behenwurzel, 

die gegenwartig zuweilen nach Europa kommt.



Centaurium.

I. Herl>a Centaurii (Germ. Holv.). HI*. Centaurii minoris (Austr.). HIj. Clii- 
roniae. — Tausendgiildenkraut. Erdgallcnkraut. Fieberkraut. Christikreuztlicc. 
llother Aurin. — Petite centauree (Gall.). — Centaury tops, ist das bliiliende Kraut der 
zu den Geutianaceae — Gentianeae — Erythraeinae gehdrigen Erythraea Centau-
rium (L.) Pers., heimisch in Europa (bis 59° n. Br.), duroh den Orient bis Persien, i” 
Nordafrika, auch in Nordamerika. In Algier kultivirt.

B esch re ib u n g . 1—2jahriges Eraut mit doldig er- 
scheinender Kispe, sebdn rosenrothen, fiinfzahligen Bliltben. 
Korolle mit cylindriscber Bobre nnd triebter- oder teller- 
fbrniig ausgebreiteten Zipfeln, die sieh nach der Bliitbe tiber 
der Kapsel zusammendrohen. Die Antheren drehen iiie 
Staubbeutel nacli dem Yerstauben nach rechts spiralig z1’' 
saminen (Fig. 176). Die verkehrt-eiformigen, ganz ku® 
gestielten, ganzrandigen Grundblatter bilden eine Kosette.

Stengelblatter ldeiner, sitzend, gegen- 
standig (Fig. 177).

Die ganze Pltanze ist kalii, i>e 
Epidermiszellen der Oberseite der Blatter 
sind vorgewolbt und mit radial TOW 
Gipfel herablaufenden Cutieularleisten 
yersehen. Die Epidermiszellen der A118' 

Fi^ 17G senseite des Kelches mit starken Aus-
stiilpungen und ebenfalls kraftigen Łei- 

sten. In die Ausstiilpungen setzen sich die Zell-Lumina ais enger Kanał fort. Von stark 
bitterem Geschmack.

F ig . 177.

B e s ta n d th e ile . 1I30 Proc. E ry tk ro c e n ta u r in  09H1405, farb- und geschmacklos, 
krystallinisch, am Lichte sich rothend, von glykosidischem Charakter, Bitterstoff, Harz, 
Wachs, Pllanzenschleim eto., 6 Proc. Asche.

Y erw eclis lu n g en  m u l Y e r fd lsc h u n g e n . E ry th ra e a  l i to ra l is  Fries, i» 
Norddeutschland und Holland, mit gezahnelt-rauhen Stengelblattem, die fein gewiffl' 
pert sind.

E ry th ra e a  p u lc h e lla  F rie s . Ohne grundstiindige Blattrosette. Von iiknlicher 
Verbreitung wie vorige.

Beide schmecken ebenfalls bitter und diirften in der Wirkung von der officinellen 
Pflauze kaum difieriren.

E tnsam m lung. Man sammelt das im Juli und August bliihende Kraut und 
trocknet es entweder in Biindchen, oder man schneidet das frische Kraut, nach Beseitigung 
der Wurzeln, und trocknet alsdann. 4 Th. frisehes Kraut liefern 1 Th. trockenes.

A n w e n d u n g .  Ais magenstarkendes Mittel im Aufguss, ais Pulver, in Tkee- 
mischungen oder Tinkturen zu 1,0—2,0 mehrmals tiiglich. Friiher Ficbermittel. Die 
T a u s e n d g i i ld e n k ra u t t in k tu r  des P fa r r e r  K neipp  wird aus dem frisehen Kraut 
bereitet (s. Tinctura Bursae pastoris S. 604).

Aehnlich verwendet werden: E ry th ra e a  c h ilen s is  Pers. in Chile, „Cancka- 
l a g u a “, auch ais Anthelminticum, E ry th ra e a  a u s tra l is  B. Br. in Nousiidwales, Chlora 
p e r fo lia ta  L., „H erb a  C e n ta u re i l u t e i “.

Extriictiiin Centaurii minoris. A ustr.: Duroh je 2 stiindiges Ausziehen von 1 Tb- 
zerschnittenem Kraut mit 6, dann mit 2 Th. heissem dest. Wasser, Aufkochon der Press- 
fliissigkoiten und lego artis Eindampfcn. — Gall. lasst je 12 Stunden ausziehen. — Ergftnzb.i 
Duroh 6-, dann ;i stiindiges Ausziehen von 1 Th. Kraut mit jo 5 Tb. sied. Wasser und 
Eindampfen. Ausbeute 22—24 lAoc. Dick, in Wasser triibe lbslich.



Pilu lao  sto inacliicao  Tronchin.
Rp. I5xtracti Centaurii 5,0

M yrrhae pulverat. 10,0
. Balsami peruviaui 2,0

Radieis Gentiauae q. s.
Piant pilulao ponderis 0,15.

Pn lv is a n ta r th r l t ic u s  am nrus.

P u lv i s  D u c is  P o r t l a n d .  P o u d r e  d u  
P r  i n c e  d e  la  M ir a n d  o le . 

t  lip . Herbue Centaurii
Iierbae Chamaedryos 
Radieis Gentiauae 
Radieis Aristolocliiae 
Foliorum Salviae 
Foliorum  Trifolii liii 10,0.

IX S. 3—4 mai tiiglicli 1 Theeloffel.

Spocies a<l elysm a digestW um  Kaempfe.
Rp. Herbae Centaurii 

Radieis Saponariae 
Radieis Taraxaci 
Rhizom. Graminis aa 75,0.

Divide in partes X. 1 Dosis m it J/2 1 Wassor auf 
1/.ł 1 eingekoelit zum IClystier.

Spocies am arican tos s. stoinacliicao Dr. Dietl.
Rp. Corticis Cinnamomi gr. pulv.

Folior. Menth. pip. conc. aa 25,0 
Herb. Centaurii conc. 50,0.

Spocios a n ta r tlir i tic a o  Portland.
Rp. Herbae Centaurii

Herbae Ckenopod. ambros.
Ligni Guajaci 
Radieis A sari 
Radieis Gentiauae aa.

Ti san e do C entauróe p e tite  (Gall.). 
Rp. Herbae Centaurii 10,0

Aquae destill. ebullientiB 1000,0. 
Nach 1/2 Stunde durchseilion.

Cholcra-Essenz von K antorowitz. Ein weingeistiger, mit wenig Ol, Absintliii aeth. 
TOrsetzter Auszug aus Herb. Centaurii und Rhiz. Zingiberis.

Davi(ls-Tkee von Ebagneh, gegon Lungenleiden: Herb. Centaurii, Hyssopi, Soandic. 
°dorat., Marrubii, Oardui benedict., Flor. Millefol., Lichen. Island. aa.

Dayids-Tliee, echter Karolinentlialer, von K ral, bat dieselben Bestandtheile in 
otwas anderen Yerhaltnissen.

Magenkrampf-Elixir von P. Seidl. Weingeist-Auszug aus Herb. Centaurii, Herb. 
Artomisiae, Fol. Trifol. fibr., Herb. Veronicae u. s. w. mit etwas Kochsalz.

II. Herbu Centaurei majoris ist das Kraut von Centaurea Centaurilim L.

Cera.

Ais „W acbs“ bezeichnete man friiber lediglich das Bienenwaclis. Zur Zeit verstelit
darunter Substanzen, welclie beziiglicli bestimmter pbysikaliscber Eigenschaften: 

•'ichmelzbarkeit, Brennbarkeit, Elastieitat, Klebkraft, Misehbarkeit mit anderen Stoffen, dem 
Bienenwaclis sieli iiknlick yerbalten und desbalb ais Surrogate des Bienenwachses angcselien 
werden. Chemiseli sind diese Substanzen niclit streng cliarakterisirt. Sie sind zwar z. Tb. 
Aether von Sauren mit bocbmolekularen Alkoholen, wie z. B. das cliiuesisclie Wachs und das 
6arnaubawachs, docli bezeichnet man aucb Gemiscbe von Kohlenwasserstoffen ais Wachs, 
wie z. B. das Erdwacks.

Unter „W achs s c h le c h th in “ bat man jedoch lediglich das Bienenwaclis zu 
TCrstehen.

I. Cera flava (Austr., Brit., Germ., Helv., U-St.). Cire jaune (Gall.). Cera ci- 
trina. Cera. Gelbes Wachs. Bienenwaclis. Tellów Wax. Tellów Beeswax.

Dasselhe ist ein Verdauungsprodukt der geschlechtslosen Arbeitsbienen (H/»is melli- 
fca L., die H o n igb iene , Familie der Hymenopteren oder Hautfliigler), das sie auf den 
Waehshauten ihrer vier letzten Bauchringe abscheiden und zum Aufbau der aus den be- 
kannten Zcllen bestebenden „Waben“ benutzen. Die Waben, die im „Stocke“ senkreebt 
stehen, werden an die Wand des Stockes mit dem barzartigen, in Weingeist loslichen 
>,Vorwachs“ (propolis) befestigt. Im Herbst werden die Stdcke von den Bienenwirtben 
(Imker oder Zeidler) gezeidelt, indem man den griissten Tbeil der Waben herausnimmt. 
Nach Entfernung des Honigs (dureb Auslaufenlassen, Auspressen oder Centrifugiren) werden 
die Waben in Wassor geschmolzen, wobci sieb die Unreinigkeiten zu Bodeu setzon und 
das Wachs sieb an der Oberllache des Wassers sammelt. Bevor es in den Handel kommt, 
wird es gewohnlicb nocb einmal umgescbmolzen.



Es empfiehlt sich, das fur pharmaceutisclie Zwecke bestimmte Wacks soyleicli 
dcm Einkauf zu selimelzen und im Warmwasser-Trichter zu iiltriren.

Waehs wird iu allen europaisekeu Lituderu producirt, ausserdem ans Afrika (Marokko)' 
Siidamerika imd Westindien eingefiihrt, wo es zum Theil von anderen Honigbienen erzeugt 
wird. Dlese fremden Wachsarten siud beziiglieh ikrer chemischen Zusainmcnsetzung nicW 
so gut durchuntersucht ais die europaischeu. Es scheint sogar, ais ob diese fremi®11 
Wachsarten kleine Unterschiede gegeniiber dem europaischeu Waehs aufweisen.

lie sch re ib u n g . Das Bienenwachs ist, von der Nahrung des Insektes abhiingig, T011 
heller oder dunkler gelber Farbę. Ein besonders lielles Waehs (Jungfernwaehs) stanu®* 
von jungen Stiicken, es ist von schmutzig weissliek-gelber Farbę. Afrikanische und aineri' 
kanische Sorten sind oft braun, indische graubraun; sie lassen sich sehwer bleichen. Per 
Gerlich ist angenehm honigartig, der Geschmack ist schwach balsamisch. Beim Kaucn 
darf es nicht an den Ziihnen haften (mit Harz verfalsehtes klebt leicht an). In der Kai** 
ist es sprdde, auf dem Bruch koruig, es nimmt dann leicht einen Kreidestrich an (was 
Talgzusatz nicht der Fali ist). Durch die Wiirme der Hand erweieht es und wird knetbar. 
Ldslieh beim Erwarmen in Chloroform, Benzol, Benzin, Sehwefelkohlenstoff, Terpentńw* 
und vielen atherischen und fet.ten Oelen. In kaltem Alkoliol ist Waehs unloslick. Si®' 
dender Alkohol lost nur einen Theil — C erin  — auf, wahrend ein anderer Theil — da* 
M yricin  — ungelost bleibt. In etwa 800 Th. Alkohol von 91—92 Proc. ldst es sieli bci 
mehrstundigem Koclien fast volls(andig auf. Weingeistfreier Aether lost bei mittlerer Tem
peratur nur die Halfte des Gcwichtes des Wachses auf, Benzol oder Petroleumbenzii) IW 
bei 15° hochstens 20 Proc. des Wachses, der Riickstand ist weisslich. Die Ldsung >® 
20 Th. Benzin, gleichen Theilen Benzol und 90 Proc. Alkohol, und in Chloroform liisst 
naeh dem Verdunsten krystallinisehe Struktur des Wachses erkennen. Nach Ł ono ®®*' 

stehen, wenn man einen Tropfen einer Chloroformlosung des Wachses unter dem Deck- 
glaschen verdunsten liisst, feine federartige Iirystallnadeln, die sich zu hantelformig®® 
Aggregaten an einander legen. Ein Zusatz von 20 Proc. Paraffin zum Waehs scheint di® 
Krystallbildung ganz zu yerhindern; bei Gegenwart von Talg sind dessen charakteristiscie 
Krystalle zu erkennen. Das nicht filtrirte Waehs enthiilt immer Pollenkorner der Bliitlieu, 
mit denen die Bienen iu Beriilirung gekommen sind; es ist dieser Umstand wohl zu 
achten, wenn es sieli urn Nachweis des Bicnenwachses handelt.

C hem isclie  Z u su m m e n se tzu n g .  Das Waehs ist keine einheitliche Substa®*i 
sondern ein Gemenge verschiedener Verbindungen. Seine wesentlichen Bestandtheile sind: 
fre ie  C e ro tin sa u re  (sog. C erin) C2,H5l02. Dieselbe bildet den in heissem Alkohol 1*>S' 
lichen, beim Erkalten sich wieder ansscheidenden Antheil des Wachses. Ferner Pa*' 
m itin sa u re -M e lis sy lii th e r  (sog. M yricin) CJ6H31. 0 2 . C30IIat. (Nach S ch \vał®: 

C1(,H310 2. C8,H83.) Letzteres und Oerotinsiiure sind im Waehs im Verh81tuiss 86: 14 vor- 
handen. Neben Cerotinsiiure lindet, sieli M eliss in sau re  C.!0II00O2 oder C3lH6202, fernef 
Cery la lk o  hol C27H55 . OH und ein zweiter Alkohol, endlich geringe Mengen ungcsattigtcr 
Fettsauren und Kohlenwasserstoffe, wie H o p taco san  C.2,H5„ und I le n tr ia c o n ta n  urn* 
eine riechende, klebrige Massc vom Schm.-P. 22° O.: C erolin. Die Angaben iiber d®® 
Gehalt an Kohlenwasserstoffen schwanken von 5—6 Proc. (Sciiwalb) bis zu 12,9—1K** 
Proc. (Buisinb). Ausserdem F a rb s to ffe  von nicht liiiher bekannter Zusammensctzung.

P r u fu n g .  Die Priifung des Wachses auf Verfalschungen ist unerlasslich. P*e 
Yerhaltnisse liegen gegenwiirtig eigentluimlicher Weise so, dass es kaum lioch moglich isb 
ein garantirt unverfalschtes Waehs im Handel zu bekommen. Nur wenn man in der Lage 
ist, Waehs von wilden Bienen zu sammeln oder mit einem zuverlassigen Imker bestimnrte 
Abmachungen zu treffen, kann man siclier sein, ein unverfalschtes Waehs zu erhalten. k* 
dies nicht moglich, so muss man stets gewartig sein, dass selbst Waehs aus anscheinenJ 
zuverlassiger Quelle fremde Beimengungen enthalt. Dies kommt dalier, dass die Iinkcr 
gegenwiirtig zur Yermehrimg der Honigausbeute den Bienen kiinstliche Waben (aus Ceresin) 
in die Stoeke stellen. Bei der Honigernte liaben die Imker meist vergessen, in wekh° 
Stocke sie die kunstlieben Waben gebraebt liaben. Infolge dessen werden dann ailcli ohn®



unlautero Absieht Naturwaben und Kunstwaben zur Gewinnuiig' des Waclises zusammen- 
geschmolzen.

Die Untersuehung einer Wachsprobe auf Roinlieit ist keine ganz einfaehe Aufgabe. 
Sie setzt eine Menge Erfakrungen uud Umsickt voraus; man yerfiihrt zweckinassig 
wie folgt:

1) B estim m ung  des S ckm olzpunktes.
Man bringt in ein auf dio Hiilfte seiner Lange verjungtes und am 

Wrjungton Endo zugeschinolzenes Glasrohr 2—B Tropfon des geschmolze- 
nen Waelises, sammelt sio durch Neigen unmittelbar uber dor Verengungs- 
stollo, wio boi a, und liisst vollstandig erkalten (Fig. 178). Man liisst so
dami das Eiihrchen m olirore Tago lieg en , da dio Fotte und Waclisarten 
iliren normalen Schmelzpunkt erst nach liingcrer Zeit wicder erlangen, stellt 
dann das Rohrchen in ein mit kaltom Wasser gefulltos Bochcrglas, in wel- 
olies man zugleich ein Tliermomoter eintaucht und orwarmt mit einer 
kleinon Flamme langsam, bis das TrOpfchen herabzufliessen beginnt. („An- 
fangspunkt dos Sohmelzens.") Dor herablliessende, nooli trubo Tropfon 
nimmt dann dio Form in b an. Man orwarmt dann weiter, bis er vollig 
durchsichtig ist, und notirt dioso Temperatur („Endpunkt dos Schinolzens11).

Unter Einkaltung dieser Bedingungen liisst sich annehnien, dass 
normales gelbes Wacks den Selim.-P. von 62—G4°C. zeigt, d. li., dass das 
Sclimelzen bei 62° 0. beginnt und bei 64° 0. beendet ist, dock komnien na- 
mentliok bei auslandischen Waehssorten kleine Abweickungen vor, indem der 
Anfang des Sckmelzens zu 61,5° C., das Ende des Sckmelzens bis 65° G. be- 
obacktet worden ist. Die Pkarinakopoen niackeu folgende Angaben:

Austr. Brit. (lali. Germ. Helv.
Schmelz-Punkt 68-C4«C. G2,5-63,9°C. — 63—84°C. ca. 64“C. 63-64°C .
Spec. Gcwicht bei 15° C. — 0,960—0,970 — 0,962—0,966 0,962-0,968 0,965-0,967.

Die Bestimmung des Schmelzpunktes bat nur bei ganz groben Falschungen Wertk, 
donn H a g e r  fand z. B. den Schmelzpunkt cines mit 18 Proc. Talg verset,zten Waclises 
zu 63° G.

2) Die B estim m ung  des sp ec ifisch en  G ew ichtes. Dieselbe erfolgt in der von 
Hager augegebenen Weise dadurch, dass man eine Mischung von Weingeist mit Wasser 
herstcllt, bei welclier das Wacks gerade „schwiinmt“, d. h., welehe das namliche spee. Gew. 
Łat wie das Waehs. Stellt mail demnaeh das spec. Gew. dieser Mischung fest, so hat man 
zugleich das spec. Gew. des Waclises. Zur Erlangung yergleichbarer Zahleu muss die nacli- 
stehciide Auweisung gen a u eingelialten worden:

Am Rande einer nicht zu grossen Weingeistllamme erliitzt mail ein grOsseres Stiick 
Waehs bis zum Abschmolzon oines Tropfens. Diesen liisst man in ein flaolies, mit kaltem 
Weingeist gefulltes Sehalchen fallen, wobei mau das Waclisstiick dem Niveau dos Wein- 
goistes soviol ais mdglicli niilicrt, woil das Plorabfallcn aus grósserer HOlic ein Einschliossen 
von Luft in dio Porlo mit sich bringen kdnnto. Man stellt von jodem Wachs-Brot 10 
Dis 12 Perlon hor, legt dieselbcn auf Fliosspapior und liisst sie 8—24 Stundon liegen. Man 
raischt nun 8 Proben Weingeist zum spec. Gow. 0,960, 0,961 bis 0,967 boi 15° O., bringt 
dio Wachsperlen der Reihe nacli in jede dieser Fliissigkeiten bei 15° O. und beobachtet, 
in welclier dor Mischung sio schwoben. Einzolne luftbaltigo Perlon, wolcho sich von den 
(ibrigen dadurch unterscheiden, dass sie auf allen diesen Fliissigkeiten schwimmen, sind zu 
ontfornon. Ais „S ch w o b en 11 bezeichnct man die Erscheinung, dass die Wachsperlen in 
einer Fliissigkoit in jodom Tlieilo der Fliissigkeitssaule sich im Gleiehgowicht befinden,
d. h. dass sio an jodem Tlicile der Fliissigkeitssaulo schwimmen, also weder zu Boden 
sinken, nocli in die Holio steigon. — Das spec. Gew. derjenigen Alkoholmischung, in 
wcleher das „Schwoben11 der Wachsperlen stattfindet, ist ais spec. Gew. des Waclises an- 
zunohmon. (Dietericii )

Diese Bestimmung des spec. Gew. ist sekt wichtig, da die meisten der in Frage 
koiniiiendeu Beimischungen das spec. Gew. inerklich beeinflussen. Normales Waehs hat hei 
15° C. das spec.. Gew. 0,960—0,970. (Die niedrigste Angabe in der Litteratur ist 0,956, 
die hbchste 0,975.) Dagcgen zeigte z. B. eine Mischung aus gleicken Tkeilon Waehs und 
Paraflin das spec. Gew. 0,916—0,919, eine solclie aus gleichen Theilen Waehs und Harz 
0,973—0,976, eine andere aus 2 Th. Waehs und 1 Th. Ceresin 0,942—0,943. Jedenfalls

j  t

Fig. 178. 
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wird mail, wenn das spec. Gew. eiuer Wachssorte ein nielitnormales ist, darauf aufmerksam 
gemaeht, dass irgend etwas an dem Wachse nicht richtig ist.

Bei dieser Bestimmung des spec. Gew. muss die Temperatur genau eingehalten 
werden, ferner muss man die Mischung von Alkohol uud Wasser solauge stehen lassen, 
bis alle Luftblasen daraus entwichen sind. Die Probefliissigkeit kann man herstellen dnieli 
Vermischen von 1 Th. Spiritus von 0,830 spec. Gew. mit 3 Th. Wasser.

H elv. sehreibt folgende, rasch orientirende Probe vor: Wachs soli in lOproc. 
Ammoniakfliissigkeit yon 15° O. untersinken. Schwimmt es auf derselben, so kann es mit 
C eresin , P a ra f f in  oder T a lg  verfalscht sein.

3) Wird 1,0 g Wachs mit 20 g Weingeist wahrend einiger Minuten gekocht, und 
die Pliissigkeit wahrend einiger Stunden zum Erkalten bei Seite gestellt, so soli das Filtrat 
fast ungefarbt sein (deutliche Gelbfarbung =  fremde Parbstoffe, z. B. Curcuma), Lackmus- 
papier nicht oder nur sehr schwach rotheu und durch Zusatz von Wasser nur selwach 
opalisirend getriibt werden. Eine starkę Triibung weist auf Zusatz von Stearinsaure 
oder H arz  hin.

4) Wird 1 g gelbes Waehs mit 10 ccm Wasser und 3 g krystall. Natriumkarbosat 
ł/4 Stunde zum Sieden erhitzt, so muss sich beim Erkalten das Wachs iiber der Salzlosung 
wieder abscheiden und letztere darf nur opalisirend triibe erscheinen. Tritt diese Er- 
scheinung nicht ein, sondern behiilt die Reaktionsflussigkeit das Aussehen einer Emulsioii) 
so kann S te a r in s a u re , P f la u z e n w a c h s  oder T a lg  zugegen sein.

Die angegebenen Priifungen sind bezuglich ihres Werthes nicht zu untersehfitzen. 
Sie geben haufig wiclitige Fingerzeige dafiir, ob ein Wachs rein oder verfiilscht ist. Vou 
ausschlaggebender Bedeutung aber ist die Feststellnng der Saurezahl, der Esterzahl und 
der Verhaltnisszahl nach K ottstobfkb-H ubl.

5) P ru fu n g  nach  Hubl.
Man wagt 3—4 g geschmolzcnes und filtrirtos Wachs (genau gowogen!) in ein 

150 ccm-Kblbchen ein, iibergiesst mit 25 ccm saurefreiem Alkohol von 95 Proc., erbitzt 
unter Erwilrmen am Riickflusskuhler bis zum Schmolzen, fiigt einige Tropfen Phenol- 
phthalem-Ldsung hinzu und titrirt, indem man das Kolbclicn in einem Gefass mit warmoffl 
Wasser bowegt, mit '/.,-normalor alkoholischer Kalilauge bis zur Rothfarbung (Saurezahl)- 
— Alsdann giebt man 20 ccm der namliehen Lange hinzu, verseift durch 1—2stundige9 
Erbitzen im Sandbade am Riiekflusskuhler und titrirt den Ueberscbuss der Kalilauge mit 
r/jj-normaler Salzsaure zuriick. Die zuletzt verbraucliten Kubikcentimeter Kalilauge dienen 
zur Zersetzung (Yersoifung) der vorliandenen Ester (E sterzah l).

Die- fur 1 g Wachs zur Siittigung der froien Siiure verbrauchten Milligramme KOfl 
nennt man dic S a u re z a h l, die zur Zerlegung der Ester in 1 g Wachs verbrauehten 
Milligramme KOH sind die E s te rz a h l (Saurezahl -}- Esterzahl =  Verseifungszahl)- 
Fiir re in e s  W achs wurden bisher gefunden:

Saurezahl 19—21, Esterzald 73—76.
Wichtig ist fiir die Beurtheilung des Wachses noch die Berechnung des Verhaltnisses der 
Saurezahl zur Esterzahl, die sog. Y e rh a ltn is sz a h l, z. B.

19—21 : 73—76 =  1 : x.
Dieses Verhaltniss schwankt bei reinem Wachse zwisclien 1 : 3,6 und 1 : 3,8.

Wio die nachstehende Tabelle zeigt, andert ein Zusatz der in Fragc kommenden 
Yerfalsohungsmittel mindestens eine dieser Daten, meist alle zusammen.
• - .............

Stturezahl Esterzahl Verhttltnisszahl Ver§eifungsznhl

Gelbes Bienenwachs . 20 75 3,75 95
Japanwachs . . . . 20 200 10 220
Oarnaubawachs . . . 4 75 18,75 79
Paraffin, Ceresin 0 0 0 0
Harz (Oolophonium) . 180 10 0,056 190
T alg .............................. 4 191 48 195
Stearinsaure . . . . 195 0 0 195
Chinesisehes Wachs Spur 63 63 63

Aus den erhaltonon Daten ist man berechtigt, folgende Schliisso zu ziehon: Findet 
man dio Yerseifungszahl unter 92 und ist zugleich die Yerhaltnisszahl diejenigo des reinen



Wachses, so ist C eres in  oder P a ra ff in  beigemiselit. — Ist die Verhaltnisszahl grosser 
ais 3,8, so ist wahrscheinlich J a p a n w a c h s , C arnaubaw achs oder T a lg  zugesotzt. Ist 
die Verhaltnisszahl kleiner ais 3,6, so ist S te a rin s iiu re  oder H arz  zugegen.

Diese Methode der Untersuchung bat sicb yorziiglich bewahrt. Indessen ist iiber 
Wacbse Mittheilung- gemaebt worden, welche sich nur sehwer yollstandig yorseifen lassen. 
deshalb unter Umstanden nieht ganz richtige Żabien licfern. Namentlich ceresinhaltige 
Wachse liefern zu niedrige Verseifungszahlen. Man bat zur Erreichung yolligcr Verseifung 
vorgeschlagen, die Verseifung im Sandbade anstatt auf dem Wasserbade auszufiihren. 
Ferner ist empfoblen worden, zwiseben Verseifungskiilbchen und Iiuckllusskuhler einen mit 
Alkohol gefiillten MuLLEB’schen Extraktor einzusebalten und das Erwarmen mit einer 
ldeinen, d ire k te n  Flamme auszufiihren. Durch das Zwiscbensehalten des MuLLEK’schen Ex- 
traktors wird die Kondensation und das Zuriicktropfen des Alkoliols sehr gleichmassig> 
das Niveau des Alkohols im Kolben bleibt stets das gleiche, und die Yerseifung ist in einer 
Stuude sieber beendet.

Um dem genannten Uebelstande zu begognen, ist ferner die HuBL’sche Methode von 
Bi!njsdikt und Mangold wie folgt abgeandert worden:

Diese bestimmen einerseits die S au rezah l in der yon Hu.hl angegebenen Weise, 
an Stelle der Verseifungszahl aber die G esam m tsau rezah l, das ist (liejenige Menge 
Kalilrydrat in Zebntclproeenten, weleher die Mischung aus Fettsauren und Eettalkoholen 
zur Neutralisation bedarf, die man erhalt, wenn man das Wachs yerseift und die Seife 
durch Kochen mit yerdiinnter Salzsaure zerlegt. Diese Mischung wird yon ihnen „auf- 
gesehlossenes W a c h s“ genannt.

Zur Bestimmung der „Gesammt-Saurezahl11 lbst man 20,0 g Kalilrydrat in einer halb- 
kugeligen Porcellanschale von 400—500 ccm Fassungsraum in 15 ccm Wasser, erhitzt auf 
mnem Drahtnetze zum beginnenden Sieden und fiigt etwa 20 g des filtrirten und ge- 
schmolzenen Wachses unter Umrubren hinzu. Das Erlritzen wird mit kleiner Flamme 
unter bcstandigom, lebhaftem Umriihren noch 10 Minuten fortgesetzt. Man yordunnt als- 
dann mit 200 ccm heisscm Wasser, erwarmt und siiuort mit 40 ccm Salzsaure, dio yorher 
mit Wasser yerdlinnt wurde, an. Man koclit, bis die aufschwimmende Schicht yollstandig 
klar ist, lasst erkalten und reinigt den Wacbskuchen durch dreimaliges Auskochen mit 
Wasser, dem man das erste Mai otwas Salzsauro zusetzt. Zuletzt wird der Kuchen ab- 
gehoben, mit Filtrirpapier abgewischt, im Trockenschranke geschmolzen und filtrirt. Das 
tiltrirto, noch fliissige Fett wird auf oin Ubrglas ausgegossen und nach dem Erkalten in 
Stiicko gebroohon.

6—8 g des in diesel’ Weise orhaltenen „aufgescblossenon Wachses11 werden mit 
30 ccm saurefroiem Alkohol ubergossen, auf dem Wasserbade zum Schmelzen erhitzt und 
darauf nach Zusatz von einigen Tropfen Phenolpbthalem-Lósung unter Bewegen in einem 
Glofasse mit warmem Wasser mit 1/.,-normalor Kalilauge bis auf Roth titrirt. Die Yer
seifung ist selbst boi grossem Ceresingehalte stets eiue yollkommene.

Bezeichnet man mit s die Saurezahl, mit S  die Gesammtsaurezahl und mit a dio 
■Aotherzahl, so ist a -f- s die Verseifungszahl nach v. H ubl, und ferner 

56100 {S -s )  56100 (a —|— s)
a — 56 100 — 18 Ś  Und b ~  56100 +  IB a

Fur die mittlere Saurezahl (s == 20) baben z. B. die Verseifungszahlen {a -f- s) und 
dw Gesammtsaurc-Zahlen (S) folgende zusammengehorige Wertbe:

a Cl — s S S a a -j- s
69 89 87,07 87 68,91 88̂ 91
70 90 88,02 88 69,96 89,96
71 91 88,97 89 71,02 91,02
72 92 89,92 90 72,08 92,08
73 93 90,87 91 73,14 93,14
74 94 91,82 92 74,19 94,19
75 95 92,77 93 75,25 95,25
76 96 93,72 94 76,30 96,30
77 97 94,67 95 77,36 97,36
78 98 95,61 96 78,41 98,41

Bildet man die Verhaltnisszahl nicht aus der Aetherzahl und Saurezahl, sondern aus 
ier Gesammtsaurezahl und der Saurezahl, so erhalt man fur von H iW s normales Wachs 
mit der Verseifungszahl 95 die Verhaltnisszahl S  — s : s —  72, 77:20 =  3,64.

Handb. d, phnrm, Praxis. I. 44



Diese Verkaltmsszakl wiirde ais die normale auzuseken sein. Erkeblicbe Aliwei- 
chungen von derselben wfirden auf eine Yerfalschung des Wacbses schliessen lassen.

Zum N acbw eis yon F ic b te n h a rz  ist die von D o n a t  u angegebene Priifung in 
der Modifikation von E. S c h m id t  z u  empfehlen, welche auf der Bildung von Nitrodeiwatea 
aus dem Harz beruht:

5 g Wachs werden in einem Kolben mit der 4—ofacken Menge rober Salpetersiłiire 
(von 1,32 — 1,33 spec. Gew.) zum Sieden erhitzt und eine Minutę im Sieden erbalten. 
Dann fiigt man ein gleiebes Yolumcn kaltes Wasser und unter Umscbiitteln soviel 
Ammoniakfliissigkeit binzu, dass die Fliissigkeit deutlich danacb riecht. Die ammoniaka- 
lisebc Fliissigkeit wird in ein cylindriscbes Glasgefass abgegossen. Bei reinem Wacbse ist 
sie nur gelb gefiirbt, bei Harzgekalt rnebr oder weniger rothbraun. (Zeigt nock 1 Proc. 
Harz an.)

Z u s a m m e n fa s s u n g .  Bei einer Untersucbung von Waebs wird man 1) das spec. 
Gew. bestimmen, 2) die Methode von Hubl anwenden. Geben beide Verfahren normale 
Werthe, so kann man das Wachs ais norrnal bezeicbnen. Fallen die erbaltenen Żabien 
ausserbalb der Norm, so wird man 3) die BiiNismicT-MANG-OLiPsche Metbode anzusebliessen 
baben. Beim E in k a u f yon Waebs bringt man zweckmiissig Sticbproben einerseits in 
Wasser, andererseits in Ammoniakflussigkeit von 15° C. Auf ersterem miissen sie sebwim- 
men, in letzterem untersinken. — Ausserdem wird man gut tliun, falls das Waebs von 
unbekannten Producenten (Bauern) gekauft wird, jedes Wacbsbrot durobzuschlagen, damit 
man niebt etwa alte Hufeisen und dergl. ais Waebs bezablt.

E in k a u f ,  A u fb e w a lir u n g .  Um reines Waclis zu erbalten, wendet man sieh 
am besten an bekannte, zuyerliissige Bienenziiobter oder Bienenzuebtyereine und macM 
darauf aufmerksam, dass man ein absolut reines Waebs baben will, dass also das Wachs 
aus Stoeken stammen muss, in welcbe Kunstwaben niebt gebracbt worden sind. Man 
aehte ferner darauf, dass die Boden der Wacbsbrote niebt dicke Schicbten von Unreinig' 
keiten enthalten. Am zweckmassigsten ist es, die Wachsbrote sofort zu sebmelzen, das 
Waebs im Dampftriehter zu filtriren und in Formen zu giessen. — Die Aufbewahrung des 
gelben Wacbses erfolgt in Holzkiisten an einem trockenen Orte. An einem feuebten Orte 
iiberziebt es sieh mit Sehimmelwucherungen. Wahrend des Lagerns troeknet es aus und j
kann etwa bis 8 Proc. an Gewicht yerlieren. Man wird also gut daran tbun, bei der 
Kalkulation auf einen Gewichtsverlust you etwa 10 Proc. zu rechnen.

II. Cera alba (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). Cire blanche (Gall.). Weisscs i 
Waehs. Gebleichtes Waclis. Wbite wax. Wbite Bees-wax. Das woisse Waebs wird 
dureb yerschiedene Bleicbyerfahren aus dem gelben Bieuenwachse dargestellt.

Bei d er E a se n b le ic b c  wird das gescbmolzene gelbe Waclis auf bolzerne Walzen 
gegossen, welche etwa bis zu ihrer Halfte in kaltem Wasser rotiren, und dadureb iu die 
Form von diinnen Biindern gebracbt,, oder man bringt es in die Form yon diinnen FiideUi 
oder man staubt es unter Druck aus Cylindern in kaltes Wasser. In diesein Zustande 
feiner Vertheilung wird es alsdann (namentlich wahrend der warmen Jakreszeit) auf Leni' 
wandtUchern unter hiiufigem Benetzen mit Wasser, bisweilen aucb unter Zusatz von Te®' 
pentinol der Wirkung der Sonnenstrahlcn ausgesetzt. Wenn der Bleiehproeess ein g®' 
wisses Stadium erlangt hat, wird das Wachs wieder gesebmolzen, in Bander gegossen und 
weiterbin dem Sonnenlichte ausgesetzt. Ein Zusatz von etwa 5 Proc. Talg bat zur Folgć> 
dass der Bleiehproeess rascher yerliiuft und das Endprodukt weisser ausfiillt, aucb verhi®' 
dert dieser Zusatz, dass das Waebs zu sprijde wird.

Bei ck em isch er B le icbe  wird das Wachs dureb Eiuwirkung von Chlorkalk od®1 
Wasserstoffsuperoxyd oder dureb Kaliumpermanganat oder dureb Kaliumbicbromat und 
Schwefelsauro entfiirbt. Dock werden durcli die Eiuwirkung dieser Chemikalien die phy®1' 
kalischen Eigenschaften des Wachses merklieb yeriindert. Endlieh kann man das gelbe 
Wachs aucb dureb Thierkokle cntfiirben.

Bisweilen sollen die Wacbsbleicher dem Wacbse, um es weisser zu niacken oder 
weisser ersclieinen zu lasseu, aucb Znsiitze von Weinstein, Alaun, Arsenik (?), BleiwcisSi



Schwerspatli oder Gips maclien; alle diese Zusiitze wiirden sieli selion bcim Schmelzen des 
Wachses im Probirglase zu erkennen geben.

Helv. schreibt vor, dass das zum Gebrauche fiir Salben bestimmte weisse Wachs da- 
durch gereinigt werdea soli, dass man 1 Tb. weisses Waelis mit 10 Tb. Wasser bis zum 
Schmelzen des orsteren erhitzt nnd die Mischung einige Zeit umriihrt. Nacb dem Erkalten 
wiid der Wachskuehen abgehoben uud getrocknet.

K igenscha ften . Das weisse Waelis kommt in den Handel in Form runder, diinner 
Scheiben oder in Form von Tafeln. Es besitzt den eigenartigen Waehsgerucb in geringerem 
Grade wie das gelbe Wachs, gleichzeitig ist meist auch sehwach ranziger Geruch wahrnehm- 
bar. Es ist weiss oder schwach gelblich-weiss, etwas durehscheinend, gleichzeitig etwas 
barter ais das gelbe Wachs. .Der Brach ist nicht kornig wie beim gelben Wachse, sou- 
dern schwaeb glanzend.

Der Scbmelzpunkt wird durch den Bleichprocess wenig beeinflusst, dagegen wird 
das spec. Gewiclit etwas erkolit, allerdiugs durch den ilblichen Zusatz von Talg urn fast 
ebensoviel wiedor herabgesetzt.

K o n sta n te n . Spec. Gew. bei 15° C. =  0,960—0,970. Scbm.-P. etwa 64° C. 
Saurezalil 17,2—25,0. Esterzahl 70—79,8. Yerseifungszahl 90,4—98,47.

Die Priifung und Beurtheilung des weissen Wachses erfolgt in der namlichen Weisc, 
wie fiir das gelbe Wachs angegeben.

A n w e n d u n g .  Das Wachs lindet, wie die Fette, bisweilen ais einhiilleudes, reiz- 
milderndes Mittel Yerwendung in Form von Emulsionen (wozu man ais das bessere, gelbes 
Wachs Terwendet, welches gleiclifalls eine weisse Emulsion liefert). Ferner bildet es 
einen Bestandtheił yieler Pflaster und Salben. Zu tecbnischen Zwecken wird es yielfach 
benutzt; sehr bedeutend ist sein Verbrauch zu Wacbskerzen fiir den katholischen Gottes- 
dienst. Da hier ausdrucklich Bionenwachs vorgeschrieben ist, kann der Apotheker leiclit 
in die Lagę kommen, nach dieser Bichtung zu Untersuchungen in Anspruch genommen 
zu werden.

Das gelbe Wachs ist dem weissen iiberall da yorzuziehen, wo es seiner Farbę wegen 
nicht stbrt. Das weisse Wachs ist durch den Bleichprocess insofern yeriindert wordon, ais 
es selbst selion etwas ranzig ist und Fcttgemische zum Ranzigwerden nielir disponirt ais 
das gelbe Wachs.

Jungfernw aclis (C era v irg in ea ) ist das Waelis aus jungen BienenstOcken. Es 
bat eino schmutzigweisso oder gelblichweissc Farbę und ersetzt vortheilhaft das weisse 
Wachs. Amerikanisches und afrikanisebes Bienenwachs haben gewolmlich eine stark braune 
Farbę und werden deshalb in der Pharmaoio nicht angewendet.

Oleum Cerae. Wachsol. Gleiche Theile g e p u ly e r te r  A etzkallc oder Z iegel- 
s te in stiickohen  und g e sc h a b te s  ge lbes W achs werden gut gemischt und in eine 
glaserne Retortę gegeben der trocknen Destillation unterworfen. Das in der Vorlage ge- 
sammelte butterartige Oel wird nochmals Uber seino Sfache Menge gepulyerten Aetzkallc 
oder Ziegelsteinstttckchen rektilicirt. Friscli ist es wasserhell und diinnfllissig, von brenz- 
lich-atherischem Geruche und Gescbmacke. Bei liingerer Aufbewabrung braunt und ver- 
dickt es sieli. Es wurde vor Zeiten zu Einreibungen bei gichtisehen Lciden gcbrauckt.

Emulsio Cerne. W acbsem ulsionen  werden wie Oelenuilsionen aarg-estellt, je- 
doch unter Anwendung von gescbmolzenem ge lbem Waelis und cinem Emulsionsmorser, 
welcher zunachst auf 65° C. erwarmt, dann bei 40—50° C. warm erhalten wird. Die Aus- 
fiihrung ist folgende:

Schmelzpunkt
Spec. Gewiclit bei 150 C.

Austr. Brit.
ca. C1°C. —

0,965-0,970 —

Gall. G enu.
— ca. 64° C.
— 0,966—0,970 0,966—0,970

IIelv.

Rp. Cerae flavae 10,u
Gummi Arabici q. s.
Aquae destillat. 100,0 
Sirupi Aiirant. flor. 20,0.

M. f. emulsio.



In einen Mistunnorser mit starker Reibkeule giebt man 10,0 Wachs und 10,0 
Gummipulyer und erwannt den Morser im Wasserbade bis zum Schmelzen des Wachses. 
Das Pistill wird fur sich bis zu gleicker Temperaturkohe erwannt. Dann reibt man (nach 
Entfernung des Morsers aus der Warnie des Wasserbades) Gummi und Wachs zusammen 
und setzt auf einmal 15,0—10,0 kockend heisses Wasser unter Fortsetzung des Agitirens 
hinzu. Man agitirt, bis das Ganze auf 35—40° C. abgektthlt und eine weisse, gleich- 
massige Emulsion entstanden ist. Dann setzt man in kleinen Portionen die iibrigen
85,0 Wasser von gewoknlicher Temperatur unter fleissigein Agitiren hinzu, zuletzt den 
Sirupus.

III. Cera chinensis. Chinesisclics Wachs. Insektenwachs. Cire d’insectes. 
Chinese wax. Diese Wachsart wird von der auf der ehinesischen Esche Fraxinus Chi- 
nensis Roxboukgh, lebenden Wachsschildlaus, Coccus ceriferus Fabk. oder Coccus Pe-la 
WiiSTWoon ausgeschieden.

Die mit einem Wachsuberzuge Iiberldeideten Baumzweige werden im August ab- 
gesehnitten und zur Gewinnung des Wachses mit Wasser ausgekocht. Das aufsehwim- 
mende Wachs wird nach dem Erkalten abgehoben, unigeschmolzen und gekltirt. Es konunt 
in grossen runden Broteu in den Handel, ist rein weiss bis gelblich, ohne Geschmack, und 
besitzt einen an Talg erinnernden Gerach. Es stellt eine durchscheinende, krystallinische, 
harte Masse dar.

K o n s ta n te n .  Schm.-P. 81—83° C. Erstarrp. 80,5—81° C. Spec. Gew. bei 15°C.= 
0,970 (nach G khb  & Co. =0,926); bei 99° C. (Wasser von 15,5 0 C. =  1,0) =  0,810. Saurc- 
zahl 0,0. Verseifungszahl 63,0 (Allen), 77,9 (Herbig).

Es enthalt keine freie Saure und besteht aus fast reinem Cerotinsaure-Cerylather. 
0,_,,IIr,;!0 2 . C27H65, ausserdem sind noeh einige nieht naher bekannte Saureester in kleinen 
Mengen zugegen. Dieses Wachs ist schwer yerseifbar; es wird in China und Japan zur 
Kerzenfabrikation, auch zum Glanzeudinachen von Leder und dergl. verwendet.

IV. Cera japonica. Jupanwachs. Japantalg. Japanisches Wachs. Vegc- 
tnhilisches Wachs. Sumach wachs. Oleum Itliois succedanene. Cire de Japon. 
Japan wax.

IJas sogen. Japan wachs ist kein Wachs, sondern ein Fett. Es wird aus den Stein- 
fruehten mehrerer Sumacharten (yornehmliek lihus succedanea L., ausserdem noch R. ver- 
nicifera DC., R. sylvestris Sieb. und Zucc.) in Japan und Kalifornien gewonnen.

Das rohe Wachs komint in Form kleiner Scheiben oder yiereckiger Tafeln in den 
Handel. Es wird durch Schmelzen und Filtriren gereinigt und an der Sonne gebleicht. 
Das gereinigte Japanwachs ist blassgelb, fast weiss, hart (bei -J-8 bis 10° O. sogar sprode), 
von muscheligem, etwas glanzendem Bruche. Bei langerer Aufbewahrung wird es gelber, 
und die Oberflacke bedeckt sich mit einem weissen Anfluge (es sieht aus, ais ob das Wachs 
yerwittert ware), weleker aus prismatischen, mikroskopischen Krystallen besteht. In der 
AViirme der Hand wird es knetbar, beim Kauen klebt es nieht an den Ziihnen, dagegeu 
macht sich dabei eine gewisse Eanzigkeit durch Kratzeu im Schlunde bemerkbar. Der 
Gerueh ist etwas talgartig, schwach ranzig.

In siedendem Alkohol von 96 Proc. ist es ziemlich leicht 1 Oślich; die LOsung er- 
starrt beim Erkalten zu ciner kornig krystallinischen Masse. Aether, Bcnzin und Detro- 
leumather losen es leicht auf. — Es ist bis auf einen geringen Eest von etwa 1 Proc. 
leicht yerseifbar und besteht der Hauptmenge nach aus Glycerinpalmitat und 9—13 Proc. 
freier Palmitinsiiure, enthalt auch kleinere Mengen der Glycerinather der Stearinsiiure und 
Arachinsaure und nach A l l e n  8,4 Proc. losliche Fettsauren, auf Caprylsiiure berechnct. Der 
Glyeeringehalt wird selir hoch, namlich zu 11,6—14,7 Proc. angegeben. Der A sch en g eh a lt 

betriigt 0,02—0,08 Proc., der Gelialt an Wasser 2—4,0 Proc.
K o n s ta n te n .  Schm.-P. 52—54° C. Saurezahl 18,6—22,4. Esterzahl 190,7—206,3. 

Yerseifungszahl 217,17—225,0. Jodzahl 4—5,0.
Nach Kleinstuck ist das spec. Gew. des Japanwachses bei 16—18®C. =  demjenigen 

des Wassers. Bei niedrigeren Tempcraturen wird es hoher, bei hoheren Temperaturen nied-



riger ais dasjenige des Wassers (von gleicher Temperatur). Umgeschmolzenes und wieder 
crstarrtes Japanwachs kat zunachst, ein koheres spec. Gewiekt, keim Lagern nimmt es wieder 
norm ale Diokte an.

Eine Verfalschung durck Talg wlirde sick durek die Erkokung der Jodzakl z u er- 
kennen geken.

Das .Tapanwacks wird zur Kerzenfabrikation, auck zur Darstellung von Pomaden 
und Salben an Stelle des weissen Bienenwackses angewendet.

Neuerdings ist das Japanwacks von P u b st e l  ais Ersatz des weissen Waekses in  
Salken etc. sekr warm empfolilen worden. P. giebt folgende Pormeln an:

Atleps bonzoatus. Unguentnm leniens.
lip. Adipis benzoati 

Cerae japonicae
97,0
8,0.

Ilp Cetacei
Cerae japonicae

12,5
10,0

Olei Ainygdalarum 57,0
Aquae Rosae 19,0

Coratum Cotacei. Boracis 0,5.
Rp. Cotacei 10,0 Unguentum simplcx.

Cerae japonicae 25,0 Itp. Adipis 85,0
Olei 01ivarum 65,0. Cerae japonicae 15,0.

V. Cera Carnaubae. Caniauka-Wacks. Ceara-Wachs. Cire (le Caruauba.
Cire de Carnabuba. Caruauba \vax.

Dieses Wacks sckeidet sick an der Oberflacke der Blatter der Wachspalme, Coryplia 
cerifera L. (Copernicia cerifera Mart.) aus.

Das roko Wacks ist sckmutzig griinlick oder gelblick, dem Ausseken nach gleickt 
es etwa dem gekochten Terpentin (Terebintkina eacta), ziemlick kart und sprode, so dass 
es sich sogar zu Pulver reiben lasst, von einem eigentluimlicken Glanze, etwa wie Mecr- 
schaum. Es sckmilzt bei 84—86° C., okne aber eine vollig klare Fliissigkeit zu geben, 
vielmekr ist die gesckmolzene Masse triibe, braun, sckaumig, infolge Wassergekaltes, dick- 
lltissig. — Es liist sich in Aether und in siedeudem Alkohol, auck in heissem Terpentindl 
vollstandig auf; die Losungen erstarren beim Erkalten unter Abseheidung einer bei 105° C. 
schmelzenden, krystalliniscken Masse. Beim Yerbrennen hinterlasst es etwa 0,5 Proc. 
Ascke, in welcker haufig Eisen entkalten ist.

Konstanten. Sckm.-P. 84—86° C. Spec. Gew. bei 15° C. =  0,995 — 1,000; bei 
98—99° C. (bezogen auf Wasser von 15,5°) =  0,842. Yerseifungszakl =  80—94. Saure- 
zahl 4—8. Aetherzakl =  76,0. Jodzahl =  13,5.

Die Zusammensetzung des Carnaubawachses ist nock nickt endgiiltig festgestellt,. 
Es bestekt der Hauptsache nack aus Cerotinsaure-Myrieylatker, etwas freier Cerotinsaure 
und Myricylallcokol, welcher durck kalten Alkohol dem Wachse entzogen werden kann, 
daneben nocli einige andere Korper von geringerem Interesse. Es i s t  s c h w e r  v e r-  
se ifbar.

Carnaubawachs erkolit sckon in einer Menge von 5—10 Proc. den Schmelzpunkt 
derjenigen Pette ctc. erkeblich, denen es zugesetzt wird. Man benutzt es daker in der 
Kerzenfabrikation. Ferner wird es zur Darstellung von Wackslirnissen und ais Sckuster- 
wachs verwendet, auck zur Darstellung von Boknermassen und von Petroleumseifen, weil 
Petroleum sich in solcken Seifen liist, welcke unter Zusatz von Carnaubawachs dargestellt 
werden. Carnaubawachs kann kaum verfalsckt werden, ohne sein Aussehen merklick zu 
andorn. Ein Zusatz von gekockt.em Terpentin wlirde den Schmelzpunkt erniedrigen, die 
Skurezakl aber erhiiken.

VI. Adipocire. Fettwaclis. Leiclieufett. Leichenwachs. Der Name ist aus 
Adeps und Cera gebildet und bezcichnet eine im wesentlichen aus Fettskuren oder Seifen 
bestehende Substanz, welcke bei der Zersetzung von Leichen in sekr feucktem Bodcn oder 
unter Wasser, hoekstwahrsckeinlick infolge mangclnden Luftzutrittes, entstckt.

Es ist aussen moist dunkelbraun, von ankaftenden knmusartigen Substanzen, innen 
weiss oder gelblick-weiss, hart, broekelig. Es bestekt in den meisten Fallen aus Oelsanrc, 
Palmitinsaure, Stearinsaure und dereń Oxysanren, bezw. aus den Ammoniak- und Kalk- 
salzen dieser Siiuren.



Das Leichenwaclis soli u. a. in den Gebirgsgcgenden Schlesiens von Kurpfuscten 
(Todtengrabern) ais Heilmittel und z war m it lieissem Wein ais schweisstreibendes Mittel 
gegeben werden.

A utograph ische Tin te . 4 Th. golbes Wacha und 3 Th. Talg werden geschmolzen, 
13 Th. venetianische Seife, mOglichst fein zerschnitten, nach und nach zugesetzt und eben- 
falls zum Schmolzen gebracht; darm werden 6 Th. Scbellack ebenfalls in kleinen Antheilen 
zugegeben und geschmolzen, hierauf das Ganze hoher erhitzt, bis es weisse Dampfe aus- 
stdsst. Man entziindet diese, erstickt das Feuer nach 2 Minuten(!) durch Auflegen eines 
gut passenden Doekels und riihrt 3 Th. Lamponruss in die heisse Masse.

Bohnermasse l'iir Linoleum. I. Man sehmilzt 7 Th. gelbos Wachs (oder Ceresdn) 
auf dem Wasaerbade und riihrt 3 Th. Terpentinol hinzu.

I I .  1 kg golbes Wachs, 1,5 kg Terpentinćil, 10,0 g Lavondelol.
I I I .  Man sehmilzt 100 Th. Carnaubawachs, 900 Th. Japanwachs, 600 Th. Paraffin 

(Schmelzpunkt 40° C.) zusammen und riihrt 2000 Th. Terpentinol hinzu.
Bramie Wiclise fili* Sommersehulie. 300,0 g gelbos Wachs werden geschmolzen 

und mit 1 1 Terpentinol vormisclit. Zur fast erkalteten Masse riihrt man eine Losung von
120,0 g venetianischer Seife in 1 1 Wasser, sowie eine Aufliisung von 25,0 g Nanking-Gelb 
(oder eines anderen passenden Farbstoffes) und riihrt das Ganze bis zum Erkalten.

Brunolin (Brnnolein) M a tt la c k  fu r  I Io lz  zum Einlassen heller Naturholzgegen- 
stande, um dunkle Eicho zu imitiren. Gelbes Wachs 75,0, Siccatif 325,0, TerpentinSl
600,0, Goldocker oder Umbrabraun q. s.

C earin  nennt I ssłjsib eine neue Salbengrundlage, dio aus 1 Th. weissem Carnauba
wachs (durch Zusammenschmelzen von 25 Th. natiirlichem Carnaubawachs und 75 Th. Cere- 
sin und Itasenbloiohe der Miscbung hergestellt) und 4 Th. fiiissigem Paraffin (Gorm.) durch 
Schmelzen im Wasserbade und Ealtrtihren gewonnen wird, und sich durch ilire Eigcn- 
schaft, grOssere Fliissigkeitsmengen (bis zu 18 Proc. ) aufzunehmen, vor der officinelle11 
Paraffinsalbe auszeichnct.

Cerotine, P o l i r m i t t e l  f iir  B r a n d m a le re i .  I. Weisses Wachs 1 Th., Terpentin™ 
2 Theile. I I .  Carnaubawachs 1 Th., Terpentinol 5 Th.

Einlasswachs. Wird erhalten durch Zusammenschmelzen von 85 Th. rohem fi*' 
trirten  Erdwachs und 15 Th. Carnaubawachs.

Farbenstifte fiir Glas und Porcellan. S c h w a rz : 10 Th. Lampenruss, 40 Th. 
Wachs, 10 Th. Talg. W eiss : 40 Th. Kromser Weiss, 20 Th. weisses Wachs, 10 Th. Talg- 
B la u : 15 Th. Berlinerblau, 5 Th. weisses Wachs, 14 Th. Talg. Man sehmilzt die Masse, 
presst in rundo Stifte und trocknet an der Luft.

Fussboden-Wiclise. Man lost 160,0 g Pottasche in 4 1 Wasser, setzt 40—60,0 g 
Orlean allmahlich hinzu, kolirt und kocht die Kolatur mit 1400,0 g gelbom Wachs un” 
40 g japanischem Wachs, sowio 90,0 g Kaliseife. Nach dom Erkalten verdiinnt man 
1 2 1  Wasser. Fiir braune Wichse ist Umbraun nach Bodarf zuzusetzen.

Hutglanz, zum Glanzendinaclien von Filzhiiten, ist eine LOsung von 1 Th. Car
naubawachs in 1000 Th. Benzin. Sie wird mittels einer Burs te aufgetragen. .

Lederfett (Stiefelschmiere). Gelbes Wachs 10 Th., Kolophonium 2 Th., JEtóW 
nach Belieben.

Lederglanz. Borax 40 Th., Carnaubawachs 120 Th., Wasser 800,0 Th. werden z"®1 
Lack gekocht. — Diese Mischung kann ais Fussboden-Einlass, ais Mattlack fiir NaturW® 
u. dergl. verwendet werden. Zur Benutzung ais Lederlack lost man in ihr noch 10 Tb- 
Nigrosin auf.

Modellir-Wachs. I. Gelbes Wachs 1000 Th., Larchen-Terpentin 130 Th., SchweinC' 
schmalz 65 Th., Bolus 725 Th. Die noch fliissige Mischung wird in laues Wasser ge" 
gossen und geknetet, bis eino plastische Masse erhalten ist. I I .  Som m er-M odelli® ' 
w ac h s . Weisses Wachs 20 Th., gemeiner Terpentin 4 Th., Sesamol 1 Th., Cinnob® 
2 Th. I I I .  W in te r - M o d e l l i r w a c h s .  Weisses Wachs 20 Th., gemeiner Terpentin 6 Tfi-> 
Sesamol 2 Th., Cinnober 2 Th. Bereitung wie boi I.

Mouloge-Masse z u r  H e r s te l lu n g  a n a to m is c h e r  P r a p a r a t e ,  n a m e n tl ic h  de>'" 
m a to lo g is c h e r  P r a p a r a te .  Gleiche Theile Japanwachs und Carnaubawachs werw” 
zusammengeschmolzen und im Dampftrichter filtrirt. Diesor Mischung werden verschiedeb 
Farben, z. B. Zinkoxyd, Bleiweiss u. dergl. zugesetzt.

Siegellack, in Weingeist nnloslicher. 5 Th. gelbes Wachs, 1 Th. Carnaubawacb9’ 
1 Th. Paraffin sehmilzt man, tragt nach und nach 5 Th. Mennige, mit 2 Th. Schla®.”!’ 
kreido gemischt, oin und erhitzt bis zur Dickfliissigkeit. D ient zum Yersiegeln von Sp®1 
tusfassern u. dergl.

Starkeglanz, zmn Pliitten. 2 Th. Japanwachs, 3 Th. bestes Stearin. .
Tnnnnrin ist ein Schuhwachs aus 1 Th. Carnaubawachs und 3 Th. Terpentin”  ̂

Diese Losung kann durch Theerfarben nach Belieben gelb, braun oder schwarz S6' 
farbt werden.



Wielise fur gelbe Schulie. I. Gelbes Waehs 25 Th., Terpentinól 30,0 Th., Talg- 
Natronseife 2,0 Th., heisses Wasser 25 Th. I I .  Gelbes Wacha 20,0 Th., Gelbes Vaselin 80,0 Th.

WasserdicUtmaclieu von Leder. Das Leder wird mit einer gesattigten Losung 
oiner Mischung von 1 Th. Wallrath und 9 Th. gelbem Wacha in erwarmtem Benzin 
eingesclimiert.

Kiililwaclls von B d. H egeb in Jauer, gegen Brand-, Frost-, Schnitt- und andero 
Wunden. Eine kleine Holzschachtel mit Harzcerat oder gelbem Cerat. 0,25 Mark. 
(Hager, Analyt.)

L a u t e b b a c jP s Hiihueraugenseife beateht aus: gelbem Waehs 28,0, Fett 55,0, 
Salicylsaure 17,0 und kleinen Mengen Perubalsam und atherischen Ocień.

Heiłsalbe des Apothekers Maas in Musltau. Cerae flayae 15,0, Argenti nitrici 1,75, 
Adipis 74,0, Balsami peruviani 10,0.

Mustaehe-Balsam zur B e fo rd e ru n g  des H a a rw u c h se s . Ist eine Mischung 
von Fett, Waehs und Parfum.

Pllaster yon A. S chrader in Stuttgart. Drei Sorten, empfohlen Nr. 1 gegen 
Knochenfrass und Knochenkrankheiten etc., No. 2 gegen Gicht und rhoumatische Schmerzen, 
No. 8 gegen Salzfluss, entziindete und offene Briiste, Wunden aller Art. Sammtliche 
8 Nummern in ausserer Form und Zusammensetzung ziomlich iibereinstimmend. 16 cm 
lange, fast 2,5 cm dieko Stangen, bestehend aus 35 Proc. Fettmasse, Baumol und Waehs,
1 Proc. Bleiglśitte, 20 Proc. Knochenasche, 42 Proc. Sand, 82 Proc. Gyps, Thonerde, 
Eisenoxyd und Magnesia. 120 g, ohne Unterschied der Nummer, =  3,4 Mark. (Witt- 
stein , Analyt.)

IUcord-Tiiiktur, gegen veraltoto syphilitische Ausschlage, yon F r . Schwarzlose 
in Berlin. Eine Salbo aus gelbem Waehs, F ett und Proyenceról. 40 g =  6 Mark. 
(Hager, Analyt.)

Sili be der Abbaye U u Bec und die des Abbe Prpon entsprechen dom Unguen- 
tum basilicum.

Salbe von H olloway, fur alle Zwccke dienend, wird bereitet aus 10 Th. Gera 
llava, 10 Th. Cera alba, 25 Th. Resin. pini alba. 50 Th. Adeps suillus und 75 Th. 
01. 01ivar. — Nach D orvault ist es ein Gemisch von 125 Th. Cera alba, 80 Th. Cera 
flava, 30 Th. Terebinthina, 250 Th. Resina alba, 30 Th. Cetaceum, 500 Th. Adeps, 625 Th. 
01 . Ólivae.

Salbe, gelbe, von D elort entspriclit dem Unguentum Althaeae.
Teginin, ein Deekmittel l'iir die Raut, ist eine im Yerhaltniss von 1 : 2 : 8  be- 

reitete Emulsion von Waehs, Gummi und Wasser mit 5 Proc. Zinkoxyd und wenig Lanolin.
Universal-Seife von Oschinsky. 35 g einer Mischung aus 10 Proc. Seife, 8 Proc. 

Waehs, 5 Proc. Harz, 70 Proc. F e tt, yorzugsweise Palmol, 7 Proc. Wasser und Spuren 
von Layendel- und Rosmarieol. 1 Mark. (Hager, Analyt.)

Ceru benzoinata
ad  u s u m  c o s m e tic u m . 

lip. 1. Cerae fIavao 1000,0 
2. Olei Cacao 200,0 
B. Benzoes pulv. 50,0 
4. Alcobol absoluti 30,0.

Man schmilzt 1 und 2, riihrt 3, splltor i  darunter, 
erhitzt im Wasserbade bis zur Verfluchtigung 
des Alkohols und filtrirt im Dampftrichter.

Cera n ig ra  dura.
C e ra tu m  n ig ru m . S c h w a r z - W aclis.

I.
lip. 1. Cerae flavae 200,0

2. Litliargyri laevigati 20,0
3. Fuliginis o taeda ustae 6,0.

Man kocht 1 m it 2 bis zu einem dunklen Pflaster, 
riihrt 3 darunter und giesst in Formen aus.

. II.
lip. Minii pulverati 500,0 

Cerae flavae 2000,0
Fuliginis 120,0.

Cera po lito ria .
P o l i t u r  - W a c h  s.

Ilp. 1. Ceresini 1000,0
2. Cerae Carnaubae 300,0
3. Olei Terebinthinae 500,0.

Man schmilzt 1 und 2 und riihrt 3 darunter. Mit 
dieser salbenfbrmigen Mischung, welche mit 
Terra di Siena, Ocker oder Umbraun gef&rbt 
worden kann, wird das Holzwerk eingeriebeu, 
und einige Zeit darauf dureh Reiben eine blankę 
Politur erzeugt. S. die lolgęndo Yorschrift.

Cera politoria liqulda Dieterich. 
W e ic h e  M f ib e lp o litu r .

Ilp. 1. Cerae flavao 100,0
2. Aquae 500,0
3. Kalii carbonici 10,0
4. Olei Terebinthinae 10,0
5. Olei Lavandulao 5,0.

Man kocht 1 mit 2 und 8, nimmt vom Feuer, 
setzt 4 und 5 zu, riihrt bis zum Erkalten und 
ergUnzt mit Wasser auf 1000,0. Die Politur 
wird mit einem wollenen Lappen ohne Druck 
aufgetragen und mit Loinwandbauscli bis zu 
starkem Glanze ■yerrieben.

Cera rub ra .
C e ra tu m  ru b ru m . R o th -W a c h s .

Rp. Cerae flavae 100,0
Resinae Pini 50,0
Terebinthinae communis 35,0 
Cinnabaris laevigati 
^linii laevigati iia 5,0.

In  Tafelform auszugiessen.

Ceratum arboreum.
B a u m w ach s.

Cerae fhwao 750,0
Resinae Pini 1250,0
Terebinthinae 360,0
Olei Rapae 120,0
Sobi ovili 60,0
Rhizomatis Curcumae puWerati 60,0.



Ceratum arboreum liqiildum.
F l i i s s ig e s  B a u in w a c h s .

Rp. Colophonii 1250,0
Picis solidi 200,0
Olei Lini 120,0
Terebinthinae communis 50,0 
Cerae flavae 130,0.

Werdon geschmolzen und unter Umriikren erkal- 
ten gelasson. Wcnn die Masse anfangt dicklicli 
zu werden, riihrt man 400 ccm Brennspiritus 
(90 proc.) darunter nnd riihrt bis zum Erkalten 
weiter. A u f b e w a h r u n g :  In  gut yerschlosse- 
nen Gefttssen.

('era tum ad bar bani.
B a r tw a c lis .

I.
Cerae flavae 50,0
Sebi taurini 20,0
Adipis 25,0
Olei Bergamottae 30 gtt.
Olei Citronellae 5 gtt.

Dio Mischung ist in Stangenform zu giessen. Zum 
Farbcn setzt man folgende Substanzen z u : fur. 
Blond : 5,0 g Goldocker, fur B raun: 5 g Umbra, 
fUr Schwarz: 10 g feinsten Kicnruss. Die Far
bcn sind vorher m it etwas OliyenGl fein au- 
zureiben.

II.
Rp. Cerae benzoinatae 00,0 

Sebi taurini 10,0
Adipis 20,0.

Parfdm und Farbę ad libitum.
Ceratum ad barbam  Huiigaricuin.

U n g a r is c l ie  B a r tw ic h s c .  P a t e  I l e n r i  IV. 
Rp. 1. Cerae flavae 10,0

2. Saponis medicati pulv. 10,0
3. Glycerini 2,5
4. Gum mi arabici pulv. 7,5
5. Aquae Rosae calidae (25,0)
6. Olei Rosae gtt. 2.

Man schmilzt 1 in cinem Porcellanmorser im 
Wassorbade, riihrt 2, spliter 3 und 4 darunter, 
bereitet m it 5 eine steife Emulsion und giebt 6 
dazu. In  weithalsigen Glaschon abzugeben.

Ceratum ad capillos.
I.

S ta n g e n p  o m a d ę  nach Dr. B. F ischer .
Olei 01ivarum 90,0
Cerae flavae 70,0
Cetacei 10,0
Olei Bergamottae 2,0
Olei Citronellae 0,5.

Kann beliebig gefiirlit oder parfumirt werden und 
ist eine der besten Stangenpomaden, die es giebt.

II.
Rp. Cerae benzoinatae 100,0

Sebi taurini 300,0
Olei odoriferi 15,0
Olei Amygdalarum 15,0.

Ceratum divinum.
C o r in u m  d iv in u m . P e a u  d iv in e .  

Rep. Cerati Resinae Pini 20,0 
Resinae Pini 10,0.
Ceratum pro  opistomiis.

H a h n -W a c h s .
Rp. Cerae flavae

Sebi ovilis aa.
Ceratum flavum  (Gall.).

C ć r a t  j a u n e  (Gall.).
Rp. Cerae flavae 100,0

Olei Amygdalarum 350,0 
Aquae 250,0.

Ist schaumig zu rliliren.

Ceratum fricatorium .
B o h u e rw a c h s ,  B o hnw aclis.

I.
Rp. 1. Cerae flavae

2. Ceresini flavi aa 1000,0
3. Terra© Sienae ustae 200,0
4. Vernisii Lini 40,0
5. Olei Terebinthinae 1200,0.

Man schmilzt 1 und 2. riihrt 3, welches mit 4 ab- 
gerieben ist, dazu und mischt, wenn die Masse 
halb erkaltet ist, nocli 5 darunter.

Die durcli Erwhrmen halb fliissig gemachte Masse 
wird m it eiuer Blirste auf das Iiolzwerk einge- 
rieben und nach dem Abtrocknen mit Biirsten 
frottirt.

II.
Rp. 1. Kalii earbonici crudi 120,0

2. Orleani 180,0
3. Aquae G 1.
4. Cerae flavae 500,0
5. Kalii earbonici 250,0
G. Aquae destillatae 500,0.

Man kocht 1—3 etwa */* — ł/s Stunde, kolirt und 
mischt die Kolatur unter fleis9igom Umrlihren 
in kleinen Antkeilcn einer salbenformigen Seifo 
zu, die aus 4—6 gekocht worden ist, und erhitzt, 
bis die Masse gleiclimassig ist.

Ceratum Galeni (Gall.).
C d ra t  de  G a l ie n  (Gall). C e ra tu m  cum  aqua.

Rp. Cerae albae 100,0
Olei Amygdalarum 400,0 
Aquae Rosae 300,0.

Ist schaumig zu rtihren.

Ceratum nigrum  mil Rinn.
Sc li w a rz e  L e d e rw ic h s e .  M il i t l i r -L e d e r -  

w ic h se . T a sc h e n w ic lis e .
Rp. Cerae Carnaubae 1,0

Olei Terebinthinae 10,0.
Die Losung ist zu filtriren und durch Zusatz einer 

hinreichenden Menge, 0,5—1,0 g, bllOslichen Ni- 
grosins (Anilinschwarz) zu fttrben.

Ceratum Resinae P in i (Ergilnzb.). 
E m p la s t r u m  C e ra e . E m p la s t r u m  s t i c t i -  
cum . E m p la s t r u m  b a s i l ic u m . C eratum  
c i t r ic u m . C e ra tu m  r e s in o s u m . L o tl ir in -  
g e r  P f l a s t e r .  I l a r z p f l a s t e r .  I la rz c e ra t .  

Rp. Cerae flayae 200,0
Resinae Pini 100,0
Terebinthinae communis 
Sebi ovilis iift 50,0,

Ceratum siniplex.
Cd r a t  s im p le  (Gall.).

Rp. Cerae flavae 100,0
Olei Amygdalarum 300,0.

Bis zum Erkalten zu rtihren.

Ceratum Uvnrum.
U n g u e n tu m  d e  U v is . T r a u b e n p om ade.

Rp. Adipis suilli 200,0
Paraffini solidi 50,0
Olei Bergamottae 
Tincturae Benzoes 55 5,0.

Unter dem Namen „ T ra u b e n -P o m a d e tt ver- 
stelit das Publikum U n g u e n tu m  p o m a d in u m .



Ł in teum  innjalo.
S p a ra d ra p e  de  c i r e  (Gall.). T o ile  de  m ai.

T o ile  D ieu . T o i le  s o u v e ra in e .  
łtp. Cerae albae 200,0

Olei Amygdalarum 100,0
Terebintliinae venetae 25,0.

Man taucht entweder in die gesclimolzene, uicht 
zu war me Mischuug Taffetbilnder ein und streiclit 
den Uobersehuss durch Hindurchziehen zwischen 
zwei erwilrmten Eisenlinealen ab, oder man be- 
streicbt die BUnder mittels einer Pflasterstreich- 
Maschine nur einseitig. Die GrOsse der BUnder 
Wild 100X15 cm gcwdhlt.

11. ad  u sum  v e te r in a r iu :
Rp. Olei llapae •100,0

Cerae flavae 100,0
Colophonii 150,0
Sebi taurini 200,0
Terebintliinae 50,0.

U n gu en tum Cerae coinpositiim (Hamb. Vorschr.).
Z u s a m m e n g e s o tz te  W a c h s sa lb e . L o n - 
d o n e r  S albe . U n g u e n tu m  C e ta c e i. U u - 
g u e n tu m  a lb u m  L o n d in e n se . U n g u e n 

tu m  S p e r m a t is  C e ti.
Pasta  Cerata Sc i i l e ic h . 
G oral. W a c h s p a s te .

Rp. Cerae fhwae 27,0
Olei Cocois 8,0
Lanolini 4,0
Boracis 1,0
Aquae destillatae 60,0.
Sp aradr apum r  uh ruin.

Rp. Cerae flavae 100,0
Terebintliinae venetae 50,0
Cinnabaris laevigati 5,0.

Taffetbilnder werden wie bei L in te u m  m a ja le  
mit der Masse bestrichen.

Rp. Cerae albae 1,0
Cctacei 1,0
Olei 01ivarum - 4,0.

Unguentum cereum.
sa lb e  (U ngu e n tu m  sim ;

Germ. Helv.
Cerae albae — 3,0
Cerae flavae 3,0 —
Olei Oliyarum 7,0 7,0
Benzoes — 0,2.

Unguentum anglicum .
Bp. Cerae flavae

Cetacei aa 10,0
Olei Amygdalarum 80,0.
Uiigueiitum adhaesiTum.

L a n o l i n  - W a c h s p a s t e  St e r n ).
Rp. Cerae flavae 40,0

Lanolin! anliydrici 40,0 
Olei Oliyarum 20,0.

Unguentum basilicum  (Germ.). 
U n g u e n tu m  T e r e b in t l i i n a e  r e s in o s u m . 

U n g u e n tu m  t e t r a p l ia r m a c u m . K O n ig s -  
Balbe. B a s i l ic u m s a lb e .  H a rz s a lb e . Z u g -  

sa lb e .
I. Germ.

Olei 01ivarum 9,0
Cerae flavae
Colophonii
Sebi ovilis aa 3,0
Terebinthinac 2,0.

Unguentum flavum (ErgUnzb.).
U n g u e n tu m  A l th a e a e .  U n g u e n tu m  

F o e n i G ra e c i  c o m p o s itu m . U n g u e n tu m  
r e s in o s u m  (IIelv.). G e lb e  S a lb e  (Helv.). 

A l th a e s a lb e .  G e lb e  H e i ls a lb e .

I. G erm .
Rp. 1. Rhizomatis Curcumae puly. 10,0

2. Adipis 500,0
3. Cerae flavae
4. Resinae Pini aa 30,0.

Man digerirt 1 m it 2 1/2 Stunde im Dampfbade, 
setzt 3 und 4 hinzu, erliitzt bis zum Schmelzen 
und seilit durch oder filtrirt arn besten,

II. II e 1 v.
Rp. Olei 01ivarum 65,0

Cerae flavae 17,0
Colophonii
Terebintliinae venetae aa 9,0.

U nguentum  lcn iens (Germ.). U n g u e n tu m  e m o llie n s  (Austr.). U n g u e n tu m  
Aquae R o sae  (Brit. U-St.). U n g u e n tu m  r e f r ig e r a n s  (Helv.). Cold-Cream (Gall.). 
Cr^m e có le s te . C e ra t  c o s m e tią u e .

Austr. Brit.
Cerae albae 
Cctacei
Olei Amygdalarum 
Aquae Rosae 
Boracis pulv.
Olei Rosae 
Tincturae BenzoSs

Unguentum leniens
p ro  u su  m e r c a to r io .

Rp. Olei Cocois 92,5
Aquae Rosae 7,5
Olei Rosae gtt. X.

Gall. Germ. Helv. U-St.
30,0 4,0 5,0 120,0
60,0 5,0 10,0 125,0

215,0 32,0 60,0 600,0 ccm
60,0 16,0 25,0 190,0
— — — 5,0

gtt. X gtt. 1 — —
15,0 — — —

Unguentum rosatnm (Austr.). 
U n g u e n tu m  p o m a d in u m  (Austr.),

Rp. Adipis 300,0
Cerae albae 75,0
Olei Bergamottae 1,5
Olei Rosae 0,5.

10,0 45,0
20,0 45,0
80,0 270,0
20,0 210,0

0,5 ccm

Unguentum simplex (Austr.). 
E in f a c h e  S a lb e  (Austr.), 

Rp. Adipis 200,0
Cerae albae 50,0.



Cerasus.
Prunus Cerasus L. (syn. C e ra su s  C a p ro n ia n a  D. C.), die Sauerkirseke. Fa

milie der K osaceae-Prunoideac, wabrsckeinlick in Kleinasieu keimiseb, durck die Kul
tur weit verbreitet. Verwcndung iinden die einsamigen Steinfrftchte, Fruetus Cerasi 
u ig r i. Cerasa. Cerasa acida. — M orellen. S auerk irschen . Weieliselkirscltea. —
Cerises (Gall.; init saftigem Fruektfleisek, kartem Endocarp und amygdalinkaltigeni Sainea.

Die letzteren macken 5 Proc. vom Gewickt der 
Fruckt aus.

Jiestaiultheile. Der friseken Friickte: 
Wasser 80,49 Proc., Zucker 8,77 Proc., freie 
Saure 1,28 Proc., Eiweissstoffe 0,79 Proc., Ascke 
0,56 Proc.

Anwenduny. Die friseken, im J11*1 
reifenden Friickte dienen rok, gedorrt oder i® 
Zucker eingemackt ais Genussmittel. Bei® 
Pressen liefern sie gegen 60 Proc. sauren, Pul' 
purrothen Saft, weleher etwa 2,8 Proc. Saur® 
(Weinsaure) und 10 Proc. Zucker enthalt.

P ed u n cu li s. S tip ites Cerasorm11) 
K ir s c k e n s t ie le ,  Q ueues de ce rise  (GW 
die getrockneten Frucktstiele, welcke bisweil®1 
ais karntreibendes, kat.arrhwidriges Mittel vtf” 
langt und in geschnittenem Zustande (ais A®1' 
guss) angewendet werden.

Aqua C erasoruin. K ir s c k  wasser, Sl 
unter Amygdalus, S. 282.

S iriipus Cerasoruin (Germ.). Sirup 
C erasi. K ir s c k e n s ir u p .  K irscksiruP ' '  
S iro p  de c o r is e s  (Gall.). — C korry-syruF 

Friscke, saftreicke Sauerkirschen 
den von den Stielen befreit und samnit w 

Kernen zerąuetseht, indem man sie duroii ein Walzwerk gehen lasst, oder indem man dut 
Abreiben auf einem groben Haarsiebe oder durck Pressen in einem weitmaschigen b® 
das Fleisck von den Steinkornen trennt und letztere fiir sick stosst. Den Fruchtbrei l*** 
man unter ófterem Durchruhron in einem bedeckten Steingefass bei etwa 20° C. g i 
bis 1 Raumth. einer abfiltrirten Probe sick mit 1/3 Raumth. Weingeist okne Triibu 
misoken lasst, presst aus und stellt den Saft einige Tago im kiihlen, dunkeln RaumejL, 
Kliirung bei Seite. Alsdann filtrirt man durch Fliesspapier und verkocht 7 Th. des *  ̂
trats mit 18 Th. Zucker zu 20 Th. Sirup. Derselbe ist dunkelpurpurroth und muss 3 
mit 2 Raumth. Weingeist okne gallertartige Abscheidungen klar mischen lassen. Die A 
beute betriigt bis zu 200 Proc. der entstielten Kirscben. Nach dom Erkalten fullt # 
don Sirup auf sorgfaltig gereinigto, vollig trockeno Flaschen, verscbliesst dieselben 
neuen Korkstopfen und bewahrt sie im Keller, vor Licbt geschutzt, auf. ,

Ph. G all. schreibt fiir die Fruchtsirupe eine Dichto von 1,33 vor und boroehnet d 
entspreckend bei einem spec. Gew. des geklarten Saftes von

Fi#. 179, Gahrfass.

1,007 die Zuckermenge fiir je 1000  g Saft auf 1746
1,014 77 77 77 V) 77 77 77 1692
1 ,022 77 77 77 77 77 7? 77 1638
1,029 77 77 77 77 V 77 77 1584
1,036 77 5) >7 77 77 77 >7 1530
1,044 77 77 >7 77 77 77 77 1476
1,052 77 77 Y) >7 77 77 '7 1422
1,060 77 77 >7 77 77 77 77 1868
1,067 7? 77 n >7 77 77 77 1314
1,075 77 77 77 77 77 77 7? 12607 77 77 77 77 71 71 1/  77 .

Bei der Bereitung vou Kirsch-, Himbeer- und anderen Fruchtaaften sind br 
aus Eisen oder Zinn durchaus zu yermeiden, da sonst Farbo und Geschmack leicht



andert werdon! Es ist fur dic Haltbarkoit des Sirups ferner unbodingt nothwendig, dass 
die Gahrung bei der vorgeschriebenen Warnie und yollstandig zu Ende gefiihrfc wird; man 
lasst sio deshalb bei Darstellung grosseror Mongen in oinem geschlossenen Fasse (Fig. 179) 
sich yollziehen, in dessen Spund ein nicht zu enges, ontweder zweimal knioformig gebogo- 
nes, mit dem kilrzoron Schenkel in ein Gefass mit Wasser tauchendes, oder ein (.)-* fór- 
mig gobogenes Glasrohr luftdicht befestigt ist, welelies man durcli wenig Glycorin gegon 
dio iiussere Luft absctiliesst. Die Gahrung ist beendet, sobald koine Gasblasen mohr ent- 
weichen. Ais das zweckmassigste Yerfahren beim Filtriren gilt im allgemeinen, den Saft 
absetzen zu lassen und dann aufs Filter zu bringen, sodass der Bodensatz zuriickbleibt; os 
wird abor auch empfohlen, gerado den Bodensatz, nachdem man ihn von dem geklarten 
Safto getrennt und gut durchgeschuttelt bat, zuerst auf das bofeuclite.te Filter zu geben 
und den diinnen Saft nachzutiillen. Bei schwieriger Filtration tbut ein Zusatz von ab- 
gorahmtor Milcli oder Fliesspapiorschnitzeln und kraftiges Schutteln behufs schneller Kla- 
rung oft gute Dienste. Beim Einkochen des Saftes ist sodami darauf zu achten, dass dor 
Zucker bei gelindor Warme gelost wird, dass der Sirup weiterhin nicht mehr umgeriihrt, 
sondom unter allmahlicher Yerstarkung dos Feuers zum Sieden erhitzt und darin solange 
erhalton wird, bis das anfangs heftige Schaumen nachgelassen bat. Den hierbei gebilde- 
ten, zahen Schaum schOpft man mittols eines durchlocherten Porcellatiloffels ab. Man 
kocht die Fruclitsafte in vollig blanken, kupfernen Kesseln und bringt sie alsbald auf Seili- 
tiiehor aus Flanell. Auf keinen Fali darf man sie in don Kochgerathen erkalten lassen; sie 
wiirden hierbei Kupfer auflosen, missfarbig und unverwendbar werdon!

Mixturen mit Alkalien oder Metallsalzon und Kirschsirup gehoron zu den unver- 
traglichen Arzneimischungen.

Succus Cerasi. S u c c u s  C e ra so ru m . S u c c u s  e f r u c tu  C erasi. K ir s c h s a f t .  
Sue de c e r is e  (Gall.). Dor frische Saft (s. oben) lasst sich auch olino Einkochen mit 
Zucker langore Zeit aufbewahren, wenn man dem Fruclitmus etwa 2 Proc. Zucker zu- 
sotzt und den filtrirten Saft nach vollendeter Gahrung auf Flaschen fiillt, diese lose ver- 
korkt und, mit Holzwolle urnhiillt, in einem Kessel mit Wasser allmahlich bis nahe zum 
Siedepunkt erhitzt, boi dieser Temperatur 1 Stunde crhiilt und mm die Flaschen dicht 
verkorkt. Auch Siittigen mit Kohlensauro bei 2 Atm. Druck sichert dom frischen, filtrirten 
Safto liiiigere Haltbarkeit. Nach Yorschrift der G all. setzt man den Sauerlufschen 10 Proc. 
Susskirschen zu und lasst nicht den Fruchtbrei, sondern den daraus gopressten Saft bei 
12— 15 0 C. vorgahrcn.

Der Kirschsaft des Handels ist in der Regol mit Zusatzen (Alkohol oder Salicyl- 
saure) versehen und fur pharmaceutische Zwecko nicht geeignet.

Klrscli, K irs c h w a s s e r ,  K ir s c h b r a u n tw o in ,  E a u  do c e r is e s , wird in Siidwest- 
deutschland (Schwarzwald) und der Schweiz (Zug) aus zerstampften Sauerkirschen, die 
mail dor freiwilligen Gahrung uberlasst und dann der Dostillation iiber freiom Feuer, 
seltener mit Wasserdampfen unterwirft, dargestollt. Hier und da gewinnt man ein alin- 
liches Destillat durch Destillation von Branntwein iiber zerstossene Kirschkerne oder durch 
Mischon von Alkohol mit Bittermandolwassor.

Der Kirschbranntwein enhalt 47—64 Proc. Alkohol, 2—17 mgBlausaure pro Liter, ge- 
ringo Mengen Kupfer aus den Destillationsgefassen herriihrend, Spuren Kalle aus dem zum 
Verdiinnen benutzten Brunnenwasser herrahrend, 0,24—1,6 g pro Liter. Man betrachtet den 
Naohweis des Kupfers (mit Ferrocyankalium oder mit Guajaktinktur) ais Beweis fiir echtes 
Kirschwasser; os versteht sich aber von selbst, dass man in jedem kunstlichen die Echt- 
heit duroii Zusatz einer Spur Kupfer vortauschen kann, was don Fabrikanten kunstlichen 
Kirschwassers wohl bekannt ist.

Ceratonia.
Gattung der Caesalpiniaceao — Cassieac. Einzige Art:
Ceratonia SiliC]lia L. J o h a n n is b r o tb a u m , K aro b e n b a u m , C a ro u b ie r .  

Wabrseheinlich beimiscb im ostlichen Mittelmeergebiet, durch Kultur verbreitet und aus der- 
selben oft verwildert. Die Kimle dient zum Gerbeu, sie soli 50 — 55 Proc. Gerbstoff 
enthalten.

Ausgedehnt ist die Vcrwenduug der Hiilsen, Fructus Ceratouiae. Caroba. Siliąua 
tlulcis. — Joluinnisbrod. Bockshorndl. Karoben. Soodbrod. — Caroube (Gall.). 
Carrouge. — Johnsbread. Loeust beau.

Iieschreibung. Die Frucbt ist einc mit kurzem Stiel yerselieuc gerade oder 
wenig gebogene Hiilse von dunkelbrauner Farbę. Die Lange der kultiyirten Frucbt be-



triigt bis 25 cm, die Breite bis 4 cm; wilde sind viel kleiner. Die Bander sind wnlstig 
verdickt, die Seiten eingesunkcn, fein gerunzelt. Sie eutbalten bis 14 Samen in Aachen, 
elliptisehen Fachem. Dio Samen sind flach, breit eiftirmig, bis 5 mm lang, gliinzend roth- 
braun m it durniem Funikulus. Sie eutbalten im grau gefarbten Endosperm den Embryo mit 
dicken, gelben Kotylcdonen. — Die Epidermis des Pericarps ist m it einer deutlichen Cuti- 
kula bedeckt, in ihr finden sich Stomatien (Fig. 180 s), darauf folgen rundliche, gerbstoff- 
reiche Zellen (Fig. 180 r / j )  und darauf Gefassbiindcl mit ansehnlichen Faserbiindeln, di® 
von Kammerfasern begleitet sind (Fig. 180 b u. k). Das iibrige Gewebe besteht vorwiegend 
aus diinnwandigem Parenchym, die Samen-Facher sind von Faserzellen ausgekleidet. In 
den Parenchymzelleu licgen querfaltige, bobie, sackartige, farblose, gelbliche, oder schwach 
kupferrothe Massen (Fig. 180 z), die mit Eisensalzen schwarzblau, mit Kalilauge blau, 
mit Vanillin und Salzsiiure schdn roth werden. Auf diese Massen ist in erster Linie zu 
achten, wenn es sich um den Nachweis von Ceratoniafrlichten, z. B. im Kaffee handelt. Im 
dessen ist daran zu denken, dass dieselben auch in einigen anderen Friichten, z. B. in

Fig. 180. Aus dem Gewebe der F r u c t u s  C e ra  to n i  a o. 160 Mai vergr. ep icpidermls mit Spultoffnung 
r p  Braunes Parenchym unter der Epidermis. b  Faserbiindel m it Steinzellen a t  und Krystailkammerfasern k 

s p  Spiralgefasse, z  Die sackartigen InhaltskOrper, (Naeh Moeller.)

den Ilatteln  vorkommen. Es sind daher, wenn sie aufgefunden sind, auch die Faserbiindel 
der Fibrovasalstriinge mit ihren Kammerfasern zur endgiiltigen Identificirung aufzusuchen.

Die Samensehale ist nach dem allgemeinen Typus der Leguminosen mit Palissaden 
und Tragerzellen gebaut. Das Endosperm ist ausgezeichnet durch starkę Ve:rquellung der 
Membranen.

Sestandtlieile. Sie enthałten im Durchschnitt: Wasser 14,96 Proc., Stickstoff' 
substanz 5,86 Proc., F e tt 1,28 Proc., Kohlehydrate 68,98 Proc., Holzfaser 6,39 Proc-, 
Asche 2,53 Proc. Der Zuckergehalt betragt 30—46 Proc. Ferner enthałten sie etw»s 
B u t te r s f iu r e  (bis 1,5 Proc.), der sie den charakteristischen Geruch verdanken. Die Frucbt 
entkalt, 90—88 Proc. Pericarp und 10—12 Proc. Samen. Die Samen enthałten ein Kobie- 
hydrat C a ru b in ,  ein Ferment C a ru b in a s e  und einen Zucker O aru b iu o se , der durch 
Einwirkung des Ecrmentcs auf das Carubin entsteben soli.

Anwendung. Die Hiilsen iinden im Siiden ausgedehnte Verwendung ais Vieh- 
futter und ais Nahrung der armeren Klassen. In Portugal, auf den Azoren und in Triest 
inacht man Alkohol daraus, hier und da auch Sirup. Ferner dienen sie bei der Bereitung 
von Tabakssaucen und gerostet ais Kaffeosurrogat (rergl. Colfea). Arzneilich verwendet 
man sie hier und da in Theegemischen.



Ans den Samen macht man einen K le b s to f f ,  indem man sie spaltet, den Embryo 
entfernt und dann mit Wasser von 70—82° C. digerirt. Der Sckleim wird dann mit Mehl 
und etwas Salzsaure zur Appretur yon Geweben benutzt.

L a ctin a  ist ein Mehl aus Johannisbrod, Weizen, Gei'ste, Eibischwurzel und Bocks- 
hornsamen.

Ais S h erry  - E ssen z kommt im Handel ein mit Helken und Zimmt gewiirzter, 
weingeistiger Auszug aus Johannisbrod (und anderen zuckerhaltigen Fruehten) voi\

V ie lip u lv er , T h o b l b y s  F o o d  fo r  c a t t l e ,  ist aus Mais, Leinsamen, Johannisbrod 
und Bockshornsamen zusammengesetzt.

Cerefolium.

Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm. Familie der U m b ellifer a e—A p ło id ea e—
Scandicinae. Wakrsckeinliek keimisch im siidostl. Russland und im westliehen Asien, 
vielfach fiir Kiichenzwecke kultivirt und yerwildert.

JBeschreibung. Die Wurzel ist diinn, spindelformig, der Stengel bis 70 cm hoch, 
gestreift, iiher den Knoten behaart. Die Blatter sind dreifack-fiedcrspaltig, unterseits 
glanzend, an den Nerven zerstreut behaart, die Fiedern sind fast fiederspaltig oder drei- 
lappig, gewimpert, in eine Borste auslaufend, die Blatter am Grunde mit hautig gerandeter 
Scheide. Bluthen in Doppeldolden, Doldehen mit Involucellum.

Von eharakteristisch-aromatischem Geruch und Geschmaek. Man yerwendet das 
bliihende Kraut:

H erbu C e r e fo lii. III*. C e r e fo lii s a t iv i.  H b. C h a ero p h y lli. H b . S c a n d ic is . — 
Kchter K erb e l. G a r te n k e r b c l. K o rb e lk ra n t. S u p p en k ra u t. — C erfeu il (Gall.). — 
Garden O heryil.

Emsammlung. Amoendung. Dic Pflanze wird wabrend der Bliithe gesam- 
melt und getrocknet. Mit 5 Proc. Wasser gequetsclit und ausgopresst liefert sie den Succus 
Cerefolii recens-, 10 Th. desselben, auf 85° C. erhitzt, nach dem Erkalten durchgeseiht, 
mit 3 Th. Weingeist versetzt und filtrirt, gehen mit 18 Th. Zueker den Siruji/us Cerefolii.

'Pisana Acetosae composita.
Tisane  d ’Oseil le composće. Bouil lon aux Ilerbes (Gall.).

Ilp . 1. Fol. Rumieis Acetosao -10,0 g 
2. Fol. Lactucae capitat. 20,0 „
3. Fol. Cerefolii 10,0 „
4. Salis m arini 2,0 „
5. B utyri recentis 5,0 „
6. Aquae destillatae 1000,0 „

M an kocht 1, 2, 8 m it 6 1/2 S tunde, fiigt 4 und 5 hinzu und seilit durch.

I le r b a  C e r e fo lii h isp a n ic i ist das Kraut von Myrrhis odorata Scop.

Cereoli.
W u n d stilb cb eu . H e ils t iib ch en . B a e i i l i  m ed ic iu a les . B o u g ie s .
Zur Eintuhruug in Kanale des Leibes bestimmte, auf verschiedene Weise heT- 

gestellte, meist nach dem einen Endo hin verjungte, selten starre, in der Regel hiegsame 
oder elastische rundę Stabehen, welche hałd in ikrer 'ganzen Masse, hałd nur in dereń 
iiusserer Schicht Arzneimittel eingebettet enthalten oder mit solclien iiherzogen sind.

A n tro p h o re  sind Wundstabchen, welche in ihrem Innem der Lange nach von einem 
federnden Drahtgewinde durchzogen sind.

Der Name „C e re o li11 stammt von „cera =  Waoks“ und wurde fiir waehsstoekartige 
Praparate benutzt, die insbesondere zur Einfilhrung in die Harnriihre bestimmt waren. 
Die franzosische Bezeichnung ist „ B o u g ie s 11.



Sie wurden urspriinglich in der Weise kergestellt, dass mail Leinwandstreifen vou 
30 cm Lange nnd 4—5 cm L rei te in ein geschmolzenes Gemisch von 100 Th. Wachs imd 
10 Th. Oliyenol tauchte, diese Streifen zn festen Cylindern yon der Starkę eines Ganse- 
kieles zusammenrollte und alsdann durch Kollen m it dem Pilasterrollbrett glattete.

Aelmlieh wurden Darmsaiten, ferner aueh Docktfaden, m it der gleichen Wachs- 
Oelmischung uberzogen und gleichfalls zum Einfiihren in die Harnrohre yerwendet. Au 
Stelle der Wachs-Oelinischung benutzte man auch Mischungen von Wachs mit Bleiessig. 
Diese Formen sind heute vollstiindig veraltet.

Germ. umfasst ais „cereoli" alle die zur Einfiihrung in Kiirperhohlungen, insbeson- 
dere aber in die Harnrohre, bestimmten Arzneistabeken. Der deutsche Name „Wund- 
stabchen" ist nicht ganz zutreffend, weil der Arzt unter Umstanden auch die Absicht 
verfolgen kann, einen Arzneistoff von, der nicht wunden Schleimhaut resorbiren zu lassen. 
Ais zweckmSssiger ist der Name „Heilstabchen" vorgeschlagen worden.

Die Grundmasse aller sogen. Bougies besteht entweder aus Kakaool oder Gelatiue 
oder arabischem Gummi.

a
l-'ig. 1S1.

A. B o u g ie s  a u s  K a k a o o l. Alan stosst feingeriebenes Kakaool mit 1/20—ljltl Th. 
Lanolin zu einer plastischen Masse an , arbeitet die medikamentose Substanz lege artis 
darunter und rollt die Jlasse m it Hilfe von etwas Talcum oder Lyeopodium auf einer Glas- 
platte oder Marmorplatte oder auf Wachspapier zu Stangelchen von der geforderten Lange 
und Dicke aus. Bisweilen empliehlt es sich auch, die Alasse in Glasrohren oder Metall- 
formen auszugicssen und die Stangelchen nach dem Erstarren durch Ausstossen zu ge- 
winnen. Alsdann kann man das Ausstossen der Stangen durch kurzes Durchziehen der 
Glasrohren durch eine Flamme erleichtern. Die durchschnittliche Lange dieser Stftbchen 
betragt etwa 10— 12 cm.

Im Grossbetriebe presst man die Stangelchen auch mit Hilfe von Pflasterpress- 
maschinen aus und yerwendet alsdann Kakaool ohne Zusatz von Lanolin.

Derartige ldeine, sog. Bougiepressen sind gegenwdrtig von Eon. Liebau in Cheinnitz 
zu ziemlich wohlfeilem Preise zu beziehen; ihre Anschaffung ist zu empfehlen. Bei etwas 
Geschick kann man auch eine gewohnliche Zinnspritze zur Bougiespritze umwandeln, in
dem man das yerjiingte Endo passend kurz abschneidet und die Oeffnung erweitert. Die 
ausgetretenen Stabchen miissen alsdann auf einer Glasplatte gerade gerollt werden.

Kakaool ais Grundmasse liisst sich nahezu fiir a l le  Arzneisubstanzen anwenden.
Auf 1 Stabchen aus Kakaool rechnet man bei 10 cm Lange und 2 mm Dicke =  0,3 g 

Kakaool. Wiichst die Dicke um jo 1 mm bei gleicher Lange, so braucht man 0,7 bis 1,25 
bis 2,0 bis 2,9 bis 4,0 bis 4,75 g  (— 8  mm dick).

E x c e ls io r -B o u g ie s  von Sauter  in Genf sind Kakaool-Bougies, welche yerschicdene 
Arzneistoife enthalten: Ein mittels besonderer Maschine hergestellter fester, biegsamer Fett- 
kern wird m it einer Schicht Kakaool und Lanolin, welcher die Arzneistoife beigemischt 
sind, uberzogen. Die weiche Umhiillung schmilzt, sobald sie m it den Schleimhauten in 
Berfihrung kommt, und die drtliche Arzneiwirkung Ijcginut sofort, wahrend der Kern nach 
zwei Minuten allein herausgezogen wird.

B. B o u g ie s  a u s  G e la tiu e . Sie werden in der Weise hergestellt, dass man 2 Th. 
feingeschnittene Gelatiue mit 1 Th. Wasser erweicht., sodami bis zur Auflbsung erwSrmt 
und 4 Tk. Glycerin hinzufiigt. Nackdem nun noch die Arzneistoife hinzugesetzt worden 
sind, giesst man die Masse in erwarmte und m it Oei schwach (!) ausgeriebene Metallformen 
aus, die man rasch auf Eis abkiihlt. Nach dem Erkalten nimmt, man die Stabchen herans

A



und lasst sie an einem warmeu Orte ctwas ubcrtroeknen, worauf man sie in Kasten zwi- 
sehen Wachspapier einpackt.

Die P h a rm . I t a l i c a  giebt folgende Vorsckrift: Mau lost 6 Tli. Hausenblase in 20 Th. 
Wasser, fiigt 3 Th. Glycerin binzu, (lampft bis auf 23 Th. ein und setzt die Arzneisub- 
stanz liinzu.

Nicbt geeignet zum Zusammenraischen mit dieser Grundsubstanz sind ATzneistofte, 
welche Gerbsaure und Metallsalze, die mit Leim Fallungen geben (Silber-, Quecksilber-, 
Thonerdesalze) in grosseren Mengen enthalten. Die durchschnittlicbe Lange dieser Stab- 
clien betragt etwa 10 cm.

C. B o u g ie s  m it  a ra b isc k e m  G um m i. Man stellt sie dar, indem man feingepul- 
vertes arabisches Gummi und das Arzneimittel (event. unter Zusatz von etwas Zuokerpul- 
ver) mit einer Mischung ans gleichen Tbeilen Gummiscbleim und Glycerin zu einer plasti- 
schen Masse anstosst, welche in diinne Stangen ausgerollt wird. Ais Boispiel geben wir 
nackfolgende Yorschriften:

Rp. Jodoformii 10 g
Gummi arabici 5 g
Glycerini
Mucilag. Gummi arab. aa q. s.

ut fian t cereoli No. 20.

Rp. B ism uti subnitrici 1 g
Gummi arabici 3 g
Saccbari albi 1 g
Glycerini
Mucilag. Gummi arab. aa. q. s. 

u t  fian t cereoli No. 10.

Sammtlicke sub A bis C aufgefiihrten Bougies miissen bei Kdrpertemperatur schmelzbar 
bez. in den Sekreten der Sc-hleimkante loslick sein. Die unter 15 und C zusammeu- 
gefassten sollen ausserdem auch olastiseb sein.
Die durchschnittlicbe Liinge dieser Stabchen be- 
triigt 10—15 cm.

Die gebrauchlichsten Starken werden durch 
nebenstehende Nummern angegeben:

Anthrophore sind 1886 von Stephan kon- 
struirte Bougies. Ikr Kern ist eine Metallspirale 
aus Kupferdrakt oder vorniekeltem Kupferdraht.
Diese Spirale ist zuniickst mit einem dlinnen Kautschuksehlauch iibcrzogen und alsdanu 
durch mehrfaches Eintauchen in. die betr. fliissigwarme Masse mit einer Gelatinemasse 
ilberzogen, welche die Arzneisubstanz entweder suspendirt oder gelost entkalt.

Die dilnneren Sorten werden in der Liinge von 22 om, dio diekeren in derjenigen 
von 10 cm hergestellt.

Anthrophore dienen zur Einfukrung von Arzneisubstanzen in sonst scbwer zugiing- 
liehe Korperhbklen, z. B. in die Harnrohre und in die Naso.

U re tk r a l - A n tk r o p k o re  sind 14—22 cm lang.
P ro s ta ta -A n tl i ro p l io re  sind von gleieker Lange, enthalten die arzneiliche Sub- 

stanz nur im vordereu 1/i Tkeil ihrer Liiuge, der iibrige Theil dieser Antbropbore besitzt 
lediglich einen Gelatine - Ueberzug, der durch Bekaudeln mit Gerbsaure unloslieh ge- 
macht ist.

U te r in - A n th r o p h o re  sind 8—12 cm lang.
N a s a l-A n tb ro p h o re ,  zum Einfiibren in die Nase bestimmt.
C ereo li A cid i ta im ic i , G e rb s a u re -S ta b c h e n  (Erganzb.). 10 Th. Gerbsaure und 

10 Tb. fein gepulvcrte Borsaure werden mit einer Mischung aus gleichen Tbeilen Gummi- 
sehleim, Glycerin und Wasser zu einer bildsamen Masse angestossen und daraus cylin- 
drisclie Stabchen geformt.

C ereo li A cid i ta n n ic i  e la s t ic i .  E la s tis c h e  G e rb sa u re -S t& b c h e n  (Erganzb.). 
Gelatinao 10,0, Glycerini, Aquae aa 20,0 werden im Dampfbade geschmolzen; der heissen 
Masse wird eine Losung von Acidi tannici 0,5 in Aquae 0,5 zugemischt und die fliissige 
Mischung in Metallformen, welche mit Paraffinol sehwach ausgerieben sind, ausgegossen. 
Man bilde 6 cm lange Stabchen.

C ereo li J o d o fo r in ii  e la s t ic i .  E la s t is c h e  J o d o fo rm -S ta b c h e n . (Erganzb.). 
Gelatinao concisao, Aquae, Glycerini aa 3,0. Man lasst 1/t Stunde quellon, scbmilzt unter 
vorsichtigem Erhitzen und Erganzung des etwa verdampften Wassers im Wasserbade,

3 4 5 6 7
nim  mm  mm  mm  mm

Fig. 182.



mischt 1 Th. Jodoformii subtil. pulv. hinzu und saugt die Mischung in gut geblte Glas- 
rbhren auf. Nacli dem Erkalten stosst man dio Stabchen mit Hilfe oines Korkes aus.

Cereoli Jodoformii. J o d o f o r m - S ta b c h e n  (Erg&nzb.). Jodoformii subt. pul" 
verati 10,0, Olei Oacao 9,0, Olei Amygdalarum 1,0 werden im schwaoli erwarmten P°r" 
collanmftrser gemischt. Die halb erkaltete Masse wird in GlasrOhren von 3 mm Licht- 
weito aufgesogen, worauf mail dieso in kaltos Wasser stellt. Die Stabchen werden nach 
dem Erkalten ausgestossen und in 6  cm lange Stiicke geschnitten. •— Man kann aie aucb 
durcli Ausgiessen in stark abgekuhlte Hollensteinformen darstellen.

Jodoform-Stiibchen mit grosserom Jodoformgehalt und von festerer Beschaffenhei1’ 
erh&lt m an, weim man 92 Th. Jodoform mit 5 Th. gcpulvertem arabisehen Gummi und 
einer Mischung aus gleichon Theilen Wasser und Glycerin zu einer bildsamen Masse w>' 
stOsst und die durch Ausrollen geformten Stabchen bei 40—50° O. trocknet.

A n tisep tische Stilbciien nach A drian. Ais Grundmasse dient eine Mischung aus 
•50 Th. Talcum venetum pulv. und 3 Th. Tragacantha pulv., die mit einer Mischung aus 
gleichen Theilen Wasser und Glycerin angestossen wird. Die antiseptischen Stoffe werden 
vorher mit dem Talcum gemischt.

Cereus.
Gattung der Cactaceae — Cereoideae — E chinocacteae.
I. Cereus grandiflorus Mili. K o n ig in  d e r  N a c h t ,  N ig h t  bloomingCe- 

r c u s ,  C ir io  d e  f lo r  g ra n d ę . Heimisch in Mesiko und auf den Antillen.
In den Handel gelangen Absehnitte der Achse und die Blttthen. Die ersteren be- 

stelien aus l 1/*—2 cm dicken Stiicken von verschiedener Lange mit 5—7 Ecken, an denen 
in Abstiinden von 2 cm Biischel von 6 — 8  Domen sitzen. Im Parenchym grosse Krystalit 
und Spharite von OxaIat, wie hiiulig bei den Caetaceen.

Die Pflanzo enthalt ais wirksamen Bestandtheil ein auf das Herz wirkendes Alkaloid 
und Glykoside, die alle nocb nicht, genauer studirt sind.

Man empfiehlt sie bei Herzkrankheiten ais Ersatz von Digitalis und Stropkanthus. 
Der frische Saft ruft auf der Ilau t Jucken und Pusteln hervor, im Munde Brennen und 
Uebelkeit, endlieh Erbrechen und Dysenterie.

Die Bliithen sollen im Handel mit den unwirksamen Bliitben der O p u n tia  decu- 
m a n a  H a w. verwechselt werden.

II. Cereus peruvianus (L.) Haw., heimisch in Stidamerika.
E nthalt ein krampferzeugendes Alkaloid.
III. Cereus Bonplandii Parm., heimisch in Brasilien und Argentinien, soli wio

I. wirken.
IV. Cereus giganteus Englm. und Cereus Thurberi Englm. liefem durch

Gahrung ein alkoholika! tiges Getrank.

Cerevisia.
Cerevi.sia. Bier. Biere. Beer (engl.).
Bier ist ein aus Gersten-(Weizen-)Malz dureh Yermaischung mit Wasser bereitetes, 

mit Hopfen gekochtes und durch Hefe in Gahrung versetztes Getrank, dessen Estrakt- 
bestandtheile theilweise vergohren sind, und das sich noch im Zustande einer gewissen 
Nachgahrung befindet.

Eine fiir das gesammte Deutsche Reich giltige gesetzliche Definition des Begriffes 
„Bier“ existirt nicht. Eiir Bayern ist eine Bestimmung vorhanden, dass zur Bereitung 
von Bier lediglich Wasser, Malz, Hopfen und Hefe ausschliesslich aller Surrogate verwendet 
werden diirfen.



O b e rg a h r ig e  B ie re  sind solche, bei denen die Gahrung nickt bei niedriger Tem
peratur gehalten wird. Die Gahrung verlauft infolge dessen sehr rasch, aber die so er- 
zeugten Bicre sind im allgemeinen weniger halfcbar, sie miissen rasch konsumirt werden. 
Zu diesen Bieren, welche sich durch einen hohen Gehalt an Kohlensaurc auszeichnen, ge- 
hort z. B. das sogen. J u n g b ie r ,  F a s s b ie r ,  H a u sb ie r , aber anch das G ra tz e r  B ier.

U n te r g a h r ig e  B ie re  sind solche, bei denen die Gahrung durch Einhaltung niedriger 
Temperatur langsam verliiuft. Diese Biere sind von grbsserer Haltbarkeit und kdnnen ein- 
gelagert werden.

L a g e rb ie r e ,  S c h a n k b ie re ,  die B a y e r isc h e n , P i ls e n e r  B ie re  sind untergah
rige Biere, P o r te r  und A le sind aus schr starken Wiirzen hergestellte obergahrige Biere. 
W eissb ier und G ose sind obergahrige, meist noch im Zustande sturmischer Gahrung 
an die Konsumenten abgegebene Biere. B o c k b ie re , S a lv a to rb ie re  sind besonders stark 
eingebraute, untergahrige Biere.

Die Farbę des Bieres haugt in erster Linie von der verwendeten Malzsorte ab. Zu 
ganz hellen Bieren wird sogen. Lichtmalz, zu dunkleren Bieren starker gedorrtes Malz 
(Farbmalz) verwendet. Gewisse, ganz dunkle Biersorten werden auch mit Zuckerkonleur 
gefarbt (Kuhnbaeher Biere).

D ie  U n te r s u c h u n g  d er B ie re  erfolgt nur in Ausnahmefailen in der Absicht, eine 
Verfalschung nachzuweisen. Eine solche erfolgt gewoknlich nicht, durch den Bier- 
brauer, sondern durch Zwischenhandler. Da unsere grosseren Brauereien ein ausserordent- 
lich gleiclimassiges Bier brauen, so litsst sich in solehem Palle eine stattgeliabte Verfal- 
schung bisweilcn dureh vergleichende Untersuchung des betreffenden normalen und des 
rerdaehtigen Bieres nachwoisen.

Gegenwartig erfolgt die Untersuchung der Biere in der Regel unter dem. Gesiclits- 
punkte der Werthbestimmung, d. h. um verschiedene Biersorten ihren Eigenschaften nach 
mit einander zu vergleichen.

Im Nachstehenden geben wir eine Anweisung zur Ausfiihrung der wichtigeren Be- 
stimmungen iin Bier nach den „Yereinbarungen der freien Vereinigung bayerischer Yer- 
treter der angowandten Chemie".

1) B e s tim m u n g  des sp e e if isc lie n  G cw ic h tes . Da die zu den einzelnen Be- 
stimmungen dienenden Biermengen nicht gewogen, sondern gemessen werden, die Resultato 
aber in Gewichtsprocenten anzugeben sind, so ist die Bestimmung des specifisehen Ge- 
wichtes jeder Biersorte erforderlicli, nachdem dieselbe von der gelosten Kohlensilure thun- 
lichst befreit ist.

Zu diesem Zwecke bringt man das Bier in einen nur zur Hiilfte anzufiillenden Kolben 
und scliiittelt, sobald das Bier Zimmertemperatur angenommen bat, solange kraftig, bis 
beim wiederholten Schiitteln des mit der Hand verschlossenen Kolbens kein Druck mehr 
wabrnehmbar ist. Hierauf filtrirt man das Bier durch ein trockenes Faltenlilter.

Die Bestimmung des spec. Gewichtes erfolgt bei 15° C. mittels Pyknometers oder 
der grossen WESTPHAidschen Wagę unter Benutzung eines Reiters fttr die vierte Decimale.

2) B e s tim m u n g  des E x t r a k te s  ( E s t r a k t r e s t e s ) .  75 ccm Bier, dereń Gewicht 
auf der Wagę zuvor g e n a u  (!) festgestellt worden ist, werden in oinem Schalchen oder 
Becherglaschen auf der Asbestplatte unter Vermeidung des Kochens (!) auf 25 ccm ein- 
eedampft und nach dem Erkalten genau (!) auf das ursprunglicho G e w ic h t (!) gebracht. — 
Von der sorgfiiltig gemisehten Fliissigkeit wird das spec. Gewicht wie unter I  genommen. 
Aus dem crhaltenen spec. Gewicht ist der Estraktgehalt nach der „Tafel zur Ermittelung 
des Zuckergehaltes wiisseriger Zuckerlosungen aus der Dichte bei 15° C. von Dr. C. 
W indisch" (s. Saccharum) zu  berechuen.

Der Destillationsrtickstand von der Alkoholhestimmung darf zur Extraktbestimmung 
nicht verwendet werden, weil er gewbhnlich Ausscheidungen enthalt, welche das spec. Ge
wicht beeinflussen.

3) B e s tim m u n g  des A lkoho ls. Der Alkohol wird durch Destillation des Bieres 
bestimmt. Ais Vorlage benutzt man ein langhalsiges Pyknometer fur 50 ccm mit einer
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Skala am Halse. Dor Rauminkalt des Pyknometers muss fur jeden Grad der Skala genau 
ausgewogen worden sein.

Von 75 cem des von Kohlensiiure befreiten Bieres wird soviel in dieses PylmometM 
uberdestillirt, bis das Destillat in dom Halse ungefakr in die Mitte der Skala reiclit, darni 
wird auf 15° C. temperirt, gewogen und aus dem kiernack bereckneten spec. Gewickte des 
Destillates der Alkokolgckalt aus der „Tafel zur Erm ittelung des Alkohoigekaltes von Al- 
koholwassermiscknngen aus dem spec. Gewickte vou Dr. C. W indisch" entnommen s. Spiritus.

Bezeiehnet man m it D das Gewickt des alkokoliscken Destillates, mit d dessen 
Alkokolgekalt in Gewichtsprocenten, m it G das Gewickt des angewendeten Bieres und 
mit A den Alkokolgekalt des Bieres in Gewichtsprocenten, so yerkalt sick:

100 : d =  D : X

m -A A =

D .d
: 100 
D , d 

D
Da jedesmal 75 ccm Bier verwendet worden, so ist G =  75 x  spec. Gew. (s), und man er- 
halt nun, diesen W ertk in die letzte der Gleickungen eingesetzt:

A D x d
75 x  s’

Der Alkokolgekalt des Bieres ist in Gewichtsprocenten anzugeben. — Hat man das 
spec. Gewickt des Bieres im ursprunglicken und entgeisteten Zustande festgestellt, so lasst 
sick der Alkokolgekalt auck berecknen (s. Vinum), dock ist diese Berecknung nur aur 
K o n tr o l le  fur die gewichtsanalytiscke Bestimmung zulassig.

Saure Biere sind vor der Destillation zu neutralisiren, obwokl der bei Unterlassung 
dieser Maassregel begangone Fekler nicht gross ist.

4) U rs p r i in g l ic h e r  E x t r a k t g e k a l t  d e r  W tirze . Da der Zucker bei der Gfib- 
rung etwa 50 Proc. Alkohol und 50 Proc. Koklensaure giebt, so ist also etwa die doppelte 
Menge des gefundenen Alkokols urspriinglick ais Zucker yorkanden gewesen.

Man findet demnack den u r s p r u n g l ic k e n  Extraktgekalt E der Wiirze, wenn man 
die gefundenen Gewicktsprocente Alkohol A yerdoppelt und kierzu die Gewichtsprocente 
des gefundenen Extraktgehaltes s addirt. Dann ist

E =  s +  2A.
Diese Eormel ist indessen nicht genau, weil eben nickt genau 50 Proc. Alkohol ®(1 

50 Proc. Koklensaure aus 100 Tli. Zucker bei der Gahrung entsteken. Deskalb soli d® 
Extraktgehalt aus der folgenden Eormel

100 (E +  2,0065 A)
100 - f  1,0665 A

berecknet werden. Unter allen Umstanden aber ist in jedem Palle anzugeben, welck® 
Formel bei der Umrecknung benutzt worden ist.

5) V e r g a k r u n g s g r a d  d e r  W iirze . Man bezeiehnet ais Vergahrungsgrad <be 
von 100 Gewichtstkeilen des urspriinglicken Wiirzenextraktes durck Hefe yergobrene 
Extraktmenge.

Dor Vergakrungsgrad V ergiebt sick aus dem nack 4) bereckneten urspriinglick®1 
Extraktgehalt der Wiirze E und dem nack 2) ermittelten Extraktrest des Bieres e:

E : E — e = 1 0 0 : 7 ,  _ i n o /

=  100 k
— 100 i

(E — e) \  EI)
E

6 ) B e s tim m u n g  des Z u c k e rs . (W ertk fiir Zucker und Reduktionswerth ^el 
Dextrine.)

Die Bestimmung is t in dem von Kohlensilure befreiten (s. oben 1) und entspreebend 
(1 :5 ) yerdiinnten Bier nack dem v o n  E . W*m zur Bestimmung der Maltose angegebenec  

Yerfaiireu auszufiihren. D. k., m a n  bringt in eine Porcellanschale 50 ccm  FEHLiNG’sckc



Losung, erhitzt zum Siedcn, liisst alsdann aus einer Pipette 25 eon des 1 :5  (oder ander- 
wcit passend) yerdimnten Bieres zufiiesscn und erhiilt die Misehung g e n a u  4 M inut,en  (!) 
im Sieden. Das ausgeschiedene Kupferoxydul wird in einem Asbest-Filterrohrchcn ge- 
sammelt, gewaschen, getrocknet und im W:\sserstoffstrome zu metallisehem Kupfer reducirt. 
Aus dem Gewicht des metallisehen Kupfers findet man die diesem entsprecliende Menge 
Maltose aus der Tabelle von W kin. Ueber die Einzelbeiten des Yerfahrens sieke unter 
Sacoharum.

7) B e s tim m u n g  d e r  D e x tr in e . Man yersetzt d re im a l je 200 ccm des 1: 5 ver- 
diinnten Bieres mit 20 ccm Salzsaure vom spec. Gew. 1,125 (und erhitzt diese Mischungen 
am Riickflusskuhler im Wasserbade yerschiedene Zeit lang- : 1 bezw. 2, bezw. 3 Stunden. 
Dann kiihlt man die Losungen rascli ab, neutralisirt mit Natronlauge und yerdiiimt so 
weit, dass sie hochstens 1 Proc. Dextrose (!) entkalten. In je 25 ccm jeder dieser LSsungen 
wird der Dextrosegelialt bestimmt. Das kdchste Resultat, welches yon den drei Losungen 
erhalten wurde, wird ais das zutrefiendste angenommen.

Von dem so erhaltenen Dextrosewerth ist der nach 6) erhaltene Reduktionswertli, 
auf Dextrose umgerechnet, in Abzug zu bringen. Der yerkleincrte Rest giebt, mit dem 
OsFselien Faktor 0,925 multiplicirt, die Menge des Dextrins.

8) B e s tim m u n g  des S tic k s to f fe s .  Die Bestimmung erfolgt nach dem Ver- 
fakren von Kjuldahl. 20—25 ccm Bier werden im KjisLDAHL-Kolben mit 2—3 Tropfen 
konc. Schwefelsaure yersetzt und eingedampft. Zum Verdampfungsriiekstaud fiigt man als- 
dann 15 ccm konc. reine Schwefelsaure sowie 2 Tropfen metallisclies Quecksilber, zerstdrt 
wie iiblich und bestimmt die Menge des yorhandenen Ammoniaks. Ueber die Einzelbeiten 
s. unter Nitrogenium.

9) S a u re b e s tim m u n g . a) Bestimmung der Gesammt-Aciditat.
Die Aciditat des Bieres rtthrt her von primaren Phosphaten, nichttlilohtigen und 

flilchtigen organischen Sauren und wird im nornmlen Biere etwa zur Hiilfte von primaren 
Phosphaten bedingt.

Der Sauregehalt wird nach Prior mit l /10 Nonnallauge unter Verwendung yon 
rotkern P h e n o lp h tk a le in  (s. Phenolphthalein) ais Indikator bestimmt. Die Aciditat ist 
entweder in ccm-NormaJlauge oder in Gewichtsprocenten Milchsaure anzugeben.

Das vom griissten Thcilc der gelosten Koklensiinre nach 1) befreite Bier wird im 
bedeckten Beckerglasc 1/a Stunde bei 40° C. gehalten, dann noehmals liltrirt.

Zur Ausfiihrung der Bestimmung yerwendet man 25 oder 50 ccm des so yorbereiteten 
Bieres. Dunkele Biere yerdiiimt man yorher mit dem doppelten Volum kohlensaurefreien (!) 
destillirten Wassers. Yon dem rothen Pkenolpktkalein bringt man mittels eines Glasstabes 
cinen grossen Tropfen in eine der napfformigen Vertiefungen einer weissen Porcellanplatte. 
Die Titration ist beendet, wenn 6 Tropfen der Fliissigkeit zu 1 Tropfen des Indikators ge- 
geben und yermischt, die Rothfiirbung nicht zum Verschwinden bringen.

b) Bestimmung fliiehtiger Sauren.
Diese erfolgt nach dem unter „Wein“ angegebenen Verfakren durch Destillation 

einer gemessenen Menge Bier im Wasserdampfstrome. S. Vinum.
10) M in e ra ls to ffe . 30—50 ccm Bier werden in einer geraumigen, tarirten Platin- 

sckale eingedampft und yorsiektig, bei nicht zu holier Temperatur, eingeaschert. — Noch 
genauer fiillt diese Bestimmung aus, wenn man den Veydampfungsriickstand nur bis zur 
yollstiindigen Verkolilung erhitzt, alsdann die Kohle mit Wasser auszieht, durch ein asohe- 
freies Filter filtrirt und nun zuiuichst in der yorher benutzten Platinschale Filter -f- Kohle 
yerascht, das F iltrat dazu bringt, eindampft etc.

11) 'P h o sp h o rsa u re . Man dampft 50—100 ccm Bier unter Zusatz yon etwas Aetz- 
baryt ein und aschert den Verdampfungsruckstand in einer Muffel ein. — In der salpeter- 
sauren Losung ist die Phosphorsaure nach der Molybdan-Metliode zu bestimmen.

Man kann auch die sub 10) erhaltene Asche zu dieser Bestimmung yerwenden, wenn 
man diese Asche d re im a l mit je  10 ccm Salpetersaure auf dem Wasserbade eindampft, 
wodurch alle Phosphorsaure in den Zustand der Orthophospliorsiture iibergefiihrt wird.

45*



12) S c h w e fe ls a u re  u n d  C hlor. Die direkte Bestimmung ist nicht zuliissig. Dic 
Bestimmung ist yielmehr in der durch Einasckern mit Soda und Salpeter bereiteten Asche 
in ublicher Weise auszufiihren, s. S. 126. Piir ganz genaue Bestiimnungen der Scbwefd- 
saure sind Weingeistflammen anzuwenden.

13) G ly c e r in . 50 ccm Bier werden mit etwa 3 g  Aetzkalk versetzt, zum Sirup 
eingedampft, dann mit 10 g  grób gepulvertcm Marmor oder Seesand vermischt und nr 
Trocknc gebracht. Der ganze Troekenriickstand wird zerrieben, in eine Kapsel von Filtrir- 
papier gebracht, diese in einen Extraktionsapparat eingefiihrt u n d . 6 — 8  Stunden mit 
hoohstens 50 ccm starkem Alkohol ausgezogen. Zu dem gewonnenen, stark gefarbten Aus- 
zuge wird mindestens das gleiche Yoluinen wasserfreier Aether hinzugefiigt, und die Lo- 
sung nach einigem Stehen in ein gewogenes Kdlbchen abgegossen oder durch ein ldeines 
E ilter flltrirt und mit etwas Alkoholiither nachgewaschen. — Nach Abdunstung des Aether- 
alkohols wird der Riiekstand im Trockenschranke bei 100—105° 0. im lose bedeckten Kdlb- 
chen bis zum gleichbleibenden Gewichte getrocknet.

Bei sehr extraktreichen Bieren kann noch der Ascliengehalt des gewogenen Glycerins 
bestimmt und in Abzug gebracht werden. Bei etwaigem Zuckergehalte des Glycerins ist. 
dieses nach AYein (s. S. 706) zu bestimmen und ebenfalls in Abreclmung zu bringen.

.14) H op fen  s u r  r o g a te  werden nach dem Yerfahren von Dhagendohff (s. S. 212) 
aufgesueht. Auf Pikrinsiiure ist nach Fleck zu priifen:

Man dampft 200—300 ccm Bier mit gewaschenem, Seesand zur Trockene, cxtrahirt 
mit Alkohol, yerdunstet das F iltra t und kostet den Riiekstand. Bei Anwescukeit von 
Pikrinsaure sehmeckt derselbe intensiy bitter. Alsdann erwiirmt man den Riiekstand mit 
einigen Kubikcentimeter reiner 10 proc. Salzsiiure. Hierduroh wird Pikrinsaure sogleieb 
entfdrbt. Nach dem Erkalten legt man ein Stiiekeben Zink in die Sehale und liisst bei 
gewohnlielier Temperatur einige Stunden steben. Inncrhalb zwei Stunden spiitestens bat 
sieli bei Anwesenheit von Pikrinsaure der Inkalt des Schiilcheus se b o n  b la u  gcfiirbt.

Die Untersuchung auf Alkaloide (z. B. Strychnin) ist in jedem Falle vergleichcnil 
durehzufiibreu, d. h. die namlichen Reaktionen musseu mit den Ausscbuttelungsriickstandeii 
von reinem Biere durcbgefiibrt werden. Uebrigens sind der Gesundbeit sehadliche Ersatz- 
mittel fur Hopfen, Alkaloide und Bitterstoffe in deutseben Bieren bisher mit Sicherlieit 
iiberhaupt noeb niebt nachgewiesen worden.

15) S c h w e f lig s a u re  S a lz c , z. B. C a le iu m m o n o su lf it .  200 ccm Bier werden 
nach Zusatz von etwas Phospborsaure im Kohlensaurestrom in eine Vorlage von Jod-Jod- 
kaliumlbsung bis auf ’/3 abdestillirt.

Das noch durch freies Jod braungelb gefarbte Destillat wird mit Salzsaure angesauert, 
erwarmt, und die gebildete Schwefelsaure mit Baryumcblorid quantitativ bestimmt.

Bei der Beurtbeilung bat man zu beachten, dass geringe Mengen von Baryumsulfid 
auch im Destillat reiner Biere erlialtcn werden, weil bei Verwendung von geschwefeltem 
Hopfen ans diesem scbweflige Saure in das Bier libergebt, und die Moglichkeit nicht aus- 
gescblossen ist, dass auch durch Zersetzung normaler Bierbestaudtlieile bei der Destillatiou 
iiiichtige, oxydirbare, scliwefelhaltige Produkte entstehen.

16) S a l ic y l s a u r e .  Nach Rosę werden 100 ccm Bier mit 5 ccm yerdtinnter Schwefcl- 
saure yerserzt und mit dem gleichen Volumen eines aus gleichen Theilen Aether ®d 
Petrolfither bestehenden Gemisehes im Scheidetricbter kraftig durchschiittelt. Nach dem 
Abfliessen der. wiisserigen Fltissigkeit iiltrirt man die atherische Schicht durch ein kleincs 
trockenes Eilter in ein trockenes Kolbehen, destillirt den grossten Theil der Aetkermischung' 
ab, yersetzt den noch heissen Riiekstand unter Umschwenken mit 3—4 ccm Wasser und 
fiigt einige Tropfen ganz yerdiinnte Ferriehloridlosung zu.

Behnfs Entfernung der gebildeten, in Petroliither mit tiefgelber Parbe gelosten 
Eisenoxyd-Hopfenharzverbindung filtrirt man durch ein a n g e f e u c h te te s  Eilter.

Das F iltrat ist bei Anwesenheit von SalieylsSure violet,t gcfiirbt, anderenfalls fast 
wasserhell mit einem Stich ins Gelbliche. — Nach Rosę kann mittels dieser Methode nofb 
Vio Milligramm Salicylsaure in 1 L iter Bier nachgewiesen werden.



Zu beaehten ist, dass das vou Brand in gewisseu Farbmalzen aufgefundenc „Maltol“ 
mit Ferriclilorid eine iihnliche Reaktion (Violettfarbung) wie Salicylsaure giebt,. Es ist 
deshalb die Identitat der Salioylsaure dureh Millon’s Reagens, welches auf Maltol niolit 
reagirt, festzustellen.

17) B o rsa u re  u n d  d e re ń  S alze. Man macht 100 ccm Bier mit vcrdUnnter Kali- 
lauge deutlich alkaliscb, dampft in einer Platinschale ein und erhitzt bis zur Yerkohlung. 
Die erhaltene Kohle wird mit Wasser ausgelaugt, der Auszug filtra t und in einer Platin- 
scbale auf 1 ccm eingedampft. Diesen Riickstand ttbersattigt man alsdann mit verdiinnter 
iSalzsaure, bringt einen Streifen friscli bereitetes Kurkumapapier dazu und verdampft im 
Wasserbade. Bei Anwesenlieit von Borsaure ist der getrocknete Streifen da, wo er mit 
der sauren Lćisung in Berlilirung war, braunroth gefarbt, die Farbung gekt dureh Betupfen 
mit Ammoniak in Schwarzblau tiber.

Flir die Beurtheilung ist zu beachten, dass nach B rand kleine Mongeu Borsaure 
aucli im Hopfen enthalten sind, so dass also Borsaure zu den normalen Bicrbestandtkeilen 
zu recbnen ist.

Zur q u a n t i t a t i v e n  Bestimmung der Borsaure kann das von R o sen b la d t  abgeanderte 
Gooeii’sche Yerfahren (Ztsehr. analyt. Cliem. 1897. 568) dienen, welches auf der Bildung 
von Borsauremethylester beruht. Die Borsaure im Destillate ist nacli T h a d d u f f  in Bor- 
fluorkalium uberzufuhron und ais solekes zu wilgen (F r e se n iu s , Zeitsehr. analyt. Chemie, 
1897. 568). Man yerwende hierzu die Asehe von 200—300 ccm Bier.

18) F lu o rv e i 'b in d u n g e n . Naeh Heeelmann und Mann werden 500 ccm Bier mit 
1 ccm einer Mischung, bestehend aus gleichen Theilen lOprocentiger Calciumchlorid- und 
Baryumchloridlosung, ferner 0,5 ccm Essigsaure von 20 Proc. und 500 ccm Alkohol von 
90 Proc. yersetzt und nach dem Durchmischen 24 Stunden in der Kiilte zum Absetzen des 
gebildeten Fluorcalciums und Kieselfluorbaryums stehen gelassen.

Den Niederschlag liltrirt man durcli ein Fil ter von 4 em Durekmesser und troeknet 
ihn sammt Filter, ohne v o rh e r ig e s  Auswasehen, in einem Platintiegel.

Dureh Zusatz von 1 ccm konc. Schwefelsaure und Erwarmen auf 100° C. wird Fluor- 
wasserstoff entwickelt, den man auf ein mit Wachs iiberzogenes Uhrglas, in dessen Ueber- 
zug Zeichen eingeritzt werden, einwirken lasst. Damit das Wachs nicht schmelze, giebt 
man kaltes Wasser in das Uhrglas.

Nach diesem Verfahren lassen sieh noch 7 Milligramme Fluor in 1 Liter Bier 
nachwcisen.

19) S iis s s to ffe . a) S a c c h a r in . 500 ccm Bier werden nach Spaeth zur Bindung 
der hitter schmeckenden Hopfenbestandtlieile mit einigen Krystalleu Kupfernitrat ein- 
gedampft, mit. grobem, ausgewaschenem Sande und einigen Kubikccntimetern Phosphor- 
sauro versetzt und mit Aether-Petrolather ausgezogen. Der mit ein wenig einer verdiinnten 
Losung von Natriumkarbonat aufgenommene Riickstand lasst noch 0,001 Proc. Saccharin 
am siisseu Geschmack erkennen. — Der Nachweis des Saccharins in dem mit Sodalosung 
aufgenommenen Verdampfungsriickstande der Aether-Petroliitherlosung kann aucli noch auf 
folgende Weisc gefiihrt werden.

«) Man bringt zur Trockne und tragt die Masse in kleinen Portionen in geschmol- 
zeneu Salpeter ein. Die Schmelze wird in Wasser gelost, die Losung mit Salzsaure an- 
gesauert, wenu nothig eingeengt und mit Baryumchlorid auf Schwefelsaure gepriift. Das 
Verfahren eignet sieh aucli zur quantitativen Bestimmung des Saccharins. S. dieses.

fi) Man schmilzt die eingetrocknete Flussigkeit mit wenig Aetznatron, lost die 
Schmelze in Wasser, siiuert die Losung mit Salzsdure an, sohiittelt sie mit Aether aus und 
priift deu Verdunstungsruckstand des Acthers dureh Ferrichlorid auf Salicylsaure. — Diese 
Reaktion ist nur bei Abwesenlieit von Salicylsaure und Tannin anweiulbar,

7) Dureh Erhitzen des Riickstandes m it Resorcin und Schwefelsaure erhalt man eine 
Eliissigkeit, welche nach dem Verdiinnen mit Wasser und nach dem Uebersiittigen mit 
Natronlauge im durchfallenden Lichte eine rothliche Farbung, im auffallenden Lichte 
griine Fluoresconz zeigt.



Es empfiehlt sich, stets mehrere Reaktionen nebeneinander, und vor allem auch die 
Geschmaekprobe mit dem atherischen Verdunstungsriickstande auszufiihren.

bj D u lc in  (Phenetolkarbamid). 500 com Bier werden unter Zusatz von Bleikarbonat 
eingeengt. Der mit Sand yermischte und eingetrocknete Riickstand wird wiederbolt mit 
Alkohol von 90 Proc. ausgezogen. Die alkoholischen Fliissigkeiten dampft man zur Trockne 
und behandelt den Riickstand mit Aether, worauf filtrirt wird. In dem nach Verdunsten 
des Aethers hinterbleibendeu Riickstand wird das Dulcin in folgender Weise uacbgewiesen:

a) Nach B e r l in e r b la u .  Man erhitzt den Riickstand des Aetherauszuges mit 
Phenol und etwas konc. Sehwefelsiiure. Nach Zusatz von einigen Kubikcentimeter Wasser 
lasst man erkalten und ilberschichtet die braunrothe Pliissigkeit in einem Reagirglase mit 
Ammoniak oder Natriumkarbonatlosung. Bei Anwesenheit yon Dulcin entsteht aa der 
Beriihrungsstelle beider Flilssigkeiten eine blaue Zonę.

(i) Nach J obisson. Ais Reagens dient eine Losung von Mercurinitrat, welche durch 
Auflosen yon 1—2 g friseh gefalltem Quecksilberoxyd in Salpetersaure und Zusatz von 
Natriumhydroxyd, bis der entstehcnde Niederschlag sieli nicht mehr ganz ldst, bereitet 
wird. Die Flilssigkeit yerdiinnt man auf 15 ccm, liisst absetzen und filtrirt.

Das extrahirte Dulcin (s. unter a) wird in 5 ccm Wasser suspendirt, mit 2 bis 
4 Tropfen des Reagens yersetzt und das Glaschen 5—10 Minuten in siedendes Wasser 
getaucht, wobei eine schwach yiolette Parbung eintritt. Auf Zusatz einer geringen Menge 
Bleisuperoxyd entsteht eine prachtyoll yiolette Farbuug. Die Reaktion ist bei 0,01 g 
Dulcin nocli sehr deutlich, bei 0,001 g selir schwach.

B e u r th e i lu n g .  Normales, gut yergohrenes Bier muss yollstandig klar und reich 
an Kohlensiiure sein, sowie augenehmen, erfrischenden Geschmack besitzen. (Au gewisse 
Special-Biere, wie z. B. Weissbier, kann die Forderung des Klarseins naturlich nicht 
gestellt werden.)

Lagerbiere sollen einen Vergabrungsgrad von mindestens 40 Proc. haben, doch kann 
ein niedrigerer Vergahrungsgrad keinen Anlass zu einer strafreehtlichen Yerfolgung 
darstellen. (Die Vereinbarungen yerlangen fur Bayorn 44—48 Proc. Yergahrungsgrad.)

Im  V e rk e h r  n ic h t  z u la s s ig  s in d :
1) S a u re  B io rę . Ais sauer ist ein Bier zu bezeiehnen, wenn zur Siittigung der 

gesammten Saure flir 100 ccm mehr ais 3 ccm Normal-Alkali, entsprechend einem Gehalte 
von 0,27 Proc. Milchsaure erforderlich sind.

2) T riib e  B ie re , und zwar, wenn die Trubung durch Bakterien yerursacht wird, 
in jedem Falle. W ird die Trubung durch geringe Mengen Hefe (Schleier) bedingt, nur in 
dem Falle, wenn der Vergiihrungsgrad unter 40 Proc. liegt.

3) Biere, welche einen Ekel erregenden Geschmack oder Geruch besitzen.
Im  V e r k e h r  nooh  z u la s s ig  s in d :
Nicht yollkommen klare, d. h. staubig oder schleierig erscheinende Biere, wenn die 

Trubung a) durch Eiweiss- (Glutin-) Korperchen, oder b) durch Dextrine, oder c) durch 
Ansscheidung von Hopfenharz, oder d) durch Hefe bei einem Vergahrungsgrad von 40 Proc. 
nnd dariiber yerursacht wird.

Der Glyceringehalt der Biere betragt in der Regel nicht mehr ais 0,25 Proc,; eine 
w e s e n t l ic h e  Ueberschreitung dieser Zahl wiirde auf Zusatz yon Glyceriu schliessen lassen.

Konseryirungsmittel, wie Borsfiure, Salicylsilure, Benzoesaure, Calciumbisulfit u. dergi 
darf Bier nicht enthalten. *) — Der Gehalt an schwefliger Saure darf 10 Milligramm S0a 
im Liter nicht ilbersteigen.

Die Verwendung kunstlicher Siissstoffe bei der gewerbsmassigen Herstellung von 
Bier ist nach § 3 des Gesetzes vom 6 . Ju li 1898 yerboten. * 10

1) Das flir die Tropen bestimmte Bier wird in (lor Rogel mit Konseryirungsmitteln 
yersetzt. Auf 100 1 Bier rechnet man, urn os fiir 3—4 Monato zu konserviren, 4 g BenzoB- 
sduro oder 6 g Salicylsilure; bei einer Konseryirung fiir liingore Zeit 6 g Benzoiisiiure oder
10 g Salicylsauro.



Cercyisia autiscorbutica. Bi&re a n t is c o rb u t ią u e  (Gall.). B r u tc ie  a n ti-  
se o rb u tią u e . S a p in e tte .  lip . Turionum Pini, Foliorum Oochleariae recontium aa 30,0, 
Radicis Armoraciao rccentis 60,0, Cerevisiae (mit 3 Proc. Alkoliolgelialt) 2 1. Man maoorirt 
4 Tage im geschlossenen Gefasse, presst ab und filtrirt.

China-Eisen-Bier von Stroschein. Ein stark eingebrautes, 20 Proc. Extrakt ent- 
haltendos Bier, welchos neben dom wiisserigen xluszug von 10 Proc. Ohinarinde, Pome- 
ranzenschale, Zimmt, Cardamomon, Yanille nocb 2 Proc. Ferrobikarbonat enthalton soli. 
1 FI. ==75 Pfg.

Condensed Beer der C o n c e n tra te d  P ro d u c o  C om pany in L o n d o n , welćhes 
wegen dor mild narkotisehon Wirkung des angeblich verwondeten Arizona-Ropfens ais mildes 
Schlafmittel empfohlen wurde, hat sioh ais ein Schwindel entpuppt. Es war ein stark 
gespritoter, mit Salicylsilure versotzter Malzextrakt-Lik6r.

Karlsbader Mineralbier. Ist ein Bier, welches die naturlichen Salze der Karls- 
bader Q,uellon gelOst enthalton soli.

Maltol. Ist die aus Karamel-Farbmalz durch Aether ausziehbare Substanz, wolclie 
mit Eisenchlorid die Salicylsaure-Jłeaktion giebt. Mit M illon’s Ileagens reagirt es nicht.

Theobrom. Angeblicli ein aus Zuckerruben hergestelltes, bier&hnliches Getriink. 
(Leeebre.)

Cerimn, Cer. Atomgew. =  141. Dieses Element kommt in der Rcgel mit L an - 
tlian  und D idym  zusammen in einigen seltenen Mineralien vor, z. B. ais Silicate im 
Cerit, ais Phosphate im Monacit.

Zur Abseheidung der Cerverbindungen rtthrt man den fein gepulverten Cerit mit 
konc. Sohwefelsaure zu einem Brei an, erhitzt denselben bis zum beginnenden Gliihen, 
zioht mit Wasser aus, filtrirt von Kieselsaure ab und failt aus der Ldsung, welehe durch 
Neutralisatiou mit Natriumkarbonat von Eisen und mittels Schwefelwasserstoff von anderen 
Metallen befreit worden ist, die drei Elemente: Cer, Didym und Lanthan durch Zusatz von 
Oxalsaure ais Oxalate.

Die Reindarstellung des Cers aus diesein Gemisch erfolgt zur Zeit nach kompli- 
oirten, von den betr. Fabriken gelieim gehaltenen Yerfahren.

Systematiseh steht das Cer dem Aluminium besonders nahe. Man kenut zwoi 
Oxyde des Cors, namlich:

In dor Nomenklatur dieser Oxyde und der von ihnen sich ableitenden Salze herrsclit 
eine ziemliche Verwirrung.

f  Cerium bromatum. Ceriumbromiir. Cerobromid (CeBr.2). C e ro x a la t  
wird in einem Aachen Por celi angefass unter Uuiruhren erhitzt, bis es in ein gelbbraunes 
Pulver umgewaudelt ist. Dieses wird unter Erliitzen in S a lz sa u re  unter Zusatz von 
etwas W e in g e is t  gelost. und nim mit N a tr iu m k a rb o n a tlo su n g  bis zum geringen Ueber- 
schuss versetzt. Den daraus hervorgehenden Niederschlag- versetzt man nach dem Aus- 
waschon m it Wasser nach und nach mit B ro m w a sse rs to ffs& u re , bis eine farblose 
Losung erfolgt. Die Losung wird an einem schattigen Orte unter Umriihren und bis- 
weiligem Zusatz von B ro m w a s s c rs to f f  s iiu re  zur Trockne eingedampft und in gu t ver- 
stopfter Elasehe vor Sonnenlicht geschiitzt in der lłeihe der stark wirkenden Arznei- 
stoffe aufbewahrt.

Es ist das Praparat (Oxybromiir) ein hygroskopisches Pulyer von graubrliunlicher 
Farbę, und giebt m it Wasser und W eingeist eine etwas triibe Losung. Der Gesclimack 
ist anfangs siisslioh, hinterher stark styptisch.

f  Cerium nitricum. Cernitrat. Ceronitrat. Salpetersaures Cerium Ce(N03)3 
+  (1 IDO. Mol. Ge w. =  435.

Cerium.

Ce30 3
Ceriumoxydul
Cer-sesquioxyd

Ce0.2
Ceroxyd

Cer-dioxyd.



Zur Darstellung wird friscli gefalltes Cerohydroxyd (Ce(OH)3) in SalpctersKuro gelost, 
uwl dieso Liisung durch Eindampfen zur Trockne gebracht.

Farblose Salzmassen von saurer Reaktion und siisslich adstringirendem Geschmack, 
in Wasser leicht loslich.

Dieses Salz wird vorzugsweise zur Darstellung von Gliihstrumpfen verwendet. Urn 
es auf seine Brauchbarkeit hierzu zu priifen, wird es 1) in einer Plat.inscliale gegliiht, 
worauf ein bcim Erkalten ganz hell-kanariengelb ausseheuder Ruckstand zuriickbleibeii 
muss, der nicht alkalisch reagiren darf (Kalk). 2) Empfielilt es sieli, einen Probe-Gliili- 
stnmipf kerzustellen und dieseu zu versuelien, s. weiter unten.

f  C erium  0 x alicu m . (Helv. Erganzb.) Ceroxalat. Ceroxydoxalat. Oxalsaures 
Ceroxydul. Cerii Oxalas (U-St) Ce.,(C20 4)3 +  9H20 . Mol. Ge w. =  TOS.

Die D a r s te l lu n g  der Verbindung erfolgt durcli Fallung der schwach salzsauren 
Certriehloridlosung mit Ammoniumoxalat. Das Ceriumoxalat fallt zunachst ais kasiger 
Niederschlag, der bald kornig wird und naeh dem Auswaschen zu trocknen ist.

Ein weisses, korniges, luftbestiindiges Pulver ohne Gerucli und Geschmack, in 
Wasser, W eingeist oder Acther unloslich, in Salzsaure oder verdunnter Sehwefelsaure obne 
Aufbrausen loslich. — Beim Erhitzen auf Rothgluth wird es zersetzt unter Ausstossung 
rother Stickstoffoxyde und Hinterlassung eines in der Kalte hell-kanariengelben ftiick- 
standes (Braunfarbung des RUckstandes wiirde die Gegenwart von Didym anzeigen). — 
Kocht man das Salz m it Natron- oder Kalilauge, so wird Cefiumhydroxyd (Ce(0H)3) un
loslich abgeschieden, wahrend die Oxalsaure in Liisung geht. Das durch Essigsiiure an- 
gesauerte F iltrat giebt demnach mit Calciumchlorid einen weisseu, in Essigsiiure un- 
loslichen, in SalzsSure aber liislichen Niederschlag.

Ltist man den beim Erhitzen des Salzes liinterblcibenden gelben Ruckstand in konc. 
Sehwefelsaure und bringt zu dieser Liisung ein kleines Krystiillehen Strychnin, so ent- 
gtoht eine tief blaue Farbung, welehe bald in Purpur und Roth iibergeht.

P rilfung . 1) Das Salz muss sich in Salzsaure ohne Aufbrausen zu einer Fliissig- 
keit Ibsen (Karbonate), welehe durch Schwefelwasserstoffwasser nicht veraudert wird (fremdc 
Mctalle). 2) Das nach dem Kochen mit Natronlauge crhalteue F iltrat darf weder dureb 
uberschiissige Ammoniumchloridlosung (Aluminiumverbindungen) noch durch Schwefel- 
wasserstoff (weisse Fallung •-= 7Ank) gefiillt werden. 11) Der durch Gliihen des Salzes cr- 
haltene Ruckstand darf dem damit geschiittelten Wasser keine alkaliscke Reaktion w- 
theilen (Oaleiumoxalat). 4) 1 g des Salzes muss 0,484 g  eines liellgelben , in Salzsaure 
yollkommen loslichen Riickstaudes hinterlassen.

Aufbew ahrung. Vorsichtig, da Cersalze ais giftig anzusehen sind.
Anwendung. Innerlich zu 0,05—0,10 g zwei- bis dreimal taglich in Pulverform 

gegen Magen- und Darmkatarrhe, Dyspepsie, namentlicii aucli gegen das Erbrechen der 
Schwaugeren. Hbchste Gabon 0,3 pro dosi, 1,0 pro die (Erganzb.).

Gliililiclit-Korper. Die sog. Gluhstriimpfe fur die AuEB’schen Incandescenz-Brennei' 
werden unter Yerwendung von LÓsungen des Thornitrates und Cernitrates liergestellt.

Ais Impragnirungsmittcl verwendet man die 33 procentige wasserige Lbsung einer 
Mischung von 99 Th. Thoriumnitrat und 1 Th. Ceriumnitrat. Mit einer solehen Liisung 
trankt man Baumwollgowebe (Striimpfe), lasst sie dann durch eine Wring-MascMne geh®1 
und trocknet sie iiber Formen. Die Striimpfe werden alsdann im oberen Theile mit Asbest- 
faden genaht, durch die Asbestschlinge fixirt und mm v o n  o b e n  abgebrannt. Das G®" 
webe verbrennt und hintcrlasst cin aus Ccroxyd und Tlioriumoxyd bestehendes Skelett.

Wendet man reines Thoriumnitrat an, so bat der Gliibkbrper fast gar keine Leucht- 
kraft, man bekommt ein Licht etwa wie eine dunkelviolette Kaliflamme. Ist dem Thor- 
oxyd etwa 1 Proc. Oeroxyd beigemengt, so erhiilt man einen Gliibkbrper von der glan- 
zendsten Lichtwirkung. Bleibt man unter 1 Proc. Ceroxyd, so wird das Licht zwar weisser, 
aber die Leuchtkraft geringer. Erhiibt man dagegen den Cer-Zusatz erheblich iiber 1 Proc., 
so wird das Licht gelber und die Licbtintensitat gleiclifalls geinger.

Thoriumnitrat. Das zur Fabrikation der Gluhstriimpfe dienende Thoriumnitrat 
soli ziemlich rein sein. Es soli alkalifrei sein, darf nur Spuren von Eisen enthalten nnn 
muss sich beim Gliihen im Tiegel stark aufblahen, da ein solches Praparat einen weicbcu,



elastisehen und haltbaren Gliihkorper liefcrt. Die Ascbe des Nitrats muss, anf der obereu 
llandflaebe vcrrieben, unfiiblbar sein. Der Gebalt an Tborimndioxyd Tb02 soli 48—50 Proc. 
betragen. Sebr wicbtig ist aucb der Gltihstrumpf-Versucb. Ein mit einer 33proc. Losung 
von reinem Thornitrat bereiteter Strumpf giebt ein scbwelendes, violett.es Licbt. Ist das 
Licbt weiss, so ist das Thornitrat liicht rcin, sondern wabrscbeinlicb cer-haltig. Gliibt 
der Strumpf aber mit scbwacbem violetten Licbte und erhalt man durch Zusatz von 1 g 
Cernitrat zu 100 g Thornitrat ein scbiin weisses Licbt, so ist das Thornitrat rcin.

Leuohtfluid fiir Gliihkorper. Ais die beste gegenwartig bekannto Mischung ist 
folgendo anzusohen: Thoriumnitrat 33,0, Ceriumnitrat 0,3, Aąuae q. s. ad. 100,0. Manche 
Fabrikanten setzen dieser Mischung aucli noch Ammoniumnitrat hinzu, um das Abbrennen 
des Strumpfes zu beschleunigen, indessen ist dies nicht erforderlieh. Das Abbrennen der 
Striimpfe erfolgt mit „Prcssgas11 und erfordert oine besondere Uebung.

Gllililichtkiirper-Tinktur, um die Gliihkorper auf dem Transport vor Brucb zu 
sohiitzen, ist a) eine Losung von 2 Tb. Kautschukpapier in 100 Tb. Benzin, oder b) ver- 
diinntos Kollodium.

Iteaktionen. Die Losungen der Salze des Cers zeigen gegen Reagentien folgen- 
des Yerbalten:

1) K a l ih y d r a t  fallt weisses Cerbydrosyd Ce(OH)3, welebes an der Luft durch 
Aufnahme von Sauerstoff gelb wird. Der Niederschlag ldst sieb im Ueberschusse des 
FSllungsmittels nicht auf. 2) A m m o u iu m k a rb o n a t M it weisses, im Ueberschuss des 
Failungsmittels etwas loslicbes Cerkarbonat. 3) O x aIsau re  fallt weisses, anfangs amorpbes, 
spater krystalliniscb werdendes Ceriumozalat. Die Fallung ist aucb aus massig sauren 
Losungen yollstfindig. 4) Eine gesiittigte Losung von Kaliumsulfat fiillt aucb aus etwas 
sauren Lilsungen weisses krystalliniscbes Cer-Kaliumsulfat Ce(SOł)„K. 5) Natriumtbiosulfat 
fiillt beim Kocben aucb scbr koncentrirte Losungen nicht.

Cetaceum.

Cetaceum (Germ. Austr. Hclv. Brit. U-St.). Adipocera eetosa. Albumen Ceti. 
Ambra alba. Spermacet!. Sncciuum mariunm. — Walrat. Weisser Amher. — 
Blanc de baleine, Blanc de caelielot. Cćtine (Gall.).

Abstamniung mul Gewlnnung. Der W alrat wird vou versehiedenen Fisch- 
siiugethieren der Gattungen Catodon und Pkyseter, besonders von Catodon macrO- 
cephalus Gray, dem P o tf i s c h ,  P o tw a l ,  S p erm -W ale  geliefert. Derselbe triigt den 
Walrat in zwei besonderen, 1—2 m lioben Bebaltern, die in einer muldenfdrmigen Aushohlung 
der Schnauze und des Scbadels uuter der ausseren Kopfbaut und einer dicken Speckscbicbt 
liegen, Ein anderer Bebalter ziebt sich, sicb verengernd, vom Kopf naob dem Sobwanze. 
Der Inhalt dieser Behalter bestebt aus einer gelblicbeu, fliissigen Masse, die sich an der 
Luft in einen fliissigen Antbeil, das W a lr a t -  oder S p e rm a c e tio l,  und einem festen, den 
W a lra t,  der etwa 1ji ausmaebt, trennt. — Man befreit den W alrat vom Oel zunachst 
durch Koliren, dana durch Abpressen in hydraulischen Pressen, kocbt ibn in Wasscr zur 
Entfernung von Unreinigkeiten und endlich iu scbwacber Potascbelauge zur Yerscifung 
der letzten Spur Oel.

lieschreibung. Er bildet eine schneeweisse, balbdurchschcinende, perlmutter- 
glanzendo, fettig anzufuhlende, grossblattrig-krystalliniscbe, zerbrechliclic Masse von mil- 
dom Geschmack und scbwacbem, eigentbumlicbem Gerueh. Spec. Gcw. 0,940— 0,9G0. 
Schmelzpunkt 43—47° O. Verseifungszahl 108—128. Sauiezabl 0,7—5,17 (mit dem Altor 
nimmt die Saurczakl zu, ganz frischer soli skurefrei sein). Breuut mit bellleucbtender, 
gerucbloser Flanime. Unllislicb in Wasser, leicbt loslieb in Aether, Chloroform, Schwefel- 
koblenstoff und in heissem Alkohol, wenig ldslicb in Benzin und Petrolatber. Aus den 
Losungen krystallisirt er leicbt. — Nacb langcrcm Liegen an der Luft wird er gelb, nimmt 
ranzigen Gcrueb und saure Iteaktion an (yergl. oben). Durch Wascben des gescbmolzeuen



W alrats mit verdunnter Lange kann ihm der Gerueh und die saure Reaktion wieder gc- 
nommen werden.

Hestandtlieile. Der Hauptbestandtheil ist das C e tin , der Palm itinsdure- 
O e ty la th e r ,  ferner enthalt er Aether der L a u r in - ,  S te a r in -  und M yristins& ure mit 
anderen, hdkeren Alkoholan, auch mit Glycerin. — Das Cetin kann dureh Umkrystallisiren 
aus Alkohol rein erhalten werden, Schmelzpunkt desselben 48—49°C. Es giebt beira Er- 
hitzen keinen Akroleingeruch, wie der W alrat. Dureh alkoholisehes Kali wird der Wakat 
leicht verseift, beim Verdtinnen mit Wasser fśillt Cetylalkohol aus.

VerfiU8chungen. Diese kommen selten vor, da dureh dieselben ineist das gross- 
bliittrige Getiige kleinblattrig oder ltornig wird. Zu beachten ist, dass Cetaceum in 90 proc. 
Alkohol nnloslich und in 98 proc. kaltem Alkohol auch nur wenig loslich ist.

Zum Nachweis von S te a r in s a u r e  kann man den W alrat in einer Porcellanschftk 
sehmelzen, einige Augenblicke m it etwas Ammoniakiiiissigkeit durehriihren, dann erkalten 
lassen, den erstarrten Kuchen abkeben und die untenstehende Plnssigkeit mit Salzsaure an- 
sauern. Stearinsaure fallt dann aus. Noch 1 Proc. nachweisbar.

Aufbewahrung, Puluening. Man bewahrt den W alrat in mbglichst uuverselir- 
ten Bliicken in gut schliessenden Blechbttchsen an einem kiihlen Orte, verbraucht die beim 
Zerldeinern abfallenden Bruchstucke zuerst und trag t Sorge, den Vorrath ofter zu erneuerm 
In Pulverform erhiilt man ihn entweder dureh Zerreiben in einem Porcellanmorser untei 
Besprongen mit starkem Weingeist, oder dureh Sehmelzen und Riihren mittels einer Keule 
bis zum Erkalten.

A n w en du n g . Sehr selten innerlieh ais Pulver oder Emulsion (in erwarmtem 
MSrser aus geschmolzenem W alrat wie Oelemulsionen zu bereiten), hftufiger zu Salben, 
Ceraten, Pomadom Technisch zur Kerzenfabrikation (Normalkerzen aus W alrat dienen zur 
Bestimmung der Lichtstarke des Leuchtgases), und a is , Bestandtheil der meisten Wascbe- 
glanzmittel.

Cetaceum saccharatum (Erganzb.) C e ta c e u m  cum  S a c c h a ro . Cetaceum 
p r a e p a r a tu m  sou tr i tu m . W a lr a tz u c k e r .  P r a p a r i r t e r  W a lra t .

W alrat 1 Th. schmilzt man im Wasserbado, fugt mittelfein gopulvorten Zucker 3 Tb' 
hinzu und vcrroibt die erkaltonde Masso zu einem feinen Pulvor. In gelber Stopselflasclm 
nur in kleinor Mungo vorrathig zu halten oder frisch zu bereiten. Theeloffolweise boi 
Katarrb.

Cerat ii m (Jetaeei (Austr. Erganzb. Helv. U-St.). C e ra tu m  la b ia le  album. 
E m p la s tr u m  S p e r m a t is  Coti. U n g u e n tu m  C e ta c e i  (Brit.). — W a lra tc e ra t 
W a l r a tp f l a s tc r  o d e r  - s a lb e . M i lc h v e rz e h r u n g s p f la s te r .  — C e ra t  de blano 
de b a le in e . —■ S p e r m a c e t i  C e ra to . S p e r m a c e t i  O in tm e n t.

A u s tr .:  AMalrat, weisses Waehs, MandelOl aa.
B r it . :  W alrat 20, weisses Waehs 8 , MandelOl 72, Benzoe 2.*)
E rg a n z b .:  Walrat, weisses Waehs je  25 g, Mandelol -50 g, Rosonol 1 Tropfen.
H o lv .: W alrat 20, weisses Waehs 10, Mandelol 70, Benzoli 2 .1)
I lu n g .:  Walrat, weisses Waehs je 8 , Sehweinefett 9.
U -S t.:  W alrat 10, weisses Waehs 35, 01iveni)l 55.
Das Cerat wird in Formen gegossen.
Ceratum Cetacei rubrum (Erganzb.). R o th e s  W a lr a tc e r a t .  R o tlie  Lippen- 

p o m a d e . W alrat 5, gelbes Waehs 35, Mandelol 60, schmilzt man und setzt zu: JBerg»" 
mottdl 0,5, Citronenol 0,5, Alkannin 0,1. Ein fur Tuben geeignotes Cerat erfordort 80 
Mandelol. Nacli Yomaćka: Butter 500, Kakaofett 300, W alrat 60, Alkannin 1, Bom 
saure 10, fettes Jasminol 10.

Brillantine, feste. W alrat 8 g, 01iven- oder RicinusOl 30 g, BergamottOllO TropfeUi 
CitronenOl 5 Tropfen, PalmarosaOl 1 Tropfen.

Ceratum Cetacei salicylatum. S a lic y l-L ip p e n p o m a d e . Nacli E rg an zb . m'1 
0,5 Proc. Salieylsiiure.

Creme des Indes. W alrat 2 Th., weisses Waehs 3 Th., OlrraiOl 20 Th., Al' 
kannin q. s. Man schmilzt, fiigt otwas Lavendelol und Ambratinktur hinzu und rflhrt 
kalt. (Ap.-Ztg.)

Emplastrum Cetacei. E m p l. e m o llie n s  (Diktkbich). Walrat, Bleipflaster, Benzoii- 
fett je  20 Th., Benzofitalg 40 Th. Ersatz fur Unguentum diachylon.

*) Yergl. unter Adeps benzoinatus und benzoatus S. 159.



llaut-Crdiue (Vomaćka). Walrat, Wachs je 28, fettes Veilcbonol 100, 01ivenOl 400, 
Borax 50 in Neroliwasser 500 gelóst, BittermandeM q. 8. Rosa gefarbt in Tuben zu fullen.

Honig-Cream (Nat. Drugg.). W alrat 60 g, Mandelól 480 g , Gutti 3,75 g erhitzt 
man 20 Min. im Wasserbado, sciht durcli, fugt Verbenaol 10 Tr., Zimmtol 20 Tr., Ber- 
gamott- und Rosenol je 3 Tr. zu und fullt in erwarmte Gliiser.

LusMne Alsacieuue, von H uddingsfuld. Walrat, Borax, Gummi arabicum je 50, 
Glyeorin 125, Wasser 725, kocht man bis zur yollstiiiidigen LOsung. 200 g hiervon rechnet 
mail auf 1 1 gekochte Starkę (Induatriebl.).

Pomata crystftlliiia. E isp o m a d e . P o m m ad o  g la c ia le . 1) Walrat 13, Rici- 
nusol 50, Krononol 38, wohlriechende Oele q. s.; man sohmilzt und liisst, in warmes Wasser 
gestollt, langsam erkalton (Y om aóka). 2) W alrat 26 g, 01iveniil 150 g, CitronenOl 3,5 g, 
Bergamottol 1,5 g, Neroliol, Rosenbl je 5 Tropfen.

W iisclieglanzpH lver. Walrat 20, Borax 20, Gummi arabicum 10. 1 Th. auf
4 Th. Starkę (Dróg. Ztg.).

Uiiguentum poniadinuin Lindcni. Dr. L in d e n ’s H a a rp o m a d e  (KOnigsberg. Yor- 
schrift). Rp. Cerae japonicae 50,0, Olei 01ivar. prov. 300,0, Oetacei 25,0, Aquae Rosae
25,0, Aquao Aurant. Ilor. 25,0, Oleiodoriferi (L in d e n ) 25,0.

Fleclitenmittel, Pariser. 1) Wasobwasser aus l l /2 Proc. Sclrwefelsaure. 2) Salbe 
aus Walrat, Schweinofott und 4 Proc. Kalomel.

Stśirkcglanz, iliissiger, entspricht obigcr L u s t r in e  A lsa c ie n n e .

Oleum Cetacei. Walratol. Sperinacetiol. Iluile de Caclielot. Huile de 
Spermacet!. Sperm-oil.

Wird wie oben gesehildert gewonnon. Es ist hellgelb, diinnfliissig, in seinen besseren 
Sorten fast geruchlos. Spec. Gew. 0,875—0,884. Saurezakl 0,92—0,93. Esterzahl 126,47 
bis 127,82. Yerseifnngszahl 123—147. Jodzahl 79,5—84,0.

Bestandtheile. Es bcstelit zum grossten Tkeil aus Estem einatomiger Fett- 
alkoliole (C e ty la lk o h o l und D o d e k a ty la lk o lio l)  mit einer Saure der Oelsraurereihe 
(P hyse to lsaure). Entbalt ferner Spuren von G ly c e r in  und Y a lo r ia n s a u re .

Chamomilla.

I. Matricaria Chamomilla L. —  Compositae — Antliemideae-Chrysanthe- 
ininae. Hcimisch in Europa, Kleinasien, Sibirien. In Nordamerika und Australien ein- 
gebUrgert. Zum Arzneigebraucli zuweilen kultivirt.

Beschreibunff. Einjahrige, bis 60 cm holie Pflanze mit doppelt oder einfacb 
fiederspaltigen BMttern, dereń Abschnitte lineal und flach sind. Bliithenkopfchen mittel- 
gross, langgestielt, aus 12—18 weissen, 9 mm 
langen, breitlanzettliehen, vorn seliwach dreizaknigen, 
viernervigen, weiblichen Strahlbllitlien (Eig. 184), 
und zahlreiclien, nach oben gelbgefarbten, 2 mm 
langen, zwittrigen Scheibenbliithen mit glockigem 
Saum (Eig. 183) bestehend. Die Facher der Staub- 
blatter sind am Grunde spitz ausgezogen, das 
Konnektiv nach oben stumpf dreieckig verlangert.
Ł)io Bluthen sind einem nackten, kegelformigen, 
bohlen Bliithenboden eingesenkt. Der Hiillkelch 
bestoht aus zahlreiclien, langliclien, trockenran- 
digen, kahlen Blattchen. An den Eruchtknoten 
und der Blumenkronrokre befinden sieli olfilhrende 
Driisenhaare mit zweizelligem Kopfehen, im Gewebe 
des Bliithenbodens ebenfalls olfiikrende, sehizogenc 
Sekretbehiilter. — Geruch angenehm aromatisck, Gesehmack sehwach. bitter.

Die getrockneten Bliithenkopfe liefern: Flores Chamoinillae (Genu. Helv.). Flores 
Cliamomillae yulgarłs (Austr.). Matricaria (U-St.). — Kamillen. Eclite oder gemeiBe

Fig. 188. 
SchcibenbKithe

Fig. 184. 
Rimdbliithe

von Matricaria Chamomilla.



Knmillcn. Feldkaniilleu. Kamillentliee. Romey. — Cnmomille conununc ou 
dbAllemague (Gall.). — German Clinmomilc. Camomile-ten.

Jtestandtheile. A e th e r is c h e s  O el aus deutschen Bliitheu 0,13—0,24 Proc., ans 
ungarisclien 0,13—0,3 Proc., aus rassischen 0,15 Proc. (vergl. unten). Ferner liach alteren 
Angaben 2,2 Proc. G e rb s to f f ,  0,5 Proc. F e t t ,  5,9 Proc. H a rz  etc.

Yerweclislimgen. Beim Einsammeln von wildwachsenden Pflanzen wird die 
Drogę leiclit mit den Bliithenkopfen anderer Kompositen mit weissen Strahl- und gelben 
Sclieibenbliitkcn verwechsclt. — Es kommen hauptsachlicli in Betracht:

A n tk e m is  a rv e n s is  L., H u n d sk a in ille . Bliithenkopfe grosser, geruchlos. Bliitlien- 
boden nicht liolil und mit Spreublattchen besetzt.

A n th e m is  C o tu la  L., S t in k k a m il le  und wie die vorige. Hundskainille, 
Bliithenkopfchen grosser, stinkend. Bliitlienboden mit Spreublattchen besetzt, nicht kolii

C h ry sa n th e m u m  L e u c a n th e m u m  L., D ic k k o p f , Jo k a n n isb lu m e  etc., 
Bliithenkopfe 2—3 mai grosser wie bei der Kamille, geruchlos. Bliitlienboden nackt, aber 
nicht hohl.

Einsanm tlung. Aufbewahrung. Die Bliithenkopfchen werden von den vom 
Mai bis zum August bltihenden PHauzen, besonders in Deutsc.hland und Ungarn, bei recht 
troclcenem W etter moglichst kurzstielig gepfliickt, ohne Verzug in diinner Schicht auf 
einem luftigen Troclcenboden ausgestreut und, sobald sie geniigend trocken sind, in dicht 
schliessende Blechgefasse óhne zu driicken, eingefiillt. 5 Th. frische Kamillen geben 
1 Th. trockcne.

Beim Einkaufc f r i s c h e r  Bliithen ist darauf zu achten, dass dieselben weder zu 
feucht, noch zu weit entwickelt sind, da sie sonst beim Trocknen missfarbig werden oder 
zerfallen; auch dtirfen sie nicht zu lange in Siicken oder Korben stehen oder in Haufen 
licgen bleiben, in welchem Falle sie durch Selbsterhitzung leicht verderben hiiiinen; viel- 
mehr ist das Trocknen zu besehleunigen und nothigenfalls durch kiinstlichc Wfirme zu 
uuterstlitzen.

Bei langercr Aufbewahrung werden die Kamillen unanschnlich; mail pfiegt deslialb 
den Yorrath jahrlich zu erneuern.

Anwendung. Innerlich zu 1,0—5,0 mebrmals taglich in Theemischungen, ais 
Aufguss 1 Essloffel voll auf 3 Tasseu Wasser. Aeusserlich zu Bahungen, warmen Dni- 
schlagen, Gurgelwassern, Krauterkissen. Fiir Klystiere benutzt man Kamillenthec gern ais 
Triiger wirksamer Arzneistoffe. Die I Io m o o p a th e n  geben O h am o m illa  besonders Kindera, 
die wahrend des Zahnens an Durchfallen leiden; ferner bei Zahnweh, sowie reizbareu 
Frauen. W irkung: Aeusserlich schwach reizend, innerlich gelinde krampfstillend.

A p a  Cliamomillae, K a m ille n w a s s e r  (Austr. Erganzb.). Kamillen 1 Tli., Wasser 
80 Th.; 10 Th. abzudestilliren.

Aqua seu Hydrolatuin Cliamomillae. E a u  d is t i l le e  de O am om illo  (Gall.)- 
Kamillen 1 Tli., Wasser q. s., mittels Dampf 4 Th. abdostilliren.

Aqua Oliamomillae concentrala (Erganzb.), A q u a  C h am o m ill. decemplcx. 
Zu frischom Kamillenwasser 100 Th. fugt man Weingeist 2 Th. und destillirt ab 10 Th. — 
Zum Gcbrauch mit 9 Th. Wasser zu mischen.

Estractiim Cliamomillae. K a m ilie n e x tr a k t .  1) Erganzb.: Kamillen 2 Tli. werdon 
mit einer Miscbuug aus Weingeist 4 Th., Wasser 6 Th., darni aus Weingeist 2 Th., Wasser 
3 Th. jo 4 Tage ausgezogen, die Pressiliissigkeiton zu einem dickou Extrakt eingedampft' 
Harzausscheidungon lOst man durch wenig Weingeist. Ausbeuto 28—30 Proc. 2) Gall.: 
Weiches Extrakt, wio Extr. Centaurii (S. 684) zu bereiten.

Oleum Cliamomillne infiisum (Erganzb.) wird genau wie Ol. Absinthii infus. 
(S. 408) bereitet. Gelbgriines Oel.

Oleum Cliamomillae terebintliinatum. Aus Kamillen 1000 Th., mit TerpentinSl
15 Th. iibergossen, durch Dostillation erhaltlicb.

Sirupus Cliamomillae, K a m illo n sa f t .  1) Erganzb.: Kamillen 10 Tli., Weingeist 
5 Th., Wasser 50 Tb. NacJi 24 Stunden abpressen und filtriron. F iltrat 40 Th. giobt mit 
Zuclcer 60 Th. Sirup 100 Th. — Ueber Sirupus Chamomillae 10plex s. S. 231. 2) Sirop 
de C a m o m ille  (Gall.). Kamillen 100 g, siedendes Wasser 1500 g; naeli 6 Stunden aus- 
pressen; in 100 g Flussigkeit lost. man Zucker 180 g.



T inc tu ra  C ham om illae, K a m i l le n t in k tu r  (Austr.). Ans Kamillen 20 Tli., ver- 
diinntem Woingoist (GOproc.) 100 Th. durch Stiigige Digestion.

Oleum carm iiia tivnm .
K o l ik - O e l .

Rp. Olei Chamomillae iufusi 20,0 
Olei Carvi 
Olei Cumini
Olei Foeaiculi aa gtt. X  
Olei M enthae piperitae 1,2.

Inneiiicli 15—30 Tropfen. Den Unterleib einzu- 
reiben.

Oleum nerviuum .
A n w u c h s O l, R ee fk o O l.

Rp. Olei Chamomillae iufusi 200,0
Olei Carvi 5,0
Olei Rosmarini 
Olei Thym i aa 10,0.

Aeusserlich bei Gicht, Kolik.
U otulae C ham om illae (D ie t e r ic h ). 

K a m i l l e n - K t i c  h e l e  h e n .
Rp. Saccliari subt. pulverati 95,0

Amyli Tritiei 5,0
Tragacantliae 0,5
Olei Chamomillae aether. gtt. V.
Sirupi Chamomillae q. s.

Bereitung wie bei Rotul. Althaeae (S. 232).

Species ad Clysm a Yiscerale. K a e m p f e .
Rp, F lorum  Chamomillae 

H erbae M arrubii 
H erbae Taraxaci 
Radieis Taraxaci 
Radicis Valerianae 
Rhizom. Gram inis aa.
Species B alneorum .

B a d e k r  U u t  e r.
Rp. F lorum  Chamomillae

Foliorum  M enthae piperitae 
Foliorum  Salviae.
Foliorum  Rosmarini 
H erbae Thym i aa 100,0.

Staubfrei und mit Weingeist befeuclitet abzugeben.

Species reso lven tes (Ergiinzb.). 
Z e r t h e i l e n d e  K r i iu t e r .

Rp. Florum Chamomillae 
Florum  Lavandulae 
Florum  Sambuci aa 2,0 
Foliorum Melissae 
Herbae Origani aa 7,0.

Grób geschnitten zu mischen.

S p ir itu s  Cham om illae.
(Bad. Ergiinzb.-Taxe)

Rp. Olei Chamomillae aetherei 2,5 
Spiritus 97,5.

Tibane de Caimomille (Gall.).
Rp. Infus. Florum  Chamomillae 

5,0 : 1000,0.

Yet. P o tns  a n tid ia rrh o ic u s .
Rp. Infusi Florum  Chamomillae 5,0 :100,0 

Acidi hydrochlorici 5,0.
Sstundlich dieH lllfte. Bei Durchfall der Saugkiilber.

Y et. P o tus  an tisp as ticu s .
Rp. Infusi Flor. Chamomill. 350,0 

Spiritus aetherei 10,0
Tincturae Opii simplicis 5,0.

Auf eimnal zu geben. Bei Kolik und Kiftmpfen 
der Pferdo und Rinder.

Y et. P u lv is  an tico licu s.
K o l i k p u l v e r  (D ie t e r ic h ).

Rp. Saponis domestici 5,0
Florum  Chamomillae 
F ructus Foeniculi 
Płaceń t. Semin. Lini aa  10,0 
N atrii sulfuriei 80,0.

Divide in  part. 4. 2sthndl. 1 Pulver m it warmem 
W asscr und 1 EsslOffel Leinbl. Bei Kolik der 
Schafe, infolge Ueberfressens.

F l e c h t e m n i t t e l  von N e e f . 1) Thee aus Kamillen, Malvenbluthen, Wallnussblattern, 
Henna, Guajak-, Sandel-, Sassafrasholz, Fenchel, Kalmus u. s. w. 2) Salbe aus Fett, Ter- 
pontinGl und KadcOl.

Gclibrbalsnm , B o e h m ’s . Aetherisches Kamillenol, Asant- und Bibergeiltinktur, Peru- 
balsam, Zwicbelsaft, Balsamum tranąuillans.

Pulsey-flowers ist eine in England gebrauehlicho Krautcrmischung 
nu erweichenden Umschlagen (Flores Chamomillae, Sambuci, Folia Menthae 
piperitae etc.).

T h e e  v o n  Anna C SIILA G , zum Kopfwaschen, besteht aus Kamillen- 
bluthen.

Tsa-Tsin des Dr. S c h ó p f e r . Die geschnittenen Blattor von .Anthe
mis nobilis.

II. Anthemis nobilis L. — Compositae — Antliemideae —
Antliemidinae. Heimiseh in Westeuropa, zum arzneilicken Gebrauch haufig
kultiyirt.

Seschreibung. Perennirende, bebaarte Pflanze mit kurzem Stamm- 
eben, aus dem sieli zaklreieke, bis 80 cm bebe, bliikende Aeste erbeben.
Blbtter doppelt fiedertbeilig, Abschnitte einfach, zwei- oder dreispaltig.
Blutbcukijpfehen gestielt, bis 3 cm breit. Hiiilkelcb aus ovaleu, am Bandę 
gesagten und trockenhautigen Bliittern besteliend. 12 — 18 Strablblutben, 
zungenformig, vorn dreizabnig, viernervig, weiblicb, Scbeibenbliitbcn gelb, 
zwitterig, mit robrig-glockiger Blumenkrone, in der Achsel von am Bandę 
gesagton Spreublattcben (Fig. 185). Antkeren am Grunde niebt gescbwanzt, das Konnck- 
tiv obon in eine kurze, eiformig-langliche Scbuppe verlangert. Bluthenboden kegelformig, 
markig. Von stark aromatischem Gerueb und Gescbmack. Bei der kultivirten Pflanze,

Fig. 185. 
Scheibenbluthe 
von A nthem is 

nobilis.



dereń Bltithenkopfehen ineist gesammelt werden, werden die Scheibenbluthen dureli die 
Randbliithen grossentkeils yerdriingt.

Die Bliithenkorbchen liefern: Flores Chamomillae romanae (Austr. Erganzb. Helv.). 
Anthemidis Flores (Brit.). Antliemis (U-St.). Flores Chameiuelis s. Łeucanthemi 
romaiii. — Rbmisclie Kainillcn. llertramblumon. lid 1 er Romey. — Cnmomille 
romaine (Gall.). — Chamomile Flowers.

Bestandtlieile. 0,6—1,0 Proc. atherisekos Oel (vergl. unten), feruer Quorcitrin, 
einen Bitterstoff A n th e m is s a u re ,  A sehe 6 Proc.

Elnsam m lung. A nfbew ahrung. Mail sammelt die Bluthenkopfe im Juli und 
August bei sonnigem W etter, trockuet sie schnell und bewahrt sie in dicht geschlossenen 
Blechbuchsen auf. Die gefiillten Bliithen der angebauten Pflanze sind allein offidnell; die 
nicbt gefiillten der wildwaebsenden Pflanze scbmecken bitterer und sollen Ieicbt brechen- 
erregend wirken. 4 Th. frische Bliithen geben 1 Th. trockene.

Anwendung. Die rbmische Kamille ist ein Bestandtheil blahungtreibender Mittel, 
sie wird in D e u ts c h la n d  fast nur im Handverkauf zu Aufgiissen verlangt, ist dagegen 
in England allein gebrauehlieh; Austr., Gall., Hely., U-St. haben beide aufgenommen. An- 
wendung wie bei I.

Extractum Anthemidis (Brit.). E x tr .  O h a m o m illa e  ro m a n a e . E x tra c t of 
C liam o m ile . 1000 g- Bliithen werden mit 10 1 dostill. Wasser bis zur Iliilfte eingekoclit, 
ausgopresat, filtrirt; das F iltrat ongt man zu einem dicken Extrakt ein, dem gogen Ende de# 
Eindampfens noolt 2 cetn iitlierisches Kamillenol zugefiigt werden. — Innerlich zu 0,1 
bis 0,5 g.

Oleum Anthemidis (pingue). H u ile  de O am o m ille  (Gall.). Aus rom. Kamili® 
1 Th., Oliven0 l 10 Th. durch 2stiindiges Erhitzen im Wasserbade, Auspressen und Fil- 
triren zu bereiten.

Oleum Anthemidis ciunphoratum. H u ile  de O am o m ille  c a m p h re e  fGuli-)- 
Kamplier 1 Th., rom. Kamillenol 9 Th.

Oleum Chamomillae aethereum. Kamillenol (Erganzb. Gall. Helv.). Essence 
de Oamomille. Oil of Chamomile German.1)

Eigenschaften. Das durch Destillation aus den Bliithen der gemcinon Kamille ii 
einer Ausbeute von 0,2—0,86 Proc. gewonnene Kamillenol ist tiefdunkelblan gefiirbt und 
bei mittlerer Temperatur zieinlich dickfliissig. Es hat einen kraftigen, charakteristiscbcn 
Geruch und einen etwas bitteron, aromatischen Geschmack. Spec. Gew. 0,930—0,940. 
Beim Abkiihlen scheidet es Krystalle ab und erstarrt bei 0° C. zu einer ziemlich festen, 
butterartigen Masse. Infolge seines Paraffingehaltes lbst sieli das Oel erst in ziemlich viel 
80procentigem Alkohol klar auf. Verseifungszahl ca. 45.

Bestandtlieile. Der einzig sicher nachgewiesene Bestandtheil des Kamillenols ist 
ein bei 53—54° C. schmelzendes Paraffln, durch dessen Gegenwart das Eestwerden bei nie- 
derer Temperatur bedingt wird. Ferner sind aufgefunden, der Capronsiiureester eines un- 
bekannten Alkohols, sowie ein hochsiedender, blauer, „A z u len 11 genannter Korper, dernoch 
wenig untersucht ist.

P rilfun ff. Verfalscłiung des Kamillenols mit Cedernholzol, die mehrfach beobachtet 
worden ist, erkennt man durch Geruchsyergleichung mit einem echten Ocle, sowie durch 
die Verminderung der Erstarrungsfahigkoit. Ocle mit Cedernblzusatz werden bei 0°C- 
nicht fest.

Aufbew ahrung. Da Kamillenol durch Licht und Luft griin bis braun gefiirbt 
wird, so muss man es in kleinen, ganz gefiillten Flaschen bei Liehtabscbluss aufbewahren- 

Oleum Chamomillae citratum, citrouenolhaltlges Kamillenol (ErgHnzb.) 
wurde friilier durch Destillation von Citronenol iiber Kamillen gewonnen. Jetzt wird & 
gewohnlich durch Mischen gleicher Theilc Citronen- und Kamillenol dargestellt.

Oleum Chamomillae romanae. Oleum Anthemidis (Brit.). Kbmisch Kamillenol. 
Essence de Cnmomille Romain. Oil of Chamomile.

r) Mit „O il o f c lia m o m ile 11 bezeichnet Brit. das romischo Kamillenol von Anthc* 
mis nobilis L. (sieho dieses).



Hellblaues Oel, das durch Luft und Licht allmiihlieh griin bis braungelb wird. Es bat 
einen angenehmen, starkcn Gerucb und brennenden Geschmack. Spec. Gcw. 0,905—0,915 
(Brit.). Drelmngswinkcl (100 mm-Rohr) -)-• 1 bis -f- 3° 0. Verseifungszahl 250—300. Es 
lost sich in der Regel. in 6 Tb. Spiritus dilutus. Es entliiilt verschiedene Alkohole und 
war, Isobutyl-, Amyl-Hexyl-(Methyl-Propył-)Alkohol und Anthemol C10H16OH, tbeilweise 
frei, theilweise an Angelika- und Tiglinsaure gebimden. Ein weiterer Bestandtheil ist ein 
bei 63—64° C. schmel/.endes Paraffin.

Charta.
P apier (C h a r ta )  fiiulet abgeseben davon, dass es ais Yerpackungsmittel hiiufig an- 

gewendet wird, in der Pbarmacie aucb ais Trager von Arzneistoffen und ais Reagens im 
chemiscken Laboratorium Verwendung.

Charta cerata. Waehspapier. W ird durch Tranken von Scbreibpapier mit 
Weissem oder gelbem Waehs bergestellt. Man bereitet es, indem man Papier auf einer 
erwfirmten Unterlage (Metallblech) ausbreitet, ctwas Waehs darauf briugt und dieses durch 
Ausstreicbcn mit einem Zeug-Bausch auf dem Bogen gleichmassig vertbeilt. — Das mit 
gelbem Waehs hergestellte Waehspapier ist von vornherein gelb gefarbt; das mit weissem 
Waehs hergestellte ist zwar ursprunglich weiss, es farbt sich aber im Verlaufe der Auf- 
bewahrung gelblicli und nimmt auch ranzigen Gerucb an. Aus diesem Grunde und wegen 
der holien Waclispreise ist der Gebrauch des wirklichen Waclispapieres ziemlich verlassen 
worden. An seino Stelle sind die Paraffin-Papiere getreten.

Charta paraffinata. Paraflinpapier. Ist ein in gleicherW eise wie das Wachs- 
papier bereitetes, aber mit Paraffin getranktes Scbreibpapier. Wiihlt man das Paraffln 
sorgfaltig aus, benutzt man also ein gutes Ceresin, so erhalt man ein Papier ohne jeden 
Gerucb, von unbegrenzter Ilaltbarkeit.

Fabrikmassig erfolgt die Darstellung des Parafflnpapieres, indem man Scbreibpapier 
durch eine erwiirmte Losung von Paraffln in Benzin hindurchzieht und den Ueberschuss 
des Triinkungsmittels durch Hindurchfiihren des Papieres zwischen erwiirmten Walzen 
wegninnnt. — Je nach der ungeeignetcn Auswahl von Paraffin und Benzin kann es vor- 
kommen, dass das hergestellte Paraffinpapier einen scharfen Gerucb nach Petroleum besitzt.

Das Paraffinpapier wird in der Pharmacie zu Pulverkapseln, zum Yerbindcn von 
Salbentopfen, zum Einhiillen und Bcdeckon der Pflaster, auch zum Einhiillcn von Substanzen 
gebraucht, welche einen gewissen Grad Feuchtigkeit oder andere fiiichtige Substanzen zu- 
'.'iickhalten sollen oder hygroskopisch sind. Auch der Arzt bedient sich des Paraffinpapiers, 
welches er zwar immer noch mit Waehspapier oder Charta cerata zu bezeiclmen pilegt, 
zum Verbande oder zum Bedecken von Wunden, applicirter kaustischer Pasteli und Pflaster, 
oder ais Unterlage fur ICranke. Es ist deshalb angezeigt, grossere Stiicke Paraffinpapier 
vorrathig zu halten.

Charta oleosa Mao-Ghie’s. Oel pap  i er. 95 Th. Leinolfirniss werden mit 5 Th. 
gelbem Waehs unter Erhitzen gemischt. Durch die lieisse Mischung wird dtinnes Seiden- 
papier gezogen und vom Ueberschuss des Triinkungsmittels mechanisch befreit. Das Papier 
wird mehrere Tage an die Luft gehangen, bis es sowoit trocken ist, dass es beim Zusam- 
menfalton oder Einrollen nicht mehr zusammenbackt.

Charta pergamena. Pergamentpapier. Vegetabilisehes Pergament. Pa- 
pyrlne. Wurde 1846 von E iguieb und P oumarćde zuorst dargestellt.

Fabrikmassig wird es erhalten, indem man ungeleimtes Papier durch eine orkaltete 
Mischung von 4 Vol. konc. Sehwefelsaure und 1 Vol. Wasser hindurchzieht (die Dauer der 
Kinwirkung dieses Bades betragt 5—20 Sekunden). Das aus dem Bade austretende Papier 
wird sogleich in Gefiissen mit vielem Wasser, spiiter in verdiinntem Ammoniak, zum Schluss 
wieder mit Wasser vollig ausgewaschen und Uber erwiirmten Walzen getrocknet. Durch



die Behandlung m it Sckwefelsaure wird die Cellulose (Pflanzenfaser, und zwar am raschesteu 
die Baumwolle) znnaehst in Amyloid, Hydroeellulose, verwandelt, bci liingerer Einwirkung 
sogar zu I)extrin aufgelost.

Boi der Darstellung des gewbhnlichen Pergamentpapieres geht also die Abskiit. 
dahin, die Cellulose nur soweit in Amyloid zu verwandeln, dass dieses die Zwischenrilume 
zwischen den noch unyeranderten Fasern ausfiillt und diese gleichsam verkittet. Bemuacli 
besteht das gewohnliche Pergamentpapier aus unyerandeter Cellulose, welehe durch Amyloid 
zusammengehalten wird.

Pergamentpapier besitzt in einem gewissen Maasse Eigenschaften, die sonst dem 
thierischen Gewebe zukommen, es ist daber in betreff seiner Dichte, Kohiision und Bieg- 
samkeit und seines Verhaltens znm Wasser in vielen Fallen geeignet, die Stelle des Perga- 
ments und der thierischen Blasc zu ersetzen. Dabei ist es lange Zeit konservirbar. Durcli 
Maceration in Wasser wird es weich und schlaff, oline an seiner Festigkeit Einbusse zu 
crleiden, auch unterliegt es, im Wasser liingere Zeit liegend, keiner Verauderung, GShrung 
oder Faulniss; es lasst sieli auch niclit zerfasern. Es findet dalier in der Technik und den 
Gewerben eine mannigfaltige Yerwendung. In der Pharmacic findet es in allen den Fallen 
Yerwendung, in welchen friiher die Thicrblase herangezogen wurde, z. B. zum Tektiren 
von Topfen mit Latwergen, Estrakten, Sirupen, beim Lutiren der Destillationsappaiatc, 
Gasapparate. In der Chemie crsetzt es die thierische Blase im Dialysator, s. w. unten, in 
der Chirui-gie die Leinwand, das Waehstuch und die Guttapercha beim Verbaude, es dient 
auch zur Herstellung wohlfeiler Eisbcutel.

Wird Pergamentpapier in feuchtem Zustande ausgespannt, so stellt es naeli dem 
Trocknen eine etwa wic ein Trommelfell straff gespannte Flachę dar. — Durch Zusatz von 
Glycerin oder Magnesiumchlorid oder Calciumchlorid kann man dem Pergamentpapier eine 
gewisse Geschmeidigkeit geben. Ein solehes Pergamentpapier wird man natlirlich mit be- 
sonderer Vorsicht beim Annassen zu behandeln haben. — Da Hydro-Cellulose grosse Ver- 
wandtschaft zu Farbstoffen bat, so erklart es sieli hieraus, dass Pergamentpapier Theer- 
farbstoffc leicht annimmt. Dagegen lasst es sieli nur schwierig mit gewdhulicher Drucker- 
schwarze bedrucken.

Das Leinien von Pergamentpapier erfolgt, falls die Verbindung niclit wasserdiclit 
zu sein braucht, • mit gewohnlichem Tischlerleim. Soli die Verbindung aber wasserdiclit 
sein, so benutzt, man C h ro m le im  (aus 100 Th. gutem Leim unter Zusatz von 3 Th. 
Kaliumdiehromat zu beroiten). Das Leimen hat alsdann bei rothem oder gelbem Lichte zu 
erfolgen und die geleimten Gegenstiinde sind hierauf zu beliehten, wodurch der Leim in 
Wasser unloslich wird. S. Gelatine.

Osmose - Papier. Das zum Dialysiren der Melasse (Osmose - Verfahren) in den 
Zuckerfabriken gebrauchte Pergamentpapier (Osmose-Papier) muss miiglichst yollstandig 
pergamentirt sein und mbglichst wenig unyeranderte (Leinen-) Fasern enthalten. Es sei 
ausdrueklicli bemerkt, dass man zum Dialysiren niclit ,jedes beliebige Pergamentpapier an- 
wenden kann, sondern „Osmose-Papier" anweuden muss.

P e r g a m e n t p a p i e r ,  i m i t i r t e s .  Is t ein naeh dem M iTscH EK LiciFschen Sulfit-Cellulose- 
Verfaliren hergestelltes Cellulose-Papier, welches fiusserlich dem Pergamentpapier iihnlieb 
ist. Indessen kann es durch geniigend langes Eiuweichen in Wasser e rw e ic h t  und ansser- 
dem zerfasert werden. Es wird zum Einpacken yon Esswaaren u. dergl. gehraucht.

Charta bibuła. Fliesspapier. Filtrirpapier. Mail yersteht hierunter unge- 
lcimtes Papier, welches zum Filtriren, d. li. zur Scheidung fester Stoffe von Fliissigkeiten 
dient. Die grobstc Sorte, welclic heute nur noch ausnahmsweise im Grossbetriebe Yer
wendung findet, ist das g r a n e  L o s c h p a p ie r .  In der Phannacie findet ausschliesslicb 
das aus gebleichtem Zeug hergestellte weisse Filtrirpapier Verwendung.

Mail ycrlangt von gutem Filtrirpapier, dass es Fliissigkeiten mbglichst rasch durcli- 
lasse und in diesen suspendirte Stoffe miiglichst yollstandig zuruckhalte. Ob dies der Fuli 
ist, lasst sieli durch Probefiltrationen ermitteln. Ausserdem aber stellt man durch Bc- 
trachten einer grosseren Anzahl yon Bogcn gegeu das Liclit (d. h. im durchf allen den



Liclite) fest, ob ilie einzelnen Bogen gleichmassig hergestellt sind, d. li. ob in ihnen nicht 
(licke Stcllen und diinno Stellen abwechseln, was natiirlieli fur die Verweudung nicht vor- 
tkeilhaft ware.

Die Art des Stoffes, ans welchera das Filtrirpapier hergestellt wurde, ergiebt sieli 
am sichersten ans der mikroskopischen Untersnehnng. Die billigsten, sprode anzufiihlenden 
Sorten werden unter Zuhilfenahme von Holzstoff hergestellt. Diese geben beim Betupfen 
mit Anilinsulfat eine gelbe, beim Betupfen mit Phloroglucin-Salzsaure eine rotbe Farbung. 
Die besten Filtrirpapiere sind natiirlieli die ohne Holzsehliff oder Holzcellulose lediglich ans 
Lumpen hergestellten.

An ein fiir pharmaeeutisohe und die gewiShnlicken cheinischen Zweeke bestimmtes 
Filtrirpapier sind folgende Anforderungen zu stellen:

1J Destillirtcs Wasser, welches durch ein Filter gelaufeu ist, darf beim Yerdampfen 
keinen Riiokstand hinterlassen. 2) Durch Schwefelammonium darf das Filtrirpapier weder 
geschwarzt noeh nachgedunkelt werden. 3) Gesiittigte Salicylsaureldsung, durch das Papier 
iiltrirt, darf sieli nicht rbtklieh farben, sonst entkiilt das Papier Eisen. 4) Der mit ver- 
diinnten Sauren erhaltene Auszug darf beim Uebersitttigen mit Natriumcarbonat sieli niclit. 
triiben (Kalk, Magnesia, Baryt, Thonerde). 5) Ausserdem ist der Aschengehalt in einer 
grosseren Durchschnittsprobe zu bestimmen und bei der Beurtheilung zu beriicksiehtigen.

A nalytisches F iltr irp a p ie r . Sog. sc h w e d isc h c s  F i l t r i r p a p ie r .  P a p ie r  de 
B erzelius. Um fiir analytische Zweeke ein mogliebst aschcarmes Filtrirpapier zu er- 
lialten, zog man friiher die aus einer guten Sorte Filtrirpapier gefaitoten glatten Filter 
zweimal bintereinander je 24 Stunden lang mit lOprocentiger Salzsaure aus, wuscli sie 
alsdann bis zur v o llig e n (!)  Ohlorfreiheit und trocknete sie an der Luft, auf Filtrirpapier 
ausgebreitet. Der Ascbengohalt eines so behandelten Filters von 9 cm Durchmcsser betrug 
in der Regel im Durchschnitt etwa 0,001 g.

Gegenwartig werden diese Filter fabrikmassig hergestellt. Man benutzt bestes 
Filtrirpapier, welches durch Ausfrieren von gelósten Stoffen mogliebst befreit ist, zieht 
dieses mit SalzsiLure und Fluorwasserstoffsaure aus, wiischt den Uebersclmss der Sauren 
rollstandig aus und trocknet die Filter. Der Aschengehalt diesor Filter ist durch Ver- 
asclien von etwa 12 Stiick derselben zu bestimmen und betragt fiir ein Filter von 9 cm 
Durchmesser im Durchschnitt 0,0001 g und noch weniger. E r kann fiir gewohnlich ver- 
nachlassigt werden.

Mail priife diese Filter ausserdem noch darauf, ob sie nach Ostundigom Trocknen 
bei 100° O. sprtSde werden oder nicht. Sind sie das, so eignen sie sieli fiir analytische 
Arbeiten nicht. Die in Doutschlaud von Sohlkioheb & Schull in Diiren, sowie von M ax 
Dsewehhoiu.' in Dresden hergestellten Filter dieser Art sind den schwedischen „Markę 
Berzelius" mindestens gleichwerthig.

Charta medicamentosa gradata. G egittertes H eilpap le r. Feines Fliesspapier
mit einem bestinunten Gehalt an Aizneisubstanz 
gezeichncte Linien in Quadratcentinieter, und 
jeitcr Quadratcentimeter in 10 gleiche Tlieile ge- 
theilt, wie die beistehende Figur angiebt. Hiitte 
man z. B. Atropinpapier mit 0,001 Atropin- 
sulfat pro Quadratcentimeter darzustellen, so 
wird man auf 100 qcm 0,1 Atropinsulfat in 
0,5 destill. Wasser (oder in 9 Tropfen) lćisen 
und damit. die Tr3,nkung ausfiiliren. 100 qcni 
des schwedischen Fliesspapiers bediirfen namlich 
zur richtigen und geeigneten Anfenchtung circa 
0,5 Wasser. Dieses Maass ist natiirlieli fiir das 
zu rerwendende Papier zuvor genau zu er- 
forschen, deim wiirde mail das Papier mit einem 
Bobersehusse der Ldsung tranken, so wiirde siek 
audi infolge der Capillaritat und der statt- 
dndenden Koncentration der Losung wiihrend 
des Abtrocknens an den Randem, wo die Ver-
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und durch gedruekte oder mit Bleistift
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Fig. 186. (Jitter fiir Charta medicamentosa, 
25 Quadratcentimeter entlmltend.



dunstung ara starksten ist, eiue s^rossere Menge des iu Losung befindlichen Salzes oder 
Extraktes ansamiueln. Die gleichmassige Vertlieihiug der inedicamentosen Substanz warc 
iu der Papierschicht vun 100 qcm Ausdehnung' liieht z u erreieheu.

Mail legt das Papier auf eine Giasscheibe und tropft die Losung (mit einem 
ŚALi,nRON’schen Tropfglase) in regelinassigen Distanzen iu der Art auf die Papierflache, 
dass aufangs in der Richtung der Diagoualcu je 3 Tropfen liegen. Dann giebt mail nocli 
je eineu Tropfen zwisehen die Schenkel der von den Diagonalen gebildeten 4 Winkel. In 
Summa kommen also 9 Tropfen zur Vertheilung. Dann legt man die Ecken des Quadrats 
naeh der Mitte urn, so dass sie sieli mit den Spitzen beruhren, und presst das Ganze sanft 
mit einer darauf golegten Glassekeibe. Das Trooknen des Papieres geschieht in einem 
dunklen Orte oline Anwondung von Warme.

In betreff der Ordination gilt, der Quadrateentimeter ais Einheit.
Rp. Chartae med. c. A trop. sulf. (0,001) 

Centim. quadr. 2
D. S. Zum ftusscrlichcn Gebrauch.
Der Plmrmaceut hat also 2 Quadratcentim. des 

Atropinpapiers (in einer Kapsel aus Parafiiu- 
papier) abzugeben, wclches im Quadratccntim. 
1 Milligr. Atropinsulfat entlililt.

Rp. Chartae med. c. Zineo sulf. (0,01)
Centim. quadr. 4.

D. S. etc.
Es sind also 4 Quadratccntim. des Papiers zu dis- 

pensiren, von welchem jeder Quadratcentimeter 
0,01 Zincum sulfuricum enthiilt.

Die Augenhcilkunde bedient sieli in Sonderlieit dieser Papiere und lasst solcbe 
bereiten aus Kupfersulfat, Kadmiumsulfat, Kaliumjodid, Silbernitrat, Morphin-, Atropin- 
salzen, Belladonna-, Opium-, Kalabarbohnen-Extrakt etc.

Charta japonica. Japanisches Pllanzenfiiserpapier. Usego. Usuyo. Dicses 
liach Uloth von dem japanischen Strauche Wickstroemia canescens Meisn., Familie der 
Thymeliaceae, abstammende Papier kommt in 50 x  36 cm grossen, unbesehnittenen Bogen 
iń den Handel. Es ist von gleichmiissig gelblieh-weisser Farbę, von seidenartigem Glanz 
und so dlinn und żart, dass man die feinste Druckschrift durchlesen kann, andererseits 
aber ist es von erstaunlicher Festigkcit und nur schwierig zerreissbar. Das Gewicht des 
einzelueu Bogens betragt nock nicht 2 g, der Aschegehalt ist =  1 Proc. — Die rnikro- 
skopische Untersuehung zeigt, dass das Papier aus einem Netzwerk von unregelmiissig, 
kreuz und quer verlaufenden, ausserst diinnwandigen fadenformigen Bastfasern bestekt. 
Nacb R uin wird dieses Papier, wclciies eine iiberraschende Zahigkeit und Geschmeidigkeit 
besitzt und die Weichheit des Seidenpapieres mit der Festigkeit eiues gewebten Zeuges 
verbindet, in Japan ancli ais Yerbandmaterial gebraucht.

Nacb Europa ist es 1890 eingefithrt und ais Einhullungsmitteł — etwa wie die 
Starke-Oblaten — fur Arzneimittel vorgeschlagen worden.

Zur Einhiillung eines gewobnlichen Arzneipulvers im Gewicht von 0,5 g bedarf man 
ein ąuadratisches Stiickclien von 6 x 6  cm Grosse zum Preise von etwa 0,02 Pfg.

Das betreffende Pulver wird auf die Mitte des Papierblattchens miiglichst eng zu- 
sainmengeschitttet. Dann werden die vier Zipfel an den Ecken in die Holie gekoben und 
dureb Zusammendrehen zwischen Daumen und Zeigefinger der reebten Hand zu einem 
kleinen Strange fest vereinigt, wobei jedes feste Zusammendriicken des Packchens und 
alles unnothige Zerknittern des Papieres zu yermeiden ist. Dicht am Uebergaug in das 
das Pulver enthaltende Beutelohen wird der Strang durch einen Scheerensehnitt abgetrennt. 
Das so hergestellte Beutelohen wird nun auf die Zunge gelegt und mit etwas Wasser 
hinuntergesebluekt.

Oleum Chartae, L ią u o r  p y ro le o s u s  e c e l lu lo s a  v e g e t.a b il i ,  P y ro tb o n id , 
R a g -o il .  In einen innen glasnrton eisernen Topf werden wenige Papiersehnitzel, Lein- 
wandlappeu, farblose baumwolleno Lappen lookor eingelegt, nach dem Trooknen dorselben 
eben solobo trockne Stiicke angeziindet und brennend in den Topf geworfen. Die aus 
der unvollkommenen Yerbrennung entstandone, an der Wandung des Gefasses hangende 
pyrogene Flussigkeit wird mittels Weingeistet aufgenommen, iiltrirt und in einer Warme 
von Iiochstens 50° C. abgedunstet (R a n q u e  1827).

Das Pyrothonid ist eine klare braunlicligelbo oder braunliche, sirupdicke, in Wasser 
und Weingeist lósliche Flussigkeit von eigenthumlichem sauorlich-brenzliehem Geschmack 
und entsprechendem Gernche. Es wird seit Einfubrung des Kreosot und der Karbolsaure



in den Arueiscbatz kaum noch gebrauoht. 'Man hat es ais Mittel gegen Schmerz karioser 
Ziihne, zurn Einreiben der Frostbeulen mit Wasser verdunnt (ais Adstringens), zu Aug-en- 
wassern, Einspritzungen in die Urethra und Vagina etc. empfohlen. J ohnson  empfahl ein 
paar Tropfen der Flussigkeit auf die Zunge zu streichen, um die Goschmacksempfmdlich- 
keit fiir schlechtschmeckende Medicamente abzustumpfen.

C harta ad cauteres.
P a p ie r  & cau t& re  (Gall,).

Rp. Resinae Pini Burguudici 450,0 
Cerae albae 600,0
Terebinthinae venetae 100,0.

Man schmilzt, kolirt, streiclit Ober Papier wie ein 
Sparadrap u. theilt es in Rechtecke von 6X10 cm.

C harta a n ta r th ritic a  flava.
G e lb e s  G ic h tp a p ie r .

Rp. Resinae Pini 200,0
Paraf fiu i solidi 50,0
Terebinthinae venetae 25,0 
Balsami Tolutaui 10,0.

Man schmilzt u. streiclit es mittels breiton Pinsels 
auf erwarmtes dttunes Schreibpapier.

Charta a n ta r th ritic a  lusca.
C h a rta  r o s i  n o sa  (Germ. I. Hamb. Vorschr.). 
C h a rta  p ic e a ta .  E m p h t t r e  de p a u v ro  

h o m m e. B ra u n e s  G ic h tp a p ie r .
Rp. Picis nigrae

Terebinthinae aa 90,0 
Cerae flavae 60,0
Colophonii 150,0.

Wie das vorigc zu bereiten.

Charta ad fonticulos.
F o n ta  n e 11 - P a p i e r.

Rp. Emplastri Litliargyri 75,0
Resinae Pini 7,5
Olei Ricini 5,0
Cerae flavae 5,0
Terebinthiuae 7,5.

Wie die voiliergehenden zu bereiten.
C harta an tasthm atica.

A s th m a - P a p ie r  (Ergiinzb.).
Rp. Kalii nitrici 17,0

Extracti S tram on i i 10,0 
Sacchari 20,0
Aquae fervidae 100,0.

Man ltfst, triinkt mit der Lbsung weisses Filtrir- 
papier und troeknet es.

C harta arsenicalis.
P a p i e r  a r s ć n i c a l  (Gall.).

Rp. Natrii arseuicici cryst. 1,0 
Aquae 20,0.

Man triinkt m it der Losung weisses Filtrirpapier, 
troeknet u. sclineidet es in 20 gleiche StUcke. 
Jedes Stftck enthlilt 0,05 g Natriumarseniafc. 
Zum Raucheu in Iliilsen von Cigaretten-Papier.

C harta carholisata.
K a r b o l - P a p ie r .

Rp. Paraffini Solidi 75,0
Acidi carbolici crystall. 25,0.

Runnes Papier wird mit der gesckmolzenen 
Mischung getriinkt. Zur Uusserlichen Anwendung.

C harta  chomica.
P a p ie r  d i t  c h im iq u e  (Gall.). P a p ie r  de  

R a y a rd  e t  B la y n , P a p ie r  de M a d am e  de  
P o u p i e r.

Rp. 1. Olei 01ivao 2000,0
2. Minii pulverati 1000,0
3. Cerae flavae 60,0.

Man koclit 1 u. 2 zum Pflaster, liist in diesem 
3 ayf und streiclit die noch warme Mischung 
auf die e in e  Seite eines Seidenpapieres, welche 
dureh naclistehende Mischung wasserdicht ge
mach t worden ist.

Rp. 1. Olei Lini 1000,0
2. Bulbi Allii sativi conc. 100,0
3. Olei Terebinthinae 800,0
4. Capitis mortuum 400,0
5. Cerussae 150,0.

Man koeht 1 mit 2, bis das Wassei verfliichtigt 
ist, und kolirt. Dann koeht man einige Zeit 
m it 4 und 5, welche mit etwas Oel angerieben 
sind, liisst halb erkalten u. ‘misclit 3 hinzu. Die 
gut durchgertUirte Miscliung triigt man miteinem 
Schwaram auf das Seidenpapier auf und liisst 
dieses alsdann etwa 14 Tage troeknen.

Man kann dieses umstiindliche Verfaliren dadurch 
ersetzen, dass man Seidenpapier durcli gesekmol - 
zenes Emplastrum fuscum (sine Camphora) hin- 
durchzieht und den Ueberschuss zwisehen zwoi 
erwllrmten Linealen abstreift.

C harta antasthinatica crassa.
C a r  to n  f u m ig a to i r e  (Gall.).

Rp. Chartao bibulae 120,0
Kalii nitrici pulverati 60,0
Foliorurn Belladonnae pulv.
Foliorum Stramonii pulv.
Foliorurn Digitalis pulv.
Foliorum Lobeliae pulv. fia 5,0 
Myrrliae pulveratae 
Olibani pulverati fia 10,0
Fructus Phellandrii aquat. 5,0.

Man zerreisst das Papier in kleine Stiickchen n. 
woiclit es mit heissem Wasser, bis es eiuen Brei 
darslellt. Von diesem liisst man das Wasser 
der Hauptsaclie naeh abtropfen. Dann arbeitet 
man die Pulver gleicbmassig darunter, drilckt 
die Masse etwa 5 mm hoch mflglichst gleich- 
mlissig in Formen von Weissblech ein und liisst 
sie in diesen bei miissiger Warme troeknen 
Den so erhaltenen Carton sclineidet man in 36 
gleiche Rechtecke.

Im geseklossenen Zimmer, in welchem der Astlima- 
kranke sich befindet, wird ein Stiick angezundet 
und dem Yerglimmen dberlassen. Entweder jeden 
Abend einmal, oder welin ein Anfall sieli einstellt.

C harta halsainica n itra ta .
Rp. Charta nitratac q. s.

Tincturae Benzoes q. s.
Man bestreiclit das Salpeterpapier mit Benzoe- 

tinktur und liisst es troeknen. Gebrauch wio 
Salpeterpapier.

C harta epispastica.
Yergl. S. 599.

Charta fumalis.
R i lu c h e rp a p ie r .

Man trftukt ungeleimtes Papier mit einer dilnnen 
SalpeterlOsuug, troeknet es und triinkt os mit 
einer der naehfolgondeu Tinkturen.

I.
Rp. Mościli 0,2

Olei Rosae 1,0
Benzoes 100,0
Myrrbae 12,0
liliizomatis Iridis 250,0 
Spiritus (90 Proc.) 500,0.



i i .
Rp. Benzoes 80,0

Balsami tolutani 
Storaeis
Ligni Santali aS 20,0
Myrrhae 10,0
Corticis Casearillae 20,0
Mościli 0,2
Spiritus 250,0.

Charta haoniostatica Pil glinu i.
P a g 1 i a n i s b lu ts t il le n d e s  Papier.

Bp. Alumiuii sulfurici 10,0
Liqnoris Ferri sesquichlorati 30,0 
Acidi benzoici
Alumiuii hycfrati aa 5,0
Aquae destillatao 20,0.

Man lasst die Mischung unter gelegentlichem Um- 
riihren 24 Stundcn lang in der Klilto stchen, 
kolirt, trftukt mit der Kolatur uicht zu diiunes 
Filtrirpapier und trocknet dieses an der Luft.

Charta Hydrargyri hichlorati et Nutrii chlorati.
P ap ier  a u c li 1 o r u r o m ercuriąue et a u 

ch lor u re de sodium  (Gall.), 
lip. Hydrargyri bichlorati corrosivi 

Natrii chlorati ila 5,0
Aquae destillatao 15,0.

Fiir 20 LUlttcr. Man zielit, bestes Filtrirpapier zu- 
erst mit einer Mischung von 1 Th. Salzsilure in 
1000 Th. Wasser aus, wlischt es dann mit reinem 
Wassor bis zur Chlorfreiheit und trocknet es. 
Man schneidet alsdann rechteckige Bllitter, be- 
tropft jedes mit 25 Tropień der obigen LOsung 
und trocknet bei 30° C.

Jedes Blatt soli mit 1 Liter Wasser eine blaue 
LOsung geben, welche 0,25 g Quecksilberchlorid 
enthillt. Bcliufs der Farbung erhii.lt jedes Blatt 
einen (vorher anzubringenden) Aufdruck mit 
IncUgokarmin:

Quecksilbersublimnt 0,25 g. 
t t t  Hift t t t

In 1 Liter Wasser zu losen. Aufbewahrung vor 
Licht geschtitzt.

Charta mozoreata mitior.
P apier au Garou. S e id e lb astp ap icr . No. I.

lip. 1. Extracti Mezerei 15,0
2. Spiritus (90 Proc.) 50,0
3. Cerae fluvae 250,0
4. Cetacei 90,0
5. Olei 01ivac 1 10 ,0
0. Terebinthinao venetae 30,0.

Man sclimilzt 3—6, rlihrt 1 und 2 darunter und 
erhitzt, bis der Spiritus verdampft ist. Die 
kolirte Mischung wird in cinem flaelien Gefiisse 
fliissig gehalten, worauf man Papierstreifen so 
iiber die Oberflilche der Masse zieht, dass sic nur 
einseitig tlberzogen werden.

Zur Darstellung der C h artam ezereata fortior , 
S e id e lb a stp a p ier  No. II, wird die Menge 
des Extractum Mezerei um 5,0 erhoht.

Charta nitrata.
Charta n itrosa . Salpeterpapier.

Bp. Kalii nitrici puri 20,0 
Aquae destillatae 80,0.

Mit dieser Losung trlinkt man Filtrirpapier und 
trocknet es.

Ein Bogen wird in 12 Teile geteilt. Es wird zu 
Moxen, besondors aber gegen Astluna gebrauclit. 
Eutweder wird der Dampf des glimmenden Pa- 
piers bei Beginn des Asthmaaufallcs eingeathmet 
oder das Papier wird zu einer Cigarette auf- 
gerollt und geraucht.

Charta piceata.
Papier goudronnć. Empl&tre du paurre 

h o ni m e. s 
Bp. Colophouii 300,0 

Picis liquidae 200,0 
Cerae flavae 100,0.

Die geschmolzene und kolirte Mischung wird mit 
der Pflasterstreichmaschine auf Selireibpapicr 
gestrichon.

Charta pyroxylicn.
Salon-F euerw erk. Dtippel-Papier.

Rp. Chartae scrlptoriae 
Acidi nitrici fumantis.

Man taucht das Papier einen Augenblick in die 
Słlure, wascht es dann mit Wasser v5llig aus 
und trocknet es. Damit das Papier mit fnrbigem 
Lich te verbrennt, trlinkt man es vor dem Trockuen 
mit Lttsungon von Strontiumnitrat, bez. Baryum- 
nitrat, bez. Cuprinitrnt.

Charta yesientoria. IIaeuslkk.
Cerae flavae 90,0
Olei 01ivae 60,0
Cetacei 50,0
Terebintliinae venetae 12,5
Cantharidum grosse pulv. 15,0.

Man digerirt 2 Stundcn im Dampfbade, kolirt und 
streiclit die halherkaltete Mischung in niclit zu 
dunner Schiclit li ber geleimtes Papier.

Charta red nosa (Ergiinzb.).
G i c li t p a p i e r.

Bp. Besinac Picis Burgundicae 
Picis navalis 
Cerae flavae
Terebintliinae aa 25,0.

Das geschmolzene Gemiscli wird durchgcseiht und 
mittels der Pflasterstreichmaschine auf Sclireib- 
papier gestrichen.

Papier (1’Arnienie
ist mit einer gesllttigten alkoholisclien Benzoesiiure- 

ldsung getrllnktes Filtrirpapier. Es dient zru 
Desinfection von Wohnrllumen, in denen man 
BenzoesUure durcli Erwłlrmen zum Subliiniren 
bringt.

Charta yernicoa.
Rp. Paraffini solidi 75,0 

Yernisii Lilii 25,0.
Mit der gesehmolzenen Mischung wird Seidenpnpier 

gotrttnkt. Dient ais wasscrdichtes Yerbandma- 
terial.

Papier ehimitjue antiastlmiatiąiie de Ricou, Charta nitrata mit weingeistigeW 
Lobeliaauszugo getrankt. 100 Sttiek 1/sBogon =  10 Mark. (H ager , Analyt.)

Pflanzenpapier, ostiiidiselies, wurde von Gummi ais Klebpapier und Ersatz des 
ongliseben Hoftpflasters in den Handel gebracht. Soino Darstellung soli folgende gewesen 
sein: 12 Th. Gelatine werden in 1 Th. Sirupus Sacchari und 50 Th. dostillirtem Wasser 
gelOst, die Kolatur mit 80 Th. vorduimtom Weingeist vermischt und mit dem lauwarmen 
Gemiseh feines Yelinpapier uberzogon. Hach dem Trocknen wird die Rtickscise des P»" 
pierś mit Collodium lenteseens bestriehen.



Chelidonium.
Gattung der P a p a v era cea o  — P a p a v ero id ea e  — C h elid o n iea c .

Einzige Art: Chelidonium majus L. Heimisch in Europa, Mittel- und Nordasien, 
in Nordamerika eingeschleppt.

B esclire ibung . Perennirende, bis 1 m liohe Pflanze, alle Theile rothgelben Milch- 
saft in gegliederten Milchrdliren enthaltend. Stengel zu mehreren aus einem Rhizom au£- 
steigend, stumpfkantig, knotig gegliedert, zerstreut weicli beliaart. Blatter abweckselnd, 
leierformig, zottig beliaart, scblaff, oberseits bellgrtin, unterseits blaugriin. l)ie Grund- 
blatter in eiuer Rosette, langgestielt, 5 paarig gefiedert-fiederspaltig, Stengelblatter kurz- 
gestielt, 2—3 paarig. Die gelben Bluthen stehen in end- und seitenstiindigen, gestielten, 
3—8 strahligen Dolden, sie haben 2 hinfallige Kelchblatter, 4 Blumenblatter, zaklreieke 
Staubblfttter, einen oberstandigen Frucktknoten mit kurzem Griffcl und schwacb zweilappiger 
Narbe. Frucht einc schotenformige Kapsel, die zweiklappig von anten nack oben auf- 
springt, wobei die Placenten in der Mitte stehen bleiben. Samen scbicf eiformig, braun 
mit kammartiger Caruncula. — Die Pflanze rieokt beim Zerreiben eigentkiimlick widerlick 
und schmeckt seliarf, brennend und bitter.

Das frisehe Kraut liefert H erb a  C h e lid o n ii (Erganzb.). H erb a  C h elid o n ii ma- 
jorls. Hb. H iru n d in a r ia c . C h e lid o n iu m  (U-St.). — S c lib llk r a u t. S eh e llk r a u t. 
Scb w alb en k rau t. A u g e n k r a u t. M aik ra iit . G o tte sg a b e . — C lie lid o in e . — Celan- 
dine. G ou ire .

B esta n ilth e ile . Alkaloide: C he lidon in , C.,0H,„NO6 . H20. a-H om ockelidonin , 
C^H^NO,, krystallinisck. /5-H om ochelidonin C21H21N05, krystallinisek. C k e le ry tk rin  
C , , k r y s t a l l i n i s e k .  P ro to p in  C20H17N06, krystallinisck (vergl. unten). Ferner wer- 
deu aiigegeben G kelidysin  und O k e lid o x an tk in , in Aetker uulbslick, in Alkohol schwer 
lijslich. Ferner: C h e lid o n sau re  (Pyrondicarbonsaure) 0, 11405, G kelidon insiłu re  (ist 
BernsteinsiUire), Citronensaure, Aepfelsaure. An der giftigen Wirkung der Pilanze soli 
ausser den Alkaloiden nock ein im Milcksaft, der in der friscken Pflanze 25 Proc. be- 
tragt, entlialtenes H arz betkeiligt sein.

A n w en riu n g  findet nur das friscke Kraut; man sammelt es entwcder zu Anfang 
der BlUtke, oder zur Zeit der Fruchtentwickolung, wakrend welcker es am alkaloidreicksten 
sein soli, und verarbeitet es sofort, zu Extrakt oder zu Tinktur. Des frischen Saftes be- 
dient man sick selten zu 1—2 g in Yerbindung mit Lowenzahn und anderen Krautersaften 
zu Friihliugskuren, ausserlich dient derselbe ais Volksmittel żnin Yertreiben von Warzeń, 
doch ist seiner atzenden Eigensckaften wegen kierkei Vorsickt geboteu. Das Kraut wirkt 
abfiibrend und diuretiseh.

E x tr a e tu in  C lie lid o n ii. S c h o llk ra u te x tra k t  (Erganzb.). Wie Extraet. Bella
donn. Germ. (S. 469) zu bereiten. Ausbeute 3,5—4 Proc. Dick, in Wasser trii.be lóslich. 
Gabe 0,4 bis 1,5 g mehrmals taglicb in Pillen. Vorsicbtig aufzubewahren. Wird neuer- 
dings gegen Aussatz und Krebs empfohlen.

T in c tn ra  C h e lid o n ii R a d em a clier i (Erganzb.). R a d e m a c h e k ’s S c h b llk ra u t-  
tink tu r. Friscbes, zerquetschtes Sclibllkraut 5 Tb., Weingeist (Ooproc.) 6 Th. — Ex 
tem pore: Extracti Chelidonii 3,0, Aąuae 20,0, Spiritus 77,0. Filtra! Bei Leberleiden 
5—20 Tropień mehrmals taglich.

M i x t u t u a n t i i l ia r r h o ic a .  G u t t c e it  

Rp. Tincturac Chelidonii gtt. X 
Mucilaginis Tmgacanthae 60,0. 

Bei Dinelifall der Siluglinge.

P i ln la e  h e p a ta r ia e .

Rp. Extracti Chelidonii 10,0 
Gummi Amnioniaci 15,0 
Saponis mcdicati 5,0. 

f. pilul. 200. Tttgl. 2—3 mai 2—4 Pillen.

H erba C h e lid o n ii m in o r is  ist das Kraut von Ranunculus Ficaria L.
Chelidoninum G20H1#N05 . H20 (identisch mit S ty lopborin ), krystallinisck, loslieh 

in Alkohol, unliislicb in Wasser. Schmelzpunkt 130°C. Wird mit Guajakol in Scbwefel- 
saure karminroth, mit einer Liisimg von tellursaurem Animon in Scbwefelsiiure uacli 3—4 
Minuten griiu.



Wirkt ahnlich narkotisch wie Morphin, doch olme Reflessteigerung heryomirufen, 
wird zum Theil durch den Urin unzersetzt abgeschiedeu. Wird in Form seiner Salze ais 
schmerzlinderndes Mittel bei Magen- und Darmschmerzen verwendet.

C h e lid o u iu n m  h y d r o c lilo r ic u m  C.20HieNO5. HOl. In Krystallen erhalten. Wenig 
loslieb in Wassser und Alkohol.

C h e lid o n in u m  p h o sp h o r ic u m , krystallinischcs Pulver, loslieb in Wasser.
C h elid o n in u m  su lfu r ic u m  (C.20H19NO5)2 . H2S04. Krystallinisch, loslieb in Wasser. 

Ais mildes Narcoticum in der Kinderpraxis empfoblen. Dosis 0,05—0,2 g.
C h elid o n in u m  fa u n ie m u . Gelblieh weisses Pulver, in Wasser fast unloslicb. Ver- 

wendung wie beim yorigen.
C h e le r y th r in u m  C21Hi,N04 . ILO. Rotbgelbes Pulver, loslieb i n ' Alkohol und 

Aether. Ein Herzgift.
P r o to p in u m  C.,0H17NO5 (idontisch mit M acleyin). Loslieb in Chloroform mii 

beissem Alkohol. Schmclzpunkt 201° 0.

Chenopodium.
Gattimg der C h cn o p o d ia cea e  — C y c lo lo h ea e  — C h en o p o d iea e .

I. Chenopodium ambrosioides L. Im tropiseben Amerika keimisek, zum Arznei- 
gebraucb angebaut und aus den Kulturen hiiufig yerwildert.

jB eschreibung . Bis 60 cm bobes, zerstreut kurzbaariges Kraut mit kurz-
gestielten, entfernt bucbtig gezahnten Bliittern, die oberen fast ganzrandig. Die knaucl- 
fdrmigen Inlloreseenzen bilden beblatterte, unterbroebene Scbeinabren. Gescbmack bittei 
und brennend aromatisch. Geruch kampkerartig. Liefert H erb a  C h en op od ii (Austr.). 
H b . C h en o p o d ii a m b r o s io id e s  (Erganzb.). H b . U o tr y o s  m e x ic a u a e . T h ea  mesicana. 
— M ex ik a n isc h e s  T r a u b e n k r a u t. G iln se fu ssk ra u t. A m b ro sia k ra u t. Pim entkrant. 
K a r lh iiu se r tb e e . J e s u i t e n t h e e .1) M e x ik a n isc h e r  oder S p a n isc h e r  T lie e . — Auibroisie 
du M ex iq u e  (Gall.). T h e du  M e x iq u e . — A m b ro se .

B e s ła n d th e ile .  A e tk e riscb es  Oel in den E riicb ten  1,03 Proc. vom spec. Gew- 
0,9, drebt —18° 55'; in 10 Th. Alkohol (70 proc.) klar loslieb. In den B liitte rn  0,35 Proc., 
spec. Gew. 0,879, drebt — 32° 55'; in 10 Tb. Alkohol (70 proc.) unloslich.

E in s a m m lu n g , A u fb e w a h r u n g .  Das Kraut wird von Juni bis September mit 
den Bliitben gesammelt, von den dickeren Stengeltheilen befreit und getrocknet. Es fiudc* 
zu Aufgiissen, 1—2 g mebrmals tiiglich, Anwendung. Man bewahrt es in Blecbbticbsen auf- 

A n w e n d u n g .  Das Kraut wurde friiher ais Stomacbicum und Nervinmn, bei Veits- 
tanz, gegeben. Man yerwendet es bier und da in der Volksmedicin bei Krampfen, Hysterie und 
Menstruationsbesebwerden, ferner ais Wurmmittel, in Amerika wie den ckinesischen Tbee-

T in c tu r a  C h en o p o d ii a m b r o s io id e s . Aus 1 Tli. Kraut mit 5 Tb. yordunntem 
Weingeist durch Digostion zu bereiten.

In Nordamerika sind aucli die E r t lc b t e :  F r n c tu s  C h en o p o d ii ambrosioides, 
A m erican  W o rm seed , und das a th e r is c h e  Oel O leum  C h en o p o d ii, O il o f Clieno- 
p o d iu m , Oil o f  A m erica n  W o n n se e d , officinell.

il. Chenopodium anthelminticum L. ( lo o se  fo o t . W o rm seed . Ausćrine
y e r m ifn g e  (Gall.). Ebenfalls in Amerika heimiseh. Das Kraut entkiilt etwa 2 Proc- 
atherisehes Oel. Dieses oder die Friichte yerwendet man in Amerika ais Wurmmittel.

Ebenfalls ais wurmwidrig gelten Chenopodium hircinum Schrad., das 2,9 Proc. 
atherisehes Oel entbiilt und Chenopodium Botrys L.

v) Untor diesom Namon yerstoht man aucli den M a tś -T h e e  von I lex  paragua-
y c n s i s.



III. Chenopodium Vulvaria L. Vulvaire (Gall.). Heimisck in Europa. Die 
Bliitter unii das Kraut verwcndet man gegen Hysterie uud Rheuina. Enthiilt T rim e th y l- 
umin, dcm es don unangenehnien Gerueh verdankt.

IV. Chenopodium mexicanum Moqu. liefert „m exikanische S e ifen w u rzeP . 
Die Pfianze soli Saponin  entkalten.

V. Chenopodium album L. Die jungen Bliitter werdeu bier uud da ais Gemiisc 
genossen. Sie entlialten: 80,81 Proc. Wasser, 3,94 Proc. Stickstoffsnbstanz, 0,76 Proc. Bett, 
8,93 Proc. stickstofffreie Extraktivstoffe, 3,82 Proc. Holzfaser, 3,94 Proc. Asche.

VI. Chenopodium Guinoa L. R eism eld e . In Mittel- uud Stidamerika. Vor 
Ankunft der Spanier neben dem Mais das einzige Getreide bcsonders in hiilier gelegenen 
Gcgendcn der Anden, jetzt anscheinend nur noch in wenigen Gegenden Chiles in Kultur.

Die Friichte entkalten: 16,0 Proc. Wasser, 19,18 Proc. stickstoffhaltige Substanz, 
4,81 Proc. Rohfett, 47,78 Proc. stickstofffreie Extraktstoffe, 7,99 Proc. Rohfaser, 4,23 Proc. 
Asche.

Auch anderwarts werdeu zu Zeiten Priiciite von Clienopodiumarten zu Brot ver- 
backen in Zeiten der Hungersnot (Russland), oder solche Friichte gelangen in grdsserer 
Menge ans Nachlassigkeit unter das Getreide. Diese Beimengung gilt. ais gesundheits- 
schadlich. Solehes Mehl liefert mit salzsaurehaltigem Alkohol in der Warnie behandelt, 
einen blassrothen bis tiefrothen Auszug. Da eine solche rothe Farbę auch andere Ver- 
unreinigungen des Getreides geben kdnnen, so ist daneben der mikroskopische Naelrweis 
unerlasslich.

China.
C o rtex  C liinae (Austr. Germ.). C ortex  C in ch on ae (Helv.). C in ch on ae ru h ra e  

C ortex (Brit.). C in ch on a  (U-St). — C h in a rin d c. F ie h e r r in d e . — (} iiiiiq u in a  (Gall.), 
flcorce de Q uina  ou de Q u in q u in a . — C inchona B a rk .

A b s ta m m u n g .  Die Chinarinden stammen von versehiedenen Arten der Gattung 
Cinchona, Familie der R u b ia ccn e  — C in ch o n o id ea e  — C in clion eae ab. Die Cinchonen 
sind heimiseh auf den Cordilleren Siidamerikas, wo sieli ihr Verbreitungsgebiet etwa vom 
10° u. Br. bis zum 22° s. Br. in einem gegen den Ocean konvexen Bogen von etwa 
500 Meilen Lange erstreckt. Sie steigen bis auf eine Hohe von 3400 in und gehen bis 
auf 1200 m (ausnahmsweise vom Aequator entfernter auf 800 m) Meereshobe hinab. Die 
unterhalb dieser Region („der Augcubraue des Gebirges, Geja de la montana11) yorkoni- 
luenden Cinchonen liefern nur minderwerthige Rinden.

Durch die von jeher gebraucbliche, unrationelle Gewinnung der Rinden, bei der 
die Rannie eiufacli gefallt wurden, ohne dass man fur einen Ersatz sorgte, sind werth- 
volle Cinchonen in ihrer Heimath sehr selten geworden und ihre Rinden kominen fur den 
Handel eigentlich gar nicht mehr in Betracht.

Soit dem Anfang der fiłnfziger .Jahre hat man angefangen, die Cinchonen ausser- 
lialb ihrer Heimath zu kultiviren, und aus solchen Kulturen stammen die jetzt in den 
Handel gelangeuden Rinden. Yon grosster Bedeutung sind die Kulturen der Hollitnder in 
Java, dann die der Englander in Ceylon, in den Nilagiris im stidlichen Vorderindien und 
in Sikkim in den Yorbergen des Himalaya. Auch in der Heimath der Cinchonen hat man 
seit einer Reihe von Jahren angefangen, sie zu kultiviren, und es gelangen sehon jetzt 
von dort zuweilen ansehnliche (Juantitaten in den Handel.

Wie vicle A rte n  die Gattung Cinchona umfasst, dariiber gehen die Ansichten der 
Botaniker weit auseinander, die Arten sind sehwer auseinander zu halten, da sie leicht 
Bastarde bilden. H o w ard  11876) beschreibt. 38 Arten, K untze (1878) will sie auf folgende
4 reduciren: Cinchona Weddelliana Kuntze, C. Pavoniana Kuntze, C. Howar-



(liana Kuntze, C. Pahudiana Howard , mul erkliiit alle iibrigen fiir Bastarde. Die 
Arzneibiicher bedieneu sich durch weg der alten Namen, es sollen denselben hier aber die 
KuNTzu’sclien Bezeichnungen beigefiigt werden.

Genn. rerlangt liinden kultivirfer Pflanzen, vomtgsweise von Cinchona succi- 
rubra Pavon (nach Kuntze : (J. Ilowardinna und €. Howardinni-Pahudiana).

Helv. die Bindon kiilt.ivi.rter Cinchonen, nanientlicb: C. succirubra Pavon, C. 
Ledgeriana Moens, C. Calisaya Weddell (nach K untze €. Weddelliaiia).

A ustr. Kulturrindcn, besonders von C. succirubra Pavon.
B rit. schreibt ansschliesslich C. succirubra Pavon vor.
u s t. C. Calisaya Weddell, C. officinalis L. (nach K untze C. Pavoniani- 

W eddelliana), Bastarde dieser und anderer Arten, ferner ais Ked C inchona: C. SUCCI-
rubra Pavon.

Gall. schreibt die Itinden wild wachseuder und kultiyirter Cinchonen vor in fulgeii- 
den 8 Sorten:

1) G raue L oxa-K in d en  von C. officinalis L. und C. crispa Tatalla (nach 
Kuntze identiseh mit C. officinalis), ferner graue H u an u eo rin d en  von C. fflicrantha 
Ruiz et Pavon (nach K untze vielleiclit (J. Howardiani-Pavoniana), C. nitida Ruiz 6t
Pavon (nach K untze v ielleich t C. Pavoiiiana), C. peruviana Howard (nach Kuntze 
ebenfalis C. Pavoniana).

2) Gelbe K o n ig sch in a  von C. Calisaya Weddell, worunter auch C. Ledge- 
riana und C. javanica verstanden werden, ferner C. lancifolia Mutis (nach Kuntze 

Howardinni-W eddelllna) und C. Pitayensis Weddell.
3) I to th e  (Jh in a rin d e  von C. succirubra Pavon.

. G e w l m m n y .  In Siidamerika war es gebriiuchlich, dic Baume zu fiillen und zu 
entrindefl, auch wolil mit der Wurzel auszurodcn, urn die besonders werthvolle Wurzel- 
rinde zu erhaiten. In Indien befolgt man verschiedene Methoden, durch welche Itinden 
ganz verschiedenen Charakters gewonnen werden: 1) M ossing. Man schalt Streifen der 
Bindę vom Baum, zwischen denen man andere Streifen unversehrt stehen liisst und die 
Wunden mit Moos, Lehm oder Alang-Alanggras verbindet. Von don stehen gebliebenen 
Bandem aus regenerirt sich dann die Bindę und ist meist alkaloidreicher ais die ur- 
spriingliche. 2) Schaven. Die Bindę wird mit Schonung des Cambiums in kleinen 
Stiicken a b g e se h a b t und erneuert sich leicht. 3) U p ro o tin g . Der ganze Bamn wird 
ausgerodet, also vernichtet, wobei man aber die wertlwolle Wurzelrinde gewinnt. 4) Cop- 
p ic iu g , entspricht unserem Schiilwaldbetrieb; der Baum wird gefallt und entrindet, fl"!: 
dem Stumpf entwickeln sich Schosslinge, von denen man einige stehen liisst. Gegenwiirtig 
verfiihrt man auf Java so gut wie ansschliesslich nach dem letzteren Verfahren.

Die fiir Ajiotheken hestimmten, sogen. „Drogistenrinden“ bilden ausgewahlte lnugc 
Bdhren, welche man in Kisten yerpackt, die fiir die Chininfabriken hestimmten „Fabrik- 
rinden" stampft man in Ballen zusammen.

Hesc.hre ibun tj, Die indischen Kulturrindcn kommen in bis 50 cm langen und 
noch liingeren Riihren in den Handel, die his 4 cm Durchmessor haben, meist von beideu 
Seiten eingerollt sind und aufgerollt einem Bindenstreifen bis 25 cm Breite entspreclien. 
Die Farbę ist ąussen gran, oft, durch Flechten verdeckt, innen mehr oder weniger gelb- 
braun bis rotbbraun. Die nach der G all. noch officinelleu L oxa- und Huanocorinden 
sind diinnere Itinden jiingerer Zweige. Uobrigens bezeichnet man gegenwiirtig ais Loxa 
in Java einfach diinne Zweigrinden ohne jede Eiicksicht auf die Abstammung. Von 
der ebenfalis iu der Gall. officinelleu Konigschina ist dic sogenannte „flachę nnbedecktc 
K on ig sch in a" (Cortex Chirrac regius sen planus seu sine epidermide) zu erwahnen, die 
dic Itinde dickerer Stiimme bildete, aus Aachen Platten bestand und von gelbbrauner Farbę



war. Die Borke war abgekratzt, so dass die Drogę meist nur vom Bast gebildet wurde. 
Es ist darauf aufmerksam zu macken, dass gegenwarlig aus Sudamerika wioder flachę 
Rinden, entweder unter dem Namen Calisaya oder Cochabamba u. s. w. in den Handd 
kornmeu, die der alten Konigschina ausserlich ausserordentlich gleichen, aber durchaus 
minderwerthig sind, so dass man dieser friiher am hocbsten geschatzten Sortc jetzt mit 
bereehtigtem Misstrauen gegcniibertritt.

H au d e r  I i in d e  (Fig. 187). Bei der Haudclswaare ist die Epidcrmis wohl kaum jemals 
erhalten, in der ersten unter derselben gelegenen Parenchymschicht entsteht der K ork, 
der die Bedeekung bildet; er besteht aus Aachen unverdickten Zellen. Bei jiingeren Zweig- 
rinden ist nur dieser oberfliiehliche Kork vorhanden, bei alteren findet sich B orke-

Fig. 187. Quersehnitt durcli die Kiude von Cincliomi succirubra. 80 mai vergrOsscrt,
&  Krystallsandaellen. P  Parenchym der primftren Iiinde. Hf Milchsaftschlliuche, einer mit Ftillzellen. i<” pri- 

miire Bastfasern. F "  sekundttre Bastfasem. P h  primlires PhloSm. M  Mnrkstrahleu. B  Buststrahlen.

bildung , insofern der Kork in Streifen in die Iiinde eindringt und Parthien 
derselben abtrennt. Unter dem Kork liegt die p rim aro  Iiinde  oder M itte lr in d e , 
aus tangential gestreektem Parenchym bestehend, die Zellen fiihren meist mehr oder weniger 
lebhaft braunen Inhalt, aueh ihre Wandę sind braun gefarbt. Nieht selten fiihren eiuzelne 
Zellen ein feines K ry s ta llm e h l von K a lk o x a la t, das . sich auch im Parenchym des 
Rastes fludet. Bei manchen Arten sind diese Parenchymzellen in grosserer oder geringerer 
Anzahl zu gewohnlich nieht sehr stark yerdickten S te in ze llen  umgewandelt, die unter 
Umstiinden auch im Bast nocli auftreten konnen. Weiter nach inuen tritt ein einfacher 
oder ausnahmswoise doppelter King weiter M ilch sa ftsch lau ck e  mit braunem Inhalt 
uuf, die in alten Rinden zusammengedriiekt oder mit Parenchym ausgefiillt sein konnen. 
Innerhalb der Milchsaftschlanehe fnllen im Parenchym zuweilen vereinzelt diinne p ri- 
uiiirc B a s tfa se rn  auf. Die p rim ftren  P h lo e m th e ile  sind selten nocli deutlich zu 
erkennen. Die Hauptinasse der Iiinde macht der Bast aus; die M ark strah len  sind



Fig. 188.
liiiNtfuwrn dei- Cinelionn succirnbra.

1 — 4 Zellreiben breit, sie verbreitern sieli gegeu 
die primiire Bindę, ilire Zellen sind grosser wie 
die des Parenchyms. Die B asts trah len  setzen 
sieli zusammen aus Siebrobren, Cambiform, Paren- 
chym und stark verdickten sklerotischen Zellen. 
Die S ieb ro b ren  sind aucb in iilteren Rinden auf 
Langsschnitten unschwer aufzufinden, sie kaben ge- 
neigte Endflaeben mit einer einfaehen, oft mit 
Callus bedeckten Siebplatte. Die sklerotischen 
B a s tz e lle n  sind spindelformig, die Enden spitz, 
meisselartig zugescharft oder abgestutzt, sie sind 
anf dem Quersehnitt deutlicli gesehicbtet, oft radial 
gestreckt, das Lumen ist meist (abgeseben von den 
innersten, jiing.sten Tbeilen) auf einen engen Kanni 
oder Spalt reducirt, die Wand links-sebief getiipfelt-

Fur die Charakteristik der einzelnen Arten 
konnen folgende Momente in Betraeht kominem

S te in z e lle n  in der M itte lrinde  und 
im B a s t feblen boi C. su c c iru b ra , C. Ledgc- 
r ia n a , C. o f f ic in a lis ,  C. m ic ra n th a ,1 2 *) C. P1' 
ta y e n s is ;  sie sind vorbanden (konnen aber in gan* 
jungen Binden tehleu) bei C. lan c ifo lia  und ver- 
einzelt bei C. C alisaya .

Dic M ilch sa ftscb lau ch e  sind in der Ha0' 
delswaare zu erkennen bei C. succirubra, ^  
C a lisay a , C. m ic ra n th a ; bei C. offieinab8 
zweifelhaft.

Die s k le ro tis c h e n  Z e lle n  des Bastes &' 
reichen folgende Dimensionen:

C. succirubra 0. Calisaya C. Lcdgeriana C. officinalis C. micrantha C. lancifolia |c. FitayeMjJ

Lange
Dickea) . .

1255 f i  
77 f i

950  f i  
79 n

1135 f i  
65 f i

1175 f i
68 f i

1590 f i  
77 f i

1185 f i  
79 f i

1162 f‘ 
61 f*

Jiestanrfthe ile . Die Cbinarinden verdanken ibre Wirksamkeit in erster Łi»ie 
einer Anzahl von Alkaloiden. Es sind davon die folgenden bekannt: Formel C1#H22NjO: 
C in ch o n in , C in eh o n id in , H om ocincbon id in . Ci0H2lN2O: C in eb o tin , IIydr° 
c in c b o n in , H y d ro c in e h o n id in , C incbonam in. C,„H21N.,02: C binam in, C°n' 
ch inam in . C80HMN„Oa: C h in in , C onchinin. C20H20N2O2: H y d ro cb in in , Hydr0' 
ch in id in . C22H2UN20.,: C h e iram in , C b e iram id in , C o nche iram in , Conckeirainidi®’ 
C.23H2#Ns0 4: A ric in , C uscon iu , C oncusconin , C oncusconidin . C38HuN109: Di®1®' 
cbonin. C39H40N4O4: H om ocbin in . C40HJaN4O3: D io b in id in ; ausserdem eine Anz®*1 
zweifelhafter Alkaloide.

Der Alkaloidgelialt ist ein ausserordentlich sebwankender; die Kulturrinden sind i®1 
allgemeinen reieber daran, ais die von wilden Cincbonen (man bat Ledgerianarinden ®!t 
13 Proc. Cbinin gewonnen). Die dureb den Mossingprocess gewonnenen, erneuerten B1®' 
den (renew ed  bark) sind im allgemeinen alkaloidreicher ais die urspriinglichen (/.. B. L''1 
Proc. Chinin in urspriinglichen zu 2,5—3,9 Proc. in erneuerter Bindę). Ferner lasst si°l>

1) Naeh B e k o  kommen hier zuweilen Steinzellen vor; ich babę sie niciit g efund011,
2) Die Dicke ormittelt man im Querschnitt:

radialer Durchmesser -|- tangentialer Durcbmesser.



im allgemeincn sagon, dass dic Rinden diinner Zweige am alkaloidarmsten, die Wurzel- 
rinde am reichsten ist uud dass Staramrinde und solcke yon dieken Aestcn etwa in der 
Mitte zwisehen beiden steht.

Der Alkaloidgehalt ciner und derselben Art ist abhUngig voni Substrat (Boden, 
Diingung), Bescbattung, Seehohe, Klima, Regenmenge, Alter des Banmes, den Theileu 
desselben, angeblich auch dem Gradc der Bastardirung, der Art der Trocknung. Durcb 
Feucbtigkeit, Schimmel eto. leidet der Alkaloidgehalt, ob auch durcb langeres Liegeu bei 
sonst guteu Verhaltnissen erscbcint zweifelhaft.

Der Sitz der Alkaloide in der Rinde ist das Parenchym; die Siebriihren, Fasern, auch 
die Zellcn mit Oxalatsand siud frei davon. Daraus erklart es sieli, dass parenckymreicke 
Rinden, wie sololie z. B. durcb den Mossingprocess gewonnen werden, alkaloidreieber sind, 
ais faserreiehe nrspriinglicbe Rinden.

Die von den verscbiedenen Pharmakopiien angegebeneu Cincbona-Arten bilden beziig- 
lich des Alkaloidgelialtes etwa folgende Reihenfolge: L e d g e rian a , C alisaya , Succi- 
rubra, M ioran tba , L a n c ifo lia , O ffic in a lis  etc.

Auch dic anderen Theile der Cinchonen, Bliltter, Bllitben, Holz des Stammes und 
der Wurzel enthalten geringe Mengen von Alkaloiden. Die Sauien sind frei dayon.

(Yergl. die einzelnen Artikel.)
Ausserdem eutbaltcu die Rinden folgende Sauren, an welclie dic Alkaloide gebunden 

sind: O h inasau re  C7H12Oe, C h in ag e rb sau re  C14H809 .2H.20 (C. sucoirubra 3,18 Proc,., 
C. Calisaya 2,1—3,3 Proc.) von glukosidischem Charakter, liefert C b in aro tb  C2SH22Ou . 
C liinovagerbsaure Cu H1808, ebonfalls von glukosidischem Charakter, liefert O binoya- 
roth, C b inovasau re  Ca4H380 4, in javanischen Kulturrinden gefunden, a-C binovin  
C30H48O8 (^-C hinoyin  findet sieli in der C uprearinde . Es liefert dieselben Spaltungs- 
produkte) wird durcb yerdiinnte Sauren in C liinovazucker C0Hl2O5 und Cliinoya- 
saure gespalten, C h in o y it O0Hn O5. C.,IL„ C inchol C20H340 . H20, dem Cbolesterin nabc- 
stehend.

U n tersuchung  u n d  W e r tlib e s tim n m n g . Die Untersuchung muss eine doppelte 
scin, eine mikroskopische und chemische. Bei unzerkleinerten Rinden tritt die erstere 
gegenwartig mehr in den Hintergrund, es geuiigt, durcb Untersuchung einiger Quer- 
sebnitte fcstzustellou, dass eine Chinarinde yorliegt und dass die Merkmale (vergl. oben) 
einer der von den Arzneibuebcrn zugelassenen Arten entspreclien.

Die H er s te li  ung  der Q u e rse b n itte  ist oft nieht ganz leiebt, da die Rinden 
beim Sehneiden leiebt brockeln. Meist gelangt, man zum Ziel, wenn man Stiicke der Rin
den mehrere Tage in Wasser oder in einem Gemenge gleieber Theile Wasser, Alkohol 
und Glycerin einweicht und daun zum Sehneiden ein recht scharfes und etwas krSftiges 
Rasirmesser yerwendet. Brockeln die Rinden trotzdem, so kann man auf die Quersclinitts- 
flache tro c k n e r  Rindenstiickc wiederbolt, dicken Gummischleim, dem man etwas Glycerin 
zugesetzt bat, aufstreicben. Man wiederbolt dann das Aufstreichen, nacbdem die zuerst 
aufgestriehene Masse eingezogen ist. Man schneidet vor dem y o llig en  T rocknen. 
Da die Scbnitte meist ziemlick dunkel und uniibersiclitlicb sein werden, kellt man sie auf, 
indem man sie mehrere Tage in ein Glassckiilchen mit ganz koncentrirter Chloralbydrat- 
losung (3 :2  Aą.) legt, auswascbt und dann untersucht, oder indem man sie auf dem Ob- 
jekttrager mit alkoboliscbem Ammoniak (Liquor Ammonii eaustici spirituosus) behandelt, 
wodureb ebenfalls die Farbstoife geliist, werden.

Unerlttsslieh ist die mikroskopische Priifung fertig gekaufton Pulyers, wenn es der 
Apotbeker nicht yorziebt, dasselbe aus zuyerlassiger Rinde. selbst herstelleu zu lassem Da 
(vergl. unten) die Anforderungen der Arzneibiicber bezilglich des Alkaloidgckaltes selir 
massige sind, und da im Handel reiclilich Rinden mit hdberem Alkaloidgehalt zu baben 
sind, so liegt die Yersuchung nabo, solclie gelialtreiche Rinden mit minderwerthigen zu 
yerdiinnen, wobl gar dazn fremde Rinden, z. B. die sogen. fa lsch en  C h in a rin d en , zu 
yerwenden. Bei der Priifung des Pulyers ist besonders auf die spindelfórmigen, skleroti-



scken Zellon des Bastes zu acktcn, die kciner Ckinarinde fohlen und die auch im feinen 
Pulver leickt unyerletzt oder in grosseren Bruchstiicken aufgefunden werden. Z. B. Suo- 
c iru b ra  darf keiue anderen sklerotischen Elemente entkalten. Ausserdem konuen nocb 
die Steinzellen der Mittelrinde vorkommen. Andere sklerotiscke Elemente diirfen nicht vor- 
konimen. Es ist mit S an d e lh o lz  verfalschtes Chinarindenpulyer yorgekommen; solches 
lasst unter dem Mikroskop Elemente des Holzes erkennen und farbt beim Schutteln mit 
Aetber diesen orangegelb.

Die G b a h e  'sch e  P r  o be, die auch lieute ais eine yorliiufige nicht uberfliissig ist, 
bat den Zweck, festzustellen, dass eine yorliegende Chinarinde eine g u te  ist. Sie berulit 
darauf, dass Rirnlon, die Chinin, Cinchonidin eto. enthalten, beim Erlutzen im Probirrohre 
rotke Dampfe entwickeln, die sick an kalten Stellen des Rolires zu einem karminrotlien 
Tliecr yerdichten. Andere Rinden geben einen braunen Tbeer. Man erbitzt dazu iu einem 
Probirrohr 0,1—0,3 g kleiner Sttickcken der Rinde, indem man dem Cylinder eine fast hori- 
zontale Lagę giebt. Soviel wir wissen, geben alle guten Chinarinden die Reaktion, aber 
auch manohe geringwerthigen, so dass wohl aus ihrem Eehlen, nicht aber aus ihrem Auf- 
treten weitere Schliisse gezogen werden konnen.

F e s ts te l lu n g  des A lk a lo id g e h a ltc s . Bei den iudiscben Kulturrinden wini 
bezuglich der Priifung gegenwiirtig im Handel das Hauptgcwickt auf den Alkaloidgehalt 
gelogt und naeh dem Aussehen, der sonstigen Beseliaffenheit etc. wenig gefragt, wie ja 
auch die fur die Pabriken bestimmten Rinden zu einem hockst unansebnlichen Gemenge zu- 
sammengepresst werden. Alan kandclt in Holland die Rinde naeh dem „Unit", womit man 
die Preiseinheit fur je 1 Proc. Cliininsulfat in 1 Pfd. (holi.) Rinde bezeichnet.

Bei den anderen (z. B. den siidamerikanischen Kulturrinden) flndet die Beurtkeilung 
mehr wie in frttherer Zeit naeh dem ausseren Aussehen etc. statt,, und es sind daker solclie 
Rinden, wenn sie ohno garantirten Alkaloidgehalt in die Hiinde des Apothekers gelangon, 
stets mit besonderer Sorgfalt (auch mikroskopisch) zu untersuchen. Die z. B. neuerdings 
yorkommende C o ch ab am b arin d e , die im Aeusseren der „unbedeckten Calisayarinde" 
ausserordentlich ahnlich sielit, ist ganz minderwerthig; eine andere, ganz kilrzlich vorgc- 
kommene Rinde von garantirt 8 Proc. Alkaloidgehalt enthielt 4,5 Proc. und bestand aus 
einem Gemenge versckiedener Chinarinden und einor falschen Chinarinde (Ladenbergia).

Den Minimalgehalt an Alkaloiden normiren die Pharmakopiien wie folgt: Genu.:
5 Proc., Chinin wird darin nur qualitativ nachgewiesen. A ustr.: 3 Proc. He 1 v.: 5 Proc., 
davon miudestonś 1 Proc. Chinin. B rit.: 5—6 Proc., davon die Hiilfte Chinin und Cin- 
chonidin. U-St.: 5 Proc., dayon die Hiilfte Chinin. G all.: Ftir graue Rinde, mindestens
1,5 Proc., davon 1/10 Chinin, ftir gelbe Rinden 2,5 Proc. Chininsulfat, fiir rotke Rinden 
3 Proc. Sulfate der Alkaloide, dayon 2/3 Chininsulfat. — Es ist nicht schwer, Rinden in 
ausreichender Menge, die den Anfordernngen an den Gchalt an Gesammtalkaloiden ont- 
sprechen, zu bcschaffeu, hoch erscheint die Forderung der Brit. und der Gall. fiir rotbe 
Rinden beziiglich des Ckiningehaltes im Verhaltniss zur Menge der Gesammtalkaloide.

Zur F e s ts te l lu n g  des G e h a lte s  an G esam m ta lk a lo id en  yerfahrt man nacli 
K e l l e r  folgendermassen: In cin trockencs Glas von 200 ccm Inhalt bringt m anl2g  
trockenes Rindenpulyer (Sieb V—VI d. Helv.), ubergiesst mit 90 g Aetber und 30 g Chloro
form und sckuttelt wahrond 5 Miiuiten ofter urn. Hicrauf setzt man 10 ccm Ammoniak- 
fliissigkeit (10 proc.) hinzu, agitirt sofort kriiftig, wiederholt das ofter wahrend einer hal- 
ben Stunde; dann giebt man bei Succiruhra 10 ccm, bei Calisaya 12—15 ccm Wasser zu 
und schiittelt kriiftig, bis sieli das Pulver mehr oder weniger zusammengeballt und die Fliissig- 
keit gekliirt bat. Dann wagt man 100 g des Chloroform-Aetherauszugs ab (=10 g Rinde), Hisst
1—2 Stunden yerschlossen stehen und giesst von ausgeschiedenen Wassertriipfchen unii 
Rińdentheilchen klar in einen Scheidetrichter ab, iu dem man dreimal mit 30, 20 und 
10 ccm 1 proc. Salzsiiuro ausschiittelt, oder so lange, bis eine ldeine Probe der letzten 
sauren Ausschiittelung mit Kaliumąuecksilberjodidlosung keine Trlibung mehr giebt. Din 
sauren Ausschiittelungen bringt man neuerdings in einen Scheidetrichter, maclit mit Am-



moniak deutlich alkaliscli und schiittelt mit Aether-Chloroform (9: 1) aus, so lange, bis 
cine kleine Menge der letzten Ausschiittelung auf dem Uhrglaschen yerdunstet, mit 1 proc. 
SalzsBure aufgenommen, mit Kaliumąuecksilberjodidlosung keine Triibung mehr giebt. 
Man wird gewbhnlich 100 g Aetber-Chloroforin verbrauchen. Die Losung wird durch ein 
kleines mit Aetber bonetztes Filter in einen gewogenen Erlenmeyer gebraeht, Aether und 
Chloroform abdestillirt und der Rilckstand bei 80—90° C. getrocknet und gcwogen. Er 
stellt die Alkaloide aus 10 g Rinde dar. Da die letzten Reste Chloroform oft sckwierig 
wcggohen, so ist es angezeigt, den anscheinend troeknen Rilckstand noch cinige Małe mit 
einer kleinen Menge (1 ecm) Aether zu iibergiessen und diesen im Wasserbade wegzukocheu. 
Bei sorgfiiltigein Arbeiten wird man nach diesem Yerfahren die Alkaloide stets in geniigen- 
der Reinheit erhalten.

Eine recht befriedigende Methode zur B estim m ung  des C hinina fehlt noch. 
Indessen kann man folgendermassen yerfahren: 1) Man nimmt die nach dem oben genannten 
Verfahren erlialtenen Alkaloide mit 20 ecm Schwefelsaure (10 proc.) unter Erwarmen im 
Wasserbade auf, giebt ev. neue Schwefelsaure zu, bis alle Alkaloide in Losung gegangen 
sind, flltrirt vom ungelost Geblicdrenen durch ein kleines Filter ab, bringt' das Filtrat auf 
das kochende Wasserbad und yersetzt anfangs mit koncentrirter, spśiter mit yerdiinnter 
Ammoniakflttssigkeit bis zur schwach sauren Reaktion. Nach dem Erkalteu scheidet sich 
alles Chinin ais basisches Sulfat ab. Man sammelt die Krystalle auf einem kleinen, boi 
100°C. getrockneten und gewogenen Filter, lasst abtropfen, wascłit mit seh r w enig  
Wasser nach, entfernt letzteres nach Moglichkeit durch Absaugcu, trocknet bei 100° C. 
and wiigt das basisehe Sulfat, das man dann wieder in Losung bringen kann, aus der man 
das reine Chinin ausfallt, sammelt, trocknet und wiigt.

Das nach dieser Methode abgeschiedene Chinin enthalt aus Rinden, die reich daran 
sind, anch immer etwas Cinehouin und Cinchonidin. — Noch weniger genau, aber fur viele 
Zwecke der Praxis ausreichend, ist es, die nach dem KELLnulschen Yerfahren gewonnenen 
Alkaloide mit 15 ecm Aether portionsweise zu extrahiren. Es soli nicht mehr ais die 
Halfte ungelost bleiben. Der Aether nimmt Chinin und Chinidin auf.

2) Bestimmung ais C h in in o x a la t. 0,5 g des obigen Alkaloidgemenges werden im 
Becherglasc mit Hilfe von mbglichst wenig Essigsaure in 40 ccm Wasser bei gelinder 
Wannę geldst, vom Ungclosten in ein tarirtes Becherglas abfiltrirt, das Filter nach- 
gewaschen, das Filtrat genau mit yerdiinnter Natronlauge neutralisirt, von etwaigen Aus- 
scheidungen abfiltrirt und mit 5 ccm einer bei 18° C. gesattigten Natriumosalatlosnng yer
setzt. Nachdem auf dcm Wasserbade auf 10 g Rilckstand eingedampft und eine sich etwa 
ausscheidende schmierige Masse durch Zusatz von etwa 10 g Wasser wieder in Losung 
gebracht ist, sammelt man nach mehrstundigem Stehen das ausgeschiedene Chininoxalat 
auf einem Filter, wascht mit gesattigter Chininoxalatlbsung aus, trocknet und wiigt. Die 
Vorsieht gebietet, das Filter mit dem noch feuchten Nicderscldag auch vor dem Troeknen 
zu wiigen und fur je 1 g Trockenyerlust von der erhaltenen Menge trockeuen Oxalates 
noch die Korrektnrzahl 0,00069 abzuziehen, da dieser Werth dem hinzugebrachten Osalat 
entspricht. Dann ist 1 g Chininoxalat =  0,878 Chinin.

Da das nach dieser Methode g-ewonnene Oxalat sehr unrein zu sein pflegt, so kann 
man es in Essigsaure Ibsen, mit Calciumchlorid und Kaliumacetat in Chlorid iiberfilhren, 
dann mit Ammoniak das Chinin ausfallen und mit Aether-Chloroform ausschiitteln. Weil 
liierbei mit dem Wasser etwas Calciumchlorid in die Ausschiittelung iibergeht und ais 
Chinin mitgewogen wird, so empfiehlt es sich, das Chinin v o llig  auszutrocknen, mit 
wasserfreiem Aether von neuem zu Ibsen, zu yerdunsten, zu troeknen und zu wagen.

Zum q u a l i ta t iv e n  N aehw eis des O hin ins ubergiesst man die Alkaloide mit 
friseh bereitetem Clilorwasser und dann mit Ammoniak. Es muss eine schon grane Fitr- 
bung auftreten (vergl. Chinin).

W irJm nff. Dieselhe wird bedingt durch die A lk a lo id e , die Chi nasau rc , 
C h inagerbsau re  und das C h in o y in , sie ist daher neben der antipyretischen der Alka-



loide eine adstringircnde, tonisirende und antiseptisehe. Dalier lieg't es auf der Haml, 
dass die Rinde fiir viele Zweoke uicht durch die Alkaloide ersetzt werden kann.

A n w e n d u n g .  Aeusserlich ais Pnlver, Extrakt, oder Tinktur bei schlaffcn, sckleekt 
eiternden Geschwiiren, bei Gangriiu, Deknbitus, bei skorbutischem Zabnfleiscb und bei Haar- 
krankheiten in Form von Pomaden. Ais Streupulver rein oder mit Kohle, Myrrhe etc. Zu 
Umschlagon, Gurgelwassern, ais Dekokt 1 :10, ais Zahnpulver mit Kohle, Myrrhe und aro- 
luatischen Substanzen.

Chinadekokte werden in Porcellanbliehsen angesetzt, heiss durchgeseiht und, da sic 
einen Bodensatz bilden, mit der Aufschrift „Vor dem Gebrauche umzusehutteln!" verseheu; 
mit 3—5 Th. verdiinnter Salzsaure auf 25 Th. Rinde bereitet sind sie bedeutend alkaloid- 
reicher. Eine solehe Abkochung mit Saurezusatz halt bis 74 Proc., ohne Sanre nur etwa 
42 Proc. der wirksamen Bestandtheile in Losung.

Die Homdopathen gebrauchen China bei Schwache und Bleichsucht. Zu verineiden 
ist, die Chinarinde zusammen zu verwenden mit Gerbsaure, Alkalien, Leim, Eiweiss, 
Metallsalzen und auch mit Eisen. Man gebe an Stelle der letzteren Kombinationen Cbini- 
num-Ferro citriciim.

A u fb e io a h ru n g .  Im unzerkleinerten Zustande trocken und vor Licht geschiitzt 
aufbewahrt, halten sieli die Chinarinden jahrelang im wesentlichen unveraudert; eine Ver- 
ininderung des Alkaloidgehaltes, wie sie nach iilteren Angaben bei langerom Lagern ein- 
treten soli, wird durch neuere Erfahrungen nicht bestatigt.

C h in a -E x tra k te .
E x tr a c tu m  C h inae  A ustr.: Zerstossene Chinarinde 100 Tli., destill. Wasser 

1200 Th.; 24 Stunden stehen lasson, 1 Stunde kochen, abseihen; Riickstand dreimal mit 
je 1200 Th. dest. Wasser auskochon, die SeibfUłssigkeiten vereinigen und zur Trockne 
verdampfon. Ausbeute 10—12 Proc.

E x tra c tu m  C hinae aąu o su m  Germ.: Grób gepulverte Chinarinde 1 Th. zielit 
man zweimal mit jo 10 Th. Wasser je 48 Stunden lang aus, presst ab, dampft auf 2 Tli. 
ein, liltrirt und verdampft zu einem dunnen Extrakt. In Wasser triibo loslich, wie das 
folgende. Ausbeute 12—15 Proc.

E x tra c tu m  C hinae s p ir i tu o su m  G erm .: Grób gepulverte Chinarinde 1 Th. 
wird mit vcrdunntem Weingeist (60proc.) je 5 Th. zuerst 6, dann 3 Tago lang ausgezogen, 
die Pressfliissigkeiten zur Trockne oingedampft. Ausbeute 11—13 Proc.

E x tra c tu m  O inchonae f lu id u m  11 e 1 v.: Cliinarinde (V) 100 Th. werden mit 
Glyeerin 20 Th., verdunnter Salzsaure, Wasser je 15 Th. befeuchtet im Perkolator mit 
Wasser q. s. erschopft.l) I. Auszug 70 Th. giebt mit dem auf 20 Th. eingedampften
II. Auszug und Weingeist 10 Th. =  Extrakt 100 Th.

E x tra c tu m  O inchonae sp ir itu o su m  s. siccum  H elv .: Chinarinde (V) wird 
im Perkolator mit verdurintem-Weingeist (62,5proc.) erschopft; man destillirt den letzteren 
ab und verdampft zur Trockne.

E x tra c tu m  O inchonae lią u id u m  B rit.: Chinarinde (pulv. No. 60) 640 g, 
Salzsaure 20 ccm, Glyeerin 80 ccm, destill. Wasser q. s. Durch Yerdrangung mittels 
Wasser sammelt man 9600 ccm und dampft bei hilchstens 82° C. auf 640 ccm ein. 
Nach Bestimmung des Alkaloidgehalts wird durch Eindampfen, bezw. Yerdunnen und 
Zusatz vou Weingeist das Extrakt so eingestellt, dass es in 100 ccm 5 g Alkaloide und
12,5 ccm Alkohol onthalt.

E x tra c tu m  O inchonae U -St.: Calisayarinde (pulv. No. 60) 1000 g, Alkohol 
(91 proc.) 3000 ccm, Wasser 1000 ccm. Durch "Yerdrangung, zuletzt mittels verdiinntem 
Alkohol (41 proc.) q. s., sammolt man 4000 ccm, zieht don Weingeist ab und dampft zu 
einem dicken Extrakt ein.

E x tra c tu m  O inchonae flu id u m  U -St.: Calisayarinde (pulv. No. 60) 1000 g, 
Glyeerin 200 ccm, Alkolioi (91 proc.) 800 ccm. Durch Vordrangung sammelt man, weiter- 
liin mittels q. s. oiner Miscliung von Alkohol 800 ccm, Wasser 200 ccm, 750 ccm Perko- 
lat, erschopft die Rinde und bringt 1. a. auf 1000 ccm Extrakt.

E x tra c tu m  O inchonae. E x tr a i t  de Q u in q u in a  Gall.: Graue C hinarinde 
1000 Th. wird zuerst mit 8000, dann mit 4000 g siodendem Wasser iibergossen je 24 Stun
den stelien gelassen. Die Pressfliissigkeiten werden, jede fiir sieli, eingeengt, vereinigt, dann 
zu einem weichen Extrakt oingedampft. Auf Platten gestrichen und eingotrocknet, liefert 
dasselbe das E x tr a i t  sec de q u in q u in a .

5) Die Rinde ist erschopft. sobald die Tlialleiocliinprobe (rergl. S. 745) yersagt.



E x trac tu m  Oinclionao O alisay a j, E x tra i t  de Q u inqu ina  jauno  Gall. 
Calisaynrinde 1000 g wird mittelst Alkohol (60proc.) 6000 g perkolirt, der letztore ab- 
destillirt, der Riickstand in dostillirtem Wasser 1000 g gelost und das Filtrat zur Trockne 
eingedampft. Ebenso bei’eitet mail das E x tra c tu m  Ohinae ru b ra e , E x tra i t  de Q uin- 
quina rouge Gall.

E x trac tu m  O hinae sp ir itu o su m  s. alcoole p a ra tu m  Gall. E x tra i t  a lcoo- 
lique de Q u inqu ina  g ris , ja u n e , ro u g e  werden alle drei wie Extractum Digitalis 
alcoli. Gall. (siehe dort) bereitet.

Extractu.m  O hinae liąu id u m  de V rij wird aus einer 6 Proc. Alkaloido ont- 
haltenden Rinde dargestellt, indem man 25 Th. davon mit 3 Th, verdunnter Saizsiiure 
(121/aproo.) und 122 Th. Wassor 12 Stunden bei Seito stellt, 5 Th. Glycerin zufiigt, por
kolirt, bis NaOH keinen Niederschlag mehr giebt und im Yacuum auf 25 Th. eindampft. 
Ein solehes Extrakt soli 5 Proc. Alkaloide enthalten und sieli besonders zur Darstellung 
haltbarer Chinaweine eignen.

E x trao tu m  Ohinae fr ig id e  p a ra tu m  Ph. Germ. I. Braune Ohinarinde 1 Thu 
wird mit destillirtem Wasser 6, dann 3 Th. je 2 Tage lang ausgezogen, die Pressflussig- 
keit eingeengt, filtrirt und zu einem dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute 9—10 Proc.

E x trac tu m  Ohinae fuscae Ph. Germ. I. Braune Ohinarinde 1 Th. je 24 Stunden 
mit verdunntem Woingeist 4, dann 2 Th. auszieben und 1. a. zum dicken Extrakt eindampfen.

Extractum  Ohinae detaiiiiisatum Merck wird durch Behandeln einer weingeistigen 
LOsung von Chinaextrakt mit feuchtem Eisenoxydhydrat bereitet.

Bei der Bereitung von Ohinaextrakten sind Metallgerathe zu vermciden!
Sirupus Ohinae. S iru p u s  Oinclionao. O hinasirup. S iro p  do Q,uina oder de 

Quinquina. 1) E rganzb . Ohinarinde (IV) 8 Th., Zimmt 2 Th., Rothwein 50 Th., liisst 
man 2 Tage stehen, presst und lost im Filtrat 40 Th., Zuckor 60 Th. zu Sirup 100 Th. 
2) H e lre t. Ohinafluidextrakt 10 Th., Zuckorsirup 90 Th. 3) Gall. Calisayarinde 100 g 
wird durch Verdrangung mittols Alkohol (30proc.) 1000 g, dann Wasser q. s. zu 1000 g 
Auszug erschopft, der Alkohol abdestillirt, im Filtrat Zucker 1000 g zu Sirup 1525 g 
gelfist. Ebenso aus grauer Rinde der S iro p  de Q u in q u in a  gris. 4) Extracti Ohinae 
de Vrij 10,0, Sirupi Aurantii cort. 90,0, Sirupi simpl. 100,0. 5) (n. Buli. de Ph.). China-
rindenpulver 100,0, Saizsiiure 5,0, Wasser von 80° O. q. s. Durch Verdrangung sammelt 
man 550,0 und liist darin Zuckor 950,0 zu Sirup 1500,0.

T inctura Ohinae (Germ.). T in c tu ra  O inchonae (Brit., Helv., U-St.). T in c tu ra  
Ohinae sim plex. — C h in a tin k tu r . — T e in tu re  de Q u in q u in a  (Gall.) ou de Q,uina. 
— T in c tu re  of O inchona.

Germ.: Ohinarinde, grób gepulvert, 1 Th., verdunnter Weingeist (GOproc.) 5 Th. 
liothbraune Tinktur, die bestandig Bodensiitze bildet. — B rit.: Aus 200 g Rindonpulver 
(No. 40) sammelt mail durch Perkolation mittols x\lkohol (70 proc.) 700 ccm, presst aus, 
miseht dio Elussigkeiten und filgt soviel Alkohol zu, dass 100 ccm Tinktur 1,0 g Alka
loido enthalten. — H elv.: Aus Ohinarinde (V) 20 Tli. und verdunntom Weingeist (62proc.) 
gewinnt man durch Verdrangung Tinktur 100 Th. — U -St.: Calisayarinde (pulv. No. 60) 
200 g zieht man im Perkolator mittelst einer Mischung aus Glycerin 75 ccm, Alkohol 
(91 proc.) 675 ccm, Wasser 250 ccm durch Verdrangung zuletzt mittels einer Mischung aus 
Alkohol und Wasser (675 : 250) aus und bereitet Tinktur 1000 ccm. — Gall.: Aus grauer, gelber 
oder rother Ohinarinde 100 g werden 500 g der entsprechenden Tinkturen durch lOt&giges 
Ausziehon mittels Alkohol (60 proc.) hergestellt.

Yinnni Ohinae. V inum  O inchonae. C liinaw ein. — Vin de Q ,uinquina, Vin 
de Quina. — O inchona W inę. —■ A ustr.: Ohinarinde, Cognac je 25,0, Malaga- 
woin 500,0. 8 Tage macerireu. — E rganzb .: Feinster, weisser Leim 1 Th. in Wasser 
10 Th. gelost, wird noch warm in Siisswein 1000 Th. eingetragen, grób gopulverte China- 
riiide 40 Th. zugefilgt, nach 8 Tagen abgepresst, Zuckor 100 Th., Pomeranzentinktur 2 Th. 
zugesetzt und nach 14tagigem Stehen im Kiililen filtrirt. — H elv.: Chinafluidextrakt 2 Th., 
Marsala- oder auf arztliches Verlangen ein sonstiger Wein (Malagawein, Rothwein, Weiss- 
woin etc.) 98 Th. Nach 8 Tagen filtriron. — Gall.: Ohinarinde 50,0 lasst man 24 Stunden 
mit Alkohol (60proc.) 100,0 stehen, fiigt Rothwein 1000,0 zu, presst nach 10 Tagen und 
filtrirt. Bei Vcrwendung von Liqueurwoinen fallt der Alkohol fort. — Dieterich: a) un- 
versusst: Gelatine 1,0 in Wasser 10,0 gelost, Xeres- oder Rothwein 800,0, Chinatinktur 
200,0; nach 8 Tagen (kalt stellon) filtriron; b) versiisst: wie a, doch nur 600,0 Wein und 
dafur weissen Sirup 200,0. — F raoner: Extracti Ohinae de Vrij 20,0, Mellis depurati
40,0, Tiuct. Aurant. cort. 5,0, Cognac 20,0, Vini albi sou rubri 340,0, Sacchari 75,0. — 
Weinedel: Ohinarinde 500 g, Saizsiiure 30 g, Wasser 600 g, Weingeist 400 g erhitzt man 
24 Stunden im Dampfbade, bringt in oinen Perkolator, fiigt Weingeist 500 g hinzu, ver- 
drilngt nach 6 Tagen mit Sherry 5000 g, worin Oitronensaure 15 g gelost, setzt zum Per- 
kolat Malaga 5000 g, Zuckersirup 1500 g, Pomeranzentinktur 50 g, Cognak 500 g, stellt 
kalt und filtrirt nach 3 Wochen. — Aufbowahrt wird Ohinawcin vor Liclit goschutzt an 
einem mśissig warmen, Temperaturschwankungen mogliclist wenig ansgesetzten Orte.



Cataplasmu antipodagricuni. Rk adier . 
Rp. Tincturae antipodagricae Pradier 100,0 

Aquae Calcariae 200,0
Płaceń tao semims Lilii q. s.

Lei Podagra, warm nnzmvcndcn.

C itinabitter-E xtrac t. P r u y s .
Rp. Corticis Chinae

Corticis Aurantii exp. aa 00,0
Cardamom. minor. 0,0
Caryophyllorum 12,0
Fructus Coriandri 45,0
Corticis Cinnamomi 00,0
llliizom. Graminis 120,0
Spiritus (90 °/0) 2000,0
Aquae destillatae 2500,0

filtra e t adde
Sirupi Cerasoruin 500,0
Aquae Amygdalar. amar. 00,0.

Dococtum Chinae.
F o rm . m ag. Be ro i.

Rp. Decoeti Corticis Chinae 10 :170,0 
Acidi hydrochlorici 1,0
Sirupi simplicis 29,0.

2 stttndlich einon EsslOffel.

Eau de <£iiin ine.
n a c h  H is s e r ic h .

lip. Spiritus Vini Gallici 2000,0 
Spiritus Coloniensis 
Spiritus (95°/0) aa 250,0 
Spiritus saponati 100,0
Tincturae Chinae 50,0
Balsami penm ani 20,0
Olei Bergamottae 10,0
Olei Aurantior. dnie, 10,0
Olei Goran i i 3,0
Tincturae Cantharidum 25,0 
Tincturae Coccioncdlao q. s.

E leetua r iu m  a n t id ia r r h o ic n n i . J e a n n e l . 
Conservae Rosac io 0
Calcii phosphorici 
Corticis Chinae pulv. aa 5,0 
Corticis Aurantii fruct. 2,0 
Sirupi Catecliu q. s.

3—4 mai tftglich 1—2 Theeloffcl.

E le c tu a r iu n i d e n t i f r ic iu m  ro b o ra n s .
Rp. Corticis Chinae

Rhizomat. Iridis flor. aa 20,0 
Sanguinis Draconis 
Corticis Cinnamomi aa 5,0 
subtiliss. pulveratis adde 
Mixturae odorifcrac q. s.
Aquae Rosac et Glycerini q. s.

Zum Einroiben des Zahnfleisches.

E l i x i r  a i i t a r th r l t ic u m .  Y i l l e t t e .
Rp. Corticis Chinae 20,o

Florum Rhoeados 10 0
Ligni Sassafras 5,0
Ligni Guajaci 15,0
Spiritus Vini Gallici 900,0 

Colaturac adde
Sirupi Sarsapnrillae 200,0.

E lix ir balsamicum. W e u l h o f .
Rp. Corticis Chinae

Corticis Aurantii aa 50,0
Croci 5.0
Kalii carbonici 15,0
Myrrhae 10,0
Vini Hispanici 000,0

In cola tura solve
Extracti Cardui benedicti 
Extracti Gentianae aa 10,0.

E lix ir Calisayae.
(Form. amcric.)

Rp. 1. Cortic. Chinae Calisayae
2. Cortic. Aurantii aa 45,0
3. Fructus Cardamomi 18,0
4. Corticis Cinnamomi 9,0
5. Glycerini 54,0
6. Aleoliol q. s. ad 4,5 L.
7. Olei Ncroli gtt. 1
8. Olei Aurantii eort. gtt. X.
9. Sacchari 100,0

10. Aquao destillatae 450,0.
1—4 mittelst 5—6, worin 7—8 gelost, zu perkoliren 

und mit 9, in 10 gelOst, zu mischen.

E lix ir Chinae Calisayae.
I. B a d is c h e r  A p o tl i .-V e re in .

Rp. Fructus Coriandri 1,0
Fructus Cardamomi 1,5
Caryophyllorum 
Florum Aurantii 
Ligni San tali aa 2,0
Fructus Anisi stellati 5,0 
Corticis Cinnamomi 12,0
Corticis Aurantii fruct. 15,0
Corticis Chinae Calisayae 36,0
Spiritus diluti (60 °/0)
Aquao destillatae aa 400,0.

Man digerirt 14 Tage, presst und fiigt hinzu 
Sirupi simplicis 100,0
Saccharini 0,2.

Nach 8 Tagen filtriren.
II. H a m b u rg . A p o th .-V e re in .

Rp. 1. Corticis Chinae Calisayae 200,0
2. Corticis Aurantii fruct. rćcent. No. 7lj*
3. Fructus Anisi stellati
4. Cortic. Cinnamomi zeyl.
5. Fructus Coriandri
6. Fructus Carvi aa 45,0
7. Coceionellae 10,')
8. Aquac destillatae 6000,0
9. Spiritus (90 %) 2000,0

10. Sacchari 2000,0.
1—7 werden m it 8—9 perkolirt, Auszug auf 8000,0 

gebracht und darin 10 gelost.

G argarism a adstringens. B r a n d s .

Rp. Decocti cort, Chinae
Infusi florum Kośne aa 100,0 
Tincturae Myrrhae 10,0 
Acidi hydrochlorici 25°/0 1,0.

Zum Gurgcln boi Rachenentzilndung.

Iniiisum Chinae a ci dum.
A c id  I n f u s i o n  o f  C iu c h  on a (Brit.).

Rp. Corticis Chinae succirubr. 50 g
Acidi sulfurici aromatici 12,5 ccm
Aquac destillatae ebullientis 1000 ccm.

Nach einer Stunde abpressen.

InfuMum Cinchonae.
I n f u s i o n  o f  Ci u c h  o n a  (U. St.j.

Rp. Corticis Chinae Calisayae 60 g.
Acidi sulfurici aromatici 10 ccm.
Aquao destillatae q, s.

Durch Yerdrttngung (im g lU se rn e n  Pcrkolator 
sammelt man 1000 ccm.

M ixtura alcoholica s. A q u a  V ita e . 
(Form. mag. Berolin.)

Rp. Spiritus (90 °/0) 40,0
Tincturae Chinae composituo 3,0 
Aquae destillatae 157,0.

Zweistlindl. einen Esslbfftd.



M ixtura antisepticn. R a y e r .

Bp. Decocti Chinae regiae 250,0 
Chinini sulfurici 
Tincturae Aconiti aii 2,0
Mixturae sulfuricae acidae 4,0 
Sirupi Aurantii corticis 00,0.

Stlindl. einen EsslOffel.

M ix tu r a  C H in ao . W o l f f . 

lip. Extracti Chinae frigide parali 0,0 
Aquae Cinnamomi spirit. 15,0 
Aetheris ?,0
Deeocti corticis Cliinao 180,0. 

Zweistliudl. 1 EsslOffel.

M ixtura Cliinao acida.
(Miincli. Nosokom .-Vorschr.) 

lip. Decocti cort. Chinae 15,0:130,0
cum Acidi hydrochloriei 3,0 parati
Sirupi simplicis 20,0.

Pom ata antalopociaca. Kraus.
Ilp. Extraeti Chinae 10,0

Tincturae Cantharidum 5,0 
Olei cadini 2,5
Olei Bergamottae 1,25
Adipis suilli 75,0.

Gegen das Ausfallen der Haare.
Pom ata cum China.

C h i n a p o m a d c.
Ilp. 1. Extracti Chinae spirituosi 15,0

2. Extracti Ratanliiae 5,0
3. Spiritus diluti 45,0
4. Tincturae Cantharidum 25,0
5. Cerao albae
0. Cetacei aa 35,0
7. Adipis suilli 500,0
8. Mixturae odoriferae 30,0
9. Olei Amygdalar. amar. aetli. gtt. XX. 

Man schmilzt 5—7, mischt Losung von 1—2 in 
3—4, zuletzt 8—9 hinzn.

II. n a c h  D i e t e r ic h .

M ix tu ra  C h in a e  v in o s a . J a c c o u d . 

lip. Extracti Chinae 3,0—4,0
Vini rubri 100,0
Spiritus Yini Gallici 50,0—100,0 
Tincturae Cinnamomi 8,0
Sirupi Aurantii corticis 30,0.

M ix tu ra  s to m a e h ic a . F o n s s a g r iv e s . 

Hp. Extracti Chinae 5,0
Sirupi Aurantii corticis 50,0 
Vini rubri 250,0
Tincturae Strychni 0,5.

M ixtnra y in o s a  (Form. mag. Bcrol). 
Ilp. Tincturae Chinae comp. 4,0 

Sirupi simplicis 
Spiritus (87 proc.) aa 25,0 
Aquae destillatae 140,0. 

Zwcisttlndlich einen EsslOffel voll.

Oleum crinale  cum China.
C h i n a -H  aarOl.

I .  nach D ie t e r ic h .
hp. 1. Olei 01ivarum benzoati 200,0

2. Olei Amygdalar. (s. Araehidis) 800,0
3. Balsami peruviani 20,0
4. Olei Jnsmini pinguis 15,0
5. Olei Milleflorum 2,0
6. Acidi salicylici 5,0
7. Cumarini 0,05
8. Alkannini 0,5
9. Chlorophylli 2,5.

9 mit 1 Yerreibcn, 2—5zumischen, nach 8Ti
zu filtriren.

II. nach Vomacka:
Bp. Chinini oleinici 1,0

Olei Araehidis benzoati 100,0
Alkannini
Chlorophylli aa q. s. ad color. fusc.

P asta  Cacuo cum China.
C h i n a c li o k o 1 a d o.

Bp. Massae Cacao 200,0
Sacchari 180,0
Corticis Chinae pulyerati
Corticis Cinnamomi aa 10,0
Balsami peruviani 2,0.

Man schmilzt und gicsst in Formen.

Pasta Chinae tereb in tliinata . E c k a u t .

Bp. Corticis Chinae pulyerati
Olei Tcrebinthinae aa 20,0.

d. pluirm Praxis. I.

Ilp. Cerae albae
Adipis benzoati aa 200,0
Oiei 01ivarum 000,0
lim.stimi peruviani 20,0
Extracti Chinae spirituosi 10,0 
Alkannini 0,5
Chloropliylli 2,5
Olei Bergamottae 0,5
Olei Amygdalar. amar. aether. 0,1 
Cumorini 0,03.

Das Extrakt wird in Weingeist gelost 
III. n a c h  Ł a s s a r .

Ilp. Chinini liydroclilopci 4,0
Pilocarpin. hydroehloric. 1,0 
Balsam. peruvian. 20,0
Sulfur. praecipit. 10,0
Medullae ossium 100,0.

Pnlvis dentifricius. Hufeland.
Bp. Corticis Chinae 30,0

Ligni San lali rubri 60,0
Aluminis crudi 8,0
Olei Bergamottae 
Olei Caryophyllorum aa 1,0

M. f. pulvis subtilissimus.
Pulyis dentifricius nlkalinus.

D e n t i f r i c iu m  a lk a l in u m . P o u d re  d e n t i -  
f r ic o  a lc a l in e  (Gall.), 

lip. Corticis Chinae pulvernti 100,0 
Caleii carbonici praeeipitati 100,0 
Magnesii carbonici pulverati 100,0 
Olei Menthae piperitae l.o,

Pulyis dentifricius cum Carhone e t Cincliona 
(Gall.).

P o u d re  d e n t i f r i c e  au  c h a rb o n  e t  q u iu -  
q u i u a.

lip. Carbonis vegetabilis pulv. 200,0 
Cort. Chinae pulv. 100,0
Ol. Menthae 1,0.
Pulvis dentifricius cum China.

C h in  a - Z a h n p u 1 v e r (D i e t e r ic h ).
Bp. 1. Tincturae Cateelui 175,0

2. Liquoris Ammonii caustici 35,0
3. Caleii carbonici praeeipitati 700,0
4. Corticis Chinae pulvcrati 150,0
5. Sacchari Lactis pulverati 100,0
6. Lapidis Pumicis subt. pulyerati 30,0
7. Saecharini 0,2
8. Olei Menthae piperitae 10,0
9. Olei Aurantii corticis

10. Olei Caryophyllorum aa 2,5.
Man verreibt 1 und 2 mit 3, trocknet zuerst bei ge- 

wdlmlicher Temperatur, dann im Troekenschrank, 
mischt 4—10 hinzu und treibt durch ein feines Sieb.



Pulvis dontlfricius n iger (Austr.).
S c li w a r z o s Z a li u p u 1 v e r.

Rp. Corticis Chinae pulv.
Foliorum Salviao pulv.
Carbonis Ligni pulv. aa.

Pulvis febrifugus. D u c l o s .

Rp. Oorticis Chinao regiae 20,0 
Pulveris aromatici 2,0.

I ii der fieberfreien Zeit theel5ffelwei.se.

SirupuN Cliinae fe rra tu s .
S i ru p u s  d e C in c h o n a  cum  C i t r a t e  f c r r ic o .

S i ro p  de Q u in q u in a  f e r u g in e u x  (Gall.). 
Rp. Ferri citrici ammoniat. 10,0

Aquae destilJatac 20,0
Sirupi Cinchonao cum vino parati 970,0.

•Sirupus Cliinae fe rra tu s . D i e t k r i c i i .

Rp. Ferri oxydati saccharati (3 %) 10,0
Sirupi simplicis 80,0
Tincturae Cliinae 10,0.

Sirupus Cliinae fe rra tu s . Lkfort.
Rp. Vini Chinao 40,0

Saccliari albi 60,0
Ferri citrici ammoniati 1,0.

Sirupus Cliinae ferratus. Grimault. 
Rp. Ferri citrici ammoniati 1,5 

Tincturae Chinae rubrae 10,0 
Sirupi Saccliari 90,0.

Sirupus Cinchonae cum Yino paratus.
S iro p  do Q u in q u in a  au  v in  (Gall.). 
Rp. Extracti Chinae flavae 10,0 

Yini de Greuache 430,0
Saccliari albi 560,0

Sirupus tonicus. B o u r g o g n e .

Rp. Sirupi Chinae
Sirupi Aurantii corticis 
Sirupi Aurantii florum 
Vini Hispanici aii 25,o.

Bei Durchfall der Kinder theel5ffehvci.se.

Spiritus crinalis.
H a a r s p i r i t  u s.

Rp. Balsami peruviani 5,0 
Tincturae Chinae 15,0
Spiritus Yini Gallici 80,0.

T inctura antipodagrica. P radier.
Rp. Balsami dc Mecca 7,5

Croci 5,0
Corticis Chinae rubrae 
Herbae Salviao 
Radicis Sarsaparillae aa 10,0 
Spiritus diluti 400,0.

T inctura Chinae composita.
T in c t .  C in c h o n a e  c o m p o s ita .  E l i x i r  r o -  
b o r a n s  s. s to m a c l i ic u m  W h y t t i i .  T in c -  
t u r a  r o b o r a n s  W h y t t i i .  Z u s a m m c n g e -  
s o t z t  e C li i n a t i n k  t  u r. R o b e r t  W i t t  S i lb e r -  
t  ro p  fe n  f t irs  F i  o b e r. W h y t f s c h e  T ro p  fen . 
T e in tu r e  de  Q u in a  co m p o só . C o m p o u n d  

T i n c t u r a  o f  C in c h o n a .
P h a rm . A u s tr .

Rp. Corticis Chinae gr. puly. 60,0
Radicis Gentianae conc.
Corticis Aurantii fruct, conc. aa 20,0
Aquao Cinnaniomi simplicis 120,0
Spiritus diluti (60 °/0) 360,0.

P h a rm . B r it .
Rp. 1. Corticis Aurantii fructus 50 g

2. Rhizomatis Serpcntarine 25 g
3. Coccionellac pulveratae 3,2 g
4. Croci 6,3 g
5. Tincturae Cinchonae 500 ceni
6. Spiritus (70 °/0) q. s.

1—4 werden mit 500 ccm von 6 wiihrend 7 Tagen 
ati^gezogen, abgepresst, m it 5 vermischt und 
mit q. s. von 6 auf 1000 ccm gebracht. 

P h a rm . G erm .
Rp. Corticis Chinae gr. pulv. 6,0 

Corticis Aurantii fruct. conc.
Radicis Gentianae concis. aa 2,0 
Corticis Cinnaniomi gr. pulv. 1,0 
Spiritus diluti (60 °/0) 50,0.

Durch 8 tiigiges Ausziehen zu bereiten.
P h a rm . H e lv e t .

Rp. Corticis Chinae (V) 10,0
Radicis Gentianae (V) 4,0
Corticis Aurantii fruct. (IV) 4,0 
Corticis Cinnamomi (V) 2,0
Spiritus diluti (62 °/0) q. s.

Durch Verdraugung bereitet man 
Tinktur '  100,0.

P h a rm . U -S t.
Rp. 1. Corticis Cinch. succirubrac 100 g

2. Corticis Aurantii fructus 80 g
3. Rhizomatis Serpcntariae 20 g

* 4. Glycerini 75 ccm
5. Spiritus (91 °/0)
6. Aquae destillatae aa q. s.

1—3 zieht man in einem g l i l s e r n e n  Perkolator 
m it eiuer Mischung aus 4, 5 (850 ccm) und 6 
(75 ccm) aus und sammelt mittels einer Mischung 
aus 5 und 6 (850 : 75 ccm) 1. a. Tinktur 1000 ccm»

T inctura Cliinae crocata.
E 1 i x i r  a l e x ip h a r m a c u m  s. f e b r  i f u g u ni 

H u x it a m i .
Bad. Ergftnz.-Taxe. 

S a f r a n h a l t i g e  C li i n a t i n k t u r.
Rp. Corticis Chinae gr. pulv. 60,0 

Corticis Aurantii fruct. conc. 45,0 
Rhizomatis Serpentariae virg. 12,0 
Croci 4,0
Coccionellae 2,5
Spiritus diluti (60 °/0) 1000,0.
T inctura dentifric ia  roborans. 
S tU rk e n d e  Z a h n t in k t u r ,

Rp. Tincturae Chinae 
Tincturae Calami 
Tincturae Cinnamomi iiii 20,0
Tincturae San tali rubri 10,0 
Spiritus diluti (60 °/0) 50,0
Balsami peruviani 
Acidi benzoici aii 1,0
O le i  Citri gtt. V
Olei Menthae piperilae gtt. X 

Zusntz zum Mundspuhrasser
T inctura sloniachica.

Muncli. Nosokom.-Vorschr.
Rp. Tincturae Chinae compositae 

Tincturae Itliei vinosae aS. 
T isana Cliinae.

T is a n e  de Q u in q u in a  (Gall.). 
Rp. Corticis Chinae eoncisi 20 g

Aquae destillatae ebullientis 1000 g. 
Nacli zwoi Stunden durchscihen.

Yinum Chinao aromat!cum.
Rp. Tincturae Chinae 20,0

Tincturae Cinnamomi 5,0
Tincturae Aurantii corticis 
Tincturae aromaticae aii 2.5 
Yini Hispanici 100,0.



Yinum Chinao cncaotinatum .
Y i n  t o n i - n u t r i t i f  a u  q u i n q u i n a  e t  a u  

c a  c a  o d e  B u g h a u d .

Rp. 1. Seminum Caeao (Caracas) 100,0
2. Spiritus Vini Gallici *100,0
3. Corticis Chinae regine 120,0
4. Corticis Cinnainoini 10,0
5. Sirupi Saccliari 200,0
6. Vini Hispauici 2000,0.

1 frisch gerOstet imd gepulvert mit 2 zwci Tage 
dlgeriren, dann mit 3—6 acht Tage maceriren, 
StUrkungsmittel fur Genesende.

Yinnm Chinao 1’orratum .
C h in a e  i se n  wein.

I. E rg itn  zb.
Rp. Ferri citrici ammoniati 5,0 

Vini Chinae 1000,0.
Nach 8 Tagen filtriren. Miissig warm aufzubewahren.

II. n a c h  M a s iu s .

lip. 1. Corticis Chinae 90,0
2. Radicis Gentianao 60,0
3. Vini Malaconsis 3510,0
4. Tincturae Aurantii cort. 270,0
5. Solut. Ferri sulfurici (10 °/0) 510,0
6. Liquoris Ammonii caustici q. s.
7. Ferri citrici 50,0
8. Saccliari albi 500,0.

1 und 2 werden 6 Tage mit 3—4 macerirt, 5 durch 
6 gefiillt, der Niedersehlag gewaschcn, der Tink- 
tur zugesetzt und diese solauge stelicn gelassen 
bis eine abfiltrirto Probo durch Eisenchlorid 
nicht mehr gefiillt wird. Dann lost man 7 und 
8 oline Erwftrmen.

Yinum Chinao m ar t ia tu n i .
V in ou O enold  de Q ui n q u in a  f e r m  g u in o  u x 

(Gall.).
Rp. Ferri sulfurici cristall.

Acidi citrici aa 2,0
Aquae destillatae calidae q. s. ad solut. (10,0)
Yini Cinchonae (griseae, au grenache) 990,0.

Yinum Chinao phosphoratum. R o b in .
Rp. Kalii phosplioriei neutral. 15,0

Aqune destillatae 20,0
Vini Chinao 450,0
Sirupi Chinae 50,0
Acidi phosplioriei gtt. I.

Yinum digostivum . M a l h e r b e .
Rp. Vini Chinae 200,0

Sirupi opiati 50,0
Acidi hydrochlorici diluti 6,0.

Bei Yerdauungsschwache essloffelweise.
Yinum febrifuginn. S k g u in . 

Rp. Corticis Chinae regiae 50,0
Corticis Augusturae 15,0
Li gn i Quassiae 10,0
Opii pulverati 1,0
Vini Ilispauici
Yini Gallici albi aa 1625,0

Yinum stomachicuin.
M agen w ein.

Rp. Tincturae aromaticae 5,0
Tincturae Chinae compositae 20,0 
Sirupi simplicis 30,0
Vini generosi albi 145,0.
Yorordnungen nach H u s e m a n n .

Rp. Corticis Chinae pulverati
Carbonis pulverati aa 100,0.

1). S. Streupulver. (Bei fauligen und brandigen 
Geschwiiren)

Rp. Corticis Chinae 25,0
Acidi hydrochlorici diluti 5,0
Coque c. Aq. comm. q. s. ad colat. 200,0
Sirupi Cinnamomi 25,0.

Dreistiindlich 1—2 Essloffel bei Wechselfieber.

Rp. Corticis Chinae pulverati 20,0 
Carbonis pulvcrati 5,0.

S. Zahnpulver.

Rp. Extracti Chinae spirituosi 3,0 
Aquae Aurantii florum 
Aquae Cinnamomi 
Sirupi Aurantii corticis aa, 30,0. 

ł/2 stiindlich essliiffelweise. (Bei Wehenschwltclie.)

A gue-C ure von A yer und A guc-C ure von J ayne sind in der Hauptsacbe vorsiisste 
Chinarindenauszuge.

A g u e-M ix tu re  von Christie ist eino Clńuatinktur mit Capsicumpulver.
B a rterzeu g u n g sp o n ia d e  von R oybr & Co. ist Chinapoinade.
C h in a e isen b ier  von Stroschein in Berlin. Stark eingebrautes Bier mit einom Aus- 

znge aus Chinarinde, Orangensclialen, Zimmt, Kardamom, Vanillo und 2 Proc. Eisenkarbonat.
C h in a -E isen b itter  von E. Mechling in Miililhausen. Ein aus Chinarinde, Pome- 

ranzenschalen, Muskatbluthon u. s. w. mit Goldmalaga bereiteter Wein mit 0,5 Proc. Eisen- 
ammoniumcitrat.

C liin a p er len , Dr. S eyferth’s , Kugcdchen mit jo 1,3 g Chinaalkaloiden; sollen, in 
Wassor gelijst, oingestellte Blumen lange frisch orhalton.

C in c h o n a ta b lc ttc n , P etzold’s, cntlialten jedo 0,016 Cincbonin und 0,042 Koftom.
E au d e n t ifr ie e  (les C o r d ille r e s  ist eine mit atherischen Oolon versotzto Chinatinktur.
E au de (Ju in in e von H einrich. Eine Mischung aus Perubalsam, Ricinusol, Rum, 

Wasser, Chinatinktur.
Eau de O u in in e  von P inaud cntlialt keino Bestandthoilo der Chinarinde, obenso- 

wonig Metallsalze, Gorbstoffe, Cantliariden, Salicylsaure.
E lix ir  a n t i fe b r ile  d ’E r a n g e lis ta  bosteht aus Chinatinktur, Zucker und Elixir 

ad longam vitam.
E lix ir  to u i- fe b r ifu g e  au  (Ju in ąu in a  e t  Cafe, von D e s l a u r ie r s , ist ein versusstor, 

weiniger Auszug aus KOnigsehina, brauner Chinarinde und gerbstetem Kafteo,
(lichtesseuz, L iq u o r a n tin e u ra lg ic u s  Ba t t l e y ; mit Zucker und Glycerin ver- 

setztor, woingeistiger Chinaauszug.
H aarbalsam , M ailandiselier, von K reller, ist eine Rindermarkpomade mit 

Chinaextrakt.



I f a a re rz e i ig u n g s t i i ik t i i r , K neu?kl’s , Chinatinktur, Lcbensbalsam und Zwicbclsaft.
lla a re s se n z  von M oras, ist ein parfiimirtes Gemiseh ans Chinatinktur, HicinusOl, 

Weingeist.
H a a rw u cb ssa lb e  von Otto Selle . Wachssalbe mit Chinaextrakt, Oatechutinktra’ 

und Perubalsam.
In llu e n z iu  der A u erb iic lie r  F a b r ik  soli ein nouor, aus Chinarinde hęrgestellter 

neutraler Kfirper sein (1890).
KAI‘U0K’s M ig r iin e in it te l:  1) Chinatinktur; 2) aromatische Eisentinktur; 3) Schliissel- 

blumen.
Mundwasser von P feffeiimann. Tinktur aus Sternanis, Nelken, Cliinarinde mit 

Pfefferminzol.
(Juiua L a ro cb e  fe r r i ig u ie i ix  ist ein Cliinawein mit 1 Proc. Eisenpyropliosphat 

und Ammoniumcitrat.
R a p b a e l-(J u in q u in a  von L anique ist ein Wein mit Spuren von Chinin.
R e p a r a te u r  ii base de Q u in q u in a , von F. Orucq, ist ein bleihaltiges Haarfiirbe- 

mittel ohne Chinabestandtheile.
R o b o r ir e n ile s  P u lv e r ,  Simon’s, enthillt Chinarinde, Kalkhydrat, Rhabarber, Eiseu- 

karbonat.
T a n n o -tju in iiie , H aarw u ch sessen z , ist oino Tinktur aus Chinarinde, Gallapfeln, 

Bergamottiil und Neroliól.
T ln c t . S to n ia c h ie a  eo n ip . „ T a b lo id s“ von Burroughs, W ellcome et Co. enthalten 

je  5 Tropfen Tinctura Chinae comjj., Illiei vinosa und aromatica.
T r u n k s iic litm it te l von K e e l e y , enthalten Goldchlorid, Atropin, Strychnin, Hy- 

drastinin, Chinafluidextrakt.
Vin de F o r d y c e  ist ein weiniger Auszug aus Kbnigschina und Nelken.
V in de Vnssenr. Ein arsenhaltiger, aromatischer Cliinawein.
T in  de V ia l:  Calcii lactophosphoric. 10,0, Ferri citric. ammon. 3,0, Extraet. Carnn

3,0, Extract. Chinae 10,0, Yini Xcrensis et Malaconsis aa 250,0.
Z a h n p u ly er , M iller’s. Chinarinde 60,0, priicipit. kohlensauror Kalle 120,0, Auster- 

selialon 60,0, Myrrlie 35,0, Minzenol 15 Tropfen.

Chinidinum.
Diese mit dem Chinin isomere Base wurde 1833 von H e n r y  und D u l o n d r e  beobacktet, 

von ihnen aber fur Chininhydrat gehalten. Ais besondere Base wurde sie dann dureh 
v a n  H u i j n i n g e n  1848 festgestellt. Die Base hat im Yerlaufe der Zeit eine grosse AnzaW 
von Namen erhalten, und zwar die folgenden: /J-C hinin , /i-C h in id in , Conchinim 
C h in o tin , C in o h o tin , P i ta y in ,  k r y s ta l l i s i r te s  C h in io id in . In manchen Preis- 
listen wird sie heute noch ais Chinidinum I. aufgefiihrt.1) Dazu kommt noeh, dass das spSter 
zu heschreihende Alkaloid „Cinchonidin11 von I I e s s e  und Anderen frilher ais Cliinidin be- 
zeiehnet worden ist. — Aus allen diesen Griinden wird man sich namentlich bei alteren 
Angaben stets die Frage yorzulegen haben, welche Base eigentlich gemeint ist.

Das Chiuidin ist in der Mehrzahl in der zur Chininfabrikation dienenden China- 
rinden enthalten, ferner in einer auf .Java kultivirten C a lisay a , auch in Ciuchom' 
a m y g d a lifo lia  und p ita y e n s is , besonders reiehlich aber ist es in der von einer Remig>ft 
(pedunculata) Kolumbiens abstammenden C hina cu p rea  enthalten.

I. Chinidinum. F r e ie s  C liin id in . C o n ch in in . (ju in id in e . (Ju in id ina  ę>0ILiNjOj- 
M o l. Gew. =  324. Die Darstellung erfolgt in der Itegel aus dem Chinioidin.

D a ra te llm iff. Man extrahirt Chinioidin mit Aetlier. Der naeh dem Abdcstilli*®® 
des Aethers hinterbleibende IUickstand wird in verdiinnter Schwefelsiiure gelost und 
Ammoniak genau neutralisirt. Man setzt alsdann zu der Fliissigkeit solange gesilttigt0 
Seignettesalzlosung hinzu, ais noch ein Niedersehlag eutsteht. In dem so erzeugten Nieder- 
sehlage beflnden sieh die Tartrate des Chinins und des Cinchonidins. Man filtrirt n#ch 
cinigcm Stehen, entfiirbt das Filtrat mit Thierkohle und l'iigt Kaliumjodidlosung hinz11* 
Hierdurch scheidet sich das Cliinidin ais jodwasserstoffsaures Salz ab. Man filtrirt dieses

‘) Wahrend das Cinchonidin ais Chinidinum II. bozoichnet wird-



nacli einigem Stehcn ab, wiiseht es aus, zerlegt es dureh Ammoniak and ldst das in Frei- 
hcit gesetzte und gewascliene Chinidin in verdiinnter Essigsaure. Diese Losung wird noch- 
mals mit Thierkohle entfiirbt; alsdann fiillt man das freie Chinidin dureh Uebcrsattigen 
mit Ammoniak, waselit es aus, presst es ab und krystallisirt es aus siedendem Alkohol ein.

D e  Vkij benutzte die Schwerloslichkeit des Chinidinbitartrats in Wasser zur Ab- 
soheidung des Chinidins aus dem Chinioidin. 100,0 O hin io id in  werden unter gelindem 
Erwarmen in einer Losung von 50,0 W ein sau re  in 200,0 W asser aufgelost, hierauf 
stark umgeruhrt, wobei die Wandę des Glases mit dem Glasstabe gorioben werden, und 
darni der Ruhe tiberlassen. Enthalt, wie meistens ller Fali ist, das Chinioidin Chinidin, so 
gesteht die Masse in wenigen Tagen zu einem diinneren oder dickeren Krystallbrei, der 
auf ein Leinentueh gebraoht wird. Nachdem die sirupartige, braune Flrissigkeit so viel 
wio mbglich abgelaufen, wird der Riiekstand gelinde gepresst, um die anliangendc Flussig- 
kcit zu entferncn, in dem 14fachen Gewichte lieisscm Wasser aufgelost und dann die 
Losung heiss filtrirt. Beim Abkuhlen soheidet sich das Chinidinbitartrat in Krystallen ab, 
welehe dureh Umkrystallisiren farblos gemaeht werden. Die Abscheidung der freien Base 
und die weitere Reinigung derselben erfolgt wie oben angegeben. Das Chinioidin enthalt 
20-60 Proc. Chinidin.

E ig enscha ften . Das Chinidin krystallisirt aus Alkohol in glśinzenden, yierseitigen 
Prismen mit 1 Mol. Krystallalkohol. Diese Krystalle werden an der Luft unter Abgabe 
von Alkohol undurchsichtig, aber erst bei 120° C. alkoholfrei, und zwar, ohne dass dabci 
Schmelzen stattfindet. Das von Wasser und von Alkohol freie Chinidin schmilzt bei 
168° C. — Aus Aether krystallisirt es in Rhomboedern, aus siedendem Wasser in Form 
zarter Blattclien mit D/a Mol. Wasser. Diese, l ‘/a Mol. Wasser enthaltenden Krystalle 
rerwittern niokt an der Luft.

Das wasserfreie Chinidin ldst sich in 2000 Th. Wasser von 15° C., oder in 750 Th. 
siedendem Wasser, aueli in etwa 30 Th. Weingeist von 90 Proc., oder in 22 Th. Aether. 
Yon siedendem Alkohol braucht es 4 Th. zur AuflOsung, in siedendem Chloroform ist es 
leicht, in Petroleumather nur wenig ldslieh.

Bei der Salzbildung spielt das Chinidin die Rolle einer zweisaurigen Base, indessen 
reagiren die im chemiselien Sinne neutralen Salze sauer, die im chemischcn Sinne basischcn 
Salze dagegen sind neutral, was zu einer gewissen Verwirrung in der Nomenklatur ge- 
fiihrt hat.

Die Losungen des Chinidins reagiren schwach alkalisch, sind von stark bitterem 
Geschmack und optisch rechts drchend. Fur eine Auflosung in 97 proc. Alkohol ist nach 
H essh |a]c =  -(- 236,77. (Eine alkoholischc Chininlosung dreht im Gegensatz hierzu links.)

Seinen chemischen Eigenschaften nach zeigt das Chinidin fast das gleiche Ver- 
halten wie das Chinin. Die Uebereinstimmung kommt z. B. in folgenden Thatsachen zum 
Ausdruck.

I ) Die mit sog. Osyshuren, z. B. Schwefelsaure, angesauerten Losungen flnoresciren 
blau ebenso wie diejenigen des Chinin. — 2) Lost man etwas Chinidin in starkem Chlor- 
wasser, so wird diese Losung dureh Zutriuifeln von Ammoniak smaragdgriin gefarbt 
(Thalleiochin-Reaktion). — 3) Mit Jod geht es dem Herapathit ahnliche Yerbindungon ein.

Dagegen weicht es ab 1) im Schmelzpunkt: Wasserfreies Chinin schmilzt bei 175° C., 
wasserfreies Chinidin bei 168° C. 2) Es giebt ein schwerlosliches saures Tartrat und ein 
schwerl oślich es Jodhydrat (s. w, unten). 3) Endlieh ist die alkoholische Losung rechts- 
drehend, wahrend diejenige des Chinins linksdrehend ist.

II. Chinidinum sulfuricum (Erganzb.). S u lfa te  de (Ju in id ine b a siq u e  (Gall), 
(ju in id in ae  S u lfa s  (U.-St.). C liin id in su lfa t . S c liw e fe lsa u r e s  C h in id in  (C20lI.,,N2O.2) . , . 
IL S O i-f  2 H .,0 . M ol. Gew. == 782. Das von den Pharmakopoen aufgenommene Salz 
ist durehweg das dem gewohnlichen Chininsulfat entsprechende hasische Chinidinsulfat, 
welches ebenso wie das Chininsulfat seiner neutralen Reaktion wegen in der Regel ais das 
neutrale Salz hezeichnet wird. Es ist zweckmftssig ais gew ohnliches C h in id in su lfa t  
zu bezeichnen.



D arstellim g. Die Darstellung des Chininsulfats erfolgt in der namlicken Weise 
wie diejenige des Chininsulfats: Man lost 6,5 Tli. Chinidin (auf die wasserfreie Base iie- 
rechnet) in 1 Tk. konc. Schwefelsaure und 100 Tli. Wasser, unter Erwiirmen, entfarbt die 
neutral gemackte Losung durck 1'hierkolile und bringt sie zur Krystallisation (vergl. S. 757).

Eigenscliaften. Weisse, seideng-lanzende, nadelfdnnige Krystalle, loslieli in etwa 
100 Th. kaltem oder 10 Th. siedendein Wasser, zu klaren, neutialen Fliissigkeiten von 
stark bitterem Geschmack. Loslich aueh in 20 Th. kaltem oder 10 Th. siedendein Chloro
form ; in siedendein Alkohol ist es leieht, in Aether nur wenig loslich. In der wasserigen 
oder alkoholischen Losung ruft verdunnte Schwefelsaure blaue Fluorescenz hervor.

Fiigt man zu 5 Th. der kalt gesiittigten wasserigen Chinidinlosung 1 Tli. starkes 
Chlorwasser, so entsteht auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit smaragdgrune Farbung (Tkal- 
leiochin-Keaktion, die auch beim Chinin eintritt). — Die wiisserige, mit einigen Tropfen 
Salpetersaure angcsiiuerte Chinidinsulfatlosung wird durch Baryumnitratldsung gefiillt, 
durch Silbernitratldsung dagegen nicht verandert.

F rU fim g. 1) Das Chinidinsulfat darf durch Trocknen bei 100° C. nicht mehr ais 
4,7 Proc. Gewichtsverlust erleiden. Das Salz obigcr Formel besteht rochnerisch ans 
82,86 Proc. Chinidin 12,54 Proc. Schwefelsaure und 4,6 Proc. Wasser. Ein lioherer Wasser- 
gehalt wurde wahrscheinlich auf eine Beimischung von Chininsulfat zuriickzufiihren sein, 
weleh.es bekanntlich mit 7 Mol. Wasser krystallisirt. 2) Beim Durchfeuchten mit konc. 
Schwefelsaure oder Salpetersaure farbt Chinidinsulfat sieli hdchstens gelblich. Die gelb- 
liche Farbung mit Schwefelsaure wird durch frerndc organische Substanzen bewirkt, welche nur 
in Spuren zugelassen sind. Boi Anwesenheit von Zucker wiirde intensive Braunung erfolgen. 
Entsteht durch Salpetersaure Rothfarbung, so klinnte diese durch Brucin oder Morphin ver- 
ursacht scin. 3) 0,2 g yerhrennen bci Luftzutritt, ohne einen Eiickstand zu kinterlassen. 
(Mineralische Yerunreiuigungen.) 4) 0,5 g Chinidinsulfat solleu sich in 10 g Chloroform 
yollstandig aiiflosen. 5) Erwiirmt man 0,5 g Chinidinsulfat mit 10 ceru Wasser anf 
ctwa 60° C., so erfolgt Auf losung. Fiigt man zu der Losung 0,5 g Kaliumjodid unter 
Umschwenkcn, so erfolgt Abscheidung des schwerloslichen Chinidinjodhydrates. Der Nieder- 
schlag ist zunśichst kiisig- und wird allmaklich kornig, Man lasst 1—2 Stnnden unter 
dfterem Umrtihren stohen und filtrirt alsdann ab. Das Filtrat werde auf Zusatz eines 
Tropfens Ammoniakfliissigkeit nicht, oder nur sehr sckwaeh getriibt. (Chinin.) 6) Mst 
man 0,5 g Chinidinsulfat mit Hilfe von etwas Schwefelsaure in 10 ccm Wasser, iibersattigi 
mit Ammoniak und schiittelt mit 15 ccm Aether, so solleu zwei, auch nach langerem 
Stehen klar hleibende Schichten sich bilden. Eine Triibung deutet auf Cinckonin-
7) Wird zu 8 ccm einer bei 15° C. gesiittigten Losung von Chinidinsulfat eine kleinc 
Menge Ammoniak zugesetzt, so seheidet sich ein weisser Niederschlag von reinem Chinidiu 
ab ; zur Auflosung desselben sind mehr ais 30 ccm Ammoniakfliissigkeit erforderlich, wenn 
grossere Mengen anderer Alkaloide nicht zugegen sind.

Aufbewahmmg. Da das Salz nur verhaltnissmassig selten gebraucht wird, W 
empfiehlt sich die Aufbewahrung unter Lichtschutz.

Anwendung. Das Chinidinsulfat wird unter den gleichen Indikationen und in ien 
gleiclien Gabon angewendet, wie das Chininsulfat. Es wirkt etwas schwaclier (ist die 
Wirkung des Chinins =  10, so ist diejenige des Chinidins =  9), ais das Chinin, dafiir aber 
soli es auch weniger unangenehme Nebenwirkungen besitzen.

III. Chinidinum bisulfuricum. S a u r e s  s c h w e fe lsn u r e s  C h in id in  C20H21HaO*' 
H2S 0 4 +  4 H 20 .  M ol. G ew . =  4 94 . Nach den heutigen Auffassungen eigentlich das nea* 
trale Sulfat des Chinidins.

Zur D a rs te l lu n g  lost man in einer Miscliung von 10 Th. konc. Schwefelsaure und 
50 Th. Wasser, 32,5 Th. wasserfreies Chinidin und dunstet die Losung bis zur Krystalit- 
sation ab. — Oder man iibergiesst 10 Th. des neutralen Chinidinsulfates mit 40 Th. Wasser, 
lost durch Zusatz von 1,3 Th. konc. Schwefelsaure (mit etwas Wasser verdiinnt) auf 
dunstet bis zur Krystallisation ab.



Farblose, lango Siiulen, in 8 Th. Wasser von 15° C zu einer blaulieh fluoresciren- 
den Fllissigkeit loslich. Giebt mit Jod mehrere ais „Chinidin-Herapathite11 bezeichnete 
Verbindungon.

C hin id inum  liy d r o c h lo r ic u m . C k lorw assersto ffsau res C h in id in . C20ILMN,,02 . 
HC1 -f-11,0. M ol. O o w . =  378,5 . Zur Darstellung lbst man a) 10 Tb. wasserfreies 
Chinidin in 200 Th. Wasser und 4,5 Th. Salzsaure (yon 25 Proc. HC1) und dunstet die 
Losung zur Krystallisation ein, oder h) man setzt 100 Th. krystallisirtes Chinidinsulfat 
(C40H34N2Oa)a .H 2SO4 +  2H 2O (s. dieses Salz) in wasseriger Losung mit 31 Th. krystalli- 
sirtem Baryumehlorid Ba Cl2 -f- 2 II20 um, verfahrt im iibrigcn genau, wie unter Ckininum 
hydrochloricum angegeben ist.

Farblose, asbestartige Prismen, loslich in etwa 50 Th. Wasser von 15° C., leicht los
lich in Weingeist, fast unloslich in Aether.

C h in id in u m  h ih y d r o c h lo r ic u m . S a u res sa lzsa u res C h in id in  C.2,>H24N20 2 .
2IICl -|~ 11,0 . M ol. Gew. =  415. Dieses Salz wird erhalten, indem man 10 Th. des 
vorigen (C20H.21N,2O.2 . HC1 -f- H.>0) mit 50 Th. Wasser und 4 Th. Salzsaure (von25Proc. HC1.) 
in Losung bringt und die Losung zur Krystallisation eindunstet.

C hin id inum  hyd ro ,jod icu m . J o d w a ssersto ffsa u res C h in id in  C20I l,,N 2O , . H J.
Mol. G ew . =  452. Man lbst 10 Th. des krystallisirten Chinidinsulfates in 300 Th. Wasser 
von etwa 50° C. und fallt unter Umriihren mit einer Losung von 4,5 Th. Kaliumjodid. 
Der ursprUnglich kasige, spater kornig werdende, weisse Niederschlag wird gewaschen und 
dann getrocknet. Die Operationen sind moglichst rasch und vor Licht geschutzt, aus- 
zufiihren.

Weisses, kornig krystallinisclies Pulver, in 1250 Th. Wasser, sehr schwer in Alkohol 
loslich. Vor Licht geschutzt aufzubewahren.

C h in id in u m  ta n n icu m . C o n ch iu iu u m  ta n u icn m . G erb sau res C h in id in . G erb- 
saures C o u ch in in . C h iu id in ta n n a t. Zur D a rs te llu n g  werden 100 Th. des officinellen 
Chinidinsulfats (C.i!0H,,.1N.2O.,)2 . H2S04 -|- 2H„0 in 3000 Th. kockend heissem Wasser 
gelbst und in einem geraumigen Gefliss (von ca. 5000 Vol.-Tb. Inhalt) mit 2/3 Vol. einer 
kolirten, kalten, aus 180 Th. Gallusgerbsilure und 1400 Th. Wasser dargestcllten Losung 
versetzt. Nacli dem Umruhren lasst man sofort gleiclizeitig (las letzte 1/3 Volnmen der 
Gerbsaurelosung und 40 Th. 10 proc. Aetzammon, yerdiinnt mit 360 Tb. Wasser, hinzu- 
fiiessen, wahrend die Fallungsflussigkeit agitirt wird. Nacb einstundigem Stehen wird der 
Niederschlag in einem leinenen Kolatorium gesammelt, mit kaltem Wasser abgewascken, 
ausgedrlickt, in nur lauer Wilrme am schattigen Orte ausgetrocknet, eudlich zu Pulver 
zerrieben und an einem schattigen Orte in dieht geschlossenem Glasgelliss aufbewahrt. 
Ausbeute 220—230 Th.

Zur Darstellung darf unbedingt nur destillirtes Wasser in Anwendung kommen, 
iiberhaupt sind eiserne Geriithschaften sorgfaltig zu vcrmeiden. Aus der Fallungsflussig
keit ist der Chinidinrest durch Ansauern mit Sehwefelsiiure etc. auszuscheiden. Die Wiirme 
zum Trocknen uberschreite nicht 40° O.

Eiu weissliches, in Wasser und Aether unlbsliches, in Weingeist und verdiumten 
Sauren lbsliches Pulver. Die verdunnte Losung in verdiinnter Sehwefelsiiure sebmeekt sehr 
bitter und fluorescirt wic eine Chinin losung. Alkaloidgekalt mindestens 33,3 Proc. Behufs 
Abscheidung und Bestimmung des Alkaloidgehaltes wird das Tannat mit dem 151'aeben 
Gewiclit Bleioxyd und Wasser gemischt, langsam bei einer 40° C. nicht ubersteigenden 
Temperatur eingetrocknet, dann mit Weingeist extrahirt, der Auszug eingetrocknet und 
gewogen. Eine Eormel liisst sieli nicht angeben.

Das Praparat findet hauptsachlich in der Kinderpraxis, an Stelle des Chinintannates 
Verwendung ais Antipyretieum, bei Diarrhoen und Kouckkusten in Gabon von 0,1—0,2 g 
mchrinals taglick. Gegen Dyspepsie, Diarrhoe, Nepbritis, Albuminurie Erwachsener 0,1—0,8 g 
zweimal taglich; in der Veterinarpraxis gegen das Erysipel der Scbweine 1,5 g dreimal 
taglieh.



C liin id in u m  g ly c y r r h in a tu m  p u ru m . C liin in u m  d u lc e . S w eet (jnijiinc. 
S iisse s  C h in in . Ist ein mit Glycyrrhizin verbundenes Chinidin. Zu seiner Darstellung 
werden 100 Th. Glycyrrhizin mit 300 Th. destillirtem Wasser mul 45 Th. lOproe. Aetó- 
ammon gemiseht und im Wasserbade erwarmt. In die umgeruhrte Mischung' wird eine 
heisse Losung von 40 Th. gewdhnlichem C h in id iu su  l f a t  in 500 Th. lauwarmem Wasser 
and 17,5 Th. verdiinnter Schwefelsfture (1,115 spec. Gew.) gegossen. Die unter Umriihren 
im Wasserbade erhitzte, dann erkaltete Mischung wird zwoi Tage beise’‘e gestellt, dann 
der Bodensatz gesammelt, mit etwas kaltem Wasser ausgewasohen und bei gelinder 
Wannę getrocknet. Der Chinidinhydratgebalt betriigt 30 Proc.

Ein gelbbraunes Pulver, nur wenig loslich in Wasser, von bittcrlich siissem 
Geschmack.

D as ro h e  G ly c y rrh iz in -C h in id in , ro h es S ttss-C h in in , stellt man dadurcli 
ber, dass man naeh der Bereitung des Sueeus Liąuiritiae depuratus den Riickstand und die 
Bodcnsiltze mit ammoniakalischem Wasser extrahirt, den filtrirten Auszug zur Trockne ein- 
dampft, zu Pnlver zerreibt, hierauf 120 Th. desselbcn mit 110 Th. Wasser und 45 Tli. 
10 proc. Aetzammon mischt, dann mit einer heissen Losung von 40 Th. Chinidinsulfat ia 
300 Th. Wasser und 17,5 Tb. verdiinnter Schwefelsiiure versetzt und endlich das Gemiscli 
zur Trockne abdampft und zu Pulver zerreibt. 1 g entspricht =  0,25 g Chinidinsulfat. Es 
ist ein braunes, siisslich schmeekendes Pulver. Dieses Praparat ist zu dispensiren, wenn 
das obige reine (purnm) niclit ausdriicklich vorgescbrieben ist.

C liin id in u m  u r e a to -h y d r o c h lo r ic iim . C liin id iim m  b in iiir ia t ic u m  carbamidatiini. 
C h in id in -I lftrn sto lf-C h lo rh y d ra t. Wird aus 380 Th. Cliinidinum bydrocliloricum, 300 Tli. 
verdunnter Salzsiiure (von 12,5 Proc. HC1) und GO—61 Th. reinem Harnstoff in der niim- 
liehen Weise dargestellt, wie das Chininum ureato hydrochloricum s. dieses S. 754.

Pilu lae aiitica tariiia lcs. H ager .
Hager’s K a ta r r l i -P i l lc n  (Ilamb. Vorsclir.). 

Bp. 1. Chinidini sulfurici
2. Cinchonidini sulfurici
3. Tragacantliae pulveratae 
4 :  Radicis Gentianae puly.
5. Sacchari albi pulv. aa 5,0 
G. Radicis Althaeae i>ulv. 3,0
7. Aquae 2,0
8. Acidi hydroclilorici (25 °/0)
9. Glycerini aa. 5,0.

Die Mischung von 1—6 ist m it der Mischung aus 
7—9 zu 200 Pillcn zu verarbeiten, welche mit 
Zimmtj)ulver zu bestreuen sind.

Acidi tartarici aa 1,0 
Morphini puri 0,05 
Sacchari albi 10,0. 

Divide in partes quinque.
Morgcns u. Abends 1 Pulver.

Pulvis pro in fantib iis. Bismarck. 
Bismarck’s e h e s K in d e r p u lv e r .

Rp. Chinidini tannici 5,0
Magnesii carbonici 0,5
Sacchari albi 20,0
Elneosacchari Focniculi 5,0 
Radicis Liąuiritao 1,0.

Mcsserspitzcn weise zu geben.

Pul vis nntiphlogisticiis i n fan tum .
J K in d c rp u lv e r  m i t  C h i n i d i n t a n n a t .

I .

Rp. Chinidini tannici 5,0
Magnesii carbonici 0,5
Sacchari albi 20,0
Elneosacchari Foeniculi 10,0.

1—2 stundlich eine starkę Messerspitze willirend 
des Zahnens, bei heissem lvopf, DurclifulJ, Ka- 
tarrh, Hus ten.

II.
Rp. Chinidini tannici 2,0 

Magnesii carbonici 0,2 
Sacchari albi 5,0.

Diride in partes decem.
1 bis 2 stundlich ł/2 bis J/i Pulver.

Pulvis con tra  Homicraniani.
IIager \s M i g r  a i n e - P  u 1 v e r.
Rp. Chinidini sulfurici 1,5 

Coffeini

Trochisci roborantos.
IC ra f tb ro tc l ie n . K r a f t p a s t i l l e n .  B lu tu n d -

e is e n  b rb tc h e n .
Rp. 1. Chinidini tannici 30,0

2. Pulveris aromatiei 5,0
3. Corticis Aurantii fructus 2,5
4. Yanillae saceliaratao 5,0
5. Tragacantliae 20,0
(i. Sacchari albi 300,0
7. Magnesii carbonici 2,5
8. Ligni Santali rubri 5,0
9. Aquae Aurantii florum 50,0

10. Glycoriui 20,0
11. Ferri oxydati fusci 20,0
12. Magnesii carbonici 2,5
13. Sacchari albi 50,0
14. Glycerini 10,0
15. Aquae destillatae 6.0

Man mischt einersoits 1—10, andorseilft 11—15. 
Yoreinigt beide Miscbungen u. forint 300 Pastillcn. 
Ttiglich 3—0 Stiick bei clilorotischcn und neura- 
stlienischen Zustanden allcr Art.



Trocliiscl robornntes infnntnm.
K r a f  tb rU tc h e n  f u r  K in d e r .

Chinidini tannici 20,0 Forri oxvdati fusci 20,0
Mngnosii carbonici 2,5 Glycerini 30,0
Tragacauthae 20,0 Aqiiae destillatae 40,0, vel. q. s.
Sacehari albi 300,0 Z u  300 Pastillen zu formen. 1—4 Pastillen tilglicli
Li gn i San tali rubri 5,0 bei Keucliliusten u. Erkrunkiuigen des Yerdau-
Pulveris aromatici 2,0 ungskanals.

Febriline, Geheimmittel, angeblich gesehmackloses Chinin. Ist ein saurefroior 
Citronensirup mit oinom miissigen Gehalt an Chinidin.

Chininum.
Chininum. C h i n i n .  ( J u in in e .  ( J n in in a .  Die wasserfreie Base bat die Zusammen- 

setzung C,0 II.,, >T, O,. M ol. Ge w . =  324 . Die wasserkaltige Base entspricht der Formel 
C20ir n  N„ O, +  3 1 1 ,0 . M ol. Ge w. =  378.

I. Chininum hydratum. C h in in u m  (Helv.). (Ju in ine liydrate (Gall.). (Jui- 
nina (U.-St.). C h in in h y d ra t. C2„H24N20.2 - f  3 1 1 ,0 . M ol. G ew . =  378.

D a rste llu n g . Man lost 100,0 g gewohnliches Chininsulfat in 2 Liter Wasser 
imter Zufiigung von 112 g verdunnter Sehwefelsaure (von 10 Proe.) und rersetzt diese, 
wenn nothig filtrirte Losung unter Umruhren mit 240,0 g Ammoniakflttssigkeit (von 10 Proc.). 
Man liisst das Ganze unter gelegentlichem Umrtikren in einem bedeckten Gefasse 24 Stunden 
stehen, dann filtrirt oder kolirt man ab, wasekt bis znm Yerschwinden der Schwefclsaure- 
Reaktion aus und lasst den Niederschlag auf poroser Unterlage bei 15—25° C. an der 
Luft trocknen.

E itjen seh a ften . Ein weisses, mikrokrystallinisches Pulver ohne Gerlich, von sehr 
hitterem Geschmack, welchcs im befeucktetcn Zustande empfindliches rothes Lackmuspapier 
mant und Curcumapapier braunt, aber Phenolphthalein nicht riithet (Atropin wiirde Pkenol- 
phthalein rotken). In kaltem Wasser ist es sehr schwer (1 : 1670) loslich, gleichfalls 
schwer loslich in kaltem Benzol oder Petrolather. Dagegen lost es sich in 6 Th. Wein- 
geist oder in 5 Th. Chloroform, oder 200 Th. Glycerin, aueh in rund 20 Th. Aether. Vou 
siedendem Wasser bedarf es 900 Th. zur Losung. — Die Losungen des Chinins lenken 
die Ebene des polarisirten Liehtes nach links ab, wahrend Chinidin rechtsdrehend ist. 
(Siehe S. 741.)

Ueber Sehwefelsaure oder an trockner Luft giebt das Chininhydrat 2 Mol. ( =  9,5 Proc.) 
Wasser ab; es hinterbleibt die Verbindung C20H.2lN2O2 ILO. Diese wird erst durch 
Trocknen bei 100° C. vollig wasserfrei. Der Wassergehalt des Chininhydrates C20H24N20 2 
+  8 ILO betriigt rechuerisch 14,28 Proc.

Wird das Chininhydrat erhitzt, so schmilzt es bei 57° C.; bei weiterem Erhitzcn 
wird es unter Wasserabgabe und Uebergang in wasserfreies Chinin wieder fest nnd schmilzt 
alsdann bei 175° C. Bei weiterem Erliitzen wird es vollstitndig zersetzt unter Abscheidung 
einer schwerverbrennlicken Glanzkohle, die schliesslich vol!standig verbrcnnt, ohne eiuen 
Riickstand zu hinterlassen.

In wasserigen Oxysauren, z. B. Sehwefelsaure, Essigsaure, Woinsaure, lost es sich 
mit bliiulieher Fluorescenz auf. Diese wird unterdriickt durch Ferricyankalium, Iłliodan- 
kalium, Natriumthiosulfat und durch die Fluoride, Chloride, Bromide uud Jodide der Mc- 
talle, ausgenommen Mercurichlorid, Mercuribromid, Mercuricyanid, Fluorwasserstoff und 
Ammoniumfluorid.

Charakteristisch ist fiir das Ckiniu die T h a lle io c h in -B e ak tio n : Lost man 
0,1 g Chinin in 20 ccm starken Chlorwassers, so entstcht auf Zutropfen von Ammoniak- 
iliissigkeit eine smaragdgriine Fiirbung. Indessen giebt auck das C h in id in  die gleiche 
Reaktion, s. S. 741.



P riifu n y . 1) Es sei reinweiss nnd verbrenne auf dem Platinbleche zwar sckwierig, 
aber ohno einen Riickstand zu hinterlassen. (Mineralisebe Beimengungen.) 2) In konc. 
Minerał sauren, aucb in konc. Scbwefelsaure, liise. es sieb entweder olme Earbung oder mit 
nur sebwacb gelblicher Earbung auf. (Dunkle Earbung wiirde Zucker anzeigen.) 3) Beim 
Erbitzen mit Natronlauge entwickele es keinen Ammoniakgeruch. (Ammoniaksalze.)
4 ) 1 g Cbinin soli sieb in einem Gemiscb von 6 ccm absolutem Alkohol und 3 ecm Aetber 
bei leicbter Erwarmung yollstandig auflosen, und die Losung soli naeb dem Erkalten kim 
bleiben. (Fremde China-Alkaloide, besonders Cincbonin.) 5) Die Priifung auf fremde 
China-AIkaloide erfolgt zweckmiissig in der Weise, dass man eine grdssere Mcnge, z. B. 
10 g, mit verdiinnter Scbwefelsaure g en au  neutralisirt, das neutrale (basiseke) Chinin- 
sulfat abscheidet und dieses, wie unter Gbininum sulfuricum angegeben, auf Nebenalkaloide 
priift. 6) Es yerliere durch Trocknen bei 100° C. nicbt mekr ais 14 Proc. an GewicM 
(Besobwerung mit Wasser; der tbeoretische Wassergohalt betragt 14,28 Proc.).

Aufbew aJiruny. Vor Licbt geschiitzt, da es im direkten Licbte braunlich wiri- 
Anwenduny. Das Ohininhydrat dient vorzugsweise zur Darstellung einigH 

seltener gebraucbter Cbininsalze. B e r n a t z ik  empfabl eine 50 procentige fitherische Auf' 
losung des Chininliydrates zu subkutanen Injektionen. Zu diesem Zwecke werden 5,0 Chinin- 
hydrat in 15,0—20,0 Aetber geldst und die Losung abgedunstet, bis sie das Gewicht 10,0 
hat. Ueber die Wirkung und Anwendung der Cbininsalze s. unter Chininum sulfuricum

II. Chininum anhydricum. W a sser fre ie s  C h in in . O.,0II,,1N.,O... M ol. Ge>v.= 
3 24 . Ist die freie wasserfreie Chinabase. Man erhalt sie aus dem wasserbaltigen Chinin, 
indem man dieses zunachst im luftverdiinnten Ran me iiber Scbwefelsaure yortrocknet und
dann die Trocknung bei 125° C. zu Ende fiibrt. Weisses, krystallinisches Pulver von de" 
Eigenscbatten des yorigen, Schmelzp. 175° C.

Das wasserfreie Chinin scbeidet sieb aucb aus der bei Siedebitze gesattigten wassC' 
rigen Losung aus, ferner wenn man die wasserige Losung bis zur Salzbaut eindampA 
endlich aus der alkobolischen Losung unter bestimmten Bedingungen.

C h in in u m  cr iu lu in . C h in iu m . LAiuiuu<jT;n’sch es  (j iiin iu m . E xtractnm  poll* 
c h r e stu m  C b in ae. Grobgepulyerte Chinarinde, in wolcher Chinin zu Cincbonin dem 
Gewiehte nacli wie circa 2: 1 yertreten ist, wird mit dem halben Gewicht Kalkhyd®1 
gemischt, mit Weingoist in der Wiirme erschćipft und der weingeistige Auszug durch Des®" 
lation und Abdampfen zur Troclme gebracht. Es ist eine amorphe braunliche brocK- 
iige Masse.

Pi lu lać  <£uinli.
Bp. Chinini crudi 15,0,

Man erweicht dasselbe in massiger Wiirme und 
formt daraus 100 Pillen. Zweimal des Tages

Vin 1 1 1 1 1  <£uinii.
Bp. Chinini crudi 5,0 

Aeidi citrici 1,0 
Yini albi 1000,0 
Spiritus Yini 45,0.

Macera saepius agitando et filtra.
D. S. 100,0 ais Febrifugum, 30,0 ais Koborans.

C h in in u m  d u lc if ic a tu m , y e r s iis s te s  C h in in , yersucbte man vor langerer Zeit ® 
den Handel zu bringen. Man bereitcte es aus golostom Lakritzensaft, welcher mit Am®01, 
schwacb alkalisch gemacht war, durch Versetzen mit Chinoidinlosung und Trocknen ®c 
Niederschlages.

in der fieberfreien Zeit zebu Pillen.

Quinetum ist die Bezeichnung fiir ein Alkaloidgemisck, welches von C. H. Wo01) 
in Bengal aus der Bindę der dort angepflanzten Cinchona snccirubra nach D e  Vbij's ^er’ 
fahren dargestellt wird und wenigstens aus vier Alkaloiden: Chinin, Cinekonidin, Cincho®11 
und amorphem Alkaloid bestebt. In Bengal bat man dieses Prilparat „Cinchona febrI‘ 
f u g e “ getauft.

Aehnlicbe Priiparate sind: C b in o ąu in in e , das Gemiscb sammtlicher fallbarer Bf®1’11 
aus Cinchona succirubra, an Salzsaure gebunden, ferner C a lisa g a in e , die amorp'ie"’ 
rolien, gefallten Chinabasen, also eine Art Rok-Chinin.

Chiiiobalsamum. Gosselini. 
Q u i n o b a u m e d e  G o s s e l in i .  

Bp Resinae Balsami Copaivae 5,0 
Chinini puri 2,0.

l ia n t  pilulae No. 100. Gegen Gonorrlioe.

Oleum .Jecoris Asclli cum Chinino.
C h in in - L e b e  r  t h ra  n.

Bp. 1. Chinini puri 2,0
2. Alcohol absoluti 6,0
3. Olei Jecoris 300,0.

Man lbst 1 in 2, fiigt 3 z u  u. erwttrmt, bis 2 ver- 
fltichtigt ist.



Chininum citricum.
I. Chininum citricum. C h in in c itr a t. C itro n en sa u res C h in in . C itra te  dc  

Ouinine. (Ju in inae C itra s . (C.20H,4N2O ,),. C„ir8Ov - f  71LO. M ol. G ew . =
Zur D a rs te llu n g  lost man 1 Th. krystallisirte Citronensaure in 100 Th. destillirtem 

Wasser, setzt 3,086 Th. wasserfreies oilcr 3,6 Th. krystallisirtes Chininhydrat hinzu und 
koclit-, bis die Siiure gesiittigt ist, filtrirt und setzt zur Krystallisation zur Seite.

Weisse, nadelformige Krystallnadeln in etwa 900 Th. kaltem oder 30 Th. siedendem 
Wasser, oder in 45 Th. kaltem oder in 3 Th. siedendem Alkohol loslich, von bitterem Ge- 
schmack. — Die heiss bereitete wasserige Losung, mit frisoh bereitetem Kalkhydrat bis 
zur alkalischen Keaktion geschiittelt und nach dem E rk a lte n  (!) filtrirt, muss eine klaro 
Pliissigkeit geben, welche beim Erhitzen bis zum Sieden milchig getriibt wird; die Trii- 
bung yerschwindet beim Erkalten wieder (Calciumcitrat). Das Salz giebt die Thalleiochin- 
Reaktion. — Die wasserige Losung darf, nach dem Ansauern mit Salpetersiiure, durch 
Baryumchlorid nieht getriibt werden. Ex tempore liisst sich 1,0 des Salzes durch Mischung 
von 0,75 Chininhydrat und 0,4 Citronensaure darstellen.

Das Chinincitrat soli weniger energisch auf Gehirn und Magen wirken, auch ein 
Antisepticum und Tonicum sein. Dosis 0,05—0,3—0,6—1,0. Es wird nur selten gebraucht.

S iru p u s C h in in i c i t r ic i  Magjsndie, eine Losung yon 0,65 C h in in c itra t  und 0,5 
C itronensaure in 100,0 S iru p u s  Sacchari. Taglich 1—2 Loffel voll ais Antiseorbuti- 
cum und Antisepticum von Magendie ernpfohlen.

II. Chininum-FerrO citricum. C h in in u m  c itr ic u m  m a rtia tu m . C h in in -E isen - 
citrat. Dio unter diesem oder ahnlichen Namen yon den yerschiedenen Pharmakopoen 
aufgenommonen Praparate sind keine einheitlichen Yerhindungen, iibrigens auch von ver- 
schiedener Zusammensetzung.

C h in in u m -P erro  c itr ic u m  (Austr. Germ.). E is e n c h in in c itra t .  C itro n sau res  
E isenchinin. Die Germ. giebt eine Yorsehrift zur Darstellung nieht, doeh kann das 
Praparat nach der von der A ustr. angegebeuen Vorschrift (welche der Germ. II entstammt), 
hergestellt werden.

D a rs te llu n g . Man lose 6 Th. Citronensaure in 500 Th. destillirten Wassers und 
fiige 3 Th. gepulyertes Eisen hinzu. Hierauf erhitze man unter hauligem Riihren auf dem 
Dampfbade. Diese Operation fuhre man in einer liaehen Porcellanschale aus, damit durch 
geniigenden Luftzutritt das zuerst entstehende schwerer ldsliche krystallinische P erro - 
c itra t in das amorphe, loichter losliche P e r ro -F e r r ic i t r a t  iibergehe, welches zur 
Darstellung des Chinindoppelsalzes nothig ist. Naclulem die anfangliche Wasserstofi- 
eutwickelung beendet ist, digerire man daher die Mischung unter bestandigem Ersatze 
des yerdampften Wassers so lange, his die Losung rothbraun gewordon ist. Hierauf liltrire 
man dieselhe durch ein leinenes Filtertuch und yerdampfe die klare Pliissigkeit bis zur 
diinncn Sirupsdicke.

Der k a lte n  Eisencitratlosung wird noch feuchtes, frisch gefitlltes und ausgewaschenes 
Chininhydrat zugefligt, welches aus 1,33 Th. Chininsulfat (durch Fallung mit Natronlauge) 
dargestellt ist. Das Chinin wird mit der Eisenlosung innig gemischt, ehe man hehufs der 
Losung golinde erwarmt. Y^enn man das Chinin in die heisse Eisenlosung eintragt, so 
bilden sich Kliimpchen, welche sich sehr schwer losen. Nachdem die Losung des Chinin- 
hydrats eine yollstandige geworden ist, streiche man die, diinne Sirupskonsistenz zeigende 
Pliissigkeit auf Glastafeln und trockne bel massiger Wanno, bis sich das Praparat mit 
einem Messer leicht von den Glastafeln abstossen liisst. Die Ausbeute betriigt 10 Th. Die 
Darstellung im Laboratorium bietet keine Vortheile.

Eigenschaften. Das nach A ustr. und Germ. offieinelle C h in in e ise n c itra t  
bildet glanzendo, fast durchseheinende, dunkelrothbraune Lamellen, von bitterem, hintennach 
miissig eisenartigem Gesehmack, welche sich in Wasser ausserst leicht, dagegen schwer 
in Weingeist Ibsen. Das in dem Doppelsalze enthaltene Eisencitrat ist ein Oxyduloxydsalz,



nicht ein reines Oxydsalz des Eisens. Die mit Salzsaure angesiiuertc wiisserige Losung 
giebt dalier sowohl mit K al i u m f e rroey an id- ais audi mit KaliumferricyanidlCsung tiefblauo 
Ehllungen. Mit Kaliumjodirlllisung giebt sie eine bramie Failung von Jodchinin.

A  n fb e w u h ru n g . Um eine Keduktion des Chinin-Ferricitratcs, welehc dnrch (las 
Tageslieht eintritt, zu yerliindem, bewahre man das Salz in einer diolit gesclilossenen 
Flasche vor Licht geschiitzt auf.

P r  Hf m m . Man liise 0,5 g des Halzes in 50 ccm destillirten Wassers. Man erlialt 
eine klare Losung, welehc man mit etwas Salzsiiure ansauert:

1) 10 ccm dieser Losung geben mit Ferrocyankaliumliisung eine blauo Ffillung (An- 
wesenheit von F e rrisa lz ). — 2) 10 ceni der niiinliehen Losung geben mit Ferricyankaliuni- 
losung eine blaue Failung (Anwesenheit von F errosa lz ). — 4) 10 ccm derselben Liismi? 
geben mit volumetrisclier Jodlosung eine braune Failung (von Jodchinin). — 4) 10 ccm 
der Losung verdiinne man mit destillirtem Wasser auf 1 Liter. Die so erhaltene Losung 
von 1 : 10000 gebe mit Ferro- ais audi mit Ferricyankaliumlosung Blauungen und mit Jod
losung' noch eine Trtibung. — 5) Man liist 1 g des Salzes in einem ca. 20 ccm fassenden 
graduirten Cylinder in 4 ccm Wasser, yersetzt die Losung bis zur stark alkalischen Reak- 
tion mit Natronlauge und fiigt so fo r t 7 ccm Aetlier hinzu. Hierauf entzieht man der al- 
kaliseh-wasserigen Mischung das ausgefiillte Chinin dnrch Schwenken und leichtes Sclilit- 
teln derselben mit dem Aether. Man vermeide hierbei zu heftiges Scliiitteln, da sonst das 
Ganze emulgirt. Naeb dem Absetzen liebe mail die atherische Liisung mit einer Pipette 
ab und verdampfe die Losung in einem tarirten Schalchen. In gleieher Weise maclie man 
zwoi weitere atlierisehe Ausziige. Der Gesammtriickstand der drei Ausziige gebe, bei 100°C. 
getrocknet, mindestens 0,09 g ('Genu.).

Zur B eurtlieilung- d er B e in lie it des in dem Chinineisencitrat enthaltenen Cliinins 
lose man 20 g Chinineisencitrat in 80 ccm Wasser und yerfahre zur Isolirung des dalia 
enthaltenen Cliinins in derselben Weise wie eben ang-egcben weiter. Das erhaltene Chinin 
lose man unter nnissigem Erwiirmen in der 20faehen Menge Weingeist auf und neutrali- 
sire die Liisung genau mit yerdiinnter Schwefelsiiure. Hierauf yerdunste man den.Wein
geist und yerfahre mit dem im Rtickstande bleibenden Chininsulfat, wie unter Priifung 
von Chininum sulfurieum angegeben (s. S. 700).

A n w e n d u n y .  Das Chinineisencitrat wird ais Roborans, Stomacliicum und die 
Blutbereitung yerbesserndes Mittel angewendet. Man giebt es zu 0,05—0,2 g 2—4 mai 
taglich in Wein geldst oder in Pillen, bei Chlorose in doppelt so starker Dosis.

Chiniiio-Ferrum citricum  (Hely.). 26 Th. Citronensaure werden in 50 Th. Wasser 
lici 80—40° C. gelOst. Dieso Losung wordo unter li hu fi gem Umriibren mit frisclibereiteteffl 
Ferriliydroxyd (welches aus 48 Th, FerrichloridlOsung von 1,28—1,29 spec. Gew. mittel® 
Ammoniakflfissigkoit gefallt und geniigend ausgowaschen ist) digerirt. In der sauron W" 
sung des Ferricitrates liise man durch Digostion 5,5 Th. Chininhydrat C.,0H.>jN2O., —)- 3FŁ.0 
(s. 8. 745), worauf die Fliissigkeit sorgf&itig bis zur Sirupkonsistenz eingedunstet und auf 
Glasplatten gestrichen und bei einer 50° O. niclit iibersteigenden Wanno getrocknet wird.

Gelb- lais rothbraune Blattchen, in Wasser loslich. Die Liisung reagirt sauer. Ber 
Gehalt an wasserfreiem Chinin botrage mindestens 10 Proc. Ueber die Bestimmung s. oben-

F e rri et (fuininae Citrus (U-St.). I ro n  and Q u in ine  O itra te . 85 Tli. Ferri- 
citrat werden in 160 Tli. Wasser unter Erwiirmen im Wasserbade auf nicht filier 600 C- 
geliist. In dieso Liisung bringe man eine Anreibung von 12 Th. wasserfreiem Chinin 
Ca?H ,4N2Oa (s. S. 746) und 8 Th. Citronensaure mit 20 Th. Wasser. Man riihrt um, his 
yollige Auf liisung erfolgt ist, dampft boi 60° O. zuin Sirup ein, streicht diesen auf Glas
platten und trocknet ilin boi 50 — 60° C.

Rothbraune Blattclien, loslicli in Wasser, wenig loslicli in Alkohol. Es soli min- 
destens 11,5 Proc. wasserfreios Chinin enthalten.

F e rri et (juininac Citras solubilis (U-St.). S o lu b le  I ro n  and Quinine Ci- 
tra to . Man lóst 85 Tli. Ferricitrat in 160 Th. Wasser bei 60° C., riihrt eine Anreibung 
von 12 Th. wasserfreiem Chinin mit 3 Th. Citronensaure und 20 Th. Wasser darunter, und 
wenn yiillige Auflosung erfolgt ist, riihrt man in k le in en  A n th e ile n  (!) 50 Th. Aro- 
moniakfliissigkeit voti 10 Proc. NIL oder soviol ais notliig, mit der Vorsicht darunter, dass 
man einen neuen Zusatz orst dann macht, wonn der durch den vorhergohenden Zusatz out- 
standeno Niederschlag von freiem Chinin wieder in Losung gegangen ist und die Flussig-



Iceit eine griinlicligelbc Farbung angenommcii hat. Dann dunstet man zum Sirup bei 60° C. 
ab, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet boi 50—60° O.

Griinlichgelbo Blattchen, an feuchter Luft zerfiiessend, sehr leicht in kaltem Wasser, 
in Alkohol nur theilweise lbslich. Das Praparat bosteht aus Ferricitrat, Chinineitrat und 
Ammoniumcitrat. Es entliu.lt otwa 11 Proc. wassorfroies Chinin.

F erri e t  (Ju in iu ae C itras (Brit.), I ro n  ot Q,uinino C itra te  (Brit.). Man fallt 
aus 180 ccm  Liquor Ferri sulfurici oxydati (spec. Gow. 1,441) durch Ammoniak das Ferri- 
bydroxyd und wilscht dioses geniigend aus. Andorseits lost man 40 g gewbhnliches 
Ohininsulfat in 820 ccm Wasser unter Zusatz von 50 g verdunnter Schwofelsduro (von 
16 Proc. H.,SO.,) und fallt aus dieser Losung das freie Chinin durch Zugabe von Ammoniak 
in massigem Ueberschuss. Man sammelt den Niederschlag und wascht ihu mit 1200 ccm 
Wasser aus. Dann lost man 123 g Citronensaure in 180 ccm Wasser, erwiirmt die Losung 
im Wasserbade und gicbt das vorher gut abgetropfte Ferrihydroxyd unter Umruhren 
dazu. Wenn das Ferribydroxyd gelóst ist, bringt man das Chinin hinzu und ruhrt um, 
bis audi diesos in Losung gegangen ist. Man lasst alsdann erkalten, setzt unter Umruhren 
in kloinen Antheilon 60 ccm Ammoniakflussigkeit (von 10 Proc.) hinzu, welcho mit 80 ccm 
Wasser verdunnt sind, mit der Yorsicht, dass ein neuor Ammoniakzusatz erst dann erfolgt, 
Wenn das durch den vorhergegangenen Zusatz ausgeschiedene Chinin wieder in Losung 
gegangen ist. Man filtrirt, dunstet die Losung zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten 
und trocknet bei 38u C.

Griinlichgelbo Blattchen. Das Praparat besteht aus Ferricitrat, Chinineitrat und 
Ammoniumcitrat und entspricht bis auf den etwas hoheren Chiningehalt dem F e r r i  et 
Quininae C itra s  so lu b ilis  der U-St.-Ph. Es enthalt 15 Proc. wasserfreies Chinin.

Das nacli Brit. oder U-St. hcrgostellte Praparat wird in Deutschland bisweilen 
unter dem Namen C hininum  F e rro -c itr ic u m  v ir id e  oder C hininum  F e r ro -c i tr i-  
oum am m oniatum  verordnet.

P uIyIs F e r r i e t  ({u m ia n e  C itra tis  e ifery escen s  (Nat. form.). E ffe rv esceu t 
Powder of C itra to  of Iro n  and Quinino. E ffe rv e sc en t C itra te  of Iro n  and 
fiuinino (Nat. form.) Rp. Chinini Ferri citrici solubilis (U-St.) 10,0, Sacehari albi 285,0, 
Aeidi tartarici 834,0, Natrii bicarbonici 372,0.

Y iuum  F e r r i au iaru in  (U-St.). Rp. Chinini Ferro citrici solubilis 50,0, Vini albi 
500 ccm. Solve! Tincturae corticis Citri Aurantii (Apfelsinentinktur) 150,0, Sirupi Sacehari 
300 ccm, Yini albi q. s. ad 1 Liter.

Chininum hydrobromicum.
I. Chininum hydrobromicum. (Ęelv. Ergiinzb.) C liin in h y d ro b ro in id . B ron i-  

w a ssersto llsau res C h in in . B r o m b y d r a te  de (ju in in e  basityue (Gall). (J a in in a e  H ydro- 
bromns (U.-St.) C20H24N2O2 . H B r +  H20 .  M ol. G ew . =  423.

Zur D a rs te l lu n g  werden 100 Tb. gewbhnliches Cbininsulfat in 800 Tb. Wasser unter 
Erhitzen bis zum Siedon gelost, alsdann fitgt man zu der im Sieden zn erhaltenden Fliis- 
sigkeit in kleiuen Antlieilen unter Umruhren eine Losung von 38 Tb. krystallisirtem Baryum- 
bromid in 250 Tb. Wasser, lasst kurze Zeit sieden uncl alsdann erkalten. Man priift die 
abgesetzte Fliissigkeit, ob sie geliistes Baryumsalz enthalt, und stellt sie in der auf S. 750 
angegebenen Weise so ein, dass sie ober eine kleine Menge Cbininsulfat, keinesfalls aber 
Baryumsalz in Losung enthalt. Man filtrirt, wascht das auf dem Filter hinterbleibende 
Baryumsulfat mit wenig Wasser naeb, dunstet das Filtrat bei 60° C. ab und lasst es in 
der Kalte krystallisireu. Die Krystalle werden nacli dem Abtropfeu auf Filtrirpapier ge- 
braeht und an der Luft getrocknet.

Feine, seidenartig glanzende, koncentriscli gruppirte Nadeln, loslich in 60 Tb. kaltem 
Wasser, in 1 Th. siedendem Wasser, aucb in 10 Tb. Chloroform, in 0,7 Tb. Weingeist, 
in Glycerin in jedem Verbiiltniss. Die wasserige Losung ist neutral oder sehr schwaeli, 
alkaliach und darf durch Zusatz von verdiinuter Sehwefelsaure niebt getriibt werden 
(Baryumsalz). Das Salz enthalt 76,6 Proc. Chinin C.0II21N2O2 und 4,25 Proc. Wasser. Die 
wasserige Losung fluorescirt niebt.

Vrufun<j. 1) Die wasserige Losung des Salzes (1:50) werde durch Barymnnitrat 
nur wenig (Spuren von S ch w efe lsau rc  sind zuzulassen), durch verdtlnnte Sebwefelsaure 
aber gar niebt getriibt (Bary tv e rb in d u n g e n , wclcbe aucb in Spuren niebt zugegeu sein



diirfen), 2) 0,05 g einer guten Durchschnittsprobe, mit 10 Tropfen konc. SckwefeMnm 
und 1 Tropfen Salpetersaure gemisckt, zeigen keine rotke Fiirbung (Brucin, Morpkinl-
3) Das Salz yerliere kei 100° C. nickt mehr ais 4,5 Proc. an Gewicht. 4) Priifung auf 
N e b e n a lk a lo id e : 2 g  Ckininbromhydrat werden in einem erwannten Morser in 20 ccm 
heissem Wasser g e lo s t  (!); die Losung wird mit 1 g zerriebenem, unverwittertein Natrimii- 
sulfat versetzt und die Masse gleiekmiissig durchgearbeitet. Nach dem Erkalten bleibe di® 
Masse, unt-er zeitweiligem Umriikren, J/2 Stunde bei 15° O. stehen; hierauf werde durcb 
ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes Filter von 7 cm Durckmesser filtrirt. Yon dem 
15° O. zeigenden Filtrate werden 5 cem mit Ammoniakfliissigkeit (Spec. Gew. 0,96) vo» 
15° C. versctzt, bis der entstandene Niederschlag wieder gelost ist. Ilierzu diirfen nickt 
mekr ais 4 eem Ammoniakfliissigkeit verbraucht werden.

II. Chininum bihydrobromicum. S a n res  C h in in b ro m h y d ra t. Saures brom- 
w a sse r s to ffsa u r e s  C h in in . B r o m liy d r a te  de (Jn in in e  n e u tr e  (Gall.). C,oIL1}f..0i • 
2 H B r -(- 3 ICO . M ol. G ew . =  540 .

Zur D a rs te l lu n g  lost man 100 Tb. gewdlmlickes Ckininsulfat in 800 Tk. Wasser, 
welckes mit 67,5 Tk. verdiinnter Scliwefelsaure (sp. G. 1,11—1,14) angesauert ist. Zu 
dieser siedenden Losung fiigt man unter Umriikren und okno das Sieden zu unterbrechet, 
in kleinen Antheilen eine Losung von 76,0 Th. krystallisirtem Baryumbromid in 200 Tk 
Wasser. Wcnn alles zugegeben ist, liisst man nock einige Augenklicke sieden, darni #k 
setzen und stellt fest, ob in der klaren Flilssigkeit dureh Sckwefelsaure nock eine Triibung 
erfolgt, ok also Baryumsalz nock in Losung ist. Sollte dies der Fali sein, so fallt man 
das Baryumsalz durek Zugabe kleiner Mengen des Chininum bisulfuricum aus, so dass 
vou letzterem nur ein sekr geringer Uebersckuss yorkanden ist. Dann filtrirt man ab, 
wascht das auf dem Filter kinterbleibende Baryumsulfat mit heissem Wasser nacb, dunstet 
das Filtrat bei 60° C. bis zum Gewicht von 300 Tk. ab und lasst es in der Kiilte krystalit 
siren. Die Krystalle werden nach dem Abtropfen auf Filtrirpapier an der Luft getrocknef

Farblose prismatiseke Krystalle, loslick in 7 Tk. kaltem Wasser, sekr leicht loslicb 
in. siedendem Wasser, auck in Alkohol. Die wiisserige Losung rothet blaues Laekinus- 
papier; sie darf durck yerdiinnte Sckwefelsaure nickt getriibt werden. (Baryumsalze.) Da3 
Saiz entkalt 60 Proc. Chinin und 10 Proc. Wasser.

Die mit starkem Chlorwasser yersetzte wasserige Losung des Salzes giebt auf Zu- 
satz von Ammoniakfltissigkeit eine smaragdgriine Farbung (Tkalleioehin-Reaktion). Silber- 
nitrat ruft in der wasserigen, mit Salpetersaure angesauerten Losung eine klassge®6 
Fdllung yon Silberbromid keryor.

Chininum hydrochloricum.
I. Chininum hydrochloricum (Austr. Germ. H elv.). C lilo rh y d ra te  de Q«i- 

n in e  b a s iq u e  (Gall.). (Juinimie I ly d r o e h lo r id iim  (Brit.). (J u in in a e  I ly d r o c k lo r a s  (U-St)- 
C h iiiin h y d r o c h lo r id . C liin in c lilo r liy d r a t . C h lo rw a ssersto ffsa u re s  C h in in . Cliininum 
in u r ia t ic u m . S a lz sa u r e s  C h in in . C20H21N2O2 . IIC1 +  211 ,0 . M ol. G ew . =  396,5.
DieseS Salz wird mit Yortlieil nur in grossem Maassstake, d . h. in chemiscken Fabrikeu, 

dargestellt.
D a rs te llu n g .  1) Dieses Salz wird fabrikmassig durek Umsetzung von reinem 

Ckininsulfat mit Baryumchlorid hergestellt. Man fiigt zu 1 Th. Chininsulfat 15 Tk. destil" 
lirtes Wasser und 0,28 Tk. Baryumchlorid und erwarmt unter kestandigem Umriikren b15 
auf 60° C. Wenn die Umsetzung in Baryumsulfat und Ckininekiorkydrat beendigt ist, 
filtrirt man ein kleines Probchen durck ein Papierfiltercken und priift das Filtrat 
Baryum und Sckwefelsaure. Im Fallo ersteres nock yorkanden ist, fiigt man eine weitere 
kleine Menge von Ckininsulfat zu der warmen Losung, bei einer beiangreickeren Schwefrf" 
saurereaktion giebt man nock etwas Baryumchlorid hinzu. Wenn schliesslieh die LosuuS



so eingestellt ist, dass das Filtrat kein Baryumsalz uiid kein oder wenig Sulfat mehr ent- 
hiilt, so fiigt man etwas Thierkokle zu und filtrirt die durch Dekanthiren ziemlich geldarte, 
nocli lieisse Fliissigkeit durch Papierftlter. Nach mehrtagigcm Stehen wird das aus- 
krystallisirte Chininchlorhydrat von der Lauge getrennt und bei gelindor Warnie getrocknet. 
Die Lauge kann auf yerschiedene Weise weiter verarbeitet werden, z. B. durch Wieder- 
verwendung derselben bei einem neuen Ansatze oder durch Eindampfen derselben im Va- 
cuum, uni durch Erzielung von koncentrirteren Losungen weitere Krystallisationen von 
Chininchlorhydrat zu erlangen.

2) Im pharmaceutischen Laboratorium bereitet man es am beąuemsten und vor- 
theilhaftesten direkt ans Chininhydrat und Salzsaure.

Aus dem Ohininsulfat durch Natriumkarbonat abgescbiedenes, nocli fcuchtes Chinin- 
liydrat wird in annahernd ausreichender Meuge in eine 25procentige Salzsaure, welche 
mit, der Wfachen Menge dostill. Wasser yerdiinnt und auf hochstens 30° O. erwarmt ist, 
auf einmal oingetragen. Nach 15 Minuten langem Stehen an einem lauwarmen Orte wird 
dio Mischung bis auf circa 60° C. erwarmt und entwoder etwas Chininhydrat oder ver- 
diinnto Salzsaure dazu gegeben, bis die Fliissigkeit vollig noutral gewordon ist oder eine 
sehr schwaeho Alkalitat erlangt hat. Dann sotzt man zur ICrystallisation bei Soite. Din 
dom erzeugten Chininchlorhydrat volle Krystallisationsfahigkeit zu erhalten, darf dio er- 
walinte Temperatur von 60° C. niclit iiberschritten werden. Auf 10 Th. jener 25procentigen 
Salzsauro ist das Chininhydrat aus 30 Th. Ohininsulfat ausreichend. Die Ausbeute betragt 
dann annahernd 26,5 Th. Dio Mutterlauge lasse mail langsam, vor Staub geschiitzt, bei 
ciner Temperatur von hochstens 45° C. abdunsten. Sollte sie koino Krystalle ausgeben 
wollen, so ist es am besten, das Chinin daraus ais Hydrat mittels Natriumkarbonat aus- 
nufallen.

E ig en sch a ften . Das Chinincblorbydrat bildet weisse, seidenglanzende, haufig zu 
Biischeln vereinigte, nadelfiirmige Krystalle, welche bei gewohnlicher Temperatur bestlindig 
sind, bei massiger Warme yerwittern und bei 100° C. ikr ganzes Krystallwasser yerlieren. 
Es ist noutral, gerueklos, von sehr bitterem Geschmaek, loslieh in 34 Th. Wasser von 
15° C., in 25 Th. von 20° C. und in 2 Th. von 100° C., in 3 Th. Weingeist und in 9 Th. 
Chloroform (Ohininsulfat ist in Chloroform fast unloslich). Die Losungen fluoresciren im 
koncentrirten Zustande uberhaupt nicht. Stark yerdiinnte Losungen zeigen die xindeutung 
ciner schwachen Fluorescenz, die jedoch auf Zusatz yoii Salzsaure yerschwindet.

Dio Formel des Salzes ist C20H24N2Oa. HC1-|-2H20. Mol. Gew. =  396,5. Dieser 
Formel entspreeliend besteht das Salz aus: 81,72 Proc. Chinin, 9,20 Proc. Chlorwasserstoff 
"ud 9,08 Proc. Krystallwasser.

JPr iifu n g .  Beziiglich der Priifung ist des Naheren auf das unter „Prufung des 
Chininsulfats Gesagte zu yerweisen. Man lose 0,2 g des Salzes in 100 ccm destillirtem 
Wasser: 1) 50 ccm der Losung werden mit 20 ccm Chlorwasser yersetzt und 20 ccm 
Ammoniak hinzugefiigt. Die Fliissigkeit farbt sieh smaragdgrun. ( Id e n ti ta ts re a k tio n  
bez. Thalleiochinreaktion.) — 2) 10 ccm der Losung geben mit Salpetersaure angesauert 
auf Zusatz von Silbernitratlosung einen weissen Niederschlag von Chlorsilbcr (Identitats
reaktion). — 3) 10 ccm der Losung werden auf Zusatz einiger Tropfen verdiinnter 
Schw efelsaure gar nicht, dieselbe Menge auf Zusatz einiger Tropfen B a ry u m n itra t-  
1'isung nur sehr wonig getriibt. Eine Triihung mit Schwefelsaure deutet auf einen von 
einer wenig sorgfaltigen Darstellung des Salzes herriihrenden Gehalt von C hlorbaryum  
lun, eine geringfiigige Triihung mit Baryumnitratlosung ist auf einen zuliissigen Gehalt 
von O h in in su lfa t zuruckzufuhren. — 4) 0,05 g des Salzes mit 10 Tropfen Schw efel
saure und 1 Tropfen S a lp e te rsa u re  gemisekt, zeigen keine rotligelbe Fiirbung. Bei 
Ausfuhrung der Eeaktion 1'iige man zuerst die Schwefelsaure zu und warte mit dem Zu- 
s"tze des Tropfens Salpetersaure so lauge, bis die Chlorwasserstoffentwickelung aufgehort 
hat. Es entstekt bei reinem Chininchlorhydrat eine gelbe Losung. (M orphin giebt bei 
dieser Reaktion eine Rothfiirbung, S try c h n in  eine Orangefarhung, S a lic in  giebt schon 
mit Schwefelsaure allein eine Rothfarbung, Z ucker und andere organische Verunreinigungen 
geben eine Braunfarbung.) — 5) Eine kleine Meuge auf dem Platinbleeke yerbrannt, hinter- 
lasse keinen Riickstand (anorganisehe Yerunreiniguiigen). — 6) 1 g des Salzes werde bei



100° C. ausgetrocknet. Es verliere daboi nicht melir ais 0,09 g. (Das unyerwitterte Sak 
eiitliiilt 9,08 Proc. Krystallwasser.) 7) Es sei nockmals eindringlick au£ die specielle 
Priifung des Chinincklorhydrats auf Morphium hingewiesen, nachdem im Jahre 1872 in 
der Sckweiz und in Oesterreicli durck Chinineklorkydrat zaklreiehe Vergiftungen vor- 
gekoimnen sind, welcke durck die durck einen Irrtkum bedingte Vermischung dieses Salzes 
mit Morpkincklorkydrat entstanden:

Man yerdiinnt circa 5 ccm einer gesattigten Ferricyankaliumlbsung mit 20—25 ccm 
destillirtem Wasser, giobt dazu 10—15 Tropfen Ferrichloridlosung und 5 Tropfen reiner 
Salzsaure. Ist die Misckung eine k la re  braunlicke oder gelbgriinlicke Eliissigkeit, sokami 
sie sofort ais Eeagens yerbraucht werden. Ist sie wie gewoknlick triibe oder dunkel ge- 

farbt, so muss man sie filtriren.
Von dem Ckinincklorkydrat oder einem andereu Cliininsalze, welekes man auf einem 

glatten Bogen Papier zuvor sorgfaltig durckmisckt kat, nimmt man 0,05—0,1 g i11 
kleineren Partikeln und giebt es in einen Eeagircylinder; in welckem man es mit mehreren 
Cubikeentimetern des Eeagens iibergiesst und nacli dcm Durcksckuttclu, wenn nicht ais- 
bald Blauung eintritt, 5 Minuten bei Scite stellt. Nacli dieser Zeit ist die Eliissigkeit, 
falls Morpkin oder eine andere reducirende Substanz gegenwartig war, blau gelarbt.

Die blaue Earbenreaktion gehort dem Morpkin nicht allcin au, auok einige andere 
Stoffe, welcke auf Eerricyankalium reducirend wirken, erzeugen mit dem Eeagens eine 
ahnliehe Eeaktion, keine aber so scknell wie Morpkin.

U n tersu ch u n y  a u f  N ebeual/ca lo ide. Eiir die Priifnng auf Nebenalkaloide ist 
das unter Ckininsulfat Ausgefiikrte in gleicker Weise massgebend:

a) Die P robe der Germ. III. Dieselbe bezweckt eine Umsetzung der Alkaloid- 
chlorhydrate in Sulfate mit Hilfe von Natriumsulfat und eine Trennung der leickter 1®' 
lichen Sulfate von H y d ro ck in in , C in ch o n id in , C h in id in  und C iuckonin vom 
schwerer loslichen Chininsulfat auf der Grundlage der KiiiiNnidschen Probe. (Sieke diese 
unter Cliininum sulfuricum.)

2 g Ckininchlorkydrat werden in einem erwarmten Morser in 20 ccm Wasser von 
60° C. gelost. Die Losung werde mit 1 g zerriebenem, unverwittertem Natriumsulfat ver- 
setzt und die Masse gleichmassig durckgearbeitet. Nack dem Erkalten bleibe die Masse, 
unter zeitweiligem Umriikren, eine kalbe Stunde bei 15° C. steken. Hierauf werde durck 
ein aus bestem Eiltrirpapicr gefertigtes Filter von 7 cm Durckmessor filtrirt und von dem 
15° C. zeigenden Piltrate 5 ccm in einem trockenen Probirrokre mit Ammoniakfliissigkeit 
yon 15° C. yersetzt, bis der entstandene Niederschlag wieder klar gelost ist. Die liierzu 
erforderlicke Menge Ammoniakfliissigkeit darf nickt mckr ais 4 ccm betragen.

Chemisch reines Ckinincklorkydrat braucht bei dieser Probe: 3,4—3,8 ccm Ammoniak- 
fliissigkeit.

Ein grosser U eb c ls tan d  bei dieser Probe ist der, dass man aus der b re ifo rm igcn  

Masse, welcke man nacli der Umsetzung des Cklorkydrats mit Natriumsulfat erkalt, oni 
mit Miike die zur Probe notkigen 5 ccm herausbekommt. Man muss, um dieses zu erreicken, 
den auf dem Filter befindlichen Broi mit einem kleinen Pistill etwas pressen. Da km 
dieser Manipulation leickt das Filter reisst und dadurck kleine Krystiillcken in das Filtrat 
kommen, empfieklt es sieli, au Stelle der in dem Arzneibucke yorgesekriebenen 2 g Ckint*1' 
chlorhydrat 3 g zu dieser Probe zu yerwenden. Der Wasser- und Glaubersalzzusatz ist 
in diesem Falle um die Hiilfte zu yermekren. Man erkalt so die 5 ccm Filtrat auf leicli- 
tere Weise.

Bei A u sfiik ru n g  d ie se r  P ro b e  ist grosse Sorgfalt auf die gleichmassige iunigt 
Durckarbeitung des Chininsulfatbreics zu yerwenden. Man nebnie liierzu stets ein Pistill- 
ein Glasstab ist nicht, ausreichend. Bei Ausseracktlassung dieser Vorsiclit kann es siei* 
ere:gnen, dass geringo Mengen von Ckininchlorkydrat sick der Umsetzung entziekeu, 
einen zu grossen Ammoniakyerbraucli bedingt.

Wenn man neben, diesen Uebelstiinden noch das unter Chininsulfat tiber die EmpA" '̂ 
liekkeit der Probe von Kehnek und Welłek und die Papierliliration Gesagte in Betrackt



zieht, so ergiebt sioh, (lass diesc Probe unter ungiinstigen Umstiinden zu abweichenden 
Ergebnissen ftthren kann.

Einfacher auszufiihren, weniger Substanz erfordernd, dabei empfindlicber gegen 
Nebenalkaloide ist

b) Sohabfeb’s O sa la tp ro b e . (Das Naliere siebe Chininum, sulfuricum .) 0,9 g 
Chininchlorhydrat werden in ein kleines tarirtes Kochkolbchen gebracht und in 35 ccm 
destillirtem Wasser bei Siedehitze aufgelost, Hicrauf wird eine Ldsung von 0,3 g neutralem 
bystallisirten Kaliumoxalat in 5 ccm Wasser hinzugefugt und der Kolbeninhalt durch 
Zusatz von destillirtem Wasser auf 41,3 g gebracht. Mail stellt das Kolbcken unter bis- 
weiligem Umschiitteln in ein Wasserbad von 20° C., filtrirt nach Yerlauf von 1/2 Stunde 
durch ein Glaswollbauschchen ab und fiigt zu 10 ccm des Filtrates einen Tropfen Natron- 
lauge. War das untersuchte Chininchlorhydrat rein, so darf im Yerlaufe von einigen 
Minuten lceine Trubung entstehen. (Eine solche deutet auf Hydrochinin, Cinchonidin, 
Chinidin oder Cinchonin. Die Probe zeigt Spuren von Chinidin oder Cinchonin, ferner 
einen 2 Proc. ubersteigenden Gehalt an Cinchonidin plus Hydrochinin an.)

A u fb e w a h ru n g .  Das Chininchlorhydrat muss in einem gut gescklossenen Glas- 
geffiss im Dunkeln aufbewahrt werden. In der Witane verliert es einen Theil seines 
Krystallwassers, am Tageslichte niinmt es einen gelben Stich, bei langerem Stehen sogar 
eine braunliche Farbung an. Ein solches Salz giebt gefilrbte Losungen.

A n w e n ilu n g . Das Chininchlorhydrat wird unter den gleiehen Indikationcn und 
in den nlimlicken Gaben angewendet wie das Chininsulfat. Es besitzt vor dem letzteren 
den Yorzug, dass es an der Luft nicht so leicht verwittert, und dass es lcichter loslieli in 
Wasser ist. Ans letztcrcm Grunde wird es auch im Magen leiehter resorbirt, ferner kann 
es deshalb auch zu subkutanen Injektionen bonutzt werden. Doch ist fur diesen Zweck 
ganz besonders die Harnstoff-Doppelverbindung im Gebrauche.

B a c c e l l i ’ 8 iiitrayoiióso Injoction. 
lip. Chinini liydroclilorici 1,0 

Nutrii clilorati 0,75
Aquae destillatac 10,0.

Dio Ldsung ist bei Blutwiirme (37° C.) klar.
Injectio  Chinini. B o t k in .

Ilp. Chinini hydroelilorici 1,0
Acidi hydroelilorici (25%) 0,4 
Aquao destillatac 5,0.

Zu subkutanen Injektionen bei asiatischer Cholera.
Injectio  Chinini. J o u s s e t .

Ilp. Chinini hydrochloriei 0,6
Acidi liydroclilorici gtt. 2 
Aquae destillatae 6,0.

Zur Injection (in die Trachea) bei pernicibsem 
Wechselfieber, Cholera, Hydrophobie, Tetanus.

Idqnor Chinini liydroclilorici. B i n z .

Ilp. Chinini hydrochloriei 1,0 
Aquae 100,0.

Kleinen Kindem 2—Sstfindlich 1 TlieelSffel, grosse- 
ren Kindem 1 Essloffel.

Pilnlac Brocqnii.
Bp. Chinini hydrochloriei

Extracti Secalis cornuti aa 0,15 
Extracti Belladonnae 0,003 
Pulveris Liquiritiae 
Glycerini aa q. s.

Fiant pilulae 30. TRglich 6—16 Pillen gegen Ur- 
ticuria auf nervoser Grundlage.

P ilu lae F c rri norvinao.
Ilp. Chinini hydrochloriei 2,0 

Massae Valetti 8,0
Extracti Gentianae 5,0 
Glycerini gtt. 5
Iladicis Liquiritiae q. s.

Fiant pilulae 120.

P ilu lae Chinini liydrochlorici-
llp. Chinini hydrochloriei 5,0

Acidi liydroclilorici gtt. nonnullas 
F iant pilulae 20. Jedc Pille enthiillt 0,25 g Chinin

chlorhydrat. Die Pillen sind weiss, werden hałd 
liart, Ibsen sieh aber leicht.

Solutio Chinini liydroclilorici. K O b n e r ,

III), Chinini hydrochloriei 0,5—1,0 
Glycerini
Aquae iia 2,0.

Zur subkutanen Injektion. Die Zugabo von Slluro 
zum Zweck der Auflbsung ist nicht gestattet.

Solntć do clilorliydrato hasiquo do l^uinino pour 
injectioiiM liypoderiiiiques (Gall.). 

C h i n o p y r i n  n a c h  S a n t e s s o n  u . L a v e r a n . 

Ilp. Chinini hydrochloriei 3,0
Antipyrini 2,0
Aquae destillatac sterilisatae 

q. s. (circa 6 g) ad 10 ccm.
1 ccm =  0,3 Chininchlorhydrat. Dic Ldsung blliut 

Lackmnspapier schwaeh.

II. Chininum bihydrochloricum. S a u r e s  C lu m n cU Iorb yd rat. S a u r e s  c li lo r -  
w a ssersto ffsa u res C h in in . (Ju in in ae  H y d ro ch lo r id u m  a e id u m  (Brit.). C h in in u m  
b ism u ria ticu m . C h lo rh y d ra te  n e u tr e  de (Ju in ine (Gall.). C20H24N2Oa . 2HC1. M ol. 
(lew. == 307. Diese Verbindung wird erbalten durch Umsetzung von Chininbisulfat mit 
Baryumchlorid. Man lost 10 Th. Chininbisulfat in 50 Th. Wasser, andererseits 4,45 Th.
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krystall. Baryumchlorid in 50 Tli. Wasser, mischt beide Losungen, sorgt in der Łoi 
Chininum hydrochloricum, S. 750, angegebenen Weise dafiir, dass unter keinen Umstanden 
Baryumsalz, sondom dass chor eine kleine Menge Schwefelsaure in LBsung ist und dunstct. 
das Filtrat boi einer 60° C. nioht libersteigenden Hitze ab, bis es krystallisirt. — Man 
kann auch 10 Tb. gewohnlickes Ckininchlorhydrat unter Zusatz von 8,7 Th. SalzsSure 
(von 25 Proc.) in 20 Th. Wasser aufliisen und die filtrirte Losung filier Calciumehlorid zur 
Krystallisation abdunstcn lassen.

Kleine, farblose Siiulen, loslich in 0,7 Th. Wasser, leioht loslich in Alkohol, sckwer 
loslicli in verdilnnter Salzsiiure, sehwerloslioh in Chloroform. Die wasserige Liisung' ist 
vou saurer Beaktion.

Wird besonders fur subkutane Injektionen angewendet.

III. Chininum bihydrochloricum carbamidatum. Chinin-liarnstoff-Chior*
h y d r a t. C h in in u m  u r e a to -h y d r o c h lo r ic u m . S a lz sa u r e s  H a rn sto ff-C h in in . C.0H<i 
N20 2 . CON2H , . 2 IICl +  5 ICO. M ol. ( le w . =  547.

D a rs te llu n y .  400 Th. C k in in c h lo rh y d ra t werdcn in 300 Th. verd. Salz- 
siiuro (1,061 spec. Cew.j geliist, mit 60—61 Th. vollig reinem H a rn s to ff  versetzt, bis zur 
Liisung erwannt, durch Glaswolle filtrirt und zur Krystallisation bei Seite gestellt. (Den 
Harnstoff reinig't man nothigen Falles durch Umkrystallisiren aus 95 Proc. Alkohol oder 
aus absolutem, falls der Harnstoff feuclit ist.) Die nacb 24 Stunden gebildeten Krystalle 
bringt man auf oinen Trichter, lasst abtropfen, wiischt mit destillirtem, mSglichst kalteni 
Wasser mich, breitet sie auf Aachen Tellem aus und trocknet bei Zimmertemperatur. Die 
Mutterlauge wird eingedampft (die Yerbindung des Chinins mit Harnstoff erleidet in 
wassriger Losung beim Kochen keine Zersetzung oder Farbenyeranderung, auch ist das 
Sonnenlicht ohne Einfluss auf eine koncentrirtc Losung) und wiederum zur Krystallisation 
hingestellt. Die letzte, braungefarbte Mutterlauge iibcrlasst man in einer Schale der frei- 
willigen Verdunstuug, wobei alles Chinindoppelsalz allmahlich herauskrystallisirt und 
entfernt werdon kann.

E iy e n sc lia fte n . Das Chininum bimuriaticum carbamidatum krystallisirt aus 
heissen Losungen in harten, weisscn, zusammenhftngenden, vierseitigen Prismen. Bei 
freiwilligem Yerdunst.cn einer koncentrirten Losung entstehen sebr grosse, haufig durch 
die ganze Schale sicb erstreckcnde, durehsichtige Prismen. Das Salz lost siek bei gewfikn- 
licher Temperatur in seinem gleicben Gewicht Wasser, eine etwas diekAiissige, am Liciit 
sicb nickt verandernde Fliissigkeit von strobgelber Farbę bildeud. Wabrend des AuflBseus 
findet eine bedeutende Temperaturerniedrigung statt.

Es ist nicbt hygroskopisck und verwittert nicbt, nur beim Erwarmen werden die 
Krystalle triibe und gellilich. Bei 70—75° C. scbmelzen sie unter Verlust von 10 Proc. 
Wasser zu einer gelbliclien Fliissigkeit, welcbe nacb dem Erkalten zu einer gelblichen 
Masse erstarrt. Lasst man die Masse an der Luft steben, so zieht sio nacb einigen Tagen 
die ganze Menge des verloren gegangonen Wassers an und wird wieder weiss. Lost innn 
das geschmolzene Salz in Wasser, so lasst es sicb vollstandig in Krystallen wieder 
gewinnen. Auch in Weingeist ist es loslich, durch Aetker wird aus dieser Losung ein 
Salz von etwas abweicbender Zusammensetzung ausgcfallt.

A n w e n d u n y .  Das Salz findet besonders Anwendung zu subkutanen Injektionen. 
Es eignet sicb hierfur namentlicb deswegen, weil es leicbt loslich ist und an der Applikn* 
tionsstelle nur geringe Reizerscheinungcn verursacht.

C h in in u m -F e r r i c h lo r a tn m . E ise n -C h in in c h lo rid . Man lost 10 Th. Chinin- 
hydrat (O20H2lN2O2 -)- 3ILO) in 14,3 Tli. Ferriehloridlosung (spec. Gow. =  1,282) in der 
Kalte auf. Die Lósung ist dunkelrothbraun und gestellt bei langerem Stehen zu einem 
Brei, weleher bei gelinder Wiirmo und unter Luftabschluss ausgetrocknet, eine harte, 
dunkelbraune Masse von harzigem Bruch darstelłt. Man zerreibt es, trocknet es nochmals 
iiber Schwofolsaure oder iiber Aetzkallc nacb und bcwahrt es in gut verschlossenen G1'" 
fassen vo r L ic h t g e sc h iitz t auf. — Es lost sieli leicht in Wasser oder in Alkohol, 
weniger in Aetlier und selimeckt bitter-adstringirend.



Kersch empfiehlt es ausse.rlick  ais blutstillendes Mittel. Es wirkt im Gegensatz 
zu Eisenchlorid schmerzlos und nicht iitzend. In n e rlic h  giebt er 10 Tropfen der 10 pro- 
centigen Losung in Wasser gegen Blutungen yerschiedener Art und ais Eoborans.

S o lu tio  C liin in i liy d r o c li lo r ic i p ro  in je c t io n e . Stoefella. 2 g Ckinineklor- 
hydrat werden unter Erwarmen in 10 ccm destillirtem Wasser gelost. Die Losung 
krystallisirt unterhalb 32° C., bei Bluttemperatur aber ist sie diissig und kann alsdann 
boi dieser Temperatur verwendet werden. Sie darf nicht sauer, sie soli vielmehr schwacb 
alkaliscb reagireu.

Chininum hydrochlorico-phosphoricum. C hin innm  m u r in tic o -p lio sp lio r i-  
cnm. ~ C20H21N2O2 . H C 1. 2[1M)4H3] - f  3 I I20 .  M ol. Ge w . =  610,5 . Fallt allmahlieh ans 
ciuer Losung yon 35 Th. Chininchlorkydrat in einer schwach erwarmten Mischung von 
70 Th. Phosphorsaure (1,154 spec. Gew.) und 9 Th. yerdiinnter Salzsaure (von 12,5 Proc. HC1) 
in Krystallen ans. Loslich in 2 Th. Wasser, die Losung reagirt sauer. Das Salz enthiilt 
rund 53 Proc. Chinin und fand erfolgreiche Anwendung bei Malaria und neiwosem Kopf- 
schmerz.

Chininum hydrochlorico-sulfuricum. C h in im iin  m u r ia tic o  - s u lfu r ic n m .
[C.20H2łNaO.2]a . H .SO,. 2 l ic i  +  3 H20 =  873. Wird erhalten, indem man 10 Th. gcwbhn- 
liches Ckininsulfat in 3,3 Th. Salzsaure (von 25 Proc. HC1) auflost und die Losung an 
einem warmen Orte, yor Staub geschiitzt, der freiwilligen Verdunstung iiberlasst. Farb- 
lose, in 1 Th. Wasser losliche Krystalle. Wird von Grimaux und Laborde zur sub- 
kutanen Anwendung empfohlen: Kp. Chinini hydrochlorico-sulfuriei 5, Aquae desiillatae 6,0. 
1 ccm der Losung =  0,5 g des Salzes. Das Salz enthiilt 74,2 Proc. Chinin.

Sanochinol-Langheld. Ein von Dr. Erich Langiield dargestelltes Chinin-Praparat. 
Es wird erhalten durch Einwirkung von Ozon auf wasserig-alkoholisehe Losungen von 
Chininsalzen. Das gegcnwartig im Handel hefindliehe Praparat ist die mit Ozon be- 
handelto Losung des salzsauren Salzes. Sie soli in 100 ccm =  4 g Okiniuchlorkydrat bez. 
dessen Umwandlungsprodukte enthalten.

Gelbc bis braunliche oder braune, naeii Aldehyd riechende saure Eltissigkeit, welche 
durch Natroulauge nicht gefiillt wird. Vor L ic h t g e sc h iitz t au fzubew ahren .

Das Sanochinol wird gegen Tuberkulose und gegen Malaria angewendet. Der Er- 
finder stellt sich vor, dass durch die Behandlung mit Ozon aktiyer Sauerstoff in die Blut- 
balm eingefiihrt wird und dort Mikroorganismen schwiicht oder todtet.

Zur Zeit werden anek andere Salze, z. B. das schwefelsaure und das ameisensaure 
Chinin der Behandlung mit Ozon unterworfen.

Chininum salicylicum.
Chininum salicylicum. (Helv. Erganzb.). C h in in sa lic y la t . S a lic y lsa u r e s  

Chinin. S a lic y la te  (le (Ju in in e b a s ią u e  (Gall). C20H21N2O2. C ,II60 3 -)- '/2H20 .  M ol. 
Geiv. == 471.

Zur D a rs te llu n g  lost man 3,89 Th. Natriumsalicylat in 120 Th. Wasser, crkitzt 
2'imSiedon und setzt alsdann sogleich unter Umriihren 10 Th. officinelles Ckininsulfat hinzu. 
Es bildot sich unter diesen Umstanden sogleieh das schwerlbsliche Chininsalicylat, welchos 
®>(:h ais Niederschiag ausschoidet. Die Umsetzung ist nach wenigen Augenblicken des 
Siedens beendet. Man lasst erkalten, bringt den Niederschiag auf ein Filter, wiischt ikn 
wit kaltem destillirten Wasser, bis das Ablaufendo durch Baryumchlorid nicht melir ge- 
tiiibt wird, und trocknet an der Luft auf poroser Unterlage. — Bei der Darstellung siud 
aile oisenhaltigen Materialien, aueh eisenhaltiges Filtrierpapier u. dergl. mit Sorgfalt aus- 
zuschlicssen.

Farblose, leicht etwas rothlioh werdende Krystallnadeln, ISslich in etwa 230 Th. 
Wasser von 10° C., loslich aueh in 25 Th. Weingeist, besonders leicht loslich in Chloro-
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form. Es enthalt 68,79 Proc. Chinin C20I-I2iNaOa und 1,91 Proc. Wasser, welches bei 100° C. 
yollstiindig entweicht.

Fiig-t man zur kalt gesiittigten wasserigen Losung etwas stark verdiinnte Eisen- 
chloridlosung hinzu, so tritt yiolette Farbung auf. Versetzt man 10 ccm der gesattigtea 
wasserigen Losung mit 8 ccm starkem Chlorwasser, so tritt auf Zusatz von Ammoniak 
smaragdgriine Farbung auf (Tkalleiochin-Reaktion). — Verdiinnte Schwefels&ure bringt Id 
der wasserigen Losung blaue Fluorescenz hervor.

P r  ii firn y . I) Das Salz yerliert bei 100° C. kockstcns 2 Proc. an Gewicht. 2) Lost 
man 0,5 g Chininsalicylat untcr Zufiigung einiger Tropfen Salpetersaure in 25 ccm 
destillirtem Wasser, so darf die von der Salicylsaure abfiltrirte Losung weder durch Silber- 
nitrat noch durch Baryumnitrat merklich getriibt werden (Chlor, bez. Schwefelsaure, von 
denen Spuren zuzulassen sind).

P r i i f u n g  au f N e b e n a lk a lo id e : 2 g Chininsalicylat werden in 10 ccm Wassd 
suspendirt; die Mischnng werde mit Natronlauge stark alkalisch gemacht und wiederkolt 
mit Aether ausgeschiittclt. Den Yerdunstungsruckstand der abgehobenen Aetherschichtei> 
lose man in der 20fachen Menge Weingeist, neutralisire diese Losung genau  mit ver- 
diinnter Schwefelsaure und verdunste die Mischung im Wasserbade. Den zerriebenen Ver- 
dunstungsruckstand iibergiesse man alsdann in einem Probirriilirchen mit 20 ccm Wasser 
und stelle das Ganze 1/2 Stunde lang, unter hauflgem Umschiitteln, in ein auf 60—65° C. 
erwiirmtes Wasserbad. Hierauf setze man das Probirrohr in Wasser von 15° C. und lass® 
es unter hauflgem Schiitteln 2 Stunden lang darin stehcn. Alsdann filtrire man durch 
ein aus bestem Filtrirpapier gefertigt.es Filter von 7 cm Durclimesser, bringe 5 ccm des 
15° C. zeigenden Filtrates in ein trocknes Probirrohr und mische allmaklich Ammoniak- 
iliissigkeit von 15° C. hinzu, bis der entstandene Nicderschlag wieder klar gelost ist. Di® 
hierzu erforderliche Menge Ammoniakflussigkeit darf nicht mehr ais 4 ccm betragen.

C h in in u m  sa lic y lic u m  cu m  A n tip y r in o . Ist ein Gemenge gleicher Theile Chinin
salicylat und Antipyrin. Bei Reuralgien in Gaben von 0,5—1,0 g gebraucht.

Inlluenzin von E. ScHNiEwiND-Elberfeld ist eine Mischung von Phenacetin, CoffeMi 
Chininsalicylat und JSTatriumchlorid.

Chininum sulfuricum.
I. Chininum Sulfuricum. (Austr. Germ. Helv.) C liin in u m  su lfu r ic u m  basicii’11, 

S u lf a te  de (ju in iu e  b a s iq u e  (Gall). (Ju in inne S u lp lia s  (Brit. U.-St.j €hininsulf:lt 
(b a s is c h e s  o d er  u e u tr a le s ) . G ew b h n lic lie s  o d er  o f l lc in e lle s  C liin ln su lfa t . Sclnvcf6' 
sa u r e s  C h in in . (C.20H2|N2O2)a. 1 1 ,8 0 , +  8 H aO. M o l. G ew . =  800.

Nach der Auffassung der modernen Chemie ist das vorstehend angefuhrte Salz d»® 
hasisch-schwefelsaure Chinin. Da aber seine Reaktion neutral ist, so wird es in der Rcgel 
ais neutrales Chininsulfat bezeichnet. Da es endlich das am meisten angewendete Chi®1®' 
salz ist, so wird es auek das „gewoknliche oder officinelle Chininsulfat11 genannt.

D arstelliing. Die lohnende Darstellung des Ckinin’s ist nur in besonders kierf® 
eingeriohteten Fabriken moglich. Dieselbe ist in ihren Grundziigen die folgende:

Dio in feines Pulver yerwandelten Chinarinden werden mit Kalkmilch alkalisch g®' 
macht, um das Chinin und dio anderon Alkalolde, wolche in den Rinden an ver schiedes® 
Sauren gebundon sind — die wichtigsten der lotzteron sind die Chinasiiure, die Ghinage®1' 
s&ure und die Chinoyasiluro — in Froiheit zu sotzen.

Die Extraktion der Alkalolde wird nun nach zwoi yerschiedonen Methodon ausgcful'1̂  
a) Boim D e k a n th irv e rfa h re n  werden dio alkalisch gomachten Rinden in AppaI'a." 

mit rotirenden Riihrwerken gebraclit. Sio werden in denselben mit orwarmten, h°c 
siedenden MincraliSlen, z. B. Paraffinol, durchriihrt, welche dio Alkaloido aufnebmen. 
einiger Zeit lasst man die Rinden sich absetzen, zieht hierauf dio ldaro OellOsung ab ®11 
ontzieht derselben durch Schuttoln mit yerdiinntor Schwefelsaure die Alkalolde. In glcicbcr 
Weiso macht man mohrere Ausziigo bis zur Ersehopfung der Rinden.



b) Boim D e p la c i r v e r f a h r  en werden die alkaliseh gemachten liinden in eylin- 
drischon, mit Senkbodon yersehenen Gefassen mit erwarmten Mineralblen oder Weingeist 
bis zur ErschSpfung ausgozogcn. Die Alkaloide werden dem Extraktionamittel entweder 
mit verdunnter Schwefelsaure entzogen (boi Yerwendung hochsiedender Oele) oder dioaea 
abdestillirt (bei Yerwendung von Weingeist, oder von niedrigsiedendon Oolon) und ans 
dom in der Destillirblase zuriickbleibenden Hai’zo die Alkaloide mit verdiinnter Schwefel- 
siiuro ausgezogon.

Die nacli der einon oder anderen Mothode orhaltene sauro LOsung entbalt jo nacb 
der Natur der vorschiedenen Obinarinden nebon Chinin die fo lg e n d e n  A lk a lo id e :

Diese s c h w e fe ls a u re  A lk a lo id lo s u n g  wird in der Hitze mit Soda neutralisirt; 
es krystallisirt boim Erkalten die Hauptmenge des Chinina ais unroines Sulfat aus. Ans 
dor Laugo wird das Chinin vollends dureh Soignettesalz ais schwer liisliches Tartrat ab- 
geschiedcn. Die so gewonnenen, Chinin enthaltenden Gomonge werden in den verschiedenen 
Fabriken nach besonderen, ais Gelieimnis bewahrton Verfabron auf reines Chinin verarbeitet, 
welohes sodann ais Sulfat unter Zusatz von Tbierkohle aus Wasser umkrystallisirt wird. 
Es wird so zunachst das gewohnliche Chininsulfat orhalten, welehos zwar den Anspruchcn 
friiherer PhannakopOen genugte, daboi jedoch nocli mehrere Procente Hydrochinin und 
Cinchonidin entbalt.

Seit etwa 15 Jahren wird ein besonderer W erth darauf gelegt, ein von Nebenalka- 
Ioi'den moglichst freies Chininsulfat anzuwenden. Die Trennung des Cincbonins vom Chinin 
gelang sehon friiher in zufriedenstellender Weise. Dagegen verursachte zunachst Schwie- 
figkeiten die Trennung des Cliinins vom Cinchonidin und Hydrochinin, wclche beiden 
letztcren Basen man gewdłmlich ais „Nebenalkaloide des Chinins" hezeiohnet. Diese Schwie- 
rigkeit beruht darauf, dass das Chininsulfat die hartnackige Neigung hat, m it dem Cin- 
chonidinsulfat und Hydrochininsulfat zusammen zu krystallisiren, und gerade diese zu- 
sammenkrystallisirten Gemenge stellen die heliehte le ic l i te  wollige Form des Chininsulfats 
dar. Andererseits stdsst die Priifung solcher zusammenkrystallisirter Gemenge auf Sclrwie- 
rigkeiten; diese zusammenkrystallisirten Gemenge verhalteu sich bei einigen Priifungs- 
methoden wosentlich anders, ais dureh blosses Zusammenreiben erhaltene Miscbungen. — 
Die Darstellung eines reinon oder docb fast reinen (d. b. von Nebenalkaloiden freien) 
Chininsulfats gelingt indess, wenn man das Chinin vorher in das Chinin-bisulfat ver- 
wandelt.

D a r s te l lu n g  des re in o n , r o n  N e b e n a lk a lo id e n  f re ie n  C h in in su lfa ts . Man 
stellt zunachst in der auf S. 768 angogebenen Weise dureh Auf Ibsen von gewbhnliohcm 
Chininsulfat in verdiinnter Schwefelsaure das reine Chininbisulfat dar. Alsdann lbst man 
1 Th. desselben in 80 Th. hoissem destillirten Wasser und neutralisirt die Lbsung mit einer 
filtrirten Lbsung von krystall. Soda, bis sie woder blaues noch rothes Lackmuspapier ver- 
andort. Hierauf durchrdhrfc man dio noch heisse L b s u n g  mit etwas Thierkohle und filtrirt 
nooh heiss. Das nach dem Erkalten auskrystallisirte Chininsulfat wird gosammelt und bei 
golinder Warme rasch getrocknet.

Diese Darstellung beruht darauf, dass das Chininbisulfat nicht mehr die Neigung 
kat, mit dom Cinchonidinbisulfat und Hydrochininbisulfat zusammen zu krystallisiren. Es 
gelingt demnaeh, das Chininbisulfat frei von Nebenalkaloiden zu erhalten, worauf alsdann 
die Ueberfiihrung in das gewohnliche Chininsulfat keine Schwiorigkeiten yerursacht.

Im Jahre 1891 ist es G r im a u x  und A k n a u d  gelungen, dureh Einwirkung yon Brom- 
methyl auf eino Lbsung von Cuprein und Natrium in Methylalkohol das CupreTn (C10H22 
N,0.) in Chinin iiberzufiihren. Damit ist bewiesen, dass das Chinin die Oxymethylgruppe
OCH, enthiilt.

Eiyenschaften des Chininsulfats. Das reine Chininsulfat bildet weisse, zarte, 
lockere, biegsame, seidenglanzende Nadelu oder harte prismatisohe Nadeln, welclie dem 
nionoklincn System angehbren. Es ist geruchlos und besitzt ankaltend bitteren Geschmack. 
Es braucht bei 15° C. etwa 800 Th., boi 100° C. etwa 25 Tb. Wasser zur Losung. Es 
ist ferner in etwa 90 Th. kaltem und 6 Th. siedendem Weingeist loslick, etwas lbslick

Hydrochinin C20FI2l)N2O2, 
Cinchonidin C1BHo3NaO, 
Hydrocinchonidin 0 19IT21N20, 
Chinidin C.,0H24N20 2, 
Hydrochinidin C20H29N2O2

Cinchonin C19H22N20 , 
Cinchotin C10H2)"N2O, 
Chinamin o19h 21n 2o 2,
r rn in om iY iin  n  w .  N . n .



(1:40) in Glycerin, fast unloslich in weingeistfreiem Aetker und in (1 : 700) Ckloroform. Es 
lbst sick ziemlick lcickt in einem Gemisck von 2 Raumtheilen Ckloroform und 1 Bauintheil 
Alkokol. Dio Losungen sind neutral. Unter Zusatz von yerdiinnten Sauren ist es im 
Wasser leickt losliek. Die Ldsung in schwefelsaurehaltigem Wasser fluorescirt blaulicb.

Das Salz entsprickt in unverwittertem Zustand der Formel:
2 [C,,0rT.,,N,0,]. 1LSO, +  8 IDO mit dem Mol. Gewickt 890 und entkait in diesem 

Zustande 72,81 Proc. freie troclcene Base, 11,01 Proc. Sckwefelsaure, 16,18 Proc. Wasser.
Es rerw ittert sekr rasck an der Luft und yerliert alsdann bei liingerem Liegea 

6 Mol. Krystallwasser, so dass ein Salz mit der Formel 2 C,20IL,N.,O2 . H2S 04 -j- 2 H20 zu- 
riickbleikt. Dasselbe entkait nock 4,6 Proc. Krystallwasser. Dicses cntweiekt vollends bei 
100° C. Das vollig ausgetrocknete Ckininsulfat ziekt an der Luft sekr rasck wieder Wasser 
an, bis es die 2 Mol. Krystallwasser entspreekende Menge wieder entkait.

Bei starkerem Erkitzen sckmilzt es, bei weiterem Erhitzen wird es roth und ver- 
brennt auf dem Platinbleck, okno einen Kiiekstand zu kinterlassen.

A ufbew ahrung. Das Ckininsulfat wird am besten in gut verscklossenen Glas- 
gefiissen y o r L ic k t  g e s c k i i t z t  aufbewakrt. In  Papiersckachteln yerliert es mit der 
Zeit bis zu 3/.t seines Krystallwassergekalts, ja  selbst in Bleekdosen giebt es je nack der 
Art und Weise des Yerscklusses bei langem Steken einen grosseren oder kleineren Ge- 
wichtsyerlust. Auck in Glasgefiissen tr i t t  eine Verwitterung des Salzes ein, wenn der 
Stopfen derselben kiiufig geliiftet wird.

JPriifim g. Die Priifung des Ckininsulfats kat unter folgenden wicktigen Gesicbts- 
punkten zu gescliehen: I) Ist das P reparat ilberkaupt Ckininsulfat? 2) Is t es frei von 
groben absichtlichen (Salicin, Zucker, Gips) Beimengungen und liegt auck keine Yerwecbse- 
lung m it anderen, toxisok wirkenden Alkaloiden (Morpkin, Strychnin) vor? 3) Bewegt 
siok der Wassergekalt in den zulassigen Grenzen? 4) Is t der Gekalt an Nebenalkaloideu 
ein zulassiger?

I. Ideutitiitsreaktionen. Man sckiittle 0,1 g  des Salzes mit 100 ecm destillirtenr 
Wasser; man erkalte eine klare, niclit- oder sehr sckwack fluorescirende, bitter schmeekeude 
Ldsung.

a) 10 ecm der Losung geben, mit einigcn Tropfen yerdttnnter Schwefelsaure ver- 
sotzt, eine blaue Fluorescenz. -  » ) 10 cem der Losung geben, mit einigen Tropfen Ammo- 
niak oder Natronlauge yersetzt, eine milchige Triibung, aus weleker siek nack einigen 
Stunden ein weisser, flockiger Niederscklag absetzt. — c) 10 ecm der Ldsung werden mit 
2 ecm kraftigem Cklorwasser yersetzt und 2 ecm Ammoniak kinzugefugt. Die Fliissigkeit 
farbę sick smaragdgriin ( T k a l le io e k in re a k t io n ) .  Beim Uebersattigen der Ldsung mit 
yerdttnnter Salzsaure scklage die Farbę in rotkbraun um. — <1) 5 ecm der Ldsung werden 
mit destillirtem Wasser auf 100 cem yerdfinnt (Koncentration 1:20000). Diese Losung 
werde auf Zusatz von 2 Tropfen Bromwasser und einigen Tropfen Ammoniak smaragdgriin 
gefiłrbt. — e) 10 cem der Ldsung werden m it 2 cem Cklorwasser, hierauf mit 0,5 ecm ge- 
siittigter Ferrocyankaliumlbsung und m it 1 Tropfen Ammoniak yersetzt. Es entsteke eine 
prachtig rotke Ftirbung (Yogbl), welcke rasck braun und missfarbig wird. — f) Einige 
ecm der Ldsung werden durck Baryunmitrat, nieht dagegen durck Silbernitrat getriibt. 
(Untersckied von Ckinincklorkydrat.)

II . F rem de StoIIe. a) C k lo ro fo rm  -A lk o k o lp ro b e . 1 g  des Salzes lose sicb 
in 7 cem eines Gemisches von 2 Raumtkeilen Ckloroform und 1 Raumtkeil absolutem 
Alkohol beim Erwilrmen auf 40 bis 50° C. ydllig auf. Die Ldsung bleibe auck nack dem 
Erkalten klar. (Ammonsulfat und andere anorganiscke Salze, viele organische Stoffe bleiben 
ungelost.) — b) Eine kleine Menge, auf dem Platinblecke yerbrannt, kinterlasse keinen 
Rtickstand ( u n o rg a n is c k e  V e ru n re in ig u n g e n ) .  — c) 0,1 g des Salzes, mit 2 bis 3 ccm 
konc. Sckwefelsaure iibergossen, sollen eine gelblicke Losung geben. Eine braune Farbę 
deutet auf fremde organische Stoffe, wic z. B. Z u c k e r. Eine RotkfSrbung auf Saliciń. 
G ip s und andere a n o r g a n is c k e  S to ffe  bleiben unaufgelost und sind im Gliikruckstande 
aufzusuehen. — d) 0,1 g, mit 2 bis 3 cem konc. Salpetersaure yon 1,185 spec. Gewicht



ttbergossen, sollcn eine sckwachgelblieke Liisinig gcben. Eine Braunfiirlnmg dcnt-et auf 
o rgan iscke B e im e n g u n g e n , Rothfarbung auf eine solelie von M orp liin , B ru c in .

I I I . W assergelm lt. Die Mehrzalil der Pharmakopoen yerlangt ein etwas yerwit- 
tertes Chininsulfat und lasst libcbstens 15 Proc. Wassergelialt zu. Dies cntsprieht cincm 
Salze mit 7 bis 7 l/a Mol. Krystallwasser.

Es schreiben ais zulassigen Wassergelialt (Gewichtsverlust bei 100° C.) vor in 
Procenten:

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. U.-St.
1-5,0 15,0 15,0 15,0 15,0 1(5,2

Ein Chininsulfat z. B. mit der Formel 2 [C20H.24N2O.2] . ILSO, -f- 7 Ha O gedacht, ent- 
liiilt, 74,31 Proc. freie Base und 14,45 Proc. Wasser.

Bei der mit 1 g Chininsulfat auszufiihrenden Wasserbestimmung muss der Eigen- 
scbaft des yiillig entwasserten Chininsulfats, ans der Luft sehr rasch Wasser anzuzieheu, 
llechnung getragen werden. Man sorgt daher, dass das Erkalten des ausgetrockueten 
Salzes und das W agen in getrockneter Luft vorgenominen wird.

IV . P r iifu w g  a u f  A e b e n a lk a lo id e . L)ie Anspriiche an die B,einlieit des Chinin- 
snlfats haben sich mit Reclit in den letzten Jahreu erheblich verschiirft. Friiher war man 
zufriedcn, wenn das Chininsulfat LiebigPs A e th e rp ro b e  ausbielt.

X. L ib b ig ’s P ro b e . Diese Probe, welche zum Nachweis kleiner Beimengungen 
von C in c h o n in  recht brauchbar ist, wird in folgender Woise ausgefiibrt: 1 g Chininsulfat 
wird in einem dickwandigen Probirróhrchen mit 10 ccm Aether vom spec. Gowicht 0,728 
und 2 ccm Ammoniak ubcrgossen, hierauf das Rolirchon gut verkorkt und dic Mischung 
kraftig durchschiittelt. Es sollen zwoi, auch bei liingerem Stehen volIig klar bleibende 
Schichten resultiren. Eine Triibung deutet auf C inch o n in .

Bei einem nicht zu geringfiigigen Cinchonidingohalt des untersuchten Chininsulfats 
tritt je nacli der Mengo bald oder spater eine Ausschoidung oder Auskrystallisation von 
(Chinin baltigom) Cinchonidin cin.

Immerhin kann ein Chininsulfat, welclies 15—20 Proc. Cinchonidin -f- Hydrochinin 
entha.lt, dieser Probe noch Geniige leisten.

Schiirfer ais diese Probe ist dic in die Pharm. Germ. I  und 11 aufgenommene
II. KnBNEB’sch e  P ro b e . 2 g Chininsulfat schuttle man bei 15° C. mit 20 ccm 

destillirtem Wasser und liltriro nach einer halben Stunde 5 ccm in ein ProbirrOhrchen. 
Hierauf misclie man allmahlich Ammoniak zu, bis das ausgeschiedene Alkaloid wieder auf- 
goliist ist. Es wurde hierbei die Bedingung gestellt, dass ein zuliissiges Chininsulfat nicht 
raohr ais 7 ccm Ammoniak erforderc.

Diese Probe beruht auf folgenden Thatsachen: Die yerunreinigenden Nebenalkalold- 
sulfate sind in kaltem Wasser sehr viel leichter loslich ais Chininsulfat. Diese kalt ge- 
sattigto Losung eines durch Nebenalkaloldsalze yerunreinigten Chininsulfat.es enthalt also 
grOssere Alkaloidmengen in Losung ais die bei der namlichen Temperatur bereitete Losung 
von reinom Chininsulfat. W ird einer solchen Losung Ammoniaklliissigkeit hinzugefiigt, so 
scheiden sich zunachst dic freien Alkaloide unloslich aus. Zu ihrer Wiederauflosung be- 
darf es einer bestimmton Menge von Ammoniakfliissigkeit, wolche um so grdsser ist, je 
mebr Alkaloidsulfate vorher in Losung gegangen waren,

Diesen Zweclc erreicht jedoch die Probe in hochst unvollkommener Weise. Aller- 
dings erfordert das F iltrat von chemisch reinom Chininsulfat nur 3,5—3,8 ccm Ammoniak- 
fliissiglceit zur Losung, ferner steigt der Ammoniakmehrverbrauch in ziemlich proportionaler 
Weise, wenn zunehmende Q,uantifaten von Nebenalkaloldsulfaten m e c h a n ise h  dem Ghinin- 
sulfat beigomischt werden. Wenn jedoch die fremden Alkaloidsulfate mit dem Chininsulfat 
z u s a m m e n k ry s ta l l is i r t  sind, so geht in den zur Titrirung gelangenden w&ssorigen 
Auszug nur ein kleiner Theil derselben iiber. Unter solchen Umstanden war es moglich, 
dass die Probe in obiger Fassung ein Chininsulfat zuliess, welches bis zu 12 Proc. Neben- 
alkaloide enthielt.1)

de Y b ij und S ohaepeb wiesen 1886 auf den liohen Nobenalkaloidgebalt des der 
KERNER’schen Probe entsprechenden, in den Handel gelangenden Cbininsulfates hin und 
tbeilten einige neue oxakte Priifungsvorschriften fiir Chininsulfat und Yorschlage zu zwock- 
dienlichen Modifikationen der KuRNEiPschen Probe mit.

K ubneb und W kller liessen darauf die Abanderung dor KERNEiPschen Probe folgen,2) 
welche die Germ. H I aufgenommen bat. Der Grundgedanke dieser modificirton Prufungs-

*) Yergl. L. Sohaepeb, Arch. Pliarrn. 1896, S. 844; Das. 1887, S. 64. 
2) G. K ubneb u. A. W kller, Arch. Pharm. 1887, S. 723.



methode ist der, dass durch die Verwitterung des Chininsulfates die Nebenalkaloidsulfate 
fur Wasser leichter ausziehbar worden.

III. P ro b e  Ton K e k n e k  u n d  W e l l e k  (Arzneibuch f. d. Deutsche Reich). 2g 
Chininsulfat, welches bei 40—50° O. yollig yerwittert ist, iiborgiesse man in einem Probir- 
rohre mit 20 ccm destillirtem Wasser und stelle das Ganze eine halbe Stunde lang, unter 
haufigem Umschiitteln, in ein auf 60—65° C. erwarmtes Wasserbad. Hierauf sotze man 
das Probirrohr in Wasser von 15° O. und lasse es unter haufigem Schiitteln 2 Stundei) 
lang darin stelien. Alsdann filtrire man durch ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes 
Filter von 7 cm Durchmesser, bringe 5 ccm des 15° O. zeigenden Filtrates in ein troekenes 
Probirrohrchen und mische allmahlich Ammoniakflussigkoit von 15° O. zu, bis der ent- 
standene Mederschlag wieder klar geliist ist. Die hierzu erforderliche Menge Aimnonialt- 
fliissigkeit darf nicht mehr ais 4 ccm betragen.

Der Maximalammoniakverbraucli von 4 ccm, welclien diese Probe vorschreibt, ist 
so knapp bemessen, dass man daraus wohl die Absicht der Autoren des Arzneibuches er- 
kennen kann, nur noch ein yollig reines Chininsulfat ais oflicinell zuzulassen, obwohl man 
angesichts der folgenden Thatsachen an der praktischen Yerwirklichung dieser Idee in der 
voi’geschriebenen Probe etwas zu zweifeln geneigt ist:

Ein chemisch reines Chininsulfat, welches aus einem mehrmals umkrystałlisirten 
Bisulfat hergestellt ist, liefert mit dieser Probe ein Filtrat, von welchem je naeh der Natur 
des Filtrirpapiers die ersten 5 ccm 3,3—3,8 ccm Ammoniak zur Klarlosung gebrauchen. 
Die zweiten 5 ccm erfordern schon 3,8—4,1 ccm Ammoniak.

Wie erklart sich dieses? Chininsulfat wird von Filtrirpapier je  nach dessen Dicke 
oder Filtrirfahigkeit aus wasserigen Losungen in wechselnder Weise absorbirt. Aus den 
zweiten 5 ccm des Filtrats nimmt das mit Chinin aus den ersten 5 ccm theilweise gesattigte 
Filtrirpapier weniger Chinin auf und steigt infolge dessen der Ammoniakyorbrauch der 
ersteron, und zwar, was fur die Pharmakopoe-Probe bedenklich ist, bisweilen ftber die 
Maximalzahl liinaus.

S chaepeb, welcher auf dieses Yerhalten zuerst hinwies,1) zeigte, dass eine gesattigte 
ChininsulfatlOsung beim Filtriren durch ein mehrfach gelegtes Filter sogar alles Chinin 
yerlicren kann, so dass das F iltrat mit einem Tropfon Ammoniak nicht cinmal mehr eine 
Triibung giebt. Derselbe empfiehlt zu solchem Zwecke die gegen Alkaloidsalze yfillig 
indifferente Glaswolle ais P'iltrirmaterial zu vorwenden.

Bei Verwendung von Glaswolle braucht das F iltrat obiger Probe bei chemisch 
rekiem Sulfat 4—4,3 ccm Ammoniak. Solche Schwankungen deuten auf geringe, nach dom 
zweistiindigen Abkiihlen der ChininsulfatlOsungen noch vorl)leibende Uebersattigung.

Es ware wohl zwockmassiger gewesen, bei dieser Probe F'iltration durch Glaswolle 
und einen Maximalammoniakverbrauch von 4,5 ccm vorzuschreiben.

Man achto bei dieser Probe ferner genau auf dio Abkiihlungstemperatur von 15° C, 
Eine Erhćihung der Temperatur yon 1° C. kann einen Mehrverbrauch an Ammoniak von 
0,2—0,3 ccm bedingen.

Den erwahnten, bisweilen einen grossen Ausscblag im Ammoniakverbrauch der 
Probe hervorrufenden Umstanden steht eine ziemlich schwacb ausgepriigte Empfindlichkeit 
derselben gegen kleine Cinehonidinbeimengungen gcgetiiilier. Die ersten Procente in das 
Chininsulfat einkrystallisirten Cinchonidin’s werden bei der Probe so gut wie gar nicht 
angezeigt.

Immerhin ist die Probe mit genauer Berucksichtigung des oben Gesagten wesentlich 
scharfer ais dio der friiheren Pharmakopoe.

Da sich bei allen Priifungsmetboden des Chininsulfats, welcbe auf der Basis der 
KmiNEidschen Probe stelien, z u s a m m e n g e m is c h te  Gemenge der Sulfate von Chinin, 
Cinchonidin und Hydrochinin vollig anders yerhalten wie z u s a m m e n k r y s ta l l is i r te ,  so 
haben die Proben, boi welchon wahrend des Untersucbungsganges eine yollige A uflosuug 
der Alkaloidsulfate eintritt, wesentliche Vorziige vor den ersteron, weil sich dereń Em" 
pfindlichkeit gegen Nebenalkalolde durch Gemische chemisch reinor Sulfate der genannten 
Alkalotdo jeweils kontrolliren lasst. Von sołchen Proben seien hier die Oxalat- und die 
Chromatprobo angefiihrt.

IV. S chaefek’s O x a la tp ro b o .2) Dioselbe beruht darauf, dass Chininoxalat in Wasser 
viel schwerer loslich ist, wie die Oxalate der anderen Chinaalkaloide.

Chininoxalat lost sich boi 15° C. in 1340 Tlieilen Wasser, 
Hydrochininoxalat do. 509 „
Cincbonidinoxalat do. 140 „

1 g Chininsulfat, kryst. (resp. 0,85 g yollig ausgetrocknetes Sulfat) wird in ein kleines 
tarirtes Kochkblbchen gebraoht und in 35 ccm dost. AYasser in der Siedebitze aufgelost.



Hierauf wird eine Liisung von 0,3 g neutralem kryst. Kaliumoxalat in 5 ccm Wasser liinzu- 
gefiigt und der Kolbeninhalt durch Zusatz von destillirtem Wasser anf 41,3 g gebracht. 
Man stollt das Kiilbchen unter bisweiligem Umschutteln in ein Wasserbad von 20° 0., 
filtrirt nach Yerlauf von 1/2 Stunde durch ein Glaswollbauschchen ab und fiigt zu 10 ccm 
des Filtrates einen Tropfen Natronlauge. Es darf im Verlaufe von einigen Minuten keino 
Triibung entstehen, weim das untersuchte Sulfat rein war.

Ein Chininsulfat, welclics durcli Ueberfiihrung von gewolmlichem Chininsulfat in 
Bisulfat und Yerwandlung des letzteren in Neutralsulfat dargestellt ist (siehe oben S. 757) 
entspricht der Probe.

Auf Zusatz von 1 Proc. Oinchonidinsulfat zu solchem Chininsulfate entstoht im 
Piltrato mit Natronlauge eine Triibung.

P/o Proc. Cinchonidinsulfatbeimischung werden auf gleic.he Weise bei einem Chinin
sulfate erkannt, welches durch zweimalige Krystallisation yon Bisulfat goreinigt war.

2—2l /2 Proc. Beimischung rufon dioselbe Reaktion bei einem Chininsulfat )iervor, 
welches aus einem yiermal umkrystallisirten Bisulfat gewonnen w ar.1)

Man ei'sieht hieraus
a) wie schwierig die letzten Nebenalkaloidbeimengungen aus dem Chininsulfat zu 

beseitigon sind und
b) dass ein Chininsulfat, welches der Oxalatprobe geniigt, im M ax im u m  2 Proc. 

N eb e n a lk a ło ld e  (Hydrochinin -)- Cinchonidin) enth8.lt.
V. d e  V r i j ’s  C h ro m a tp ro b e . Diese Probe basirt auf demselben Princip wie die 

0xalatprobo. Die Sulfato werden mit Kaliumchrpmat in die Chromate ubergefiihrt. Das 
durcli seine Schwerloslichkeit im Wasser sieli auszeichnondo Chininchromat krystallisirt 
aus, die Chromate der anderen Alkaloide gehen in die Mutterlauge.

1 g Chininsulfat wird in 45 ccm kochenden Wassers geliist und 0,25 g roines neutrales 
Kaliumchromat zugefugt. Dio Plussigkeit wird auf 15° C. abgekiihlt. Nach einer Stunde 
wird das auskrystallisirte Chininchromat auf einem Pilter gesammelt, mit wenig Wasser 
nachgewaschen, bis das F iltrat 45 ccm betragt. Zu 10 ccm der abfiltrirten Lauge fiige 
man 1 Tropfen Natronlauge oder so viel, dass die Mischung gegen Phenolphthalelnpapier 
alkalisch reagirt.

Es soli eine klare Liisung entstehen, welche sich auch nicht triibt, wenn dieselbe 
auf 5011 C. erwiirmt wird. Eine Triibung deutet auf Yerunreinigungen mit Nebenchina- 
alkaloiden der Chinarindo.

Die Empfindlichkeit dieser Probe ist wohl annahernd diesolbe wie die der Oxa- 
latprobe.

Zur Isolirung des reinen Cinchónidins aus dem mit Hilfe der Aether-, Oxalat-, 
Chromat- oder Bisulfatprobe von dis V b i j 2) aus Cinchonidin enthaltendem Chinin a b -  
geschiedonen chininhaltigen Cinchonidin beniitzt man

VI. ScxiAisPEit’s T e t r a s u l f a tp r o b e .3) Diosc Probo beruht darauf, dass Cinchonidin 
ein in Alkohol viel schwerer losliches Tetrasulfat bildot ais Chinin (Hydrochinin), und dass 
auch die Tetrasulfate dieser Alkaloldo eine ahęlich geringe Neigung zu Doppelsalzbildungen 
zoigen, wie die Bisulfate derselben:

1 g des Gombnges der freien Basen (Cinchonidin mit Chinin und Hydrochinin) 
werdo in 9 g absolutem Alkohol und 3 g 5procentiger Schwefelsaure in einem kleinon 
Pulyerglase gelost. Das Auskrystallisiren des in der iiberschussigen Saure scliwer loslicben 
Cinchonidinsalzes wird durch ófteres Umschutteln und Abkuhlen der Mischung untersttitzt. 
Nach eintiigigom Stohen wird abfiltrirt, die Iiauge mittels einer Saugpumpe abgesaugt 
und mit wenig absolutem Alkohol tropfenweise nachgewaschen. Das ausgewaschene Salz 
wird an der Luft getrocknet und gcwogen. Dasselbe entspricht der Formel: ClfiH22N20  . 
2 KjS 0 4 -(- 2 H 20 . Von reinem Cinchonidin gehen boi diesem Verhaltnisso 0,05 g freie 
Base in die Liisung iiber.

Aus dem boi dieser Probe erhaltenen Oinchonidintetrasulfat kann man durch Aus- 
fallung der wasserigen Lósung des Salzes mit Natronlauge cliemisch reines Cinchonidin 
yom Schmelzpunkt 199° C. gowinnen.

VII. K u b l i ’s W a s s e rp ro b e  und  C a rb o d io x y d p ro b e .
A) Die W a sse rp ro b e . Diese Probe beruht auf folgenden Ueberlegungen: die 

Sulfate der sog. „Nebenalkałolde" sind in Wasser sehr viel leichter loslick ais das Chinin
sulfat. Bei den freien Basen ist das Umgekehrte der Fali, d. h. das freie Chinin ist in 
Wasser sehr viel leichter loslich ais die freien Nebenalkaloide. K ubli bringt das Chinin
sulfat in L d su n g , kiihlt diese Losung r a s c h  auf 19—20° C. ab, liisst sie 1/2 Stunde bei

‘) Pharm. Zoitg. 1887, No. 100.
2) Arch. Pharm. 1886, 846.
3) Pharm. Zeitg. 1887, 97.



20 °C. stelien und flltrirt. Das F iltra t wird mit geniigenden Mengen Natriumkarbonat,- 
ltisung yersetzt, um die in Losung befindlichen Basen z u fiillen, und es werden alsdann die- 
jenigen Men gen Wasser ermittelt, welche erforderlich sind, um die ausgeschiedeneu Basen 
wieder in Lostmg zu bringen, Die Probe soli nacb Knin.i nicht bios geoignet sein fest- 
zustellen, ob ein Chininsalz probemiissig ist oder nieht, sondern sie soli auch iiber die 
Menge der Yerunreinigungen geniigend genaue Auskunft geben, weil die Zunahme der zur 
Auflosung der ausg-escbiedenen Basen erforderlichen Wasserinenge den vorhandenen yer
unreinigungen proportional ist. Die genauere Anweisung zur Ausfiihrung der Wasser- 
probe lautet:

1,793 g (rund 1,8 g) Chininsulfat, welches bei 40—50° O. y o ll ig  yerw itterfc ist, 
[bez. 1,8 g lufttrockones Chininchlorhydrat mit 0,375 g chemisch reinem, wasserfreiem 
NatriumsułfatJ iibergiesse man in einem tarirten Glaskólbchen mit 60 g  destillirtem Wasser, 
orhitze unter Umschwenken zum Sieden, erhalte darin 5 Minuten und bringe dann auf 
dci- Waage durch vorsichtigen Zusatz von destillirtem Wasser auf das GesammtgcwicM 
von 62 g. Das Kslbchen yerstopfo man jetzt, kiihlo unter einem kalten Wasserstrahl bei 
bestandigem Schiittoln auf 19—20° C, ab, setzo darauf in ein Wasserbad von genau 20° C. 
und lasse hier unter haufigem Schiitteln ’/2 Stunde stehen. Man liltriro jetzt durch ein 
trocknes Filter von schwedischom Filtrirpapior, dessen Durcbmesser 9 cm betragt, bringe 
5 ocm des 20° O. zeigenden Filtrates in einen trockenen Glascylinder von 25 bis .30 ccm 
Inhalt, triipfle hierzu mittels des Tropfglases 3 Tropfen Natriumkarbonatlosung — bestehend 
aus 1 Th. chemisch reinem, wasserfreiem (!) Natriumkarbonat und 10 Th. Wasser — und 
mische dann allmahlich destillirtes Wasser von 20° O. hinzu, bis der entstandene Nieder- 
sclilag wieder klar getóst ist. — Die hierzu erforderlicho Menge Wasser darf nicht metr 
ais x ccm betragen. (Dieses x ist im Sinne des Germ. 1 1 1 = 1 2  ccm, nacb Boss. IV 
=  13 ccm).

B) Die C a rb o d io x y d p ro b e  beruht auf folgenden Beobachtungen: Wenn man ans 
einer bei gewohnlicher Temperatur gesattigten neutralen Losung- von Chininsulfat das Chinin 
durch Natriumlcarbonat fallt, so lost sich das ausgeschiedene Chinin sehr leicht in einer 
Nafrinmbikarbonatlosimg auf. Leitet man in eine solclie Losung Kohlensaure, so scheidet 
sich das Chinin ( u n te r  dem  M ik ro sk o p  b e o b a c h te t)  in prachtyollen, meist zu  Biischeln 
yereinigten Nadcln aus. Diese stelien das neutrale Karbonat des Chinins dar. Die Gegen- 
w art von Cinchonin, Cinelionidin und Chinidin, einzeln oder gemengt, yermehrt anfanglicb, 
yermindeft und verzogert darauf, oder yerhindert, wenn die Menge der Nebenalkaloidc 
einen gewissen Betrag iibersteigt, auch ganz dic Ausscheidung eines solchen Niederschlages, 
wiihrend Hydrochinin, wenn es allein im Chininsulfat yorkommt, die Menge des aus letz- 
terem zu erzielenden Chininkarbonats um 0,1—0,2  ccm yerringert, wobei es gleich ist, 
die Beimengung des Hydrochinins 1 Proc. oder bis 10 Proc. betragt. Die Anweisung zur 
Ausfiihrung dieser Probe lautet:

Die Vorschrift zur Darstellung der CbininlSsung ist die namliche wie fiir die 
Wasserprobe.

In  einen trockenen Glascylinder von 25—30 ccm Fassungsraum bringt man 5 ccm 
obiger ChininlOsung, tropfele hierzu 3 Tropfen Natriumkarbonatldsung (s. Wasserprobe), 
um das Chinin zu fallen, fugę alsdann 5 ccm einer frisch und kalt bereiteten Lhsung von 
reinem Natriumbikarbonat (3 :50) hinzu, worauf sich das gefallte Chinin wieder klar auf- 
losen muss. Die Losung bringe man auf 15° O., setze sio darauf in ein Wasserbad von 
der gieicben Tem peratur und leito nun in die Losung 30 Minuten luftfreie und trockeno 
Kohlensaure ein.

Wiihrend des Einleitens der Kohlensaure hat man zu beobachten, wann die erstou 
unzweifelhaften Spuren einer Ausscheidung in der ChininlOsung erfolgen, welche Form dw> 
Flocken bei mikroskopischer Betrachtung allmahlich annehmen, ob dieselbon dom AnscheW 
nach amorph bleiben (reines — '/.2 Proc. Verunreinigung onthaltendes Chininsulfat) oder 
theilweiso (1 Proc. Yerunreinigungen) oder ganzlich (2—5 Proc. Verunreinigungen) kOrnig0 
Beschaffenheit annelimon, in welchem Maasse sich der Niedorschlag yermehrt, oder ob im 
Verlaufe von 30 Minuten gar keine Ausscheidung orfolgt (melir ais 10 Proc. Yerunreinigungen)-

Bei Chininsulfat bez. Chininchlorhydrat (Germ. III)  ontstoht oine roicblicbe, die 
ganze Flussigkeit erfiillende Krystallisation von Chininkarbonat.

Beide Proben sollen einander ergiinzen, d. h. die nach der Wasserprobe erlialtenen 
Kesultate sollen in Uebereinstimmung stehen mit den nach der Carbodioxydprobe sieb er- 
gcbenden. — Indessen sind die KraiMschen Angaben nicht obne Widerspruch gebliebeu,



wieli liegen noch nicht hinreichende praktiselie Erfahrungen iiber diese neuen Prtifungs- 
mothoden vor.

Die unter I  bis VI aufgefiihrten alteren Prufungsmethoden spiegeln sich in den 
nachstehenden Anforderungen der verschiedenen Phnrmakopćien beziiglich der Priifung des 
Chininsulfats auf Nebenalkaloide wieder:

Austr. 2 g Chininsulfat werden m it 20 ccm destil- 
lirtem Wasser Ubergossen und, un ter fortwiilirendem 
Fmsehiitteln, im  Wnsserbade bis auf 60° C. erwilrmt. 
Di© Mischung wird daun 1 Stunde bei Seite gestcllt, 
hicrauf 1/2 Stunde lang auf 15° C. gebalten und durch 
ein trockenes F il ter filtrirt. — 5 ccm des F iltrates 
werden nach und nacli m it 7,5 ccm. AmmoniakflUssig
keit (0,960 sp. G.) versetzt. Der anfilnglich entstehende 
Niederschlag soli sich vollstiindig auflosen, so dass die 
FUissigkeit klar wird und n ich t ungeloste Flocken zu- 
riiekbleiben.

Germ. 2 g  Chininsulfat, welches bei 40—50° C 
v611ig yerw ittert is t, wird im  Probirrohre m it 20 ccm 
destillirtem W asser Ubergossen. Man Stelle das Ganze 
lls Stunde lang, u n te r U m schutteln , in ein auf 60— 
65°C. erwilrmtes W asserbad. H ierauf bringc m an das 
Probirrohr in  W asser von 15° C. und lasso es darin, 
unter hiiufigem Sehutteln , 2 Stunden lang stehen. 
Dnnn filtrire m an durch ein F ilter von 7 cm Durch- 
messer ans bcstem F iltrirpap ier, briuge 5 ccm <los 
15° C. zeigenden F iltra tes  in ein trockenes Probirrohr 
und misclie al lm Uh lich AmmoniakflUssigkeit von 15" C. 
hinzu, bis der entstehende Niederschlag wieder gelbst 
ist. Die hierzu erforderliche Menge AmmoniakflUssig
keit darf n ich t m elir ais 4 ccm betragen.

Helv. 2 g zuvor bei 50° C. verw ittertes Chininsulfat 
digerirt man nach sorgfilltigem Zerreiben m it 20 g 
Wasser wilhrend 1 Stunde un ter 5fterem  Agitiren, lasse 
das Gemenge weiterc 2 Stunden lang bei 15° C. stehen, 
wobei zuweilen um gerlihrt wird, und filtrire  sodami 
durch ein F ilter von 7—8 cm Durchmesser. 5 ccm des 
Filtrates sollen m it 6 ccm A m m oniak von gleichor 
Temperatur unter Sehutteln  gemischt, eine klare Fliis- 
sigkeit liefern.

Gall. 2 g C hininsulfat werden in einem  verkorkten 
Probirglase m it 20 ccm destillirtem  W asser gem ischt 
und, unter bfterem Um schutteln, 1/8 Stunde in  heissem 
Wasser gelassen. Man liisst alsdann an der L uft voll- 
slilndig erkalten und b ringt das Gefiiss in ein W asser- 
bad von 15° C., in  welchem man es un ter hftufigem U m - 
8cbtitteln 1/8 Stunde beliisst. Man f il tr ir t und m iseht 
5 ccm des F iltra tes  m it 7 ccm AmmoniakflUssigkeit 
von 0,960 spec. Gew. Die Mischung m uss klar scin 
und wfihrend 24 S tunden k lar bleiben. — M an ver-

dam pft andere 5 ccm des F iltra tes in einer gewogcnen 
Schab: und trocknet bei 100° C. bis zum kon stan ten 
Gewicht. Das Gewiclit des TrockenrUckstandes darf 
n ich t melir ais 0,015 g betragen.

ll-S t. Liisst man 2 g Chininsulfat bei 100° C. 
v o 11 i g verw ittern, und wird der TrockenrUckstand 
alsdann m it 20 ccm W asser 1/.J Stunde bei 15° C. unter 
gelegentliehcm Um schutteln macerirt, die Mischung als
dann durch Glaswolle filtrirt, so sollen 5 ccm des F il
trates m it 7 ccm AmmoniakflUssigkeit von 0,960 spec. 
Gew. eine klare FlUssigkcit geben. Bei 16° C. kbnnen 
7,5 ccm, boi 17° C. kbnuen 8 ccm AmmoniakflUssigkeit 
erforderlich sein.

B rit.  (Priifung auf C i n c h o n i d i n  und C in -  
c h o n in .)  Man lbst 4 g C hininsulfat in 120 ccm siedeu- 
dem W asser und k iih lt die Losung un ter Umruliren 
auf 50° C. ab. Alsdann filtrirt man das durch K rystalli- 
sation gereinigte Chininsulfat ab. Das F i l t r a t  kon- 
cen trirt m an durch Abdampfeu auf 10 ccm, und b ringt 
es in ein kleines Gefiiss und sehuttelt in diesem 
m it 10 ccm A ether und 5 ccm AmmoniakflUssigkeit 
(spec. G. = 0 ,959). Man stcllt die Mischung fur m in- 
destens 24 Stunden ins Kalte, Darni sam m elt man die 
aus C inchonidin, Cinchonin und  Chinin bestelienden 
K rystalle auf eiuem gewogcnen Filter, wiischt m it ctwas 
Aether und trocknet bei 100° C. Das Gewicht der K ry
stalle soli n ich t mohr ais 0,12 g betragen.

P  r u f  u n g  a u f  C h i n i d i n .  Man lOst l g  Oliinin- 
sulfat in  30 ccm siedendem Wasser, liisst erkalten und 
filtrirt. Zum F iltra t giebt man eine Losung von Ka- 
liumjodid und ctwas Alkohol (von 90 °/0), um die Fall- 
ung von amorphen .Todiden zu verhindern. Man 
sam m elt das ausgeschiedene Chinidinjodid, wiischt es 
m it wenig Wasser, trocknet und wiigt os. Sein Ge
wicht en tsprich t ungefahr dem gleiclien Gewicht von 
Chinidinsulfat.

P r i i f u n g  a u f  C in c l io n iu  u n d  a m o r p l i e  A l 
k a  l o i  de. Man lOst l g  C h i n i n s u l f a t  in  30 ccm 
siedendem W asser und m iseht 1 g K alium -N atrium tar- 
tra tdazu . Man k iih lt unter U m ruhren vollstiindig ab und 
filtrirt. W ird das F iltra t auf ein kleines Volumen oin- 
gedam pft, so soli auf Zusatz von AmmoniakflUssigkeit 
kein, oder nu r ein sehr geringer Niederschlag entstehen.

Dispensałion. Ueber die Dispensation des Chininsulfats und die technischen Ee- 
ccpturyerhaltnisse ware Folgendes zu erwahnen: Verschreibt der Arzt eine M ix tu r  aus 
C h in in su lfa t und w iis s e r ig e r  F l i i s s ig k e i t  bestehend, ohno den Zusatz vou verdiłnnter 
Schwefels&ure zu bemerken, so ist es allgemeiner Gebraueh, das Chininsulfat in klarer 
Losung zu verabfolgen und zwar auf je  0,05 g  C h in in s u lf a t  o in en  T ro p fe n  v e rd tiu n -  
te r  S c h w e fe ls a u re , auf 0,5 g Chininsulfat 8  Tropfen, auf 1 g  nur 15 Tropfen dieser 
Siiure zuzusetzen. Treten in die Mischung saure Zuekersafte ein, so genligt aucli wohl 
die Hiilfte der verdtinnten Saure. Hierbei ist zu beachten, dass man die Siiure nicht direkt 
auf das in die Flasche eingetragene Chininsalz auftropft, sondern dieses zuvor mit etwas 
Wasser oder dem vorgeschriebenen Sirnp zu durehmiseken bat. Im anderen Falle bildet 
sich aus dem Chininsalz und der Siiure eine feste Masse, welche oft eine halbe Stunde 
Zeit boansprueht, um in das spiiter zugesetzte Wasser in Losung Uberzugehen.

W ird das Chininsulfat mit Suocus Liąuiritiae, S c h le im s u b s ta n z e n  (Traganth, 
Salep), g e r h s to f f h a l t ig e n  S u b s ta n z e n  in Misturen verordnet, so ist es nothwendig, 
das Losungsmittel in zwei Halften zu verwendeu, mit der einen Hiilfte das Chininsalz 
unter Beiliilfe der yerdiinnten Siiure zu liisen, mit der anderen Hiilfte des LSsungsmittels



dic yorerwahnten Substanzen zu vermischen und dann beide Flussigkeiten zu yereinigen.
Im anderen Fallo bilden sich gewohnlich klumpige oder ziilie oder liockige oder faden- 
ahnlicho, hochst unappetitliche Abscheidungen.

In P u lv e r n  wird Chininsulfat gemeiniglich mit Zucker yermischt. Hierbei ist cs 
nothwendig, die Mischung u liter n u r  le ise m  D ru e k e  des Pistills auszufiihren. Bei star- 
kern Druek setzt sich das Chinin mit dem Zucker wio Harz an die Reibflache und ist 
dann sehwer von dieser abzustosson.

In P il lo n  m it Kxtrakt.cn resultirt in den allermeisten Piillen eine brockelige Jlassc, 
aus welcher sich Pillen kaum formiren lassen. Dieser Uebelstand wird leicht gclioben 
durch Zusatz einer geringen Menge Saure, z. B. auf 1,0 g  Chininsulfat circa 5 Tropfen 
Salzsiiure oder 0,3 g  Weinsaure. Ausserdem ist ein Zusatz von einigen Tropfen Glycerin 
sehr gceignet, der Masse Plasticitat zu verleihen. Auf 10,0 g Pillenmasse nelnne man 
5 Tropfen Glycerin.

Das beste G e s c h m a c k s k o r r ig e n s  fiir Chinin ist Kaffeeaufguss oder Chloroform-
Die l iy p o d c rm a tis c h e  A n w o n d u n g  ist yielfaeh versucht worden, jedoch erfolgf 

in yielen Piillen Schmerzhaftigkeit der Injektionsstelle, nicht selten auch Entziindung unii 
Abscedirung oder Schorfbildung derselben. Die Injektionslbsung besteht aus 1,0 g Chinin
sulfat, 9,0 g destill. Wasser und soviel (5) Tropfen Salzsiiure, ais innerhalb 5 Minuten 
ausreiehen, das Chininsalz in Liisung zu bringen. Zu diesen hypodermatischen Injektionen 
ist Chininum hydrochloricum viel geeigneter und zutraglicher.

Dosen fur K ly sm a  sind in Grammen 0,2—0,5—1,0 fiir ein Suppositorimn 0,25—0,5 
(Ol. Cacao 4, Cera flava 1), gegen Askariden besonders hilfreich. Zu Einspr i tzungen 
in die Nase (bei Heufieber) 1,0 auf 500,0 Wasser.

W e n n  „C h in in u m  s u lf u r ic u m 11 o d e r  „ C h in in s u l f a t11 s c h le c h th in  yerord- 
n e t  i s t ,  so i s t  s t e t s  d as  im  V o rs te h e n d e n  b e s c h r ie b e n e  b a s is c h e  Chininsulfat i 
d e r  F o rm e l (C20H2.,N2O2)2 . H2S04 -)- 8H 20  a b z u g e b e n .

W irkung, Anwendung und D osirung. Chinin ist ein heftiges Gift fiir die 
niedersten thierischen Organismen (Infusorien). Es wirkt toxisch auf Insekten nad 
kleinere Thiere, todtet auch Spermatozoen.

Chinin hat, ferner faulnisswidrige, gahrungshemmonde Eigenschaften, doch ist seino 
Wirkung gegen Bakterien und Gahrungspilze eine yerhaltnissmassig schwaehere ais gegen 
animalische Organismen. Es hemmt die W eiterentwicklung von Pilzyegetatioueu in Lin 
śungen, welchen 1— 8 pro Mille Chininsalz beigefiigt ist.

Boim Menschen bewirken kleino Gaben in n e r l ic h  yermehrte Sekretion des Magen- 
saftes, dieser Beforderung der Yerdauung. Ferner wird durch dieselben Steigerung des 
Blutdrucks herbeigefiihrt. Grossere Gaben bewirken Herabsetzung der KorpertemperatiUi 
und zwar t r i t t  die antipyretische W irkung yiel leichter boim fieberkranken ais beim g®' 
sunden Menschen ein. Grossere Chiningaben rufen Verkleinerung der Milz heryor; 3ie 
wirken ferner auf das Gehirn, indem sie einen Zustand yeranlassen, welchen man ais 
„Chininrausch11 bezciclmet. Dieser zeigt sich in Schwindel, Ohrensausen, Bctaubung 
Schlafsucht.

Grosse Chiningaben wirken auf das Herz und zwar blutdruckyermindernd. Nacd 
dem Gebrauche von Chinin bemerkt man lńiufig Schweisse und Hautausschlage. Solcl>e 
Ausschlage zeigen sich besonders hiiufig in Chininfabriken bei Arbeitern, welche mit clnn|l‘ 
alkaloidhaltigen Dampfen, Losungen oder Staub in Beriihrung kommen. Diese Esantbem6 
beginnen gewohnlich mit einer Kndtchenbildung im Gesiclit und an den Armen und eine1 
Anschwellung der Augenlieder und Genitalien. Bei der Weiterentwicklung solcher, ott 
langwierigef Ausschlage bilden sich Kruston oder Schrunden.

Die ausgezeichneten Erfolge des Chinins boi einer grossen Anzahl von Krnnkheiten 
und die yerhaltnissmassig geringe Giftigkeit desselben raumen diesem Medikamente euie 
der ersten Stellen im Arzneischatze ein.

Seine Hauptanwendung findet es bei M a la r ia k r a n k h e i t e n ,  und ist das Chin”1 
bis je tz t das einzige Mittcl geblieben, welches eine specifische, heilende W irkung bei Snmi11'



imd Wecliselfiebern zeigt. — Auch gegen die Nachkrankkeiten des Weckselfiebers (Milz- 
tnmoren) wird Chinin mit hestem Erfolge gegebon. Eine grosse Beachtung bat das Chinin 
in den letzten Jahren ais propkylaktisches Mittel gegen die Malaria gefunden.

Die tb e r a p e u t i s c b e  A n w e n d u n g  des Cbinins erstreclct sicb weitcrhin auf eine 
ganze Reihe von krankbaften Zustanden: Bei allen Krankheiten, welobe mit Fieber ver- 
bunden sind, wird es ais Antipyreticum verwendet, besonders bei Typbus, Puerperalfieber, 
hektiseliem Fieber, Pneumonien u. a. m. Dosis pro die 0,75—1,5 g und mebr. Es iindet 
ferner Yerwendung ais antiseptisckes Mittel bei Halsentzundungen, Diphtberie, Augen- 
®tz1indungen, ferner ais Mittel gegen Parasiten.

Ais T o n i cum wird es meistens in Form des Tannates ancewcndet.
A qna cn rbon ica  fo b rifu g a .

(Franzos. Specialitiit.)
Rp. Chinini hi sulfurici 1,0 

Aquae destillatao 60,0. 
l ThoelOffel voll auf 1 Glas Sodawasser.

Ralsam um  fobrifugum .
Rp. M ixturae oleoso-balsamicae 50 0 

Chinini sulfurici 1,0.
Zum Einreiben des Rtickgrats bei K indera, welclie 

Chinin per os n ieh t uehm en.

E lix ir  a lo c tico  feb rifu g u m . RJScamibr.
Rp. 1. T incturae Alois

2. Tincturae M yrrhae aa 15,0
3. Spiritus (90 Vol.°/0)
4. Aquae destillatao aii 25,0
.5. Chinini sulfurici 3,0
6. Acidi sulfurici diluti 2,0
7. T incturae Opii crocatae 1,0.

Man raischt 1—4, filtr ir t und fiigt 5—7 zu. E r- 
wachsenen tUglich 1—2 EsslOffel ais Ficberm ittel 
und bei Neuralgien.

K lix ir ({nininao com positu in  (Nat. Form.).
Co m po  u n d  E l i x i r  o f  Q u i n i n e  (Nat. Form.). 

Rp. Chinini sulfurici 2,0 
Cinclionidini sulfurici 1,0 
Cinchonini sulfurici 1,0 
E lix ir aiom atiei (U-St.) 

q. s. ad 1 Liter.

E lix ir (Juininao e t  P h o sp h a tu m  com posituin
(Nat. Form.).

C o m p o u n d  E l i x i r  o f Q u i n i n e  a n d  P h o s -  
p h a t e s  (Nat. form).

Rp. Chinini sulfurici 4,0 g
Ferri phosphorici solubilis (U-St.)
Kalii citrici aa 17,5 g
Sirupi Calcii lactophosphorici (U-St.) 250 ccm 
Aquae destillatae 30,0
E!ixir arom atici (U-St.) q. s. ad 1 Liter.

Enem a fob rifugum .
Rp. Chinini sulfurici 0,5—1,0

Aquae destillatao 
Aceti (6 °/0) aa  25,0.

Mit gleichviel lauwarmem W asser gem ischt zum 
Klystier bei In term ittens, aueh gegen Askariden.

iu jec tio  C hin in i su b cu tan o a . Sh a r p .
Rp. Chinini sulfurici 1,0

Aquao destillatae 3,0
Acidi lactici gtt. X
Aquae destillatao q. s. ad ccm 4,0 
N atrii bisulfurosi 0,03.

U n im en tu in  an tip e rio d ic iim . Sciiustior.
Rp. Chinini sulfurici 2,0

E xtraoti Opii 0,5
T artari stib iati 0,1
Spiritus cam phorati 100,0.

Zum Einreiben auf den Unterleib.

Iu jec tio  a n tig o n o rr lio ica . I I abkrkorn '.
Rp. Chinini sulfurici 2,0 

Aquae destillatae 150,0 
Acidi hydrochlorici q. s.
Glyceriui 50,0.

Zur In jektion bei Tripper.

L in im ciitum  tric lio p a th icu n i.
Rp. Olei R icini 100,0

Chinini sulfurici 1,0
Acidi acetiei d ilu ti (30 °/0)
Acidi carboliei liquefacti iiii gtt. XV 
Glyeerini 30,0
M ixturae oleoso-balsamicae 20,0.

F ia t agitando linim entum . UmgescliUttelt zum 
Einreiben des H aupthaares gegen das Spalten 
dessclben.

M ix tu ra  a n tirb c u m a tic a . L km ire

Rp. Chinini sulfurici 2,0
Kalii jodati
Acidi sulfurici diluti aa  1,0 
Aquac destillatae 125,0
Sirupi Saechari 45,0

Bei akutem  Gclenkrheum atism us 2stlindlich 1 Ess- 
loffol.

3 Iix tu ra  c o n tra  malariami Baccelli.
Rp. Chinini sulfurici 3,0

Ferro-K alii tartarici 7,0
Aquae destillatao 300,0
Liquoris Kalii arsenicosi gtt. XXV.

1—3 Essloffcl im  Tage.

B lix tu ra  C hinin i su lfu ric i d u lc ific a ta .
Rp. Chinini sulfurici 1,0

lu fusi Coffeae tostae 100,0 
Sirupi Chloroformii 50,0.

Das Chininsulfat is t m it dem Sirup und dem o r -  
k a l t e t e n  Aufguss anzureiben. Die M ixtur 
sclimeekt nu r wenig bitter.

Mi x tu ra  c o n tra  c lio lcram  A siaticam .
De  Lovi<jnac.

Rp. Chinini sulfurici 3,0 
Ferri jodati 1,5
Sirupi gummosi 35,0 
Aquae destillatae 150,0.

Misce agitando. Bei Clioleraanfall zwoi Essloffel 
auf einm al, dann stiindlich einen Esslbffol. 
(Sobald Durclifall und Erbreclien aufhiiren, der 
Korper warm wird, solleu auf den Kopf E is- 
umschUigo gem acbt und dem Kranken kaltes 
W asser gegeben werden.)

M ix tu ra  sp lono tica  (Nat, Form.). 
S p l e e n - M i x t u r e .  Godberry’s M ix tu r o .  
Rp. F erri sulfurici crystallisati

Chinini sulfurici aa  11,0
Acidi nitrici (25 °/0) 54,0
Kalii n itrici 42,0
Aquae destillatae q. s. ad 1 Liter.



P ilu lae  an tin o u ra lg ic a e  L aborde .
Bp. Chinini sulfurici 2,0

T incturae Aconiti 1,0
Badicis Althaeae pulveratae 2,5 vel q. S.

M. f. pilulae quinquagin ta (50).
U. S. V ier.b is fiinf P illen den Tag tiber (bei P ro- 

sopalgie, Hem i (-ranie und an dereń Neuralgien 
Miit  in term ittirendem  Charakter).

P iliila e  C hinin! cum F e rro  Hager. 
lip . Chi li i ni sulfurici 10,0

Liquoris Ferri sesąuichlorati 3,0 (gtt, L) 
Aeidi hydrochlorici gtt. XX 
E xtracti Trifolii 8,0
Glycerini gtt. X X X
Bad. A lthaeae pulv. 1,0
Bad. Gentianae pulv. q. s.

F ian t pilulao ducentae (200).
Cortice Cinnamomi Cassiae pulverato conspergantur.
Ais Cholera- und Typhusprophylacticum  tliglich 2- 

l>is 3mal zwoi Pillen, bei A petitlosigkeit 2- bis 
Smal eine Pille, bei Neuralgien alle zwei Stunden 
8 Pillen.

P o m ata  c o n tra  alopeciatn  cum Chinino.
Bp. Chinini sulfurici 1,0

Aquae destillatae 
Aeidi acetici dilnti aa  gtt. X 
Unguenti odorati 100,0.

M. f. unguentum . Zum Einreiben der Kopfhaut.

P u ly is  T abac i cum Chinino.
Bp. Chinini sulfurici 0,5

Aeidi c itrici 0,25
Pulveris Tabaci s ternutatorii 5,0.

Misce, u t  f ia t pulvis.
D. S. Schnupfpulver au f einen Tag (bei Gesiehts- 

schmerz).
P u l v i s  e r r h i n u s  a n t i p r o s o p a l g i c u s  Scbif- 

f i gnano is t e in  Gemisch aus 1,0 Chinincitrat 
und 0,5 Schnupftabak.

P u l v i s  T a b a c i  c u m  C h i n i n o  Badius ist aus 
0,5 Chininsulfat und 15,0 Schnupftabak zusam- 
mengesetzt

Pu lv is  d e n tifr ic iu s  cum C hin ino  (Dieterich).
C h i n i n - Z a h n p u l v e r .

Bp. Calcii carbonici 825,0
P ilu lao  an tin e iira lg ic a e  Gross (Nat. Form.). 

Gross’ a n t i n e u r a l g i c  P i  l is . (Nat, Form .). 
Bp. Chinini sulfurici 13,0 

M orphini sulfurici 0,82
Strychnin i pu ri 0,22
Aeidi arsenicosi 0,32
E xtracti Aconiti folii 3,2.

F ia n t pilulae 100.
P ilu lao  C h in in i cum F e rro  (Form. Berol). 

Bp. Chinini sulfurici 1,5
F e rr i reducti 5,0
Badicis Gentianae pulv. 0,5 
E x tracti Gentianae 2,5,

F ia n t pilulae GO. D reim al tliglich zwci Pillen. 
P iru la e  M eta llo rum  a m arne (N at. Form .). 

B i t  t e r  m e  t a l  l i c  p i l l s .  (Nat. Form .)
Bp, Chinini sulfurici

F e rri reducti aa  6,5 
S trychnini puri 0,32 
Aeidi arsenicosi 0,32.

F ian t pilulae 100.
P ilu lao  to n icae  Attken (Nat. Form.). 
Aiticen’s t o n i e  p i l l s .  (Nat. Form.).

Bp. F erri reducti 4,5.
Chinini sulfurici 6,5 
Strychnin i puri 0,13 
Aeidi arsenicosi 0,13.

F ian t pilulae 100.
P ilu lae  <xuadriiplicos (Nat. Form.).

Q u a  11 u o r  p i 11 s. P i  1 u 1 a  e F  e r  r  i  e t Q u i n i n a e  
c o m p o s i t a e  (Nat. Form .).

Bp. F erri sulfurici sieci 
Chinini sulfurici 
Aloes depuratae aa  6,5
E x trac ti S trych ni (U-St.) 1,6 
E x trac ti Gentianae q. s.

F ian t pilulae 100.
P ilu lao  to n icae  Bell.
Bell’ s t o n i e  p i l l s .

Bp. E x trac ti Hyoseyam i 
Aloes iiii 2,5
Chinini sulfurici 1,25
F erri sulfurici 1,0.

F ia n t pilulae 60.
P o m a ta  co n tra  a lopeciam  Steeg e .
Bp. Chinini sulfurici 0,5

Tannini
Spiritus odorati aa 1,0 
U nguenti odorati 60,0.

M. f. unguentum . Dos Chininsalz is t m it einigen 
(10) Tropfen Mandclol zu zerreibon, ehe es m it 
dem  T annin  gem ischt wird. (W enig wirksam.)

Bhizom atis Irid is  pulv.
Sacchari Lactis aa 100,0
Saccharini 0,25
Lapidis Pum icis pulv.
Mngnesii carbonici iia 25,0
Tannini 20,0
Chinini hydrochlorici 5,0
Olei Bosae 1,0
Olei M enthae piperitae 5,0
Olei Anonae odoratissim ae g tt. V 
Olei Am ygdalarum  aetherei gtt. V. 

S iru p u s  C hin in i su lfu ric i.
S i  r o p  d e  s u l f a t e  d e  Q u in in e  (Gall).

Bp. Chinini sulfurici 0,5
Aeidi sulfurici d ilu ti (16 °/0) 0,4
Aquae 4,2
Sirupi Sacchari (spec. Gew. 1,32) 95,0.

S irupus feb rifu g u s  in fan tiu m .
Bp. S irupi Coffeae tostae 500,0 

Chinini sulfurici 1,0
Aeidi citrici 2,5.

Tliglich viermal 1 Theeloffel bis 1 Essloffel in der 
fieberfreien Zeit.

S u p p o s ito ria  C h in in i.
Bp. Chinini sulfurici 1,5 

Olei Cacao 10,0.
F ian t suppositoria No. 3.

T in c tu ra  C h in in i a loe tlca .
T i n c t u r a  a n t i f e b r i l i s  Biegler.

Bp. T iucturae Aloes 5,0
Tincturae A urantii corticis 30,0 
Spiritus cam phorati 2,0.
C hinin i sulfurici 4,0
Aeidi sulfurici d ilu ti 9,0
T incturae Opii simplicis 1,0 
Spiritus d ilu ti 70,0.
T in c tu ra  C h in in i com posita.

. Bp. Chinini sulfurici 2,0
T incturae A urantii corticis 100,0 

T in c tu ra  fe b rifu g a  W arburg . 
Warburg’s F i e b e r t i n k t u r .

Bp, Badicis Angelicae
Bhizom atis Zingiberis
Aloes aa  4,0
Camphorae
Croci aii 0,3
S piritus d ilu ti 100,0

Digere; in colatura solvo
Chinini sulfurici 2,0.

Tliglich 4—6 TheelOffel. Gegen Malaria, Fieboi. 
Influenza, besonders auf den Sudsee-Inseln be- 
liebt.



Uiiguentum fcbrlfugum  Boudin .
Hp. Chinini sulfurici 1,0

M ixturae sulfurico-acidae gtt. X  
Adipis suilli 4,0

(Wild auf die Schamleistcn oder in  dio Achsol- 
liohlen eingerieben.)

Uiięuontuni febrifugum  Bouchardat.
lip. Chinini stenrinici 2,0 

Adipis suilli 4,0.

Unguontum fobrifugiim Spinelu. 
lip. Chinini sulfurici 1,0

Opii pulverati 0,1
Acidi acetici d ilu ti gtt. X  
Adipis suilli 2Q,0.

In den Rficken einzureiben. (Die Original-Vor- 
sclirift lłlsst noch 0,1 Ferrum  oxydatum  fuscurn 
zumischen.)

Yinum C arnis, F e rr i  o t C inchonae (Nat. Form.) 
W in ę  o f  B e e f ,  I r o n  e t  C in c h o n a .

(Nat. Form.).
E x tracti Carnis 35,0 g
Tincturae Ferri citro-chloridi 35 eom
Chinini sulfurici 2,0 g
Cinchonidini sulfurici 1,0 g
Acidi citriei 0,75 g
Aquae fervidae 60 ceni
Angclica Winę q. s. ad l  Liter.

Yinum Chinini Dietericii.
Itp. 1. Gelatiuae albae 0,5

2. Aquae destillatae 10,0
3. Yini Xerensis 970,0
4. Chinini hydrochlorici 1,0
5. Aquae destillatae 20,0
6. Acidi hydrochlorici gtt. X.

* M an m ischt die LOsung von 1 in  2 zu 3, fiigt die 
Losung von 4—6 hinzu, liisst 8 Tage stehen und 
filtrirt.

A ntidyspepticum , M i t te l  g e g e n  S e e k ra n k h e i t ,  ist om Gemisch aus Tartarus 
natronatus, Natrium bicarbonioum, Magnesium carbonicum, Ammonium chloratum, Chini- 
num sulfuricum.

Eau de (Juinine. Yon dieser franzOsischen Specialitat, welclie ein beliebtes Haar- 
pflogemittel ist, werden oine Anzalil von Vorschriften angegeben, welclie mehr oder weuiger 
den Anspruch erheben, ein dem Original ahnliches oder gleichkommendes Praparat 
zu ergebon.

I . Chinini sulfurici 1,0, Aquao Coloniensis 10,0, Ilum 100,0, Spiritus 100,0, Glyce- 
rini 100,0, Aquae Rosae 600,0, Alkannini q. s. I I .  Chinini sulfurici 0,2, Tincturae Oanthari- 
dum 2,0, Glycerini 15,0, Spiritus diluti 100,0, Spiritus Layandulae 10,0, Tincturae Ra- 
tanhiae 4,0. Diese Yorschrift soli dem PiNAro’schen E a u  de Q ,uinine nahe kommen. 
U l. Spiritus Yini Gallici 200,0, Aquae Coloniensis, Spiritus (95 Vol. Proc.) aa 25,0, Spiri
tus saponati 10,0, Tincturae Chinae 5, Balsami peruviani 2,0, Oloi Bergamottae, Olei 
Aurantii dulcis aa 1,0, Olei Geranii 0,3, Tincturae Cautharidum 1,0.

Eau de (Juinine-Oel wird von Schimmel & Co. in Leipzig in den Handel gebraclit 
und dient zur Bereitung' des Eau de Quinine.

Kaskine, in Amerika ais Ohinin-Ersatz in den Handel gobracht, bat sieli ais granu- 
lirter Zucker herausgestellt.

K a ta rrli-P illen  I . Nach H ageb. Ohinidini sulfurici 1,0, Radicis Althaeae 1,0, 
Radicis Gentianae 8,0, Tragacanthae 2,5, Ligni Santalini rubri 1,0, Glycerini 8 ,0 , Acidi 
hydrochlorici 4,0. Werden zu 200 Pillen yerarbeitet. Die Masse ist anfanglich selir weicli, 
Wird sie abor aufs Neue angestossen, so orgiebt sieli gute Pillenconsistenz. Dio Pillen 
Werden mit Zimmt konspergirt. Nach 1—2tagigem Liogen an der Luft sind sie so trocken, 
dass sie in Glasgefassen aufbewalirt werden lconnen.

I I .  Voss’sche K a ta r r l ip i l le n .  Diese sollen die gleicbe Zusammensetzung haben 
wie die HAGEK’schen, nur sollon sie an Stelle von Chinidinsulfat Oinchonidinsulfat ent- 
halten, ausserdem sind sio mit Kakao uberzogen. Vorgl. auch S. 744.

K opfw elipulver (W ie n e r  S p e c ia l i ta t ) .  Chinini bisulfurici 0,2, Natrii salicylici, 
Pastae Guaranao pulveratae aa 0,5. Dosis 1 ; — ad capsulam amylaceam.

W olilselnneekeude Clii n in -P riip a ra te  yon Prof. Dr. Caspaki, von J . D. R iedel- 
norlin dargestellt. Chinin - Pralines, aus Chokolado mit einem Geschmackskorrigens be- 
reitet, enthalten jo 0,1 g Chinin.

Zyniloidin von Dr. R osenbeug gegen Gonorrhoo soli unter Verwendung von Wis- 
inutoxyd, Zinkoxyd, Aluminiumoxyd, Jod, Borsaure, Karbolsaure, Gallussiiure, Salicylsaure, 
Chinin horgestellt werden und wird in Form von Pulvern, Salbon, ŁOsungen und ais Bougios
angewendet.

II. Chininum bisulfuricum. (Austr. Hely. Erganzb.) S u lfa te  (le (Jninine n eu tre  
(Gall). (Juiniiuie B isu lfas (U.-St.). C hin inb isn lfa t. Saures schw efełsaures C hinin. 
CioH21N20 2 . IL SO , - f  7 II.O . Mol. Gew. =  548.

Das yorsteliend aufgefiihrte Salz ist naeh den Anschaunngen der modernen Chemie 
das neutrale Chininsulfat. Nach dieser modernen Nomenklatur ist es von der G all. ais 
»S u lfa te  de Q u in in e  n e u t r e “ aufgenommen. Da es aber stark sauer reagirt, so wird 

in der Prasis, und namentlich auch von der Mehrzahl der Arzneibiicher, ais Chininbi- 
snlfat bez. saures schwefełsaures Chinin bezeiclinet.



D arstelltm y. 10 Th. gewohnliclies krystallisirtes Chininsulfat werden unter Er- 
wiirmen im Dampfbade in einer Mischung ans 15 Th. destillirtem Wasser und 6,85 Th. 
yerdiinnter Schwefelsaure (spec. Gcw. =  1,110—1,114) gelost, wobei wan darauf zu achtea 
hat, dass die Temperatur der Flussigkeit nielit iiber 60° O. hinausgeht, damit Zersctzupgcn 
des Chinins vermieden werden. Man flltrire die noch warme Losung durch Papier und 
lasso sie erkalten. Nach eintagigem Stehen in der Kiilte ist das reine Chininbisulfat aus- 
krystallisirt. Man giesst die Mutterlauge ab und befreit das Salz von der noch anbaften- 
den Lauge durch Absaugen oder Abschleudern.

Die Mutterlauge kann auf verschiedene Weise verwerthet werden. Man verdunnt 
sie z. B. m it Wasser, neutralisirt die erwarmte Losung m it Soda und krystallisirt das beim 
Erkalten sioh abscheidende gewdhnliche Chininsulfat unter Zusatz von et w as Thierkohle 
um. Oder man fiillt mit Ammoniak oder Natronlauge die freie Chininbase. Jedenfalls ist 
wegen der leichten Losliehkeit des Salzes und der damit verbundenen Koncentration des 
Mutterlaugen die Kleindarstellung des Chininbisulfats vom Geldpunkte betrachtet, nielit 
lohnend.

Eigenschaften. Earblose, glanzende, an der Luft verwitternde, am Lickt sich 
gelb farbende Prismen, welche mit 11 Th. Wasser oder 32 Th. Weingeist Losungen geben, 
welche sauer reagiren und bitter sclimecken. Die wasserige Losung fiuorescirt blaulicli. 
Verdtinnt man eine der genannten Losungen mit etwa 200 Th. Wasser und 50 Th. Chlor- 
wasser, so entsteht auf Zusatz von Ammoniakfliissigkeit im Ueberschuss eine smaragdgrflne 
Fiirbung. (Thalleiochin-Reaktion, welche die Gegenwart von Chinin oder Chinidin anzeigt.) 
— Die wasserige, m it einigeu Tropfen Salpetersaure angesauerto Losung des Salzes wird 
durch Baryumnitratlosung gefiilit, dagegen durch Silbernitratlosung nicht getriibt, (Untcr- 
schied vom Chininchlorhydrat). Im Glasrohrchen erhitzt, schmilzt das Chininbisulfat be 
80° C., bei 100° C. wird es vollstiindig wasserfrei, wobei es rechnungsmassig 22,99 Proc. 
Wasser yerliert.

P r  ii,fliny. 1) Nach dem Trocknen bei einer allmiihlich (!) bis auf 100° C. gestei- 
gerten Temperatur miissen mindestens 77 Proc. wasserfreies Salz (s. oben) zuriickbleiben. —

2 ) Bei Luftzutritt erhitzt, yerbrennt es, ohne einen Ruekstand zu liinterlassen. 
(Mineralische Yerunreinigungen.) 3) Mit konc. Schwefelsaure oder Salpetersaure durch- 
feuchtet, farbt es sich hochstens gelblich (Morphin, Brucin, s. S. 759). 4) P riifu n g  auf
N e b e n a lk a lo id e .  2,0 g Chininbisulfat lose man durch g e l in d e s  Erwarmen in einem 
Probirrohre in 20 ccm Wasser auf, neutralisire diese Losung g e n a u  m it Normal-Kalilauge 
und Stelle das Ganze 1/2 Stunde lang, unter haufigem Umschiitteln, in ein auf 60—65“ C 
erwarmtes Wasserbad. Ilierauf setze man das Probirrohr in Wasser von 15° C. und lasso 
es unter haufigem Umschuttcln 2 Stunden lang darin stehen. — Alsdann flltrire man durch 
ein aus bestem Filtrirpapier gefertigtes Filter von 7 ccm Durchmesser, bringe 5 ccm des 
15° C. zeigenden Filtrates in ein trockeues Probirrohr und mische allmiihlich Annnoniak- 
iliissigkeit von 15° C. hinzu, bis der entstandene Niedorschlag wieder klar gelost ist. Die 
liierzu erforderliche Menge Ammoniakfliissigkeit darf nicht mehr ais 4,0 ccm betragen 
(s. Seite 760).

A ufbew aliruny. Vor Licht geschiitzt. Damit die Krystalle nicht yerwittern, 
sind sie in einem gut geschlossenen Glasgefiisse aufzubewahren.

A nw enduny. Das Chininbisulfat weicht in seiner W irkung q u a l i ta t iv  von dem 
gewolmlichen Chininsulfat nicht ab, doch enthiilt es etwas weniger Chinin ais dieses. Man 
reehnet 8 Th. gewohnliches Chininsulfat ais gleiehwerthig m it 10 Th. Chininbisulfat. 
Dagegen ist es durch seine leiehtere Losliehkeit ausgezeichnet. — In Frankreicli wird 
es gewohnlicli in 2procentiger wiisseriger Losung theeloffelweise mit Selterswasser 
genommen.



Chininum tannicum.
I. Chininum tannicum. (Austr. Germ. Helv.} C liin iiita n n a t. G erb sau res C h in in . 

Tannate de (J n in in e . (Gall.) T a n n a tc  o f  Ouinin. Fallt man Losungen von Ckinin- 
salzen mit Gerbsaure, so erhalt man Niederschlage von gerbsaurem Chinin, mul zwar konnen 
diese reclit versehiedene Zusammensetzung haben, weil der durcli Zusatz einer gewisson 
Mcnge von Gerbsaure gebildete Niederschlag von Ohinintannat die Fiihigkeit bat, weitcre 
Mengen Gerbsaure auf sich niederzuschlagen, also gleiehsam saure gerbsaure Salze zu bilden. 
Urn demnaeh ein Ohinintannat you bestimmter Zusammensetzung zu erkalten, muss die zu 
dieser Verbindung fiihrende Vorschrift g e n a u  eingehalten werden.

D arstellung. 1) G erm . giebt keine Vorsckrift, das von ikr geforderte Praparat 
ist wie folgt zu bereiten: 1 Th. gewohnliches Chininsulfat werde in 30 Th. kaltem 
destillirtein Wasser, welchem man etwas Essigsiiure zusetzt, gelost. In  diese Losung wird 
in diinnem Strahle eine solche yon 1,8 Th. Tannin in 18 Th. kaltem destillirten Wasser 
eingeriihrt. Es werde bierauf der grossere Theil der iiberschiissigen Saure dureh sehr laug- 
samen Zusatz von Ammoniak unter bestandigem Riihren abgestumpft. Dann lasse man die 
Mischung an eincm kalten Orte stehen, damit der Niedersclilag sieli absetze. Diesen 
sainmle man auf einen E’ilter und wasehe ihn wiederholt mit einer kleinen Menge kaltem 
Wasser. Hierauf wird der Niederschlag abgepresst und bei gelinder Warnie getrocknet. 
Bei einer Warnie von iiber 40° C. tr itt  leicht eine Sclimelzung' des feuchten Tannats ein, 
wodurch dasselbe, braun wird. Das getrockneto Ohinintannat wird zu feinem Pulvcr 
zerrieben.

2) A u s tr . 10 Th gewbhnliches Chininsulfat werden in 6,2 Th. verdiinuter Schwefel- 
siiure (von 16,0 Proc. H2S04) und 300 Th. destillirtem Wasser gelost. Die filtrirte Losung 
ist mit einer ebenfalls liltrirten Losung von 23 Th. Gerbsaure in 150 Th. destillirtem 
Wasser zu mischeu. Nach dem Absetzen des Niedcrschlages an einem kiihlen Orte filtrirt 
waii ab, wiiseht den Niederschlag mit wenig destillirtem Wasser aus und troeknet. ihn bei 
niclit iiber 30° C.

3) H elv. Man lost bei gewohnlicher Temperatur 9 Th. gewohnliches Chininsulfat 
iii 255 Th. Wasser und 10 Th. verdunnter SchwefelsSure (von 16 Proc. H2S04) und fiigt 
Zl< der liltrirten Losung eine kalt bereitete Losung vou 21 Th. Gerbsaure, 3,5 Th. Natrium- 
bikarbonat und 250 Th. Wasser unter lebhaftem Umschwenken zu. Dor Niederschlag wird 
wit kleinen Mengen Wasser gewascken, bis das Filtrat, nach dem Ansauern mit Salpeter- 
saure, duroh Baryumchlorid nicht mekr getriibt wird, dann bei nieht iiber 30—35° C. 
getrocknet und gepulvert,.

4) Man lost Chininhydrat in soviel 30proc. Essigsiiure, dass die LBsung nur schwach 
sauer rcagirt, verdiinnt mit Wasser und fiigt soviel Gcrbsaurelosung hinzu, dass der eut- 
stehende Niederschlag sieli wieder auflost, und neutralisirt alsdann mit Natriumbikarbonat. 
Per nunmehr entstchende Niederschlag wird abflltrirt, getrocknet, gepulvert, h ie r a u f  mit 
destillirtem Wasser gewascken und aufs neue getrocknet (Gall.).

Klgenschaflen. Das Ohinintannat der yerscliiedenen Pliarmakopoen ist ein gelb- 
lich-weisses, amorphes, geruchloses Pulver von schwach-bitterlichem, etwas adstringirendem 
Oeschmack. Es ist in kaltem Wasser nur sehr wenig (etwa 1:800), etwas reiclilicher in 
wedendem Wasser (etwa 1 :50) loslich. Von kaltem Weingeist bedarf es etwa 50—60 Th., 
iwa siedendem W eingeist etwa 5— 6 Th. zur Losung. Von Aetker und Chloroform wird 
es schwer und sparlich aufgenommen, dagegen lost es sieli in 100 Th. kaltem oder in 10 Tb. 
heissem Glycerin. Die Losungen werden nach dem Verdunnen, ebenso wie die kalt gesiit- 
Lgte wasserige Losung dureh stark verdunnte Ferrichloridlosung blau oder grauschwarz 
gefiirbt. — Ohinintannat giebt beim Erhitzen im Glasrohr purpurrothen Theer. Der Gehalt 
des Chmiutannats an wasserfreiem Chinin wird von den yerschiedenen Pharmakopiien yei-- 
schieden normirt. Es verlangen:

Austr. Gall. Germ. Hclv.
Proc. wasserfreies Chinin — 20—21 30—32 30—35
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P riifu n y . 1) Z u 1 g  Chinintannat fugę inan 50 ceni destillirtes Wasser and 
10 Tropfen Salpetersaure. Man schiitt.elt einigc Zeit und fiigt einigen ccm des Filtruts 
eine entsprechende Menge Sohwefelwasserstoffwasser bez. Silbernitrat- bez. Baryuumitrat- 
losung zu. Sehwefelwasserstoffwasser darf keine Yeranderung bewirken (Abwesenlieit ge- 
wisser M o ta lle ; Verunreinigungen des Praparats mit K u p fe r-  oder B leisa lzen  z. B. 
geben zu schwarzen Fiirbungen oder Fallungen Veranlassung). Silbernitratldsung soli 
bochstens eine Opalescenz hervorrufen. Eine leichte Trubung auf Zusatz von Baryum- 
nitratlosung ist zuliissig.

2) 1 g Chinintannat werde auf dem Platinblecke verbrannt. Es darf kein wagbarer 
Riickstand bleiben ( a n o rg a n is c h o  B e im e n g u n g e n ) .

55) Man suspendire 1 g Chinintannat in einem hohen, graduirten Cylinder in 4 ceni 
Wasser. Hierauf versetze man mit 2 ccm Natronlauge, sowie mit 7 ccm Aetker und 
durchschiittle die Misohung. Nach der Trennung der beiden Schichten bebe man mittels 
einer Pipette die obere ab und yerdunste dieselbe in einem tarirten Schalchen. In gleicher 
Weise mache man 2 weitere atherische Ausziige mit je 7 ccm A ether1). Den Riickstand 
der 3 Aetherausziige trockne man bei 100° C. aus; derselbe wiege mindestens 0,3 g. Nad 
Helv. 0,3—0,35, nach Gall. 0 ,20-0,21.

Z u r  B e u r th e i lu n g  d e r  I t e in h e i t  des in dem Tannat enthaltenen Chinins nehnie 
man eine etwas grossere Menge von Chinintannat, etwa 6 g, in x\rbeit und verfahre z111 
Isolirung des darin enthaltenen Chinins genau nach obigen Verhaltnissen. Das dabei er' 
haltene Chinin lose man unter massigem Erwarmen in der 20fachen Menge Weingeist a11* 
und neutralisire die Ldsung genau mit yerdiinnter Schwefelsiiure. Hierauf yerdunste ni*111 
den Weingeist und verfahre m it dem im Riickstande bleibenden Chininsulfat, wie W 
Ghininum sulfuricum unter Priifung angegeben.

A ufbew ahrim y. Das P raparat soli bei einer 35 0 C. nicht iibersteigenden Warme gnt 
ausgctrocknet, hierauf gepulyert, werden. Es empfiehlt sieli, das Pulver nochmals iiber 
Schwefelsiiure oder im Kalktrockenschranke (s. S. 540) nachzutrocknen: alsdann in d‘e 
erkalteten, aber vollig trockenen Standgefasse zu bringen. Die Aufbcwahrung erfolgt a11 
einem trockenen, nicht zu warmen Orte.

Anw em luny. Das Chinintannat yereinigt in sich dieW irkungen des Chinins nni 
der Gerbsaure, lasst aber die des Chinins nur langsam sieh entwickeln. Daher eignet sid 
diese Chininverbiudung da, wo man eine allmahliche, also roborircude Wirkung des Chin1"5 
beabsichtigt. In Eallen, in welchen eine sehnelle Chininwirkung erwiinscht ist, wiri 65 
nicht gegeben. Ais Roborans, bei Diarrhoe, gegen Nachtschweiss, giebt, man es zu 0,2—0,5  ̂
dreimal tiiglich in Pulvcrn oder Pillen. A eus s e r i i  eh hat es in Haarpomaden ais Mitte 
gegen das Haarausfallen Anwendung gefundon.

II. Chininum tannicum insipidum Rozsnyay. R o zsn y a y ’s gesclim acklo^  
C h in in ta n n a t. Yorschrift d e rP h a rm . H u n g a r :  40 Th. gewdhnliches Chininsulfat weidcl1 
in 1200 Th. destillirtem Wasser und der nuthigen Menge Terdiinntei Schwefelsiiure (W®*4 
aber nicht mehr ais hBchstens 35 Th. einer 10 proc. Saure Germ. I II  gebraucht wenk” 
dilrfen) geltist. Der filtrirten Lćisung wird unter bestandigem Umriihren allmablicb 
gefiigt, eine Auflosung von 80 Th. Gerbsaure in 560 Th. destillirtem Wasser. Alsdft'1 
wird in die so erhaltene Fliissigkeit unter bestandigem Umriihren eine weitere LSsung 0  
getragen aus 20 Th. Gerbsaure, 320 Th. destillirtem Wasser und 20 Th. Ammoniakfi'>sS1f 
keit (von 10 Proc. NII3). Der Niedersehlag wird nach 24stiindigem Absetzen auf 61,1 
Filtor gebracht, m it 400 Th. destillirtem Wasser ausgewaschen, darauf durch leicktes Press011 
von dem Ueberschuss an Wasser befreit. Den ahgepressten Niedersehlag erwiirmt man9'5

*) H olv . lasst mit Chloroform ausschiitteln. Sie schreibt vor, 1 g Chinintannat 
10 g Wasser anzureiben, mit 10 g (?) Aetznatron zu versetzen, 1/3 Stunde auf dem \VasSfi 
bade zu digeriren und die Mischung nach dem Erkalten zweimal mit je  15 ccm Cblo( 
form auszuschutteln. Bei der Angabe betr. die Gewichtsmenge des Aetznatrons sch01 
cin Druckfehler worzuliegen.



•łanu mit 200 Tli. destillirtem Wasser, bis er zu einer durchsiehtigen, gelblicken, karzigen 
Masse schmilzt. Diese w in i  nacli dem Austrockncn in Pulverform gebrackt.

Ein golkliekes, fast gesclimackloses Pulyer, welckes iii Wasser kaum, dagegen in 
40 Th. Spiritus loslick ist und 30—32 Tli. wasserfreies Ckinin entkalt. Gekaltsbestim- 
mung s. oben.

P u ly is  a n t ir lia c li it ie n s  L orey. Okinini tannici 1,0, Caleii phospkorioi 5,0, Sacokari 
Laetis 5,0. Yiermal taglich 1 Messerspitze.

Ohininum valerianicum.

Chininum valerianicum. (Erganzb. Helv.) C M n in y a ler ia n a t. V a lo r ia n sa u res  
Chinin. B a ld r ia n sa u r e s  C h in in . Y a le r ia n a te  de (ju in in e  (Gall). (Ju in inae Y a ler ia n a s
(U.-St.). C2»H24N20.2 . C6H 100 2. M ol. G ew . 426.

Darstelhm ff. 40 Th. Chininsulfat werden in einer Misckung aus 600 'Tli. destil- 
lirtem Wasser und 35 Th. verdiiniiter Schwefelsaure gelost, die Losung, wenu notkwendig, 
dnrch ein m it Wasser zuvor durehfeuehtetes loekeres Glaswollebauschchen filtrirt, mittelst 
eines Uebersckusses Natriumkarbonatldsung ausgefallt, der aus Chininkydrat bestehende 
Niederseklag mit kaltom Wasser ausgewasohen, noeh feuckt mit 100 Th. Weingeist gemisoht 
und unter gelinder Erwarmung gelost, die Losung dann mit einem Gemisch aus 11 Th. 
officineller Valeriansaure und circa 20 Th. Weingeist oder mit soviel jener Saure yersetzt, 
dass eine neutrale oder ganz schwach saure Reaktion resultirt. Naclidein noeh 100 Th. 
warmes destillirtes Wasser kinzugesetzt sind, giesst man die noeh warme Flussigkeit auf 
Porcellanteller in 1 cm hoher Schicht aus und iiberlasst sic, mit Papier itberdreht, au 
einem staubfreien, circa 25°, hockstens 30° C. warmen Orte der freiwilligen Verdunstung. 
Las Ohininyalerianat liinterbleibt je nach der Dauer der Verdunstung in zarten nadel- 
fonnigen, prismatischen oder schief rkombischen tafelformigen Krystallen. Die Ausbeute 
betragt circa 30 Th. Die Krystalle enthalten kein Krystallwasser und sind an der Luft 
bestdndig.

Beim Abdampfen koncentrirter ChininyalerianatlSsungen bei einer Warme von circa 
60° C. schcidet sick das Chininyaleriauat nicht in Krystallen ab, solidem schmilzt im 
Augenblicke der Ausscheidung zu einer klaren Flussigkeit, wolche in Tropfen theils auf 
•lor Oberlliiehe der Losung schwimmt, theils sich harzahnlich an die Wandung des Ab- 
dampfgefiisses ansetzt. Dieses amorphe Valerianat ist von derselben Zusammensetzung wie 
das krystallisirte Salz, also nur geschmolzenes Yalerianat. Das Abdampfen der Ldsungen 
in der Warme yermeidet man deshalb.

Elgenschaften. Schuppige, gliinzende, weisse Krystalle oder ein weisses mikro- 
krystallinisches Pulyer von deutlichem Geruche nach Baldriansaure und von bitterem Ge- 
sehmack. Es lost sick in 60 Th. kaltem Wasser und in etwas weniger ais 1 Th. Weingeist. 
Es schmilzt, nachdem es iiber Schwefelsaure yiillig ausgetrocknet worden war, bei 90° C., nicht 
vfillig wasserfreie Prftparate besitzen niedrigeren Schmelzpunkt. Die wassrige Losung ist 
gegen Lackmus neutral oder sie reagirt nur ganz schwach alkalisch. Sie giebt die Thal- 
leiochin-Reaktion und nimmt auf Zusatz von yerdiinnter Schwefelsaure blaue Fluor- 
uscenz an.

JPriifuny. Die wassrige Losung ( 1 = 2 0 )  sei lieulral und werde durch Baryum- 
nitratlosung (Schwefelsaure) und Silbernitratlosung (Chlor) nicht, oder nur ganz unbedeutend 
getrhbt. Beim Durchfeuchten mit Schwefelsaure werde es nur gelblich (duukle Farbung = 
Koklehydrate), mit Salpetersaure nicht doutlich gelb oder roth (Morphin, Brucin) gefarbt. — 
Lei mehrstiindigem Trocknen bei 100° O. soli es nicht mehr ais 5 Proc. au Gewiekt ( Wasser) 
''"irlieren. — 2 g Chininyaleriauat werden mit 1 g Ammoniumsulfat innig gemischt, die 
wischung wird mit 20 g Wasser von hockstens 40° C. angerieben und 2 Stundcn lang bei 
40° C. stelien gelassen. Nachdem die erkaltete Misckung noeh 1 Stunde lang bei 15° C.
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g-estanden kat und mehrmals umgeriihrt worden ist, wird sie durch ein Filter von 7 cm 
Durchmesser gegossen. 5 ccm des Filtrates (welches eine gesiittigte Losung von Chinin- 
sulfat darstellt), in ein trockenes Probirrohr gebracht, sollen, mit 4 ccm Ammoniakfliissig- 
keit gemiscbt und geschttttelt, eine klare Ldsung geben. (Priifung auf unzulassigen Gebalt 
von Neben-Alkaloiden, vergl. Chininum sulfnricum.)

Anwenduny. In n  e r l i  eh in Gaben von 0,05—0,5 g  bei intermittirenden Neuralgieu 
namentlich auf hysterischer Grundlage und bei febris intermittens mit grosser Eeizbar- 
keit des Magens. Nicht in Ldsung, sonderu in Form von Pul vern oder Pilien.

Chinim nn Yalerianicniii cum A ntipyrino . A n tip y r in -O h in in v a le r ia n a t .  Mat) 
liist gleiche Tbeile Antipyrin und Chininvalerianat unter Erwilrmen in Weingeist und 
iiberlasst diese Losung in einem flacben Gcfasse, durcb Ueberdrehen m it Papier vor Stani) 
geschutzt, der Verdunstung an einom warmen Orte. Weisses krystallinisches Pulyer.

E I ix ir  Amin on i i Y a le r ia n a t is  e t  ( j iiin in a e  (Nat. form.). E l ix i r  of Ammonium 
V a le r ia n a te  et Q u in in e  (Nat. Form.). Ohinini hydrochlorici 4,25, Elixir Ammonii 
valerianici (Nat. form.) q. s. ad 1000,0 ccm.

E l ix i r  A m m o n ii y a le r ia n ic i  U-St.: Rp. Ammonii yalerianici 35,0 g, Cliloro- 
formii 0,8 ccm. Tincturae Yanillae TJ-St., Tincturae Persionis (Cudbear) aa 16,0 ccm. Liątio- 
ris Ammonii caustici q. s. ad reactionem alcalinam, ElLxir aromatici (U-St.) q. s. ad 1 Liter.

E lix ir  (J iiin in n c Y a le r ia n a t is  e t  S tr y c h n in a e  (Nat. form.). E l ix i r  of Chininę 
V a le r ia n a te  an d  S tr y c h n in ę  (N at. form .). Rp. Ohinini valerianici 17,5, Strycbnini 
sulfurici 0,175, Tincturae Persionis (Cudbear) compositi 15 ccm, Elixir aromatici (U-St.) 
q. s. ad 1 Liter.

T in c tu r a  P e r s io n is .  T in c tu r e  o f C u d b e a r  (Nat. form.). Orseille pulv. 125,0 
wird m it einer Mischung von 1 Yol. Alkohol (95 Yol. Proc.) 2 Vol. Wasser zu 1 Liter 
Tinktur perkolirt.

T in c tu r a  P e r s io n is  c o m p o s ita . O o m p o u n d  T in c tu r e  of C u d b e a r  (Nat. form.). 
Orseille pulv. 20,0, Caramel 100,0. W ird mit einer Mischung aus 1 Vol. Alkohol (95 Yol. 
Proc.) und 2 Yol. Wasser zu 1 Liter Tinktur yerarbeitet.

Chinini salia  varia.

Im Nachstehenden sollen eine Anzahl yon C bin insalzen  und anderen VcrbindungeD 
besprocben werden, welche gelegentlich einmal tberapeutisch angewendet werden, ode1 
welche mit Riicksicht auf ihre sonstigen Eigensebaften analytisch von Wichtigkeit sind.

I. Chininum aceticum. B a sisch es  C liin in a ee ta t. C20H2.4N2O2,C2H1O2. Mo1' 
Ge w . =  384. Bildet lange, farblose, seidenglanzende Nadeln. Man stellt es dar durek FaUeu 
einer warmen Ldsung von 10 Th. Chininsulfat in 500 Th. Wasser mit einer gleiełifalls 
warmen Ldsung von 4 Tli. kryst. Natriumacetat in 50 Th. Wasser. Die nach dem Erkahen 
abgeschiedenen Krystalle werden durch Umkrystallisiren gereinigt und bei 25° O. getrocknet- 

Ausbeute 8 Th. Es ist in circa 600 Th. kaltem, 20 Tb. beissem Wasser und in 7 Th- 
Weingeist ldslieh. Bei 100° C. yerliert os etwas Essigsaure. Es wurde von H arless wegen 
der milderen W irkuug auf den Magen ernpfoblen.

Es wird therapeutisch kaum angewendet, entstekt aber gelegentlich einmal bei A"' 
stcllung von Reaktionen.

Wird freies Chinin oder das Cliininaeetat in i ib e r s c h iis s ig e r  Essigsaure a»F 
gelost, so krystallisirt beim freiwilligen Verdunsten das neutrale Chiuinacetat C40HeiN»0r 
2(C2H40 2) -j- 3H20  in glanzenden Nadeln aus.

li. Chininum albuminatum (hytlricum). c ii iu i iia lb u in in a t . Es wurde vou 
T ap.ozzi durch Umsetzung der Ldsungen von Chininsulfat mit Natriumalbuminat (Hiihner- 
eiweiss) erhalten und soli aus 54 Tb. Chinin und 46 Th. wasserhaltigem Album111 
besteben.

Ein weisses, amorpbes, sekr bitter schmeckendes Pulver, in beissem Wasser leiclitei 

ldslieh ais in kaltem. Nocli ldslicher ist es in Wasser, welches mit Milchsaure oder11111 
Salzsiiure angesauert ist oder in kiinstlichem Magensaft. Es soli vom Magen aus resorEr



werden und vor andercn Ckininsalzen den Yorzug liaben, dass es von den Kiirpersafteu 
nicht zersetzt wird.

III. f f  Chininum a r s e n ic ic u m . A rsen sau res C hin in . C h in in a rsen ia t. ‘2[C.20Ii.24
S.,02] . H3A s04 +  8 H „ 0 . M ol. G ew . == 034. Ist bereits auf S. 396 abgehandelt worden.

IV. f f  Chininum arsenicosum. C h in in a rsen it. A rsen ig sa u res C h in in .
ll3As03 . 3  |C ,0IC,,X„O,| 4 1 1 ,0 . M ol. G ew . =  1170.

Diese Verbindung kann nicht dnrcli Neutralisiren von Chinin mit arseniger Saure 
und Abdampfen der Losung, sondem inuss durch Umsetzeu von Silberarsenit mit Chinin- 
clilorkydrat dargestellt werden. Man bringt in einen Kolben eine Mischung aus 100 Th. 
Silberarsenit (As03Ag3) mit 226 Th. Chininchlorhydrat (C20H24N2O2 . HC1 -j- 2H20), ttbcr- 
giesst mit einer liinreichenden Menge verdunntem Weingeist (von 70 Vol. Proc.) und erhitzt 
langere Zeit am Kiickflusskuhler. Beim freiwilligen Vevdunsten des Filtrates hinterbleibt 
das obige Salz in langen, seidenglanzendcn, koncentrisch gruppirten Nadeln, welehe schwer 
in kaltem oder heissem (1 :150) Wasser loslich, leicht loslich dagegen in Alkohol, Aether 
oder Chloroform sind. S e h r  v o r s ic h t ig  aufzubewahren.

Das Chininarsenit des Handels ist haufig nur ein Gemenge von Chinin mit arseniger 
Saure; man priife es durch das Mikroskop und Stelle fest, ob es in Alkohol, Aether und 
Chloroform leicht und o h n e  R iic k s ta n d  loslieh ist.

V. Chininum benzoicum. C h in in b en zo a t. B e n z o e sa u r e s  C h in in . C,0H21N,O>. 
C7H„02. M ol. Gew. =  44(1.

Zur D a r s te l lu n g  liist man 10 Th. Benzoesaure (e Toluolo s. S. 15) in 60 Th. Alkohol 
und neutralisirt diese Losung durch Zufiigung von 26,6 Th. wasserfreiem Chinin oder 31,0 Th. 
Chininhydrat (C,0II,4N ,0 , -j- 3H ,0). Dic neutrale, alkoholische Losung wird, vor Staub 
geschiitzt, an einem warmen Orte zur Yerdunstung gebracht.

Kleine, woisse Prismen, in etwa 350 Th. Wasser loslich. Die Losung wird durch 
Ferrichlorid rehbraun gefallt (Perribenzoat), sie giebt ferner die Thalleiochin-Reaktion.

VI. Chininum boricum. C h in in b o ra t. B o rsa u res C h in in . C,0H31N„O,. BO;!H:!. 
Mol. Gew. =  38(1. Zur Darstellung lallt man mittels Natronlauge aus 10 Th. offlcinellen 
Chininsulfat das Chinin ais Chininhydrat aus, wasclit es mit kaltem Wasser yollstiindig 
aus, riihrt es m it einer kalt gesattigten Losung von 1,4 Th. Borsaure an, trocknet die 
Mischung an einem warmen Orte aus und zerreibt den hinterbleibenden Riickstand. Gelblieh- 
weisses Pulver. Dieses Prdparat kann ersetzt werden durch eine Mischung von 10 Th. 
wasserfreiem Chinin (C20H24N2O2) mit 1,91 Th. Borsaure.

VII. Chininum camphoricum. K am p h ersau res C h in in . C h in in can ip h orat. 
[C,0H24N9O2| 2 . Cl0H10O4. M ol, G ew . =  848.

Wird gewonnen durch Eindunsten einer alkoholischen Losung aus 10 Th. Kampher- 
siiure und 37,8 Th. Chininhydrat (C20H ,tN20 2 -\~ 3 PLO). Weisses Pulver, unloslich in 
Wasser, loslich in Alkohol. Wird wie das Chininsulfat angewendet.

VIII. f  Chininum carbolicum. P h en o l-C h in in . C20H21N ,0 , . C6H „0. M ol. G ew .
418. Man trag t in eine heisse Auflosung von 34,4 Th. wasserfreiem Chinin in 100 Th.

Weingeist 10 Th. krystallisirtes Phenol ein. Die obige Verbindung soheidet sich beim Er- 
kalten in zart.en weissen Nadeln aus. Man kann aueh die alkoholische Losung au einem 
warmen Orte freiwillig abdunsten lassmi und den Riickstand austrocknen und pulvern.

Loslich in 400 Th. Wasser und An 80 Th. Alkohol. Dosis 0,2—0,5 g drei- bis vier- 
mal taglich.

IX. Chininum carbonicum. C h in in k a rb o n a t. K o h leu sa u res C h in in . C20H.24N2O, 
•H 2C 03- f  H20 .  M ol. G ew . =  404. Dieses Salz kann durch Umsetzeu von Chininsalzlosungen 
mit Alkalikarhonatcn nicht dargestellt werden, da sich hierbei unter Entweichen von 
Kohlensaure Chininhydrat aussoheidet. Man erhalt es, indem man friseh gefalltcs und gut 
ausgewaschenes Chininhydrat in Wasser vertheilt und in dio Fliissigkeit gowasehene 
Kohlensaure his zur yolligen Auflosung des Chininkydrates einleitet. Aus der Losuug



scheidet sieli allmiililich das Chininkarbonat in feinen weissen Nadeln aus. Das Cliiniu- 
karbonat ist ziemlioh loslieh in Wasser zu einer alkaliach reagirenden Flussigkeit, die niclit 
so stark bitter schmeckt ais die gewohnlicher Salze. Aucb in Alkohol ist es loslieh. 
Indessen ist das Salz von nur beschrankter Haltbarkeit, da es allmahlicb in Kohlensaure 
und Chinin zerfiillt. In Saaren ldst es sich unter Aufbrausen.

X. Chininum chinicum. C hiiiusn iires C h in in . C h in in c liin a t. C20H21N2Oa> 
C,H 120« +  2 ICO. M ol. G ew . =  552. Zur Darstellung misebt man eine alkobolische Liisung 
von 10 Tb. Chininhydrat (G20H24N2O2 -f- 3H.,0) mit einer alkobolisehon Liisung von 5,1 Tb. 
Chinasanre und iiberlasst die Fliissigkeit an einem warmen Orte der Verdunstung. Kleine 
weisse Nadeln, in etwa 3 Tb. Wasser oder in 10 Th. Alkohol loslieh.

XI. f  Chininum chromicum. C h in in e liro m a t. C h ron isau res C h in in . C,0H,,Na<>i 
.  Ho Cr Oj -p  2 H ,0 .  M ol. G ew . =  478.

Zur D a r s te l lu n g  lćist man 10 Th. Chininchlorhydrat in 300 Th. Wasser und ver- 
mischt diese Losung mit einer zweiten Liisung aus 2,5 Th. neutralem Kaliumchromat in 
00 Th. Wasser unter Umriihren. Der sich ausscheidende gelbe Niederschlag wird ge- 
sammelt, mit kaltem Wasser gewasehen und aus siedendem, verdiinntem Alkohol um- 
krystallisirt. Glanzende, gelbe Nadeln, in 2400 Th. kaltem oder 160 Th. siedendem 
Wasser loslieh.

XII. Chininum ferrocyanatum. F e rro cy a n w n sscrsto ffsa u res  C h in in . Hisen- 
b la u sa u res  C h in in . F e r r o c y a n liy d r a te  de Q u in in e  (Gall.). C20H.2,tPLOa . re(CN)0H4 
- f  2 1 1 ,0 . M ol. G ew . =  576.

Die D a r s te l lu n g  dieses Salzes erfolgt, indem man alkobolische Losungen von 
10 Th. Chininhydrat (C20H2IN.2O2 - )-3H 20) und 5,71 Th. Ferrocyanwasserstoffsaure (s. bei 
Kalium ferrocyanatum) mischt und der freiwilligen Verdunstung iiberlasst. — Man erhSlt 
es so in gelben, nadelformigen Krystallen, wahrend es sich bcim Verdampfen der Liisungen 
in der Hitze ais amorphe harzige Masse abscheidet.

Es ist kaum loslieh in Wasser, leicht loslieh dagegen in Alkohol, besonders beiffl 
Erwarmen; es verw ittcrt an der Luft und ist von bitterem Geschmack. Es entliiilt 
56,25 Proc. Chinin und 6,25 Proc. Wasser.

Beiin Yerbrcnnen hinterlasst es eine kleine Menge Eisenoxyd, welches frei ist von 
loslichen Salzen. Die wasserige Losung werde durch Baryumchlorid niclit getriiM 
(Chininsulfat).

XIII. Chininum glycerino-phosphoricum. G ly cer in p h o sp h o rsa u res  Chinin. 
P 0 jH2(C3H70 2)  (C20H21N,O2)2 +  4 1 1 ,0 . M ol. G ew . =  892.

Zur D a r s te l lu n g  setzt man eine wasserige Losung voii 10 Th. Calciumglycero- 
phosphat (s. S. 96) in 300 Th. Wasser mit einer Losung von 34,8 Th. Chininchlorhydrat 
in 1000 Th. Wasser um. Der entstehende Niederschlag wird mit wenig kaltem Wasser 
gewasehen und nach dem Absaugen getrocknet.

Feine weisse Krystallnadeln, ausserlich an das gewohnliche Chininsulfat erinnernd 
sie  sind geruelilos, von bitterem Geschmack, aber nieht so stark bitter wie Chininsulfat. 
Loslieh in 200 Th. kaltem oder in 100 Th. siedendem Wasser, lbslieh in 40 Th. kaltem 
Alkohol, leicht loslieh in siedendem Alkohol, auch loslieh in koncentrirtem Glycerin, unlos- 
lich in Aether. Schm.-P. 145° C.

Ldst man das Salz in Chlorwasser, so wird die Losung auf Zusatz von iiberschiissiger 
Ammoniakfliissigkeit griin gefftrbt (Thalleioehin-Eeaktion). Dagegen ist die Phosphorsaurc 
erst nach Zerstiirung des Molekiils nachzuweisen. Vergl. S. 95.

P riifung . Zur Wasserbestiminung wird eine gewogene Menge des Salzes bei 
100° C. getrocknet. Darauf lost man den Riickstand in salzsaurem Wasser, fallt das Chinin 
m it Natronlauge, sammelt es auf einem Filter, wiischt es aus, trocknet und wHgt es. — 
Das F iltra t wird eingedampft. und nach Zusatz von Kaliumkarbonat -f- Kaliumnitrat vcr- 
ascht. Die Asehe wird mit salpetersaurehaltigem Wasser aufgenommen; man fallt und 
bestimmt die Phospliorsaure nach der Molybdiin-Methode, s. S. 92.



XIV. Chininum hydrojoilicum. C h in in h yd rojod id . C h in in jod h yd rat. Jod-
wasserstoUsaures C h in in . C..0H ,,iSt;j02 • H J . Mol. G ew . — 452. Zur Darstellung lost man 
10 Th. Chininchlorhydrat in 300 Th. wannom destillirten Wasser und yersetzt dieso Losung 
imter Umriihren mit eincr andereu, aus 6 Th. Kaliumjodid init 12 Th. destillirtem Wasser 
boreiteten (Gegenwart von Silure ist auszuschliessen, weil sonst braune NiederschlSge aus- 
fallen). Der sieh nach einigen Stundcn in der erkalteten Fliissigkeit ahsondernde, gelb- 
liche, harzige Niederschlag wird an einem lauwarmcn Orte ausgetroeknet, zu Pulver zer- 
rieben nnd in einer Glasflaseke vor Sonnenlicht geschutzt aufbewahrt. Ausbeute 20—21 
Theile. Es ist in kaltem Wasser sehr selrwer, in koeliendem Wasser leicht, aueh in Wein
geist und Aether loslich.

Das Chininhydrojodid wnrde gegen Intennittens bei Skrophulosen empfohien und zu 
0,2—0,3—0,5 g gegeben. Es durfte dieses Salz durch einfaclie Misehung yollstiindig 
ersetzt werden. Zur Darstellung von 1,0 Chininhydrojodid ex tempore geniigen 0,95 Chinin- 
snlfat und 0,4 Kaliumjodid.

XV. Chininum hydrojodicum ferratum. F e r r o -C h in in u m  h y d rojod icu m .
•lodnre de P e r  e t  de (J u in in e. 10,0 Chininbisulfat werden in 90,0 Weingeist geliist und mit 
einer kalten Losung von 6,3 Kaliumjodid in 17,5 frischbereiteter Ferrojodidlosung yersetzt. 
Nach halbstiindiger Digestion wird die heisse Fliissigkeit filtrirt, das Filtrum mit etwas 
keissem Weingeist nachgewasohen und das F iltrat ein bis zwei Tage bei Seite gestellt.. 
Die abgeschiedenen gelbgriinlicken Krystalle werden ohne Wiirmeanwendung so schnell 
ais mbglioh troeken gemackt und in gut yerstopftem Glasgefasse vor Lioht und Luft ge- 
schtttzt aufbewahrt. Dieses Praparat ist sehr leicht zersetzlich, so dass es B o u c h a r d a t , 

der Urheber dieses Praparats, obgleich er es yon yorziiglieher W irkung bei Chlorose, Iuter- 
mittens und Sorofulosis findet, dennoch zu estemporircn yorschlagt.

Sirupus C liin in i hydro jod ici f e r r a ti
Bouchardat.

S i r o p  d ’i o d u r e  d e  F c r  e t  de  Q u i n i u e .
Rp. Jodi 5,0

Ferri pulverati 2,0 
Aquae 20,0.

Digere per aliąuot momentn, tum  liąuorem coloris 
viridulum  commisce cum Sirupi Sacchari 1120,0. 

Deinde adde liąuorum  paratum  e
Cliinini sulfurici 1,0 
Acidi sulfurici gtt, 15 
Aquae dcstillatne 10,0.

W ird loffelweise bei Scrofulosis genommon.

f  C h in in u m  jo d o -h y d r o jo d ic u m . Jod  - jod  w a ssersto  flsau res C h in in . C.,0H>4Ii3 
0 a . J . J l I .  M ol. Ge w . =  579.

Wird durch Fiillen einer Chininsalzllisung (z. B. Chininum hydrochloricum) mit Jod- 
jodkaliumlosung erhalten. Der entstandene Niederschlag wird mit kaltem Wasser ge- 
waschen und auf porosen Unterlagen bei 25—30° C. getrocknet.

Kermesbraunes, in Wasser unlosliches, in Alkohol losliches Pulyer. Der Jodgehalt 
betriigt 4 3 ,8  Proc. Es wurde neuerdings yon A ssaky  ais Jodpraparat bei sypbilitischen 
Krkrankungen empfohien. Kp. Cliinini jodo-hydrojodioi 10,0, Kaolini puri 2,0, Mucilaginis 
Oumrni arabici q. s. fiant pilnlae 80, conspergendae Talco yeneto.

XVI. Chininum hypophosphorosum (falschlich C hininum  h y p o p h o sp lio r icu m ). 
D h in in h y p o p h o sp h it. U n te r p h o sp h o r ig sa u r e s  C h in in . C.20IL 4NaO>. II3P 0 2. M ol. G ew . 
=  390. — 5 Th. Caleiumhypophosphit (s. S. 561) werden in 120 Th. Wasser geliist und 
mit einer Losung von 25 Th. C h in in s u lf a t  in 400 Th. W e in g e is t  durchmischt. Naeli 
mehrmaligem Umriihren und einstiindiger Digestion wird filtrirt und das F iltrat durch 
Abdampfen um a/3 seines Yolumens yermindert zur Krystallisation bei Seite gestellt eto. 
Das durch gelindes Pressen zwischen Fliesspapier zum Theil entfeuchtete Salz wird an 
einem kaum lauwarmeu Orte troeken gemackt. Ausbeute 17—18 Th.

Es ist ein farbloses, iockeres, aus sehr kleinen Prismen bestehendes Salz, loslich in 
60—70 Th. kaltem, 15 Th. kochendem Wasser, leicht loslich in Weingeist.

1'iluliio Cliinini hydrojodici forrnti
Bouchardat.

Rp. F erri protojodati 5,0 
Cliinini sulfurici 
Mellis aa 1,0
Radieis L iquiritae pulveratae q. s. 

F iant pilulae 50.
2—6 Pillen taglich (bei Cblorosis, die Dosis all- 

mahlicli steigernd) oder 12—18 Pillen taglich 
(bei In tenn ittens).



Das Chininhypoplio,spilit  wurde von L awuence Smith ais Mittel bei Lung-enplitliisis, 
Cachexie, Skropheln empfohlen und vou ihm H y p o p h o sp h a te  o f Q u in ia  gonannt. Dosis 
0,05—0,1—0,15 tiiglich drei- his yiermal. Dieses kaum in Anwendung konimendo Sal* 
liisst. sich durch Mischung extemporiren. Fur 1,0 desselben sind 1,0 Chininchlorhydrat mul 
0,24 Calciumhypophosphit erforderlich.

XVII. Chininum lacticum. C h in in la c ta t . M ilc lisa n res  C h in in . Lactatc de 
({u iiiin c  (Gall.). C20H24N,,O2 . C3lf 0O3. M ol. G ew . =  414. Zur Darstellung vertheilt maa 
10 Tb. Chininhydrat (C20H24N20 2 +  3H 20) in etwa 150 Th. Wasser und neutralisirt untcr 
Erwarmen durch Zugabe einer hinreichenden Menge (3,2 Th.) Milchsiłure von 75 Proc. "
I)ie neutrale Fliissigkeit wird noch warm filtrirt, bei nicht iiber 60° C. eingedunstet und 
iiber Schwefelsaure zur Krystallisation gebracht.

Earblose, prismatische Nadeln ohne Krystallwasser, dein officinellen ChiniusulW 
fihnlich. Loslich in 8  Th. kaltem oder in weniger ais 1 Th. siedendem Wasser zu einer 
neutralen Fliissigkeit, sehr leicht loslich in Alkohol von 90 Proc., fast unlbslich in Aethci'- 
Das Salz enthiilt 78,26 Proc. Chinin.

C h in in u m  fc r r o - la c t ic iu n . C h in in u m  la c t ic u m  in a r tia tn in . Chiniiieisciihictiiti
cin Gemisch aus Chininlactat und Ferrilactat, entsprechend dem Chinineisencitrat. & 
wird wie dieses aus 10,0 C hin in h y d r a t ,  5,0 oder der gentlgenden Menge Milchsiiurc,
80,0 F e r r i l a c t a t  (Fcrrum lacticum oxydatum in hellbraunen Lainellen) und der gentigenden 
Menge W a s s e r  gemischt, so dass eine sirupdicke Fliissigkeit entsteht, welche auf Gla*- 
tafeln ausgestrichon und am schattigeu Orte getrocknet wird. E s bildet bitter-eisenliait 
schmeckende braune Lainellen mit etwa 10 Proc. Chiningehalt.

XVIII. Chininum oloinicum. O lea tu m  (J u in in a e  (Nat. Form.). O lea le  o f  (Jniniiic-
Man reibt 25,0 Th. bei 100° C. ydllig ausgetrocknetes, wasserfreies Chinin mit 75,0 TŁ 
mćiglichst reiner Oelsiiure an und erwiirmt die Mischung, bis das Chinin geldst ist. Es 
ist k e in e  einheit,liche Verbindung, sondern eiu Gemisch vou etwa 50 Proc. (.'hiiiinoleat 
mit etwa 50 Proc. freier Oelsaure. Es liist sich in Alkohol, in Aether und in fetten Oelen 
und wird in n e r l ic h  ais Antipyreticum und Antiperiodicuni, a u s s e r l ic h  in Salbenforw 
angewendet.

XIX. f  C h in in u m  0 x a l ic u m . C h in in o x a la t . N eu trn les  (b a s isc lie s )  oxalsaures 
C h in in . [C,0H21N.2O.2J , . C20 ,H . - f  ( i l l 20 .  M ol. Ge w. =  846.

Man liist 10 Th. gewdlmliches Chininsulfat in 350 Th. siedendem destillirten Wasser 
auf und mischt eine heisse Losung von 3 Th. neutralem Kaliumoxalat in 50 Th. Wasser 
hinzu. Die nach dem Erkalten ausgeschiedenen Krystalle werden mit wenig Wasser ge- 
waschen und an der Luft rasch getrocknet. Earblose, lange, leicht yerwitternde Prismen, 
in etwa 1400 Th. Wasser loslich.

XX. Chininum phosphoricum. C h in in p h o sp h n t. P lio sp h o rsa u ro s  Chinin* 
[C20H ,1N2O2]2 . H8P 0 4 - f  8 ILO . M ol. Ge w . =  890.

Neutralisirt man heisse yerdiinnte Phosphorsaure mit freier Chininbase, so krystalit 
siren aus der Losung Nadeln der Zusammensetzung 3fC20H21N2O2J 2 [P 0 4H8] hałd mit 5, 
bald m it 12H20. Das Salz obiger Zusammensetzung erhiilt man wie folgt:

Man liist 10 Th. Chininchlorhydrat in 300 Th. Wasser und fallt diese Losung mit 
einer anderen aus 4,6 Th. kryst. Natriumphosphat (Na2H P04 12H,G) in 100 Th. Wasser. 
Der cntstaudene Niederschlag wird aus siedendem Wasser umkrystallisirt. Farblose, seiden- 
gliinzende, lange Nadeln, in etwa 700 Th. Wasser loslich.

Nach H akless und P ekeiea  soli es besser yertragen werden ais das Chininsulfat 
Sio empfahlen es besonders bei lentescirenden Fiebern, atonischen Gichtliebern mit colli- 
qnativen Sohweissen, atonischer Leucorrhoe und atoniscb-cachectischer Chlorose. Dosis wir 
vom Chininsulfat.

XXI. f  Chininum picrinicum. C h in in p ik r a t. P ik i in s a i ir e s  C hin in . Wird 
erhalten, wenn man eine Losung von Chininchlorhydrat mit einer wiissrigen Pikrinsiiure-



losung, welche im mSssigen Uebersckuss zuzusetzen ist, fiillt. Durch freiwilliges Verdunsten 
iler alkokolischen Losung erkiilt man gelbe, nadelfdnuige Krystalle.

Gełbes, krystallinisches Pulver, in Wasser fast unloalicb.

XXII. Chininum saccharinicum. F aiilukiuPs Sacchariu-C hin in . Zur Dar- 
stellung werden (34 Tb. wasserfreies Cbinin mit 3(3 Tb. Sacchariu vermischt, mit verdiinntem 
Weingeist zum Uroi angeriibrt, den man unter Umriibren zum Trocknen verdunstet. Weisses 
Pulver von nur schwack bitterem Geschmack. Dieser kann durch Vermiscben des Prapa- 
rates mit gleicli viel Saccbarin noek yollstandiger beseitigt werden. Es ist in kaltem wie 
in heissem Wasser nur wenig loslicb nnd eignet sicb deshalb besonders fur Pulvermiscbungen.

XXIII. Chininum sulfo-aethylicum. C hininum  a e th y lo su lfu r ic iim . C hin inum  
snlforinicum  (?). A e th y lsc h w e fe lsa u r e s  C h in in . C h in in iith y lsu lfa t (C20IIo ,^ O ..). 
SH[C2Hr,]0 , .  M ol. G ew . =  450. W ird durch Doppelzersetzung ans 100 Tb. sau rern  C hi- 
n in su lfa t und 35,7 Th. trocknem oder 39 Th. krystall. B a ry u m a tb y ls u łf a t  dargestellt. 
Baryum- und Chininsalz werden in der gcringsten Meuge heissen Weingeist.es gelost und 
gemischt, ein Uobersobuss des einen oder des anderen Salzes ausgeglicben, das F iltrat durch 
Abdampfen boi gelinder Witrme oingetrooknet und der Riickstaud ausgetrocknet. Ausbeute 
circa 100 Th.

Das Ckininatkylsulfat entbiilt 72 Proc. trocknes Cbinin und bildet ein weisses kry
stallinisches, sehr bitteres, in gleiekyiel Wasser, leicbt in Weingeist, nicht in Aether los- 
liches Pulver. Die wHsserige Ldsung- ist nicht lluorescirend und reagirt scbwacb alkalisck.

Dieses in Wasser sehr leicbt lbsliche Salz ist von J aillakd zu hypodermatiseben und 
auch anderen Injektionen empfoblen wordeu, und solleu boi der hypodermatiseben Anweu- 
dung die drtlichen Nachwirkungen nicht eintreten, insofern es sicb gegen die Albumin- 
kfirper und das organisclie Gowebe indifferent yerbalt.

XXIV. Chininum sulfophenolicum. C hin inum  su lfo c a r h o lic u m . P lie n o lsu lfo -  
saures C h in in . C a rh o lsch w efe lsa u res  C h in in . C a rb o lsu lfo sn u res C h in in  (C20Ha4N2O.>) 
(C6H J 0 H ] S 0 3H ). M ol. G ew . =  49S.

Zur Darstellung lost man 10 Tb. Pbenolsulfosaures Baryum (iiber die Bereitung des- 
sclben s. S. 87) in 80 Th. Wasser und setzt es unter Erkitzen mit einer heissen Ldsung 
von 16,6 Th. gewdhnliehem Chininsulfat in 800 Th. Wasser so ran, dass unter keinen Um- 
stiinden Baryumsalz, sondern elier eine kleine Menge unorganischer Sekwefelsaure in Ldsung 
ist, Man liłsst absetzen, iiltrirt, dunstet das F iltrat bei massiger War me ein und setzt 
das Trocknen im Wasserbadtrockenschranke, scbliesslicb im Yakuum-Exsikkator fort.

Gelblicbweisse, liarzartige, in der Warnie erweichende Masse, schwerldslicb in Wasser, 
leicbt loslicb in Alkohol.

XXV. Chininum stearinicum. C hin inum  s te a r ic iu n . C h in in s tea r in a t . C h in iu -
stearat. T a ig sa n r e s  C h in in . 30 Tb. C h in in s u lf a t ,  gelost in 300 Tb. d e s t i l l i r t e m  
W asser und 20 Th. v e r d i in n te r  S c h w e fe ls iiu re , werden mit einer wassrigen Ldsung 
ron 22 Th. tro c k n e m  N a t r iu m s te a r a t  in 300 Th, h e issem  W a sse r  gemischt, die ont- 
standene breiige Masse den folgenden Tag in einem leinenen Kolatorium gesammelt, aus- 
gepresst und au einem lauwarmon Orte getrocknet. Man kann auch 10,0 C b in in b y d ra t  
und 7,5 S te a r in s a u r e  iu 50,0 absolutem Weingeist unter Digestionswiirme Ibsen und die 
Ldsung im Wasserbade eintrocknen. Erkaltet wird es zu einem Pulvcr zerrieben.

Es ist ein weisses, in Wasser kaum loslicbes Pulver von weit weniger bitterem Ge- 
schmacke ais das Chininsulfat. Dosis 0,1—0,3—0,6. Es ist nur selten versucht worden, 
heute wohl nicht mehr im Gebrauck.

XXVI. Chininum tartaricum. C liin in ta r tr a t n e u tr a le s  bez. b a sisch es . Wein- 
Nuures C h in in  [C20II2A O J 2 . C4H60 6 +  2 1I30 .  M ol. G ew . =  834. W ird ais weisser 
krystallinischer Niederschlag erhalten, wenn man eine lauwarm bereitote Ldsung vou 15 Tb. 
Chininsulfat mit einer Ldsung von 4 Tb. neutralem Kaliumtartrat fiillt. In Wasser sehr - 
sekwer loslicb.



( l i  i nimi iii b ita r tn ricm ii, s a u re s  w e in s a u re s  C h in in , schcidct sich in Krystall®
C.,0H,,jNoOa . - f -H.jO ab, wenn man einc alkoliolischc Liisung von 10 Chininhydrat
(C20H21N2O2 +  3H 2O) und 4 Tli. Weinsiiure der freiwilligen Verdunstung iiberliisst.

Chininum  ta rta r ic o -su lfu r ie u in . O h in in u m  s u lf u r ic o - ta r ta r ic u m . Sulfo- 
t a r t r a t e  de Q u in in e . Ist eine Mischung aus 2 Th. gewohnlichem Chininsulfat und 1 Th. 
Weinsiiure.

XXVII. Chininum uricum. Chininnm  u rin icu m . C hin iiiu rn t. Harusaures 
C hinin. Das aus 12,5 Chininsulfat durch Natriumkarbonat abgeschiedene und nocli 
feuchte Chininhydrat wird mit 5,0 Harnsaure und 100,0 heissem destillirtem Wasser ge- 
misckt und im Wasserbade zur Trockne eingedampft. Will man es in zarten farblosen 
Krystallen gewinnen, so lost man es in koehendem Weingeist und bringt die Liisung zW 
Krystallisation. Dosis auf den Tag 0,2—0,3. Es wurde von P i5reyru empfohlen, ist aber, 
wie es scheint, nicht in den Gebrauch gekommen. Der Gebrauch beim niederen Volke, 
den eigenen Hani gegen interm ittens zu trinken, soli P źrhyre (1860) auf den Gedanh® 
gebracht haben, das Chininurat in den Arzneisehatz einzufiiliren. Er behauptet, dass es u> 
weit kleineren Gaben Hilfe leist ais das Chininsulfat, und nicht die unangenekmen Neben- 
wirkungen des Chinins offenbare.

Chinaphłholum. /M SapIitliol-a-nionosulfosnures Chinin. C20H.21N„O,, [C10H0(OH) 
S 0 3H)2. Mol. Gow. — 772.

W ird durch Eallcn einer Liisung von Chininchlorhydrat mit einer Liisung von f̂-Naph- 
thol-a-monosulfosaurem Natrium erhalten. Gelbes, krystallinisches, bitterschmeckendes, i11 
kaltein Wasser nicht, aber in heissem Wasser, sowie in Alkohol etwas losliches Pulvct 
Schmelzpunkt 185—186° O. Es entbiilt 42 Proc. Chinin. Bei Typhus abdominalis, Karm- 
tuberkulose, Dysenterie, akutem Gelenkrheumatismus, in Gaben von 0,5—3,0 g pro die.

Chininum anisatum. A nethol-C hinin [C20H21N20 2]2 . C10H12O. - f  2 H,0. MoL 
G ew . == 832.

Man lost 5 Th. Chininhydrat in 100 Th. siedendem Alkohol und ftigt zur Liisung 
1 Th. Anisol (Anethol). Beim Erkalten sclieidet sich obige Yerbindung in glasgliinzenden 
BhombenoktaSdern aus, welche kaurn in Wasser oder kaltem Weingeist loslich sind, da- 
gegen von Aether oder heissem Weingeist leicht geliist werden. Durch Salzsaure wird di® 
Verbindung zerlegt unter Bildung von Chininchlorhydrat und Anethol.

Chininum eugenolicum. Eugenol-C M nin. N elkensaures Chinin. C20H2IN90.j' 
C)0Hi2O2. M ol. Gew. =  488. W ird in gleicher Weise wie das Anethol-Chinin dargestellt 
unter Ersatz des Anisols durch Nelkenol oder Eugenol.

f  Chloral-Chinin. C20H21N2O2 . CCl3CHO. M ol. Gew. = 4 7 1 ,5 . 324  Th. wasser- 
freies Chinin werden in Chloroform gelost. Diese Liisung wird mit Aether verdiinnt uud 
in ihr werden 147,5 Th. wasserfreies Chloral (nicht Chloralhydrat!) aufgelost. Die sich 
massenhaft ausscheidcnden Krystallwarzen erscheinen nach dem Waschen mit Aether und 
Trocknen liber Schwefelsiture ais amorphe lciehte Masse von bitterein Geschmaek, die 
sowohl in angesiiuertem Wasser, ais auch in Weingeist loslich ist.

C b ino ra l. Soli ais ćilige, dickliche Flussigkoit durch Kombination von Chinin m'*' 
Chloral erhalten werden und ais Antiseplicum Verwendung finden. Herstellor: Apothel»er 
K. M eyjjb in Apolda.

Chinin-Urethan. Ist eine Mischung von 2 Th. Chininum hydrochloricum und 11 'I*- 
Urethan. Dieses Gemisch, welches natiirlieh nicht vorrathig gehalten werden braucht, $  
in Wasser sehr leicht loslich und wird von Gaglio an Stelle anderer Chininsalze z" 
subkutanen Injektionen empfohlen. Dosis: 1,5 g Salz -(-1 ccm Wasser.



Chinioidinum.

I. Chinioidinum. (Erganzb.) Chinoidin. Chinioideum. Cliininum amorpliiim 
fuscum. Ein Nebenprodukt bei der Darstellung des Chinins aus den Chinarinden, welckes 
besonders friiher, ais die Ohinin-Preise sehr hoeb waren, eine bedeutende Wiehtig- 
keit hatte.

Gewinnung. Die Mutterlaugen von der Cbininfabrikation, aus denen die krystal- 
lisirbaren Ckina-Alkaloide nacli Moglicbkeit abgescliieden siad, werden mit Natronlauge 
gefallt. Der harzartige Niedersclilag wird zur Entfernung des Natrons uud von Farb- 
stoffen mit heissem Wasser geknetet.

Im Handel unterscbeidet man ein rohes, gereinigtes und hocbst gereinigtes Chinio- 
idin (Chinioidinum crudum, depuratum, purissimum). Das lotztere ist das Chinioidin des 
Brganzungsbuches. Es wird aus dem roken Chinioidin durch zweimaliges Auflosen in 
Salzsaure und Fallung, das erste Mai mittels Natriumkarbonat, oder Natronhydrat, das andere 
Mai mit Ammoniak abgeschieden. Der Niederschlag wird sebliesslich mit heissem Wasser 
aasgoknetet, bei gelinder W annę geschmolzen, in Eorm von Tafeln oder cylindrischen 
Stangen gebraclit und diese tibor Aetzkalk ausgetrocknet. Die einzelnen Stueke werden 
ineist in Paraffinpapier eingehiillt.

Eigenschaften. Braune oder braunsehwarze, harzartige Massen in der Form von 
Tafeln oder Stangen, leicht zerbreclilick, mit glanzcndem, musckeligem Bruehe. In Wasser 
ist es fast unliislich, in siedendem Wasser schmilzt es. In (mit Salzsiiure oder Essigsiture 
oder verdiinnter Sekwefelsiiure) angesauertem Wasser, in Weingeist und in Chloroform ist 
Chinioidin leicht loslick zu sehr bitter sckmeckenden Fliissigkeiten. Die Losungen in 
Alkohol und in Chloroform blauen rotlies Lackmuspapier. Das Chinioidin giebt ebonso wie 
das Chinin und das Chinidin die Thallcioehin-Keaktion, d. li.: Versetzt man die yerdiinnte 
salzsaure Losung' m it einer geniigenden Menge starken Chlorwassers, so wird die Losung' 
auf Zusatz von Ammoniakfiiissigkeit im Ueberschuss smaragdgriin gefarbt.

Das gegenwiirtig im Handel befindliche Chinioidin besteht, abgesehen von klcinen 
Mcngcn Mineralstoffen (Natron), dereń Anwesenheit sieh aus der Art der Darstellung 
orgiebt, fast aussohliesslich aus amorphen Chinabasen. Naeh IIessk  besteht die Haupt- 
•aenge aus einem Gemenge von amorphen Diconehinin und Dieinchonin. Ausserdem sind 
weehselnde Mengen von Chiniciu und Cinchonicin, den amorphen Umwandlungsprodukten 
des Chinins, Chinidins, Cinohonins und Cinekonidins, welehe im Verlaufe der Fabrikation 

den krystallisirenden Basen entstehen, vorhanden.
P r  Ufung. 1) 1 g Chinioidin Ibse sich in einer Misehung von 1 cem verdiinnter 

Essigsaure (von 30 Proc.) und 9 cem Wasser klar oder doch nahezu klar auf. Ein erheb- 
Hcher unldslieher Ettckstand wiirde zeigen, dass eine nicht oder nur mangelhaft goreinigte 
Sorte yorliegt. 2) In .10 cem kaltem, verdiiimtem Weingeist sei 1 g Chinioidin klar lBs- 
lich (wie sub 1). 3 ) Beim Yerbrennen soli das Chinioidin nicht mehr ais 0,6 Proc. Asche 
hinterlassen. (Mineralisehe Verunreinigungen.) Die Losung der Asche in sckwach salz- 
saurem Wasser soli durch Sehwefclwasserstoffwasser nicht verandert werden (Dunkel- 
farbung =  Illei oder Kupfer).

Aufbewahmmg. Man schliigt die Tafeln bez. Stangen des Ohinioidins in Wachs- 
fapier ein und bewahrt sie in der Officin in Porcellanbiiehsen, griissere Yorrathe in Bleeh- 
^'fitsscn an einem trocknen, kiihlen Orte, am hesten iiber Aetzkalk auf. — Beim Zerreiben 
'D Porcellanmorser wird das Chinioidin elektrisch, das Pnlver haekt leicht zusammen. 
Murch Zerreiben im eisernen Miirser kann das Elektrischwerden vermieden werden.

Anwendung. Das Chinioidin wiid in weingeistiger Losung, in Pillen und Pulvern 
z" 0,2—0,5—1,0 g 2—4mal tiiglich in Stelle des Chinins gebraucht. In Sauren gelost, 
Sljwie mit aromatisehen Mittoln komhinirt, wird es vom Magen gut vertragen. In starken 
Oaben wird es nicht selten wieder ausgebrochen, weniger in saurer Losung. Es ist fiir 
'Ee Kin(lerj)raxis von yielem Werthe, weil es, griiblich zerrieben und mit Butter gemischt.,



auf Bród von Kindern, die nichts Bitteres einnelimon wollen, gegessen wird. Audi kann 
es ais grobes Pulver. in eine gekoclite Backpflaume gehiilit, den Kindern beigebracW 
werden. Die Dosis fur 2 bis 6 jahrige Kinder ist 0,1—0,3—0,4 g.

Es ist zu beachten, das das Chinioidin nur ais Piebermittel und in kleinen Dos® 
ais Stoniaehioum verwendbar ist; ais Boborans kommt es dem Chinin kaum nahe. I" 
starken Dosen fl,0—1,5) m it S tare verbunden, bewirkt es nach 20—30 Stunden gelind unii 
schmerzlos kopiiisen Stuhlgang, ohne den Korper bemerkbar zu schwachen.

CliinioTdiiiiiiii citricnm, C h in io id in c i t r a t .  Zur Darstellung sattigt mail dnfi 
wasserige loprocent.ige Citronensaurelosung bei Digestionswarme mit Cbinioidin. Dio em- 
gedampfte LÓsung liefert ein trockenes amorphes, in diinnen Schichten durohsiohtiges, brauii- 
lich-gelbes Salz. In  analoger Weise werden dargestellt: C h in io ld in u m  acoticuffl. 
C h in io ld in u m  h y d ro c b lo r ie u m  und C h in io ld in u m  su lfu r ic u m .

II. Chinioitlinum tannicum (Ergtazb.). Chinioidintannat. Chinoidintanniit. 
Gerbsaures Chinioidin.

Zur Darstellung lost man 10 Th. Chinioidin unter Zugabe von 7,5 Th. Salusaiu® 
(25 Proc.) in 500 Th. Wasser, vermischt diese Losuug m it einer kalten Losung von 40 Tk 
Gerbsaure in 400 Th. Wasser und fiigt eine Losung von 20 Th. krystall. Natriumacetat 
in 200 Th. Wasser hinzu, wodureh zu dem zuerst ausgescliiedenen Niederschlage ein* 
weitere Menge ausgefallt wird. Man sammelt den Niederschlag, wiischt, ihn mit Wasser 
und trocknet ihn tiber Aetzkalk, Caloiumchlorid oder Schwefelsiiure.

Eiffen.se/uiften. Ein amorphes, braunliches Pulver, von ziisaninienziehendem u|11' 
zugleich bitterem Geschmacke, kaum loslich in Wasser, sehwerloslich in Alkohol, voll* 
stiindig loslich in saurehaltigem Alkohol. — Die alkoholische Losung des Chinioidintannates 
wird durch Perrichloridlosung blauschwarz gefarbt (Beaktion der Gerbsaure). Das Prllparat 
enthalt die unter Chinioidin angegobeneu amorphen Chinabasen an Gerbsaure gebunto1'

E ru fn n y. I) Wird 1 g Chinioidintannat in 4 ccm Wasser suspendirt, die 
Mischung mit Natronlauge bis zur stark alkalischen Iieaktion versetzt und mit 7 cc® 
Chloroform ausgesohiittelt, so hinterbleibt nach dcm Verdunsten der Chioroformschicbt eiD 
IUickstand, dessen Losung in der 200i'aclien Menge saurehaltigen Wassers auf Zusatz V#® 
1/5 Volum Chlorwasser und iibersckiissige Ammoniakfliissigkeit griin gefarbt wird (Thal- 
leiochin-Beaktion, s. S. 745). 2) Der unter Zusatz von Salpetersaure durch Schiitteln 
darauf folgendes Filtrircn bereitete wasserige Auszug (1 :50) werde durch Silbernitrat od® 
Baryum nitrat nicht sofort getriibt. 3) Chinioidintannat soli nicht mehr ais 0,5 PM8, 
Asche enthalten. Die Asche ist in Salpetersaure zu liisen und abzudunsten; der i» 
Wasser geldste Yerdampfungsriickstand ist mit Schwefelwasserstoffwasser auf Knpfer 
Blei zu priifen.

9tix tn ra  d iin o id ln i.
Rp. Tiucturao Chinoidiui 25,0

Tincturae aromaticae 3,0
Aquae Menthae piperitae 72,0.

Morgens, Mittags und Abends einon lialben Ess- 
loffol voll.

P ilulao con tra  febros rocidivas.
Rp Chinoidiui 15,0

Acidi tarlarici 5,0
Alofis 0,5
Liąuoris Ferri sesąuichlorati 7,5 
Extracti Gentianac 
Glycerini aa 5,0
Pulveris aromatici q. s.

F iant pilulac 250, Cassia *cinnamomea pulverata 
conspergondac.

Tiiglicli des Morgens beim Fruhstlick und vor dem 
Abeudbrod 4—5 Pillen (um dio Wiederkchr des 
Wechselfiebers zu verhiiten).

P ilu lao  febrifugne.
F  i o b e r p i 11 e n.

Rp. ChinoJdini 15,0
Acidi tartarici 
Pulveris aromatici aa 5,0

Aloes 0,5
Extraeti Gontianae q. s.

F iant pilulae ducentae (200), Cassia cinnanionifU 
pulverata conspergendae.

D .  S. Morgens und Abends in der fieberfreien 
Zeit jo 4—5 Pillen.

P u lris  febrifugus.
Rp. Chinoidiui 10,0

Corlicis Cliiuae 15,0
Corticis Cinnamomi Cassiao 
Acidi tartarici aa 5,0.

F iat pulvis. I)ivide in partes aequales triginta (30). 
In der fieberfreien Zeit Morgens und Nachmittngs 

ein Pulver mit Kaffee zu nehmen.
Sirupus febrifugus.
S i r  u p u s a m a r u s.

Rp. Chinoidiui 2,0 
Acidi eitrici 1,0 
Spiritus Vini 7,0.

Conterondo mixtis adde
Sirupi Coffeae tostae 90,0.

Taglieh zwei- bis dreimal einen bis zwoi Tliee- 
loffel in der fieberfreien Zeit (fttr Kinder der 
Armen).



Tinctura Chinioidini (Germ II., ErgJinz.-B , 
Hamb. - Yorsclir.)

C h i n i o i d i n t i u k t u r ,  F i e b o r t r o p f  011. 
Rp. Chinioidini 2,0

Spiritus diluti (70 Vol. °/0) 17,0 
Acidi hydrochlorici (25 °/0) 1,0.

T inctura Chinioidini composita.
T in c tu r a  f e b r i fu g a .

Rp. Chinoidini
Tincturae aromaticae aa 100,0

Acidi hydrochlorici 50,0 
Spirtus Vini diluti 1000,0
Olei Cassiae cinnamomcac 51,0. 

Macerando, sacpius agitando fiat tinctura. In der 
fieberfreien Zeit alle drei bis vier Stundcn einou 
Thceloffel voll.

Yot. Yomacka’s R othlaufinittcl.
Rp. Acidi hydrochlorici (25 °/0) 5,0 

Chinioidini 1,0
Liquoris Stibii chlorati 1,0,

Chinolinum.

1. f  Chinolinum (Erg&nzb.). Chinolin, (jniuoline. Chinolinę. C„H?N. Mol. 
(lew.= 120 . Wurde durch Schinelzen von Chinin mit Kalihydrat (daher Chinolin, von 
Oleum Chinae) erhalten, auch im Steinkobleutheer aufgefunden. Das gegenwartig in der 
Fherapie verwendete Chinolin wird jedoch ausschliesslich syntketisch nach dem von Skraup 
angegebenen Verfahren dargestellt.

Darstellung. Mau mischt 24 Th. Nitrobenzol mit 38 Th. Anilin, 120 Th. Glycerin 
und 100 Th. kone. Schwefelsaure, erhitzt anfangs vorsichtig, da sonst eine sehr stilrmische 
Reaktion eintritt, dann erhitzt man noch einige Stunden am Ruckflusskiililer, yerdunnt 
hierauf mit Wasser, destillirt das Nitrobenzol ab, giebt sehliesslich zum Ruekstand Natron- 
hydrat bis zur stark alkalischen Reaktion und destillirt im Wasserdampfstrom ab. Zur 
Reinigung wird das gewonnene Chinolin fraktionirt und dann durch Liisen in 6 Th. Alkohol 
hnd Zufiigen von 1 Mol. H2S 0 4 ais saures Chinolinsulfat niedergeschlageu (Anilinsulfat 
geht in Ldsung), oder aher man kocht es mit Chromsaureinischung, welehe nur beigemengtes 
Anilin angreift.

Die Yorgange, welehe sich bei diesem synthetischen Process abspielen, lassen sich 
wie folgt interpretiren. Durch Einwirkung der Schwefelsaure auf das Glycerin bildet sich 
Acrolein: OH2= C H —CHO.

Das Acrolein verbindet sich mit dem Anilin wahrsclieinlieh zunachst zu Acrolein- 
Anilin CoH5—N = C H —CH=CH2, und aus diesem cntsteht alsdann durch Abspaltung von 
2 H-Atomen das Chinolin. Der zur Oxydation der Wasserstoffatome erforderliche Sauerstoff 
wird von dem vorhandenen Nitrobenzol geliefert. — Es werden etwa 60 Proc. der theoretisch 
mbglichen Ausbeute erhalten.

Etgenschaften. In reinem Zustande — und frisch destillirt — bildet das Chinolin 
enie fast farblose Fliissigkeit, welehe ein erhebliches Lichtbrechungsvermogen und einen 
eharakteristisch aromatischen, auf die Dauer unangenehmeu Geruch besitzt. Der Siedepuukt 
liegt bei 227—228° C. (unkorrigirt), das spec. Gewiclit ist bei 15° C. == 1,093—1,096. In 
einem Kaltegemisch aus fester Kohlensaure und Aetber erstarrt es krystalliniseh. — In 
Alkohol, Aetber, Chloroform, Schwefelkoklenstoff, Bonzin ist es leiebt loslich, sebr wenig loslich 
dagegen ist es in Wasser. Indessen zeigt das Chinolin doch die Neigung Wasser aufzunebineu: 
°s ist hygroskopisch. Liisst man es liingere Zeit in einer feuekten Atmosphkrc stehen, so 
eutspricht seine Zusammensetzung dem Hydrate C8H,N-[-l1/..H,,0. Dieses Hydrat triibt sich 
beim Erwarmen auf 40° C. Chinolin besitzt alkalisclie Reaktion.

Unter dem Einfluss des Liclites und der Luft brfiunt sich ursprttnglich ganz farb- 
loses Chinolin sehr bald und ziemlicli intensiv. Um ein so verandertes Prfiparat wieder 
>n ungefarbten Zustand uberzufuhren, muss es mit etwas festem Kali- oder Natronbydrat 
gescbiittelt und langsam rektificirt werden.

Seiner chemiscken Zusammensetzung nach ist das Chinolin eine Verbindung, in 
welcher je  ein Benzolkern und ein Pyridinkern zu einem einheitlichen Ganzen zusammen- 
geschweisst sind.

Das Chinolin ist eine B ase ; es yerbiudet sich mit den Siiuren, ahnlich dem Am- 
Moniak, durch direkte Additiou zu Salzen. Bei der Salzbildung zeigt es zumeist den
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M y Charakter einer einsaurigen Base, d. h. 1 Mol. Chinolin verbindet sieli fflit 
1 Mol. einer einbasischen Saure. Die Salze krystallisiren ziemlich schlecht, 
sind auch im Durohsclmitt etwas hygroskopisch (Ausnahmen sind das wciu- 
saure und das salicylsaure Salz). Bemerkenswerth ist ferner die Eigenscbaft 
des Chinolins und seiner Salze, m it einigen Metallsalzen gut krystallisirende 
Doppelyerbindungen einzugehen. So verbindet sich das salzsaure Sak 
C„H,N.HC1 mit Zinkchlorid zu dem gut krystallisirenden Zinkdoppelsak 
(C9H,N . HC1)2 . Zn CL, welches bisweilen zur Beinigung des Chinolins be- 
nutzt wird.

Kochon mit Salpetersaure oder Chromsaure wird Chinolin nur wenig verandert 
(Unterschied vom Anilin), dureh Kaliumpermanganat dagegen wird es unter Sprengnng des 
Benzolkerns in Chinolinsaure (a, p, Pyridindicarbonsaure) verwandelt. Von nascirendeffl 
Wasserstoff wird es zu Tetrahydroehinoliu reducirt.

P rttfuny. 1) 4 Tropfen Chinolin, mit 2 Tropfen verdiinnter Salzsaure vermischt, 
geben auf Zusatz von 1 Tropfen Kaliumferrocyanidlosung eine tiefrothe Farbung (Identitats- 
Beaktion). 2) Chinolin sei in verdiinnter Salzsaure k la r  loslich; eine Triibung, welcbe 
nieht auf Zusatz von g-entigenden Meng'en Salzsaure versehwindet, wiirde auf Verunreinigunó 
durch Kohlenwasserstotfe hinweisen. 3) Mit der 40—oOfaohen Menge Wasser geschiittelt und 
durch ein mit Wasser befeuchtetes Filter fłltrirt gebe es ein Filtrat, melches durch Cbloi'" 
kalklosung nieht yiolott gefarbt wird (Anilin). 4) Beim Erhitzen soli Chinolin ohne eine11 
Riickstand zu hinterlassen sieli yeriluchtigen bez. yerbrennen (Mineralische VerunreinigungeA 

Aufbewahrung. Vorsichtig und vor Łicht geschiitzt in gut yerschlossenen 
Oefassen, letzteres wegen der hygroskopischen Eigensehaftcn.

Anwenduny. Das Chinolin wurde zur medicinischen Anwendung auf Grund 
seiner von D o n a t  festgestellten antiseptischen Eigenschaften empfohlen. In 0,2 procentig® 
Lbsung yerhindert es die Fiiulniss von Urin und Leim, in 0,4 procentiger die Blutfauln>ss’ 
in 1 procentiger Lbsung yernichtet es die Gerinnungsfahigkeit des Blutes, driickt es die 
Gerinnungsfahigkeit von Eiweiss herab. Es yerhindert die Milchsauregahrung, erweist 
sich aber bei der alkoholischen Gahrung schon entwickelten Hefezellen gegeniiber wirkungsk3, 
In  n e r  l i  eh angewendet, setzt es die Kbrpertemperatur herunter, wird aber meist nur i® 
Form seiner Salze gegeben, da es in freiem Zustande auf die Magensehleimhaut stark 
reizend wirkt. A e u s s e r l ic h  dient es ais kraftiges Antisepticum, namentlioh zu Mund' 
und Zahnwassern, zu Pinselungen und zu Gurgelwassern bei Diphtherie, und zwar wird 
es stets in alkoholisch-wasseriger Lbsung benutzt. Zu Pinselungen dienen 5 procentig6’ 
zu Gurgelwassern 0,2 procentige Losungen.

Rp. Cliinolini 5,0 lip. Chinolini 1,0
Spiritus Spiritus 50,0
Aq. destill. aa 50,0. Aq. destill. 500,0

D. S. Z u  Pinselungen. Olei Menthae pip. gtt. II.
Gurgelwasser.

Von den Salzen des Chinolins haben sich besonders das w e in s a u re  und das salicyl' 
s a u re  Chinolin eingeburgert. Sie werden sowohl zum inneren wie zum ausseren Gebrauchc 

angewendet.
f  Chinolinum hytlrochloricum. Cliinolinchlorhydrat. Salzsames Chinolin- 

C81I7N . IIC1. Mol. Gen. =  165,5.
Zur D a r s te l lu n g  lost man 10 Th. Chinolin in 11,4 Th. Salzsaure vou 25 Proc. W1* 

und liisst, die Lbsung in einem Schwefelsaure-Essiccator eintrocknen. Das Salz krystaUisirt nW 
sehwierig, biidet in der Kegel eine farblose, zerfiiessliche Masse, die in Wasser sehr IeicM 
loslich ist, aber beissend und unaugenehm schmeckt. Dieses Salz wird in der Ther»PlC 
kanni angewendet.

KOSKNTIIALS Lb.simg zum  A u flie w a h ro n  a n a to m is e l ie r  P riip a ra te . Chm°‘ 
li ni hydrochlorici 5,0, Natrii chlorati 6,0, Glycerini 100,0, Aquae destillatao 900,0.

f  Chinolinum tartaricum (Erganzb.). Cliiiiolintartrat. Weinsaures Chinoli®* 
3 (C0IF;N). 4 (C .H A ). Mol. Gew. =  987.



Zur Darstellung neutralisirt man 10 Tli. Chinolin mit einer wiisserigen Losung von 
16 Tli. Weinsaure (Theoretisch sind nur 15,5 Th. Weinsaure erforderlioh, man setzt aber 
absiclitlich eincn kleinen Ueberschuss zu), wobei letztere in kleinem Ueberschuss zugesetzt 
wird, dampft zur Trockne und krystallisirt das trockene Salz ans Alkohol in der Warnie um.

Eigenschaften. Farblose, luftbestandige, glanzende, nadelfdrmige Krystalle, die 
sich in 70—80 Th. Alkohol, sekwierig in Aether losen. Die wasserige Losung ist neutral 
oder reagirt nur sehr sohwaeh sauer. Das Salz enthalt 60,8 Proo. Chinolin und 39,2 Proc. 
Weinsilure. Die gesattigte wasserige Losung scheidet auf Zusatz von Kaliumacetatlosung 
+  Essigsaure einen bei langerem Stehen krystallinisch werdendeu Niedersohlag von Kaliuni- 
bitartrat ab, durch Zusatz eines gleichen Volumens Alkohol kann die Ausscheidung dieses 
Niederschlages beschleunigt werden (Nachweis der Weinsaure).

Aufbewalirung . Vor Licht geschiitzt, vorsiehtig aufzubewahren.
E r ii fang. 1) 20 ccm einer 1 procentigen wiisserigen Losung mttssen auf Zusatz 

yM 2 eem Kalilauge eine rein weisse, milehige Triibung zeigen (Parbung wiirde Ver- 
imreinigung durch heterogene Basen anzeigen). Beim Erwarmen dieser Pliissigkeit mit 
Ammoniumehlorid muss die Triibung yerschwinden. 2 ) 0,5 g miissen, auf dem Platinbleck 
erhitzt, ohne Buckstand yerbrennen (unorgan. Yerunreinigungen). — 3) 20 ceni der 1 pro
centigen Losung diirfen durch Chlorkalklosung nicht gefarbt werden (Anilinsalze).

Anwendung. Das Chinolintartrat wird bei yerschiedenen fleberhaften Zustanden, 
Web bei Keuclihusten gegeben. Die Dosis bei Erwaehsenen ist 0,5—1,0 g, drci- bis vier- 
nial taglieh, am besten in Oblatenpulvern; Kinder erhalten ’/„— '/2 dieser Dosis. A e u sse r-  
iich wirkt es antiseptisch.

Aqua dontifric ia  Oliiiiolini So h b ff . Pasta  dentifric ia  Chiiiolini.
. C l i i n o l i n - M u n d w a s s e r .  C l i i n o l i n - Z a l i n p a s t a .

lip. Chinolini tartariei 1,0 Rp. Ossis Sepiae 20,0
Aquae destillatae 150,0 Chinolini tartariei 0,5
Spiritus (90 Vol. °/0) 30,o Saponis medicati 5,0
Coceiouellae 0,5 Phloxini q. s.
Olei M enthae pip. gtt. V.

Digere, filtra. M it der 5—8faehen Menge W asser
Glyeerin i 
Olei Geranii

q. s.

vermisclit zu gebrauehen. Olei M enthae pip. aa  gtt. VIII.
Ueber die D arstellung vergl. S. 554.

f  Chinolinum saiicylicum. C h in o lin sa lic y la t. S a lic y lsa u r e s  C h in o lin . C„H,N. 
CiH„0 3. M ol. (Jew . =  267.

Zur D a r s te l lu n g  neutralisirt man 10 Th. Chinolin mit 11 Tb.. Salieylsaure in 
Wasserig alkoholiseher Losung, so dass die Reaktion sehwaeh sauer wird, und krystallisirt 
da« Salz aus siedendem Wasser um.

Ein weissliches krystallinisches Pulver, liislich in 80 Th. kaltem Wasser, leicht 
Oślich in Alkohol, Aether, Benzol, Vaseliue, fetten Oelen und Petten, auch in Glyeerin liislich.

Die 1 procentige wasserige Losung wird durch Kalilauge unter Abscheidung von 
Chinolin milehig getriibt. — Dieselbe Losung wird durch Perrichlorid violett gefarbt; auf 
/'l'satz von Salzsaure scheidet sich aus ihr Salicylsiiure in Krystallen aus. 0,5 g des Salzes 
tiissen auf dem Platinblech erhitzt yerbrennen, ohne einen Riickstand zu hinterlassen.

Eriifung, Aufbewalirung  und Anwendung  wie Chinolinum tartaricum.

t  Chinolinum rhodanatum. C h in o lin rh o d a n id . C h in o lin u m  su lfo c y a n a tu m . 
'ihodan (w a ssersto ffsa n res) C h in o lin . S u lfo cy a u w a ssersto ilsa u res  C h in o lin . C„II,N 
^CSN. M ol. (lew . =  188. Die Darstellung dieses Salzes erfolgt durch Umsetzung von 
Jbinolinchlorliydrat mit Kaliumrhodanid.

Zur D a r s te l lu n g  bereitet man sich zunachst eine Losung von Chinolinchlorhydrat, 
lndem man 12,9 g  Chinolin in 14,6 g Salzsaure (von 25 Proo.) oder in soyiel dieser Salz- 

aufliist, dass die Pliissigkeit gegen Metkylorange neutral ist. Dicse Losung ver- 
"lischt man alsdann mit einer Losung von 9,7 Th. Rhodankalium in 40 g Wasser. Man 
d,'tste t diese Pliissigkeit auf dem Wasserbade so lange ein, his sie sich in eine scliwcre 
"'asscrige Schicht und eine liber dieser schwimmende olige Sehieht scheidet. Alsdann stellt 
”lan zum Erkalten zur Seite. Die abgeschiedene olige Schicht scliiesst in Krystallen an



(ovent. fiigt man einen kleinen Krystall zu), die man abpresst und durch Umkrystalli- 
siren aus siedendem Wasser reinigt. Man halte boi der Darstellung jede Verimreiiiigting 
durch Eisen, aueh durch eisenhaltiges Filtrirpapier fern.

Fast farbloses oder gelbliches Krystall pul ver, aus saulenformigeu Krystallen be- 
stehend, bei 137 — 138° C. zu einer gelben Flussigkeit schmelzend. In kaltem Wasser 
schwer, in heissem Wasser und in Weingeist ziemlich leicht, weniger in Aether loslich. 
Die wasserige Losung ist neutral und wird durch Natronlauge unter Absekeidung yon 
freiem Chinolin milchig getrilbt; Ferrichlorid ruft in der wassrigen Losung blutrotke Far- 
bung heryor. V o r L ic h t  g e s c h i i tz t  v o r s ic l i t ig  a u fz u b e w a lire n .

Anwendung. Naek E dinger ist das Chinolinrhodanid durch antiseptische Eigen- 
sohaften ausgezeichnet, die nicht bios auf die Anwesenheit des Chinolins, sondern ganz 
besonders auf diejenige der Rhodanwasserstoffsiiure zuriickzufuhren sind. Litten liat die 
1 proceutige Losung zu Injektionen bei Gonorrhoe angewendet; die Heilung erfolgte an- 
geblich schnell und ohue Schmerzen.

Chinolinum-Bismutum rhodanatum. C h in o liu -W ism u t-R h o d a n id . Bi(SC8), 
+  (C,,H,N . HSCN)2. M ol. ( ie w . =  758.

Zur D a r s te l lu n g  zerreibt man 48,5 Th. krystallisirtes Wismutnitrat [Bi (NOj)s 
- f -5 HjOJ mit 30 Th. Kaliumrhodauid und fiigt y o r s ic h t ig  (!) nur soviel Wasser (40 bis 
60 ccm.) hinzu, dass man eine rothgelbe Losung ohne Niederschlag erhalt. Diese Losung 
giesst man tropfenweise unter Umriihren in eine kalt bereitete LSsung von 38 Th. Chinolin- 
rhodanid in etwa 1000 Th. Wasser ein. — Der entstehende Niederschlag wird uacli 
k u rz e m  (!) Absetzen abfiltrirt, mit wenig kaltem Wasser ausgewasehen ryid auf porosen 
Unterlagen an der Luft getrocknet.

Grobkorniges, rothgelbes Pulver, von etwas scharfem Geruche, bei 70° C. schmelzend- 
In Wasser, Alkohol oder Aether ist es unlSslieh, doch wird es durch langere Einwirkung 
von Wasser unter Abscheidung basischer Verbindungen, welche heller gefarbt sind, zersetzt

Es ist von F oeohhbimbb mit gutein Erfolge bei Krampfadergescliwiiren und luetischen 
Geschwureu angewendet worden. Der Verbaudweclisel soli alle 4—6 Tage erfolgen, nach- 
dem ein Fuss- oder Vollbad genommen worden ist, welohes die Verbandabnahme erleichtert- 
V or L u f t  g e s c h i i tz t  a n fz u b e w a h re n .

t  A c e to r th o a m id o c h in o lin . C9IIUN ( M I . CII3CO) Mol.
=  186. Zur D a r s te l lu n g  wird Ortho-Nitrochinolin durch Zinn 
und Salzsiiure zu Ortbo-Amidochinolin reducirt und dieses mit Acetyl- 
chlorid oder Essigsiiureanhydrid acetylirt.

Das Praparat ist ein Analogon des Acetanilids. Farblose, bei 
102,5° C. schmelzende Krystalle, .Siedep. oberhalb 300° C. Durcli 
atzende Alkalien oder konc. Salzsiiure wird es beiin Erhitzen in 
Ortkoamidoehinolin und Essigsaure gespalten. — Es wurde voriibcr- 

gehend ais Antipyreticum empfohlen, bat sich aber nicht einzubiirgern vermocht.
f  D ia p h th e r in u in . D ia p h th e r in .  O xycl in a s e p to l .  (C9H„N. OH),,. C6H4(0H) 

S03H =  464. Diese Substanz ist eine Verbindung vo i 1 Mol. Orthophenolsulfosaure mit 
2 Mol. Ortho-Oxychinolin.

Die Darstellung erfolgt durch Sattigung von Ortho-Phenolsulfosfture mit bererkneten 
Mengen Ortho-Oxychinolin.

Aus Wasser krystallisirt: bernsteingelbe, durchsiehtige, dem hexagonalen System an- 
geborende, sechseckige Saulen, im Handel meist ein krystallinisches Pulver, schwach nack 
Saffran und Phenol riechond, von sitechendem, salzigem Geschmack; in kaltem 'Weingeist 
ist das Diaphtherin scliwer, in heissem W eingeist leiehter loslich, in Wasser ist es fast in 
jedem Verhaltniss loslich. Schmelzp. 85° C.

Die wasserige Losung ist gelb gefarbt und wird durch Zugabe von Natronlaug® 
zuniichst getriibt. Auf Zugabe von mehr Natronlauge erfolgt Auflosung, allmlihlich sclieidet 
sich alsdann ein krystallisirtes Natriumsalz aus, wobei die Farbung der Flussigkeit, heller wini-
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Durch Ferriclilorid wird die wasserige Losung blaugriin gefarbt, durch Bleiacetat 
entsteht in ihr ein citronengelber, durch Baryumchlorid ein hellgelber Niederschlag.

Das Diaphtherin ist von Emmkrich und K ronachek  ais Antisepticum in 0,5 bis 1,0 pro- 
centiger wasseriger Liisung empfohlen worden. Es ist relativ nngiftig und soli doch den 
Phenol-Antisepticis wie Phenol, Kresol, Lysol mindestens gleichwerthig sein. Zum Desiuii- 
ciren n ic h t  v e r n ic k e l t e r  I n s t r u m e n te  i s t  es u n b r a n c h b a r ,  weil diese in Bertih- 
rang damit Schwarz anlaufen. V o r s ic h t ig  und  vo r L ic h t  g e s e h i i tz t  a u fz u -  
bewahren.

t  D iaphtholiim . C h in a se p to l. O rth o -O x y c h in o lin -m e ta -S u ) fo s a u re . C„II5N 
(0H)SO3H =  225.
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Die Darstellung erfolgt fabrikmassig durch Emwirkung konc. 
Schwefelsiture auf o-Oxyehinolin.

Ein gelbliches Krystallpulver, in kaltem Wasser schwer, in heissem 
Wasser leichter (1: 35) losiich. Die wasserige Losung ist gelb gefarbt, 
von saurer Reaktion und wird durch Ferriclilorid blaugriin gefarbt. 
Durch Baryumchlorid entsteht in der wasserigen Liisung k e in e  FSllung, 
ebenso nicht durch Silbernitrat; dagegen entsteht durch Bleiacetat Aus- 
scheidung eines hellgelben Bleisalzes. Der Schmelzpunkt liegt bei 295° C.

Es wurtle von Guikard wegen seiner autiseptischen und nicht 
reizenden Eigenschaften besonders zur Desinfektion der Hani- und Ge- 

schlecktswege empfohlen und wird in gleicher Weise wie das Aseptol (s. S. 8 6 ) angewendet. 
T o rs ich tig  u n d  v o r L ic h t  g e s e h i i tz t  a u fz u b e w a h re n .

II. f  C h in o so lu m . O x y c h in o lin -K a liu m su lfa t. (K y c h in o l in s c lw e fe ls a u r e s  K ali. 
O xyebinolin -A lann. C0H(1N . OSO.K +  aq n a.

Darstellung. Dieselbe erfolgt durch Kochen von o-Oxychinolin in alkoholischer 
Losung mit Kaliumpyrosulfat. Demgemass verhiilt sieh das Ghinosol allen seinen Reak- 
honen nach wie eine Doppelverbindung von Oxychinolinsulfat mit Kaliumsulfat.

Debrigens wird der Wassergehalt verschieden angegeben und zwar zu: 1) C0H„NO 
S0,K +  H.,0 und 2) C()Hl,N0S011K - f  V, PLO.

Eigenschaften. Ein krystallinisches gelbes Pulver, vou saffrauartigem Geruch 
und adstringirendem, aromatischem Geschmack. Von Wasser wird es fast in jodem Yer- 
haltniss zu einer gelben Fliissigkeit gelost, welche noch bei einer Yerdiinnung von 1 :1000 
durch Eisenchlorid lebhaft blaugriin gefarbt wird. Die wasserige Losung giebt mit Baryum- 
chlorid, Bleiacetat und Quecksilberchlorid unlosliche Verbindungeu, durch Zinksulfat und 
Aluminiumsulfat wird sie nicht gefiillt.

Zum Unterschied vom Diaphthol und Diaphtherin hinterlasst Ghinosol beim Erhitzen 
auf dem Platinblech nach dem yolligen Verbrennen der Kohle etwa 27 Proc. aus Kali- 
salzen bestehende Asohe, wahrend die erstgenannten Prilparate ohne Hinterlassung von 
Asehe verbrennen.

E r u f ling. Der Wassergehalt des Chinosols ist kein ganz fester; aus diesem Grunde 
OTnpfielilt sich die Bestimmung des Oxychiuolins: Man bringt in einen graduirten Glas- 
cylinder mit Glasstopfen 1 g  Ghinosol, fiillt mit Wasser zu 10 eom auf, setzt hierauf eine 
Liisung von 1 g  Natriumacetat zu 15 ccm uuter Schiltteln auf einmal zu, g-iesst nun 15 ecm 
Aether hinzu und schiittelt einige Zeit, bis das ausgesehiedene Oxychinolin vom Aether 
'Uifgonommen ist. Die sich absetzende Aethersohicht wird durch weiteren Aetherzusatz 
ant’ 20 ccm gebracht. Dann entnimmt man mittels einer Pipette 10 ccm der gemischten 
Aetherschicht, liisst diese im gewogenen Schiilehen freiwillig abdunsten und trocknet bei 
sehr gelinder W arne oder iiber Galciumchlorid. Das Gewicht des trockenen Riickstandes 
soli 0,25 g betragen, entsprechend dem ca. 50 Proc. betragenden Oxychinolingehalt des 
Chinosols.

Aufbew ahrung. Vorsichtig. Anwendung. Das Ghinosol ist nach K o s s m a n n  

"• A. ein vorziigliehes Antisepticum, welches Sublimat, Karbolsaure, Lysol, Kreolin bei 
■"'eitem tibertrifft, da es mindestens ebenso wirksam ist wie diese, aber relativ ungiftig
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ist mul in tieferc Gewebsschichten eindriugt. Es fallt Eiweiss niolit und wirkt nicht 
litzend. Man benutzt zur Desinfektion der Hande und des Operationsfeldes wassrige 
Losungen (1 : 1000), arii' frische Wunden, Brandwunden (1 : 500), bei Gonorrkoe (1:500 bis 
250). Die Chinosol-Verbandstoffe sind sterilisirbar. — Zur Desinfektion stahlerner Instru- 
mentc eignet es sieb nicht. — Es konnnt ais Pulver und in Eorrn von Pastillen in den 
Handel.

Man beackte, dass Cliinosol mit eisenhaltigem Wasser grtine Farbung, mit kalk- 
haltigem Wasser Triibungen giebt.

Cliinosol-Bleiwasser.
( F r o s t  w a s s e r .)

Bp Chinosoli 1,0
Aquae destillatae 97,0
Liquoris Plum bi subaeetici 2,0.

Chinosol-Unzo (10 °/0).
Ilp . Chiiiosoli 12,0

Aquae destillatae 80,0 
Glycerini 10,0
Spiritus 16,0
Gazę 100,0.

C lm iosol-ttelatliiestifte.
F  ii r  W u n  d k  a  n  U1 e.

Bp. 1. Gelatimie albae
2. Aquac destillatae 32,0
3. Glycerini
4. Chiiiosoli

M an lost 1 in  2 und 3, fligt 4 hinzu und giesst 
zu StUbcheu au s, welelie tibertrocknot oder in 
G lycerin aufbew ahrt werden.

Cliłnosol-Miimlwnsser.
Bp. Chiiiosoli 0,25

Aquae destillatae 250,0 
Spiritus A rak 50,0.

Chinosol-Sałbo.
B r a n d s a l b e ,  S a lb e  g o g e n  d a s  A u f l i e g e n .  

Bp. Chiiiosoli 1,0
U nguenti cerei 45,0
Liguoris P lum bi subaeetici 4,0.

Chiiiosol-SchnupfpiiWer.
Bp.

Chinosol-Streupulyor.
A. G e g e n  F u s s s c h  w e is s .

Bp. Chiiiosoli 2,0
Amyli Tritici pulv. 10,0 
Talci vcneti pulv. 88,0.
(vel Terrae siliceae calcinalae 88,0)

B. K in  de  r -  S t r e u  p u 1 v e r.
Bp. Chiiiosoli 0,5

A m yli T ritici 19,5 
Lycopodii 80,0.

Cliinosol-Talg.

8,0 
12 0

zt > v u u u o v i u | >v o i i , c r i r u r tm
Rp. Chinosoli 3,0

3,0 Aquae destillatae 6,0
2,0. Sebi ovilis 41,0.

CIiinosoI-Yerbamiwasscr.
B e i  f r i s c h c n  W u n d e n ,  B r a n d w u n d e n ,  

g e g e n F  u s  s s c li w e i s s.
Bp. Chinosoli 1,0

Aquae destillatae 0,5—1,0 L.

Cliinosol-Watte ( 10  %.).
Bp. Chinosoli 12,0

Aquae destillatae 80,0 
Glycerini 10,0
Gossypii depurati 100,0.

Cli i nosol-Za hnpul ver.
Chinosoli 1,0 Bp. Chinosoli 5,0

M entholi 2,0 Calcii carbonici 70,0
Acidi borici 20,0 Magnesii carbonici 25,0
Sacchari albi 17,0 Eucalyploli
Sacchari Lactis 60,0. M entholi aii 0,5.

C6II r>CO 

II

C - H

III. f  Analgenum (Erganzb.). Benzanalgen. o-Aetlioxy-aua-MonobenzoylamidO' 
chinolin. Lahordin. C0H5(OC2H5)(NIICOC0II5)N . Mol. Gew. =  292.

Unter dem Namen Analgen wurde zunackst die Acetylyerbindung:
o-Aethoxy-ana-monoacetylamidocliinolin C9H5(0C2H„)NH. (CHsC0)N bescliric- 
ben. Die hier zu besprechende Benzoylverbindung biess damals „Ben*- 
a n a lg e n " . Spater wurde die Acetylverbiudung fallen gelassen und so 
wurde der Name Analgen fiir die Benzoylverbindung angenommen.

D arstelluny. Wird o-Oxychinolin mit Kalibydrat und Broinatbyl 
in alkokolischer Losung erbitzt, so entstebt o-Aetkoxychinolin 09H6(0C2H5)N, 
welehes dnrch Behandeln m it Salpetersaure in o-Aethoxy-aua-Nitrockinolin 
C9H5(N02)(0C2Hr,)N iibergebt. Durch Beduktion des letzteren mit Zinn 
und Salzsaure erlialt man o-Aethoxy-ana-AmidochinoIin C0H0(NH2)(OCjII-jN. 
Durch Erhitzen dieser Verbindung mit Essigsaureanhydrid oder mit Eis- 

essig kann der Aeetylrest, durch Erbitzeu mit Benzoylchlorid kann der Benzoylrest ein- 
gefiihrt werden (D.B..P. 60808).

TSigenscliaften. Weisses, in Wasser fast unloslickes, yollkoimnen gesciimackloses, 
neutrales Pulver; in kaltem Alkohol ist es schwer loslicb, leichtor loslich in beissem Alkohol, 
aucli in yerdrinnten Sauren. Der Schmelzpunkt liegt bei 208° C.

c c-
/AA

H C  C '
I II I

IIC  C C—H

W
C N 
I

O C ,II5
Analgen

(Benzanalgen)



Die kalt ges&ttigte Losung wird durck Eisenchlorid in der Kiilte nur gelblich, beim 
Erwaimen braunroth gefarbt. — Von Salpetersaure (25 Proc.) wird es mit gelblicher Farbę 
gelost, welche Losung beim Yerdunsten auf dem Wasserbade einen orangerothen Buekstand 
binterlasst. Konc. Scbwefelsaure nimmt das Priiparat zu einer hellgelb gefarbten Flussig- 
keit auf; beim Verdiinnen mit Wasser scheidet sieli ein citronengelber Niederscklag ab. 
— Scliiittelt mail etwa 0,1 g des Priiparates mit 6 — 8 ccm Wasser an, so nimmt dasselbe 
auf Zusatz von Salzsaure oder verdiinnter Scbwefelsaure citronengelbe Fiirbung an. Beim 
Erwarmen der Fliissigkeit tr itt  Losung ein, beim Erkalten krystallisirt die gelbgefiirbte 
Verbindung ans.

P rufung . Die kaltgesiittigte wasserige Losung reduoire Silbernitrat wedor in der 
Kiilte noch in der Warnie. Das Praparat schmelze bei 208° 0. und binterlasse beim Ver- 
breunen koinen Kilckstand.

Aufbewahnm g. V o rs ie b t ig  aufzube wahren.
Anwendung. Das Praparat wurde v. G. L o e b e l l , T b e u p e l , Knust nnd Keulle 

auf Grund seiner antifebrilen und autinenralgischen Eigenschaften empfoblen. Sie wandteu 
es an gegen versekiedene Arten von Nervenscbmerzen, Cephalaea, Migrane, Trigeminus- 
Neuralgie und gegen die im Gefolge von Tabes, Alkoholismus, Hysterie auftretenden 
Boseliwerden, Gicht und Muskelrheumatismus. Dosis 0,5 g bis zu Tagesdosen von 8 —5 g. 
Unangenehme Nebenwirkungen wurden niebt beobaehtet. Die antifebrile Wirkung ist von 
Schweissen beglcitet. H o c h s tg a b e n : pro closi 1,0 g, pro die 3,0 g (Erganzb.).

Im Organismus soli die Verbindung dureh den Magensaft golost und zum Tbeil in 
Benzoesaure und o-Aetlioxy-ana-Amidochinolin gespalten werden. Der Urin nimmt unter 
dem Gebrauche des Mittels blutrothe Earbung an, die dureh Kalilauge oder Natriumkarbonat 
in Gelb umsohlagt (Unterschied von Blut).

o -A etlio x y -a iia - iic e ty la m id o e liin o lin  C0H5(OC2H6)NH(CHsCO)N, schmilzt bei 155° C.

Chinojodin wurde al,s Antisepticum empfoblen. Es soli ein Obiór- und Jodadditions- 
produkt sein, im Gerucb dem Chinolin, im Aussehen dem Jodoform ahnlioh sein. Zusammen- 
setzung angeblich G0H,NJC1. Unliisliob in Wasser, sebwerloslich in Alkohol und in Aether. 
Kur therapeutiseben Anwendung wird es in Mischung mit Talcum, ais Salbe mit Vaseliue 
ais Pulver, mit Kollodium angescbiittelt, ais Pasto mit Wasser angeriihrt cinpfohlen.

Cbinotoxin. D io h in o ly l in -D im e th y ls u lf a t ,  von Ost eh m a y e r  dargestellt, ist von 
H o ppe-Se y l e u  auf Grund von Tbierversuchen ais Ersatzmittel fur Curare empfoblen worden.

Jo do lin  ist C h in o lin e b lo rm e tb y la t-C h lo r jo d .  Man stellt zunaebst aus Chinolin 
und Jodmethyl das Chinolinjodmetbylat ber, welehes sieb dureh direkte Vereinigung der 
angegebenen Substanzen bildet, und setzt zu der salzsauren Losung eino Losung von Chlor, 
jud m iSalzsaure. Es fiillt nun zunaebst Jod aus unter Bildung von Cbinolineblormetbylat 
und wenn keine Jodfallung mebr, sondern ein gelber Niederschlag entsteht, filtrirt man 
ab und fiillt darni aus dem F iltrate dureh weiteren Zusatz vpn Cblorjod die gclbo Doppel- 
rerbindung, welche sieb aus Salzsaure umkrystallisiren 1'asst.

Thermiiugin. Unter diesem Namen ist eine kurze Zeit hindurch besonders in 
Amerika das Metbyltribydroxychinolinkarbonsaure Natrium C0IJr,(H3)N(CH3)(OH)CO2Na ais 
ais Antipyreticum empfoblen worden, obne sieb jedocb einzubiirgern.

IV. Kresochin der Firma F b a n z  F b it s c h e  & Co. in Hamburg ist ein Desinfoktions- 
uiittel fiir Instrumente und fiir die grobe Desinfektion. Es bestebt aus neutralem tri- 
kresylsulfosaurem Chinolin und einer losen Yerbindung von Chinolin mit Trikresol. Es 
ent-halt 33 Proc. Chinolin und 17 Proc. Trikresol.

Zur B e s tim m u n g  der wirksamen Bestaudtbeile verfahrt man wie folgt: 100 ccm 
des Kresochin werden in einem Scheidetriebter mit 100 ccm Wasser verdiinnt, mit ver- 
dilnnter Scbwefelsaure stark angesauert und mit etwa 100 cem Aether wiederholt ausge- 
Sehttttelt. Die atherisebe Losung wird filtrirt und abgedunstet. Der Buekstand yergegen- 
wartigt die Trikresole, welche wenigstens 17 Proc. des Kresochins ausmaeben miissen und

50*



bei 185 bis 210° C. sieden. — Die verbleibende wasserige Losung wird mit Kalilauge start 
alkaliseh gemacht, wobei sie sioh blau farbt, und wiederum mehrere Małe mit Aetlier ans- 
geschiittelt. Nach dem Yerdiinsten des Aethers hinterbleibt das Chinolin, welches minde- 
stens 33 Proc. vom Kresochin ausmachen und bei 227—237° C. sieden muss. — Die Blau- 
farbung der alkalisclien wasserigen Losung riihrt von der Bildung indulinartiger Farbstoffe 
her, welche bei der gloickzeitigen Anwesenheit geringer Spuren stiekstoffhaltiger Basen 
und Pheuole durcb Oxydation mittels des Luftsauerstofles entstchen.

Das Kresochin ckarakterisirt sich den bekannten Seifenkresollosungen gegeniiber 
dadureh, dass es keine Alkalien enthiilt. Das Praparat maelit nicht schliipfrig wie die 
Seifenpraparate, a tzt und reizt nicht, und liist sich zu 5 Proc. in Wasser, auch iu kalk- 
haltigem auf.

Chirata.

Swertia Chirata Hani. Familie der G e n t ia n a c e a e — G en tia u ea e . Heimischim 
Himalaya. Mit gegenstandigen, zugespitzten, ei- oder herzeifbrmigen, o bis 7 uervigen 
Blattern. Bliithen klein, gelb, yierziihlig, in lockeren Trugdolden. Verwendung lindet das 
ganze, bitter schmeckende Kraut:

H erh a  C h ira tae s. C h ir e tta e  s, C h ira y ta e . H erb a  C liere tta e  In di tao . Stipites 
C h ira ta e . C h ira ta  (Brit. U. St.).

JBestandtheile, O p h e lia s f tu re  C13H20O10, ein Glukosid C h i ra t in  C26Hl8015.
Verwechslnugen und Verfalsvlmngen. Andere S w e r t ia - A r te n ,  Slevogti» 

o r i e n t a l i s  G riseb . (Gentianaceae), L tubia c o r d if o l ia  (Rubiaceae), A ndrograpbis 
p a n ie  u la  ta  H ees (Acanthaceae); fiir die Brkennung der letztgenannten Pflanze koninie11 
die in den Blattern und in der Einde vorkommenden Cystolithen in Betracht;

Anwendung. Wie E a d ix  G e n tia n a e  und H e rb a  O e n ta u r ii. Soli auch 
ais Hopfensurrogat benutzt werden.

E s tr a c tu m  C h ira ta e  flu id u m  (U-St.). Aus gepulyerter Chirata (Ho. 30) 1000 g 
und q. s. einer Mischung von Alkohol (91 proe.) 600 ecm und Wasser 300 ccm bereitet m#11 
duroh Yerdrangung Extrakt 1000 ccm.

In fusu in  C h ira ta e . I n fu s io n  o f O h ir e t ta  (Brit.): wie Infus. Uvae Ursi (S. 363)-
L iq u o r  C h ira ta e  c o n c e n tr a tu s . Concentrated Solution of Ohiretta (Brit,). Au* 

Ohirettapulver (Ho. 40) 500 g und Alkohol (20 proc.) 1250 ccm oder q. s. sammelt nu*11 
durch Yerdrangung 1000 ccm Fliissigkeit.

1’in c tn r a  C h ira ta e . T in c tu r e  o f O h ir e t t a  (Brit. U-St.). Aus 100 g Ohiretta 
und q. s. Alkohol (60 proe.) stellt man durch Verdrangung 1000 ccm Tinktur dar.

S a cch a ru m  C liere tta e  s. c h ir a t in a tu m , C h i r a t in a  s a c c h a r a ta .  ist oine Ver 
reibung von 1 Th. Chiratin mit 9 Tli. Zuclcer. W ird gegen Wechsellieber angewendet.

Wahrscheinlich liierlier gehort ein ais Ersatz des C h in in s  empfoldencs P rapara t 
I£alviva, d a s  aus einer indischen Pfianzo A g a th o te s  (syn. mit S w e rt ia )  oder Kront(Be- 
zeichnung von S w e r t ia  C h ira ta  in manchon indischen Sprachen) hergestellt werdon soli-

Chłoralum.
Unter dem Hamen „C h lo ra l"  ist streng genommen nur die wasserfreie Verbindungi 

das Trichloraldehyd OCl3CIfO, zu verstehen. Im gewohnlichen Sprachgebrauch, besonders 
aher in der medicinisehen L itteratur, versteht man unter Chloral fast ausnahmslos das 
Chloralhydrat CC18CH(0H)2.

I. f  Chłoralum anhydricum. C h lo ra l. W a sse r fr e ie s  C h lo ra l. Trichloraldehyd. 
CC1.CHO. M ol. Getv. =  147,5.

D arstelluny. Man leitet getrocknetes Chlorgas in absoluten Alkohol, und zwar 
zuniichst unter g u t e r  K i i h l u n g ,  um die anderenfalis eintretende sturmische Reaktion zu



massigen. Das Chlor wirkt auf den Alkohol unter Freimachen von Salzsaure ein, welche 
in einera vorgelegten Absorptionsgefasse clurch Auffangen in Wasser unschadlich gemacht 
wird. Man setzt das Einleiten von Chlor in der Kalte so lange fort, his Salzsaure nicht 
melir entweicht. Sobald dieser Punkt eingetreten ist, wird die Ein lei t, mig von Chlor unter 
allmahłieher Steigerung der Temperatur, zuletzt bis auf fast 100° C., wobei mm wiederum 
Salzsaure entweieht, so lauge fortgesetzt, bis das Reaktionsprodukt sich fast klar in 
Wasser auflSst. Das Einleiten von Chlor muss ohne Unterbrechung geseliehen uiul dauert 
aueh bei kleineren Mengen mehrere Tage.

Beim Erkalten erstarrt die Flilssigkeit zu einem Brei von C h lo ra la lk o h o la t, 
welehes sioh dureh Yereinigung' des gebildeten Chlorals mit uoch yorhandenem, unver- 
andertem Alkohol gebildet katte.

Man behandelt (sckiittelt) dieses Produkt wiederholt mit koncentrirter Schwefelsaure, 
welehe den Alkohol aufnimmt, und gewinnt dureh Destillation das bei 94,5° O. siedende 
wasserfreie flussige C h lo ra l, welehes dureh Rektifikation iiber Calciumkarbonat entsauert 
bez. rein  erhalten wird.

E ig en sch a ften . Farblose, leicht bewegliehe, steehond rieohende und atzend 
wirkende Flilssigkeit, welehe bei 94,5° C. siedet und bei 18° 0. ein speeifisehes Gewicht 
von 1,502 besitzt. Im Verlaufe der Aufbewabrung wandelt es sich nacli lcurzerer oder 
langerer Zeit freiwillig, rasoher unfreiwillig dureh Schutteln mit dem mehrfachen Yolumen 
konc, Schwefelsaure in die sog. porcellanartige Modiiilcation (P a rao h lo ra l, M e tach lo ra l, 
Tricki o ra i  (CC13CII0)3 um, welehe in Wasser, Alkohol und Aether unloslich ist, bei der 
Destillation aber wiedor in das gewBknliche Chloral ubergeht.

Das wasserfreie Chloral liat ein bemerkenswerthes Additionsvermogen. Es addirt 
Wasser, Alkohol, Ammoniak, Formamid, Cyanwassorstoff, unter Bildung neuer Verhindungen, 
welehe durehweg tlierapeutisch von Wichtigkeit sind:

^ 0  
CCI3C — II

Chloral.

/ - O H  
CC13 — C — H 

\ 0 1 I
Chloralliydrat.

/-O H  
CC13 — CH

^ O C 2H,
Chloral-Alkoliolat.

/ - O C /H ,  
CC13 — C — H ' 

\ O C . H s
Trichloracetal.

/ 'O l i  
CCI3 — C — li 

\N 1 L
Chloral-Aminoniak.

CCI, — CH
OH

^ N H (H C O )
Ohloralformainid.

/-OIT 
CC13 — C -  II

Chloralcyanhydrat.

A u fb e w a h ru n g .  In mit Glasstopfen gut versehlossenen Glasgefassen an einem 
f,rte mittlerer Temperatur, v o rs ic k tig . — Das wasserfreie Chloral findet ais solches 
therapeutisohe Anwendung nicht, dagegen ist es das Ausgangsmaterial zur Darstellung 
einer Reike interessanter Derivate, welehe meist Additionsprodukte darstellen.

II.f  Chloralum hydratum. (Austr. Germ. Ilelv.) C h lo ra l (U-St.) C h lora l H ydras  
I.Brit). C h lo ra l h y d rn tć  (Gall.). C h lo ra lliy d ra t. T r ic lilo ra ld eh y d h y d ra t. (C h lo ra l.)  
Hydras C h lo ra lis . CC1„CH0 - f  1LO. M ol. G ew . =  105,5.

Die Darstellung dieser Verbindung setzt die vorlierige Bereitung des roinen, wasser- 
freieu Chlorals voraus (s. vorher sub I). Die Darstellung kleinerer Mengen Chloralliydrat 
aus kauflich bezogenem wasserfreiem Cliloral zu Uebungszwecken ist zu einpfeblen.

D a rs te llu n g . Zu 100 Th. wasserfreiem Chloral fiigt man unter Umriikren in 
fflehroren Antheilen rasch hintereinander 12,2 Th. Wasser hinzu. Das Wasser wird unter 
erheblieker Selbsterwarmung- vom Chloral aufgenommen unter Bildung von Chloralhydrat. 
Man giesst die noch wannę Flilssigkeit in dttnner Sohicht auf Poreellanteller (oder Por- 
eellaneuyetten oder Glaseuvetten) und lasst sie in diesen erstarren, wobei man die Gc- 
fiisse mit Glasplatten bedeekt, um Verluste dureh Yerdampfen zu vermeiden. — Die 
sohliesslicti erhaltene Krystallmasse verwandelt man dureh Umkrystallisiren aus Benzin in 
'De beliebton trockenen Krystalle.

E ig en sch a ften . Das oflicinelle Chloralliydrat bildet luftbestiiiidige, troekne, farb- 
lese, durchsichtige, rhomboidale Krystalle von aromatischem, wenig steebendem Geruohe



und bittoilicliem, etwas unangenehmem, atzcndem Geschmacke. Es lost sick leicht in 
Wasser ( l l/2 Th.) ohue yorhergehende Verauderung seiner Form, es lost sieli aucli leicht 
in Amylalkohol, Weingeist und Aethcr, woniger leicht, bez. nur unter Erwarmen, in Petrol- 
ather, Benzol, Schwefelkohlenstoif, ist langsam loslich in 5 Th. kaltein Chloroform,1) fast 
unloslich in Terpentindl. Mit Kampher gernischt, geht es mit diesem eine dickfiiissige, in 
Wasser unlosliche Verbindung ein. Bei etwa 58° C. schmilzt es zu einer klaren, farbloscn 
Fliissigkeit (von circa 1,575 spec. Gewicht), welclie bis auf 00° C. abgekiihlt Kiystalle ab- 
scheidet, weiter erkaltet zu einer festen weissen krystallinischen, dem Walrat ahnliclien 
Masse erstarrt. Bei 96—98° 0. beginnt es unter Zerfall in Chloral und Wasser zu sieden 
und yerfluchtigt sich yollstandig. Mit yerdiinnter A e tz k a lilo su n g  geschiittelt, trennt 
sich die Mischung in 2 Scliichten, von wclehen die untere aus Chloroform (71— 72 Proc.), 
die obere, allmahlieh klar werdende, aus Natrium- oder Kaliumformiat, in Wasser gelost, 
besteht. Die w asse rig e  L o su n g  unterliegt einer allmahlichen Zersetzung in Salzsaure 
und Dichloraldehyd. Daher reagiren die wasserigen Chloralhydratlćisungen kurze Zeit nacb 
ilirer Darstellung sauer. In der w e in g e is tig e n  L osung  bildet sich allmahlieh Chloral- 
alkoholat, welchos eine abweichende pkysiologiscke Wirkung aussert. Ein an der Luft 
foucht werdendes Chloralhydrat ist meist mit Schwefelsaure verunreinigt. Wahrend das 
C hloralhy ,'d rat sich, ohne seine Form zu ilndern, in Wasser lost, wird Chloralalkoholat 
zunachst o la k n lie h  f li is s ig  und lost sich erst, daun im Wasser.

A u fb e w a h r u n g  u n d  D isp e n sa tio n . Da das im Tages- und Sonnenlichte auf- 
bewahrte Chloralhydrat eine saure Beaktion annimmt, da es ferner schon bei mittlercr 
Temperatur einigermassen fluchtig ist, so ist seine Aufbewahrung in gut geschlossenen 
GlasgefSssen und am schattigen Orte nothwendig. Da Korkstopfen zerfressen werden, so 
sind ais Aufbewahrungsgefasse Gliiser mit Glasstopfen zu wiihlen. Werden vom Arzte 
wasserige Liisungen yerordnet, so diirfen dieselben nie mit warmem Wasser hergestellt 
werden, weil warmes Wasser starker zersetzend einwirkt. Ebenso diirfen aus den ange- 
liihrten Grunden keine wasserigen, und niemals weingeistige Liisungen des Gbloralhydrats 
yorrllthig gehalten werden. Liisungen von Chloralhydrat mit Boras in Wasser miissen 
ohne Erwarmung bereitet werden. Die Aufbewahrung erfolge y o rs ich tig .

P r iifu n g .  Ais Identitatsreaktion ist anzufUhren, dass die Krystalle des Chloral- 
hydrates beim Erwarmen mit Natronlauge eine trube, unter Abseheidung von Chloroform 
sich klarende Losung geben. Diese Erscheinung tritt natiirlich aucli in der wasserigen 
Losung ein; ausserdem aber kann die Zersetzung des Chlorals nieht nur durch ittzende 
Alkalien, sondern auch schon durch kohlensaure Alkalien, ja  sogar durch Borax bewirkt 
werden. — Eine andere Identitatsreaktion beruht auf der Bildung eines Silberspiegels: 
Man yermischt in einem Probirrohre 10 Tropfen Silbernitratlosung mit 15 ccm Wasser, 
fiigt etwa 0,1 g Chloralhydrat hinzu, lost und miseht durch sauftes Schwenken und setzt 
mm eine Spur Ammoniak hinzu. Zieht man das Bohr jetzt einigc Małe durch eine Flamme, 
so scheidet sich oin prachtyoller S ilb e rsp ie g e l ab. (Die gleiche Erscheinung zeigeu 
z war auch andere Aldehyde, aber nicht in der leichten und sicheron Woise wie das 
Chloralhydrat.)

1) Die Losung von 1 g Chloralhydrat in 10 ccm Weingeist darf blaues Laekmus- 
papier orst beim Abtrocknen scbwacli rOtlien und durch Silbernitrat nicht sofort yerandert 
werden. Wasserige Ohloralhydratlosungen zeigen stets schwach saure Beaktion, daher 
wird die Prufung auf Sauren (S a lz sau re , T ric h lo re ss ig s itu re )  in der alkoholischen 
Losung yorgenommen. T ritt in der alkoholischen Losung durch Silbernitrat so fo rt eine 
Veriinderung (weisslicbe Triibung oder briiunlicbe Eeduktion) ein, so liegen zerse tz te  
Praparate vor.

2) Erhitzt, sei Chloralhydrat fluchtig, ohne leicht entzundliche Dainpfe zu entwiekein- 
Diese Prttfung richtet sich gegen eine Verimreinigung durch C liio ra la lk o h o la t oder

J) Die Angabe iiber dio Unloslichkeit des Chloralhydrats in Chloroform der Pharm- 
Cerm. II, war unzutreffend.



Urethau, welche beide beim Erbitzen leioht brenubare AlkoholdSmpfe abgeben. Zweek- 
massigcr ist folgende Prtifung: Wird 1 g Chloralhydrat in 6 ccm Wasser geliist, mit 0,5 
Aetzkali versetzt und erwarmt, dann filtrirt und mit eiuer w ftsserigeu Jodjodkalium- 
liisung bis zui' starken Gelbfarbung- versetzt, so sollen sieli nacb einstlindigem Steheu 
Krystalle von Jodoform nicht ausscheiden.

W irk u n g  u n d  A n w e n d u n g . Ckloralhydrat wirkt gahrungs- und fanlnisswidrig. 
In der óprocentigen w&sserigen Losung lassen sieb Pflanzen oder Tliiere ausgezeichnet 
konservireu. In Substanz oder koncentrirter Losung wirkt es reizend, auf Wimden und 
Schleimkaute atzend.

In ner l ic h  (am besten in verdii u n te r  Losung, welche keine Magenbesch werben 
yerursacht) bewirkt es in Gabon von etwa 2 g beim Menschen ruhigen Schlaf. Der Schlaf 
wird erzwungen, daher ist Chloralhydrat ein Narcoticum. Bei Herzkranken sind grosse 
Dosen von Chloralhydrat, bez. dieses uberhaupt zu vermeiden. G rosste E inze lgabe
3,0 g. G rosste T ag esg ab e  6,0 g. (Austr. Germ. Helv.)

Nach toxischen Dosen erfolgt der Tod schliesslich durch Herzlahmung. A n tid o t: 
Exeitantien (Kaffee, Cognac etc.), kunstliche Respiration, Hautreize, subkutan Strychnin.

Die Ausscheidung des Chlorals erfolgt durch den Urin und zwar — ob zum Theil 
oder giiiizlich, ist noch unentschieden — ais U roch lo ra lsiiu re  C,H,.,CLO0; der Harn ist 
infolge der Anwesenheit der letzteren linksdrehend und reducirt die E’BHLiNG’sche Losung.

Der A po th ek er h u tę  sich , in fo lg e  m a n g e lh a f te r  V ersch re ib u n g  (ais Hydr. 
chlor. — Hydras chloralis) C h lo ra lh y d ra t und H ydrargyrum  ch lo ra tum  m it ein- 
auder zu yerw echseln .

Chloralum hydratum fusum. G esch m olzenes C h lo ra lliy d n tt. Erwarmt man 
Chloralhydrat zum Schmelzen und giesst es dann in ‘/a cm bober Schicht in oine Glas- 
cuvette aus, so erhalt man krystallinische Tafeln von walratartigem xAussehen. Diese 
Form des Chloralhydrates sch e in t eine isomere Modilikation zu sein. Sie wirkt enor- 
gischer wie das krystallisirte Chloralhydrat, ist ubrigens nach dem Wortlaute der Arznei- 
biieher n ic h t o ffic ine ll.

C h lo ru lh y d riitlb su iig  zum  A n fh e lle n  m ik ro sk o p isch er  P riip n ra te . 30 Th. Ohloral- 
liydrat, 20 Th. AAasser. Diese Losung wird namentlich zum Aufhellen solcher Praparato 
rerwendet, welcho vorher mit Sauren behandelt worden waren.

K a eh w eis  vo n  C h lo ra lh y d ra t in  fo ren sisch en  F d llen . Das Dntersuchungs- 
objekt wird mit Wasser ausgezogen und die Losung auf ihro Reaktion gepruft. Ist diese 
stark sauer, so stumpft man mit Magnesiumkarbonat ab und macht mit Weinsiiure scbwach 
sauer, ist sie alkalisch, so fiigt man Weinsiiure bis zur deutlich sauren Reaktion hinzu. — 
ALsdann setzt man eine kleine Menge Alkohol (10—15 ccm) hinzu und untcrwirft das 
Ganze der Destillation unter guter Kiihlung. Die Destillation ist lange fortzusetzen.

Das Chloralhydrat geht in das Destillat iiber. — In diesem D e s til la te  I kann 
man den q u a li ta t iv e n  Nachweis des ChloraTs wie folgt fiihren:

1) Versetzt man eine Probe des Destillates (namentlich der ersten Antheile) mit 
einer Losung von Calciumsulfhydrat, so entsteht bei Anwesenheit von Chloralhydrat nach 
kurzer Zeit eine rothe Farbung.

2) Man erhitzt einige Tropfen des Destillats mit einem Tropfen Anilin und etwas 
alkoholischer Kalilauge. Bei Anwesenheit von Chloralhydrat wird dieses in Chloroform 
gespalten, und letzteres giebt unter diesen Umstanden widerlich riechendes Isonitril. (Die 
Reaktion wcist also eigentlich Chloroform nach.)

3) Erwarmt man die zu priifende Flussigkeit mit einer Auflosung von /?-Naphthol 
in Kalilauge, so tritt Blaufarbung auf. Auch diese Reaktion weist das Vorluindensein von 
Chloroform nach.

Um den Nachweis des Chloralhydrats mit Sicherheit zu fiihren, muss man daheT 
neben dem ais Spaltungsprodukt auftretenden Chloroform auch nocli das andere Spaltungs- 
produkt, die A meisensaure nachweisen.



Man koclit also das vorher erkaltene Destillat zunackst etwa */<, Stunde mit einem 
kleiuen Uebersehuss von Magnesiumoxyd am R iick flu ssk iik le r (!), dann kekrt man den 
Kttkler um und destillirt noehmals ab. In diesem zw eiten  Destillat weist man das in 
ilim enthaltene Chloroform wie oben angegeben nacb.

Die im Kol bon liinterbliebene Fliissigkeit enthalt Magnesiumformiat. Man kann sie 
filtriren und im Filtrat die Ameisensiiure nach den iiblichen Reaktionen (s. S. 48) nack- 
weisen. Bisweilen kann es audi nothwendig werden, die Salzlosung mit Pliospborsaure zi 
destilliren und die in das Destillat ubergehende freie Ameisensaure nachzuweisen.

Zur q u a n t i ta t iv e n  B estim m u n g  versetzt man das zuerst erhaltene Destillat 
(Destillat I) mit iib e rsch iiss ig e r , eblorfreier Kalilauge, erliitzt die Fliissigkeit einige 
Zeit (1I2—Vi Stunde) am Ruckliusskiihler (!) zum Sieden, yerjagt spater den Alkohol uli 
bestimmt alsdann das gebildete Chlor gewichtsanalytiseh oder nach Volhabd (s. S. 58).
106,5 Gewichtstheile Chlor entsprechen =  165,5 Gewichtstheile Chloralhydrat.

Liegt Chloralhydrat in Substanz oder in einer Losung vor, welche ausser Chloral- 
hydrat keine Substanzen enthalt, welche auf Alkali einwirken, so kann man eine gewogene 
oder gemessene Menge mit einem Uebersehuss Normal-Kalilauge yersetzen, gelinde erwiiraiffl 
und den Uebersehuss in Kalilauge durch Saure (Phenolphthalein ais Indikator) wieder 
zuriiektitriren. Da diese Reaktion nach der Gleiehung CC13CH(0H)2-f-KOH =  CCljH 
-J- IICOjjK -)- H20  verlauft, so zeigt jeder verbrauchte eem Normal-Kalilauge =-- 0,1655 g 
Chloralhydrat an.

III. f  Chloralalkoholat. C lilo r a li ith y la lk o lio la t . CCla . CH(OH)OC2H5. Mol. 
Gew. == 193,5.

Es ontsteht, ais Zwischenprodukt bei der Darstellung des Chloralhydrates und kam1 
in kleinen Mengen erhalten werden, wenn man 100 Th. wasserfreies Chloral mit 32 Tli. 
Alkohol miseht.

Krystalle oder krystallinisehe Massen, welche bei 46° C. schmelzen und bei 115° C. 
sieden, etwas feucht aussehen, im iibrigen denen des Chloralhydrats sehr ahnlich siud, Dio 
beim Erhitzcn des Praparates auftretenden Darnpfe sind leicht entziindlich. Es lSst siei 
aut gleiche Weise in Wasser, ais Chloralhydrat, aber sehwieriger ais dieses. Uebergiesst 
man es mit dem doppelten Volumen Wasser und erwarmt, so schmilzt das Alkoholat za 
einer oligen, beim Erkalten krystallinisoh erstarrenden Fliissigkeit. Bei der Zersetzung 
mittels wasseriger xllkalien liefert es neben Chloroform und ameisensaurem Salz auck nocl) 
Aethylalkohol. — Beim Mischen mit konc. Schwefelsaure farbt es sich braun und bei Et' 
warmen mit kone. Salpetersaure von 1,2 spec. Gew. tritt eine stiirmisch yerlaufende, von 
Entwicklung braunrother Diimpfo begleitcte Keaktion ein.

IV. f  Amylenchloralum. C h lo ra l-A m y len h y d ra t. l lo r m io l .  CCl.CIKOIljOC^H,:- 
M ol. G etv. =  235,5.

Die Darstellung erfolgt durch Zusammenmischen von 100 Th. wasserfreiem Chloral 
mit 60 Th. Amylenkydrat (s. S. 292). Farblose, olige, mit, kaltem Wasser nicht misclrbare 
Fliissigkeit von kampferartigem Geruche, kiihlend brennendem Gesckmacke, und dem spec- 
Gew. 1,24. In Alkohol, Aether, Aceton, fetten Oelen lost es sich in jedem Verkśiltniss auf: 
in siedendem Wasser ist es nur unter Zersetzung loslich.

Die Darstellung der Yerhindung gesehah zu dem Zwecke, das Chloral in eine Form 
zu bringen, in welcher es langsamer vom Organismus resorbirt wird, die also weniger 
stiirmisch wirkt wie das Chloralhydrat. Bei Kaninchen und Huuden erfolgte Irald rukiger 
tiefer Schlaf. Zu subkutanen Injektionen liisst es sich nicht gut vcrwenden, weil es an 
der Einstiehstelle Keizerscheinungen verursacht. Dagegen wilrde es mit Oel gemiseht w 
Gelatinekapseln sich darreichen lassem V o rs ic h tig  a u fzu b ew ah ren .

V. f  Chloralammonium. C h lo rn la m in o n ia k . C Jilora lam id . CC13CI1(01I)NHj. 
M ol. Gew. =  164,5. Wurde von Nestbit ais Schlafmittel bez. ais Ersatz des Cklorals 
empfohlen



Dasselbe entsteht, wenn man in eine Losung von Wtisserfreiem Cliloral in Chloro
form trocknes Ammouiak eiiiloitet (Sc h if p ). Beim AbcLunsten des Chloroforms krystallisirt 
das Chloralammoniuni in feinen weissen Nadeln aus, welche bei 82—84° C. schmelzen. Es 
ist in kaltem Waaser nahezu unldslich und wird durch heisses Wasser in Chloroform und 
ameisensaures Ammoniak zerlegt. In Alkohol und Aether ist es leicht loslieh. Thera- 
peutisch soli es die Vorziige des Chlorals und Urethans in sieh yereinigen, d. h. ein gutes 
Hypnotieum und Analgeticum sein, ohne die Herzthatigkeit in dem Maasse wie Chloral- 
hydrat sehadlich zu beeinflussen. Die hypnotisehe Gabe betragt 1—2 g. Y o rs ie h tig  
aufzubewahren.

VI. f  Chloralimid. CC13 — CH =  >H. Mol. Gew. =  146,5. Wird erhalten durch 
Erhitzen von Chloralammoniak auf 100° C., oder indem man Chloralhydrat mit troeknem 
Ammoniumacetat bis zum Sieden erhitzt. Beim Eingiessen des Keaktionsproduktes in 
kaltes Wasser sclieidet sich das Chloralimid ais krystallinischer Niederschlag aus. Farb- 
lose, geruchlose, lange Krystallnadeln vom Schmelzpunkt 168° C.; wenig loslieh in Wasser, 
leicht loslieh in Alkohol und in Aether. Durch Mineralsauren wird es zerlegt in Chloral 
and die Ammoniaksalze der betreffenden Sauren.

Die Verbindung ist entstanden zu denken durch Wasserabspaltung aus dem Chloral
ammoniak

011 „ . . - " ' l
CClaOH V)|;|1 =  FLO +  CC]3 — C = N H .

Chloralum moniak Chloralimid.

A n w e n d u n y .  Ais Hypnotieum in Gaben von 1—4 g wie Chloralhydrat. Aus- 
scheidung ais Urochloralsaure.

VII. f  Chloral-Urethan. Uralium. Uraline. Chloral (oder geschmolzenes Chloral
hydrat) lost das Urethan schon bei gewohnlieher Temperatur auf. Setzt man einer solcben 
Lbsung kone. Salzsaure zu, so erstarrt sie innerhalb 24 Stunden zu einer in Wasser unlbs- 
lichen Masse. Dieselbe wird zunaehst mit konc. Sckwefelsaure behandelt, dann mit Wasser 
gewaschen, wobei ein Oel resultirt, das spater krystallisirt. Der ebemische Yorgang ist 
«in seliT einfaeher. Es verbinden sieh je 1 Mol. Chloral und 1 Mol. Urethan unter ein- 
facher Addition.

=;==0 H
CC13 — C +  | =  0C13 — C — H

----- H NH -  COOC, IIr, NHCOO U,H5
Chloral Urethan Chloral-Urethan.

Das Chloral-Urethan ist in kaltem Wasser unloslich, in koebendem unter Spaltung 
in Chloral und Urethan zersetzbar. Alkohol und Aether losen es leicht, durch Wasser 
wird es aus diesen Losuiigen wieder abgeschieden. Der Schmelzpunkt wurde bei lOS0 C. 
heobachtet, doch zersetzt sich die Verbindung schon bei 100° C. tlieilweise in Chloral 
nnd Urethan.

C. H ubhfb und G. Stioker haben das Chloral-Urethan untersueht und dasselbe in 
soiner Wirkung ahnlich dem Aethyl-Urethan befunden, doch schien die hypnotisehe Wirkung 
weniger zuverlassig und nachhaltig. — Dagegen riihmt es neuerdings Poppi (unter dem 
Namen Uralium oder Uralin) sehr. Es soli ebon so sicher wirken wie Chloralhydrat, aber 
tesser ais dies, sogar bei Herzkrankheiten, vertragen werden.

VIII. f  Cilloralcyanhydratum. Chloralcyanhydrat. Chloralcyanliydrin. Blau- 
siiure-Chloral. C€l3CH(OH)CN. Mol. (lew. =  174,5.

Diese 1872 von H agemann zuerst dargestellte Verbindung wurde 1887 von H ermes 
ais geeigneter Ersatz des Bittermandelwassers empfohlen.

D w rste lliiny . 40 Th. konc. wasserige Blausaure von etwa 45°/0 werden mit 60 Th. 
Chloralhydrat gemischt und am Kuckflusskiililer bei 60 — 70° C. etwa 8 Stunden lang er- 
warmt. Alsdann yerdunstet man die iiberschussige Blausaure auf dem Wasserbade, woranf 
‘ier Riickstand krystallinisch erstarrt. Man krystallisirt ihn alsdann entweder aus Wasser



oder ans Schwefelkoklenstoff um. — Die zur Darstellung nothige Blausaure bereitet man 
sich durch Destillation von 100 Tli. gelben Blutlaugensalzes mit einem Gemisch von 
70 Th. ongi. Schwefelsaure mit 160 Th. Wassnr, und zwar destillirt man bei eingesclial- 
tetem Riickflussrohr 40 Th. ab. Es bedarf wohl keines besonderen Hinweises darauf, dass 
siimmtliche Operationen, boi denen sich Blausaure entwickelt, also hier die Destillation, 
die Digestion und das Abdampfen, unter einem gut wirkenden Abzuge oder im Freien 
auszufiihren sind. Ueber die nach der Gleichung CC1..CIIO -f- HCN =  CC1SCII(0H)CN ver- 
laufende Reaktion siehe oben S. 789.

J iig en sch u ften . Das Chloralcyanhydrat bildet weisse, krystallinische, dem Chloral- 
hydrat ahnlich rieehende Massen oder — ans Wasser oder Schwefelkohlenstoff krystallisirt — 
diinne rhombische Tafeln, welche bei etwa 60° C. sehmelzcn und unter geriuger Zersetzung 
bei 215—220° C. sieden. In Wasser, Alkohol und Aether ist die Verbindung leieht loslich; 
genaue Angaben iiber die Liislichkeit im Wasser lassen sich deshalb nicht machen, weil 
das Praparat durch kaltes Wasser allmiihlich, schneller noch beim Erwarmen in Chloral- 

(hydrat) und Blausaure gespalten wird. Durch wiisserige Alkalien, z. 
Kali- oder Natronlauge, erfolgt Zersetzung in Blausaure, Ameisensaur# 
und Chloroform. Beim Kochen mit Salzsiiure entsteht Trichlormiloh' 
silu re CCl8CH(OH)CO.,H. — Silbernitrat erzeugt in der friseh bereitetcn 
witsserigen Losung zuniichst keinen Niederschlag, eiu solcher tritt erst 

beim Erhitzen der Losung auf. — Aus heisser PEHLiNG’scher Losung wird durch geniigende

CC13CH
^•CN

Chloral cyanliydrat.

Mengen von Chloralcyanhydrat ke in  rothes Kupferoxydul abgeschieden, sondern die Fliissig" 
keit wird entfarbt unter Bildung des farblosen Doppelsalzes: Kupfcrcyanid - Natriumcyanid 
Cu(CN)2 . 2 NaCN.

P rU fu n g . Eiigt man zu einer Mischung aus 2 ccm Natronlauge und 3 ccm Wasser 
etwa 0,1 g Chloralcyanhydrat, 0,2 g Eerrisulfat und 1 Tropfen Ferrichlorid und liisst unter 
bisweiligem Umschutteln cinige Minuton stehen, so entsteht beim Uebersattigen mit SaB' 
siture ein Mauer Niederschlag (Blausaure). Wird 1 g Chloralcyanhydrat mit 3—5 nr® 
Natronlauge schwaeh erwarmt, so scheiden sich Tropfchen von Chloroform ab (Chloralderivat)-

Zur Beurtheiluug der Reinheit eignet sich die Bestimmung des Sehmelzpunktes 
nicht, da derjenige des Chloralhydrat.es (57° O.) dem des Chloralcyanhydrates zu nal® 
kommt. Es ist daher am zweckmiissigsten, eine Bestimmung des Blausiiuregehaltes, i1 **3 
des wesentlichsten Bestandtheiles, auszufiihren. Zu diesem Zwecke zersetzt man 1 — 
Chloralcyanhydrat mit 4 — 8 g Kalilauge von 83*/a Proc. und dampft unter Zusatz von  ̂
bis 8 g Natriumthiosulfat auf dem Wasserbade zur Trockne. Der Riickstand wird ® 
Wasser gelost, mit Schwefelsaure schwach gesauert und die Losung mit einer hinreiclien- 
den Idenge Kuplersulfatlosung erhitzt. Es fitllt weisse,s Kupferrhodaniir, welches nach de® 
Trocknen bei 110° C. die Zusammensetzung Cu2(CNS)2 -f- H20 besitzt, aus. Man orliiM 
direkt das Gewicht der Blausaure, wenn man das Gewicht des getrockneten Kupferrhoda' 
niirs mit 0,2077 multiplieirt (Kaisek und Schakges).

Handelt es sich um den Nachweis f re ie r  Blausaure in einer friseh bereiteten ode1 
itlteren, dissoeiirten wiisserigen Losung, so fiigt man von der letzteren einige Tropfen z» 
der SoHAit-ScHOENBEiN’schen ') Guajakkupferldsung. Chloralcyanhydrat ais solches wirW 
auf das Reagens nicht ein, bei Gegenwart von freier Blausaure jcdoch entsteht Blaufilrbung-

A u fb e w a h r m ig .  In gut verschlossenen Gefassen und in troeknem Zustandfy 
v o rs ic h tig .

A n w e n d u n g .  Das Chloralcyanhydrat wurde von H e k m e s  ais Ersatz des Bitter- 
mandelwassors empfohlen. Die Yorziige, welche es dem letzteren gegenuber bieten soIE 
bestehen darin, dass es eine konstanto chemische Yerbinduug ist, welche in trockenc® 
Zustande sich unbegrenzte Zeit, in Losung immerhin einige Zeit unzcrsetzt aufbewahre®

l) Man vorsotzt eino zweckmassig im Dunkoln aufzubowahrende Losung von 1 Mo
sina Guajaci in 100 absolut. Alkohol mit wonigon Tropfen einer schwachen KupforsuHW'
lOsung (1:6000 bis 1 :10000 Wasser); die Mischung ctarf auch bei leiehter Erwiirmunf? 
keine Blaufarbung annehmen.



Wsst. Nacli H e r m e s  soli ihm reine Blausaurewirkuug zukommen. Die Entscheidung, ob 
'1'ese letztere den Heilwertb des Bit term andelwassers bedinge, mnss den Pharmakologcn 
Ton Fach iiberlassen bleibeu, immerkin seheint das Praparat Beacbtung gefuńdeu zu haben.

Flir die Dosirung ist zu bemerken, dass 6,46 g Cbloralcyanbydrat — 1,0 g wasser
freie Blausaure entbalten. Urn also ein Praparat von gleichem Blausiiuregehalt wie das 
Bittermandelwasser zu erzielcn, miisste man rund 0,06 Chloreyanliydrat in 10 Wasser auflosen.

0,01 g Cbloralcyanbydrat entbalten gleicb vicl Blausaure ais 1,57 g Bittermandel- 
'rasser. — Durcb den Urin wird das Praparat ais Uroohloralsaure ausgescbieden.

IX. Chloralum fontiamidatum. (Germ.) Chloralformamid. C.(Jlg.Cll(OH)NH. 
(HCO). Mol. (lew. =  102,5. Dieses Pritparat wurdo urspriinglicli unter dem nicht zu- 
beffonden und bereits vergebenen Namen „C h lo ra la m id 11 zur tberapeutischen Verwen- 
iung empfoblen. Sollte demnacb „Chloralamid“ verordnet werden, so vergewissere man 
Slch, welche Verbindung- thatsaehlich gemeint ist.

D a r Stellu  ng . Dieso erfolgt durcb direkte Vereinigung von wasserfreiem Obloral 
Ut>d Formamid und kann sebr wobl im pbarmaceutiscben Laboratorium zu Uebungszwecken 
wisgefubrt werden:

Man miscbt bei kleineren Mengen in eiuem Krystallisirschalehen, bei grosseren 
Mengen in einer Porcellanpfanne 147 Th. w asse rfre ie s  C bloral und 45 Tb. Formamid 
bei gewohnlicher Temperatur zusammen. Beide Fliłssigkciten zeigen zuniicbst keine Nei- 
?u"g, sieb mit einander zu yerbinden, nacb kurzem Umriihreu jedoek wird die Miscbung 
<mter erhoblicher Selbsterwiirmung klar. Man stellt sie nun wohlbedeekt eiuige Zeit 

Seite.
Ist sie naeb dem Erkaltcu auf mittlere Tempei'atur nicbt freiwillig krystalliniseb 

bstarrt, so zwingt man sie zum Krystallisiren durch Reiben („Kitzeln11) mit eincm Glas- 
stabe. Hat man krystallisirtes Chloralformamid zur Hand, so kanu man das Krystallisiren 
durch Eintragen eines kleinen Krystallckens sebr besckleunigen. Aucb das Festwerden 
''er Hiissigen Mischung erfolgt unter Abgabe von Wiirme. Die yijllig erkaltete und fest 
gewordene Masse krystallisirt man sebliesslich aus Wasser odor 30 procentigem Alkohol 
"••t der Vorsickt um, dass man eine Erwarmung iiber, 60° O. liinaus sorgfaltig rermeidct.

Die Darstellung im pbarmaceutiscben Laboratorium ist nicbt rentabel wegen der 
>n den Mutterlaugen yerbleibenden betracbtlicben Antheile. Sie cmpfielilt sicb jedocb zu 
Uebungszwecken. In diesem Falle sollte man aber, da das wasserfreie Cbloral docb be- 
Z()gen werden wird,1) gleicb aucb andere Deriyate, z. B. Cbloralbydrat, Chloralalkobolat 

s. w. darstellen.
Der chemiscbe Vorgang besteht einfacb darin, dass sicb Cbloral und Formamid unter 

Auftósung der doppelten Bindung des Sauerstoffatomes zu Chloralformamid yereinigen:
___ " T l ____ H

CC13C <  n -h  HHN . H . CO =  CCI3C=— OH
u '^ -N H .H C O

Chloral Form am id Chloralformamid.

E ig e n se h a fte n . Das Chloralformamid bildet schneeweisse, gliiuzende, weisse 
^tystiillchen. Es scbmilzt bei 114—115° O. und zerfiillt bei dem Versuche, es zu destil- 
'■ten, in seine Komponenten, d. i. Cbloral und Formamid. Es lost sicb langsam in etwa 
^  Tb. kalten Wassers, rascher in etwa 1,5 Tb. Alkohol. Das Auflosen in Wasser darf 
hiichstens durch sebr miissige Erwarmung unterstiitzt werden, da die wasserige Losung 
Sehon wenig iiber 60° liinaus unter Ruckbildung von Cbloral und Formamid zerlegt wird.

Eine e ig e n tlio b e  Id e n t i ta ts r e a k t io n  fur dieses Praparat giebt es zur Zeit 
'•och n ich t. Die Angabe der Germ. III: „Die Krystalle geben beim Erwarmen mit Natron- 
lauge eine triibe, unter Abscbeidung von Chloroform sich kliirende Losung11 trifft aucb fur 
âs Chloralhydrat zu, welcbes sicb ttbrigens durcb seiuen eigenthtimlicken Gerucb und 

^"tch die leicbte Loslichkeit in Wasser von dem Chloralformamid untersclieidet. Durch

’) Man halte das wasserfreie Chloral nicht liingere Zeit yorratliig, sondern yorarbeite 
,;s bald, da es — bisweilen sohr rasch — in dio „porcellanartigo Modilikation11 ubergobt.



diese Eeaktion wird daker lediglick die Gegenwart von Chloral in irgend emor Fonu 
nachgewiesen. Dagegen felilt es an einem einfaehen Hilfsmittel, das Vorkandensein des 
Ameisensaurerestes festzustellen. Yon anderer Seito ist in diesel' Bcziekung mit TJnrecht 
Werth darauf gelegt worden, dass bei dem Erwiirmen mit Natronlauge zugleiek Ammoniak 
in Freiheit gesetzt wird, ais Zersetzungsprodukt des zurtickgebildeten Ammoniumformiates. 
Ammoniakentwickelung tritt unter diesen Bedingungen aucb bei anderen — and geradc 
ais Schlafmittel empfohlenen — Chloralderivaten, z. B. bei dem Chloralamid und dem 
Ohloralammonium ein. Ein sichereres Kennzeicken wiire die Entwickelung von Kohlenoxyd 
beim Erwarmen mit konc. Schwefelsaure.

Das Charakteristische des Chloralformamides besteht eben darin, dass es eine (zieni- 
licb lose) Yerbindung von Chloral mit Formamid ist. Alle YeranderuDgen, welche fiir das 
Chloral und das Formamid bekannt sind, werdeu daher auch fiir die Verbindung beider 
zutreffen. Dahin gehbren z. B. die leichte Spaltbarkeit des Ohlorals in Chloroform und die 
Ueberfiikrung des Formamides in Ammoniumformiat unter dem Einflusse von atzenden 
Alkalien:

H . C0NH2 -j- H,0 =  HCO,NH4
Form am id A mm onium form iat.

Das Chloralformamid enthiilt naeh seiner Bereitung und nach seiner Formel 76,6 Proc. 
wasserfreies Chloral und 23,4 Proc. Formamid.

JP rttfung. 1) Das Formamid bildet w eisse , gerucklose Krystalle, welche in etwa 
20 Th. kaltem Wasser loslich sind. (Chloralhydrat bildet durchsichtige Krystalle, welche 
steehcnd rieehen und sekr loicht in Wasser loslich sind.)

2) Die Losung von Chloralformamid in 9 Th. Weingeist darf blaues Lackmuspapier 
nicht rothen (freie  A m eisen sau re , S a lz sau re  ais Zersetzungsprodukte des Praparates). 
Die wasserige Losung reagirt ganz schwach sauer.

3) Die namliche alkoholisehc Losung soli sich auf Zusatz von SilbernitratlSsuug 
nicht sofort verandern. Eine weisse Trubung kbnnte von S alzsiiu re  (in einem zersetzteii 
Praparate), aber auch von freiem F orm am id  herruhren, doeh wiirde sich diese Yenui- 
reinigung schon durch das Sinken des Schmelzpunktes zu erkennen geben. Die Beobach- 
tung ist sofort anzustellen, da naeh einiger Zeit in der mit Silbernitrat yersetzten afto- 
holischen Losung auch bei reinen Priiparaten eine rothliche Farbung infolge Reduktion 
des Silbernitrates eintritt.

4) Erhitzt, sei Chloralformamid fliichtig (Riickstand: u n o rg an iseh e  Verunreini- 
gungen), ohno leicht entziindliche Dampfe zu eutwiekeln. Diese Priifung bezieht sieli anf 
eine Verwechslung mit C h lo ra la lk o h o la t, oder U re th a n , welche beide beim Erliitzen 
Weingeist abspalten und daher leicht entziindliche Dampfe von Alkohol abgeben.

A u fb e w a h r u n g .  V o rsich tig ! Gegen Licht ist des Chloralformamid, soweit die 
Erfahrungen bis jetzt reiehen, nicht empfindlich.

A n w e n d u n g .  Chloralformamid wird ais Schlafmittel benutzt. Seine Wirkung 
beruht auf dem Umstande, dass es in der Blutbahn in Chloral und Ammoniumformiat ge- 
spalten wird. Ais Vorzug vor dem Chloralhydrat wird ihm nachgeriikmt, dass es die 
Athmung und Herztkiitigkeit nicht beeinflusst, den Blutdruck nicht herabsetzt und die 
Verdauung nicht stort, was jedooh liach L anosaabd nur in hedingtom Maasso der Fali ist. 
Die schlafbringende Dosis ist 1—2—3 g. H flchstgaben : pro dosi 4,0 g, pro die 8,0g 
(Germ.).

Ausgeschieden wird das Chloralformamid, ebenso wie das Chloralhydrat, ais Uro- 
c h lo ra ls a u re , s. unter Chloralhydrat.

L osu n g en  von C h lo ra lfo rm am id  in  W asse r sind aus den oben angefiihrtcn 
Griinden ohne Erw & rm ung darzustellen.

X. f  Chloralose. A n liy d r o g lu c o c h lo r a l C ,IIUC1.,0„. Mit dem Namen „OhioraiO0CU 
hezeiehnen H ankiot und R ichet das schon 1889 von A. H efpteb  dargestellte Anhydro-' 
glucochloral.



D a rste llu n g . Man erhitzt im geschlossenen Rohr ein Gemisch gleicher Theile 
wasserfreien Chlorals und troclcner wasserfroier Glucose (Traubenzucker) eine Stuude lang 
auf 100° C., behandelt die Reaktionsmasse nacli dem Erkalten mit wenig Wasser, darni 
mit siedendem Aether, und bring-t die atherischen Ausziige zum Verdunsten. Der Ver- 
ihmstungsruckstand wird mit Wasser aufgenommen und solange mit Wasserdampf destillirt, 
bis alles Chloral yertrieben ist. Die nunmehr hinterbleibende Substanz kann man durch 
successive Krystallisation in einen a-Iiorper, welcher in kalteni Wasser wenig, in warmem 
Wasser sowie in Alkohol ziemlicb loslich ist, und in einen /?■ Korper trennen, welcher auch 
in heissem Wasser sehwer loslich ist.

Der soeben angefiihrte leichter losliche a-Korper ist die Chloralose, die sehworer 
ltisliche /3-Substanz nennen H a n k io t  und R ic h e t  „Parachloralose". Die Ausbeute an ersterer 
betragt nur 3 °/0.

Die Chloralose bildet farblose, feine Nadeln, welche bei 184 bis 186° C. sehinelzen. 
Sie liist sioh in 170 Th. Wasser von 15° C., leichter in heissem Wasser, sehr leicht in 
Alkohol, Aether und Eisessig. Die Krystalle sekmecken bitter.

CCl3CHO +  CuH,,2Oa =  H„0 4- C8Hu Cl8Oa.
Chloral Glucose Auhy drogi ucochloral

Die Chloralose ist ein Hypnoticum und steigert die Erregbarkeit des Ruckenmarkes. 
hie Wirkung ist nicht lediglich dem in der Vcrbindung yorhandenen Chloral zuzuschreiben, 
da man schon mit 0,5 g mehrstundigen, ruhigen, tiefen Sohlaf erzeugeu kann, selbst bei 
Porsonen, bei denen andere Schlafmittel unwirksam sind. Ais Einzelgabe soli man iiber 

g nicht hinausgehen. V o rs ic h tig  au fbew ahren .
t  P a r a c lilo r a lo se  hat die gleicke empirische Zusammensetzung wie Chloralose, 

namlioh C8HUC180 6 und ist mit dieser entweder isomer oder polymer. Farblose, perlmutter- 
artig glanzende Blattchen, in kaltem Wasser gar nicht, in heissem Wasser wenig loslich, 
leicht loslich in heissem Alkohol, Aether und Eisessig. Schmelzpunkt 229° C.

Aehnliche Verbindungen sind: A rab ino -C h lo ra lo se , aus Chloral-)-Arabinose, G a
lar,to-Chloralose (Galaktochloral) aus Chloral-f-Galaktose, L aevu ló -C hlora lose  
(Laevulo-Chloral) aus Chloral-|- Laevulose und X ylo-C lilo ralose (Xylochloral) aus Chloral 
■fSylose dargestellt. Indessen werden dieselben z. Z. therapeutisch kaum vervvendet.

f  C liin o r a l. Ein angeblich aus Chinin und Chloral dargestelltes Additions- odor 
Kondensationsprodukt. Eine dlige, dickliche und sehr bitter schmeokende Ellissigkeit, 
"'ciche wedor die Reizwirkung des Chinins, nocb diejenige des Chlorals besitzen und auf 
die Herzthatigkeit ohne Einfluss sein soli. Seine Yerwendung ist vornehmlick ais anti- 
septisches Mittel gedacht, indem es ais solckes sogar das Quecksilberchlorid ubertreffen 
soli. — Innerlieh werden 0,05—1,0 g ais Einzelgabe angegeben, wiihrend zur schlafbringenden 
Wirkung des Mittels grossere Gabon erforderlich sind.

f  C o ffe in -C h lo ra l, C liloral-C o Hein entsteht durch Zusammenbringcn von 10 Th. 
Ooffein mit 7,8 Th. Ckloralkydrat in lconc. wasseriger oder alkoholiseher Losung und Ver- 
dnnsten der klaren Losung bei massiger Warnie.

Farblose, glanzende, in Wasser und in Alkohol leicht losliche Blattchen. Beim 
Krwiirmcn mit Alkalien spalten sie sich in Coffem und Chloroform. Die wasserige Losung 
spaltet sich beim Erwarmen in ikrę Kompononten.

Die Verbindung wird bei hartnliokiger Yerstopfung subkutan ais leichtes Abfiibr- 
"littel und ais Berukigungsmittel bei Reizung des peripherischen Nervensystems angewendet. 
Dosis: 0,2 — 0,4 g — 0,9 g pro die.

f  Cli lo r o  brom . Eine Losung von 6 Th. Kaliumbromid und 6 Th. Ckloralformamid 
in 58 Th. Wasser. .Schlafmittel. Dosis: 1 Essloffel voll.

f  .F od o-P lien o-C lilora l. Eine Mischung aus gleichon Theilen Jodtinktur, Karbol
owe und Chloralhydrat. Braune Eliissigkeit zum Aufpinseln bei parasitaren Haut- 
wkrankungen angewendet.

f  S o m n a l. Eine Auflosung von Chloralhydrat und Urethan in Alkohol. Lediglich 
°ine Mischung, kein chemisohes Praparat.



f  Chloralum camphoratuiu. C h lo ra l-K am pker. K am pker-C hloral. Gleiche 
Thoile Chloralhydrat und Kainpher werden im erwarmten Mdrser zusammengerieben, bis 
sie sich vollstandig verfiussigt haben. Ais kautreizende Einreibung angewemlet. Bei mitt- 
lerer Temperatur aufzubcwahren.

t  C h lo ra l-A ce to p lie iio n o x iiu  (C0II#)(C II3JC =  NO . CU . (O li(C C I,. Zur Darstellung 
werden molekulare Mengeu wasserfreies Chloral uiul Acetophenonoxiin bei niedriger Tem
peratur und zwar zweekmassig bei Gegenwart eines Verdiinnungsniittels wie Beuzol zu- 
sammengebracli t.

Farblose, bei 81“ C. sclimelzende, in Alkohol und Aether leiclit loslicke Prismen. 
Dureh Siiuren, lcickter noch dureh Alkalien, erfolgt Spaltung in die Komponenten.

An Stelle des Chloralhydrats, desson unangenehme Nebenwirkungen es nieht besitzen 
soli, bei Krampfzust&nden, wie Epilepsie, Eklampsie und Tetanus. — V orsichtig  auf- 
zubew ahren .

Captoluin. C aptol. Ein Kondensationsprodukt von Chloral und Gerbsaure.
Zu einer heissen wasserigen Liisung von Tannin fiigt man Seliwefelsaure und naeb 

Abscheidung des Tannins eine konc. Losung von Chloralhydrat. Das Ganze wird bis zu1 
Bildung einer Pasta erhitzt. Der Niederschlag wird abfiltrirt, gewasehen und getrocknet. 
(Engl. Patent 2882.)

Graubraunes, amorphes Pulver, welches in heissem Wasser loslich ist, beim Erkaltcu 
sich aberzum Theil wieder abscheidet. In Alkohol ist es leicht loslich; die wiisserige Ldsung 
giebt mit Eisenchlorid eine olivgriine Earbung, die auf Zusatz von Sauren, z. B. Salzsauro 
oder Oxalsaure, wieder vcrsehwindct. Beim Erhitzen des Captols mit Anilin -{- Kalilange 
tr itt  starker Isonitril-Geruck auf. — In den Handel gelangt eine lOproeentige alkoliolische 
Captol-Lbsung.

Nach E ichiiofp ist das Captol ein ausgezeiehnetes Mittel bei Seborrhoea capitis, 
die sich in Schuppen- und Schinnenbildung mit allmahlichem Haarausfall iiussert. Man 
reibt die erkrankte Kopfhaut morgens und abends mit einer 1—2procentigen alkoholischcn 
■Oaptollosung ein, wobei Seife, Pomadę, Salben auszuschliessen sind. Etwaige Flecke iu der 
Waschc lasscn sich dureh verdiinnte Salzsaure oder dureh Oxalsaure entfernen.

S p ir itu s  C a p to li. C a p to l-H a a rs p ir i tu s . Bp. Captoli, Clilorali hydrati, Acidi 
tartarici aa 1,0. Olei Ricini 0,5, Spiritus (65 Yol. Proc.) 100,0, Parfum ad libitum.

S p ir itu s  C a p to li c o m p o s itu s . Rp. Captoli, Acidi tartarici, Rosorcini aa 1,0, 
Acidi salieylici 0,7, Olei Ricini 0,5, Spiritus (65 proc.) 100,0, Parfum ad libitum.

L ią u o r  c r in a l is .  C h lo ra l-T a n n in -H a a ro l. Glycerini, Aquae destillatae aa40,0, 
Chlorali hydrati, Acidi tannici aa. 10,0. Gegen Haarerkrankungen, welcho dureh Mikroben 
veranlasst. werden.

En cni a C h lo ra l i  h y d r a t i  Waldknbuiig.
Ilp. Chlorali hydrati 2,5

Aquae destillatae
Mucilaginis Gummi arabici tui 50,0.

■&. Z lim Klystier.

E in p ia s tr i im  C h lo ra l i  h y d r a t i .
Rp. 1. Chlorali hydrati pulv. 10,0

2. Cerao flavae 30,0
3. Sebi ovilis 20,0.

Man lfist 1 in der geschmolzenen Misehung von 
2 und 3, und bringt in Stnngenform.

L in c tn s  C h lo r a l i  h y d r a t i .
(Miinch. Ap. V., Nosokoin. Vorschr.)

Rp. Chlorali hydrati 3,0
Sirupi Aurantii corticis 
Aquae destillatae aii 15,0.

I i in im o n tiim  C h lo ra l i  h y d r a t i .

Rp. Chlorali hydrati pulyerati 10,0
Olei Amygdalarum 50,0.

Solve, Zum Einreiben der schmerzhaften Stellcn.

Tjiqn o r  C h lo ra li  b ro n ia tu s  Fellkrer, 
(Miinch. A. V.) loco Brom i di a.

Ilp. Chlorali hydrati 8,0 g
.Kalii bromati 6,0 ,
Extraeti ^Tyoscyami 0,3 „
Extracti Cannabis Indieao 0,0-18 „ 
Aquae Menthae piperitae 1,0 „
Aqnae Aurantii florum 30,0 ,,
Chloroformii gtt. V
Tincturae Zingiberis 3,0 ,,
Sirupi Liquiritiae 15,0 .,
Aquae destillatae 32,0. „

III ix  t u r a  a n o d y n a  L ik b r e ic h ,
Rp. Chlorali hydrati 2,5

Aquae destillatae 
Sirupi Aurantii corticis aa 15,0.

Ais Sedaticum  1 Thceloffcl bis 1/.» EssHtffel.
Ais H ypnoticum  auf einmal zu nehmen.

M ix tu ra  C h lo ra li  h y d r a t i .
(Miinch. A. V., Nosokom. Yorschr.)

Itp. Chlorali hydrati 5,0 
Aquao 75,0
Sirupi Sacchari 20,0.



M ix tu r»  C h lo ra li h y ilra ti coniposita
loco Br o m idi a (Hamb. Vorschr.).

Bp. i. Extracti Hyoscyami 1,0
2. Kalii bromati
3. Chlorali liydrati aa .100,0
4. Aquao 300,0
5. Tincturac Quillajae 30,0
6. Extracti Cannabis Indicac 1,0
7. Spiritus (90 Yol. Proc.) 20,o
8. Aquae * q. s. ad (500,0.

Mail loat 1—4 und filtrirt, fiigt 5 /.u, hierauf die 
filtrirtc Losung von 6 iii 7, schliesslich 8 q. s.

M istura C hlorali e t  P o tassii Brom idi com posita
(Nat. Form.).

Oompound Mi x tu rę  oi! Clii o ra i and 
P o tassium  Bromido. Bromidia.

Rp. Chlorali liydrati 250,0 g
Kalii bromati 250,0 „
Extracti Cannabis Iudicae (U-St.) 2,0 „
Extracti Hyoscyami (U-St.) 2,0 „
Spiritus (95 Yol. Proc.) 60 ccm
Tincturae Quillajae (55 „
Aquae q. s. ad 1 Liter.

M ixtim i h y p n o tica  W a l d e n b u r g .

Rp. Chlorali liydrati 3,0
Kalii bromati 5.0
Aquae dcstillatac 100,0
Sirupi Aurantii corticis 50,0.

Abends den 1/3 Theil auf einmal zu nehmen.
M ix tu ra  sodativa  J a s t r o w it z .

Rp. Chlorali liydrati 10,0
Morpliini hydrochlorici 0,1
Iufusi Althaeae frigide parati 150,0 
Succi Liquiritiae depurati 10,0.

1 bis 2sti'mdlich 1 Esslttffel ais Sedativum bei 
Geisteskranken.

Ołowiu Jecoris chloralisatum.
Rp. Chlorali liydrati 10,0 

Olei Jecoris 190,0.
Abends 1 Essloffel fur Phtliisiker.

Sirupiis Chlorali (Gall.).
Sirop de Chi orał (Gall.).

Itp. Chlorali liydrati 50,0
Aquao destillatae 45,0
Sirupi Sacchari (spec. G. =1,32) 900,0 
Spiritus Mentliae 5,0

Suppositoria Chlorali liydrati Wiiidborne. 
I.

Rp. Chlorali liydrati 4,0
Saponis medicati 2,5.
Mellis q. s.

Fiant suppositoria No 2.

II.
Cerae flavac 3,0
Olei Cacao 12,0
Chlorali hydrati 3,0.

Fiant suppositoria No. 3.

Yot. Mlxtura scdativa pro canibus.
Rp. Chlorali hydrati 10,0

Gummi arabici
Sirupi Sacchari aa 10,0
Aquac communis 150,0.

Stundlieh einen Essloffel. Flir einen Hund mit 
nilchtlichom Heulen.

Bp. Captoli, Acidi tartariciUnguentum pomadiuuui Captoli, O apto l-P om ado.
1—2,0, Lanolini 5,0, Yaselini 90,0, Parfum ad libitum.

Chloroformium.

I f  Chloroformium (Austr. Germ). C h loroform n m  (Brit. Iielv. U-St). C liloro- 
forme o ff lc im il (Gall). C h lo ro fo rm . T r ic lilo rm eth a u . F orm yliu n  (F o rm y le ) tr ic li lo -  
latum . F o r m y lc h lo r id . CUCI,. M ol. Ge w . =  119,5. Die Hauptmengen dieses Praparates 
" erden auch lieute noeh durch Einwirkung von Chlorkalk auf Weingeist odcr Aceton dar- 
gestellt. Nicht unbedeutende Mengen werden ferner durcli Zersetzuug von Cbloralliydrat 
gewonnen. Ausserdem aber kommen nocli eine grosse Anzahl Specialmarken im Handel vor.

D a rs te llu n g . 1) Aus W e in g e is t  und C h lo rk a lk . 20 Tb. Chlorkalk von 
30 Proc. Chlorgehalt werden in einer gerauiriigen Destillirblase mit 80 Tb. Wnsser an- 
gerUhrt und mit 4 Tb. fuselfreiem Weingeist von 86 Proc. vermischt. Nachdem die Blase 
gehOrig gedichtet und mit der Kuhlvorrichtung in Yerbindung gcbracht worden ist, er- 
Warmt man den Blaseninhalt auf 45—50° C. durch Einlassen von Dampf. Sobald diese 
Temperatur erreicht ist, stelłt man den Dampf ab, da sonst die Reaktion zu sttirmisch und 
unter Bildung anderer Produkte verlaufen wiirdo. Unter freiwilliger Erwiirmung beginnen 
aun Chlorkalk und Weingeist auf einander einzuwirken, und es destillirt eine Misek ung 
von Wassor, Alkohol und Chloroform iiber. Wenn die Reaktion nachliisst, kann man sie 
durch weiteren, vorsichtigen Zutritt von Dampf auf’s nono heryorrufen.

Nach Beendigung der Operation bildet das Destillat zwei Schichten, von denen dic 
"Utere, spec. schwerere, aus Rohchloroform, die obere, spec. leiebtere, aus einer wasserig- 
ulkoholischen Anflosung von wenig Chloroform besteht, aus welcher man durch Verdiinnen 
111 it Wasser das in Losung gehaltene Chloroform abscheiden kann.



Man trennt nun das Rohchloroform von der wasserigen Fliissigkeit, wasclit es *■ 
nachst mehrmals mit Wasser und behandelt es alsdann mehrere Tage unter hśiufigem Um- 
sehiitteln mit koncentrirter Schwefelsaure, um die gebildeten chlorhaltigen Nebenprodukte 
zu entfernen. Diese Behandlung ist so oft zu wiederholen, bis die Schwefelsaure durch 
das Chloroform nicht mehr gescliwarzt bez. gebrilunt wird. Das so gereinigte Chloroform 
wird hierauf von der Schwefelsaure getrennt, mit einer Losung von Natriumkarbonat, 
spater mit Wasser gcwaschen, alsdann durch Maceration mit geschmolzenem Chlorcalcium 
oder gegliihter Pottasche (oder zum Schluss mit Phosphorsiiureanhydrid) entwassert, hierauf 
der Rektifikation bez. Destillation aus dem Wasserbade unterworfen, wobei die ersten, in 
der Regel triibe iibergehenden Antheile gesondert aufgefangen und nur die bei 59—62° 
iibergehenden Antheile ais Chloroform aufgefangen werden. Durch Zusatz von fuselfreieffi 
absoluten Alkohol wird das reine Chloroform alsdann auf das geforderte spec. Gewicht 
gebracht.

2) A us A ce to n  und C hlorkalk . Seit etwa 20 Jahren wird Chloroform aucb aus 
dem bei der Holzossigfabrikation abfallenden Roh-Acetou dargestellt. Man mischt 270 Tir 
Chlorkalk (von 33 Proc. Chlorgehalt) mit 800 Th. Wasser und liisst ein Gemisck vou 
22 Th. Acetoir und 70 Th. Wasser zufliessen. Die Bildung des Chloroforms erfolgt freb 
willig und wird spater durch schwache Erwllrmuirg unterstiitzt.

a) 2[CH8 . CO . OH,] +  3 Ca (OCl)2 =  2 [CR,—CO . CC13] - f  3 Ca (OH),
Aceton Tri chloracoton

b) 2 [CH,. COCClj] - f  Ca (OH), =  Ca(C,lI30,).2 +  2 CH Cl,
Tri chloracoton Calciumacotat Chloroform

Das ais Nebenprodukt entstandene Calciumacetat kann auf Essigsaure oder durch 
trockne Destillation wieder auf Aceton verarbeitet werden.

3) C hloroform  aus C h lo ra l. Wasserfreies Chloral oder Chloralhydrat werdeu 
mit Natronlauge von 1,1 spec. Gewicht einige Zeit digerirt, alsdann destillirt. und das g*5" 
wonnene Chloroform schliesslich, wie sub 1) angegeben, gereinigt.

Auf die D a rs te l lu n g  v on C hloroform  d u rch  E lc k t r o ly se einer massig starkeu 
alkoholischen Losung von Calciumchlorid (analog dem .Jodoform) ist zwar ein Patent ge- 
nommen worden, doch ist das Produkt selbst im Handel anscheinend noeh nicht zu haben- 

Das von den Pharmakopoen recipirte Chloroform ist nicht reines Chloroform, viel- 
mehr haben die officinellen Chloroform-Sorten, um ihre Haltbarkeit zu erhbhen, Zusatze von 
Alkohol erfahren. Eine Ausnahme hiervon macht die Gall.

E ig e n sc h a fte n . A) des re in en  C hloroform s. Dasselbe hat im itbrigen die 
noch zu bespreohenden Eigenschaften des officinellen Chloroforms, doch ist sein spec. Ge
wicht bei -j- 10° C =  1,5088, bei 15° C =  1,502, bei 17,75® C =  1,497, bei 20° C =  l :493d. 
Der Siedepunkt liegt unter dem normalen Barometerdrucke bei 62° C. Das reine Chloro
form hat die Eigenschaft, sieh unter dcm Einilusse von Luft und Licbt (bei dirckter 3°' 
sonnung sohon nach einigen Stunden, im zerstreuten Tageslichte nach Tagen oder Wocben) 
zu zersetzen. Im Yerlaufe dieser Zersetzung tritt zunachst freies Chlor auf, darni ent- 
stelien Phosgen (s. S. 36), welches an seinem widerliehen Geruch kenntlich ist, Wasser,. 
schliesslich Salzsiiure. 1) 2 CUCI, - f  3 O =  2 GOCI, - f  JLO - f  2 Cl. 2) COCL +  H.,0 =  C0j 
-f- 2 HC1. Diese Eiihigkeit des Chloroforms, durch Licht zersetzt zu werden, ist eine Eigbn' 
sehaft des re in e n  Chloroforms und kann diesem durch einen verhaltnissmassig ldeinen Zn- 
satz von Alkohol genommen werden. Durch diesen Zusatz von Alkohol werden spec- 
Gewicht und Siedepunkt etwas beeinflusst. Nach B il t z  ist

Bei einem 
Alkohol-Zusatz von

0,25 Procent 
0,50 „
1,0
2,0

das spec. Gewicht 
boi 15° C. 

1.4977 
1.4939 
1.4854 
1.4705

der
Siedepunkt °C. 

61,3 -01,9  
61,07—61,8 
60,27-61,6 
59, 0—61,2



Durch Abkiihlen auf niedrige Temperatur erstarrt das reine Chloroform zu Krystall- 
aadeln, welche boi etwa — 70° C. schmelzen.

11) des o ff ic in e lle n  Chloroform s. Dieses ist eine Marę, farblose, leicht fliiehtige 
Fllissigkeit von eigentlitimlichem Geruche und stissliehem Geschmacke. In Wasser ist es 
nur wenig (1: 200) loslich, ertheilt demselben aber seiuen specifisehen Geruoh und Ge- 
schmack. Mit Weingeist, Aether, fetten und atherisehen Oelen ist es in jedem Verha.lt- 
nisse mischbar. Nicht mischbar ist es mit konc. Schwefelsaure oder mit Glycerin. Es ist 
ein ausgezeichnetes Losungsmittel fur eine Anzahl sonst schwerloslicher Stoffe. So lost es 
z. B. Jod (mit violetter Farbung), Sckwefel, Phosphor, Parafiine, Pette, Harze, Alkaloide, 
Kautschuk. Auf die Haut gebracht, verursacht es infolge seiner Verdunstung zunachst 
KSltegefiilil, alsdann bewirkt es Brennen und Rotkung der Hautstelle. Nach wiederholter 
iiusserer Anwendung von Chloroform stcisst sieh die Haut an den betreffenden Stellen ab. 
Chloroform ist n ic h t le ic h t  en tz iin d lich , sein Dampf aber verbrennt mit griiner 
Plamme, ohne jedoch mit Luft explosive Gemenge zu geben.

Konc. Schwefelsaure oder Salpetersaure greifen Chloroform bei mittlerer Temperatur 
nicht. an, dagegen fiihrt es ein Gemisch von konc. Schwefelsaure und rauehender Salpeter- 
sSuro beim Erwarmen in Nitrochloroform ( =  Chlorpikrin CC13N02) iiber, eine olige, bei 
112° C. siedende Flussigkeit. von heftig reizendem Geruche. Alkoholische Kali- oder Natron- 
laugo wirkon zersetzend auf Chloroform unter Bildnng von Alkalichlorid und Alkaliformiat: 
CHC1,, -f-4 KOH =  8 KC1 -j- HCO..K +  2H20. Auf dem Auftret.eu von Ameisensaure bei 
dieser Reaktion beruht die Thatsache, dass Chloroform aus FnriLiNoIscher Losung- beim 
Erhitzen Kupferoxydul abscheidet.

Eine weitere, sehr wichtige Reaktion ist die I s o n itr i l r e a k tio n  oder Carbyl- 
um inreaktion  (A. W. v. H opmann). Diese bestcht, darin, dass Chloroform beim Er
hitzen mit (weingeistiger) Kalilauge und irgend einem primaren Amin die ausserordentlieh 
widerlich rieehenden Isonitrile giebt. Benutzt man ais primares Amin =  das Anilin, er- 
hitzt man also das letztere mit ('weingeistiger) Kalilauge und etwas Chloroform, so bildet 
sich P h e n y lc a rb y la m in  oder Iso c y a n p h e n y l: CjHj .NHsj -(- CCl8H-(- 3K0H =  3KC1 
+  8H2O +  C0H6NC.

Von E a rb re a k tio n e n  sind einige von Interesse, welche Chloroform mit mehreren 
Phenolen bei Gcgenwart von atzenden Alkalien giebt:

a) Beim Erwarmen von Chloroform mit Resorcin und 33 proc. Kalilauge entsteht, gelb- 
rothe Fiirbung mit griiner Fluorescenz.

b) Beim Erwarmen von Chloroform mit Naphthol und konc. Kalilauge entsteht 
hlaue Farbung, an der Luft in Griin, dann Braun iibergehend.

Das spec. Gewicht und die Siedetemperatur des officinellen Chloroforms werden von
den hier berucksichtigten Pharmakopoen wie folgt angegeben:

Austr. Brit. Gall. Germ. IIelv. D-St.
Gewicht bei 15 0 C. 1,485—1,50 1,49—1,495 1,50 1,485—1,489 1,485—1,49 >1,19.

S’iede-Temperatur. 0 O. 60—62,0 60—62,0 60,8 60—62 60—62 60—61.
Hiernach G ehalt an  Alkohol in °/0 0,25—1,0 0,4—0,7 — 0,7—1,0 0,7—1,0 0,6—1,0.

Ein Gehalt von 1,0 Procent absolutem Alkohol ist bei sonst zweckmiissiger Auf- 
hewahrung im Stande, das Chloroform jahrelang vor Zersetzung zu schtitzen. Bei einem 
Gehalt von 0,25 Proc. dauerte die konseryirende Wirkung mehrere Wochen, bei 0,5 Proc. 
U Monate. Wie man sich diese Wirkung des Alkohols yorzustellen hat, ist noch nicht 
aufgeklhrt. Ueber dic Bestimmung des Alkohols im Chloroform s. Pharm. Centralh. 1897, 647.

jP r ilfu n g .  Dass eine Flussigkeit Chloroform ist, erkennt man an dem eigenthiim- 
lichen Geruche, ferner an dem zutreffenden spec. Gewichte und am Siedepunkte. Die 
Isouitril-Reaktion ist fur die Bestimmung der Identitat allein nicht hinreichend, denn sic 
>st so scharf, dass sie in ciner Flussigkeit mit ahnlichcn physikalischen Eigenschaften wie 
Aethylenchlorid und Aethylidenchlorid auch noch wenige Procente Chloroform erkennen 
lassen wiirde. Die angegebenen Farbreaktionen treten auch mit Chloral, Bromal, Bromoform 
hnd Jodoform ein. Die P riifu n g  auf R e in h e it  hat sich auf folgende Punkte zu er- 
streeken:
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1) Es soi klar, farblos und zeige das yorgeschriebene spec. Gewieht und gehe in 
seiner gauzcn Menge boi 60—62° O. tiber. Boi der Bestimmung der Siedotemperatur wemle 
man eine grdssere Menge Chloroform (100—200 ceni) an und destillire diese ans einem 
Eraktionskolbchen, welches in cin Wasserbad eingehiingt wird. Die Temperatur des ais 
Warmeąuelle dienenden Wassers soli 70° C. nieht erheblieh tibersteigen.

2) Der Geruch sei charakteristisch, nieht unangenehm erstickend (Phosgen), Werden 
etwa 5 ceni Chloroform auf gutem Eiltrirpapier der freiwilligen Verdunstung iiberlassen, so 
soli sich kein fuseliger oder anderer unangenehmer Geruch wahrnehmen lassen.

3) Man schiittelt in einem sauberen Stopfenglase 20 ccm Chloroform mit 10 cem 
vorher ausgekochtem und wieder erkaltetem Wasser eino halbe Minuto kraftig dnieli. 
Nach dem Absetzen des Chloroforms wird die wasserige Schicht mittels einer Pipette ab- 
gehoben. Sie darł a) empflndliches blaues Lackmuspapier (M arke-H elfenberg) nieht 
rothen (bez. durch neutrale Lackmustinktur nieht roth gefftrbt werden), andernfalls ist 
f re ie  S a lz sa u re  ais Zersetzungsprodukt, des Chloroforms (oder freie Schwefelsiiure, oder 
Essigsaure etc.) yorhanden; b) yorsichtig auf eine Mischung vou je 2,5 cem Wasser und 
Silbcrnitratldsung geschichtet, an der Beriihrungsstelle eine Triibung nieht heryorrufen. 
Eine weisse Triibung wiirde auf Gegenwart von S a lz sa u re  zuriickzufilkren scin, eine 
gelbliche oder rOthliche Triibung kdnnte von Anwesenheit a rs e n ig e r  Siiure oder Arsen- 
s a u re  herriihren, iiber dereń Vorkommen im Chloroform S cho ly ien  (Apoth.-Ztg. 1887, 92) 
berichtete.

4) Werden 5 ccm Chloroform mit 5 ccm Zinkjodids|arkelbsung (oder Cadiniuuijodid- 
starkeldsung Helv.) geschiittelt, so darf woder eine Blaufarbung dcrselben, noch eine rotli- 
liclie FBrbung des Chloroforms eintreten. Beide Erscheinungen wiirden durch in Freiheit 
gesetztes Jod bewirkt werden. Ais Verunreinigung, welcho das Jod aus dem Zinkjodid 
in Freiheit setzt, gilt freies Chlor; man nimmt an, dass auch dieses ein Zersetzungs
produkt des Chloroforms ist.

5) 20 ccm Chloroform sollen bei hauflgem Schiitteln mit 15 ccm Schwefelsauie in 
einem 3 cm weiteu, yorher mit Schwefelsiiure gespiilten weissen Glase mit G lasstopsel 

innerhalb einer Stunde die Schwefelsiiure nieht fiirben. Hierzu ware folgendes zu be- 
merken: Chloroform wird von konc. Schwefelsiiure nieht angegriffen, cs ist gegen Schwefel- 
saure „parum  a ffin is" . Wohl aber werden von der Schwefelsiiure angegriffen unter 
D unkel- h is S eliw arzfiirb u n g , die das Chloroform yerunreinigenden fremden Clilor- 
produkte, insbesondere Aethylidenchlorid und geehlorte Amylyerbindungeu, letztero aus 
fuselhaltigem Alkohol herruhrend.

Liisst sich ein Chloroform, welches diese Probe nieht liiilt, durch hlosse liektili- 
kation in ein probohaltiges umwandeln, so sind die Yerunroinigungen wahrscheinlich erst 
im Verlaufe der Aufbewahrung aus Korkstopfen etc. in das Chloroform gelangt. Biihren 
sie dagegen von fremden Chlorprodukten ber, so liisst sich das Chloroform durch einfache 
Itektifikation von ihnen niclit befreion und muss alsdann dem weiter unton angegebencn 
Eeinigungsverfahren unterworfen werden.

A ii fb e w a h n m y .  Wie schon bemerkt wurde, ist absolut reines Chloroform nieht 
gut haltbar. Seine Haltbarkeit wird jedoch erhoht durch einen geringen Weingeistzusat*. 
Aus diesem Grunde enthiilt das Chloroform der Pharmakopocn einen Zusatz von 0,5—1 Pi'01'' 
Weiugeist. Weiterhin bat man die Erfahrung gemacht, dass das Tageslicht die Zer- 
setzung des Chloroforms begiinstigt; daher ist die Aufbewahrung u n te r  Lichtabschlnss 
zu empfehlen. Wegen seiner narkotischen Eigenschaften ist Chloroform endlich Vor- 
sich tig - au fzu b ew ah ren .

Fur die Praxis sind folgende Eegeln aufzustellen: das Chloroform werde in gelbeu 
(anaktinischen) Flaschen mit gut eingeriebenen Glasstopfen (!) an einem kiihlen Ortc 
Kcllers aufbewalirt. Korkstopfen sind nieht zu empfehlen, weil sie an das Chloroform 
Extraktivstoffe abgeben, infolgedessen dana das Chloroform die Sckwefelsaureprobe 
nieht h8.lt.



Dio Gefasse fiille man mit dem Chloroform fast ybllig un und wakle sic je nach 
dem Bedarf so gross, dass sie nickt zu oft gebffnet wcrden braucheu.

W irk u n g  u n d  A n w e n d u n g .  Auf der Haut erzeugt Chloroform beim Ver- 
dunsten Kaltegefiihl, Brennen, Rothung, Herabsetzung der Sensibilitat der betreffendon 
Stelle; auf Sekleimhauten Warmegefiihl und lokale Anastkesie. In grosser Verdunnung, 
z. B. ais C h lo ro fo rm w asser, ist Chloroform ein ausgezeicłraetes Antisepticum, z. B. 
zur Konseryirung- von Bxtraktlosungen ete. empfohlen worden.

Man wendet Chloroform au sse rlic li an unverdtinnt oder mit yerschiedenen Oelcn 
und alkoholisehen Fltissigkeiten kombinirt zur Linderung verschiedener schmerzhafter 
Affektionen: Neuralgien, rheumatischen Schmerzen, Zaknschmerzen, Ohrenschmerzen, wobei 
es zugleich ais Anastkctioum und Rubęfaciens wirkt.

In n e rlic h  gegeben, wird Chloroform resorbirt, und es kommt zu einer entfernten 
allgemeinen Wirkung, doeh ist dieselbe weniger sicher ais nach Einathmung von Chloro- 
formdampfen. — Die H a u p tan w en d u n g  lindet Chloroform ais Anastheticum bei chirur- 
giscken Operationen. Man lasst es zu diesem Zweeke mittels vor den Mund gehaltener, 
mit Chloroform getrankter Tiicher (auch Chloroform-Masken) einathmen unter genauer 
Beobachtung von Puls und Respiration des zu Chloroformirenden. Es folgt zuuachst ein 
Stadium der Erregung (Excitationsstadium), sodami yollstandige Bewusst- und Empfindungs- 
losigkeit. — Der Tod erfolgt nach iibermassiger Einathmung von Chloroform durch Herz- 
iShmung. Bisweilen tritt der Tod schon nach wenigen Ztigen durch Herzlahmung ein. — 
Pa in der Chloroformnarkose die Muskeln erschlaffen, so wird die Einrichtung von Yer- 
lenkuiigen durch Anwendung der Chloroformnarkose ungemein erleiehtert.

In der A nalyse wird das Chloroform namentlich ais Auflbsungsmittel yerwendet 
z'im Nachweis yon Jod und Brom: ferner zum Ausschiitteln von Alkaloiden (s. S. 210f), 
auch kann man es zur Trennung von festen Substanzen benutzen, dereń spec. Gewieht 
hoker oder geringer ist ais das des Chloroforms. Schiittelt man z. B. Gewiirze, Mohnsamen 
u. dergl. mit Chloroform, so sinken Sand und Steinchen zu Boden, wahrend die Mohn- 
samen etc. auf dem Chloroform schwimmen.

In der T ech n ik  dient. es namentlich ais Losungsmittel fur Kautschuk und Gutta- 
porcha. — Die Mischung von Chloroform mit Wasser ist durch einen kleinen Zusatz von 
Saponin moglich.

Chloroform ist auch das beste Mittel, um Theerflecke aus Zeugstoffen zu entfernen.
C h lo ro fo rm e r e c t ilte  du  co m m erce . (Gall.). Ist ein Handelschloroform mit rund 

* Proc. Alkohol, welches nach Gall. zu modicinisehem Gebraucho erst yerwendet werden 
aarf> nachdem es einem von ihr spceiell angegebenen Reinigungsverfabren unterworfen 
Yordon ist.

1te in ig u n g  des C hloro form s. Obgleieh das Chloroform des deutschen Handels 
^ur Zeit von grosser Reinheit ist, so kalten es viele Operateure und Apotheker doch 
%■ geboten, dasselbe noch einer Reinigung zu unterwerfen. In gleicher Weise wUrdcn 
a'tch Chloroformsorten zu reinigen sein, welche aus irgeud einem Grandę einer Reinigung

ig erscheinen,
... 1 Liter Chloroform giesst man in eino starkwandige weisse Flasche mit Glasstopfen,

100 cem farblose konc. Schwefelshure liinzu und sclnittelt die Mischung kraftig durch. 
^jcses Durchschfltteln wiederholt man wahrend eines Tages 1/2stundlich, bewalirt aber 
y'ahrend der Pausen die Flasche an einem dunklen Orte auf. Nach dem Absetzen scheidet 
jban das Chloroform von der Schwefelsaure und schiittelt es mit einer neuen Menge von 
^ - 6 0  ccm Schwefelsaure durch und wiederholt diese Behandlung, bis die Schwefelsaure 
•elit mehr merklicli gefiirbt wird. Ist dieser Punkt erreicht, so trennt man das Chloro- 

.°rrn von der Schwefelsaure, wascht es zunaehst zweimal mit je 100 ccm Wasser, dann 
5Sst man os zweimal 12 Stundon unter gelegentlichem Umschutteln mit 100 ccm einer 
'JUnnen Sodalosung (1 : 10) in Beriihrung, wascht nochmals mit Wasser und sammelt das 
t^aschene Chloroform. Alsdann rnacerirt man es 12—24 Stunden unter gelegentlichem 
Phischutteln iibor geschmolzenem Oalciumchlorid, giesst os ab und rektificirt, es aus dem 
Dassorbade, am besten aus einer Retorto (s. Fig. S. 190) mit eingesetztem Thermometer. 
p n  fiingt die ersten, gewOhnlioh etwas triibe ubergohonden 5 Procent gesondert auf, dann 
8 Chloroform etwa 90 Procent, und die letzten 5 Proc. sammelt man wieder besonders.



Zum Schluss mischt man dem Chloroform das erfordorliche Quantum absoluten, reinen 
Alkohol zu.

Dio G all. schreibt vor, die Rcktifikation unter Zusatz eincr kleinen Mengc Mandelól 
auszufiihren, ein frtihcr hiiuiig geiibter, ilicht nnrationeller Kunstgriff, durch welchen 
riechende Yerunreinigungen zuriickgekalten werdon sollen, der in Deutsehland aher in 
Vergessenheit gerathen zu sein scheint.

T o d esfd lle  in  d e r  K a r  kosę. Die Falle, dass wahrend der Chlorofonmiarkose 
der Tod eintritt, ohne dass das klinisehe Krankheitsbild und die spater folgende Sektion 
eine greifbarc Todesursache erkennen lassen, sind nicht sehr selten. In der Eegel wird 
zunaohst die Beschaffenheit des Chloroforms fur den Unglucksfall yerantwortlich gemacht 
und zwar in der Eegel zu Unreckt. Es ist noch kein Fali bekannt geworden, in welchem 
cin Todesfall in der Ckloroformnarkose m it S ic h e rlie it  auf die mangelkaftc Beschaffen- 
lieit des verwendeten Chloroforms hatte zuruekgefiihrt werden kdnnen.

Zu dieser irrigen Ansicht hat sehr viel beigetragen die Beobacktung, dass wahrend 
Narkosen, welcke bei kiinstlicher Beleuchtung ansgefiihrt werden, Dampfe auftreten, 
welclie zum Husten reizen und erstiekend wirken.. Diese Dampfe, welche im wesentlichen 
ans Salzsaure bestehen, ausserdem auch Phosgen enthalten, entstehen dureh Verbrennen des 
Chloroformdampfes an den offenen Flammen; ihr Auftreten hat mit der Eeinheit des 
Chloroforms nichts zu thun. — Es ergiebt sich indessen daraus, dass Narkosen bei offenen 
Flammen thunlichst zu vermeiden sind und dass die geeignetste Beleuchtung zur Aus- 
fiihrung von Chloroformnarkosen diejenige durch elektrisches Gllihlicht ist.

Manche Aerzte schreiben, um sich vor unorwarteten Todesfiillen bei der Narkose z« 
scliutzen, vor, dass der Apotheker das Chloroform vor der Abgabe frisch rektificiren solle. 
Dieser Forderung hat der Apotheker u n w e ig e rlic h  nachzukommen. Thut er es nicht, 
so kann er unter Umstiinden wegon fahrlassiger Tddtung zur Eechenschaft gezogen werden.

F o ren sisc lie r  K ach taeis. Ist der Nachweis einer Chloroformvergiftung zu fiihren, 
so werden die mit Weinsaure schwach angesauerten Objekte nach Zusatz einiger Kubik- 
centimeter Alkohol der Destillation im Wasserdampfstrom unterworfen. Arbeitet man mit 
einem aufsteigenden (MiTscHHBLicn’schen) Kiililer, so ist alles Chloroform in den zuerst 
ubergehenden Antheilen enthalten, wesshalb man die zuerst iibergehendon Antheile fur sich 
aufhingt. Mit dem Dest.illate stellt man an 1) die Isonitril-Eeaktion, bei welcher inan sich 
durch den Geruch des Anilins nicht tiiuschen lassen darf, 2) die oben angegebenen Farb- 
reaktionen, d. h. man lost etwa 0,1 g /?-Naplitkol in Kalilauge, erwarmt auf etwa 50° C. 
und setzt einige Tropfen des Destillates hinzu. Bei Anwesenheit von Chloroform tritt 
voriibergehende Blaufiirbung auf. Man setzt ferner zu einer Auflosung von 0,1 gEesorcin 
in 1—2 ccm Wassor einige Tropfen des ersten Destillates, dann einige Tropfen Natron- 
lauge (von 15 Proc. NaOH) nnd erhitzt zum Sieden. Bei Anwesenheit von Chloroform 
fiirbt sich die Fliissigkeit gelbroth mit griiner Fluorescenz.

Die q u a n t i ta t iv e  B estim m u n g  fiihrt man am sichersten und einfaclisten nach 
Ludwig aus.

Das Objekt (Blut, Gohirn, Organtheile) wird in einen Kolben, mit doppelt durch- 
bohrtem Stopfen gebracht. Durch die eine Bohrung fiihrt, ein bis fast an den Boden des 
Kolbens reichendes Glasrohr, dureh dio andere Bohrung ein Gasableitungsrohr. Letzteres 
steht in Vorbindung mit einem in einem Yerbrennungsofon ruhenden Verbrennungsrohr, 
welches mit Stucken von Kaliglas gofullt ist. An das Verbrennungsrohr ist ein mit 
Silbernitratldsung beschicktes P o lig o t-R o h r angeschlossen. Zur Ausfiihrung dos Ver- 
suches druckt oder saugt man mit Hulfe eines Gasometers, wahrend der Kolbeninhalt auf 
dem Wasserbade auf 60—70° C. erwarmt wird, einen Luftstrom, welcher durch Kalilauge 
gowaschen wird, Dieser fiihrt etwa vorhandenes Ciiloroform mit sich und yerbrennt es in 
dem zum Gliihon erhitzten Glasrohre zu Clilorwasserstoff, welcher in der vorgelegten Silbcr- 
nitratlOsung ais Chlorsilbor gofiillt wird. Nach beendigtem Versuche, d. h. nacli 1—2stun- 
digom Durohleiten von Luft und Gliihon bostimrnt man das Gowicht des ausgeschiodenen 
Chlorsilbers (s. S. 368). 100 Tli. Chlorsilbor AgCl entsproohen == 27,75 Th. Chloro
form CHClą.

Es ist nothwendig, dass man vorher dufcli einen gleichlango Zeit andauerndon 
b lin d en  Yersueh sieli davon iiberzeugt, dass ohne Einschaltung des Untersuchungsobjektes



keino Triibung in der Silbernitratlosung erfolgt. Ferner ist darauf aufmerksam zu maolien, 
dass andero fliichtige Chlorverbindungen, z. B. Methylchlorid, Aethylenchlorid, Aetliy- 
lidenchlorid u. s. w. bei dieser Metliode mit bestimmt wei-den. Will man dio Fehlerąuelle 
rermeiden, dass etwa vorhandene froie Salzsaure ais Chloroform mit bestimmt wird, so 
kann man diese duroh Zugabe einer geniigenden Menge von roinem Calciumkarbonat 
noutralisiren.

In den meisten Fiillen wird man nach Ohlorofonii-Todesfallen duroh Inlialation nur 
Centigramme oder gar Milligramme Chloroform finden (in Blut und Gehirn). Yergiftungen 
duroh Einnehmen von Chloroform per os sind selten, und auch in diesen Fiillen orhiilt 
man aus dem Mageninhalt wegen der leichten Fliicktigkeit des Chloroforms nur gcringe Mengen.

Chloroformium e Chloralo hydrato. (Erganzb.) C lilo ra lch lo ro fo rm . Dicses 
Chloroform yerdanlct seino Darstellung und Anwendung dem Bestreben, einę moglichst 
teino Chloroformsorte zur Anasthesie zu yerwenden. Wesentlich ist fur dasselbe, dass zu 
seiner Darstellung ein re in e s  lc ry s ta ll is ir te s  Chloralhydrat und nicht etwa Mutter- 
laugen von der Chloraldarstellung verwendet werden. Diese Gewithr erhiilt man dadurcli, 
dass man eine zuyerlassige Markę (z. B. die von Sc h e r in g ) einlcauft. Ohne Zusatz von 
Alkohol hillt sich dieses Chloroform keineswegs besser ais gewbhnliches, gutes Chloroform, 
dagegon orhiilt es seine Haltbarkeit genau wie dieses duroh einen geniigenden Zusatz von 
Alkohol. Das spec. Gewicht dieses Chloroforms ist etwa 1,4874 bei 15° C.

Chemisch ist es von gutem Chlorkalk-Chloroform nicht zu unterscheiden. Fiir seine 
Priifung und A u fb ew ah ru n g  gilt das auf S. 802 Gesagte.

Chloroformium medicinale Pictet. Eischloroform. Duroh Abkiihlen auf 
—100° C. kann das Chloroform in farblosen nadelformigen Krystallen erhalten und dadurch von 
nicht krystallisirenden chlorhaltigen Nebenprodukton getrennt, werden. Die urspriingliche 
Annahme, dass dieses Chloroform auch ohne Alkoholzusatz unbegrenzt haltbar sein werde, 
bat sich nicht bostiitigt, os bat sieli vielmehr ergeben, dass es ohne Alkoholzusatz ebenso 
leicht zersetzlieb ist ais gewohuliches Chloroform, dass es aber durch Zusatz von Alkohol 
entsprechend konservirt wird. Das spec. Gewicht dieser Chloroformsorte wurde bei 15° C. 
zu 1,4863 bestimmt.

Salieylid-Chloroform. (A n s c h u e t z ). Das Salicylid (cyi^O.CO^ s .S .  106, hat die 
Eigensckaft, mit Chloroform eine krystallisirende Verbindung eiuzugehen. Lost man dalier 
Salicylkl iii Roh-Chloroform auf und iiberliisst die Fliissigkeit einigo Zeit sich selbst, so 
brystallisirt Salieylid-Chloroform (C011,O.CO)4 -}- 2CHC13 aus, wahrend die Yerunreinigungen 
des Chloroforms in der Mutterlauge bleiben. Lasst man die Krystalle an der Luft liegen, 
so yerlieren sie das aufgenommeno Chloroform allmahlich. Rascher geben sie das Chloro
form beim Erwarmen ab. Man kann also das Chloroform von den Krystallen aus dem 
Wasserbade abdestilliren. Hierdurch ergiebt sich eiuerseits die Moglichkeit, das Chloro
form auf Grund dieser Thatsache zu reinigen, anderseits es in festen Zustand zu bringen, 
Was unter Umstanden erwttnseht sein kann. Audi dieses Chloroform bedarf zu seiner 
Haltbarkeit eines Zusatzes von etwa 1,0 Proc. absolutem Alkohol.

Z u sa m m e n fa s su n g .  Die leichte Zersetzliehkeit durch Licht und Luft ist eine 
Eigensckaft des re in e n  a b so lu te u , a lk o h o lfre ie n  Chloroforms. Diese Zersetzliehkeit 
kann durch einen Zusatz von 1 Proc. absolutem, reinem Alkohol auf Jahro hinaus zurttek- 
fiiehalteu werden. Die Aufbewahrung unter Lichtschutz ist zu empfehlen. Die im Preise hoch 
sfehenden Chloroformsorten wie Chloralchloroform, Cbloroform-Pictet, Salieylid-Chloroform, 
hieten gegeniiher guten tSorton von Chlorkalk-Chloroform keine wesentlichen Vorztige. Sio 
sind aber zu dispensiren, sobald sie vom Arzte verordnet werden. Eine gute Sorte Chlor- 
kalk-Chloroform ist unter anderen das Chloroform E .H  von E duard  H e u e r  in Cotta bei 
Hresden. — Chloroform, welches sclion irgend einen chemisehen Process durchgemacht hat, 
sollte w is s e n tlic h  auch nach erfolgter Reinigung niemała zur Inlialations-Aiiasthesie ver- 
Wendot, sondern zu Einreihungen u. dcrgl. yerbraucht werden.

Die z a h lre ich en  S p ec ia lm ark en  von Chloroform, wie z. B. das sog. englische 
Chloroform von yersekiedenen Firnien (z. B. von Salam on  Co ., G. DuMONTiiiEiis-Paris), haben



(len guten deutschen Handelssorten gegeniiber keine yorziigc, stelien aber im Preise viel- 
fach bober.

M isc h u n g e n  f i i r  A u u s th e s ie .  Von den Mischungen fiir Inbalations-Auiistbesie, 
welcbe den Zweck liaben, die Gefabren bez. Unannebmlichkeiten des reinen Cblorofonns 
zu mildern, geben wir im Nacbstekenden die folgenden, wicbtigeren an.

BilmiotiPs M isch u n g  fiir  IC r ieg s-C h ir iirg ie . Obloroformii 3,0, Alkohol 1,0, 
Aetheris 1,0.

DobisciPs C h lo ro fo rm  - Aethci" - M isch u n g . Obloroformii 10,0, Aetheris 15,0, 
Mentholi 1,0.

E n g lis c h e  M iscb u n g . 1) Chloroformii 2,0, Alkohol absoluti. Aetheris aa 1,0. 
2) A .C .E .-M ix tu r : Alkohol 1 Vol., Ohloroformii 2 Vol., Aetheris 2 Vol.

M e th y le n , in Amerika benutzte Mischung: Alkohol metliylici 1 Yol., Chloro
formu 4 Vol.

Nu.ssi!.u;.ii’s C h lo ro fo r in -M isc lu in g . Chloroform, parfumirt mit etwas Nelkenól, 
um den siissliclien Geruch abzusehwachen.

Radestock’s M iscb u n g  f i ir  K r ie g s -C liir u r g ie . Ohloroformii 2,0, Aetheris 3,0.
SciieeiciPs Mischungen fiir allgemeine Aniistliesie. M ischung  I  fiir Ope

ra  tio  nen von  ku rz  er D au e r: Ohloroformii 45,0, Aetheris Petroloi (Siedepunkt 60—65°0.)
15,0, Aetheris 180,0. (Siedepunkt der Mischung =  380 O.) M ischung  II  fiir Opera- 
t io n e n  von  la n g e r  D au e r o d o r fiir E in g riffe  bei fie b e rn d e n  P a tie n te n : Chloro- 
formii 45,0, Aetheris Pctrolel (Siedop. 60—-65° O.) 15,0, Aetheris 150,0. (Siedepunkt der 
Mischung =  40° O.) M isch u n g  III. E b e n fa lls  fiir O p e ra tio n en  von langer 
D a u e r und  fiir E in g riffe  bei f ie b e rn d e n  P a tie n te n : Ohloroformii 30,0, Aetheris 
Petrolei (Siedop = 6 0 —65° O.) 15,0, Aetheris 80,0 (Siedep. der Mischung =  42°C.).

Wiener Mischung-. Ohloroformii 1,0, Aetheris 3,0. Oder Ohloroformii 3,0, Aetheris, 
Alkohol absoluti aa 1,0.

A q u a  C h lo r o fo r m u  (Erganzb. Hamb. Vorscbr.) O hloroform w asser. Aqua 
C h lo ro fo rm u  (Brit. Erganzb.) 1) E rg an zb . und H am b. V orseh r. Chloroform 1,0 
wird in 200,0 Wusser gelóst. Vor Licbt geschiitzt aufzubewahren. 2) B rit. 2,5 eeffl 
Chloroform werden in 1000 ccm Wasser unter Schiitteln gelóst. 3) U .-St. Ein Ueber- 
schuss von Chloroform wird mit Wasser gcschiittelt und das gesattigte Wasser naeh vol- 
ligom Absctzen klar abgegosson.

A n tid o t  yoii Otto Kbetscbmak in Berlin, Zahnscbmerzmittel, ist eine Mischung 
von Chloroform, Essigather und Alkohol, mit Euchsin gefarbt.

B o r -C h lo r o fo r m -A lk o h o l nach Unna. lip. Acidi borici 1,0, Spiritus 100,0, Chloro
formu 5,0. Haarwasclimittel.

C h lo r o fo r m iu m  a m m o n ia c a le , am m o n iak a lisch es  C h lo ro fo rm , zum Ausziehen 
von Alkalolden eto. aus Objekten: Chloroform, welches unter Abkiihlung mit trockeneffl 
Ammoniakgase gesattigt ist.

C lilo ro d in e . (Pharm . H u ngar). lip. Extracti Cannabis Indicae 0,1, solve in 
Aetheris acetici gtt. 30, Sirupi Aurantii eortieis 5,0, Tincturae Zingiberis 10,0, Aetheris 
acotici 5,0, Ohloroformii 5,0. Vor dem Gebrauche umzuschiitteln. H ó ch stg ab en : pr° 
dosi 1,5 g, %>ro die 6,0 g.

E n g lis li  O d o n tin e . Ohloroformii 20,0, Camphorae 2,5. Auf Watte in den liohlen 
Zahn einzufuhren.

Eeytonia. Mittel gegen Schmerz carióser Ziihne. Ohloroformii 20,0, Olei Caje- 
puti 10,0, Camphorae 5,0. Olei Caryophyllorum gtt. 3.

G ich t- u nd  K h eu m a tlsm u sh a lsn m  von Gdstav Bjsokbb in Berlin. Enthalt Kampber- 
spiritus, HoFFMANN’schen Lebensbalsam und Chloroform.

M lx tu r a  C lilo ro fo rm ii e t  C annab is In d ic a e  c o in p o s ita . (Nat. Form.) Com- 
p o u n d  M ix tu re  o f C h lo ro fo rm  and  C annab is In d ica . C h lo ro fo rm  anodyne- 
lip. Ohloroformii 125 ccm, Aetheris 35 ccm, Tinctura Cannabis Indicae (U.-St.) 125 cciBi 
Tincturae Capsici (U.-St.) 65 ccm, Morpliini sulfurici 2,5 g, Olei Menthae piperitao 2,0 ccm, 
Glycerini 125 ccm, Aquao 65 ccm, Spiritus q. s. ad 1000 ccm.

S c h n ie r z s t il le n d c  E in r e ih u n g . (Wiener Specialitat.) Rp. Mixturae oleosae bal- 
samicae, Spiritus camphorati, Spiritus saponati, Ohloroformii aa 20,0. Spiritus aetherei, 
Tincturae Arnicao, Liąuoris Ammonii caustici (0,96) aa 10,0.

St. J akob’s Ocl. Rp. Camphorae, Aetheris, Chlornli hydrati, Ohloroformii aa 100,0. 
Olei Sassafras, Olei Origani, Tincturae Opii simplicis aa 60,0, Spiritus (90 Vol. Proc-) 
10 Liter.



Ali o (1 y n u m A n g lo r nm .
lip. Chloroformii 80,0

M orphini hydrochlorici 0,1 
Acidi acetici d ilu ti (80 Proc.) gtt. V III 
Spiritus (90 Vol. Proc.) 20,0.

C hloroforniium  benzoatum  seu bonzoicum .
B o n z o 6 -  C li 1 o r  o f o r  m.

Rp. Acidi benzofci 8,0 
Chloroformii 97,0.

Dient Uusserlieh ais filulnisswidriges Mittel.

Chi oro form  i urn g e la tin a tu m .
C h l o r o f o r m i u m  a l b u m i n a t u m .  

ltp. Chloroformii
A lbum inis ovi recentis aa Yolumina. 

Wcrdcu zusam m engeschtittelt, bis eiue gleich- 
massige M asse entstanden ist.

E l ix ir  C h loroform i co nip osi tum .
C o m p o u n d  E l i x i r  of C h l o r o f o r m  

(Nat. Form.).
Rp. Tincturae Opii (U-St.)

Spiritus cam phorati (U-St.)
Spiritus Ammoniae arom atici (U-St.) 
Chloroformii aa 190 ccm
Alkohol (95 Yol. Proc.) 235 ccm
Olei Cinnamomi Cassiae 5 ccm

G uttao  anodyiiae Reginao.
S c h m e r z  u n d  K r a m p f  s t i l l e u d e  K b n i g i n -  

T  r  o p f e n.
Rp. Chloroformii 10,0

Tincturae Valerianae aethereae 20,0 
Morphini acetici 0,1.

.1). S. 30 Tropfen zu nehm en (1—Smal tiiglicli, boi 
eintretendem  Sclimerz, Krampf, Kopfsehraerz, 
bei Ilysteric  etc. Boi Kopfschmerz soli zuglcich 
das Riechen an  den Tropfen gute Dienste 

t leisten).
Tj i ii 1 ni en t  ii m Aconlti e t C hloroform i (Nat. Form.). 

Rp. T incturae Aconiti (U-St.)
Chloroformii aa 125,0 ccm 
Linim enti Saponis 750,0 ccm. 

L in im cntum  an tirheu im iticu iii Schutt  
(Ilam b. Yorsehr.).

Rp. Camphorae
Chloroformii aa 30,0 
Opodeldok 140,0.

Lin i m en tu  m C hlo ro fo rm ii.
I. F o r m u ł .  B e r o l .

Rp. Chloroformii 20,0
L inim enti am m oniati 80,0.

II. L i n im  e n  t  a u C h l o r o f o r m  (Gall.).
Rp. Olei Amygdalarum 90,0 

Chloroformii 10,0,

S p i r i t u s  A m m o n i a e  a r o m a t i c u s  (U-St.) 
Rp. Ammonii carbonici 34,0 g

Liąuoris Ammonii caust. (10 Proc.) 90,0 ccm 
Olei Citri 10,0 „
Olei Lavandulae
Olei M acidis dii 1,0 „
Alkohol (95 Vol. Proc.) 700 „
Aquae q. s. ad 1 Liter.

Em ulsum  C hlo ro fo rm i (U-St.). 
Rp. Chloroformii 40 ccm

Olei Amygdalarum (50 ccm 
Tragaeanthae pulv. 15,0 g 
Aquae q. s. ad 1000 ccm.

Enem a c h l o rofor mi a t um A k a n . 

ltp. G um m i arabici
Aquae destillatae a a  10,0 
Y itellum  ovi unius 
Chloroformii 1,0 (gtt. 40)
Aquae destillatae 110,0.

Zu einem K lystier (bei B leikolikund Koliken andror 
Art).

K ssentia g in g h a l i s  anodyna Sc h a ff k r . 
E s s o r i t i a  a n t i g i n g i v i t i c a  Sc h a p f e r . 
Sc iia p p e r ’s Ż a ln i -  u n d  M u n d e s s e n z .

Rp. Chloroformii 20,0
Olei M enthae piporitae gtt. 10 
Spiritus Yini 180,0.

Einen lialben Essloffel m it 2—3 Essloffel lauem 
W asser gem ischt zum M undausspiilen (bei Gingi- 
vitis, Zalinnekrose, blossliegendcn Hftlscn der 
Zithne, Zahuschm erz, Znhnfleischschmerz).

(ilycerinu iii ch lo ro fo rm ia tu m .
ltp. Chloroformii 10,0

Spiritus Saponis 20,0 
Glycerini 20,0,

C lycerinum  c rocato  - ch lo ro fo rm ia tu m  D e r o u t . 

Rp. Chloroformii
Tincturae Croei aa  1,0 
Glycerini 80,0.

Zum Berciben des Zuhnfleisches (beim ersten 
Zahnen der Kinder).

II I .  L in  i m e n  tu m  C h l o r o f o r m i  (Brit,). 
ltp . Linim enti Camphorae (Brit.) s. S. 51

Chloroformii aa 50 ccm.

IV. L i n i m c n t u m  C h l o r o f o r m i  U -S t
Rp. Chloroformii 300,0 ccm

Linim enti Saponis 700,0 ccm.

L in ii i ie i itu m  s ed a tiru m  R ic o r d .
Rp. Chloroformii

E xtracti Bolladonnae 
Tincturae Opii simplicis 
Camphorae aa  1,0
Olei Hyoscyami 50,0.

Schmerzstillende E inreibung bei Neuralgien und 
clironiseliein Rheum atismus.

Li quor  C hloroform ii co inpositus A nglorum .
M i x t u r a  a n o d y n a  c h l o r o f o r m i a t a .

Rp. Chloroformii 10,0
Aetlieris 2,0
Spiritus Vini 20,0
Olei Mentliac piperitae gtt. I I I  
Aquae Amygdalarum am ararum  15,0 

M ixtis adde
Extrac*ti L iquiritiae 5,0
M orphini hydrochlorici 0,05

soluta in
Sirupi Sacchari 50,0
Sirupi com m unis (Tlieriacae, 

Treacle) ' 20,0.
Diese M ixtur is t in England ein beliebtes Mittel, 

selbst H ausm ittel hysterischer Frauen, wird 
aucli bei allen kram pfartigen Zufiillen, Kolik, 
Leibschm erzen, Migrttne angewendet. Dosia 
1—2—3 Theeloffel.

M ix tu ra  a iiaestlio tica  G u ó n e a u  de M u s s y .
Rp. Chloroformii 10,0

Tincturae Aconiti 40,0 
Aquae Coloniensis 20,0.

Ais schmerzstillende Einreibung.
M ix tu ra  an tic lio le ricn  D k s p r e z .

Rp. Chloroformii 1,0
Spiritus 8,0
Ammonii acetici 10,0
Aquae destillatae 110,0
Sirupi M orphini hydrochlorici 40,0. 

Halbstilndlich 1 Essloffel voll.



Oleum Chloroform ii.
I. ErgUnzb. 

lip Ckloroformii
Olei 01ivarum aa

II. Form. 13 er o 1.
Rp. Chloroform) i 20,0 

Olei Kapać 80,0.
III. H a m b. V o r s c li r.

Ilp. Chloroforinii 10,0 
Olei Oliyarum 20,0.

IV. Pharm. Helv.
Ilp. Chloroforinii 10,0 

Olei Oliyarum 80,0,
Opodeldoc chloroformiiitum.

Rp. Saponis butyracei concisi 2,5 
Solve digercndo in

Spiritus Vini 40,0
tum admisce

Chloroforinii 8,0.
Sepone vase clauso, ut rofrigescendo congelonfc.

Kom mado au Oh loro for me (Cali).
Rp. Chloroformii 10,0 

Cerae albae 5,0 
Adipis 85,0

SiriipuK chłoroforiniatus.
S i r u p u s C h lorofor m i i.

Rp. Chloroforinii gtt. XX 
Spiritus Vini 5,0
Sirupi Saccliari 95,0.

Ist hauptsiiehlich Gesclimackseorrigeiis bitterer 
Stoffe.

Spiritus Cli 1 oro form i i .
I. Form. Berol.

Rp. Chloroformii 20,0
Spiritus camphorati 80,0.

II. Brit,
Ilp. Chloroformii 50 ccm

Spiritus (90 Vol. Proc.) 950 ccm.
III. U-St.

Rp. Chloroforinii 60 ccm
Spiritus (95 Vol. Proc.) 940 ccm.

T inctura Chloroform ii composita.
Rp. Chloroformii 10,0

Spiritus Vini 25,0
Tinctura© aromaticae 30,0.

20—60 Tropfen (bei Krampf, Kolik, Migriine, Neu- 
ralgien etc.)

T inctura odontalgica.
Ha m b urger Vorsc hriften.

No. I.
Rp. Kreosoti 1,0

Olei Caryophyl loru m 
Olei Cajeputi liii 2,0
Tincturae Opii simpl. 5,0
Chloroformii 40,0
Alkohol absoluti 50,0.

No. II.
Rp. Olei Cajeputi

Olei Origani aa 2,5
Camphorac 5,0
Chloroformii 40,0
Spiritus (90 Vol. Proc.) 50,0

No. III.
Rp. Camphorac 8,0.

Olei Caryophyllorum 
Olei Cajeputi aa 16,0
Chloroformii
Aetheris aa 30,0.

T inctura odoutalgica. L in k e . 

Ł im k iKs Zahn tropfen. (Hamb. V.)
Rp. Chloroformii 50,0

Tinct. Ligni Santali rubri 7,0 
Tinct. Layandulae comp. 30,0 
Spiritus (90 Vol. Proc.) 113,0.

T inctura odontalgica W i l h e l m i . 

W ilh elm strop fen  (Ilamb. V.).
Rp. Spiritus camphorati

Tincturae Myrrhae aa 12,0 
Olei Caryophyllorum 18,0 
Chloroforinii 54,0
Spiritus aetherei 104,0.

Ungiiontum Chloroformii.
Rp. Unguenti cerei 20,0 

Chloroformii 5,0.
Zum Einreiben (bei Hautjucken). Diese Salbe 

wird in der Weise bereitet, dass man in einem 
Opodeldokglttschen, die Cemtsalbe sclimilzt, und 
wenn sic bis auf circa 45 0 C. abgekiihlt ist, mit 
dem Chloroform yersetzt, die Flasche mit einem 
Korke schliesst und nun die Mischung durch 
Schiittoln bewirkt.

Yiiium cliloroforiiiiatuin.
C h 1 o r o f o r m w e i n.

Rp. Vini albi generosi 500,0
Spiritus Chloroforinii (1 : 10) 40,p.

Oeftcrs am Tage ein Spitzglas zu nehmen. (Chloro
form soli Cholesterin losen und dieser Wein sich 
daher bei Nierenstein, Leberkolik, ikterischer 
Hautfarbe bewahren.)

Yet.
Rp. Chloroformii 4,0 

Olei Ricini 50,0.
In zwei Hiilften zu geben. Ftir einen Hund mit 

Bandwurm.

Yot.
Rp. Infusi flor. Chamomillae 25,0:500,0 

Chloroformii 25,0
Olei Crotonis gtt. XV.

Auf zwei mai fiir ein Pferd mit Wurmkolik.

II. f  Bromoformium (Erganzb.). B r o m o fo r m . T r ib ro m in eth iin . Formyluin 
(F o r m y le )  tr lb r o m a tu in . CHBr„. M o l.-C ew . =  253.

D a rs te llu n y .  1) Man destillirt Bromalbydrat (s. S. 505) mit Kali- oder Natron- 
lauge. 2) Eine Ldsung yon 71,5 Th. Kaliumbromid in 150 Th. Wasser wird mit 60 Th. 
Chlorkalk (von 35 Proc. Cl), welcher mit Wasser zu einem Brei ang-eriihrt ist, yersetzt 
und unter Zugabe von 12 Th. Aceton im Wasserdampfstrom destillirt. Wenn 61ig° 
Tropfchen nicht mehr iibergehen, so lasst man auf 40—50° C. erkalten, fiigt nochmab 
60 Th. Chlorkalk sowie 9 Th. Aceton zu und destillirt noclimals. Man wiederholt naeh 
jedesmaligem Erkalten die Destillation noch dreimal unter jedesmaligem Zusatz von 60 Th. 
Chlorkalk und 6 Th. Aceton. JDie gesammten Destillate werden mmmehr zuniiehst mit



Wasser behandelt, dann wird die gesammelte Bromoformsckicht wiederliolt l&ngere Zeit 
(s, Ckloroform, S. 800) mit konc. Sckwefelsaure geschiittelt, im Scheidetrichter abgetrennt, 
mit Wasser gewaschen, durch Sodaliisuug entsauert, mit gesehmolzenem Calciumchlorid 
getrocknct, sekliesslioh rektiflcirt und die bei 149—150° C. iibergehenden Antbeile ge- 
sammelt. Es soli sicb so fast das gesammte Brom in Bromoform iiberfuhren lassen 
(Fsomm).

E ig en sch a ften . A) Das reine, absolute Bromoform hat nach Yulpius bei 15° O. 
(las spee. Gewicht 2,904. Der Siedepunkt liegt bei 148°—149° C., der Erstarrungspunkt 
boi -f- 8° C. Da das alkoholfreie Bromoform sicb leicbt zersetzt, so wird dem offieinellen 
Bromoform ein Zusatz von Alkohol gemackt. Dureb einen Zusatz von 1 Proc. Alkohol 
sinkt das spee. Gewiclit auf 2,885 bei 15° C.

B) Das o ff ic in e lle  Brom oform  des Erganzb. ist eine farblose, chloroformartig 
riechende Pliissigkeit von siissliekem Gescbinack. Sie ist in Wasser nur wenig loslicb, 
dagegen leicbt loslicb in Alkohol und in Aetker. Sie erstarrt boim Abkiiklen mit Eis 
brystalliniscb; die Krystalle schmelzen bei -f- 7° C. wieder vollst&ndig. Der Erstarrungs- 
pnnkt des Bromoforms des Handels liegt bei etwa -j-7°C. Da das Bromoform dureb Luft und 
Bicht noeb leichter gespalten wird wie Chloroform, so bat das Erganzb. ein alkobol- 
haltigcs Bromoform aufgenommen. Dcm vom Erganzb. vorgescbriebenen spec. Gewiclit, 
2,82—2,84 bei 15° C., sowie der Siedetemperatur 144—150° C. entspricht ein Zusatz von 
etwa 4 Proc. Alkohol. Ein solcker Zusatz ist —• bei sonst zweckmassiger Aufbewahrung — 
gceignet, das Bromoform monatelang zu konserviren. Obne diesen Zusatz zersetzt es sicb 
besonders bei Zutritt von Luft und Licbt selir leieht unter Freiwerden von Brom, wobei 
es gelbrothliclie Farbung anuimmt.

P r ttfu n y .  1) Werden 2 ccm Bromoform mit 2 ccm Wasser, 0,1 ccm Zehntel- 
^ormal-Kalilauge und 3 Tropfen Lackmustinktur geschiittelt, so muss die Fliissigkeit blau 
?efiirbt bleiben; wird sie rotk, so ist der S & uregeha lt (HBr) des Priiparates zu gross. 
2) Eine Emulsion von 2 ccm Bromoform, 2 ccm Wasser, 0,5 Jodzinkstarkelosung und 
0,1 ccm Zehntel-Normal-Natriumthiosulfatlosung darf sicb niebt sofort bliiulicb farben. 
Iritt sogleicb Blaufarbung ein, so ist mebr fre ie s  Brom zugegen, ais zugelassen werden 
S°U. 3) Werden 2 ccm Bromoform mit 2 ccm konc. Sckwefelsaure in einem zuvor mit 
Sckwefelsaure gespulteu Glaso mit Glasstdpsel gescbiittelt, so diirfen sie sicb innerkalb 
bO Minuten nur gelblicb farben. Dunkle Farbung kiinnte von fremden Bromderiyaten, aber 
lucb von zersetzten Praparaten berruhren. Eine langere Einwirkung der Sckwefelsaure 
18t niebt auszufuhren, weil allmablicb aueb reine Praparate dureb konc. Sckwefelsaure zer- 
setzt werden.

A u fb e w a h ru n y .  Yorsichtig, vor Licbt gescbiitzt, iu vollig angefiillteu Gefbssen, 
'velcbe man zweckmassig niebt zu gross walilt.

A n w e n d u n y .  Inhalirt wirkt das Bromoform bei Tbieren anastbesirend. wie das 
Chloroform. In n o r lic b  wird zu 20—50 Tropfen pro die ais Sedativum bei Delirien und 
Btregungszustśinden von Geisteskranken gegeben. Die eigentliebe Anwendung aber ist die 
k^geii Keuchbusteu der Kinder. Man giebt 3—4 Mai taglich 2—5 Tropfen iu einem Thee- 
bOffel Wasser, aber u iem als in den ganz  lee ren  Magen. Die Wirkung soli sicb sebon 
a,a zweiten Tage deutlick zeigen. Man giebt:

Kindern bis zu 2 Jakren 0,05—0,1 g 
„ von 2—4 „ 0,1 —0,15 „
„ „ 4 - 8  „ 0,15-0,3 „

alteren Kindern in fortsekreitenden Mengen. Erwachsouen 1,0—1,5 g.

H o ch stg ab en : pro dosi 0,5, pro die 1,5 g (Erganzb.). Nach grosseren Bromoform- 
gabon wird nach O l iv ib h o  der Harn griin gefarbt; er reducirt alsdann FBHLisa’sche Losung, 
Polarisirt aber niebt. — In der A nalyse  bedient man sicb des Bromoforms bisweilen zur 
Btennung spec. leichterer fester Korper von spec. sebwereren.



Spiritus o Saccharo broinoform iatus.
B r o m o f o r  m - I i u m . N  ach Ga Y. 

lip . Bromoformii 1,2 
Chloroform! i 0,8 
R um  120,0.

Die JMischuiig soli von K indern gut vertragen 
werden.

Sirupiis bromoformii V o is in .
Miincli. Ap. V.

lip . Bromoformii 1,75
Tincturae G rindeliae 
Tincturae Strychni aa  0,75 
T incturae Aconiti 1,0
T incturae Bryoniae 0,5
S piritus (90 Proc.) 25,0
Sirupi opiati 50,0
Sirupi A urantii corticis 105,0.

M ix tu ra  B rom oform ii Gay.
lip . Bromoformii 1,20

Olei Amygdalarum 15,0 
Gum mi arabici 10,0
Sirupi Sacchari 30,0
Aquae 65,0.

E in  Kaffeeloffel en tha lt ca. 0,05 g Bromoforni.

S irupiis B rom oform ii B r e b ia N. 

lip . Bromoformii 5,0
Spiritus (95 Vol. Proc.) 45,0 
Glycerini 150,0
Sirupi Sacchari 800,0.

A qun broinoform ata. 3 g Bromoform werden mit 1 Liter destillirten Wass^ 
gesehiittelt. An Stelle des unyerdunnten Bromoforms zu gebrauchen.

Chlorum.
I. Chlorum. C lilor . C h lo rg a s . F r e ie s  C h lo r . C h lo r in e . CI. A tom gew . =
Das zu den Nicht-Metallen gehorende Element „Chlor" ist bei gewiihnlicher TeJ1) 

peratnr und nnter normalem Urucke ein griingelbes Cas von erstickendem Geruche. ^el 
— 40° C. kann es unter gewohnliehem Urucke oder bei -f- 15° C. dureb einen Druck T011 
6 Atmospharen zu einer griinlieb gelben, mit Wasser nicbt miscbbaren Fliissigkeit feI' 
dicbtet werden (fiiissiges Chlor), welcbe bei — 102° C. zu einer gelben, krystalliniscbe11 
Masse erstarrt. Das spec. Gewiebt des Cblors ist aut: Luft =  1 bezogen — 2,45, a11̂ 
Wasserstoff =  1 bezogen =  35,5. — 1 1 Chlorgas wiegt bei 0° C und bei 760 
3,17344 g. Das Chlor ist nicbt brennbar. In Wasser ist Chlorgas loslich, und zwar ldst 
Wasser von:

10° C. =  2,585 Vol. Chlor 25° C. =  1,950 Yol. Chlor
15»C. =  2,368 „ „ 80® C. =  1,750 „
20° C. =  2,156 „ „ 40° C. =  1,365 „

Das Maximum (Optimum) der Aufloslichkeit in Wasser liegt bei 9—10° C. Ober- 
balb aber aueh uutcrhalb dieser Temperatur nimmt die Aufloslicbkeit des Cblors in Wa&eI 
betrttchtlicb ab. Bei 100° C. ist sie gleicb Nuli. Gegen 0° C. vereinigt sich das Ckl°J 
mit Wasser zu dem krystallisirenden C h lo rh y d ra t CI2- j - 10H..O, wodureb natiirlich seia® 
Aufloslicbkeit in Wasser ganz betrachtlich reducirt wird; dieses Hydrat zerfallt bei 2*1' 
nehmender Temperatur wieder in Chlor und in Wasser.

Im unverdiinnten Zustande eingeathmet kann Chlor blitzschnell den Tod herbeifulirer. 
Aber auch noch im Zustande erheblieher Yerdiinnnng mit Luft wirkt es heftig reizend 
auf die Schleimhaute der Atbmungsorgane und kann heftigen Sehnupfen, Katarrh des 
Racbens und der Bronchien, ja  selbst sebwore Bescbadigungen der Lungeu herrorbringe’1, 
Gegemnittel gegen eingeathmetes Chlorgas ist Alkohol, und zwar athmet man diesen m 
Dampfform ein und nimmt ibn zugleich per os ais Likor, auch kann man AetherweiDge)9t 
einatbmen und ais Tropfen trinken.

Das Materiał zur Darstellung des Cblors im Laboratorium ist die Salzsaure (Chlor- 
wasserstoff, HC1), welcher zur Uebcrfiibrung in Chlor nur das Wasserstoff-Atom (dureb 
Oxydation) entzogen zu werden brauebt. Dies gcschieht dadureb, dass man Substanzeu, 
welcbe leiebt Sauerstoff abgeben, auf die Salzsaure einwirken lftsst. An Stelle von Sal*- 
siiure kann man auch Gemisehe von Koebsalz und Schwefelsaure yerwenden.

Die wicbtigstcn Verfahren, nacb welcben die Darstellung des Cblors im pbnrma- 
ceutischen Laboratorium geschieht, sind folgende:



1) 40 Th. tro c k n e s  K ochsalz (rohes Natrinmohlorid), 50 Tli. g ro b g e p u lv e r te r  
B raunstein, 100 Th. E n g lisc lic  S ch w efe lsau re , yerdiinnt mit 100 Th. W asser. 
Ausgabe 23—24 Th. Chlorgas.

Das Kochsalz imd der Braunstein werden gemischt zuerst in eiiicn Kolben gegeben 
und nach Zusammenstellung des Gasentwicklungsapparates mit der yerdilnnten Schwefel- 
sśiure iihcrgossen. Die Gasentwicklung geht sofort vor sieli und wird spater duroh gelinde 
Erwarmung im Sandbade im Gange erhalten.

2) S a lzsau re  und ein grosser TJeberschuss B ra u n s te in  in haseł- und wallnuss- 
grossen Stuoken. Die Chlorentwieklung eriolgt bei Anwendung vou koncentrirter Salz- 
siiure zuniielist boi gewohnlicher Temperatur, alsdann wird sie durch gelinde Erwarmung 
auf dem Sandbade oder Wasscrbade unterstiitzt. Nach beendeter Gasentwicklung wird die 
Fliissigkeit von dem Braunsteinuberschuss abgegosseu, der Braunstein mit Wasser abge- 
waschen und fiir eine spiitere Darstellung aufbewahrt. Diese Methode der Chlordarstellung 
ist die bequemste und leichteste. Hierbei geben aus

100 Th. Salzsaure von 1,180 spec. Gcw. fast 18 Th. Chlor
100 11 11 1,170 „ 11 11 17 11 11
100 )? 11 11 1,160 „ 11 11 16 11 11
100 11 11 11 1,150 „ 11 11 15 11 11
100 11 11 )) 1,140 „ 11 11 14 11
100 11 11 11 1,130 „ 11 11 13 11
100 11 11 11 1,124 „ 11 11 12,4 11 11
100 11 11 11 1,120 „ 11 11 12 11 11

3) Es werden libergossen 10 Th. K a liu m d ic liro m at in kleinen Stiicken mit 53 Th. 
Salzsaure yon 1,160 spec. Gewieht. Die Gasentwicklung erfordert ein Erwiirmen, and 
zwar kann dios iiber einem Drahtnetz mittels k le i ner Flammc erfolgen. Es kann auch 
eine koncentrirtere oder diinnere Salzsaure genommen werden.

S a lz sau re  spec. Gew. K aliu m d ich ro m at Chlor.
100 Th. yon 1,180 erf orderu 21,8 Th. und geben aus circa 15,2 Th.
100 11 n 1,170 11 20,6 11 11 11 11 11 14,4 „
100 11 ii 1,160 1) 19,4 11 11 11 11 11 13,5 „
100 „ a 1,150 11 18,2 11 11 11 1) 11 12,7 „
100 11 ii 1,140 n 17,0 11 11 » JJ 11 11,9 „
100 11 a 1,130 ii 15,8 11 11 11 11 J5 11,0 „
100 11 n 1,124 ii 15,0 11 11 11 11 11 10,5 „
100 11 a 1,120 ii 14,6 11 11 11 >1 » 10,2 „

4) Ueber die Chlordarstellung aus K a liu m c h lo ra t -j- S a lzsau re  siehe weiter
tmten.

Fliissiges Chlor wird gegenwartig fabrikmassig dargestellt und in druckfesten, 
eisernen, iuwendig yerbleiten Gefiissen in den Handel gebrackt. Yiillig trockenes Chlor 
greift nicht an: Gusseisen, Schniiedeeisen, Stahl, Phosphorbronze, Mcssing, Kupfer, Zink, 
Blei. Diese Verhaltnisse śindern sieli sofort, sobald das Chlor Feuchtigkeit entlililt.

C hem ie. Man e rk e n n t das freie Chlor im koncentrirten Zustande an seiner gelb- 
griincii Farbę und auch noch im stark yerdiinnten Zustande an dem eigenthiimlichen Ge- 
ruche. Davon abgeschen an folgenden Reaktionen: 1) Es bleicht, namentlich bei Gegen- 
wart von Wasser Pflanzenfarbstoffe wie Laokmus; Indigoblau wird in eine gelb gefarbte 
Verbindung ilbergefiihrt. 2) Es setzt aus Kaliumjodid Jod in Freiheit, fiirbt also Jodkali- 
Stiirkepapier blau (diese Iteaktion tritt. aber auch ein mit Brom, Ozon, salpetriger Saure, 
Perrichlorid). 3) Durch Schiitteln mit nietallischem Quecksilber wird das Chlor zu Mer- 
eurochlorid gehunden. 4) Aus Schwofelwasserstoff scheidet es Schwefel aus. 5) In was- 
seriger Fliissigkeit lost es Goldblatt allmahlioh auf. 6) Es fdrbt Starkelosung nicht.

Man b estim m t das freie Chlor I) indem man einen TJeberschuss und zwar eine 
gewogene Menge reines, trocknes Mercurochlorid (Calomel), mit der wiissorigen Chlorlosung



scliiittelt. Der Gewichtsverlust des mit Weingeist gewaschenen Mercurochlorids mit 
0,1507431 multiplioirt ergiebt die Menge des vorhanden gewesenen freien Clilors. Die 
Ergebnisse sind jedoch nur annahernde.

II) M a a ssa n a ly tisc h . A) Die Methode beruht darauf, dass Obiór aus Metall- 
jodiden, z. B. Kaliumjodid, aquivalente Mengen Jod in Freibeit setzt, welcbe durob Natriuin- 
thiosulfat bestimmt werden.

1) KJ +  Ol =  KOI - f  J.
*2) 2(Na2S,03 - f  5IDO) +  J.2 =  2NaJ - f  S40„Na, - f  1011,0.

Man benutzt in der Regel eine ‘/^"Natriumtbiosulfatlosung, welcbe 24,8 g reines, 
krystallisirtes Natriumtbiosulfat in 1 1 enthalt (s. Reagentien, Band II). 1 cem dieser 
Losung bindet 0,0127 g Jod und zeigt 0,00355 g Chlor an. U) Die PnNoPsche chloro- 
m e tr is e b e  M etbode. Diese Methode beruht darauf, dass arsenige Saure sowobl dureb 
Chlor ais auch dureb Jod unter bestimmten Bedingungen zu Arsensaure ox,ydirt wird.

1) As203 +  2 II20 -j- 2 Cla =  4H01 +  As,05
198 142

As203 - f  211,0 - f  2J , =  4 UJ +  As,O5 
198 508

Diese Ueberfiihrung der arsenigen Saure erfolgt in saurer Liisung nur unyollstandig, 
quantitativ aber in alkaliscber Losung. Fur den letzteren Fali wtirde also die Umsetzungs- 
gleiehung lauten:

2) K3As03 - f  Cl, +  1LO =  2HC1 +  K3As04 
K3As03 -|- J, +  H ,0 =  2HJ -f- K3AsOj.

Stdcbiometriscb sagen beide Formeln das Gleicbe, namlieb: 198 Th. Arsenigsanre- 
anhydrid werden dureb 142 Tb. Chlor oder dureb 508 Tb. Jod zu ArsensaureankydrW 
oxydirt. — Man bedarf zu dieser Bestimmung:

1/i0-K a liu m a rse n itlo su n g . 4,95g reines Arsenigsaureanbydrid (genau gewogen), 
wird mit 5—10 g Kaliumbikarbonat und etwa 200 ccm AVasser auf dem Wasserbade er- 
warmt. Wenn sieb der grosste Tbeil aufgelost hat, giesst man die klare Losung in einen 
1-Literkolben mit Markę ab, bringt zu dem Ruckstand nocb 2—5 g Kaliumbikarbonat -j- 
Wasser, erbitzt von neuem, giesst wieder klar ab und setzt dies fort, bis alles Arsenig- 
saureanhydrid in Losung iibergefuhrt ist. Daun iugt man zur Losung nocb etwa 20 g 
Kaliumbikarbonat, und fiillt naeb volligem Iirkalten mit Wasser bis zur Markę auf.

‘/io-Jodlosung. 12,7 g  reines, trocknes Jod werden mit Hilfe von etwa 20 g reinem, 
jodsaurefreiem Kaliumjodid in Wasser zu 1 1 gelost (vergl. Reagentien).

Sind beide Losungen mit reinen Cbemikalien genau bereitet, so yerbraucht 1 ccin 
Jodlosung genau 1 cem der Kaliumarsenitlosuug zur Entfarbung und 1 ccm Kaliumarsenit- 
losung zeigt 0,0127 g Jod oder 0,00355 g Chlor an. — Bei diesen Bestimmungen ist der 
Titer der Jodlosung zu Grunde zu legen, welcbes in der unter Reagentien angegebenen 
Weise gegen die Natriumthiosulfatlosung ermittelt wird.

C) Die GRAHAM-OTTo’sehe M etbode. Diese Methode beruht auf der Osydation 
von Ferrisalzen dureb Chlor zu Ferrosalzen naeb der Gleicbung 

2FeO +  H.>O -f- Cl, =  2HC1 4- Fe.,03.
Ais Ferrosalz, welcbes oxydirt wird, benutzt man eine mit Schwefelsaure oder Salz- 

sśture stark angesauerte Losung von Ferroammoniumsulfat FeSO3.(NH4),S0.t 4- 6H20 und 
lasst von der freies Chlor enthaltenden Fliissigkeit soviel zufliessen, bis alles Ferrosalz zu 
Ferrisalz iibergefuhrt ist. Den Endpunkt der Reaktion erkennt man daran, dass dio 
Reaktionsflussigkeit dureb Ferricyankalium niebt mebr geblitut wird (Tflpfelprobe).

II. Aqua chlorata (Germ.). A q u a C b lo r i (Austr. U-St.). C hlorum  solutum 
(IIelv.). L iq u o r  C b lo r i. S o lu t io n  o f  C b lo r in e  (Brit.). C h lo re  d isso u s (Gall.). Chlor- 
w a sse r . A q u a o x y m u r ia t ic a . Yon den genannten Pharmakopben fiibrt es die Brit- 
nur unter den Reagentien auf, die ttbrigen baben es im Text aufgenommen. Die Selbst-



darstellung dieses wicht.igen Piaparates ist dringend z u empfehlen, da das voin Drogisten 
bezogenc haufig zersetzt ist, woraus iibrigens dem Drogisten ein Vorwurf nicht gemacht 
werden darf.

D a rste llu n g . Ein starkwandiger Stekkolben a, der unter der Bezoichnung 
„Chlorgaskol ben“ in der Reihe der anderen gliiserncn Apparate zur Hand steht, wird 
bis zu 3/., seines Rauminhaltes mit ungefiikr haselnussgrossen und durch Absieben vom 
Pulyer befreiten Braunsteinstucken gefiillt, auf ein Drahtnetz oder in ein Sand- oder 
Wasserbad gestellt, mit einer angemessenen Menge') rober Salzsiiure beschickt, mit einem 
Stopfen, dem ein glasernes Gasleitnngsrobr c nnd ein Sicherheitsrobr b eingesotzt ist., 
geschlossen.

Das entwickelte Olilorgas wird, um mitiibergegangene Salzsiiure zu beseitigen, zu- 
erst in einer w en ig  Wasser enthaltenden Waschflasche d gewasclien, sodann zur Absorption 
in destillirtes Wasser e geleitet.

Da das Einathmen 
von Chlor schadlich ist, so 
nehme man die Operation 
imter einem gut wirken- 
den Abzuge oder im Freien 
vor. Da das Chlorwasser 
durch direktes Sonnen- 
licht, ebenso durch zer- 
streutes Tageslieht Zer- 
setzung erfahrt, so stolle 
man die Absorptionsilasche 
in eine Papphulse oder um- 
wickle sie mit einem Tuche.

Wird eine Salzsiiure 
miteinemGehaltevon30—
35 Proc. Ohlorwasserstoff 
angewendet, so geht die 
Chlorentwicklung langere 
Zeit ohne kunstliche Er- 
warmnng vor sich. Sobald 
die in dem Absorptions- 
Wassei aufsteigenden Gas- Fig. tg;). Apparat zur Chlorgasdarstelhmg aus Braunstein und  Salzsiiure.
blasen sparlich auftreten,
wird der Kolben gelinde erwarmt. Eine Temperatur von 50—70° C. geniigt. Hat man kein zu 
gro.sses Entwicklungsgefass und bat man dieses auf ein Drahtnetz gestellt, so geniigt die 
kleine Flamme einer Weingeistlampe, es darf aber die Flamme das Drahtnetz (oder den 
Kolbenboden) nicht heriihren, weil eine starkę ortliche Erhitzung am Kolbenhoden ein Zer- 
springen desselben herbeifiihren kdnnte. Zur Darstellung yon 3 1 Chlorwasser geniigt ein 
Kolben von 500 ccm Rauminhalt, welcher his dicht unter den Stopfen mit Braunstein- 
sttteken und mit 200—250 g einer rohen 29 his 30 procentigen Salzsiiure beschickt wird. 
Zwei Flaschon I und II von weissem Glase und mit Glasstopfen versehen, jede nur bis 
zur Hiilfte ihres Rauminhaltes mit ausgekochtem und wieder erkaltetem destillirtem Wasser 
beschickt und durch eine Iliille vor Tageslieht geschiitzt, stehen zur Hand. In das Wasser 
der einen Flasche I  liisst man nun durch das Gasleitungsrohr das Chlorgas hineintreten, 
srf lange, his sich der Raum iiber dem Wasser mit dcm grunlichgelbcn Chlorgase angefiillt 
zeigt. Man nimmt alsdann diese Flasche fort und legt die andere Flasche II vor, jene 
aber yerschliesst man mit dem Stopfen sofort und schiittelt sie kr&ftig. Das Wasser ah-

*) Dor Braunstein muss noch in einer 5 —10 cm hohen Schicht aus der Salzsiiure 
herausragen.



sorbirt das Gas, und weim man die Flasche dann offnet, so stroint mit Gewalt die tiussere 
Luft hinein. Ist der lcere Baum der Flasche II mit Chlorgas gcfullt, so nimmt man sic 
fort, yerscliliesst sie mit dem Stopfeu und legt wieder dio Flasche I vor. Die von der 
Gusleitungsrćihre weggenommene Flasche wird ebenfalls geschiittelt. Dieses Wechseln der 
Flaschen und das Schiitteln geschieht so oft, bis das W as se r  C h lo rg a s  nicht mehr 
a b s o rb ir t ,  b is  also  nach  dem S c h iitte ln  der le e re  E aum  der Flasche init 
g e lb g riin lich em  G ase g e f ii l l t  b le ib t  und beim Aufheben des Stopfens ein Eindringen 
der Luft nieht bemerkbar ist. Mit dem auf diese Weise dargestellten Chlorwasser, welches 
bei der spater vorzunehmenden Priifung den riehtigen Gehalt zeigte, werden dunkle 
Flaschen von 200 ccm Kauminhalt mit gut eingeriebenen Glasstopfen bis zur Mundung an- 
gefiillt, die Glasstopfen aufgesetzt, mit kaltem Wasser die Flaschen abgespiilt, mit einem 
Tuche abgetrocknet, dann sogleich mit feuchtem Pergamentpapier dicht tektirt und nim 
alsbald in den Kellerraum gebracht. Diese Operationen geschehen an einem luftigen Orte,

und man biitet sich immer sorgsam, 
Chlorgas einzuatmen. Sollte letzteres 
dennoch geschehen sein, so gebrauclm 
man sofort die oben Seite 810 ange- 
gebenen Gegenmittel.

Nach Beendiguug der Daretel- 
lung wird der Kolben, sobald er er- 
kaltet ist, geoflnet, die Fliissigkeit in 
eine Kloakę gegossen und das zurtick- 
bleibende Mangansuperoxyd einigc 
Małe durch Eingiessen von Wasser 
und Ausgiessen abgewaschen. (Vor- 
s i elit wegen Einathmens von Chlor!) 
Nachdem man alles Wasser aus dem 
Kolben hat abtropfen lassen, schliesst 
man ihn wieder mit dem Stopfen und 
dem Gasleitungsrohr und hebt ihu fur 
eine spiitere Operation auf.

D a rs te l lu n g  grfisserer 
M engen C hlorw asser. Die Zer- 
brechlichkcit der glasernen Kolheu, 

Fig. ino. Thonkoibwi zur Ciiiorgasentwickiung. die Brneuerung der durch das Chlor
gas zerstorten Korkstopfen sind sehr 

unangenehme Umstande, welche man so viel ais moglich zu vermeiden sucht. Dian hat 
daher Kolben von feuerfestem Tbon, die auf specielles Yerlangen mit eingeriebenen uml 
durcbbohrten Stopfen aus gebranntem Tbon oder aus Talkstein verseben werden, ais Chlor- 
gasentwicklungsgefasse angefertigt. Sollte das Gasleitungsrohr nicht dicht die Bohroffnung 
sebliessen, so nimmt man etwas Siegellack zu Ililfe. Der Kolben hat eine Tubulatur zur 
Aufnahme eines Tricbterrobrs, welches zugleich ais Sicberheitsrohr dient. Man fiillt den 
Kolben mit den Braunsteinstiicken, setzt das Gasleitungsrohr auf (macbt den Stopfen er- 
forderlicbcn Falles mit K itt dicht) und g-iesst durch das Tricbterrobr, welches bis auf den 
Boden des Kolbens reieht, die Saure.

Wie in der Abbildung ersicbtlicb, ist dem Kolben ein Gasleitungsrohr aufgesetzt. 
Dieses Bohr hat in der Mitte des aufsteigenden Theiles r eine kugelformige Erweiteruug, 
in welcber sich etwa infolge der Gasentwicklung fortgerissene Tlieilchen des Kolbeninhaltes 
neben Feuehtigkeit ansammeln und daraus bei griisserer Anhaufung in den Kolben zuriiek- 
lliessen kiinnen. (Fig. 190.)

Die Darstellung von Chlor aus C h lo rk a lk  w urfe ln  im Kipp’schen Apparate ist fur 
ebemisebo Laboratorieu ganz zweckmassig, zur Erzeugung von Chlorwasser im pharina- 
ceutiscbeu Laboratorium aber bieten diese Wiirfel keinen Yortboil.



Da Wasser von -j- 9 bis -|- 10° C. (lie griisste Menge Clilorgas absorbirt, so empfiehlt 
es sich, das mit Chlor zu sattigende Wasser auf dieser Temperatur zu erhalten, im Sommer 
durch Einstellen der Absorptionsgefdsse in Eiswasser, im Winter durch Einstellen in er- 
w&rmtes Wasser. Letztere Vorsiehtsmassregel verabsaume man im Winter unter keinen 
Umstanden, da sich sonst bei —{- 1 bis -j— 3° C. Krystalle von Ohlorhydrat C1.2 -j- lOH^O 
bilden, welehc in der Kegel die Glasrdhren yerstopfen. Ein bei 10° C. gesattigtes Wasser 
kann 0,7—0,8 Proc., ein bei 20° C. gesattigtes iinmer nooh 0,5 Proc. Chlor enthalten.

E igensc lia ften . Vollig gesattigtes Chlorwasser ist eine klare, blass-grunlicli- 
gelbliehe Fliissigkeit von schwaeh styptischem, etwas scharfem Geschmacke und erstickendem 
Chlorgeruche. Lackmusfarbstoff und andere organische Farben werden durch dasselbe 
gebleicht. Der Luft ausgesetzt, stosst es Chlorgas aus, und unter dem Einflusse des Tages- 
lichtes zersetzt es sich, indem das Chlor mit einer entsprechenden Menge Wasserstoff des 
Wassers Chlorwasserstoffsaure bildet und Sauerstoff frei wird: PLO -f- CL — 2HCl-j- O. Es 
muss mindestens 0,4 Proc. freies Chlor enthalten..

Es fo rdem : Austr. Brit. Gall. Germ. IIelv. U-St.
(Ges. sss Gesilttigt) Ges. Ges. Ges. >  O,i °/0 |>  0,4 °/0 >  0,4 °/0.

A u fb e ia a h ru n g . Da das Wasser nur zwischen 8—12° C. die grdssere Menge 
Chlor absorbirt, so wird audi das bei dieser Temperatur gesiittigte Chlorwasser bei hbhereu 
Temperaturon mehr oder weniger Chlorgas entweichen lasseu. Unsere Keller, welelie 
durchschnittlich eine Temperatur von 12° C. haben, eignen sich also am besten ais Auf- 
bewahrungsort des Chlorwassers. Ais Aufbewahrungsgefasse passen starkwandige, gelbc 
oder blaue Flaschen von 100—200 ecm Rauminhalt mit etwas koniscken Glasstopfen, 
welclie Flaschen bis unter den Stopfen mit dem Chlorwasser angeftillt, mit Pergament- 
papier tektirt werden. Schwarze oder sogenannte Hyalithglaser haben das Unangenehme, 
dass sie nicht durchsichtig sind. Sic sind auch zwocklos, wenn man die mit Chlorwasser 
gefiillten Flaschen in eiuen mit Deekel versehenen Holzkasten oder in Blechbiiehsen 
einstellt. Die Hauptsache ist, dass in den Flaschen keine atmospharische Luft vor- 
handen ist. Bei einer solchen Aufbewahrung, g e sc h iitz t vor L ic h t und L u ft, bleibt 
'las Chlorwasser monatelang von untadelhafter Beschaffenheit. In dem Dispensirlokale 
bałt man ein Gefiiss mit Chlorwasser nicht gem zur Hand, sondern holt den jedesmaligen 
bedarf aus dem Keller.

Bei D isp e n sa tio n  des C h lo rw assers vergcs.se man nicht, dass dieses stets Chlor 
abgiebt und daher, in eine Flasehe gegossen, diese mit Chlorgas fiillt. Giesst man nun 
ans einem anderen Gefasse Fliissigkeit dazu, so steigen die Chlordampfe in dieses auf und 
ertheilen dem Inlialte Chlorgeruch. Das C h lo rw asser w ird  d ah e r s te ts  den Mix- 
turen z u le tz t  z u g e se tz t. Die Mixturen dispensirt man in gelben Glasern, obgleich 
das freie Chlor in Arzneimischungen kaum eine Stunde frei bleibt und gewohnlich ge- 
bunden wird. Mischungen aus Chlorwasser mit schleiinigen Fltissigkeiten, Altheesirup, 
Altheeaufguss, gefiirbten Zuckersaften etc. verlieren in wenigen Minuten ihren Chlorgeruch 
oder ihr freies Chlor; gefarbte Siifte werden ganz oder tkeilweise entfarbt. Wird Chlor
wasser in einer Mischung abgegeben, in welcher eine Zersetzung oder Bindung des Chlors 
>iicht zu erwarten ist, so sind metallene LofFel zum Einnehmen nicht zu yerwenden oder 
os sind dieselben nach dem Einnehmen sofort in Wasser zu stelleu. Yor dem Kieehen an 
der Mischung ist zu warnen.

jPr tt fu n g :  1) Chlorwasser sei vollig fliichtig. Einige Gramme in einem Glas- 
sehalchen verdampft, sollen keine Spur cines iixen Riickstandes hłnterlassen.

2) Es soli von Cklorwasserstoff moglichst frei sein. Man schlittelt ca. 30,0 des 
Chlorwassers mit 5,0—8,0 reinem Qtieeksilber kriiftig durcheinander, bis der Chlorgeruch 
Terachwunden ist, filtrirt und priift mit Lackmuspapier. Eine ausserst schwache Riithung 
macht das Priiparat nicht verwertlich, da fast ein jcdes einige Zcit aufbewahrte Chlor
wasser diese Reaktion giebt. Silhernitratlosung erzeugt in dem Filtrat gemeiniglick eine 
Tilibung, nur soli sie eine sehr schwaeh opalisirende sein. Diese Spur Salzsaure ist auf 
das Chlorwasser ais Medikament ohne allen Einfluss.



3) G e h a ltsb e s tin n n u n g . 25 ccm Chlorwasser werden in ein, eine konc. Auflosung 
vou 1 g Kaliumjodid enthaltendes EKLENMEYER’sches Kolbchen gegossen. Zu der dureb 
ausgescliiedenes Jod braun gefarbten Fliissigkeit liisst man so viel ‘/,,,-NatrmmtMosuIfet- 
Ićisung zulaufen, dass die Fliissigkeit nur nocb schwach gelb gefarbt erscheint. Dann fiigt 
mail otwas Starkelćisung liinzu und titrirt die blaugefarbte Fliissigkeit mit der '/n-Natrium- 
thiosuifatlbsung bis zur eben eintretenden Farblosigkeit.

Hierzu sollen nach Germ. mindestens 28,2 ccm, nacb Helv. 30,0 ccm '/,0-Normal* 
Natriumthiosulfatlosung erforderlieh sein. Da 1 ccm 7 io -N orm al-Natriu mthiosulfatlosung= 
0,00355g Chlor entspricht (s. S. 812), so werden bei dieser Priifung nach Germ. =0,40044Proc., 
nach H elv. =  0,426 Proc. freies Chlor nachgewiesen.

A n w e n d u n y .  Das Chlorwasser wirkt wegen seines Gehaltes an freiera Chlor des- 
inficirend und wird in n e r l ic h  zu 0,5—1,5—3,0 g, mit ca. der lOfachen Menge Wasscr 
verdiinnt, bei fieberhaften und entziindlichen Krankheiten mit dem Charakter der Blnt- 
zersetzung, bei Scharlach, Blattern, Erysipel, Typlius, Ruhr, beginnender Asiatischer Cholera, 
merkurieller Stomatitis, Vergiftung mit Wurst-, Kasegift gegeben, ausserlich  gegen 
Biss- und Stichwunden giftiger oder wiithender Thiere, zur Desinfektion jauchiger Wundeii, 
zu Gurgelwassern, zu UmschlHgen bei Leberkrankheiten gebraucht. In der Technik un<l 
in der Oekonomie benutzt man es ais Bleiclimittel, in der Chemie ais Oxydationsmittel.

Fig. 191. 192.

C hlor und C h lo rw asse r zu Desinfek- 
tio n szw eek en . Letzteres bereitet man billig und 
beąuem (selbst im Wohnziminer, ohne der geringsten 
Beliistigung durch Chlorgas ausgesetzt zu sein) in fol- 
gender Wcise.

Eine Elasche a wird lialb mit Wasser gefi© 
und ihr ein Kork mit 2 starken Glasrohren dicht auf- 
gesetzt, von welchen das Bohr d die Stelle eines Ven- 
tils vertritt, denn es ist unten geschlossen und nicM 
weit von dem geschlossenen Ende mittelst einer run- 
den Feile unter Beihilfe von Petroleum durchhohri. 
Durch Auf- und Abwartsschieben dieses Ventilrohres 
kann man beliebig den inneren Raum der Plasche a mit 
der ausseren Luft in Kommunikation setzen oder davon 
abschliessen. Das andere Glasrohr e ist von starkcm 

Glase, an dem einen Ende, welches bis auf den Boden der Elascbe hinabreieht, zu einer 
offenen Spitze c ausgezogen, so dass das durch diese ca. ‘/2 mm weite Oeffnung- austretende 
Gas nur kleinere Blasen bildet. Der aus dem Kork nach aussen austretende Theil dieses 
Glasrohrs e ist gebogen und an seinem Ende mit einem Kork armirt, welcher ais Seliluss 
eines kleinen Kolbens b mit angelegtem Rande (Wulstrande) dient. In den Kolben gieM 
man zucrst Salzsaure, dann schiittet man das nothige Kaliumchlorat dazu und legt ihn 
an das Koln- c an. Die Chlorentwieklung beginnt sofort, im iibrigen sehr ruhig. Anfang11 
schiebt man das Ventil d abwarts und setzt das Innere der Flasche mit der ausseren Luft 
in Kommunikation, schliesst es aber, sobald sich ein Austreten von Chlor bemerkbai' 
macht. Die Gasentwicklung wird spater spiirlicher. Ein Erwarmen des Kolbehens b darf 
nicht stattfinden, die Flasche selbst hat man auch nicht nothig zu schiitteln, sondern m8D 
Idsst sie ruhig an einem schattigen Orte stehen. Um ein Wasser von dem ChlorgehaK 
des oflicinellen Chlorwassers darzustellen, giebt man in das Kolbchen auf je 1000,0 vor- 
gelegten Wassers 2,5 Kaliumchlorat 25,0 25 procontige Salzsliure oder auf 10000 Th. Wasser 
25 Th. Kaliumchlorat und 250 Th. 25 procentige Salzsaure.

Ein solches Chlorwasser benutzt man in Filllcn, wo die Anwcndung von Chlorkall* 
gern geinieden wird, z. B. zum Waschen von Geweben aus thierischer Faser, von Bett' 
stellen, Mobeln, Paneelen. Das Bestreichen mit diesem Chlorwasser wird mit einem 
Borstenpinsel oder einem Schwamme, an einen Stiel befestigt, ausgefiihrt. Zur Desinfektiou



der Waschc von (Jholerakranken, Blatternkranken eto. wird das Chlorwasser mit einem 
Ęieieken bis doppelten Yolum Wasser Yerdiinnt.

Zur D e s in f ic iru n g  der A borte  haugt oder stellt man von einander entfernt 
2 Kolbchen mit Chlorentwicklungsmischung aus Kaliumchlorat und Salzsaure abends in die 
Gruben hraein. Auf Gruben fur 25 Menschen reichen pro Tag im Sommer, von einem 
Abend zum andern, 5 g Salz und 50 g bis auf einen Gehalt von 25—30 Proc. verdunnter 
roher Salzsaure yollstandig aus. Der Materialwerth betriigt 4—5 Pfg. Das Chlorgas ent- 
wiekelt sieli allmalilick und yerbreitet sieb iiber die Oberflaebe der Fiikalschicht und 
steigt nur in unbedeutender Menge naci oben. Vor neuer Beschickung der kleinen 
Desinfektoren giesst man den Inhalt derselben in die Grube und spiilt mit Wasser nack.

III. Calcaria chlorata. (Germ. Helv.). C alcium  h y p o ch lo ro sn m  (Austr.). C alx  
ehlorinnta (Brit.). C alx c h lo r a ta  (U-St.). C h loru rc (le c lia u x  sec  (Gall.). C alx  
chlorata. C a lcaria  liy p o ch lo ro sa . C a lcaria  o x y m u r ia tica . C a lc in m liy p o ch lo r it. 
U iiterc lilo r ig sa iirer  K a lk . C h lo rk a lk . B le ic h k a lk . Ist keine einheitliche Yerbindung, 
solidem ein Gemisch yerschiedener Yerbindungen. Er wird in chemischen Fabriken durch 
Sfittigung von Kalkhydrat mit Chlorgas erzeugt. Das zu dem Process nothwendige Chlor ge- 
winnt man naeh verschiedenen Verfahren (von W e l d o n , H u r t e ii-D e a c o n  und W e l d o n - P e c i i i - ' 
ney), welche in Band I des Kominentars von I I a g e r -F i s c h e r -H a r t w ic h  unter Calcaria chlorata 
nSher boschrieben sind und sammtlicli bezwecken, den theuren Braunst.ein bei der Chlor- 
bereitung entweder yollig auszuschliessen oder zu regeneriren. Diesen Yerfahren wird in- 
dessen schon heute eine beachtenswerthe Konkurrenz gemaeht durch die e lc k tro ly tise h e  
Barstellung des Chlors aus Kochsalz, bei welcher ais zweites Produkt Natronhydrat bez. 
«atriumkarbonat erhalten wird.

In  den  H andel gelangt der Chlorkalk in yerschiedenen Sorten, welche in Deutsch- 
land nach Procenten w irksam en  Chlors (s. w. u.) bezcichnet werden. Die A ustr. ver- 
laugt einen Chlorkalk mit 20 Proc., andere Pharmakopoen yerlangen einen solchen mit 
25 und mehr Proc. wirksamen Chlors, doch ist die Technik im Stande, Chlorkalk mit einem 
Gehalt von rund 40 Proc. wirksamem Chlor darzustellen.

E igenschciften . Dor Chlorkalk bildet ein weisses oder fast weisses, kriimeliges, 
trockenes Pulyer von eigenthiiinlich chloriilmlichem Geruche, unangenehm zusammen- 
ziehendem Geschmacke und von alkalisoher Reaktion. Durch Behandeln mit 10—11 Th. 
Wasser werden ihm das Calciumhypochlorit und das Calciumchlorid entzogen, wahrend 
das Calciumhydroxyd ungeliist bleibt, und zwar wird durch Behandeln mit w en ig  Wasser 
ziiniichst yorzugsweise das Calciumchlorid, durch Behandeln mit mehr Wasser alsdann 
auck das Calciumhypochlorit in Ldsung iibergcfiihrt.

Durch Einwirkung von Licht und Warnie werden aus dem Chlorkalk allmahlich 
Sauerstoff und Chlor akgegeben, wobei schliesslich ein Gemisch von Calciumchlorat [chlor- 
saurem Calcium Ca(03Cl)2] und Chlorcalcium CaCl2 hinterbleibt.

Mit einem Uehcrschuss von Stture hehandelt, giebt er seinen gesainmten Chlor- 
gehalt in Form von freiem  (wirksamem) Chlor ab, d. h. je 1 Mol. Calciumhypochlorit- 
Calciumchlorid liefert 4 Atome Chlor:

Ca(OCl)2 . CaCl2 - f  41IC1 =  2H20 - f  2CaCl, -j- 4 Cl.
Ca(OCl2)2 . CaCl2 +  2H2S0, =  2ILO +  2CaSO.j - f  4 CI.

Die Entbindung von Chlor aus dem Chlorkalk erfolgt schon durch die Einwirkung 
von Essigsaure, ja  sogar von Kohlensaure.

S einer chem ischen  Z u sam m ense tzung  nach kann der Chlorkalk praktisch 
betrachtet werden ais eine Verhindung von Calciumhypochlorit mit Calciumchlorid und 
Calciumhydroxyd in unbestimmten Yerhaltnissen also

OC1 Cl OH
x Ca<T 4- y Ca<4 n Ca <4

GOI 'Cl OH.
Handb. d. pliarm. Praxis. I. 52



Fur <lie Praxis ist der wesentliche Bestandtlieil das Caleiumhypochlorit Ca(0Cl)8, 
doun nu r di es es, nicht aber auch das Calciumehlorid ist im Stande mit Siiuren, z. B. 
Salzsaure, freies Clor zu bilden.

Ca(0Cl)3 +  4HC1 =  2H30  - f  CaCl2 -f- 2 Ci,.
Daher gilt denn aueb der Procent-Gehalt an Chlor, welcher unter diesen Bedingungen 

ans dem Chlorkalk in fre iem  Z u s ta n d e  abgespalten werden kann, ais M aassstab fiir die 
Bewerthung des Chlorkalk (iiber die franzosische Bewerthung s. w. u.). Man wir.d also 
ais 20 procentig einen solehen Chlorkalk zu bezeiclmen liaben, der beim Zusamnienbringen 
mit Salzsaure 20 Proc. seines Gewichtes an freiem Chlor entbindet eto. Es verlangcn 
Procente wirksames Chlor:

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. U-St.
20% 33°/0 28,62%') 25% 25% 35%.

JPriifung. 1) Der Chlorkalk soli ein trockenes, weisses Pulver darstellen, niclit 
eine schmierige feuchte Masse sein, was darauf hinwcisen wiirde, dass er bereits in Zer
setzung begriffen ist. 2) 0,5 g einer dem Iuneren des Yorrathes entnommenen Dnrch- 
schnittsprobe werden in einem EKLiiNMEYEK’sehcn Kiilbchen mit 100 cem Wasser an- 
gesehuttelt, dann mit einer Losung von 1 g Jodkalium in 20 cem Wasser gemisckt unii 
diese Flussigkeit mit 20 Tropfen Salzsaure angesiiuert. Das durck das freie Chlor in 
Freiheit gesetzte Jod fiirbt die Flussigkeit rothbraun. Man lasst nun soviel '%-Nonnal- 
Natriumthiosulfatlosung zuiiiessen, bis die Farbung nur noeh liellgelb ist, dann fiigt man 
etwas Stiirkelosung hinzu und titrirt die dureh Bildung vou Jodstarke blaugefarbte Fliissig- 
keit bis zur gerade eintrotenden Farblosiglceit. Hiorzu sind bci einem 25 procentigcn 
Chlorkalk minii es te n s  35,2 ecm '%-Normal-NatriumthiosuIfatlosung erforderlich.

Ein Chlorkalk von 20 Proc. beansprucht unter den namlichen Bedingungen 28,2 ccm, 
ein soleher von 33 Proc. =  46,5 cem, ein solcher von 35 Proc. =  49,5 ccm '/J0-Nornial- 
Natriumthiosulfatlosung.

A u fb e w a h r u n y .  Dureh Einwirkung von Lieht und Warme erleidet der Chlor
kalk, wie sehon crwiihnt, unter Abgabe von Chlor und Sauerstoff eine Zersetzung in chlor- 
saures Caleium und Chlorcalcium. Ein solches Gemisch ist sehr hygroskopisch, daher meist 
■schmierig und entbehrt die Fahigkeit, in der Kalte mit verdiinnten Sauren Chlor zu ent- 
binden. — Es empfiehlt sich, grossere Vorrathe von den Chlorkalk in Fassern an einem 
kiihlen Orte, vor Lieht mogliehst gesehiitzt aufzubewahren.

Wiederholt wurde beobaehtet, dass festgesehlossene Flaschen mit Chlorkalk esplo- 
dirten. Ais Ursaehe fiir diese Explosionen nimmt man die dureh Wirkung des Sonnen- 
lichtes erfolgende Zersetzung in dem vorher erwahnten Sinne an. Die sich daraus er- 
gobende Schlussfolgerung ist, Chlorkalkgefiisse nicht zu dicht zu verschliessen. Uebrigens 
sind solche Explosionen namentlich bei hochprocentigen Sorten beobaehtet worden.

Aber selbst trotz mijglichster Yorsioht bei der Aufbewahruug gelit der Gehalt des 
Chlorkalks an wirksamem Chlor allmahlieh zurilck, im Monat, durchschnittlich urn 0,6 Proc. — 
C h lo rk a lk lb su n g e n  sind wegen der Mogliehkeit des Ueberganges in ehlorsaures Caleium 
dureh Anreiben des Chlorkalks im Miiturmorser mit kaltem Wasser u n te r  A usschluss 
je d e r  E rw a rm u n g  zu bereiten und stets filtrirt abzugeben.

Die A b g ab e  des Chlorkalks in Substanz erfolgt in Thonkruken mit aufgelegter 
Pappscheibe; bei grosseren Mengen empfiehlt sich das Auflegen eines Deckels von Holz.

W ir k u n g  u n d  A n w e n d u n g .  Chlorkalk bat wegen seiner Ftthigkeit, Chlor ab
zugeben, desinfieirende Eigenschaften, ausserdem wirkt er ortlich iitzend, adstringirend, 
austrocknend. Kleine Gaben sind innerlieh ohne erhebliche Wirkung, grossere Gaben 
wirken atzend, erzeugen Erbrechen, Durckfall. In n e r l ie h  findet der Chlorkalk nur selten 
Anwendung (in Gaben von 0,1—0,2—0,4 g) bei Typhus, Dysentorie, skrophulosen Driisen- 
anschwellungen, Lungentuberkulose; dagegen hiiufig a u sse r lic h  ais Desinfektionsinittel,

') Die Gall. yerlangt einen Chlorkalk von mindestens 90° Gay- L ussac. Yergl. S. 820.



ais Einstreupulvei’, in Losung (1 au£ 20—25 Wasser) zum Hinaufziehen in die Nase, zu 
Gurgelwassern, Einspritzungen, Verbandwassern etc. In Mischung mit Pflanzenschleim, 
Zuckersirup und anderen organisclien Stoffen gelit das wirksame Chlor des Chlorkalks 
mehr oder weniger sclinell yerloren. C h lo rk a lk ld su n g cn  werden stets dureh Anreiben 
des Chlorkalks im Porcellamnorser mit ka ltem  Wasser bereitet und f i l t r i r t  dispensirt. 
In der Technik wird der Chlorkalk ais Bleichmittel, ferner in der Farberei, zum Ent- 
fuseln des Weingeistes etc. gebraucht. F a k a lie n  werden behufs Desinfektion mit dem 
Chlorkalk bestreut.

C h lo rk a lk w iirfe l zur Darstellung von Chlor bestehen aus einer Mischung yon 
Gips und Chlorkalk, welelie dureh starkea Druck in Formen gebracht wurde.

D isp e n sa tio n . Misckungcn des Chlorkalks mit brennbaren Stoffen erkitzen sich 
und explodireu niclit selten. Solehe Misehungen bestehen z. B. aus 1) C hlorkalk , 
Schwefel. — 2) C h lo rk a lk , Schw efel, Salm iak. — 3) C hlo rkalk , S a lm iak  (hier 
wird selbst Gelegenkeit zur Bildung von Chlorstiekstoff gegeben, welcher sehon in mini- 
malen Mengen heftige Explosionen bewirkt). — 4) C h lo rk a lk , f łiic k tig e  Oele, Benzin, 
Petroleum .

Misehungen von C h lo rk a lk  mit S a lm iak  muss der Apotheker ais gefahrlich her- 
zustellen zuriiekweisen.

T echnische fY er łh b es łiin m u u y . Obgleieh die im Vorstehenden angegebene 
Werthbestimmung des Chlorkalks nach den Pliarmakopucn ganz befriedigende Rcsultate 
giebt, so erfolgt die Werthbestimmung in der Technik doch nach anderen Mothoden und 
zwar entweder nach P e n o t  oder nach P e n o t -M o h h . Von Wichtigkeit ist zunachst die 
Vorbereitung des Chlorkalks zur Analyse:

Man rcibt 10 g Chlorkalk im Ausgussmorser mit Wasser fein an, setzt nach und 
nach mehr Wasser zu und schlammt den Chlorkalk damit in einen 1-Litor-Kolben, reibt den 
Rttckstand wieder mit Wasser an, spiilt alles sorgfaltig in den Kolben, fiillt in diesem bis 
zur Markę auf und mischt dureh Umschiitteln. Zur Gehaltsbestimmung nimmt man nun 
nicht etwa die klar abgesetzte oder gar filtrirte Losung, sondern man misst die zu ent- 
nehmenden Mengen der gut umgeschiittelten milchahnliehen Fliissigkeit wie sie ist ab. 
Man erhalt so konstantere und richtigere Resultate, ais wenn man die klar abgesetzte 
Fliissigkeit bestimmen wiirde, weil namlich in dem nicht gelosten Btickstande nocli aktives 
Chlor entkalten ist.

A. Nach P en o t . Man misst 50 ccm der wie oben angegeben bereiteten, wohl- 
durcbmiscliton Chlorkalkmilch ab, bringt sie in ein Bechorglas und liisst nun aus einer 
50 ccm fassenden Biirette von der auf S. 812 angegobenen Kaliumarsenitlosung unter 
stetom Umriihren langsam, zulotzt tropfonweise zufliessen, bis 1 Tropfon der Reaktions- 
fliissigkeit, auf frisch bereitotes Jodkaliumstarke-Papior gebracht, dieses nicht mehr blau 
fai’bt. [Man ruhrt 3 g Kartoffelstarke mit 250 ccm kaltem Wasser an, kocht unter Um
riihren, fiigt oine Losung von 1 g Kaliumjodid und 1 g krystallisirtem Natriumkarbonat 
hinzu, fiillt auf 500 ccm auf, triinkt damit Filtrirpapierstreifen und troeknet diese.] Dieser 
Punkt ist leiclit und sicher zu treffen, da dio allmahlich schwacher wordendo Ftirbung des 
Reagonspapiers darauf hinwoist, dass derselbe bald erreieht ist, und dass man somit die 
Probeflussigkeit nur noch tropfonweise zusetzon darf.

Multiplicirt man dio Mengo dor rerbrauchten ccm '/^-Kaliumarsenitlosung mit, 
0,00355 g, so erhalt man dio in 0,5 g Chlorkalk enthaltene Menge aktiven Ohlors.

li. Nach P e n o t - M o h b . Man bedarf hierzu der auf S. 812 angegobenen LOsungen 
von Kaliumarsenit und Jod.

Man bringt 50 eem der oben erwahnten Chlorkalkmilch in einen Kolben, liisst einen 
Ueberscliuss von Kaliumarsenitlosung zufliessen, [so dass also 1 Tropfon Jodkaliumstarke- 
Papior nicht mehr blaut]. Alsdann verdiinnt man mit 150,—200 ccm Wasser, fiigt etwas 
kalt bereitete Losung von Ammoniumbikarbonat, sowie etwas StarkolOsung hinzu und 
titrirt mit dor Jodlosung auf Blau. Die blaue Farbung muss bestandig blciben, auch wenn 
noch etwas Ammoniumbikarbonatlosung zugesetzt wird.

Sind beido TitrirlOsungon [Kaliumarsenitlosung und Jodlosung] genau Vio normal, 
stohen sio also genau aufeinander ein, so zieht man einfach die verbrauchten Kubik- 
contimeter Jodlosung yon den zugesetzten Kubikcentimetern Kaliumarsenitlosung ab. Mul
tiplicirt man den yerbloibenden Rost dor Kubikcentimeter mit 0,00355 g, so erluilt man die 
in 0,5 g Chlorkalk enthalteno Mengo wirksamos Chlor.



B eisp ie l. Angewendet 50 ccm dor Losung ( =  0,5 g Chlorkalk). Zugesetzt =  
50 cem KaliumarsenitlOsung. Z u r i ic k t i t r i r t  =  5,3 ccm JodlOsung. 50,0 ccm minus
5,3 ccm =  44,7 ccm. 44,7x0,00355 =  0,158685 g Chlor.

Ha dioso Menge Chlor in 0,5 g  Chlorkalk enthalten ist, so enthalt der Chlorkalk =  
31,74 Proc. wirksames Chlor.

Frniizosische W erthberechnung'. Chlorometrische Grade. (xAT-Li;sSAC’sclie 
Grade. Nach diescr Art der Deklaration wird angegeben, wieviel Liter Chlorgas aus 
1 kg QhIorkalk entwickelt. werden. Has Gewicht des Liters Chlorgas wird dabei zu3,18g 
angenommen. Ein lOOgriidiger oder 100proc. Chlorkalk nach G a y - L u ssa o  ist demnach ein 
soleker, von welchem 1 Kilo =  100 Liter, d. i. 318 g Chlorgas ergeben. Mit anderen 
Worton: Der lOOgradige Chlorkalk nach G a y - L ijssa o  entsprieht, einem Chlorkalk, welcher 
nach der iiblichen Decimal-Eechnung =  31,8 Proc. Chlor ausgiebt.

Man kann dahor die GAY-LussAo’schen Grade leicht in Gowiclitsprocente Chlor um- 
rechnon, wenn man die Zahl der GAY-LussAc-Grade mit 0,318 multiplicirt (s. S. 818).

90° G a y - L u ssa o  x  0,318 =  28,62 Proc. Chlor.
Umgokehrt kann man die Gewichtsproeente Chlor in GAY-LussAo’sche Grade um- 

rechncn, wenn man die Proccnte durch 0,318 dividirt.
28.62 Proc. Chlor
-----------0^318---------- —  9 0 °  G a y - L tjssac .

Man wird es nicht auffallig finden, dass es nach diescr Art der Deklaration Chlor
kalk giobt, welcher mehr ais 100 Procent Chlor enthalt, hen. mehr ais lOOgradig ist.

Solute (Pliypochlorite de ehaux (Gall.). C h lo rk a lk lo su n g . 100,0 g Chlor
kalk (von 28,6 Proc.) werden allmablich mit 4500,0 g ka ltem  Wasser angerieben und 
aufgeschlammt. Die Losung ist z u filtriren. Die Losung soli ilir doppeltes Volumen an 
Chlor entwickeln, d. h. sio  soli 2 chlorometrische Grade nach G a y - L u s s a o  oder 0,636 Ge- 
wichtsprocente Chlor enthalten.

IV. LitJUOr Natrii hypochlorosi (Ergilnzb.). Natrium hypoclilorosum solutnin 
(IIelv.). Chlorure de sondę liąuide (Gall.). Ł iquor Sodae chlorinatae (Brit.). Lifjnor 
Sodae cliloratae (U-St.). Die unter den yorstehenden Namen von den cinzelnen Pharma- 
kopoen aufgenommenen Praparate sind wiisserige Losungen von Natriumhypochlorit und 
etwas Natriumkarbonat sowie Natriumchlorid. Der Gehalt an wirksamem Chlor ist ver- 
schieden. Technisches Synonym =  Eau de Labarraijue.

D a rs te lln n g .  Urn gute Praparate zu erhalten, ist der Chlorkalk mit kaltem 
Wasser moglichst fein anzureiben und abzusehlaminen. Jede Erwiirmung mass bei der 
Darstellung yermieden werden, weil durch sie das Natriumhypochlorit mehr oder weniger 
in Natriumchlorat iibergeht.

E rg ilnzb . und H e ly .: 20 Th. Chlorkalk wordon allmablich mit 400 Th. Icaltcm 
Wasser in einem Morser angerieben, bez. angeschliimmt. Alsdann mischt man hierzu einc 
k a lto  Losung von 25 Th. kry,stall. Soda in 200 Th. Wasser. Nach dem Absetzen des 
entstandenen Niederschlagos wird die klare Flussigkeit abgeliobon bez. abfiltrirt.

Bei Yerwondung eines 25 proc. Chlorkalks kann dioso Losung etwa 0,8 Proc. wirli- 
sames Chlor enthalten. E rg ilnzb . schreibt oinen Minimalgehalt von 0,5 Proc. Chlor vor, 
die H elv . desgleichen, driickt sieli aber bezuglicli diescr Eorderung etwas unklar aus.

Gall. 100 Th. Chlorkalk von 28,62 g wirksamem Chlor, 200 Th. krystall. Soda, 
4500 Th. Wasser. Dio Flussigkeit soli ihr doppeltes Volumen an wirksamem Chlor ent- 
halteu, entsprechend 2 chlorometrischen Graden nach G a y - L u ssa o  =  0,636 G e w .-P ro c en te n .

B rit. 400 Th. Chlorkalk von 33°/0 wirksamem Clilor, 600 Th. krystall. Soda, 
4000. Th. Wasser, Die Losung soli etwa 2,5 Proc. wirksames Chlor enthalten.

U.-St. 75 Th. Chlorkalk von 35 Proc. wirksamem Chlor, 150 Th. krystall. Soda, 
Wasser q. s., so dass 1000 Th. klare Flussigkeit erhalten werden. Die Losung soli etwa
2,6 Proc. aktives Chlor enthalten.

E iy e n sc h a fłe n . Klare, farblose oder schwacli gelblich-griine Eltissigkeit von 
schwachem Chlorgeruche, w’elche rothes Lackmuspapier erst bliiut, dann cntfarbt. Sie 
werde durch Natrimnkarbonatlosung nicht mehr getriibt, enthalte also keine ffillbaren 
Kalksalze mehr. Auf Zusatz vou Sfiurcn, z. B. Salzsiiure, entwickelt sie sichtbare 
Mengen Chlor



G eh a ltsb estim m u n g . (Erganzb. Helv.) Man briugt zu einer Lbsung von 1,0 
Kaliumjodid iu 20 ccm Wasser zuniichst 20 ccm des Liąuors und sauert mit 20 Tropfen 
Salzsaure an. Zu der entstandenen rothbraunen Flussigkcit, die aoch mit ct.wa 50 ccm 
Wasser zu verdiinnen ist, llisst man 1/10-Normal-NatriiimthiosulfatlSsiuig- zufliessen, bis die 
Flussigkeit nur noeh hellgelb gefarbt ist. Dann fiigt man cinig-c Tropfen StarkelSsimg 
hinzu und titrirt, bis die entstandene Blaufarbung gerado  iu Farblos ubergegangen ist. 
Hierzu sollen nacli E rganzb . mindestens 28 ccm (28x0,00355, entspreehend 0,497 Proc. 
Chlor0 nach IIelv . mindestens 30 ccm V10 -Normal-Natriumthiosulfattósung erforderłich sein 
(30x0,00355, entspreehend 0,5325 Proc. Chlor). Nach Gall. wiirden unter den gleichen 
Bedingungen 35,8 ccm '/ ,0-Natriumthiosulfatlosung yerbraucht werden.

B rit. U-St. 5 ccm werden zu einer Losung von 2 g Kaliumjodid in 20 ccm Wasser 
gebraeht. Man sauert mit 3—5 ccm Salzsaure an, yerdunnt mit 100 ccm Wasser und ti
trirt wie yorher. Es werden gebraucht zur Bindung des ausgeschiedenen Jod nach B rit. =  
35,2 ccm, nach U-St. =  36,6 ccm 1/10 Normal-Natriumthiosulfatlosung.

A u fb e w a h ru n g . In mit Glasstopfen gut geschlossenen Glasflaschen v o r Licht, 
geschiitzt.

A n w e n d u n g .  In der Chemie gebraucht man die Natriumhypochloritldsung ais ein 
kriiftig oxydiremles Mittel und zur Unterscheidung von Antimon- und Arsonflecken, 
welcho Ietztere davon aufgelost werden; in der Technik zum Entfernen von Obst- und 
Weinlleckcn aus Weisszeug, zum Bleichen etc. In der Mediein wird sic ineist mit der 
gleichen bis doppelten Mengo Wasser verdimnt gegen brandige, krebsartige, syphilitische, 
stinkeud-eiternde Wunden, gegen stinkenden Athem, Mercurialsalivation, Yerbrennungen, 
Panaritieu etc., in Waschungen, Einspritzungen (1 auf 25—30 Wasser), Klystieren 2,0—5,0 
—10,0 auf 120 Wasser), Gurgelwassern etc., innerlich zu 5—20 Tropfen mit Wasser ver- 
diiunt in typhosen Fiebern bei stinkendem Athem etc. angewendet. — In der Mikroskopie 
dient sio ais vorzuglicb.es Entfarbungsmittel gefarbter pflanzlicher Objekte.

Die Waschcrinnen bedienen sieli dieser Bleichfliissigkeit im Uebermaass, und zwar 
ais Reinigungsfliissigkeit zur Abkiirzung der Miihe des Waschens. Sie besprengen die 
Wfische damit und lassen sie in dieser Verfassung langer ais eine Viertelstunde liegen. 
Bie Folgę davon ist cine Lockerung der Zeugfaser und friiher oder spiiter ein Ausfallen 
des benetzt gewesenen Theiles unter Hinterlassung eines Loches. Es ist darauf liinzu- 
weisen, dass ein 15 Minuten iibersteigendes Benetztsein mit der Bleichfliissigkeit eine Zer- 
stfirung des Zeuges zur Folgę hat. Die zerstorende Wirkung des Chlors wird durch 
Natriumthiosulfat (Antichlor) aufgehoben.

V. Liquor Kalii hypochlorosi. L ią u o r  K a li liy p o c h lo r o s i. A qua J avełłk. 
C h lo rk a liflits s ig k e it. JAVELiiE’sch e  L a n g e . JAVELLE, sch e  B le ic h f li is s ig k e it .  E au
de .Tayełle (F Ie c k w a sse r ) wird wie Liipior Natrii hypochlorosi dargestellt, nur dass an 
Stelle von 100 Th. krystallisirtem Natriumkarbonat 55 Th. gereiuigte trookne Potasche ge- 
nommen werden. Sie ist lieute nicht mehr im Gebrauch und wird durch den billigeren 
L iąuor N a tr i i  hypoch lo ro si ersetzt.

Cntaplasinn clilorinatuin.
lip . Argillae albae p«lvoratao 100,0 

Liq. N atrii hypochlorosi ‘̂ 0,0 
Aq«ao q. s.

F iat pasta  mollior.

Oollyrium chloratum  Yaklez .
Rp. Calcariao chloratae 1,0 (ad 3,0)

Aquae dostillatao 25,0.
Conterendo in ix ta  filtra
8. Augenwasser. D reistiludlich m it cinem  Pinsel 

auf die Conjunctiva aufzutragen (bei Oplithalmia 
purulenta).

Fncina chloratum .
Rp. Liąuoris Calcariae chloratae 20,0 

Aquao destillatae 100,0.
Zu zwei K lystieren, vorher m it cinem gleichen 

Yolumen warmem W asser zu mischen.

Fum i gal i o Ohlori.
I. F u m i g a t i o  f o r t i s  (Pharmacopoene Ger-

manicae).
Rp. Salis culiuaris

Mangaui hyperoxydati nativi aa 300,0 
Grosso modo puWemta e t m ixta  dentur ad chartam. 

Una dispensentur.
Acidi sulfurici Angliei 200,0

antea diluta
Aąuae communis 100,0.

I). S. Zur Rilucherung (flir 100—150 K ubikm eter 
Kaum).
II. F u m i g a t i o  m i t i s  (Pharmacopoene Gcr-

manicao).
Rp. Calcariae chloratae 100,0 

D. ad ollam. Una dispensentur
Aceti erudi *500,0.

S. Zur Raucherung fiir circa200 Kubikm eter Raum),



III. F u m i g a t i o n  d e  c l i l o r e  (G a ll. Nachtrag).
(F u m i g a t i o n  G u y t o u i e n n  e.) 

lip . 1. .Salis eulinaris
2. Maugani hypcroxydati na tiv l aa 250,0
3. Acidi sulfurici anglici 700,0

,4. Aquae destillatae 500,0.
M an m iseht 1—3 und fiigt schliesslieh 4 liinzu. 

F ttr cinen Ranni von 100 K ubikm etern.

Magii osia c lilo ra ta .
M a g n e s i a  h y p o c l i l o r o s a .  C lilo rm a g n c s ia .  

Rp. 1. Calcariae ehloratae 25,0
2. Aquae destillatae 150,0
3. Magnesiae sulfurici 50,0
4. Aquao destillatae frigidae 300,0.

M an re ib t 1 m it 2 an, Ibst anderseits 3 in 4 und 
vcrm isclit beido Losungen. Die klare Fliissig- 
k e it wird nach dem Absctzen abgehoben.

G lobuli c lilo ro p lio ri.
O b io r ę  e n  bo  u 1 e s. C h 1 o r k u g e 1 n.

Rp. Boli albae
Salis eulinaris
M angani hyperoxydati nativi 
Yitrioli M artis aa  100,0.

Man stOsst die Pulver m it Ililfo  von W asser zur 
dickcn Pastę an und forin t 10 JCugeln daraus.

S. Zur Chlorriiuelierung auf gllihende Koklen zu 
werfen. (N icht m ebr gebrilucblich).

L in iinen tu in  c o n tra  pcriiloncs T e s t e l i n .

Rp. T incturae Jod i 5,0
Liquoris N utrii hypochlorosi 15,0.

M ix tu ra  c lilo ra ta .
Rp. Aquae ehloratae 25,0 

Sirupi Saccliari 50,0.
S. Alle zebn M inuten 1—2 Tbeeloffel (bei Asia- 

tischer Cholera im ersten Stadium, nebenlier Dar- 
reichung von Eisstiickcn).

P a s ti l l i  C alcariae  e h lo ra ta e  Deschamps.
Rp. Calcariae ehloratae 10,0

Saccliari albi 200,0
Tragacantliae 0,25
Coceionellae 0,2
Aquao q. s.

F ia n t pastilli quinquaginta (50).
(Eine Zusam m ensetzung, dereń wirksames Chlor 

sclion in  einigen Stunden verloren geht.)

Z um Bestreichen der Frostbeulen.

Ł iq u o r C alca riae  e h lo ra ta e .
L i q u o r  O a 1 c i s c h l o r  i n a t a e .

Rp. Calcariae ehloratae 10,0 
In te r  terendum  in  m ortario porcellaneo misce cum 

Aquae 100,0
Tum  filtra. Colaturae s in t 100,0. P a re tu r ex 

tempore.

Ł o tio  d esin fec to ria  m odicorum .
Rp. L iquoris N atrii hypochlorosi

Aquae aa  100,0.
S. suo nom ine (fur Aerzte und Chirurgen zum 

W aschen der Hilnde nach Operationen, Obduc- 
tionen).

P n e iim a to k a th a rte r io n  Chevallier.
Rp. Liquoris Calcariae ehloratae 100,0 

Olei Caryophyllorum gtt. X III 
Spiritus Vini 5,0,

S. E inen bis zwei Tbeeloffel m it einem Wein- 
glase W asser gem ischt zum Mundausspiilen.

P u lv is  do sin fec to riu s  Collin.
Rp. Calcariae ehloratae 40,0 

A lum inis usti pulverati 20,0.
Das Pulver w ird auf Tellem  ausgestreut an den 

betreffenden O rt gestellt. Langsamo Chlorent- 
wicklung.

U nguontiim  C alcariae  eh lo ra tae  Binz.
Rp. Calcariae ehloratae 1,0 

U nguenti Paraffin i 9,0.
Auf Frostbeulen, um  das Yereitern derselben zu 

verhttten.
Ckouvełłe’s oder 11,vmsat’s B le ic l i l l i is s ig k e it  wird durch Zersctzen von Chlorkalk 

mit Bittersalzlosung hergestellt (s. oben Magnesia bypochlorosa) nnd ist ein energischos 
Bleichmittol. Bei ihrer Anwendung zum Bleichen zarter Stoffe soli sie vor Chlorkalk den 
Yorzug haben, dass die Nebonwirkung des iitzenden Erdalkalis fehlt.

Hermite’8 Bleiclildsmig wird erhalton durch Elektrolyse einor Losung von Mag- 
nosiumcblorid und Natriumchlorid und enthiilt demnach Natriumbypochlorit und Magne- 
siumhypoelilorit.

VAKUUNTBAPP S Bleichsalz ist Zinkhypoehlorit und wird dargestellt durch Umsetzung 
von Ohlorkalk und Zinksulfat.

WlLSON’s B le ic l i l l i is s ig k e i t  ist eine Losung von Aluminiumhypochlorit, dio man 
durch Zersetzen einer filtrirten Chlorkalklósung mit koncentrirter Aluminiumsulfatlósung 
und Abfiltriren des abgeschiedenen Oalciumsulfats erhiilt. Dio Wirkung beruht auf der 
Abgabo von Sauerstoff unter gleichzcitiger Bildung von Aluminiumchlorid.

Itild irtin te , um Tintenschrift zu entfernen. Bestoht aus zwei Fliischchen, von denen 
das eine Eau de Javello, das andere eine 2procentige Essigsaure enthiilt. Man bestreicht 
die Tintenschrift mit Eau do Javelle, darauf mit der Essigsaure und troeknet mit einem 
Ldschblatt ab.

Chromium oxydatum.
I. Chromium 0xydatum hydratum. C liro m sesq n ih y d ro x y d . Cliromhydrat.

Cr2(O H )8 -f- 4 H .,0 . M o l. G etv. =  27S.
D a rs te llu n g . 50,0 C hrom alaun  werden in 500,0 d e s t i l l i r te m  W asser gelfist 

und in diese volłig kalte Losung unter Umriihren 110,0 eines S p ro cen tig en  Salmiak- 
g e is te s  nach und nach eingetragen und einige Stunden bei Seite gestellt. Dann wird



der hellgriine Niederschlag gesammelt und nach dem Auswasclien mit Wasser an einem 
massig warmen Orte getrocknet. Ausbeute circa 28,0.

Man kann es auck ans der C hrom isulfatlosung mit Aminoniak falleu. Eine Ltisimg 
dieses Ckromsalzes stcllt man aus Ckromsaure dadurch ker, dass man 10,0 C hrom siinre 
in 15,0 k o n c e n tr ir te r  S chw efe lsiiu re  lost, welcke mit 30 Th. W asser yerdiinnt ist. 
In diese kalt gekaltene Fliissigkeit liisst man nach und nach Wcingeist tropfenweise 
fallen. Nachdem die Reduktion der Ckromsaure yolleudet ist, Yerdiinnt man mit einem 
Mekrfachen W asse r und fiillt unter denselben Bedingungen, wie in der vorliergekenden 
Vorschrift angegeben ist, mit 105,0 eincs 5 p ro c e n tig e n  S a lm iak g e is te s . Ausbeute 
an Chromoxydkydrat circa 12,0.

E ig en sch a ften . Bas Chromoxydhydrat ist cin melir oder weniger gesiittigt griines 
Pulver, ohne Geruch und Geschmack. Es muss mit 4 Th. einer 25 procontigen Salzsaure 
eine klare griine Losung geben, welche durch Sehwefelwasscrstoff keine Yeriinderung, be- 
sonders keinen Niederschlag geben darf.

A u fb e w a h ru n g . In geschlosscner Glasflascke am schattigen Orte.
A n w e n d u n g .  Es darf das Chromosydhydrat niclit mit dem Chromgrun oder dem 

griinen Zinnober yerwechselt werden. Es ist von amerikanisehen Aerzten ais Tonicum (?) 
und Adstringens bei Diarrkoo der Kinder und anderen Aifektionen der Yerdauungswege 
einpfohlen worden. Dosis fur Kinder 0,05—0,1—0,15, fUr Erwachsene 0,15—0,3—0,5 einige 
Małe des Tages.

II. Chromium OXydatuiri. C lirom ium  o x y d a tu m  y ir id e . C h rom sesqn ioxyd . 
C lirom oxyd. C h ro m io x y d . G riin er  Z in n o b er . Cr20 3.  M ol. G ew . =  152.

Man verstelit hierunter eine griine Malerfarbe, welche in chemischen Fabriken in 
sehr verschiedenen Niiancen dargostcllt wird. Zum IJnterschiede von dem vorigen Clirom- 
bydroxyd ist das stark gegliihte Chromoxyd praktisch vollstandig unloslich in Sliuren. 
Has Chromoxyd gehort an sich zu den unsekadlickon Farben. Zur Hebung der Niianee 
wird das Chromoxyd aber mit sehr verschiedenen Substanzen, z. B. mit Bleichromat, Kalium- 
cliromat und Kupferverbindungen, Schweinfurter Griin etc., versetzt und muss alsdann je 
nach den gemackten Zusatzen ais giftig erklart werden.

Will man Chromoxyd zur Farbung von Pomaden verwenden, so bereite man es am 
besten durch Gliihen von Aminoniumchromat.

Gtiioni;t’s Griin ist oino lebhafte griine Malerfarbe, welche besonders das Schwein
furter Griin zu ersetzen geeignet ist. Sie ist ein Ohromoxyd oder Chromoxydhydrat 
2Cr.,03-f-3H„0 oder Or30 3-f-Gr.,(OH)„ und wird gewonnen durch Gliihen gleicher Hlolckule 
Kaliumdichromat und Borsiiure und Auslaugen des Gliihriickstandes mit Wasser. Es wird zu- 
n&chst borsaures Chromoxyd gebildet, welchos durch das Auslaugen mit Wasser in Borsiiure 
und Chromhydroxyd zerfallt.

Ohromoxyd zurBasis liaben aucli Aknoudon’s, P a n n e t ib e ’s, P ljsssy’s Griin, N eape l- 
griin, L au b g riin , O elg riin , Ju n g fe rn g riin , M ittle rg r iin , S m aragdgriżn  u. a., 
aher keine dieser Farben ist reines Cliromoxyd.

III. Chrom-Alaun. A lu m en  ch ro m ien iu . C hrom kalium  - A la m i. C hrom i- 
K a liu m su lfa t. C r(SO ,)3K -)- 12 HaO. M ol. G ew . —  499.

Diese in der Technik in grossen Mengen verbrauchte Verbindung wird in der Regel 
ais Ncbonprodukt hei Oxydationen organischer Verbindungen, z. B. des Anthracens zu An- 
thrachinon u. a. m. erhaltou. Sie ist im Handel in ziemlicher Reinkeit und zu woklfeilen 
Preisen zu haben. Will man sie gelegentlich einmal darstellen, so verfahrt man wie folgt:

D a rs te llu n g . Man liist 10 Th. Kalinmdickromat in 40 Th. Wasser, sauert mit 
14 Th. konc. Schwefelsiiure an und leitet in die Losung, aus weleker sich kein Salz aus- 
seheiden darf (sonst ist Wasser zuzugehen), schweflige Saure im Ueberschuss ein. Man 
achte darauf, dass die Temperatur der Losung nicht iiher 40°C. hinausgeht. War die 
Temperatur iiber 40° C. kinausgegangen, so erhiilt man eine griine Losung, aus weleker 
sich erst nach langerem Stehcn violette Krystalle ahscheiden.

E ig en sch a ften . TJuiikelviolette, grosse, oktaedriseke Krystalle, in 5 Th. Wasser 
loslich. Die Losung ist blaulickviolett gefiirbt. Wird sie auf etwa 75°C. erhitzt, so



nimmt sie griine Farbung an und ist danu nielit mehr krystallisationsfiihig. Nach 18ngerem 
oder kiirzerem Stehen wird die griine Ldsuiig wieder violett und ist alsdaun aucb wieder 
krystallisationsfahig. Aus der wasscrigen Losung wird durcli Ammoniak blaugriines Cltrom- 
hydroxyd gefiillt. Durcli Schmelzen mit Soda und Salpeter wird chrom saures Kali bez, 
Natron gebildet.

A n w e n d u n g .  Ais Beize in der Fiirberei, zur Erzeugung von cliromgarem Leder, 
zur Herstellung vou Tinten.

B a s is c lie r  C h ro in a la iin . Wird die koncentrirto, kochendheiss gemachte, griine 
Chromalaunldsung mit Weingoist versotzt, so scheidot sieli eine griine, zalie Masse aus, 
wolehe sieli zum Grunfarben der Oellirnisse, Kautschukmassen etc., in whssriger Lbsung 
zu g r iin e r  T in te  eignet.

Chrysarobinum.
G e w in n u n g . C liry sa ro b in  ist ein Produkt der zu den P a p il io n a c e a e —D nlbergieae— 

G eo ffra e in a e  gehdrigen Andira Araroba Aguiar, eines starken Baumes in Brasilien, be- 
sonders der Provinz B ahia . Das Holz des Baumes durchziehen lange Spalten und H0lr- 
lungen, die ein glanzloses, gelbcs, an der Luft bald leberbraun bis yiolett werdendes Pulyer 
enthalten. Dasselbe entstokt zuerst in  den Zellen (Holzparenckym, Gefasse und Libriform), 
worauf bald eine Desorganisation der Zellwande eintritt, die an der Bildung des Sekrets

lrig. 193. Fig. 194. C lirysarobin aus 2 Th. Benzol und
Clirysarobin aus Benzol k rysta llis irt. 1 Th. absol. Alkohol.

100—150 m ai yergrossert.

theilnehmen. Die Baume werden gefallt, zersagt und zerspalten, urn die Hdhhriigen bloss- 
zulegen, aus deneu man das Pulyer darni herauskratzt; es ist reiehlich mit Holztheilen 
yermengt und fiihrt die Namen A ra ro b a , A ra r ib a , G o a p u ly e r 1), P o  de B ah ia . Man 
liest grbbere Holzstiicke etc. aus und schlagt das Pulyer durcli ein Sieb. Dieses Produkt 
kommt dann ais A rarob a  d o p u ra ta  oder A ra ro b a  p u lv . sn b t . in den Handel, es entkiilt 
durchschnittlieli 70 Proc. der chemischen Yerbindung Chrysarobiu.

Es wird weiter gereinigt, indem man es meist mit kochendem Benzol oder Chloro
form hehandolt und das Filtrat eindampft. Dieses Praparat fiihrt nun den Namen: Chry- 
sa r o b in u m  oder A cid iu n  c lir y so p h a n ic u m  cru d u m , welche letztere Bezeichuung, wie man

l) Weil es aus Portugiesiseh-Indien zuerst 1864 europUischen Aerzten bekannt wurde.



sehen wird, wissenschaftlich falscli ist. Zur weiteren Reinigung wird das mit Benzol ge- 
woimcne Praparat ans Eisessig umkrystalłisirt. Vergl. S. 40.

Gcrm. Helv. U-St. yerlangeu nur ein gereinigtes Praparat okne nakere Angaben, 
Austr. yerlangt ein mit keissem Benzol, B rit. ein mit keissem Chloroform extrakirtes 
Praparat.

Germ. Helv. Brit. U-St. nennen es C h rysarob in u m , Austr. A raroba d ep u ra ta .

B eschre ibung . Das durcłi Extraktion mit Benzol oder Chloroform gewonnene 
Chrysarobin bildet ein mattes, lieller oder dunkler gelbes Pulyer vom spec. Gew. 0,920—0,922. 
Unter dem Mikroskop erweist es sioh zum grossten Theil aus feinen Krystallnadeln be- 
stehend, die zu rundlichen Aggregaten vereinigt sind (Fig. 193 und 194). Schmelzpunkt 170 
bis 178° O. Geruch- und Gesckmacklos.

Loslich in 30 Th. Benzol, etwa ebenso viel Amylalkohol, 230 Th. Schwefelkohlenstoff, 
150 Th. keissem Weiugeist, ferner loslich in Chloroform; sehwer loslich in Aether, fetten und 
Stherischen Oelen. Mit 2000 Th. Wasser gekocht, ist es nicht yćillig loslich und scheidet siek 
im Filtrat beirn Erkalten wieder zum Theile aus. Es ist sublimirbar und bildet dabei kleine 
Mengen eines Kdrpers C15H12. In yordunnter Kalilauge unloslick, liist es sieli in koncen
trator Kalilauge mit gelber Farbę mit griiner Fluorescenz. Kalkwasser farbt sieli nach 
dem Schiltteln mit Chrysarobin im Laufe eines Tages yiolettroth. Von koncentrirtcr 
Sckwefelsaure wird es mit blutrother Farbę geldst, von kocliend heisser Salpetersiiure (spec. 
Gew. 1,185) wird es mit rotligelber Farbę geldst.

B esta n d th e ile . Das mit Benzol oder Chloroform gereinigte Praparat enthalt etwa 
90 Proc. C h ry sa ro b in  C80H36O7.

C hrysarob in  entsteht aus C hry so p b an sau re  durch Aufnahme von Wasserstoff 
unter Austritt von Wasser

2 (C16H10O4) +  8 H =  CaoH..eQ, +  H20.

Durcli Schiltteln der alkalischen Ldsung des Chrysarobin mit Luft wird wieder 
Chrysopbansiiure gebildet.

C30H26O, +  4 0  =  2 (C15H100 4) +  3 II,O.

P r u fu n y .  1) Das Praparat muss sieb in 30 Tb. Benzol losem Das rohe Prii- 
parat ldst sieli niebt vdllig (vgl. oben). — 2) Erliitzt, yerbrenne es okne Buckstand. — 
:i) 0,001 g Chrysarobin auf cinige Tropfen raueliende Salpetersaure gestreut, farben die- 
selbe rotb; breitet man diese Losung in diinner Schicbt aus, so wird sie beim Betupfen 
mit Ammoniak yiolott. Chrysopbansaure wird niebt yiolett.

4) Ebenso farbt Chrysopbansaure damit geschutteltes Kalkwasser golb und nieht 
violettroth (vergl. oben).

A u fb e w a h ru n g . Die kaufliche Drogę wird notbigenfalls durch eiu feines, be- 
decktes Sieb (Vorsicbt! Schutzbrille!) geschlageu und in golben Stopselglasem aufbowahrt. 
Heim Arbeiten mit Chrysarobin yermeide man, da dasselbe heftig- die Schleimbaute an- 
greift, jede Staubentwicklung und entferne auch Spuren davon von don Hiinden durch 
Wascheu.

A n w e n d im y  u n d  W łrlcung . Chrysarobin erzeugt auf der Haut und besonders 
auf den Sclileimhiiuten Rotbung, Schwellung und selbst Pusteln. Es wird von der Haut 
aus resorbirt. Bei Anwendung auf grosseren Flachen kann Albuminurie eintreten. — Inner- 
lich erzeugt es Erbrechen, Durchfall uud Niereneutziiudung (sebon bei 0,2 g). —

Man yerwendet es gegen Psoriasis, Herpes tonsurans, Ekzema marginatum etc. Dio 
auf der Haut zuriiekbleibenden Floeke konuen mit Benzol entfernt werden.

Collomplastrum Chrysiuobinl.

C l i r y s a r o b ł u - K a u t s c l i u k p f l a s t e r  5°/0.

lip. M assao ad Collemplastrum 800,0 
Iihi/onuitis Irid is pulver. 57,0

Chrysarobini subtile pulv. 16,0
Sandaracae 20,0
Olei Resiuae 25,0
Aetberis 150,0.

Bereitung wic bei Collemplastrum Aruieae (S. 385),



Collodium  ch ry saro b ln n tu m  Adams. 
C o l lo d iu m  c u m  A r a r o b a .

Rp. Chrysarobini 2,0 
Collodii 18,0.

Zum Bepinseln der Ilau t.

K m plastn im  C h rysarob in i Die t e r ic ii .
Rp. Olei 01ivarum 20,0

Coloplionii 20,0
Cera© flavae 40,0
Ammoniaci 2,0
Terebinth. laricin. 2,0 
Chrysarobini 12,0.

Man schm ilzt und giesst in  Tafeln aus.

(■olatina C hrysarob in i U nna (5°/0).
Rp. 1. G elatinae albae 5,0

2. Aquao destillatae 50,0
3. Glycerini J)0,0
4. Chrysarobini subt. plv. 5,0.

Man 18st 1 in  2, fiigt 3 hinzu, dam pft auf 95,0 g 
cin u. m ischt m it 4

G lycorinum  sap o n a tu m  cum C hrysarob ino .
Rp. Glycerini saponati (92 proc.) 90,0 

Chrysarobini 10,0.

L auo lim en tum  C hrysarob in i cx ten su m .
C h r  y s a  r  o b i n  - L  a  n  o 1 i n  - S a  1 b e n m u 11 (10 °/0).

Rp. 1. Cerae flavao 2,0
2. Sebi benzoati 18,0
3. Chrysarobini 10,0
4. Lanolini 70,0.

M an schm ilzt 1 m it 2, fiigt 3 m it 1 verrieben hinzu, 
und stre ich t auf unappretirten  Muli.

Ł in im en tu m  a n tih e rp e tic u m  ch ry sa ro b in a tu n i.
Rp. Acidi benzoici 2,5 

Chrysarobini 5,0 
Glycerini 10,0
Alcohol.absoluti 40,0 
Benzoli 60,0.

M an lost in  der Warme und f il tr ir t durch Glas- 
wolle. Gegen Herpes, Kriitze.

Oleum C hrysarob in i.
Rp. 1. Chrysarobini 1,0

2. Chloroformii 7,0
3. Olei L in i 7,0.

M an lost 1 in 2 und fiigt 3 hinzu. M it einem 
Borstenpinsel aufzutragen.

S tilu s  C h ry saro b in i.
C h r y s a r o b i n s t i f  t.

Rp. 1. Resinae P in i 5,0
2. Cerae flavae 35,0
3. Olei 01ivarum 30,0
4. Chrysarobini 30,0.

M an schm ilzt 1 u. 2 m it 3, fiigt der halberkalteten 
M asse nach  und nacli 4 hinzu und  giesst in 
Form  en.

S t i l u s  C h ry s a ro b in i u n g u e n s  (Diet.). 
C hry s a r o b in - S a lb e n s t i f  t (30 %).

R p . C h rysarob in i 30,0
Cerae flavae 20,0
A dip is L an ae  p u r i  50,0.

S t i l u s  C h ry s a ro b in i s a l ic y la tu s  (Diet.).
Ilp. C h ry saro b in i 10,0

A cid i salicyli ci 20,0
Cerae flavae 20,0
A d ip is  L a n ae  p u r i 50,0.

T ra n m a tic in u m  C h ry s a ro b in i .
(M unch. A po tli. V.)

R p . C h ry saro b in i 1,0 
T ra u m a tic in i 10,0.

U n g u e n tu m  A cid i c h ry s o p h a n ic i  N kumann. 
R p, C h ry sa ro b in i 10,0

U nguen ti le n ien tis  40,0.

U n g u e n tu m  A cid i c h ry s o p h a n ic i  Squire. 
R p. 1. C h ry saro b in i 10,0

2. B enzoli 15,0
3. A d ip is  su illi 40,0.

M an  lo s t 1 in  2 in  d e r  W ilrm e, se ih t durch, erhitzt 
m i t  3 im  W asserbade , b is  2 re rd a m p ft ist, uud 
r l lh r t  kalt.

U n g u e n tu m  C h ry s a ro b in i .
C h r y s a r o b i n  O i n t m e n t .

1. P h . B r i t . :
R p. C h rysarob in i 2,0 

A d ip is  benzoati 48,0.
M an sc h m ilz t u n d  r i lh r t  ka lt.

2. Ph. U-St:
Rp. C h rysarob in i 5,0

A d ip is  b enzoati 95,0. 
w erden  gem isch t

U n g u e n tu m  C h ry s a ro b in i Lassar. 
P s o r i a s i s m i t t e l  v o n  P r o f .  Lassar.

R p. C h ry saro b in i 25,0 
L an o lin i 75,0.

U n g u o n tn m  C h ry s a ro b in i  co m p o situ m  nachUNNA. 
R p. C h ry sa ro b in i 5,0

A m m onii su lfo ich th y o lic i 5,0 
A cid i salicy lici 2,0
V asclin i flav i 88,0.

U n g u e n tu m  C h ry s a ro b in i  ex ten su in . 
C h r y s a r o b i n - S a l b e n m u l l .
R p . A dip . ben zo a ti 20,0 

Sebi b en zo a ti 70,0 
C h ry saro b in i 10,0.

M an sch m iltz t, m isc h t u n d  s tre ic h t au f  Muli.

U n g u e n tu m  p s o r ia t ic u m  Rosenberg.
R p. C h ry saro b in i 50,0

A m m o n ii su lfo ich thyo lic i 20,0
U n g u en ti Z ym o id in i (25 °/0) 30,0.

B ei S chu p p en flech te . D as C hrysarob in  wird mit 
e tw as  G lycerin  ange rieben .

C h ry sa ro b in -P a ra p la ste  B e i e r s d o r f s  ist ein wasserdichtes Pflaster mit 40 ProC' 
Chrysarobin (vergl. S. 682).

C h r y sa r o b in p u ly e r se ife  ist Sapo medicatus mit 10 Proc. Chrysarobin.
C h ry sa ro b in p fla ster . Mit Oel verriobenes Chrysarobin wird einer mit Benzin flussig 

gemachten Lanolinkautschukmasse zugosetzt.
S a lb e  g e g e n  H a u ta n ssc h la g  des Drogisten N a e d g e l e i i  in Berlin ist eino Chrysaro- 

binsalbe.
Ais ebenso wirksam wie Chrysarobin, doch leichter lOslich und weniger hautreizei11* 

werden neuerdings empfohlen:
M urobiinnn, ein triacetylirtes Chrysarobin.

l ip . E u i’Obini 2,0 R p . E  n r  obi n i 0,5—5,0 R p . E u ro b in i 1,0—5,0
E ugallo li 10,0 S olu t. S aligallo li 5,0—30,0 P n sln e  Z inci q. s. ml 100,0.
A cetoni 10,0. A ccton i q . s. a d  50,0. B ei S chuppenfleoh tc , Salzfluss.



Lenirobinum, ein tetraacetylirtes Chrysarobin.
Ilp . L e n łro b in i 5,0—20,0 Rp.

P a s ta e  Z inci q. s. a d  100,0.
Anwcndung wie boi vorigem.

L eu irob in i
Eugallo li a a  5,0—30,0 
C hloroform ii 50,0.

Cibotium.
Verschiedcne Arten diesel- zu den F ilica le s-C y a tliea cea e  gehiirigen, im ostindischen 

Archipel und auf Inseln des Stillen Meeres hcimischen Gattung und yerwandter Gattnngen 
sind auf dem Rhizom und an den Wedelbasen mit einem dichten Filz haarfiinniger, 
weieher, seidig-wolliger, goldgelb bis brauner, sohbn glanzender Spreuliaare bedeekt, welche 
Verwendung findcn.

Man unterscheidet folgende Sortcn:
l)  P a k o e  K id a n g  von Alsophila lurida BI., Balantium chrysotrichum Hass-

kdf I u. a. auf Java.
2) P e n g h a w a r  D jam b i von

Cibotium Barometz Kz., Ci
botium glaucescens Kz. «. a.
auf Sumatra.

3) P u lu  von Cibotium 
glaucum Hook. u. a. auf den
Sandwichs-Inseln. — Neuerdings 
gelangen solobe Spreuhaare auch 
aus Vorderindien, Mexico und Hon
duras in den Handel.

B esch re ib iin g . Jedes 
Haar besteht aus einer einfaehen 
Ws 9 cm langen Reihe dunnwan- 
(%er, bis 2 mm latiger, bis 100 ^  
dicker Zcllen, die flach gedruckt 
und zuweilen um einander gedreht 
sind (Fig. 195). Sie cntbalten ge- 
r>nge Reste brauner Massen und 
uinzelne sebr kleine StarkekSrn- 
clien. Zuweilen flachenartig aus- 
gebildote Spreuscbuppen anderer 
Farm; sind nicht zu yerwenden, ebenso die ans Mexiko gekommene Wolle von den 
Zapfenschnppen von Cycadeen.

A n w e n d u n g .  Man verwendet die Haare: P i l i  C ib o tii s. s ty p tic a e . P a lea o  
h aem ostaticae (Austr.). F a ru lia a re . F a r n k r a u tw o lle . B lu ts t i l le n d e  S p reu lia a re  ais
Wutstillendes Mittel yermoge ikrer grossen Aufsaugefahigkeit fiir das Blutserum. Ikrę er- 
keblioke Wirkung stekt ausser Zweifel, es ist aber zu bedenken, dass sie bituflg ziemlieh 
nnrein (Staub) sind, so dass es gewagt erscheinen muss, sie auf offene Wunden zu 
uringen. — Tecbnisch benutzt man sie in grosser Menge (besonders in Nordamerika) ais 
Stopf- und Polstermaterial.

Cii.
Fig. 195.

Cichorium.
Gattung der C o m p o sita e— C ich o r iea o — C iclior in ae .

I. Cichorium Intybus L. C ich o r ic . W eg w a rte . V erflu c lite  J u n g fe r . S o n n en -  
1v«del. H a m lleu c lite . — O hicorde. — S u cco ry . Durcli Europa und das gemassigte



Asien yerbreitet, vielfacli zur Gewinnung der Wurzel (besonders in Mitteldeutschland) kul- 
tivirt. Sperrigastiges Kraut mit blauen Bluthenkopfen. Hlillkelch zweireiliig, die 5 innem 
Blatter ain Grandę yerwaohson. Bliitken mehrreihig, zungenformig. Acbenen fast fiinf- 
kantig, kahl mit 1—8 reikigem Pappus. Bliithenboden nackt oder in der Mitte init Borsten. 
Verwendung finden:

a) die Blatter oder das Kraut: K o lia  oder H erb a  C ic lio r ii. Cichorienbliitter* 
C ic lio r ie n k r a u t . F e u i l le s  d e  C liico ree  (Gall.). S u cco ry  L ea y es.

B esch re ib im g . Die unteren Blatter sind gestielt, schrotsagefOrmig, die oberen 
lanzettlich, sitzend.

Dio frisohon Blatter dienen biswoilon nooh zu laxirenden Kriiutersaften, werden auch 
ais Sałat gogessen, die getrockncten zum Bereiten des

S ir o p  d,Erysimnin co n ip o se , S iro p  des O han tres (Gall.); derselbe enthalt ais 
Hauptbestandtheil das Kraut von Sisymbriura offioinale, daneben: Folia Boraginis, Cichorii.

sch

L a n g ss c h n itt  d u rc h  d ie  R in d e  d e r  C ichorienw urzel.
160 mai v erg rd sse rt. rp  R in d e n p a ren ch y rn . s  S ieb roh ren . 

ach M ilchsaftschlU uclie. m  M ark s tra h l.

l

Fig. 197. (Naeh Moellkk.) 
Langsschnitt durch das IIolz der Cichorien* 

wurzel. 160 mai vorgr. g Geffisse. lip HoH' 
parenchym . I Holzfasarn. m  Markstrahl.

Oapilli, Rosmarini, Flores Stoechados, Fructus Anisi, Radix Helenii, Liąuiritiae, PassulaĄ 
Hordeum mundatum, Mol und Saceharum.

E x tr a c tu iu  C ic lio r ii. E x tr a i t  de C h ico ree  (Gall.) aus trockenen Blattern \vw 
Extractum Centaurii (Gall.) (S. 684) zu bereiten.

S u c c u s  e x  H e r b is  c o m m ix t is . Sue d ’H erb es (Gall). Frische Blatter von Oielio- 
rienkraut, Kresse, Erdrauch, Gartenlattich aa werden geąuetscht, ausgepresst und der 
S a lt filtrirt.

'1'isane de Cliicorśe (Gall.): wie Tisane de Bachu (S. 511).
b) D ie Wurzel. R a d ix  C ic b o r ii . R a d ix  s o l s t i t ia l i s .  C ic lio r ien w u rze l. Weg- 

w a r tw u r z e l . R a c in e  de C k ico rće  (Gall.). S u c c o r y  R o o t.
B esch re ib u n g . Die Wurzel ist spindelformig, wenig yeriistelt, friscli derbfleiscliig 

und beim Anschneiden milehend, getrocknet runzelig, bornartig hart. Auf dem Querselinitt 
erkennt man eine schmale Korkzone, eine diinne, weisse Itinde, die den hellen oder gelb- 
licben Holzkorper umschliesst, der durek die Markstrablon fein radialstreiflg erscheint, 
welolie letzteren aucli in der Rinde mit der Lupę leickt zu seken sind.

Der K ork  bestckt aus wenigen Reiken massig flacker, zarter, brauner Zellen, in 
der Rinde feklen sklerotische Elemente yollig, es fallen aber kier die gegliederten  
M ilc k ro k re n  ais charakteristisckes Element im Querscknitt und nock mekr im Langs-



schnitt auf, ihr Inhalt erscheint kornig. Im Langsschnitt sind auch die Siebrohren leiclit 
zu sehen. (Fig-. 196.)

Die G efasse  des Holzes bestehen ans verkiiltnissmassig kurzeń (etwa 200 /« 
langen) Gliedern, die 20—50 ,« weit und ąuergetiipfelt sind. Sie sind zu kleinen Bundeln 
rereinigt. Die P a ren ch y m ze llen  des Holzes sind dieht poroś, die H o lz fase rn  sind 
schwaeb yerdickt mit schiefen Spalten (Fig. 197). Die M ark strah len  sind bis dreireiliig.

Die Wurzel enthlilt keine Starkę, sondern Inulin.
B esta n d tlie ile  der friscken Wurzel nach K oenig: Wasser 75,69 Proc., Stickstoff- 

substanz 1,01 Proc., Fett 0,49 Proc., Zucker 8,44 Proc., Inulin etc. 17,62 Proc., Holzfaser 
0,97 Proc., Asche 0,78 Proc. In der Trockensubstanz: Stickstoffsubstanz 4,18 Proc., Zucker
14,97 Proc., Inulin etc. 71,96 Proc. Die As che enthiilt: Kali 38,3 Proc., Natron 15,68 Proc., 
Kalk 7,02 Proc., Magnesia 4,69 Proc., Bisenoxyd 2,51 Proc., Phosphorsiiure 12,49 Proc., 
Scbwefelsaure 7,93 Proc., Kieselsaure 0,91 Proc., Chlor 8,04 Proc.

F erw en d u n g . Zuweilen ais Laxans, kauptsachlick ais K aff e c su rro g a t 
(vergl. unten).

S iru p n s C ic lio r ii co m p o situ s , siehe unter R h em n .
B r u to lie o lo r , ein Bierfarbemittel, ist Ciehorienwurzel-Extrakt.
K a iree-S u rro g a t yon Pisoni, ist trockcnes Cichorienextrakt.
K riin ter -E x trn k t von Mayer. Honig mit einer starkon Abkochung von Cicho- 

rienkaffeo.
S iro p  m a g is tr a l:  Tinctura Ferri tartarici 2,0, Sirupus Cichorii comp. 98,0.
In grossem Maassstabe wird die Wurzel ais „ K a ffeesu rro g a t44 yerwendet. Zu 

diesem Zwecke wird sie in Streifen geschnitten und getrocknet, dann eingefottet, gerostet 
"ad gemahlen.

lie s ta n d th e ile  der gerosteten Wurzel: Wasser 13,16 Proc., stickstofflialtige Sub- 
stanz 6,53 Proc., Fett 2,74 Proc., Zucker 17,89 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 41,42 Proc., 
Kohfaser 12,07 Proc., Asche 6,19 Proc., wasserlosliche Stoffe in der Trockensubstanz 
70,50 Proc.

In Belgien darf ais Kaffeesurrogat zubereitete Cichorienwurzel 15 Proc. Wasser, 
50 Proc. Trockensubstanz beim Ersckopfen mit heissem Wasser, gepulvert 10 Proc., ge- 
l<w'nt 8 Proc. Asche haben. Fett und Zucker diirfen zu 2 Proc. zugesetzt werden.

Die Cichorie spie.lt weniger eine Rolle zur Yerfalschung echten, gerosteten und ge- 
mahlencn Kaifees, sie komnit meist allein unter ihrem eig-enen Namen in den Handel oder 
tuhrt andereNamen: Lii wen-, Dom -, S te rn - , G erm ania-, F ran k -, Y O lker-H ausw ald-, 
^utkas S par-K affee. Ganz unzulassig sind Bezeichnungen wie; F e in s te r  Mokka-, 
te s te r  Jav a-, F e in s te r  o r ie n ta l is c h e r  M okka-K affee etc. Cichorie unterliegt 
8elbst wieder YerfSlschungen mit andern Wurzeln, wie T a ra sa c u m  o ffic in a le , B eta 
Tulgaris, B ra ss ic a  R apa, D aucus Ca ro ta . Am haufigsten yerwendet man die Riiben- 
S(dmitzel der Zuckerfabriken (also von Beta vulgaris).

N achw els. Wenn es sich darum handelt, Cichorie oder cin anderes aus Wurzeln 
dergcstelltes Surrogat im gemahlenen Kaffee nacbzuweisen, so erleichtert es den Nachweis, 
eine Probe der Substanz in Wasser zu schiitten: Kaffee sckwimmt verhaltnissmassig lange 
°ben, Surrogate aus Wurzeln sinken meist sckncller zu Boden. — Diesen Bodensatz oder 
'iie urspriingliche Substanz bringt man, um sie aufzuhellen, zweekmassig einige Tage in 
starko Chloralhydratlosung (3 Chloralh.: 2 Wasser). Fallen dann bei der Untersuchung 
unter dem Mikroskop die Bruchstiicke „grosser“ TupfelgefSsse auf, so liegt Verdaelit auf 
sine Wurzel vor. Um Cichorie nacbzuweisen, bat man nocb die Milchsaftsehlauche auf- 
,;nsuehen. Sind sie gefunden, so kann neben Cichorie noch Taraxacum in Betracht kommen. 
iiei letzterem sind die Gefasse bis 80 /j. weit, ikrę Tiipfel schmal und langgestreckt. 
i’6'  Cichorie sind die Giieder der Gefasse auffallend kurz, sie sind bis 50 g. weit. Die 
tiipfel sind rundlicher wie bei Taraxacum. Ausserdem entliiilt die Cichorie wenig ver- 
‘liokto, schief getiipfelte Holzfasern, die aber scliwer aufzufinden sind.

Feblen Milchsaftsehlauche (aber lange und sorgfaltig danaeh suchenl), so liegt 
e’ne andere Wurzel vor. Die AYurzel vou Brassica bat vereinzelte Zellen mit Oxalatsand.



Die Gefasse von Brassica sind auffallend kurzgliederig, die Glieder oft nur doppelt so 
lang wie breit, die Wandę netzartig verdickt. Die Gefasse von Beta sind langgliederig, 
die Maschen der netzartigen Verdickung weiter wie bei Brassica.

Die Gefasse von Dancus sind langgliederig mit sckmalen, langgestreckten Tiipfeln.
Vorkomnienden Falls bat man sicb zum Vergleicb Praparate aus den betr. Wurzeln 

anzufertigen.

Cigaretae.
C ig a reta e . C ig a rren . C ig a r c tte n . Sind oine in vielen Fallen niitzliebe Arzneifomi. 

Sie werden je naeb dem zur Anwendung kommenden Arzneistoff and je naci der Art des 
Gebrauches verscbieden angefertigt.

I. Cigarren. Hierunter versteht man solcbe Arzneiformen, welcbe bergestellt 
werden, indem man schwack salpeterisirte Arznei-Blatter (z. B. Belladonna, Stramonium) in 
die Form einor Cigarre bringt und diese mit einem Deckblatt von Tabak umwickelt. — 
Werden diese Cigarren verlangt, so muss man sie von einem Cigarrenmacher wickeln lassen. 
Zu diesem Zwecke wtirdcn demselben die praparirten Arzneiblatter zu iibergeben sein, 
welcbe aus ausgesucbt sckonen Exemplaren bestelion sollten. Auf 1 Cigarre recbnet mai
6,0 g trockne Blatter.

II. Cigaretae. Diese werden in zwei Formen hergestellt.
A . C ig a r e ta e  h c r b a ta c , K r a n te r -C ig a r c tte n , werden dargestellt, indem man medi- 

ciniscbe Krauter (Herba Belladonnae, Digitalis, Hyoseyami, Stramonii, Lobeliae, Salviae) 
fein scbneidet und zuniicbst priiparirt. Zu diesem Zwecke werden 100,0 g des Vegetabils 
mit einor Lbsung von 2,0 g Kaliumnitrat in 15,0 g  Wasser und 10,0 g Weingeist besprengt 
und wiederum getrocknet. Diese praparirten Vegetabilien oder YegetabilienmischiuigeD, 
welcbe je nach Yorschrift nocb mit Extraktlosungen u. dergl. getriinkt und wieder ge
trocknet werden, werden alsdann am besten mittels einer sogen. „Stopfm aschine" u 
die leieht zu bescbaffenden „ C ig a re t te n b ii ls e n  m it M undstllck" gestopft und die 
fertigen Cigaretten wie tiblicb geraucbt. Oder man verwendet dtinnes Fliesspapier, welcbes 
zunackst mit einem Auszug der zu yerwendenden Arzncimiscbung und etwas Kaliumnitrat 
getrankt und wieder getrocknet ist. Das Zukleben erfolgt mit S ta rk e k le is te r .

C ig a re tte s  im licn n es  <lo (jlrim ault
sollen angeblich n u r  aus I l c r b a  C a n a b i s  I n -  
d i c a e  bestehen, thatsitchlich aber en tbalten  sie 
n u r wenig davon, ausserdem  Belladonna, Nico- 
tiana etc.

C ig a re tte s  <
bestehen aus S tram  oni u m blllttern, we]

C ig a re tte s  de B olladona (Gall.).
K leingesehnittene Belladonna-Bliitter werden in 

C igarettenbiilsen gestopft. Jede Cigaretto ent- 
halte 1 g der Speeies. In  gleieher Weise sind 
zu bercitcn : C. d e D i g i t a l e ,  C. d ’E u c a ly p -  
t u s ,  C. do  J u s ą u i a m e ,  C. d e  N ic o t ia n e , 
C. d e  S t r a m  o in e ,

T rousseau
c m it .O piu inex trak t getrltnkt sind.

H. C ig a re ta e  c b a r ta c e a e , C ig a r e tte n  a u s  m ed icam en tb sem  P a p ie r , aus
Papier mit E x tra k tló 'su n g o n , S a lz lo su n g e n , T in k tu re n  werden in der Weise be- 
reitet, dass man scbwack salpeterisirtes Papier entweder (bei Darstellung weniger Cigaretten) 
mit einem Tropfglase, in grosserem Maassstabe vermittelst einer Spritzflasche mit der 
medikamentosen Lbsung anfeuehtet, aber niemals in dem Maasse netzt, dass die Fliissig- 
keit an dem senkrecht gebaltenen Papier hcrablśiuft. Die Papicrrechtecke werden nacb 
dem Troeknen zu je einer Cigaretto locker zusammengerollt und mittelst Starkekleisteis 
(nicht Gummiarabicumschleim) gescblossen.

Die Cigaretten diesel- Art werden gewbknlicb mit Beiliilfe eines Mundstticks aus 
Glas, Holz, Kobr (Cigarrenspitze) gebraucht und in der bekaunten Weise geraucbt, bald 
mebr, bald weniger, oder auch nicht den Dampf einziehend, je nacb Anordnung 
des Arztes.



Das vorsteliend erwabnte salpeterisirte Papier, C h arta  parce n i t r a t a ,  wird iu der 
Weise bereitet, dass man 8 Bogen Fliesspapier ubereinandorlegt uud inittelst Spritzflasche 
mit der angegebeuen Salpeterlosung bespreugt, so dass der obere Bogen gerade befeuchtet er- 
scheint, Dann wendet man die uutere Seite der Schicht von 3 Bogen nacb oben und be- 
sprengt aucb diose in derselben Weise. Dann lasst man die Schicbt trocknen und nimmt 
die drei Bogen von einander und sebneidet sie in Rechtecke von 1 0 x 7  cm Flachę.

Zu dieser Art Cigaretten gehbren solcbe, welclie aus Fliesspapier hergestellt sind, 
das mit einer Pfiauzenabkocbung bereitet ist, aber aucb die mit Salzlosungen oder dergl. 
getriinkten, z. B. C ig a re ta e  a rs e n ic a ta e  B oudin S. 392 und C ig a re ta e  a n t i -  
pbthisicae T r o us s b au  S. 397.

C ig a rettes  a n tia s th m a tią u e s . Man bereitet eine Abkochung aus Foliorum Bella- 
donnae, Foliorum Stramonii, Foliorum Digitalis, Foliorum Salviae aa 5,0 in 1000,0 Wasser. 
In der Colatur lost man 75,0 Kalisalpeter und fiigt 40,0 Benzoil tinktur zu. Iu diese Fliis- 
sigkeit legt man fur 24 Stunden (Blatt fiir Blatt) Filtrirpapier ein. Mail troeknet es 
alsdann und sebneidet os in Rechtecke von 1 0 x 7  cm, welclie dann zu Cigarottenrohren 
geformt werden. Man dispensirt letztere in Sehacbteln zu je 40 Stiick.

lii. Siphonetae. Siphoncigaretten. Sind circa 10 cm lange, offene Robren 
aus Glas, barter Pappe, Robr, Federkielen, welcbe mit einer Patrone irgend eines lliicb- 
tigen Arzneistoffes, z. B. Kampher, Jodoform, Mentliol, bescliickt sind. Die Patrone ist ein 
Cylinder aus dichter Gazę und nacb der Natur des Arzneistoffes aucb wolil mit Fliesspapier 
umschlossen. Diese Patrone wini in das circa 7 mm weite Glasrohrstiick, welcbes mit 
einein Mundstiick, einem Federkiel) yerseben ist, eingesebobeu. Der Patient ziebt nur die 
dureb die Patrone gesogene Luft ein. Diese Cigaretten werden also nicht geraucht.

Cimicifuga.

Cimicifuga racemosa Barton (; je tz t  Actaea racemosaL.). R a n u n cu la cea e—
H elleb oreae. Heimiscb in Nordamerika von Canada bis Florida uud den atlantischen 
Staaten der Union, in Europa (England) liier uud da verwildert. Die Pflanze ist der bei 
uns beimiseben A ctaea  s p ic a ta  L. iibnlicb, aber grdsser mit doppelt gefiederten Grund- 
blattern.

V erw en d u n g  findet das Rbizom mit den Wurzeln:
R liizo iu a  C im ic ifu g a e  (Brit.). C im ic ifu g a  (U-St.). R a d ix  A cta ea e  s. C im ic ifu g a e  

la cem o sa e . R a d ix  C b r isto p lio r ia n a e  a m er ica n a e . R a (lix  C im ic ifu gae  S erp en ta r ia e . —  
Ncliwarze S c h la n g e n w u r z e l. K la p p e r sc h la n g e n w u r z e l. — B la c k  S n a k ero o t. B u g b a n e . 
lilack  C ohost.

S e sc h re ib u n g . Die Drogę besteht aus einem kurzeń, wagereebten Rbizom mit 
luergeringelten Aesten von beller Farbę und zablreieben Wurzeln. Das Rbizom und seine 
Aeste mit Resten von Niederblattern, abnlieb wie das Galgantrhizom. Im Querscbnitt des 
Kbizoms ein starkes Mark mit sehmalem Gefassbundelring, von Markstrablen durebzogen.

Die Drogę rieebt eigenartig uud ist von scharfem, unangenebmen Gescbmack.
JBestandtheile. Scbarf schmeckende Harze, theilweise in Alkohol und in Aether 

loslich. Ein Gemenge derselben ist ais R esin a  C im icifugae , C im ic ifu g in , M acro tin  
im Gebrauch. Ferner entbiilt sie einen krystallisireudeii, gelben Korper von scharfem 
Gescbmack.

W ir k u n g  u n d  A n w e n d u n g .  Man empfieblt die Drogę und das duraus dar- 
gestellte Harz gegen Astbma und Brustleiden, aucb ais Antipyreticum; sie soli in der 
Wirksamkeit der Digitalis nabe stebeu. Die Drogę giebt man zu 0,5—4,0 ais Pulver 
»(Ier Abkochung, die Tinktur (1:10) zu 30—60 Tropfen mebrmals tiiglieh.

E x tr a c tu m  C im ic ifu g a e . E x tra c t  of C im icifuga  (U.-St.) Gepulyerto Wurzel 
(No. 60) wird mit q. s. Alkohol (91 Proc.) im Perkolator erschOpft, der Auszug zu einem 
dicken Extrakt eingedampft.



E x tr a c tu m  C im ic ifu g a e  lliiid u m  (U-St.) s. l iq u id u m  (B rit.). L iąu id  or fluid 
E x t r a c t  of C im ic ifu g a  o r of' A c taea  racem osa.

Aus gepulvcrter Wurzol (No. 60) 1000 g und q. s. Alkohol (90 Proc.) bereitet man 
durch Verdrangung 1. a. 1000 ccm Extrakt. Gabo 0,3—1,5 g. Nach Hamb. Vorschr. 
Aus der gepulverten Wurzel wie Extractum Hydrastis fluidum Germ. III  zu bereiten,

T in c tu r a  C im ic ifu g a e . T inct. A ctaeao  racem osae. B rit. iiisst aus 100 g 
gepulverter Cimicifuga (No. 4-0) mit q. s. Alkohol von 60 Proc., U.-St. aus 200 g des 
Rhizoms mit Alkohol von 91 Proc. durch Verdrangung 1000 ccm Tinktur bereiten.

t  R e sin a  C im ic ifu g a e . C im ic ifug in . M acro tin . Darstellung wie bei Podo- 
phyllin (s. dort). Unter den starkwirkenden Mitteln aufzubewahren. Man giebt es zu 
0,06—0,4 tiiglich.

Rp. Extrafcti Cimicifugne fluidi 25,0 
Men tli ol i 0,1.

X>. S .: 8mal taglich 10 Tropfen bei Ohrenleiden.

Cina.
F lo r e s  C inae (Anstr. Germ.). F lo s  C inae (Helv.). S em en  C inae L eyanticuin. An- 

t l io d ia  C in ae. S em en  c o n tr a  s. sa n ctu m  s. S a n to n ic i.  Sem en  Z ed oariae. — Wnrrn- 
sa m cu . Z ittw e r sa m e n . Z it tw e r b liit l ie n . S e b e r sa a t . — S e m e n c in a . B arb otin e (Gall.). 
— S a n to n ic a . L ev a n t W orm seed  (U-St.)

Die Bluthenkopfchen einer Varietat der Artemisia maritima L., wahrscheinlieh 
der A. maritima var. Stechmanniana Besser (A. Cina Berg), Familie der Com-
p o s i t a e — A n th em id ea e  — C h ry sa n tliem in a e , beimisch in den Steppen von Turkestan im 
Gebietc des Arys. Die Pflanze beginnt infolge der riicksichtslosen Ausbeutung, der Be- 
nutzung der Steppe ais Yichweide und der hiiufigen Briinde selten zu werden; man ist 
daher bemiiht, sie im transkaspischen Gcbietc und in Transkaukasien einzuburgern.

B esch re ib u n g . Die Drogę bestekt aus den 3—4 mm 
langen Bluthenkopfchen. Jedes Kopfchen hat 12—18 locker 
zusammenschliessende Hiillbliittchen mit griinem Mittelstreif 
und hSutigem Kande, sie schliessen 3—5 Einzelbltitken mit 
glockenformigem Saurn ein, der letztere ist im frischen Zo
stańcie schon roth, im trocknen braun. Sie sind in der Drogę 
haufig nieht mekr deutlich zu erkennen. (Fig. 198.)

Die Epidermis der Hiillblattcken besteht aus lang- 
gestreckten Zellen und trśigt Stomatien, einzelne lange, dumie, 
einfache Haare und langs des Kieles ku rzgestielte Oelclriisen 
mit zweizelligem Kopfchen. Die Angabe mancher Pharma- 
kopoen, dass die Drogę kalii ist, ist also nieht korrekt. Im 
Mesophyll liegen Oxalatdrusen. Beim Auseinanderzupfen findet 

man einzelne Krystallc, yielleicht Santonin, und Pollenkorner.
Geruch charakteristisch, Gesehmack widerlich bitter, otwas kilhlend, gewurzliaft.
B esc h re ib u n g . Dor die wurmwidrigen Eigenschaften besitzcnde Stoff der Drogę ist 

das S a n to n in , etwa zu 21/2 Proc. darin enthalten (vergl. besonderen Artikel). Sie enthiilt 
ferner A r te m is in  (Oxysantonin 015H1h04). Dasselbe ist krystallinisch, scbmilzt bei 200°C., 
liist sicb in gleicbyiel Wasser und Schwefelsaurc farblos, mit Eisencblorid wird die Liisung 
gelbbraun. Artemisin mit wasseriger Losung von Natriumkarbonat gekocbt, wird kanninroth 
(Unterschied von Santonin). Den Geruch yerdankt die Drogo einem a th e risch en  Oel, 
von dem sie 2 Proc. enthiilt. Dasselbe hat das spec. Gewicht 0,93—0,935; es enthiilt 
C ineol und D ip en ten . Ferner sind aufgefunden 0,5 Proe. B e ta in , 0,1 Proc. Cholin 
und ein k a r z a r t ig e r  B i t tc r s to f f .  Asche 6,5 Proc., davon 18 Proc. KieselsHure. 
W a sse rg e h a lt  10,6 Proc.

Q u a n tita tiv e  B e s t im m u n g  des S a n to n in s . Grób gepulvertc Cinabliithen 
werden im Soxklet mit Aether 12—18 Stunden extrahirt. (Das Quantum des Pubers ist

F ig . 198.



abkiiiigig von der Grdsse des Apparates). Der Aether wini yerdunstet und der Ruckstand 
mit frisck bereiteter Kalkmileh eine Stunde lang gekocht. Der Kalkbrei wird dann zwei- 
mal mit Wasser ausgckocht und keiss filtrirt. Das Filtrat wird mit Aluminiumacetat ver- 
setzt, einmal zum Aufkochen gebrackt, auf dom Wasserbade stark koncentrirt, Magnesium- 
oxyd im Ueberschuss zugesetzt und zu oinem gleichmassigen Brei durcbgearbeitet, dieser 
zum Trocknen eingedampft und bei 105° C. 2—3 Stunden ausgetrocknet. Der gepulverte 
Ruckstand wird dann im Soxiilet mit wasser- und saurefreiem Aether extrakirt 
(4—5 Stunden) und der Aether yerdunstet. Das Santonin bleibt dann wenig gefarbt. 
zuriick. — Es ist nothwendig, bei der Lichtempfindlichkeit des Santonins, den Kolben 
durck gelbes Papier vor dem Tageslickt zu schiitzen.

IJa n d e lsso rten . Die officinelle ist die tu rk e s ta n isc h e  oder le y a n tin is c h e  
Cina, sie kommt gegenwartig allein im Handel vor. Eine fruker zuweilen vorkommende 
Cina in d ica  sollte an der Wołga bei Sarepta und Saratów gesammelt sein. Nach direkt 
eingezogenen Erkundigungen ist dort niomals Cina gesammelt, und es handelt sich an- 
scheinend urn (lic gewohnliche Sorte, die von einer in den genannten Orten domicilirten 
Handelsgesellsckaft exportirt wurde.

Eine frtther zuweilen yorkommende C ina b a rb a rie a  aus dem nordwestliehen Afrika 
und yielleieht von A rtem isia  ram osa Sm ith, stammend, die kein Santonin enthielt, ist 
aus dem Handel yerschwunden.

E in s a m m lu n g . A n fb e w a h ru n g . Ofiicinell sind die im Juli und August ge- 
sammelten, nooh gesehlossenen Bliithenkopfchen. Fiir den pkarmaceutiscken Gebrauch 
tignen sich nur die von Staub und fremden Pflanzentheilen befreiten F lo re s  C inae 
'lepurati, die man sorgfaltig nachtroeknet und in Bleohkasten aufbewahrt. Fiir das 
Pulver, welches man aus der iiber Aetzkalk oder bei hochsteus 25° C. (Gall.) getrockneten 
Drogę bereitet, wahlt man gelbe Stopselglaser. Aus 100 Th. Bliithen erhalt man etwa 
94 Th. Pulver.

W irk u n g . A n w e n d u n g .  Die Drogę ist ein starkes Gift fiir Spulwtirmer, bei 
Bandwiirmern ist die Wirkung unsicher. Sie kommt in erster Linie dem Santonin, dann 
uber auch dem atherischen Oel zu. In Pulyerform zu 2,0—8,0 g mit Honig oder Sirupus 
wnununis nur noch selten angewendet, obsckon die Wirkung sicherer sein soli, wie die des 
Santonins oder der mit Zuclcer iiberzogenen Bliithonkdpfehen, C onfeotio  Cinae, Semen 
Cinae con d itu m , ein Handyerkaufsartikel, zu 5—10 g. Einige Stunden nach dem Ein- 
flehmen yerabreieht man Ricinusol. Der Gebrauch erheischt Yorsicht. Man giebt

und wiederholt die Gabe nóthigenfalls am andern Tage.
Nach unyorsichtigem Gebrauch entstehen Erbrechen, Mydriasis, Kopfweh, Krampfe, 

Bowusstlosigkeit. Schon bei gewohnlicken Dosen kann Gelbsehen entstehen, der Urin ist 
i?elb mit einem Stick ins Griinliche und wird auf Alkalizusatz purpurroth. — In Deutsch- 
«nd sind Flores Cinae dcm freien Verkehr entzogen.

E x tr a c tiu n  (Jiiinc. E x tra c tu m  C inae aethereum . E x trac tu m  S an to n ic i. 
^ u rm sa m e n e x tra k t. E x tr a i t  (o leo-rćsineux) de S em en-con tra .

E rg an zb .: Wurmsamon, grób gepulvert, 2 Th. werden mit (i, dann nocbmals mit 
4 Th. einer Mischung aus Aether und Weingeist aa je 3 Tage ausgezogen, dio Pressfliissig- 
beiten zu einem dunnen Extrakt eingedampft. Dunkelgriin, in Wasser niciit loslicli. Aus- 
beute 22—23 Proc. Nach D ik t b k ic h  genugt die Halfte des LOsungsmittels. — Gall.: 
Wiirmsamcn, mittclfoin gepulvert 1 Th., zieiit man durch Verdrkngung mit Aether (Spec. 
(iew. 0,724) 2 Th. aus, filtrirt in geschlossonem Gefess, destillirt den Aether ab und yerjagt 
don Rest desselben im Wasserbade. — In gelben, dichtschliessenden Glasern im Kiihlen 
,aufzubewahren. Vor der Abgabe gut umzuschutteln (!). Gabo 0,3—0,5 —1,0, am boston 
Ui Gelatinekapseln. Kindorn dio Hiilfte mehrmals taglich.

S ir u p u s  Cinae. W urm saft. Cinabliithen 1 Tli. werden mit hoissem Wasser 10 Tli. 
uusgozogen; das Filtrat 8 Th. giebt mit Zucker 12 Th. =  Sirup 20 Th.

Haiidb. d. pliarm. Praxis. 1.

Kindern von 2— 3 Jahren morgens
A —  kA —  k
v — o
9 -1 1

12—14

53



Kloctuarinm niitlielminliciuii
lip . liad icis Valerianae 0,0 

Tuberum  Jalapae 4,0 
F lorum  Cinae 10,0 
Kalii tartariei 8,0 
Oxyinellis Scillao 24,0 
Sirupi com m unis q. s. (42,0)

Electiiariiiiu nntholminticiim  S e l l e . 
Ilp. F lorum  Cinae 7,5

Ferri sulfurici 2,0
E x tracti Chiuae 2,0 
S irupi Cinnamomi q. s.

Eloctuariuin antholniiiiticm ii S t o k r k .
E l e c t u a r i u m  C in a e  c o m p o s i tu m .  

lip . F lorum  Cinae 15,0 
liadicis Vnlerianae 3,0 
Tuberum  Jalapae 2,0 
Kalii sulfurici 10,0 
Oxymellis Scillao 70,0.

P ilu lno  Cinae. 
lip. E x tracti Cinae 2,0 

F lorum  Cinae q. s.
f. pilni. XX.

Spcoios anthelininticac.
P h . Frańco-Ga 1 licae.

Ep, Horbae Absiuthii
F lorum  Chamomillae 

„ Cinae 
„ Tauaccti aa

Yot. Pilulao aiitholm inticae pro canilms.
W  u rm  p i l  l e n  f u r  H u n  dc  (Vom.). 

Ep. F lorum  Cinae
Tuberum Jalapae aa 3,0 
Magnesii sulfurici 1,5
Olei Valerianae 3,5
Gelatinae glycerinatae q. s.

M. f. pilni. X II.

Yot. Pulvis antholm iiiticiis pro oquis.
IV u r m p u 1 v e r f u r  P  f  e r d e. 

lip. Florum  Cinae pulver.
F ruetuum  Foeniculi pulv. aa 100,0 
Tuberum Jalapae 30,0
N ntrii sulfurici pulv. 200,0.

3stundlich 3 Loffel voll.

Verinifuge, Swaim’s. Ein Aufguss aus Wurmsamen, Larchenschwamm, Rhabarber, 
Baldrian, mit einigen Tropfon Rainfarn- und Nelkcnol in Weingoist goliist.

W u r m m itte l, G a r b il l o n ‘s. Flores Cinae 100, Alod 12, Farina Amj’gdalarum 10>
W u r in p u s til le u , K l u g k ’s , sind rothgofarbto Santoninpastiiien.
W u r m p a tr o n e ii, Wurmkuchon, K l d g e ’s, enthalten ais wirksamen Bestandtheil 

Extract. Oinao aetheroum.

Oleum Cinae. w  u rn isa m en b l. Das atberische Oel des Wurmsamens (Ausbeute
2—3 Proc.) ist eine gelbe Fliissigkeit von nieht sebr angenehinem, kampherahnlichem Oe- 
ruch. Spec. Gew. 0,915—0,940; opitiscli ist es sehwach linksdrehend. Es besteht haupt- 
siichlich aus Gineol (Encalyptol) C,0IIlsO. Friiher wnrde es ais Nebenprodukt bei der San- 
toninfabrikation gewonnen, tiiidet aber jetzt kaum irgend ciue Yerweuduug.

Cinehonidinum.
I. Cinehonidinum. C in c lio n id iu . C in ch o n id m e  (franzos.). C inckonidiua (engC 

C,„H2..S .,0 . M o l. G ew . =  294. Dieses mit dem Cincbonin isomere Alkaloid kommt in den 
zur Zeit yerarbeiteten Kultur-Rinden in erbeblieberer Menge vor ais in den friiher® 
Einden und ist namentlieb aucb deswegen bemerlcenswerth, weil es sich nur schwierig 
vom Chinin trennen lasst (s. S. 757). In der Nomenklatur dieser Baso berrscbte friiher eiuo 
ziemliebe Yerwirrung. Sie wurde zuerst von W i n k l e r  1847 abgeschieden und Cbinidin 
genannt. Den Namen Cincbonidin gab ibr P a s t e u b . Ansser diesem fiibrt sie beut.e nocb 
die Bczeicbnungen: C h in id inum  II, a -C h in id in  (vergl. S. 740; und Cinchovatin

JJa rste llu n g . Das Cinchonidinsulfat bleibt beim Auskrystallisiren des Cbininsulfats 
in den Mutteriaugen (s. S. 757). Durcb Zusatz konc. Lbsungen von Seignette-Salz 
man es ais rohes Cinchonidintartrat aus. Man iost das letztere in verdiinnter SalzsiiuKi 
fiillt die Losung mit Ammoniak und ziebt den erbaitenen Niederschlag so lange mit Aetlicf 
aus, bis er (d. b. der Niederschlag) nacb dem Auflosen in Chlorwasser durch Zusatz vou 
Ammoniak nicht meiir griin geffirbt, wird (Thalleiochin-Reaktion), aiso frei von Chinin oder 
Chinidin ist. Man lijst den Niederschlag aisdann in Salzsaure, fiillt, die freie Base nocli- 
mals mit Ammoniak aus, wiischt sie mit Wasser und krystallisirt sie aus verdiinntcin 
Weingoist mebrmals urn.

E ig e n sc lu ifte n . Je nacb der Koneeutration der krystallisirendcn Losung kleine 
Blattchen oder grosse, glauzcnde Siiuien, farblos, bei 202,5° C. schmelzeud und bei 190° 
wieder erstarrend. Es biiiut im feuehten Zustande rothes Lackmuspapier, sehmeekt intensiv



bitter und lenkt in Losung die Ebene des polarisirten Liclites nach links ab (Chinidin 
dreht rechts, Chinin ist optiscli inaktiy (s. S. 741).

Es lost sich in etwa 1600 Th. kaltem Wasser, ferner in etwa 20 Th. Alkohol oder 
iu rund 200 Th. Aether. [Die Losungsyerhaltnisse werilen indessen auch anders angegeben.] 
In Chloroform ist es leicht loslich. Es giebt n ic h t die Thalleiochin-Eeaktion; seiuo 
Losungen in Oxysauren fluoresciren auch n ich t. Vergl. S. 741.

Es ist wie das Chinin eine zweisaurige Base und giebt mit Sauren neutrale, saure, 
auch iibersaure Salze, beziiglich dereń wissenschaftlieher und praktischer Nomenklatur die 
gleichen Ahweichungen bestchen wie beim Chinidin und Chinin.

Die Salze des Cinehonidins lenken in Losung die Ebene des polarisirten Lichtstrahls 
nach links ab.

II. Cinchonidinum sulfuricum. Dieses Salz krystallisirt aus verdiinntex wasseriger 
Losung mit 6 Mol. Wasser, aus konc. wasseriger Losung mit 3 Mol. Wasser, aus Alkohol 
mit 2 Mol. Wasser.

C in elio n id in u m  su lfu r ic u m  (Erganzh.). C in ch o n id in a e  S u lfa s  (U-St.). Cin- 
ch o n id in su lfa t. B a sisc lie s  C in c lio n id iu su lfa t. G ew o lin lieh es  (n e n tr a le s )  C in ch on id in - 
sulfat. (CI0H22N2O)a . II2S 0 Ł -j- 3 IIaO. M ol. G ew .= = 7 4 0 . Die U-St. und das Ergiinzb. 
haben das mit 3 Mol. Wasser krystallisirende Sulfat aufgenommen.

D a rs te llu n g . Man iibergiesst 10 Th. Cinclionidin mit 150 Th. Wasser, neutra- 
lisirt unter Erwarmen genau mit verdiinnter Schwefelsaure, wozu etwa 10,5 Th. (vom 
spec. Gew. 1,112) erforderlich sind, dunstet auf etwa 100 Th. ah und lasst krystallisircn.

IS igenscha ften . Weisse, gliinzende Nadeln oder harte, gliinzende Prismen, an 
der Luft bestandig, in etwa 100 Th. kaltem oder 5 Th. siedendem Wasser zu einer nicht 
fluorescirenden, neutralen, hitter schmeckenden Pliłssigkeit loslich. Loslich in 70 Th. 
Alkohol oder in etwa 1300 Th. Chloroform. In einer zur Auflosung ungeniigenden Menge 
Chloroform ąuillt es gallertartig auf. Das Salz wird hei 100° C. wasserfrei und schmilzt 
alsdann bei 215° C. In Aether ist es fast unloslich.

In der kalt gesattigten wiisserigen Cinchonidinsulfatldsung erzeugt Kaliumnatrium- 
tartrat einen weissen, krystallinischen Niederschlag; die wasserige, mit einigen Tropfen 
SalpetersSure angesauerte Losung des Salzes f i : 50) wird durch Baryumnitratliisung gefallt, 
durcli Silbernitratlosung aber nicht Yerandert.

P r u fu n g .  1) Die kalt gesdttigte wasserige Losung des Cinchonidinsulfats zeige 
auf Zusatz von verdttnnter Schwefelsaure keine Eluorescenz (Chinin, Chinidin). Fiigt man 
zu 5 Th. derselben 1 Th. Chlorwasser, sowie hierauf Ammoniakfliissigheit im Uebersehuss, 
so trete keine Griinfarbung auf (Chinin, Chinidin). 2) Beim Durchfeuchten mit Schwefel
saure und SalpetersSure ffirbt sieli Cinchonidinsulfat hochstens gelhlieh (fremde Alkaloidc 
s. S. 758 und fremde organische Beimengungen wie Zucker). 3) Beim Trocknen bei 
100° C. hinterlasse 1 g Cinchonidinsulfat mindesteus 0,925 g Trockenriickstand. Die ohige 
Pormel verlangt 0,927 g. — Beim Verbrennen auf dem Platinhlcche hinterlasse es keinen 
fenerbestandigen Biickstand. (Mineralische Verunreinigungen.) 4) 1 g Cinchonidinsulfat 
sei in 8 ccm eines Gemisches aus 2 Bauintheilen Chloroform und 1 Kaumtheil abso lu tem  
Alkohol vollstandig loslich. 5) 0,5 g Cinchonidinsulfat werden mit 20 ccm Wasser bei 
60° C. digerirt. Zu der Losung werde 1,5 g Kaliumnatriumtartrat gegeben, die Mischung 
darauf unter haufigem Umschiittchi erkalten gelasseu und nach einstimdigem Stehen hei 
15° C. von dem eutstandenen Niederschlago abfiltrirt. Fiigt man alsdann zu dem Filtrat 
einen Tropfen Ammoniakfliissigkeit, so trete keine oder doch nur cine sehr schwache 
Triilnmg ein. (Mehr ais Spuren von Cinohoninsulfat oder Chinidinsulfat.)

A u fb e w a h r u n g .  Vor Liclit geschiitzt. A n w e n d u n g .  Das Salz wird in den 
namlichen Gabon und unter den niimliehen Indikationen angewendet wie das gewohnlicho

(C10I-L,N,O)2 . ELSO,.
w issen so h a ftlich : Basisches Cinchonidinsulfat. 
p ra k tis c h : Cinchonidinum sulfuricum.

Neutrales Cinchonidinsulfat. 
Cinchonidinum bisulfuricum.



Chininsulfat. Es soli ebenso sicher wirken wie dieses, aber weniger unangenehme Neben- 
wirkungen zeigen.

S u lfa te  de C in ch o n id in e  b a s iq u e  (Gall.). (C10H22N2O),2 . H.2S 0 4 -j- 6 H ,0 . Mol.
Ge w. 794. Dieses Salz krystallisirt aus der stark verdiirmten wiisserigen LBsung und 
stellt glanzende, weisse, an der Luft leielit verwitternde Krystallnadeln dar. Der Wasser- 
gehalt betrkgt 13,60 Proc., der Gebalt an Cinchonidin =  74,06 Proc.

Im Nachfolgenden geben wir zuniichst die Original-Yorschriften zu den drei Sorten 
H a g e b ’s Katarrhpillen wieder und verweisen beziiglich der von Hamburg. Vorscbr. auf- 
genommenen auf S. 744.

Pilulae antiphlogisticao H ager I.
H ager ’8 K  a t a r r h p i 11 e n No. I .

U n i v o r s a 1 - II u s t o n p i 11 e n No. I. 
lip. Cliinidini sulfurici 10,0 

Tragaoanthao 7,0
Radicis Althaeae 
Radicis Gcntianae aa 3,0 
Ligni San tali rubri 1,0 
Glycerini
Aeidi hydrochlorici (25 Proc.) aa 7,5. 

Fiant pilulae 200, conspergendae eortice Ciniianiomi. 
Den tur ad vitrum.

Pilulne antiplilogisticao H a g e r . N o . II. 
H a g k i P s  K a t a r r h p i l le n  No. II 

U n iv e rsa l I lu s t o i ip i llc i i  No. II. 
lip. Cliinidini sulfurici

Cinclionidini sulfurici aa 5,0 
Tragacantliae 7,0
Radicis Althaeae 
Radicis Gcntianae aa 3,0 
Ligni Santali rubri 1,0
Glyccrini
Aeidi hydrochlorici (25 Proc.) aa 7,5. 

Fiant pilulae 200, conspergendae cortice Cinnamomi. 
Pilulao Cinclionidini H ager  

H a g e r ’8 K a t a r r h p i l le n  No. III 
Rp. Cinclionidini sulfurici 10,0 

Tragacantliae 5,0
Radicis Althaeae 2,0

Radicis Gcntianae 5,0
Ligni Santali rubri 1,0
Glycerini 7,5
Aquae destillatae 2,0
Aeidi hydrochlorici (25 Proc.) 5,0.

Fiant pilulae 200, conspergendae cortice Cinnamomi.

Trocliisci antichlorotici.
B le ic h s u c h t p a s t il le n . R o tli e b a c k e n - 

brbtchen.
II]). Cinchonini tannici 20,0

Magnesii carbonici 
Pulveris aromatici aa 2,0
Tragacanthae 3,0
Saecliari albi 50,0
Aquae Aurautii florum 
Glyccrini aa 6.0.

]Mixtis et in massam redactis immisce massam 
paratam e

Ferri oxydati fusci 40,0
Magnesii carbonici 1,0
Tragacanthae 5,0
Saecliari albi 100,0
Corticis Aurautii 5,0
Aquae Aurautii florum 
Glycerini aii 10,0

Fiant trocliisci 200. '
Je  nach dem Alter der Person 2—3—5 Sttick den 

Tag uber und 2—4 Wochen hindurch zu nehmen.

Cinchonidinum bisulfuricum. S a u res  C in c h o n id iu su lfa t. S au res schwefcl- 
sa u res  C in ch o n id in . (N e u tr a le s  C in c h o n id in su lfa t .)  C10H22N2O . H2S 0 4 -j- 5 ILO. Mol- 
G ew . =  482.

Zur Darstellung lost man 10 Tb. gewohnliches Cinehonidinstilfat (mit 3 Mol. Ę.0) in 
40 Tb. Wasser unter Zusatz von 8,1 Th. verdiinnter Schwefelsaure (spec. Gew. 1,112) und 
iiberlasst diese Losung in flacben, mit Papier iiberdeckten Gefassen an einem warmen Orte 
der freiwilligen Verdunstung.

Lange, farblose, leielit verwitternde Prismen, in Wasser und in Alkohol leicht loslich- 
Dio wiissrige Liisung reagirt sauer. Die Krystalle strablen beiin Zerreiben im Dunklen 
blauviolettes Licht aus. Mit Jod giobt das Salz dem Herapatbit abnliche Yerbindungen.

III. Cinchonidinum hydrobromicum. B ro m liy d ra te  de C in ch on id in e hasitiue 
(Gall.). B a s isc h e s  o d e r  g e w o h n lic h e s  o d er  n e u tr a le s  C inehonidinbrom hydrat- 
CJ9H22N20  . B B r . - f  ILO. M ol. G ew . =  393.

Zur D a rs te l lu n g  tragt man in eine siedende Losung von 10 Th. Cinchonidin
sulfat (mit 3 Mol. ILO) in 60 Th. Wasser eine gleichfalls heisse Liisung von 4,5 Tb. 
krystall. Baryumchlorid in 40 Tb. Wasser ein. Wenn es niitbig sein sollte, stellt mnndie 
Fliissigkeit durch Zugabe kleiner Mengen einer verdilnnten Oincbonidinsulfatldsung so ein, 
dass sie eher etwas Schwefelsaure, aber keinesfalls gelbstes Baryumsalz entbalt (vgl. S. 751). 
Man flltrirt, engt dureli Eindunsten ein, liisst krystallisiren und trocknet die Krystalle an 
der Luft.



Farblose, lange Nadeln, lijslick in 40 Tk. kaltom Wasser, lei elit loslicli in siedendem 
Wasser. Die wiissorige Losung (1: 50) darf durck yerdiinnte Sckwefelsaure nickt getriibt 
weiden (Baryumsalz). Das Salz entkalt 74,81 Pioc. Ciuckonidin iind 4,58 Proc. Wasser.

Vor L ie k t g e sc h u tz t aufzubewakren.
Cinchonidinum hydrobromicum acidum. B rom hydrnto  de C in ch o n id in e  

neutre (Gall.). S a u r e s , h ro m w a ssersto ffsa u res  C in ch o n id in . N eu tra les  C in ch on id iu - 
brom kydrat . 2 H B r. +  ‘2 II20 .  M ol. G ew . =  492.

Zur D a rs  te l l  ung lost mail 10 Tk. Cinckonidinsulfat (mit 3 Mol. H20) in 50 Tk. 
Wasser unter Zufiigung von 8,1 Tk. yerdiinnter Sekwefelsiiure (spec. Gew. 1,112), erkitzt 
(lic Losung zum Sieden und bringt in dieselbe eine zwcite kcisse Losung cin aus 9,0 Tk. kryst. 
Baryumbromid in 25 'Tk. Wasser. Man verfakrt wie Lei dem vorigen Praparat, d. k. fallt 
etwa nock in Losung befindlickes Baryumsalz durck eine Losung von Cinckonidinsulfat 
aus, filtrirt, wiisckt aus, dunstet das Filtrat bis auf 40 Tk. ein, lasst in der Kiilte krystal- 
lisiren und troeknet die Krystalle an der Luft.

Lange, sckwack golblicke, prismatiseke Krystalle, losliok in 6 Tk. kultem Wasser. 
Die wasserige Losung werde durck Sckwefelsaure nickt getriibt (Baryumsalze). Das Salz 
entkalt 59,75 Proc. Cinckonidin und 7,32 Proc. Wasser.

IV. Cinchonidinum hydrochloricum. C in ck o n id in ek lo rh y d ra t. C19H33N30  . HCl 
-j- 11,0. M ol. G ew . =  848,5 . Dieses Salz wird in der namlicken Weise wie das Oinckoni- 
dinum hydrobromicum dargestellt aus: 10 Tk. Cincbonidinsulfat (mit 3 Mol. H30) und 3,3 Tk. 
krystall. Baryumcklorid.

Krystallisirt in glasglanzenden, monoklinen Doppelpyramiden, welcke wasserfrei in 
etwa 20 Tk. kaltom Wasser, leickt ldslick in siedendem Wasser, auck in Alkohol und 
Chloroform loslicli sind.

Cinchonidinum hydrochloricum acidum. S a u res  C iu ch o n id m ch lo r liy d ra t.
C10H33N3O - |-  2 11G1 - f - 11 ,0 . M ol. G ew . =  385. Wird wic das Cinchonidinum kydrobromi- 
eum acidum aus 10 Tk. Cinckonidinsulfat (mit 3 Mol. H20), 8,1 Tk. yerdiinnter Schwefel- 
siiure (spec. Gew. 1,112) und 6,6 Tk. krystall. Baryumcklorid dargestellt. Man iiberliisst 
die konc. wasserige Losung in Aachen Gefassen der freiwilligen Verdunstung. — Es kann 
auck erhalten werden durck Auflosen von 10 Tk. des Cinchonidinum kydrochloriciun in
4,2 Tk. Salzsdure (von 25 Proc.) und freiwilliges Verdunstcn der Losung.

V. Cinchonidinum salicylicum. C in c k o n id in sn lic y la t . S a lic y lsa u r e s  C inclion i- 
din. C13H 33N30  . C7H60 3. M ol. G ew . =  432. Das aus 100 Tk. sckwefelsaurem Cinckoni- 
din mittelst Natronlauge abgescliiedene Cinckonidin wird ausgewascken und in eiuein 
Olaskolben nocb feucht mit 35 Tk. Salicyls&ure und 2000 Tk. destill. Wasser gemisekt, 
bis auf 100° C. erkitzt und unter bisweiligem Umrukren 12 Stunden kindurck bei dieser 
Temperatur erhalten. Dann wird die triibe Fliissigkeit in eine poreellanene Schale aus- 
gegossen und an einen kalten Ort gestellt. Nack zwei Tagen sammelt man das inzwisckeu 
krystallisirte Salz in einein Colatorium, presst es aus und troeknet es. Durck Eindampfen 
der Mutterlaugc und Beiseitest.ellen werden noeli weitere Portioneu des Salzes gewonnen. 
Das Cinckonidinsalicylat ist ein in Wasser sekwer Kisliebes Salz.

E x tempore kann man 10,0 des Cinchonidinsalicylats darstellen aus 9,2 Cinchoni- 
dinsulfat und 3,9 salieylsaurem Natron, welcke gemisekt mit etwas Wasser iibergossen im 
Wasserbade erwitrmt werden. Soli es ais Pulver in Anwendung kommen, so benetzt man 
das Gemisch mit yerduuntem Weingeist und troeknet es im Wasserbade aus.

C in ch o n id in u m  tn n n icu in . C in ch o n id in ta n n a t. G erh sau res C in ck o n id in  wird 
in aknlicker Weise wie das Ckinidintannat dargestellt.

C in ch o n id in u m  ch lo r o c a r h o n ic u in , d er  C h lo rk o h len s iiu re łith er  des C in ch on i- • 
dins, wird von Zimmer & Co. (D. fi.-P. 93G98) durck Einwirkung von Pkosgen auf Cin
ckonidin dargestellt.

COCl3 - f  2 C10H„.,N,O = C10H33N3O . HCl +  COC1. C1„IL1N.,0.



Farbloso, vollkommen geschmacklose Nadeln, welclie bei 191° C. schmelzen. Es 
reagirt neutral und lost sicb in Siiuren. Die schwefelsaure Losung fluorescirt nicht unii 
giebt nicht die Thalleiochin-Reaktion.

(Jiiionin. Amerikanisches Arzneimittel, Chininersatz, enthii.lt Nebenalkalolde der 
Ohinarinde und zwar besonders Cinchonidin neben wenig Chinin.

Cinchoninum.
I. Cinchoninum. C in ch o n in . C in ch o n in e . C in ch o n in a  (U-St.). Cl0łL.N.O. 

M ol. Ge w. =  291.
Diesc mit dem Cinchonidin isomere Base koinmt neben dem Chinin in den China- 

rinden vor und wird ais Nebenprodnkt bei der Chinin-Fabrikation gewonnen. — Nachdem 
das Chininsulfat auskrystallisirt ist und das Cinchonidin durck Natrium-Kaliumtartrat ah- 
goschieden ist (s. S. 834) fallt man zunachst das Chinidin durch Zusatz von Kaliumjodid 
ais Chinidinhydrojodid. Versetzt man alsdann das hierbei erhaltene Filtrat mit Natron- 
lauge, so fallt ein das Cinchonin enthaltender harziger Niederschlag aus. Man fiihrt die 
Base durch Neutralisation mit verdiinnter Schwefelsaure in das Sulfat liber, krystallisirt 
dieses nochmals um und scheidet aus diesem die freie Base nochmals durch Ammoniak ab. 
Durch mehrfache Krystallisation aus heissem Alkohol wird das Cinchonin vollig rein erkalten.

E ig e n se h a fte n . Luftbestiiudige, weisse, gl&nzende Prismen oder Nadeln oline 
Geruch, welche anfilnglieh fast geschmacklos sind, alsbald aber stark bitter schmeeken. 
Sie erweichen bei etwa 240° C. und schmelzen unter thoilweiser Zersetzung gegen 258° C. 
zu einer braunen Fliissigkeit. Sie Ibsen sich in etwa 3800 Th. Wasser oder in 120 Th. 
kaltem oder 30 Th. siedendem Alkohol, in etwa 370 Th. Aother, auch in 280 Th. Chloro
form. Bringt man Cinchonin auf feuchtes, rothes Laekmuspapier, so blaut es dieses. — 
Charakteristische Beaktionen fiir das Cinchonin fehlen.

Cinchonin ist eine z w e is a u r ig e  Base, welclie mit Siiuren basische und neutrale 
Salze eingeht, iiber dereń Nomenklatur das sekon S. 835 Gesagte zu wiederholen ist.

JPr u fu n g .  1) Die Losung von 0,1 g Cinchonin in 1 ccm verdiinnter Sehwefelsiiure 
und 100 ccm Wasser soli kbclistens ganz schwach blaulicli fluoresciren (Chinin, Chinidin). 
2) Lost man 0,1 g Cinchonin in 5 ccm kalter, konc. Schwefelsaure, so soli hbchstens eine 
schwacke gelblicke Farbung zu beobaehten sein (fremde Alkalo'ide, organische Yerun- 
reinigungen). 3) 0,5 g Cinchonin sollen auf dcm Platinbleche verbrennen, ohne einen 
Biickstand zu hinterlassen.

II. Cinchoninum sulfuricum. S u lfa te  de C in ch o n in e  b a sig u e  (Gall.). Cinehoni- 
n a e  S u lfa s  (U-St.). C in c lio n in s iilfa t . (CH,I1,_,N.,0)>. 1 1 ,8 0 , - |-  2 1 1 ,0 . M ol. Gew. — 722.

Dieses ais das gew o h n lick e  oder officinelle C in o h o n in su lfa t zu bezeieknende Salz 
ist das neutral reagirendo Sulfat, welches nach den modernon Anschauungen ais das „basi
sche Sulfat" zu bezeichnen scin wiirde.

D a rs te llu n g .  Man neutralisirt 10 Th. reines Cinchonin bei Gegenwart von
etwa 200—300 Th. Wasser unter Erwarmen mit vcrdimnter Schwefelsaure, wozu etwa 
10 Th. von einer Stare vom spec. Gew. 1,112 erforderlich sind, und liisst die filtrirte 
Losung in der Kai te krystallisiren.

E ig e n sc h a fte n . Hartę, weisse, gliinzende, prismatisclie Krystalle, ohne Geruch, 
von stark bitterem Geschmack, luftbestiindig. Sic Ibsen sich bei 15° C. in 66 Th. kaltem 
oder in 15 Th. siedendem Wasser, auch in 10 Th. kaltem oder 3,3 Th. siedendem Alkohol, 
dagcgcn sind sic fast unloslich in Aether. — Bei 100° C. wird das Salz wasserfrei, er- 
langt alsdann die Ffihigkeit im Duukein zu leuchten und scknulzt gegen 120° C.; auch 
lost sich das wasserfreie Salz in etwa 60 Th. Chloroform.



Die wiisserige Losung schmeckt stark bitter, ist nentral oder von sclir sckwach 
alkalischer Rcaktion, re c h tsd re h e n d , nicht fluorescirend. Sio giebt die Thalleioohin- 
Reaktion nicht. Das Salz enthalt 81,44 Proc. Cinchonin und 4,99 Proc. Wasser.

iPr iifu n g . 1) Die mit etwas yerdiinnter Schwefelsiltire angesauerte wasserige 
Losung (1:1000) soli nicht odcr nur iiusserst schwaoh fluoreseiren (melir ais Spuren von 
Chinin oder Chinidin). 2) Wird 1 g des Salzes bei 100° C. getrocknet, so muss der 
Trookenriickstand mindestens 0,95 g betragen. 3) 0,5 g sollen, auf dem Platinblecke cr- 
hitzt, ohne Ruckstand yerbrennen. 4) 1 Th. des wasserfreien Salzes lose sich in 80 Th. 
Chloroform ganzlich oder fast ganzlieh auf (Chinin-, Chinidinsulfat). 5) 0,1 g sollen sich 
in 5 ccm konc. Sehwefelsaure Ibsen, wobei nur schwach gelbliche Farbung eintreten darf 
(fremde Alkaloide, organische Verimreinigungen s. S. 758).

Cinchoninum bisulfuricum. C m c h o n in b isu lfa t. S a u res sch w efe lsa u ro s  C in- 
ehonin. S u lfa te  n e u tr e  de C in ch on in e . C1()1L2N20  . ILSO, -)- 411 ,0 . M ol. ( lew . =  4 64 . 
Das sauer reagirende, aber naeh der moderneu Auffassung neutrale Cinchoninsulfat; in 
der Praxis ais Cinchoninbisulfat bezeiclmet.

Zur D a rs te llu n g  ldst man 10 Th. kryst. Cinchoninsulfat in 8,4 Th. yerdiinnter 
Sehwefelsaure (1,112 spec. Gew.) und uberlasst die Fliissigkeit in Aachen Gefassen, an 
einem warmen Orte der freiwilligen Verdunstung.

Parblose, rhombische Oktaeder, loslich in 0,5 Th. Wasser zn einer nicht fluores- 
cirenden Losung von saurer Rcaktion.

A n w e n d u n g .  Das Cinchonin und die Cinchoninsalze liaben etwa die gleiehe 
tonisirende und roborirende Wirkung wie das Chinin und seine Salze, nur pflegt man 
1 Th. Chinin ais gleiehwerthig mit 1,5 Th. Cinchonin anzunokmen. Dagegen soli die 
autifebrile (antitypisehe) Wirkung ganz wesentlich geringer seiu ais diejenige des Chinins. 
Bei den niedrigen Preisen des Chinins liegt zur Zeit ein Bediirfniss fur den Ersatz des 
Chiuins durch andere Alkaloide nicht vor.

III. f  Antiseptolum. A n tise p to l. C in ch on in u m  jo d o sn lfu r ic n m . C in ch o n in — 
H erap ath it. Vou Yvox 1891 ais Ersatz des Jodoforms empfohlen. Man yersetzt eine Losung 
von 25,0 Cinchoninsulfat in 2000,0 Wasser langsam unter Umriihren mit einer zweiteu 
Losung aus 10,0 Jod und 10,0 Kaliumjodid in 1000,0 Wasser. Man litsst absetzen, 
wSscht aus, bis das Ablaufende Jod nicht mehr enthalt und trocknet bei massiger 
Warnie.

Hat je nach der Bereitungsweise yerschiedene Zusammensetzung, entspricht aber 
der allgemeinen Formel xO10H.2.,N2O . yH2S04 . nJH-j-n J  -)- aqna. Das naeh obiger Yorschrift 
dargestellte Praparat ist ein leichtes, zartes, rothhraunes Pulyer, in Wasser unloslich, 
dagegen loslich in Alkohol und in Chloroform. Es enthalt etwa 50 Proc. Jod.

Von Yvon ausserlieh ais Ersatz des Jodoforms empfohlen.
C in ch o n a -T n b le tten  vou A p o th e k e r Petzold. I) Rp. Sacchari albi 70,0, Cof- 

felni 3,5, Cacao exoleati 16,0, Corticis Chinae 10,0, Cinchonini hydrochlorici 1,25 fiant 
tablottae 100. Ii) N ach Dieterich. Cofielni 1,35, Cinchonini hydrochlorici 0,54, Sacchari 
vanillinati 2,7, Corticis Oinnamomi Ceylanici 0,4, Cacao exoleati 8,5, Sacchari 18,81, Traga- 
eanthae 0,1, Aquae glycerinatae q. s. fiant pastilli 27.

P ilu la e  catarrlia le s Voss. 
V o s s ’s c ł ie  K a t a r r h p i l l e n .

Rp. C inchonini sulfurici 7,5
Rliizom atis Zingiberis 
Rhizoraatia Calami 
Radicis Gentianae 
Radicis Althaeae 
Radicis Liquiritiac 
Tragacanthae aa 0,5
Acid i hydrochlorici (25 °/0) 0,5 
Glycerini 1,0.

Fiant pilulae No. *10. D. ad vitrum.

P ilu la e  C in ch on in i acidae.
P i l u l a e  a n t i c a t a r r l i a l e s  p a u p e r m n

Cinchonini sulfurici 6,0
Tragacanthae 3,5
Radicis Althaeae
Radicis Gentianae aa 2,0
L ig n i Santali rubri 1,0
Glycerini 4,5
Acid i hydrochlorici (25 % ) 1,0

F ian t pilulae 120. D. ad vitrum.
ZwcistGndlich 2— 3 Pillcn (wenn der Fieberzustand 

gehoben ist, 1— 5 stiindlich 2— 3 Pillen),



Cinnamomum.
Gattung der L a u r a c e a e — P e r so id e a e — C iim am om eae. Heimiscli im siidćistlichen 

Asien, nordlich bis Japan, siidlioh bis Australien. JSine Anzahl Arteu der Gattung liefern 
in ihrer Bindę den ais Gewiirz, seltener ais Heilmittel benutztcn Z im m t.

a) Cinnamomum Cassia (Nees) Blume. Heimisck im siidbstlicben Obina und 
in  Cocliinebina, kultivirt in den ckinesiseken Provinzen Kwangsi und Kwangtung, ferner 
in  geringem Umfange auf Java, Sumatra, Ceylon und Malabar. Die Rinde dickerer Aestc 
liefert den chinesiscken Zimmt € o r te x  C iim am om i (Germ. Austr.j. C o rtex  Ciniiainoini 
c li in e n s is  (IIelv.). C ortex  C in n an io in i C assiae . C innnm oinum  C assia  (U-St.). Cassia 
C in n am oiu ea . C innam om um  a n g lic u m  seu  c lih ie n se  se n  iu d ic u in . C ortex  Cassiae.

C assia  l ig n e a . Zimmtrimb*. 
Z im m t. K a n ce l. Zimmt- 
k a ss ie . C a n n clle  de Cliine. 
C assia  b a rk . C assia Cinna- 
m ou . (U-St„).

G e w in n u n g . Man lasst 
in Obina die Baume seebs Jalire 
alt worden und schiłlt von Mar/ 
bis Mai die Bindę yon etwa 
2 cm dicken Zweigom Man 
entfernt die Bliitter und klei- 
neren Zweige, macht 2 Liings- 
sebnitte, in 45—50 cm Entfer- 
nung Querschnitte und lost die 
Rinde mit einem Hormnesser 
ab. Banu legt man die friseken 
Streifen mit der Innenseite nach 
aussen, kratzt die kusseren 
Tlieile ziemlieb naclilkssig ab, 
liisst 24 Stunden trocknen und 
bindet in Biindel zusammen. 
Wird meist.ttber Canton aus- 
gefiibrt.

Jieschreibung . Bildet
einseitig gerollte Eobren oder 
Halbrohren von etwa 50 cm 
Lange und 0,5—3,0 cni Gurcli- 
rnesser. Gie Stiicke sind 1 bis 
3 mm dick. Ga das .ScGalen in 
China ziemlieb nacblassig be- 
trieben wird, sind nocb leiebt

te k .

m  w
Fig. 199. (Nach M o k l l k r .)

Querschnitt durcli chinesischen Zim m t. 160 mai vergrossert.

K  Kork. p r  Parenckym  der primllren Rinde m it Steinzellen. p b  ge- 
mischter sklerotiseher Ring. b  sekundilre Bastfasern. s c h  Schleimzellen. 

s  SiebrOliren. m  Markstrahlon.

Reste des Korkes von grauer Farbę aufzufinden. Wo er fehlt, ist die Aussenseite roth- 
braun (zimmtbraun') und meist liingsgestreift. Gie Innendiicbe ist dunkler gefiirbt, matf 
und eben. Ger Gruch ist korkartig glatt, selten iimen etwas splitterig. Gerucli und Ge- 
schmack charakteristiscli gewiirzliaft, zugleicb etwas adstringirend und scblcimig.

Auf dem Querscbnitt ist die Rinde, besonders wenn die ausseren Tlieile reicklicli 
erhalten sind, dureb eine belle Zonę in einen inneren, breiten und ausseren, scbmalen Tbeil 
getreunt.

Ger letztere liisst an Stcllen, wo nicbts abgeschalt ist, zunachst Kork erkennen, 
der ans diinnwandigen und an der Innenseite verdickten Zellen gesebiebtet ist. Im 
Parenchym der Mittelrinde Steinzellen, hkufig nacli innen starker yerdickt. Gie helle Zono



ist ein aus primaren Bastfasern und Steinzellen gebildeter, sogen. gemischter sklerotiseher 
Ring. Im Bast fallcn auf die hoelistens drei Reiken breiten Maorkstralilen, ihre Zellcn 
fiiliron, wie zuweilen aucli das Parenchym des Bastes, nadelformige Oxalatkrystalle, ferner 
die Baststraklen mit etwas zusammengefallenen Siebrokrcn und einzeln oder in kleine 
Gruppen gcstellt, die spindelfbrmigen, sekundiiren Bastfasern, von gerundet reehteekigem 
Querschnitt, diclcer Wandung und okne Poren. Im Parenchym Starkę in incist zusammen- 
gesetzten Kornern, die Theilkornchen mit deutliobem Kern und 8—20 mm gross. — Zakl- 
reiclie Zellen des Parenchyms sind zu Oel- oder Sckleimzellen umgewandelt. Der Inkałt 
der letzteren bildet einen strukturlosen Klumpen, der bei vorsicktigem Aufąuellen Sckicktung 
erkennen liisst. (Fig. 199.)

S e s ta n d th e ile  nacli K o e n i g . Wasser 10,40 Proc., Stickstoffsubstanz 3,04 Proc., 
atkerisekes Oel 2,21 Proc., Fett 2,27 Proc,, stickstofffreie Extraktstoffe 60,70 Proc., Roh- 
faser 18,59 Proc., Ascke 2,79 Proc. Die Ascke entkśilt 5,11 Proc. Manganoxyduloxyd. 
(Ueber das atkerisoke Oel vergl. unten).

b) Cinnamomum zeylanicum Breyne. Heimisck auf Ceylon, in fast aiien 
Tropen ais Strauch kultivirt. Die Rinde diinner Aeste liefert den Ceylon-Zimmt: C ortex  
Cinnamomi z e y la n ic l (Er- 
g&nzb.). C o rtex  C innainoin i 
zeylanicus (Helv.). C innaniom i 
cortex (Brit.). C innainom um  
zeylanicum  (U-St.). C innam o- 
muin ftcutum  seu  o r ie n ta le .
O eylonziinint. E ch ter , fe in er  
h o lliin d ischer o d er  o r ie n ta li-  
s cli er Z in n n t. E c liter  K a n ee l.
Ceylon C innainon  (U-St.). Cin- 
namon b a rk . C a u n elle  de Cey- 
lan (Gall.).

G e w in n u n g . Im Mai 
und Juni, sowie im November 
und December wird die Rinde 
von l l/2—2 Jahre alten Wur- 
zelscbosslingen der strauchig 
gehaltenen Pttanze gesammelt, 
indem man sie abschalt, sauber 
die ausseren Parthien (Kork und
Mittclrinde) abschabt, 8—10 Rohren in einander steckt, diese zu Stiicken von bestimm- 
ter Lange sekneidet und im Sckatten trocknet.

R esch re ib u n g . Bildet zweiseitig gerollte Rokren, die zu 8—10 in einander ge- 
sfeekt sind und bis 2 cm Durckmesser kaben. Die Stiicke sind bis 0,7 mm dick. Dic 
Aussenflache ist blass gelbbraun, eben, glanzlos, mit zarten, kellen Langsstreifen, die 
bmenfliieke etwas dunkler. Bruck etwas faserig und splitterig. Geruck feuriger und 
gewiirzkafter wie bei a, nicht adstringirend und nickt sckleimig. Der Bau ist im wesentlicken 
derselbe wic bei a (vergl. aber unten), dock feh.lt ausnakmslos der Kork und die Mittel- 
bnde, so dass die Stiicke nack aussen im wesentlicken durck den sklerotiseken Ring be- 
grenzt werden. Die oben erwahnten Langsstreifen sind die Btindel primarer Fasern.

B ea ta n d tlie ile  n a c h K o e n ig . Wasser 8 ,94Proc., stickstoffkaltige Substanz 3,66 Proc., 
atherisches Oel 1,65 Proc., Fett 2,00 Proc., stickstofffreie Extraktstoffe 48,62 Proc., Rok- 
faser 31,39 Proc., Ascke 3,74 Proc. Auffallend ist der kokę Gekalt an Rokfaser.

Fig. 200. (Nacli MoKLŁJiR.J
Zimmtpulver. 160 mai vorgi'5ssert. b f  sekund&re bastfasern. 

p r  Parenchym mit Starkę, s t  Steinzellen.

c) Cinnamomum Saigonicum. S a ig o n  C innam ou (U-St.). Nack Augabe der 
U-St. von einer unbekannten Species abstammend, nack anderen Angaben von einer Varietat
m  Cinnamomum Cassia.



Jieschreibunff. Bildet bis 15 cm lang-e, 10—15 mm dicke Roliren, die Stiicke bis 
2—S mm dick. Die Stiicke sind aussen gran oder graubraun mit weissen Flecken, aucli 
mit Querrissen uml Langsrunzcln. Innen sind sie zimintbraun, lcornig oder gestreift. 
Brucb kurz, kornig. — Geruch brennend, Gesekmack siiss aromatiscb, etwas adstringirend.

A u fb e w a h ru n g . Die Biindelwaare des Handels bewahrt man in Blechkdsten, 
das Pulver in StOpselgliisern auf. Die fur Tinkturen nothigen Zcrkloinerungsformen 
werden je naoh Bedarf frisch hergestellt. 100 Tli. Zimrnt liefern ca. 95 Tb. feines 
Pulver.

A n w e n d u n g .  Zimrnt gehdrt zu den die Esslust und Yerdauung anregenden 
Hitteln. Haufig wird er ais geschmackverbessernder Zusatz, besonders zu Eisenmitteln, 
benutzt, ais Pulvor zum Bestreuen von Pillen. Zu diesem Zwecke bałt man ein sehr 
feines Pulver in einer kleinen Stroubiicbse zur Hand; sehr sauber und zweekinassig sind 
die HAMMEK’schen Glaschen mit Metallverschraubung und Rohrchen im Deckel.

A n d e r e  Sort,e.n und, V er fd lsch u n g en . Ausser den oben genannten, offlcinellen 
Zimmtrinden finden nocb andere Verwendung ais G ew ttrz: Unter dom Namen China 
C innam on  gelangt (besonders nach England) ein yorziiglicher, ungeschiilter Zimrnt in 
den Handel, aussen mit grauem Kork bedeckt. Er soli von dickeren Zweigen von C. 
C assia  gesammelt werden.

Die beim Abschaben, besonders des Ceylon-Zimmts, gewonnenen Abfiille, ferner zer- 
broehene Stiicke, bilden unter dem Namen: C innam on Chips einen Handelsartikel. Sie 
dienen zur Destillation von Oel, werden aber aueh gepulyert und dienen dann dazu, das 
aus minderwerthiger Waare hergestellte Pulver aufzubessern. Fiir die Beurtbeilung des 
Pulvers ist daran zu erinnern, dass die Chips haufig Tlieile des I-Iolzes enthalten.

Ferner kommen ais chinesiseher Zimrnt oder unter solchem znweilen die Rinden von 
C. B u rm a n n i B I. und C. T a n ia ła  N ees e t  E b erm . vor, seltener die von C. obtusifolium  
N ees, C. in e r s  R ein w . und C. p a u c iilo r u m  N ees. Griissere Bedeutung habeu sie 
zur Herstellung von Pulver, welehes man, wie gesagt, da diese Rinden meist von wenig 
angenehmem und schwacherem Gescbmack sind, oft mit Chips aufbessert.

Sonst sind Vcrfalschungcn des unzcrkleinerten Zimmts selten, kommen bei dem so 
sorgfaltig bearboiteten Ceylon-Zimmt wobl iiberhaupt nicht vor. Beim chinesiscben Zimrnt 
ist es gebraucblicb, dass die Biindcl aussen aus schonon, gleichmiissigen Rohren und innen 
aus minderwerthiger, zerbroehener Waare bestehen.

Z im ,m tp u lve r . Fiir pharmaceutische Zwecke sollte der Apotheker die kleine 
Monge, die gebraucht wird, selbst herstellen. — Das im grossen hergestellte Pulver fiir 
Kiichenzweclce etc. ist hiiufigen Verfalschungen ausgesetzt. Solche Yerfiilschungen kiinuen 
sehr leicht, unter Umstiinden auch sehr schwer oder gar nicht nachweisbar sein, besonders 
wenn es sieli um eine Vermengung mit minderwerthigen Zimmtrinden kandelt.

Es kiinnen folgende Anhaltspunkte gegeben werden:
1) Fiir die Erkennung von Zimmtpulyer iiberhaupt kommen die kurzeń Bastfasern 

oder ihre Bruchstiicke, die haufig einseitig verdickten Steinzellen, die Stiirkekdrnchen und 
die feinen Oxalatkrystallchen in Betracht, welche letzteren aber recht schwer bn Pulver 
aufgofunden werden. (Fig. 200.)

2) Ist zur Herstellung des Pulyers Rinde yerwendet, der das Oel durch Destillation 
entzogen worden, so sind die Starkekornchen mindestens theilweise yerkleistert. Natiirlich 
giebt in diesem Fali die Oel- resp. Extraktbestimmung weitereu Aufscbluss.

3) Die Unterscheidung der beiden wichtigsten Arten im Pułver ist meist unmfiglicb. 
Zu bemerken ist, dass bei C. Cassia die Bastfasern relatiy spiirlich yorhanden sind, und 
dass die Oelzellen 60—100 n  erreichen, die von C. zeylanicum 50—60 /x, sie sind im 
Pulyer aber sehr selten intakt.

4) Befinden sich Chips im Pulyer, so wird man Holzbestandtheile auffinden, also 
besonders Gefiissc, und zwar selten Spiralgefiisse von 30 /t, haufiger grdssere getiipfelte 
Gefiisse mit meist grossen rundlichen oder oyalen Tupfeln oder mit Hoftiipfeln. Haufig 
werden die Leiterperforirungen der einzelnon Gefassglieder aufgefunden. Am reichlicbsten



werden 18—17 /.i breite Libriformfasem gefnnden, ferner achte man auf die getiipfelten 
Zellen der Markstrahlen mul das Holzparenchym, dessen Zcllen zuweilen sklerotisek sind. 
Es ist notbwemlig, die gefundenen Holzreste gemm zu studiren, da aucb andere Holzer 
unter das Zimmtpulver gemablen werden. Ais solekes spielte wonigstens friiher das von 
einer C edrela  stammende Holz der Cigarrenkisten eino Rolle. Seine Gefasse haben 
sechseckig behofte Tfipfel, es enthalt reicliliob ansehnlicbe Einzelkrystalle von Kalkoxalat.

5) Ebenfalls schwierig nachznweisen sind die Rinden anderer Cinnamomumarten: 
keine Nadeln, sondern tafelfórmige Rrystalle von Oxalat haben: C. Burmanni BI. und C. 
Taniała Nees et Eberm. und C. pauciflorum Nces.

Leichter sind die folgenden Yerfalschungen beim Yergleich mit sclbst kergestelltem 
Zimmtp«lver aufzufinden:

6) Ais solehe spielt eine Rolle die „Z im m tm atta11: gemahlene Hirsekleie mit einem 
mineralisehon Earbstoff braungefarbt.

7) Oelkueben, z. B. vom Mobil. Sie sind leiclit nachznweisen, da die Samengewebs- 
eleniente ganz andere sind, wie die der Rinden.

8) Starkę und Getreidemehl vergl. S. 294.
9) Mineralische Stoffe: Sand, Bolus, Ooker. Ausser dem mikroskopischen Nachweis 

ist kier die Aschenbestimmung von Wiehtigkeit.
Im allgemeinen litsst sieli sagen, dass Verfalschungen mit ferner liegenden Stoffen 

gcgenwartig relativ selten vorkommen, aber doch immer hier und da beobachtet werden, 
(lass dagegen solehe mit minderwerthigen Ziinmtrinden ganz an der Tagesordnung sind.

A qua C in n am om i. (Brit.) Coylonzimmt 500 g, Wasser 10 Liter. Man destillirt ab 
5 Liter.

A<|uil Cinmuiiomi (Germ. Helv.). A qua C innam om i sp ir itu o sa  (Austr.). Z im m t- 
Wasser. G eistiges Z im m tw asser. Germ. Holv.: Grób gepulverten ehines. Zimmt 
1 Th., Weingeist (Germ . 87, H elv. 94proc.) 1 Th. lasst man mit q.s. Wasser 12 Stunden 
stehen und destillirt ab 10 Th. Anfangs milchig-trube, spśiter klar. A u s tr .:  Rinde 2 Th., 
Yerduimter Weingeist (61 proc.) 2,5 Tli., Wasser 40 Th., Destillat 10 Tli. Tbeelóffelweise 
Lei Magenkrampf, Kolik u. dergl.; ais Zusatz zu bitteron oder eisenhaltigen Arznei- 
mischungen.

Aqua C innam om i (U-St.). A qua C innam om i sim plex. (Austr. Erganzb.) -— 
Einfaches Z im m tw asser. ■— E au do cannelle . — C innam on W ater. A ustr. 
Erganzb.: Grób gepulverten cliines. Zimmt 1 Th. libergiesst mail mit Wasser 20 Tli. und 
destillirt nacli 12 Stunden ab 10 Th. Triibe, spiiter klar. U-St.: Zimmtćil 2 ccm ver- 
reibt man mit priicipitirtem Oalciumphosphat 4 g, fiigt allmahlich destillirtes Wasser q. s. 
zu 1000 ccm liinzu und filtrirt.

H y d ro la tu m  C in n am om i. E au  d is t i l le e  de can n e lle  (Gall.). Ceylonzimmt 
1 Th., Wasser q. s. Nach 12 Stunden destillirt man ab 4 Tli.

S ir u p u s  C in n am om i. Z im m tsiru p . S iro p  do cannelle . A ustr.: Grobzer- 
stosseue Zimmtrinde 25 Th., Weingeistiges Zimmtwasser 125 Th. werden 24 Stunden 
digerirt; in der Seihflussigkeit 100 Th., lóst man unter Aufkoehen Zucker 160 Th. und 
filtrirt. Germ.: Grób gepulverten cliines. Zimmt 1 Th. lasst man 2 Tage mit Zimmt
wasser 5 Th. stehen, lost im Eiltrate 4 Th. Zucker 6 Tli. und filtrirt. H elv.: Zimmt (IV) 
J Th. macerirt man 2 Tage mit Weisswein o Th., presst, filtrirt und lost im Filtrate 4 Th. 
Zuckor 6 Th.

G a ll.: Zucker 18 Th. lost man ohne Warmeanwendung in Zimmtwasser 10 Th. 
und filtrirt.

S ir u p u s  C innam om i d e c e in p le x :  vorgl. Sirupi concentrati S. 281.
T in c tu r a  C in n am om i. Z im m ttin k tu r . (A n h a lts tro p fen . K o lik tro p fen . 

H erz tink tu r. M u tte r tro p fe n .)  A u str.: Aus grób zorstossenem ehines. Zimmt 2 Th. und 
verdunntem Weingeist (60proc.) 10 Th. durch dreitagiges Digeriren. Germ.: Durcli aclit- 
fiigige Maceration ebenso. Iie lv .: Aus chinesischem Zimmt wie Tinct. Calami (Helv.) (S. 587).

T in c tu r a  C innam om i (Brit. Gall. IJ-St.). T in c tu ra  C innam om i ze y la n ic i 
(Erganzb.). C e y lo n z im m ttin k tu r. — A lcoo le  de cannelle . T e in tu re  de can- 
Helle. — T in c tu ro  of C innam on.

E rg an zb .: Aus grób gepulvertem Ceylonzimmt, wie Tinct. Cinnamomi (Germ.). 
Erit.: Aus Ceylonzimmtpulyor (No. 40) 200 g und q. s. Alkohol (70proc.) durch Ver- 
drangung 1000 ccm Tinctur.

Gall.: Ceylonzimmt, grób gepulvert, 200 g zieht man mit Alkohol (80proc.) 1000 g 
10 Tage aus, presst und filtrirt. U -St.: Coylonzimmt (Pulver No. 40) 100 g zieht



mail im Perkolator mit einem Gemisch aus Glycorin 50 ccm und ej. s. einer Misehung aus 
Alkohol (91 proc.) 750 ccm und Wasscr 200 ccm aus und sammclt Tinktur 1000 cm. i

Ext.rae.lnm aromaticum lluidum. A ro m a tic  F lu id -E x tra c t  (U-St.). Aus 
Pulvis aromaticus (U-St,.) 1000 g durch Perkolatiou mit Alkohol (91 proc.). Man br- 
feuchtet mit 350 ccm, sammclt zuerst 850 ccm, erschópft mit Alkohol und stollt 1. a. 1000 ccm 
Extrakt her.

P u l i i s  a r o m a tic u s  (Erganzb. Helv. U-St.). P u lv is  C innam om i compositas 
(Brit.). — A ro m a tisch es  P u 1 ver. •— P o u d re  a ro m a tiq u e . — A ro m atic  Powdcr. 
C om pound  P o w d c r of C innam on. E rg an zb .: Ohinesischer Zimmt 5,0, Kardamomen
3.0, Ingwcr 2,0. B r i t  : Ceylonzimmt, Kardamomen*), Ingwer aa. Helv.: Cllincsiscbcr 
Zimmt,'Kardamomen, Ingwer aa. U-Śt.: Ceylonzimmt, Ingwer je 35 g, Kardamomen1), 
Muskatnuss jo 15 g.

Spiritus Cinnanionii. S p ir i t  o f C innam on. B rit.: CeylonzimmtOl 100 ccm, 
Alkohol (90proc.) 900 ccm. U-St.: Aus Cassiaćil ebenso.

T in c tu r a  a r o m a tic a . (Gcrm. Helv.). T ir ic tu ra  C innam om i composita. 
T in c tu ra  re g ia . E s se n tia  du lc is . — A ro m a tisc h e  T inkur. Gewiirztinktur. 
E d c llio rz tro p fo n . R o tho  M u tte r tro p fe n . Gcrm .: Ohinesischer Zimmt 10,0, Ingwer
4.0, Galgant, Gewiirznelken, Kardamomen je 2,0, Yerdiinnter Weingeist (OOproc.) 100,0. 
H e lv .: Aus Ceylonzimmt und Weingeist von 62,5 Proc. ebenso.

T in c tu r a  a r o m a tic a  a c id a  (Erganzb.) E lix ir  Y itr io l i  M ynsich ti. Acidum 
su lfu r ic u m  aro m aticu m . E l ix i r  a ro m a ticu m  acidum , E l ix ir  V itr io li compo- 
situm . — S auro  a ro m a tisc h e  T in k tu r . M y n s i c h t ’ s E lix ir . Yolksthumlich: Iiotho 
sau re  T ro p fo n , S au re  N erven trop ,fen . W u n d ertro p fen . Ohines. Zimmt 5,0, 
Ingwer 2,0, Galgantwurzel, Gewiirznelken, Kardamomen je 1,0, Verdiinntor Weingeist 
(6bproc.) 50,0, Roine Schwefelsaure 2,0. — Ex tem p o re  durch Mischen von Aroma- 
tischcr Tinktur 96 Th. mit rciner Schwefelsaure 4 Th. zu bereiten.

T in c tu r a  a ro m a tico -a m a ra  (Erganzb.). A ro m a tis c h -h itte re  T ink tu r. Tinc
tura aromatica, Tinctura amura aa.

Oleum Cinnamomi. (Germ. Austr. Hclv. U-St.). Z iiim itiil. C a ssiao l. Cliinesisclics 
Z im iu to l. Z im n ith liith e n o l. O leu m  C assiae . E sseu ce  «le C a n n e lle  de Cliinc. Oil 
o f  C in n am on  (U-St.). O il o f  C assia.

Cassiaol wird im sMlicheu Cliina aus den Blattern des chinesisehcn Ziromtstmickes 
Cinnamomum Cassia BI., durch Destillation mit Wasserdampf gewonnen. Es kommt in 
bleiernen, aussen mit Papier beklebten Kanistern von 7,5 kg Inhalt von Hongkong und 
Kanton aus in den Handel.

E iffen sch a ften . Gelbe bis briiunlicheFliissigkeitvon zimmtartigem, anfangs intensń' 
siissem, hintennaeh bronnend seharfem Geschmack und wenig angenehmem Geruch. Spec. 
Gowicht 1,055—1,065 (Germ. U-St.), 1,055 (Austr.), 1,05—1,06 (Helv.). Optisck inaktiv 
oder sehr seliwacłi links- oder reclitsdrehend. Loslich in 1—2 Th. 80 Vol. —procent. 
Spiritus. Bei der Destillation im Fraktionskolbcken geht Cassiaol grćisstenthcils von 
240—260° C. itber; im Ruckstande bleiben nicht mehr ais 8 Proc. (10 Proc. >  Helv.) 
einer dicken, breiartigen, nicht sproden Masse. Das Ool erstarrt beim Schiitteln mit konc. 
Natriumbisulfltlosung. 4 Tropfen Cassiaol, auf 0° abgektihlt und dann mit 4 Tropfen 
rauchender Salpetersaure rersetzt, geben oin krystallinisches, unbestandiges Additionspro- 
dukt von Zimmtaldehyd und Salpetersaure C9H80, N03H. (Germ., Hclv., U-St.). Mit reinein 
Zimmtdl gescliutteltes Wasscr giebt mit Bleiessig eine Triibung, bei Gegonwart von Nelkenid 
oder ceylonischem Zimmtblatterol aber Gelbfiirbung (Germ. D-St.). Verdilnnt man 4 Tropfen 
Cassiaol mit 10 ccm Weingeist, so darf durch 1 Tiopfen Eisenckloridlosung nur eine 
braune, nicht aber eine griine oder blaue Farbę hoiworgcrufcn werden. (Eugenolhaltige Ocle 
wie Nelkendl etc.) (Germ. Austr. Helv. U-St.).

B e s ta n d th e ile .  Gutes Cassiaol entbiilt mindestens 75 Proc. Zimmtaldehyd. C„H5—t 
=  CH— CHO. Z im m ta ld eh y d  ist eine gelbe, stark licktbrechende, optiseh inaktive 
PlUssigkeit, die bei 252° C. nicht ohne theilweise Zersctzung siedet, ein spec. Gcwicht von 
1,064 bat, und einen gnnz intensivcn rein siissen Zimmtgeschmack besitzt. Wie alle Aide- 
liyde, geht der Zimmtaldehyd mit satiren scbwofligsauren Alkalien Verbindungen ein. Bcnn 
Schiitteln von Zimmtaldehyd mit koncentrirter Natriumbisulfltlosung entstebt zunackst das

*) Die Samen ohne die Fruchtschale!



im Wasser nicht losliclie z im m ta ldehy  d seh w eflig sau re  N a triu m  C6H5 — CH =  CH— 
COH — NaIiS03. Dieses geht durek Einwirkung von ubersckiissiger keisser Natrium- 
bisulfitlosung ineinwasserliisliches Doppelsalz ans Natriumbisulfit mit hydrozim m  ta ld o k y  d- 
sulfosaurem N atriu m  [C0H5 — CIL—CH(S03Na)— COH — NaHS03] iiljer.

Dies Verhalten wird zur quantitativen Bestimmung des Zimmtaldeliyds in iitheriseheu 
Oeleii benutzt. Nakeres siehe unter Priifung.

DorzweiteHauptbestandtkeil des chinesischen Zimmtols ist E ssigs& ure-Z im m tester 
C0II5 — CH =  CH — CILO — CHgCO, eine Fliissigkeit von ausserst unangenelimem, kratzen- 
doni Gesehmack. Wakrseheinlich ist ferner die Anwesenkeit von E ss ig s iiu re -P k e n y l-  
piopylester. Endlieh iinden sioh immer, und zwar niekt nur im alten Oele, geringe 
frengen von Zimni ts&ure. Bisweilen ist die Aussckeidung eines in grossen seekseckigen 
1’latteu krystallisirenden Kiirpers, des sogenannten C a ss ia s te a ro p te n s , beobaektet 
worden. Dasselbe bestekt aus Ortkocumaraldekydmetkylatker.

jPr u fu n g .  C ederniil und f e t te  Oele, die manckmal dem Cassiaol zugesetzt 
werden, erkennt man durek dio Erniedrigung des spec. Gewickts und die UnlGslickkeit 
in 80proc. Alkohol. Vor mekreren Jahren war nur ein bis zu 40 Proc. mit Kolophonium 
und Petroleum yerfiilscktes Oel am Markte. Aeusserlich tiillt ein solckes Oel durek seine 
(lunkle Farbę und dickere Konsistenz auf. Das spee. Gewieht zeigt hingegen nichts Ab- 
weiehendes. Destillirt man es mit Wasserdiijnpfen oder iiber freiem Fcuer, so kinterbleibt 
ein liartes sprddes Harz. Reines Oel kinterlasst bei der Destillation zwar aueh oinen 
Rtiekstand, dieser ist jedoeh dickfliissig, und seine Menge betriigt bis hockstens 10 Proc. 
Ein Oel, welches bei der Destillation mehr ais 10 Proc. eines liack dcm Erkalten bart und 
sprode werdenden Riickstandes kinterlasst, ist daker ais yerfiilsokt zu betrackten.

Die Destillation fiikrt man mit ciner Menge von 20—50 g in einein tarirten, mit 
Thermomctor versekenen Fraktionskolkcken aus, und unterbrickt sie, wenn der Inlialt des 
Kiilbchens sick zu zersetzen beginnt, was am Auftreten weisser Dampfe zu ersehen ist, 
oder wenn das Thermometer auf etwa 285° C. gestiegeu ist.

Weniger Untersuekungsmaterial erfordert die von Hirschsohn angegebeue Probe zuin 
Nachweis von Kolophonium. Eine Liisung von 1 Th. Zimmtol in 3 Th. Spiritus dilutus 
wird tropfenweise bis zu einem halben Yolumen mit einer bei Zimmertemperatur gesiit- 
tigten und frisek bereiteten Lbsung vou Bleiacetat in Spiritus dilutus verset,zt. Es 
darf kein Niederschlag entsteken, anderenfalls ist Kolophonium oder ein aknliches Harz 
zugegen.

Den besten Anlialt liber den Worth des Zimmtołos giebt dic B estim m ung  des 
Z im m taldehydgehaltes . (Boricht von S ciiimmbl & Go., Oktober 1890.) Nothwendig 
Morzu ist ein besonderes Glaskólbchen von ungefahr 100 ecm Inhalt mit einem etwa 11! cm 
jangon Halse von 8 mm innerer Weite, der in Zehntel-Kubikcentimeter eingetheilt ist. 
In dieses Kolbchen misst man mit einer Pipette 10 ccm des zu untersuchenden Oeles, 
8<)tzt etwas von einer ungofa.hr SOprocentigen Losung von saurem schwefligsauren Natron 
(wie sie im Handel zu haben ist) hinzu, schiittelt um und setzt es in ein siedendes Wasser- 
oad. Nach Fliissigwerden des anfangs entstandenen Gerinnsels fiigt man nach und naeh 
so viol NatriumbisulfitlOsung hinzu, dass das Kolbchen zu stark 3/A angefiillt ist. Nun or- 
Warmt man unter haufigem Umschiitteln noeh einige Zeit im Wasserbade, bis das Gerinnsel 
vollig gelbst, der Geruch nach Zimmtaldekyd vorschwunden ist, und auf der Salzlosung 
om ganz klares Ool schwimmt. Nach dem Erkalten fiillt man das Kolbchen mit Natrium- 
oisulfitlBsung, so dass das gesammte Oel in den Hals stoigt, und die untero Grcnze der 
Melschicht mit der untersten Markę auf dem Flasehenhalse abschneidet. Die Menge 
des Oeles, also die nicht aldehydischen Bestandtheile, sind nun auf der Skala einfacli ab- 
znlesen und von 10 ccm abzuziehon. Genau genommen crbiilt man auf diese Weise 
Yolumen- und nicht Gowichtsprocente; da jedoeh die specifischen Gewichte der aldeliydi- 
8ohen und der nicht aldehydischen Bestandtheile fast ganz dieselbon sind, so werden praktisch 
dio gleiciion Resultate erbalton.

Ein gutes Cassia-Zimmtol soli mindestens 75 Proc. Zimmtaldekyd enthalten.
A n w e n d u n g .  Cassiaol diont mcist ais Geschmackskorrigens, wozu es jedoeh wegen 

soines nicht selir augenehmen Geschmackes viel weniger geeignet ist, ais Ceylonzimmtbl. 
ibe Dosis ist 2—10 Tropfen. Da das Cassiaol meist bleihaltig ist (von dem Transport



in den Bleikanistern), so sollte zum innerlicheu Gebrauch nur rektificirtes Oel verwcndet 
werden.

Ausser zu medicinischen Zwecken findet es zum Parfiimiren ordinftrer Seifen Ver- 
wendung. Fur Liąueure wird Ceylonzimintol vorgezogen. Neuerdings wird Cassiaol viel- 
fach durcli den in grosser Keinheit im Handel befindlieben synthetischen Zimmtaldebyd 
ersetzt.

Oleum Cinnamomi zeylanici. (Brit. Gall. Erg&nzb.). O leum  Cinnamomi 
a c u t i .  C ey lo n z im in to l. O il o i C innam on . C in n am on  B a r k  O il. E ssen ce  de cannelle 
d e C eylan .

G e w in n u n y .  Zur Destillation des Oeles werden die beim Schalen und Verpacken 
des Ceylonzimmts abfallenden Spaline, die ais „Chips11 in den Handel koinmen, yerwendet. 
Die Oelausbeute betragt 0,5—1 Proc.

E if/e n sc h a fte n . Hellgelbe Fliissigkeit von angenehmem, aromatischem Gerucli 
und gewiirzbaftem, siissem, brennondem Geschmack, der viel feiner ist, ais der des chine- 
sischen Zinnntdles. Specifisehes Gewiclit 1,024—1,040 (1,025—1,035 Brit.). Optische 
Drehung sohwaeh naeb links, bis —l n im 100 mm-Kobrę. Łoslich in 3 Tb. 70procent. 
Alkohols. 1 ccm Oel in 5 ccm Spiritus gelost, soli mit Eisencblorid eine blassgriine, nicbt 
aber eine blaue Farbung geben (Zimmtblatterol). (Brit.)

I ie s ta n d th e ile .  Ceylonzimintol entbalt 65—75 Proc. Zimmtaldebyd C,H00, (dessen 
Eigenschaften siebo boi Cassiaol), 4—8 Proc. Eugenol, 010Ii,202, sowie geringe Mengeu 
Pbellandren, Ci0H16. Der den charakteristischen Gerucli des Oeles bedingende Bestandtbeil 
ist nock nicbt isolirt.

JPrfifunff. Das Hauptverfalschimgsmittel des Oeles ist das Zimmtblatterol; besonders 
das auf Ceylon dargcstellte Oel scheint stets grossere oder kleinere Zusatze davon zu ent- 
balten. Das Bliltterol erhoht das specilisehe Gewiclit und ist durcb die unter „Eigen- 
sehaften11 angegebene Kealction mit Eisencblorid, die durcb den hoberen Eugenolgelialt 
dieses Oeles bervorgerufen wird, zu erkennen. Sicherer gesehielit der Nacbweis, indem 
man den Zimmtaldebyd (siehe unter „Cassiaol11), und in dem vom Aldehyd befreiten Oele 
nach der bei Nelkenol bescbriebenen Metbode von T h o m s , das Eugenol quantitativ bestininit, 
Entbalt das Oel weniger ais 60 Proc. Zimmtaldebyd und mehr ais 10 Proc. Eugenol, so ist 
es ais verfalseht anzuseheu.

A n w e n d u n y .  Ceylonzimintol wird in allen den Fiillcn angewandt, wo ein feines 
Zimmtparfiim erwiinscbt, ist, also in der Liąueurfabrikation und der Parfiimerie. Aueb in 
der Pbarmaeie sollte es dem ordiniiren Cassiaol vorgezogen werden.

Ziinmtliqueur.
Rp. Ol. C innam om i zeylan. 4,0 g 

Spiritus U,5 1
Sirup, simpl. 2700 g
Aąuae destill, 4600 g.

Schwnch m it Zuckercoalcur zu fiirben.

Oleum foliorum Cinnamomi. Z im m tb la tte r o l. E ssen ce  de f e u i lle s  de Canelle
d e  C h in e . C innam on le n t  O il. Das ans den Blattern des Ceylonzimmtstrauches destil- 
lirte Oel rieelit nacb Nelken und Zimmt. Es bat das specilisehe Gewicht 1,044—1,065 und 
giebt in der Kegel mit 3Tli. 70proc. Alkohols eine klare Losung. Den Hauptbestandtheil 
(70—90 Proc.) bildet Eugenol, daneben sind geringe Mengen Zimmtaldebyd und Safrol iiaeh- 
gewiesen worden. Es findet in der Seifenindustrie Verwendung und wird yielfacb zum 
Yerfalschen des Ceylonzimmtiiles benutzt.

Aqua C arm elfla ru m .
K a r m e l i  t e r g e i s  t. E a u  d e  O a rm o s . 
.Rp. Olei C innam om i Cassino 

„ Caryophyllorum 
n Citri 
„ Coriandri 
„ Maoidis
„ Melissao aa  gtt. V

Spiritus d ilu ti 1000,0.
Ais M agenmittel theeldffelweise.

Aqmi coplm lica  Oaroli quint.i.
I C a is e r  K a r l a  H a u p t -  u n d  S c l i la g w a s s e r .  

S e li w i n d e 1 w a  s s e r.
Rp. Olei C innam om i 3,0 

„ Maeidis 1,5
„ Caryophyllorum 1,5 

S p iritus (87% ) 300,0
Aq uae aromarieae 61)4,0.

Bci Kopfweh, Migriine, Ohm naclit theelttffelweise, 
anch ausserlicli auf S tiru  und Schlfife.



Cinnamomum.

Aqua Yitao Glodanensis.
D u n z i g e r  G o ld w a s s e r .

Rp. Olei Cinnamomi 
„ Ci tri
„ Macidis aa gtt. IV  

T incturae Croei gtt. V
Spiritus (90 Vol. Proc.) 375,0 
Sirupi A urautii florum 300,0 
Aqua llosac 325,0.

fUgt der Mischung einige F litte r reiues B latt- 
gold hinzu.

A q u a  Y ita o  n iu lio ru m  B o e c k l e r . 

F r a u e n a q u a  v i t .
Rp. T incturae Cinnamomi 15,0 

„ aromaticae 5,0 
Olei Anisi gtt. V I
Spiritus (90 Vol. Proc.) 300,0 
Aquac Rosae 180,0
Sirupi simplicis 500,0.

B alsam um  Cinnam om i.
Z i m m t b a l s a  m.

Rp. Olei Cinnamomi 25,0 
„ M yristicao 75,0.

Zum Einreiben der Magengogend.

E laoosaccliarum  C innam om i.
Z im  m t o l - Z u c k e r .

I. A u s t r .  G e rm . I I e lv .
Rp, Olei Cinnamomi 0,2 (= g tt .  V) 

Sacchari pulverati 10,0.

II . O loosaccharurotum  C innam om i.
0 1 <5o s a c c h a r u r e  d e  c a n n e l l o  (Gall.).

Rp. Olei Cinnamomi 0,5 
Sacchari albi 10,0.

E le c tu a r iu m  a ro m a tic u m  R a l e ig h .

Rp. Corticis Cinnamomi 2,0 
Sem inis Myristicao 2,0 
Caryopliyllorum 1,0
F ructus Cardamomi 0,5 
Croci 2,0
Calcii carbonici 15,0
Sacchari albi 25,0
Aquao ealidae q. s.

electnarium.

E l ix ir  Jacob ino rum .
® i i x i r  a n t i a p o p l e c t i q u e  d e s J a c o b i n s  do

R o u e n .
Rp. Tincturae Cinnamomi 250,0

„ aromaticae 125,0
Ligni Santali rubri 25,0
Olei Jun iperi fruct. gtt. XXV 

„ Anisi s tellati 2,5
Spiritus d ilu ti 500,0
Sirupi L iquiritiao 97,5.

E l ix ir  Y itao M a t t i i i o l u s . 

Elaeosacchari A nisi steilati 
„ Foeniculi
„ Macidis 
„ M enthae pip. aa  2,5 

Aquae aromaticae
„ Cinnamomi spirit. aa *10,0 

Tincturae aromaticae
„ Cinnamomi aa  5,0.

E sson tia  cophalica  B o n  f e r m  e .

^ a u  d ’ A r m a g n a c .  M ig r U n o tr o p f e n .  K o p f -  
u n d  H e r z e s s o n z .

Rp. Tincturae Cinnamomi 50,0 
„ aromaticae 

Sirupi Cliamoinillae aii 25,0.

M ix tu ra  S tockcsii.
(Munch. N osokom V orsclirift.) 

r. A e l t e r e  V o r s c h r i f t .
Rp. Vitella ovorum duorum

Aquae CiDmunomi 100,0 
Spiritus (90%) 50,0
Sirupi simplicis 20,0.
II. V o r s c h r i f t  v o n  1898.

Rp. Vitellum ovi unius
Sirupi simplicis 20,0
Spiritus e Vino 50,0
Aquae destillatae q. s. ad 150,0.

M undwasser YiatTs.
Rp. Acidi salicylici 0,5

Chloroformii 
Tincturae Benzoes

„ Cinnamomi aa 5,0 
Spiritus aromatici 85,0.

2 Kaffeeloffcl auf 1 Glas Wasser.
Potio  card laca .

R o t io n  c o r d i a l e  (Gall.).
Rp. T incturae Cinnamomi 10,0 

Sirupi A urautii corticis 10,0 
Vini do Banyuls 110,0

B otioii do Todd (Gall.).
Rp. T incturae Cinnamomi 5,0 

Sirupi sim plicis 30,0
Spiritus c Vino s. Rhum 10,0 
Aquao destillatae 75,0.

P uI yis ad Apes. 
B io n o n p u lv e r .

Rp. Corticis Cinnamomi 20,0
Caryophyllorum 
Fructuum  Am om i 
Macidis
Rhizomatis Galangae 

„ Zedoariae
„ Zingiberis aa  5

Fructuum  Cardamomi m in. 3,0 
Sacchari albi -17,0.

Soli m it spanisehem Weine geiniscbt auf die Bienen 
anregend wirken.

P uIyIs a ro m a ticu s  ru b e r.
P u l v i s  j o v i a l i s .  T r a g e a  a r o m a t i c a ,  

N e u n e r l e i  G e w l i r  z. P f e f f e r n u s s -  u n d  
K  u c li e n  g e w ii r  z , M a g e n  s c h  r o t. S t  o 11 o n - 

g e w  iirz .
I.

Rp. Corticis Cinnamomi 90,0
Caryophyllorum
Macidis
Rliizomatis Zingiberis aa 15,0
Ligni Santali rubri ■15,0
Sacchari albi 820,0.

f. pulvis subtilis.
II.

Rp. Fructus Anisi 60,0
Corticis Cinnamomi 15,0
Caryophyllorum 10,0
Corticis Aurautii fruct. 10,0
Fructus Cardamomi min. 5,0.

M. f. pulvis grossus
P ulv is  K u rri .

R a g o u t p u l v o r .  C u r  r  y - p o w d <
Rp. F ructus Amomi

„ Capsici annui
„ Cardamomi min.

Rhizom atis Zingiberis aa  10,0
Piperis uigri 15,0
Corticis Cinnamomi 20,0
Fructus Coriandri 25,0.

M ittclfein gepulvert zu mischen.



Species s tom ach icae  D i e t l .

D i e t l ’8 M a g  e  n  t li e e.

Bp. Corticis Cinnamomi Cnss. 30,0 
Folionun M enthae piperit. 30,0 
Herbae Centaurii minor. 10,0.

S p ir itu s  carm in a tiv u s  Syly iu s . 
S p i r i t u s  a r o m a t i c u s ,  

ftp. Olei Cinuamomi
„ Caryophyllorum 
„ Coriandri 
„ Maci dis
„ Maj o ran ae a fi g tt. VI 

Spiritus (87 °/0) 100,0.

S p ir itu s  balsnm icus (Helv.). 
B a l s a m u m  F  i o r  a  v a  n  t  i.

S p i r i t u s  p o l y a r o m a t i c u s .  F i o r a v a n t i -  
B a l s a m .  A l c o o l a t  d e  F i o r a v a n t i  (Gall.). 

A 1 c o o 1 a t  d e T ć r d b e n t h i n e  c o m p o s ó .  
B a  u m e  d e  F i o r a v a n t i .

IIelvet. Gall.
1. Aloiis (III) 4,0 50,0
2. Elem i 4,0 100,0
3. Galbani (III) 4,0 100,0
4. M yrrhae (III) 4 0 100,0
5. Styracis 4,0 100,0
6. Radieis Angelicae 2,0 —

7. Cort. Cinnam. eliin. 2,0 zeyl. 50,0
8. Rhizom. Galangae 2,0 50,0
9. Caryophyllorum 2,0 50,0

10. Rhizom. Z ingiBoris 2,0 50,0
l i .  „ Calami 2,0 ___

12. Semin. M yristicae 2,0 50,0
13. Rhizom, Zedoariae 2,0 50,0
14. Terebintliinae venctae 20,0 500,0
15. Tacamahacae 100,0
10 Suecini 100,0
17. Fructuum  Lauri 100,0
18. Ilerbae D ictamni cretici 50,0
19. Spiritus (91%) 95,0 (80°) 3000,0
20. Aquae 20,0.

IIe lv .: 1—13 m it 19 vier Tage digeriren, 14 darin
auflosen und nacli Zusutz von 20 im W asserbade
abdestilliren 100 Th.

G a ll,: 7—10, 12—18, 17—18 v ier Tage m it 19 m a-
ceriren, 1—5, 14—16 zufugen , nach zwei Tagen
im W asserbade abdestilliren 2500.0.

S p ir i tu s  Ma t th io l i.
Rp. Aquae Cinnamomi spir.

„ arom aticae
„ Coloniensis

Spiritus Rosm arini aa.

T in c tu ra  an tic h o le r ic a Sc iia e f e r .
Sc h a e f e r ’8 C Ii o 1 e r  a  t  r  o p f e n.

Rp, T incturae arom aticae 75,0
M ixtur. oleos.-balsami C. 15,0
A etheris acetici 10,0
Olei Calami gtt. X .

Ila lbstund lich  zwanzig Tropfen.

T in c tu ra  ap o p lec tica  ru b ra .
I t o t h e  K r a m p f t r o p f e n .  I l e r z s t l l r k u n g s  

t r o p f e n .  B e l e b u n g s t r o p f e n .
Rp. Tincturae Cinnamomi 10,0 

„ aromaticae 5,0
„ Catechu 4,0 

Chloroformii 1,0
Spiritus diluti 40,0
Spiritus aetherei 40,0.

1—2 Thoeloffol auf einmal.

T in c tu ra  don tilT ic ia  arom atica .
A ro m  a t i s c l i e Z a h n  t i n  k tu r .

R p, T incturae Cinnamomi 350,0 
Tincturae Catechu 100,0
Spiritus dilu ti 540,0
Tincturae Vanillao 10,0
Olei A urantii florum 
Olei Rosae aa gtt. X
Olei M enthae piperitae 2,0.

T in c tu ra  p ro p h y la c tic a  Marcinkowski.
Rp. T incturae aromaticae 60,0

,, A urantii pomor.
„ Calami
„ Cascarillae
„ A bsinthii aa 10,0

Olei M enthae piperitae gtt. XV.
Bei herrschcnder Cholera m ehrm als tiiglich 30—50 

Tropfen in  Rothwcin.

U nguoiitum  pom adinum  aroniaticum  Unna. 
Rp. T incturae aromaticae 20,0 

U nguenti cerci 80,0.
Im  erwfirmten MOrser z u bereiten.

U nguoiitum  pom adinum  cum O olantho Unna. 
Rp. T incturae aromaticae

G elanthi aa 20,0
Unguenti cerei 60,0.

Bei gleichzeitigem Gebraucli von seifenhaltigen 
Kopfwaschw&ssern sind die Haare nacli jeder 
W asehung m it verdiinntem  Citronensnft oder 
C itronensaft-B rillantine zu behandeln.

Yinum H ippocra ticum . 
H i p p o c r a s .  V i n u m c o r d ia le .

Rp. T incturae arom aticae 25,0 
„ Cinnamomi 25,0 

Sirupi Sacchari 100,0
Vini rubri Gallici 850,0.
Y inum  p rop h y lac ticu m . 

C h o le r a w e in .
Rp. T incturae amarae

„ arom aticae
„ A urantii pomor. aa 10,0
„ Cinnamomi 20,0

Vini H ispanici 800,0
Sirupi sim plicis 150,0.

Tiiglich m ehrm als e in  YYoinglas voll.
Yet. P n lv is  corvinus.

B r u n s t p u l y e  r.
Rp. Pulveris aromatici

Fungi cervini pulv. aa  15,0.
M it Kicie und W asser zur Latwerge gemaclit auf 

einm al einzugeben. F ttr S tu ten  und Kiihe.

A rom aticjiie  von ALBIN MWleeb ist ein ŁikOr aus Zimmt, Nelken, Galgąnt, Zitt-
worwurzel, Angelika.

O h risto lia  Magenwein, aus Zirnmt, Nolken, bittern Mandeln mit Weisswoin, Zuckcr 
und Weingeist bereitet.

F u m ig a to r , 1jerein’s. Besteht aus Siigemehl, Zimmt, Nelken, Piment und Salpeter. 
H a m b u rg er  M a g e n b it te r . Hamburger Magon-Dropa von Wundham ist eine Miscliuug 

aus Tinctura aromatica, Tinctura amara, Spiritus aethereus und Oloum Menthae pip.
Herztinktur, Kbnigseer, ist einc mit schwachem Weingeist bereitete, mit Sandel- 

liolz gefiirbte Tinct. aromatica.



K riiu ter -M a g en -P r8 scrv a tiv  nach D e . B okhaver ist eine Tinctm-a Aloes comp. 
init aromatisehen Zusatzen.

L cb en sessen z  von Gonuohy: Ein init Zimmtpulver versetztor Siisswein.
L ik o r  yon Mme. Amphoux bcsteht aus Zimmtwasser, Weingoist und Zucker.

€ o r te x  C a n e lla e  a lb a e . C a n e lla  a lb a  seu  d u lc is . C ostus a ra b icu s  seu  c o r ti-  
cosus. C o rtex  W iu tcra n u s sp u r iu s . W eisser  C an eel. W eisser  Z im nit. S iisser  C ostns. 
Canelle b la n c h e  (Gall.).

Die Bindę von Winterana Canella L. (Canella alba Muit.), Familie derW inter- 
finaceae. Heimisch auf den Antillen und in Florida.

Bildet Bdkren oder rinnenfdnnige Stlicke, die bis 15 cm lang sind und bis 4 cni im 
llurckmesser haben. Dicke der Bindę 1—4 mm. Blassroth bis gelbbriiunlick mit weicli 
schwammigem Kork. Innen gelblicb weiss, Querscbnitt deutlich radial gestreift mit gelben 
Punktom

Im Pbelloderm nach innen stark verdickte und getiipfelte Zelleu. In den Mark- 
strablen Oxalatdrusen. Die Siebrdhren des Bastes zu tangentialen Bandem zusammeu- 
gefallen. Im Pareneliym reichlicb grosse Oelzellen.

Geruck nacli Nelken und Zimmt. Gesckmack aromatisck-bitterlick, sckleimig.
Enthalt 0,75 —1,00 Proc. a tk e rise k e s  Oel vom spec. Gewickt 0,920—0,935, welckes 

schwack recbts drekt. Es entkalt P in  en , G aryopliyll en, C ineol, Eugenol. Die Bindę 
entkalt ferner M annit und cinen Bitterstoff.

Citrus.
Gattung der B u ta c e a e — A u r a n tio id e a e —A u ra n tiea e . Heimisch im indisck-malayi- 

seken Gebiet, einige Arten seit langer Zeit in Kultur und dadurek sowie wahrscheinlieh 
durck Bastardirung in zaklreiche Formen etc. gcspalten.

Yerwendung linden die folgenden: 1) Citrus Alirantium L. (C. VUlgaris RlSSO), 
mit kellgrunen Schosslingen, weissen Bliitken und meist kugligen oder etwas nieder- 
gedriłckten, meist orangefarbenen Friiehten. Subspecies: aiłiara L. (C. Bigaradia 
Duhamel) P o m e r a n z e , O ra n g ę , B ig a r a d ie r , t l ie  b it te r  O range mit aromatisek riecken- 
(len Blattern mit gefliigeltem Blattstiel, mit weissen Bliitken, kugeligen Fruchten mit 
kitt.erer Frucktsckale und saurer Pulpa. Wahrsckeinlick im siidostlicken Asien (Coehinckina) 
heimisch. Liefert: die Frucktsckale. C o rtex  A u r a n tii fr u c tu s  (Germ.). C o rtex  fr u c tu s  
Aurantii (Austr.). C o rtex  A u r a n tii (Helv.). C ortex  A u r a n tii r ecen s  e t  s ic c a tu s .  
Elayedo A u r a n tii . P o m e r a n z e n sc lia le , O ra n g en scb a le . F resh  and d r ied  B it te r -  
Orange p e e l (Brit.). B itter -O ra n g e  p e e l (U-St.). E co rce  d’o ra n g e  a m ere  ou  dc Cn- 
ra^ao (Gall).

D ie g an ze , rc ife  F ru c h t:  O range a m ere  ou B ig a ra d e  (Gall.). D ie un- 
reife, g e tro c k n e te  F ru c h t:  F r u c tu s  A u r a n tii im m a tn ru s (Germ.). Die n n re ife , 
fiiscke F ru c h t:  O ra n g ette  o u  p e t it  g r a in  (Gall.). D ie g e tro c k n e te n  B la t te r :  
Polia A u r a n tii (Austr. I-Ielv.) F e u il le  d’o ra n g er  (Gall.). D ie B liitk e n : F lo r e s  A u ra n tii  
(Ergiinzb.). F le n r  d o r a n g e r  (Gall.). A e th e riseh es  Oel vergl. unten.

S u bspec ies: Bergamia (Risso et Poiteau) Wight et Arn. (C. Limetta 
Var. D. C.). B e r g a m o tte  mit kugligen oder birnformigen, glattschaligen, blassgelben 
Eriichten mit sSuerlicker Pulpę. Liefert a tk e r is e k e s  Oel der F ru c k tsc h a le n : yergl. 
unten, ferner die F ru c k tsc k a le : E p ica rp e  ou  Z este  de la  b erg a m o te  (Gall.). 
Subspecies: sinensis (C. Aurantium var. dulcis L.) O r a n g e , A p fe ls in e ,  
9 ra n g er , S w e e t  o r a n g e , A ra n c io  d o lce , P o r to g a llo  mit schwach aromatisehen Blattern 
und gelliigeltem Blattstiel, mit grossen weissen Bliitken, mit meist kugligen orangefarbenen, 
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selten gelben Friichten mit siisser oder schwach sauerlicher Pulpa. Liefert dio Fracht- 
sch a le : Cortex A urantii dulcis, Swect-Orange pecl (U-St.), d ie frisclie  Frucht: 
F ru it  recent iFornngcr vrai a f ru it  <loux (Gall.). Das a tl ie r isc h e  Ocl vergl. unten.

2) Citrus metlica L. mit rSthlichen Sprossen, kahlen Blattern, meist rSthlichen 
BlUthen, mit kugligen, eiformigen oder lilnglicben, iii der Kegel zitzenformig endigendcn 
Friichten. S ubspec ies: Bojoura Bonavia. C ćdratier. Cedro: liefert Epiearpe on 
Zcste dn f ru it <le Cedratier (Gall.). S ubspecies: Limonum (Risso) Hook. Ci- 
trone, Łim ouier, C itronnier mit schwach geiitigeltem oder nur berandetem Blattstiel, 
mit gelben, dUnnschaligen Frtichten und saurer Pulpa. Liefert die g e tro c k n e te  Frucht- 
seh a le : Cortex Citri fructus (Gerrn.). Cortex fructns C itri (Austr.). Cortex Citri 
(Helv.). Linionis cortex (Brit. U-St.). Hcorce de citron ou limon (Gall.). Die ganze 
fr isc h e  F ru c h t:  F ructus Citri (Erganzb.). Fonium citreum . Citrone. Limoue. 
Citron. U nion (Gall.). Lemon. A e th e risch es  Oel vergl. unten.

la) Die m iithen von Citrus Aurantium L. S ubspecies: Bigaradia Duhamel. 
Flores A urantii (Erganzb.). Flores Napliae. — Pom eranzenblutlien. Nerolibliithen. 
Orangenbliitlien. — Fleiir iForanger (Gall.) — Orange-llowers.

H eschre ibung . Fast immer die nicht geoffneten Knospen mit kleinem, undeutlich 
fiinfzahnigen Kelch von 5—6 mm Durchmesser. Die aussen kahlen, floisekigen Blumen
blatter sind in der Knospe zusammengeneigt, getrocknet gelbbraunlich. Sie unisckliessen 
20—25 Staubblatter, dio in Biindel vereinigt sind, und den dickon Griffe.1 mit keulenfBrmiger 
Narbe, der dem meist 8 theiligen Fruehtknoten und dieser einem Discus, aufsitzt. — Im Ge- 
webe der Blumenblatter, der Fruehtknotenwand etc. schizolysigene OelbokSItcr, die schon 
auf der Aussenseite der Blumenblatter mit blossem Auge zu schon sind. Geruch sehr an- 
genelim, Geschmack bitterlich.

J ie s ta n d tlie ile : 0,1 Proc. a tk o r is c k e s  Oel (vergl. unten).
V e rw e n d u n g :  Meist nur noeh in der Volksmediein.
Aqua A urantii Floruin (Austr. Brit. Erganzb.). Aqua A urantii lloruin fortior 

(U-St.). Aqua A urantii (Helv.). Aqua Hapliae. Aqua Neroli. Aqun llorum Jiapliae. 
llydrolatum  floris C itri A urantii. — Orangen- oder Pomeranzenbluthenwiisser. 
Neroliwasser. — Fan distillee de lleur iPoranger (Gall.). — Orange llower Water.

Austr. Brit. Erganzb. Helv. haben die Iiandelswaare aufgenommen, die in der Regel 
ais tr ip lo x  bezoiclmet wird; nach Helv. ist dioselbe ohne Verdiinnung, nacb U-St. mit 
gleichen Kaumth., nacb Brit. mit 2 Raumth. Wasser gemischt, abzugeben. Klaro, au- 
genelim riechende Flfissigkeit, die durch ILS und Schwefelammonium niclit verandert 
werden darf und vor Licht geschutzt ktthl aufbowalirt wird. Eine ex tempore durch 
Scbutteln von 2 Tropfen bestem Neroliol mit 1 i heissem, destillirtem Wasser bereitete 
Misehung karm das Destillat nur im aussersten Kothfalle ersetzen.

Aus 1000 g frischon Orangenbliithen erhalt man (Gall.) 2000 g Neroliwasser.
Hinsichtlicli der Einkaufszeit ist zu bomerken, dass die frischen Destillate gewfibn- 

lich im Mai auf den Markt kommen.
A u fb e w a h ru n g .  In mOglichst kleinen, ganz gefiillten gelben Glasern an einem 

kiihlen Orto.
Sirupus A urantii F loruin (Erganzb. Holv. Brit. G-St.). Sirupus cum Aqn# 

lloris A urantii. — Fonieranzenblutliensirup. — Sirop ile lleur (1’oranger (Gall.).— 
Sirup of Orange Flowers.

E rg a n z b .: Zucker 6 Tb. kocht man mit Wasser 2 Th. zum Sirup und fiigt nach 
dem Erkalten liinzu Pomeranzenbluthenwasser 2 Th. — IIe lv .: Pomoranzenbluthonwasser 
36 Th., Zucker 64 Tb. werden kalt gclost und filtrirt. — B rit.: Zucker 600 g litet man 
in 200 ccm liochendem destillirten Wasser, fiigt Orangenbluthenwasser 100 ccm und koclien- 
des Wasser q. s. zu 900 g hinzu. — G all: Zucker 180 Th. liist man kalt in Orangen- 
bliithcnwasser 100 Th. — U-St.: Zucker 850 g, Orangenbliithen wasser q. s. zu 1000 ccin. 
Hier ist auch das Verdi-angungsverfaliren anwendbar.

MuriiHcliino.
Aquae A urantii florum 70,0 Itp.

P o tio  s iinp lex  (Gall.). 
J  u 1 e p s i m p I e. 

Aquae A urantii flor. 20,0
Aquae Rosae 70,0 S irupi sim plicis 30,0
Aquae Itubi Idaei concentr. 30,0 Aquae dostillatae 100,0.
Aąuae Amygdalar. am ar. dilut. 130,0 E x t ra i t  do Neroli.
Spiritus 300,0

Bp. Olei A urantii florum 1,0
Sirupi Sacchari 400,0. Spiritus d ilu ti 90,0.



Oleum Aurantii florum. (Austr. Gall. Hclv. U-St. Erganzb.) O raugen- 
blu thenol. N e r o lib l. O leum  flo rn m  N apliae. O leum  N apliae . O leum  N e r o li.
Essenee de N e r o li. E ssen ee de N e r o li B ig a ra d e . E ssenee de lle u r s  dPorangcr am cr.
Oil o f  N e r o li.

G e w in n u n g , Orangenbliithendl wird in Sudfrankreicli durch. Destillation der
Bliithen der bittoron Orange, Citrus Bigaratlia Risso, gewonnen. Die Ausbeute betragt 
etwa 0,1 Proc. Meist wird das Oel ais Nebenprodukt bei der Darstellung des Orangen- 
bliithenwassers dargestellt.

E ig en sc lia ften . Gelbliehe, am Licht brauurotk werdende, scliwach fluorescirende 
Fliissigkeit von bitterlicbem, aromatiscbem Gesclmiaek und dem kiickst angenehmen Geruok 
der friselien Bliithen. Spec. Gewicht 0,870—0,880. (0,890 Austr., 0,870—0,890 U-St.). 
Klar misckbar mit 90 proc. Alkohol (Helv.). Loslich in gleichen Theilen 90 proc. Alkohol 
(U-St.). Von 80 proc. Alkohol sind l l/„—2 Yol. zur Losung erforderlich; bei weiterem 
Alkoholzusatz truht sich diese durch Ausscheidung von Krystallflitterchen. Die alko- 
holisohe Losung des Oeles zeigt eine prachtvolle violette Fluorescenz, die auch sehr schou 
liervortrit,t, wenn man etwas Alkohol auf das Oel schichtet. Yerseifungszakl 20—52. 
Drelumgswinkel im 100 mm-Iiokr -f- l^O bis -f- 5°. Beim Schiittelu mit Natriumbisulfit 
entsteht eine sckone purpurrothe Farbung (U-St..).

Jiesta iu lth e ile . Neroliol cnthiilt Links-Linalool, C10IIlsO, Goraniol, C101I180, und 
die Essigester dieser beiden Alkohole, ferner xlnthranilsauremetkylester, NIL.. C6H,4. CO OCH3. 
Das in der Kiilte auskrystallisirende Stcaropten, friiher Nerolikampher oder Aurade genannt, 
hesteht aus einem Parafiin.

P r il fu n g .  Die hauptsachlichsten Verfalschungsmittol, Bergamottol und Petitgrainol 
sind an der Erhohung des spccifischen Gewichts und des Estergehalts zu erkennen. Orangeu- 
bluthenole mit einer hdheren Verseifungszahl ais 55 sind verdaektig.

A n w e n d u n g .  Neroliol wird in der feineren Parfumerie, besonders zur Fabrikation 
von Eau de Cologne gebraucht.

lb )  Die u n r e iłe u  E r iich te  von Citrus Aurantium L. S n b s p e c ie s :  Bigaradia 
Duhamel. F r u c tu s  A u r a n tii im m a tu r i (Germ.). A u ra n tia  im  m atu ra . B a eca e  s . 
Hala s. P o m a  A u r a n tii im m a tu ra . — U n re ife  P o m era n zen . G riine O rangen . —  
O rangette. P e t i t  g r a in  (Gall.). — O range p ea se .

lie sch re ib u n g . Kuglig, 0,5—2,0 cm im Durchmesser, am Grunde mit der hellcn 
Ansatzstelle des Stieles, an der Spitze mit der kleincn, licllgelblichen Stempelnarbe. Ausseu 
uneben, runzelig, mit zahlreichen vertieften Punkten, braun, innen heller. Der Quer- 
schnitt zeigt in der Mitte eine dicke, durch die dort zusammeutreffenden 8—12 Carpelle 
gebildete Mittelsaule, in jedem Carpoll die Oyula in 2 Reiken, das Ganze umschlossen von 
dem dicken Pericarp, von dessen Wand Papillen in die Fiicher hineinragen. In der iiusseren 
Parthie des Pericarps werden schizo-lysigene Sekretbehalter sehon bei sekwacker Ver- 
grosserung sichtbar. Im Parenchym Hespcridin in unregelmiissigen Klumpen. Gerucli aro- 
matisch. Geschmack bitterlieh-aromatiseh. Kommen meist aus Siidfrankreicli in den 
Handel.

B e s ta n d th e ile . A e tk e risch es  Oel (vergl. unten), 10 Proc. H esp e rid in , 
O itro n en sau re , A epfe lsiiu re , ein Bittcrstoff A u ra n tiin  (nicht identisch mit dem 
glykosidiselion A u ra n ti in  oder N a rin g in  in den Bliithen von Citrus decumana).

Y erw ech slu n g en  kommen vor mit jungen Citronen, die zugespitzt sind. Man 
findet sie nicht selten unter der Drogę.

A n w e n d u n g .  Ais Amarum und Stomachicum. Kleine Stiicke werden kier und 
da nocli ais Fontanellkugeln verwendet.

T in c tu r a  A u r a n tii F r u c tu s  im m a tu r i (Erganzb.). P o m e ra n z e n tin k tu r  aus 
u n re ifen  E riich ten . Grób gepulverte Pomeranzen 1 Tli., vordiinnter Weingoist 
(60 proc.) 5 Th.

Oleum Petitgrain. P e t it g r a in o l ,  E ssen ee  de P e t it -g r a in . O il o f  P e t it g r a in
wird aus den Blattern, jungen Zweigen und unreifen Friichten des hitteren Oraugenhaumes
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destillirt. Der Goruch ist dem des Nerolioles ahnlieh, ab er viol wenigcr angenehm. 
Spec. Gew. 0,887—0,900. Optiseh schwaeh links- oder rechtsdrehend. Das Oel lćist sieli 
in 2 Theilen 80 procentigen xilkoho!s Mar auf und bat eine Verseifungszakl von 110—245, 
entsprechend eiuein Gehalt von 88,5—85 Proc. Linal,ylacetat. Ausser diesem Ester ent- 
łiiilt das Oel selir wenig Limonen, ferner freies Linalool und Geraniol.

Aqua Yltae aromatica.
A r o m a t i q u e .

Bp, l .  Corticis C itri fructuum  recent. No. 4 
2. Corticis Cinnamomi zeyl.
3. Fructuum  A lm int. im m at. aa 30,0
4. Caryophyllorum 7,0
5. Spiritus 3 leg
6. Vini rubri i  kg
7. Saccbari albi 2 kg
8. Aquae destillatao 1 kg.

Man zielit 1—4 m it 5 acht Tago larig aus, setz t 
6—8 zu und filtrirt, sobald 7 goldst ist.

Spoci es amura o ad Aqmim Yitao-
T h c e  z u m  M a g e n b i t t e r .  

Bp. F ruct. Aurantii im m at. 50,0
Kadicis Gentianao 25,0
Kadicis Angelicae 5,0
Khizom. Galangae 5,0
Bliizom. Zcdoaria© 5,0
Corticis Cimmmomi 5,0
Corticis Citri 4,0
Caryopbyllorum 1,0

F iir 2 1 Branntwein.

1 c) Die E ru e h tsc h a le n  der re ife n  E riich te  von CitrilS Aurailtilim L.
S ubspecies: BitjaratJia Duhamel. C o rtex  A u r a n tii (Helv.) C o rtex  A u ra n tii Fructus 
(Austr. Germ.). A u r a n tii c o r te x  s ic c a tu s  (Brit.). A u r a n tii a n ia r i co r te x  (U-St.). 
C o rtex  A u r a n tii e x p u lp a tu s  s. m u n d a tu s . F la v e d o  A u r a n tii . C ortex  Pomorom  
A u r a n tii .  P e r ic a r p iu m  A u r a n tii. — P o m e r a n z e n sc h a le . O ra n g eiisch a le . — Ecorce 
d ’o r a n g e  a m ere  ou  d e  C uracao. E co rce  de b ig a r a d e  (Gall.). Z este  dtorange. — 
D r ie d  B it t e r  O range p e e l.

B esch re ib u n g . Die Schale der reifen Beerenfriichte wird entweder in Langs- 
quadranten oder in ciner Spirale abgetrennt. Bildet im ersteren, hauiigeren Eall spitz- 
elliptische, meist nack aussen gewolbte Stiicke, die 4—5 mm dick, bis 9 em lang, bis 5 cm 
breit sind. Aussen gelb- bis Iebliaft rotbraun, grubig-hockerig oder runzelig, innen 
schmutzig-weiss und schwammig. In der ausseren dunkleren, festeren Schicbt zaklreicbe 
Oelraume, in der inneren, belleren, Hesperidin.

B e s ta n d th e ile .  1—2 Proc. a th e r is c h e s  Oel, H e sp e rin sa u re  C22ff280„ 
A u ra n tia m a r in s a u re  C2()H1208, A u ra n tia m a r in , H esp e rid in  und Isohesperidin. 
Asehe 8,90 Proc.

I la n d e ls so r te n .  Die am meisten verwendete Sorte ist die M alagasorte , die 
der obigen Beschreibung entspricht,. Eine zweite Sorte ist die C u raęao so rte , von einer 
in Westindien kultiyirten Yarietat, die yerhaltnissmassig diinn und von brauner oder griln- 
licłier Farbę ist. Man substituirt ihr zuweilen die Schale unreifer Pomeranzen. Ita- 
lie n isc h e  S chalen  kommen in langen, bandformigen Streifcn in den Handel, die sebr 
aromatisek sind.

Y e ra rb e itu n g . Zum pharmaceutischen Gebrauch werden die Schalen 15 Minuten 
in kaltem Wasser cingeweicht, nacli Abgiessen desselben einen Tag an einem kttlilen Oite 
bei Seito gestellt, hicrauf von dem schwammigcn Mark bis auf die durehsckimmerndeu 
Oeldrtisen befreit, nocb feuebt in gleiehmassige Tafelchen zersebnitten, durch ein Theesieb 
gesehlagen und bei mśissiger Warnie getrocknet. Ausbeute etwa 50 Proc. Ein feines 
Pulver fiir die Receptur bereitet man aus der tiber Aetzkalk getrockneten Schale. Dic 
Ausbeute betrilgt ungeffi.hr 85 Proc.

Die C o rtex  A u ra n t i i  G a llicu s  s. s in e  p a ren eh y m a te  c i tr in u s  des Handels, 
welche durch Ąbschalen der Eriichte in der Form sclimaler, dtinner Bander gewonncn 
wird, ist der expulpirten AYaare nicht gleichwertbig, lasst sich aber fiir Haudverkaufs- 
zweeke verwenden.

Das beim Expulpiren abfallende Mark, die Albedo  f r u c t u s  Aurant i i ,  eignet 
sieli in feiner Speciesform vortrefflich ais Grundlage fiir Riechkisson, Rfiuclierpulyer u. dergl.

A u fb e w a h m n g .  Die unzcrkleinerte Drogo in Bleclikiisten, die gesebnittene und 
gepulyerte in Stiipselflasclien aus gelbcm Giase.

A n w e n d u n g .  Ais Bittermittel bei Verdauungsschwachę, selten zu Theemischungon; 
hiiufig in den yerschiedenen Zubcreitungen.



Coufectio s. Confcctum Aurantii. C o n d itu m  A u ra n tio ru m . K a n d ir te  o d e r  
f ib e rz u c k e r te  P o m e ra n z e n sc h a lo n . Curassaoschalon weicht man 2 Stunden in warmem 
Wasser ein, bringt sie nach Abgiessen desselben fur 2 Tage in koncentrirten Zuckersirup, 
dann auf oinen Durchschlag, lasst den Sirup 15 Minuten kochen, wiederholt das Verfahron 
noch einmal und trocknet dio mit Zuckerpulver bestreuton Schalen in der Warme.

Wird wie Confectio Citri verwendet.
Alcoolatura Aurantii (Gall.). A lc o o la tu r e  d ’o fan g e . E s s o n tia  A u r a n t i i  

corticis. T in c tu r a  A u ra n t i i  c o r t ic is  r e c e n t is  wird wie Alcoolatura Citri Gall. 
(S. 861) boreitot.

Extractum Aurantii Corticis (Erganzb.). P o m e ra n z e n s c h a le n e x tra k t .  Pome- 
ranzenschalen (II) 2 Th. zielit man 4 Tage mit einem Gemisch aus Weingeist 4 Th., 
Wasser 6 Th., dann 24 Stunden mit einem Gomischo aus Weingeist 2 Th., Wasser 3 Th. 
aus, presst aus, filtrirt und dampft zu oinem dicken Extrakt ein. Ausbcute etwa 30 Proc. 
Aus dem Pressriiekstand kann man mittels Dampfstrom nocli atherisches Oel gewinnen.

Extractuni Aurantii amari lluidum (U-St.). E lu id  E x t r a c t  o f B i t t e r  O ra n g o  
peel. Aus 1000 g Orangenschale (No. 40) und einer Mischung von Alkohol (91 proc.) 
600 ccm und Wasser 300 ecm im Verdrangungswege. Man 'befeuchtet mit 350 ccm, 
sannaelt zuorst 800 ccm, alsdann 1. a. soviel, dass man 1000 ccm Extrakt erlialt. Es sind 
etwa 4000 g dos Losungsmittels erfopderlich.

Oleosaccliaruretuin Aurantii (Gall.). O le o s a c c h a ru re  d ’o ran g o  bereitet man 
wie Oleosacch. Citri Gall. (S. 861).

Spiritus Aurantii. S p i r i t  o f O ra n g e  ' (U-St.). Eine Mischung aus Oleum 
Aurantii corticis 50 ccm, Alkohol (92,5 proc.) 950 ccm.

Spiritus Aurantii compositus (U-St.). C o m p o u n d  S p i r i t  o f O range. Pomo- 
ranzenschalenol 200 ccm, Oitronenól 50 ccm, Corianderol 20 ccm, AnisOl 5 ccm, Alkohol 
(92,5 proc.) q. s. zu 1000 ccm.

Sirnpus Aurantii (Brit.). S i r u p u s  A u ra n t i i  C o r t ic is  (Germ. Austr. Helv.). 
S iru p u s  C o rtic n m . S iru p u s  de c o r t ic e  C i t r i  v u lg a r is .  — P o m e ra n z e n s c h a le n -  
sirup. — S iro p  d ’e c o rc e  d ’o ra n g o  am b rę  (Gall.). — S y ru p  o f O ra n g e . A u s tr .:  
Orangenschalon, verdunnter Weingeist je 45 Th., destillirtes Wasser 450 Th. digerirt man 
iihor Nacht, presst aus und kocht die Kolatur von 375 Th. mit Zucker 600 Th. zum 
Sirup, dom nach dem Erkalten Orangensohalentinktur 45 Th. zugesetzt worden. — 
Bonn.: Pomeranzenschalon 5 Th. zielit man 2 Tage lang mit Weisswein 45 Th. aus, 
40 Th. F iltrat bringt man mit 60 Th. Zucker zum Sirup. — H c lv .: Ebenso, doch mit 
50 Th. Weisswein, statt 45 Th. — B r it . :  Pomeranzentinktur 30 ccin, Zuckorsirup 210 ccm. 
— G all.: Pomeranzenschalon 100 g, macerirt man 12 Stunden mit 100 g Alkohol (60 proc.), 
fugi; 1000 g destillirtes Wasser von 80° hinzu, seiht nach 6 Stunden durch und bringt 
100 Th. Fliissigkeit mit 180 Th. Zucker im Wasserbade zum Sirup.

Tinctura Aurantii (Brit. Germ. IIelv.). T in c tu r a  A u r a n t i i  c o r t i c i s  (Austr.). 
T in c tu ra  A u r a n t i i  a m a r i  (U-St.). P o m e r a n z e n tin k tu r .  O r a n g e n s o h a le n t in k tu r .  
B isch o ffessen z . M ilzesso n z . — A lc o o ló  d ’o ra n g e  am b rę  (zoste) (Gall.). T e in -  
tu ro  d ’o ra n g e . — T in c tu ro  o f B i t t e r  O ra n g e  pee l. — A u s tr .:  Orangenschalon 
20 Th., verdiinntor Weingeist 100 Th. Drei Tage lang digeriren. — G erm . H e lv .: Im  
gleiehen Yerhaltnisse durch Maceration. — G all.: mit Alkohol von 80 Proc. ebenso. — 
B rit.: Aus f r is c h e n  Orangenscbalen 250 g und Alkohol (90 proc.) 1000 ccm durch Ma
ceration. — U -S t.: Aus 200 g Orangenscbalen (Pułver No. 30) und q. s. einer Mischung 
aus Alkohol (91 proc.) 600 ccm und Wasser 400 ccm bereitet man 1. a. im Yerdrangungs- 
Wege 1000 ccm Tinktur.

Yinum Aurantii (Brit.). P o m e ra n z e n w e in . O ra n g o  W ilie. Ein aus Zucker- 
tósung durch Giihrung mit frischen Orangenscbalen gewonnener Woin.

A ąua A u ran tii C ortic is .
Rp. Olei A urantii Corticis gtt. I  

Aquae destillatao feryidae 100,0. 
Man misclit durch Schiitteln.

Aqua V itao a ro m a tica .
1. A r o m a t i ą u o .  C u ra ę a o .

Rp. 1. Corticis A urantii Curassao 250,0
2. Corticis Cascarillae 25,0
3. Corticis Cinuamomi 100,0
4. Fructus Cardam om i 25,0
5. Cubobarum 10,0
0. Caryophyllorum 75,0
7. Radicis G entianae 50,0
8. Spiritus (80°/0) 4 1
9. S irupi sim plicis 6 1

Man digerirt 1—8, f il tr ir t und verm ischt m it 9,

2. C u r a ę a o  H o l l a n d i c a .
Rp. Tincturae A urantii eort. 30,0 

Tincturae A urantii pomor. 30,0 
Olei A urantii corticis 1,0
Spiritus 339,0
Aquae destillatae 300,0
Sirupi sim plicis 300,0

C itro n o n sa fi-R rillan tiiio  Unna . 
Rp. Succi Citri

Glyccrini aa 10,0
Spirit. d ilu ti vc*l.
Aqu. Coloniensis 80,0.

K lix ir  a inarnm  Ra d l in .
Rp. Elixir. ad longam Vitam 

Elixir. Aurantior. comp. 
T incturae Rhei aąuosae aa.



K Iix ir am arim i re n a le .

I* o m e r  a n  z e n  e 1 i x  i r. W ie n e r  M a g e n  e 1 i x  i r. 

lip . T incturac A urantii pom orum  50,0
Tincturae Cinnamomi 50,0
Olei A urantii corticis 2,0
Olei Ci tri , 1,0
Spiritus aetherei 50,0
Spiritus (90 Yol. Proc.) 400,0
Aquae Cinnamomi spir. 200,0
Kalii earbonici 10,0
Exti*acti Trifolii 10,0
E x tracti G entianae 20,0
Aquae destillatae 177,0.

E l ix ir  u ron ia ticun i (U-St.).
A r o m a t i c  E 1 i x ir .

lip . 1. .Spiritus A urantii comp. 12 ccm
2. Sirupi sim plicis 375 ccm
3. Calcii pbosphorici praecipit. 15 g
4. Alcoliol. deodorad
5. Aquae destillatae a a  q. s.

M an lost 1 in  238 ccm von 4, fiigt nach und nacbr 
un ter Schtitteln  2, daim 375 ccm von 5 hinzu, 
m isclit m it 3 und  b ring t aufs F ilter. M an gicsst 
das F il tra t solange zuriiek, bis es k lar ablauft 
und wiischt das F il te r  m it q. s. e iner M ischung 
von Alcobol deodor. 1, W asser 3 liaum th . ans 
bis dio G esam m tflfissigkeit 1000 ccm betrttgt.

E l ix ir  A u ran tio rm ii com positum  (Germ.).

E l i x i r v i s c e r a l e H o f f m a n n i .  E l i x i r  b a l s a -  
m ic u m .  V in u m  a in a r u m .  V in u m  A u r a n t i i  
c o m p o s i t u m  (Holv.). l >o m e r a n z o n e l i x i r .

W i e n e r  M a g e n t r o p f e n .  T e i n t u r e  
d ’ O r a n g e  c o m p o s ć e .

G e rm .
lip . 1. Corticis A urantii conc. 20,0

2. Corticis Cinnamomi 4,0
3. K alii earbonici 1,0
4. Y ini X erensis 100,0
5. E x tracti G entianae 2,0
6. E x tracti A bsinthii 2,0
7. E x tracti Trifolii 2,0
8. E x tracti Cascarillae 2,0

1 —4 ach t Tage stehen lassen, die PressflUssigkeit 
m it 4 auf 92 Tb. bringen, 5—8 darin  losen, nach 
dom Absetzcn filtriren .

I I  e 1 v.

lip . 1. Corticis A urantii (II) 12,0
2. Corticis Cinnamomi (IV) 4,0
3. N utrii earbonici 2,0
4. Spiritus (94% ) 8,0
5. Vini M alacensis 100,0
6. Extracti Cardui benedicti 2,0
7. E x tracti Cascarillae 2,0
8. E x trac ti G entianae 2,0
9. E x tracti A bsinthii 2,0.

Man m acerirt 1—5 aelit Tage lang, presst, 15st 
6—9 und  filtrirfc nach 8 Tagcu. K larę, bramie, 
arom atisch und b itte r schmeckende FlUssigkeit.

E l ix lr  c arm inu tiy iun  T r il l e r .

lip. T incturac A urantii cort. 50,0
Tincturae aromuticne 20,0
Aquae M enthae pip. spir. 20,0
Elaeosncch. Foeniculi 5,0
Elneosacch. Carvi 5,0.

E l ix ir  v iscerulo K l e in .
Itp. E xtracti Cardui benedict. 25,0

E xtracti Cascarillae 10,0
E xtracti Ceutaurii min. 10,0
E xtracti M yrrhae 5,0
Aquae destillatae 375,0
Vini Hispaiiiei 375,0
Tinctur. A urant. cort. 100,0
Liquoris Kalii acetici 50,0
Sirupi simplicis 50,0.

E ssen tia  episcopalis,
B i s e l i o f - E s s e n  z.

I. n a c h  D ie t e r ic ii.
Itp. 1. Corticis Aurant. Curassao 100,0

2. Fruct. A urant. im m at. 50,0
3. Corticis Cinnamomi 5,0
4. Caryophyllorum 5,0
5. Spiritus (90%) 500,0
0. Aquac destillatae 500,0
7. Olei A urantii cort. gtt. X XXX
8. Olei Ci tri gtt. X.

[au m acerirt 1—G ach t Tage, presst, lost 7 - 8  und
filtrirt. 1 EsslOffel nebst 70—80 ię Zucker auf
1 FI. Itotliw cin zu „Bischoftt. 20 Tropfen nebst
50 g Zuekcr auf 1 FI. Woisswein zu „ K a rd in a J “.

II.
Bp. Cort. A urantii recentis 100,0 

Cort. Ci tri recentis 10,0 
Aquae A urantii florum  50,0 
Vini Galliei albi 500,0
Spiritus (90 Vol. Proc.) 600,0.

III.
lip . Tinct. A urantii cort. 250,0 

Aquao Amygdalar. am ar.
T incturae Cinnamomi aa 5,0 
Aquac A urantii flor. 3G5,0 
S piritus 375,0.

E ssen tin  ep iscopalis  saccliaratft.
B i s c h o f - E x t r a k t  (Diet.), 

lip . E ssentiae episcopalis 100,0 
Sirupi sim plicis 900,0.

150 ccm auf 1 FI. Itotliwcin.

In  fu sum A u ra n tii (Brit.).
I n f u s i o n  o f  O r a n g e  P c o l.

Bp. Corticis A urantii conc. 50,0 
Aquae destillatae ebull. 1000,0.

Nach %  Stunde wird abgopresst.

In l'usum  A u ran tii com positum  (Brit.). 
C o m p o u n d  I n f u s i o n  o f  O ra n g e  P e e l. 

Itp. Corticis A urantii concisi 25,0 
Corticis Ci tri recentis 12,5
Caryophyllorum 0,25
Aquac destillatae ebull. 1000,0.

N ach J/-i S tunde wird abgeprcsst.

P o tu s  e Siicco A u ran tii.
O r  a  n g e a  d e.

Itp . Succi A urantii fructus 7,5 
Aquae destillatae 80,0 
Sirupi sim plicis 12,5.

P iiIyIs stomaebieus Vout.
Bp. Corticis A urantii 15,0 

Calcii earbonici praecip.
Ithizom , Ithoi aa 5,0
R hizom atis Calami 
Elacosacchari Carvi ati 7,5.

S iru p u s  arom  a t i  cus (Brit.). 
A r o m a t i c  S i r u p .

Itp . 1. T incturae A urantii (Brit.)
2. Aquae Cinnamomi iia 250 ccm
3. Sirupi Sacchari 500 ccm.

Man scliuttelt. 1 und 2 m it wenig Talk, filtrirt ur»( 
fiigt 3 hinzu.



Toiiituro tFEssence (Porango (Gall.). 
A lc o o lć  c T E s s e n c e  d ’ o r a n g e .  E s p r i t  

d ’ o r  a  n g e.
Ilp . Olei A urantii cort. 2,0 

Alkohol (90 °/0) 98,0.
Ebenso ans Oleum N ero li: E s p r i t  d e  ]S ć r o  1 i 

(Gall.).

Yinuin Aurantii corticis.
P o m e r a n z c n - W e i n .

Rp. Corticis Aurantii fruct. 50,0 
Yini Hispaniei 1000,0.

Nacli Stligigcm Stehen presst m an aus und filtr in .

Yinum Aurantii forratuin.
Eisen-Pomeranzenweiu.

Rp. E x tracti Ferri pom ati 10,0 
Vini A urantii corticis 990,0. 

M an stcllt einige Tage kiihl und filtrirt.

Oleum Aurantii corticis amari (Gall. U-st.1) Erganzungsb.). Bitter Pome- 
nmzenschiilenbl. Oil of Bitter Orange. Essenee d’Orange Bigarade. Das bittere 
Pomeranzenscbaleniil unterscheidet siok von dem siissen nur durch seinen bitteren Ge- 
schmack. Alle soustigen Eigenschaften sind dieselbcn, docli ist das Drebungsvermogen 
manekina] etwas niedriger und sebwankt (100 mm-Rohr) von 92 bis -f- 98° C.

ld )  D ie  B l a t t e r  von Citrus Aurantium L. S u b sp e e ie s : Bigaradia Duhamel. 
Folia Aurantii (Austr. Helv.). Oraugen- oder Poineranzenbliitter. Feuilles 
•Porań ger (Gall.).

lieschreibung. Die Drogę besteht aus dem aus einem gefiederten B latt ent- 
standenen, auf das Endblattchen reducirteu Blatt, das am gefliigelten Blattstiel sieli be- 
findet. Die Breite des Fliigels am Blattstiel betriigt jederseits 5—8 mm. Das B latt selbst 
ist 8 —10 cm lang und 4,5 cm breit, eifiirmig langlich oder breit-elliptisch, zugespitzt, 
am Ran de m it entfornt stelionden Kerbzahnchen. Kalii, driisig pnnktirt.

Das B latt bat nur auf der Unterseite Spaltdffnungen, die von 4—5 Nebonzollcn um- 
geben sind. An der Oberseite 2—3 Reihen kurzer Palissadcn, zahlreiche Zellen derselben 
sind ausgeweitet und en tkał ten einen grossen Oxalatkry stall in einer an der Żeliwami be- 
festigten '1’ascke. Eerner Sekretbekalter mit atherischem Oel.

Bestandtheile. l /.2 Proc. a tk e r is e k e s  Oel.
Verwechslungen und Yerfiilschungen. Die Blatter von 0. A u ra n tiu m  L. 

Subsp. B e rg a m ia  liaben einen weniger breit gefliigelten Blattstiel, diejenigen von 0. 
me di ca L. sind flugellos.

Verwendung. Ais wenig benutztes aromatisches Mittel.
Tisane d’oranger (Gall.). P t i s a n a  de fo liis  C i t r i  a u r a n t i i .  Orangenblatter 5 g, 

siedendes destillirtes Wasser 1000 g. Nach 1/2 Stunde durchzuseihen.
le) D ie  F r u c k t  d e r  B e r g a m o tte  Citrus Aurantium L. S u b sp e e ie s : Berga

mia Wight et Arn.
Oleum Bergamottae. Bergnmottol (Anstr. Ergiinzb. Helv. U-St.). Essenee 

de Bergamote. Huile yolatile de bergamote (Gall.). Oil of Bergainot.
G ewinnung. Citrus Bergamia Risso, der Bergamottbaum (Familie der Rutaceae) 

wird auf der Siidspitze des italieniseben Festlandes (auf Sicilien waebsen Citronen und 
Pomeranzen aber keine Bergamotten) kultiyirt. Zur Gewinnung des Oeles werden die 
Frucbtscbalen entweder mit der Hand (Processo alla Sjmgna) oder neuerdings mit Ma- 
sebinen ausgepresst. In diese werden die in Rotation versetzten, mit Stacbeln angerissenen 
Friicbte gegen einen Scbwamm, der das Oel aufnimmt, gedruckt. R e g g io  d i Cal. und 
M essin a  sind die Hauptstapelplatze, von wo aus das Oel in kupfernen Ramieren von 
50 kg Inhalt in don W eltbandel kommt.

Eigenschaften. Gelb bis briiunliebgelb oder grimlicb gefarbte Fliissigkeit von 
angenekmem, eigentbumliebem, starkem Gerueb und bitterem, aromatisebem Gescbmaok. 
Beim lii u g er en Steben seheidet es einen gelben Bodensatz (Bergaptcn) ab. Spec. Gew. 
0,882—0,886 (0,880—0,885 U-St. 0,88—0,89 Helv.). Der Drebungswinkel, der wegen der 
dunklen Farbę des Oeles meist in einem 20 mm langen Rohre bestimmt werden muss, *)

*) Das Oleum Aurantii corticis der U-St. darf sowobl aus don Fruchtschalen der 
siissen wie der bitteren Orange gewonnen sein.



schwankt von (100 mm-Rohr) -(- 8  bis -f- 20° C. Mit I/.l—1/2 Yol. Spiritus giebt das Oel 
eine klare Losung.

R e k t i f io i r t e s  B e rg a m o tto l  ist farblos oder kellgelb und kat das spec. Gew. 
0,870—0,880. Da bei der Destillation stets eine grossere oder kleinere Menge des wertk- 
vollen Esters zerstdrt wird, so ist die Rektiflkation ais unrationell zu bezeioknen.

A u s tr .  verlangt rektifioirtes Oel und das spec. Gew. 0,860. Dieser Anforderung 
kann aber nur ein ausgiobig m it Terpentinol oder rektificirtem Citronendl verfalscktes Oel 
entsprecken. Auck rieckt Bergamottol durchaus nickt naek Citronen, wie Austr. angiebt.

Zusammensetzung. Haupttrager des Gerueks und deskalb der ckarakteristischste 
Bestandtkeil des Bergamottols ist der Essigester des Łinalools oder Linalylacetat 010Hj,0. 
ClijCO. Je melir das Oel vou diesem eutkiilt, um so wertkvoller ist es (niikeres s. unter 
Priifung). Ausserdem kommt im Oele auck freies Links-Linalool C10HwO, sowie Reckts- 
Limonen C10Hia, letzteres nur in kleinen Mengen, vor. Das Linalylacetat des Bergamott- 
ols ist linksdrekend, siedet im Yacuum okne Zersetzung bei 13 mm Druck von 101—103° C, 
Spec. Gew. 0,898. Linalool siedet bei gewoknlichem Luftdruck von 197—199° C. und kat 
das spec. Gew. 0,870—0,875.

JP!riifung. Die Reinkeit des Bergamottdls kann nickt durck die pkysikaliscken 
Eigensckaften allein festgestellt werden. Hierzu ist eine quantitative Bestiminung des 
Estergekalts durck Verseifen unerlasslick.

Dio Verseifung, dio zugleich Auskunft iiber die Qualitat des Ocles giebt, fiihrt man 
in einem 100 ccm haltendon, weithalsigen Kolbchen aus Kaliglas aus. Ein etwa 1 m langes, 
durch einen durchbohrten Stopień gestocktes Glasrohr, dient ais Riiekflusskuhler. In ein 
solehes Kolbchen wagt man etwa 2 g  Oel auf 1 cg genau ab und fiigt 10 bis 20 ccm 
alkoholisclie Halbnormal-Kalilauge hinzu. Man orhitzt das Kolbchen mit aufgosetztem 
Kiihlrohr eine halbe bis eine Stunde auf dom Dampfbade, verdiinnt nach dem Erkaltcn 
den Kolbeninbalt mit etwa 50 ccm Wassor, und titrirt den Ueberschuss von Lauge mit 
Halbnormal-Schwefetouro zurftek, wobei man Phenolphtaleln ais Indikator benutzt.

Die Reaktion verlauft nach der Gleichung:
CioH17OOH3CO -I- ko h  =  o10h17oh - f  oh3oook

Linalylacetat Kalibydrat Linalool Kaliumacetat.
Das Molekulargewicht des Linalylacetats ist 196. Der mit x bezeichnete Estergekalt

19,6 f
des Oeles in Procenten ausgedriickt, ergiobt sich durch die Eormel x = -------- , wobei y

die verbrauchten ccm Halbnormalkalilauge und g das Gewicht des zur Yerseifung ver- 
wandten Oeles ttezeichnet. Gutes Bergamottol enthalt mindestens 30 Proc. Ester.

Da die Yerseifungszahl durch fettes Oel bedeutend erhóht wird, so ist, um Tiiuscłi- 
ungen zu yermeiden, das Bergamottol auf eine etwaige Yerfalschung mit fettem Oel durch 
Bestimmen des Verdampfungsruckstandes zu untersuchen. Hierzu wiegt man 5 g Berga
mottol in ein tarirtes Gias- oder Porcellanschalchon und erwarmt dies so lange auf dem 
Wasserbado, bis der Inhalt geruchlos geworden ist. Keines Bergamottol binterlasst einen 
Biickstand von 5— 6 Proc.; bleibt mehr zuriick, so liegt Verfalschung mit fettem Oelo vor. 
Ein mit 10 Procent 01ivenól yerfalschtes Bergamottol giebt einen Biickstand von 15 bis 
16 Procent.

C itronen-L im oiinde-S irup .
4 g Citronenol (oder besser 0,2 g Citronendl 

„SoIiimmel & Co." ex trastark , womit m an einen 
k laren Sirup  orzielt.)
30 g Spiritus (90 %)
500 g Citrouensfiureltfsuug 1:3.

91/., 1 Zuckersirup liergestellt durcli Koehen von 
2 Theilcn Zuekcr m it 1 Theil Wasser.

E au  do Cologne. 
lip. Olei C itri 10,0

Olei A uran  t. flor. 2,0 
Olei Bergam ottae 2,0 
Olei A urant. cortic. 1,0 
Olei Lavandulae 1,0 
Olei P e titg rain  1,0 
Olei R osm arini gali. 0,2 
Spiritus (95 °/0) 900,0
Aqu. dest. 83,0.

E au  do Cologne.
Rp. Eau do Cologne Oel-ScuiMMEL & Co 20,0 

Spiritus (95 %) 900,0
Aqu. dest. 80,0

E au do M illefleurs.
Rp. Olei Bergam ottae 25,0 

Olei C itri 5,0
Olei Lavandulao 3,0 
Olei Rosao German. 1,0 
Olei Caryophyllorum 1,0 
Olei A urantii flor. 3,0 
Olei Cinnam. zeylan. 0,5 
Tinct. Moschi 1,0
Balsam. Peruv. 0,5
A etheris acetiei 0,5
Spiritus (95%) 960,0.



Eau de T o ile tte  de L ubin .
Bp. Olei Irid is 0,5

Olei Caryophyllor. 0,2
Olei Bergamottae 5,0
Olei Lavandulae 3,0
Tinct. Moscbi 3,0
Tinct. Balsami Tolutani 70,0
Spiri tus 500,0,

Ess-B ouquet.
Olei M andarinae 0,0
Olei Aurant. cort, G,0
Olei Bergam ottae 15,0
Olei lrid is 2,0
Olei Jasm ini „Schimmel & Co.“ 3,0
Olei Neroli „Sciiimmel & Co.“ 3,0
Olei Ylang-Ylang 1,0
Olei Citri 6,0
Olei Rosae 1,0
Olei Patcliouli 0,4
Linalooli 1,0
Vanillini 0,1
Tinctura Ambrae 12,0
Tinctura Moscbi 24,0
Tinctura Zibethi 24,0
E xtrait h la  Cassie 60,0
Spiritus (95 °/0) 1838,0.

E x t r a l t  Ycrliona.
Bp. Olei Lemongras 25,0

Olei Citri 22,0
Olei A urant. flor. 2,0
Spiritus (95 °/0) 950,0.

Kxtrait d’IIeliotrope.
Bp, H eliotropini 10,0

Olei A uran t flor. 0,2 
T inct. Mościli 2,0
Spiritus (90°/0) 1000,0.

F lo rid aw asse r.
Bp. Olei Bergam ottae 2,0

Olei Lavandul. 2,0
Olei Ci tri 2,0
Olei Auraut. flor. 0,05
Olei Rosae 0,01
Spiritus (95°/0) 1000,0
Aqua Bosao
Aqu. Auraut. flor. aa 4,50,0.

Rp. Florida W asser Oel „Sciiimmel & Co.“ 50,0 
Spiritus 900,0
Aqu. dest. 50,0.

H aaro l-P a rf iim .
Bp. Olei Bergam ottae 30,0

Olei A uraut. cort. 20,0
Olei N eroli „Sciiimmel & Co.“ 5,0 
Olei Caryophyllorum 2,0
Olei Cassiao 1,0
Olei Lavandulae 2,0,

10—20 g auf 1 leg Oliven01.

lla a ro l-P a rf iim .
Bp. Olei Bergam ottae 30,0

Olei Lavaudulae 3,4
Olei Cassiao gtt. 15,0 
Olei Lem ougras gtt. 10,0 
Olei Aurant. flor. gtt. 5,0.

K a ise r w asser.
Bp, Spiritus arom atici 30,0

Olei Bergam ottae 12,5
Olei A urantii flor. 0,5
Olei Citri 2,0
Olei Rosm arini 15,0
Spiritus (70 °/0) 910,0.

M a k ass ar- P o m ad o (1) ieteiucii.)
Olei Vaselini flavi 750,0
Ceresini 250,0
Alkan nini 1,5
M ixturae odoriferae 8,0

Mixtura odorifera.
O le u m  M i l le f lo r u m .  W o l i l r i c e h e n d e  O e le

Bp. Olei Bergamottae 50,0
Olei Citri 30,0
Olei Lavandulae 15,0
Olei Cinnamomi 2,0
Olei Caryophyllorum 2,0
Olei Gaultheriae 1,0
Cumarini 0,5.

Mi x tu ra  odorifera optima (Dietericii.'
ltp. Olei Bergamottae 40,0

Olei Citri 30,0
Olei Lavandulae 18,0
Olei Neroli 5,0
Olei Cinnamomi zeyl , 3,0
Olei Caryophyllorum 2,0
Olei Gaultheriae 1,0
Olei Unonae odoratiss. 0,5
H eliotropini 0,5
Cumarini 0,1.

M an liisst einige Tagc absetzen und fi 1 tri rt.

Orangenbluthenpomade.
Bp. Olei Aurant. flor. 8,0

auf 1000 g Pom adenfett.

FomnAe au lioncjuct.
Bp. Olei Petitg rain 2,5

Olei Aurant. flor. 0,5
Olei Geranii 0,5
Olei Rosae 0,5
Olei Cinnam. zeylan. 0,25
Balsam. Peruvian. 0,25
Tineturae Moscbi 0,05.

Auf 1000 g Pomadenfett.

Pom ado au  P o r tu g a l.
Bp. Olei Bergam ottae 15,0 

Olei Aurant. cort. 22,5 
Adipis 1000,0.

Pom adę pltilocoiuo.
Bp. Cerac albao 10,0

Olei 01ivarum 89,0 
Olei Bergam ottae 1,0 .

Pom adon-P  a r f  ii ni.
Bp. Olei Bergam ottae 5,0 

Olei Cassiae 2,0 
Olei Ci tri 2,0
Olei Lavandulae 2,0 
Olei Aurant. cort. 10,0 
Olei Caryophyllor. 2,0.

T e in tu re  d ’Essence de B orgam oto (Gall ), 
W ird wie Teint, d’Essence de Citrou bere ite t

U nguentum  pom adim un op tim um .
Bp. Cetacei 75,0

Adipis suilli 900,0
Acidi beuzoiei 10,0
Spiritus Yiolarum 10,0 
Olei Bergamottae 5,0
Olei Gerauii 1,0
Cum arini 0,5.
T ineturae Moscbi gtt. V. 

U nguentum  pom adim un o rd in a riu m .
F  a m  i 1 i  e n p  o m  a  d e.

Bp. Olei Yaselini flavi 740,0 
Ceresini 250,0
M ixturao odoriferae 10,0.



i f )  D ie F r u c h t  vou Citrus Aurantium L. S u b sp e c ie s : sinensis.
Oleum Aurantii corticis (Austr. Gall. U-St.1). Oleum Aurantii dnlcis. Apfel- 

sinenschalenol. Sliss Pomernnzeusclialenol. Sliss Onuigenschftlenol. Portngallbl. 
Oil of Sweet Orange. Essence d’orange Portugal.

Gewinnung. Das siisse Pomeranzensclialeuol wini aus den Fruchtschalen dci 
Apfelsine, Citrus Aurantium liisso, dureli Pressung auf dieselbe Weise gewonnen wie 
Oitronen- und Bergamottol.

Eigenschaften. Gelbe bis gelbbraune Fliissigkeit von angenehmem Apfelsinen- 
geruch und mildem, aromatiscbem, nicht bitterem Gesehmack. Spec. Gew. 0,848 —0,852 
(0,860! Austr.). Drekungswinkel (100 mm-Kohr) -j- 96 bis -)- 98° bei 20,J G. (Niebt unter 
-f- 95° U-St.). Es ist kiiufig, aber nicht immer in 5 Th. 90 procent. Alkokols klar loslich. 
Beim Aufbewahren setzt es wie alle durch Pressung gewonnenen Oele einen gelblick- 
weissen Bodensatz ab.

R e k t i f i c i r t e s  P o m e ra n z e n o l ist farblos, jedoch sehr wenig haltbar, da es 
sekon nach kurzer Zeit verdirbt und einen faden, unangenehmen Geruch annimmt. Ib 
5 Th. 90 procent. Alkokols ist es klar loslich.

Bestandtheile. Mindestens 90 Proc. des Óeles bestehen aus Rechts-Limoner, 
C10H16. Yon sauerstoffhaltigen Korpern sind Citral, C10II16O, Citronellal, C10HwO, sowie 
andere, noch unbekanntc Aldehyde zugegen.

P rilfung . Die licinheit des Pomeranzendls wird durch das hohe Drehungsrer- 
mogen und das niedrige spoeifische Gewicht erkannt. Alle in Betracht kommenden Ver- 
falschungsmittel wiirden die Dichte erhdhen und den Drehungswinkel yerkleinern. In Er- 
mangelung eines Polarisationsapparates kann Terpentinol durch seinen niedrigeren Siede- 
punkt — 160° C. nachgewiesen werden. Pomeranzenol enthalt keine unter 175° O. siedenden 
Bestandtheile.

Anwendung. In der Parfiimerie- und Likorfabrikation.
Essentia ad Limonadam Aurantii. A p fe ls in o n -L im o n a d e n e s se n z . Oitronen- 

silure 10,0, verdiinnter Wcingeist 90,0, Apfelsinenol 5 Tropfen.
Essentia ad Limonadam Aurantii saccharata. A p fe ls in e n -L im o n a d e n -E x - 

t r a k t .  Apfelsinen-Limonaden-Essenz 20,0, weisser Sirup 100,0.
Zur Boreitung von 1 L iter Limonade.
S irnpus A uran tii, S iru p  o f  O ra n g o  (U-St.). Frische, vom weissen Mark moglichst 

befreite, fein zersohnittone Apfolsinenschale 50 g stellt man in einem lose verschlossenen 
Kolben mit 80 ccm Alkohol (91 proc.) ins Wasserbad, liisst 5 Minuten sieden, bringt nach 
dem Erkalton auf ein Filter und sammelt unter Auswaschen mit Alkoliol 100 ccm Filtrat. 
Man verroibt dasselbo mit einer Mischung ron 50 g pracipitirtem Oalciumphospliat und 
150 g Zucker, fiigt nach und nach 800 ccm Wasser hinzu, klart durch Filtriren, lfist 
550 g Zucker und wascht mit soviel Wasser nach, dass man 1000 ccm Sirup erhiilt.

Succus e frn c tu s  A u ra n tii d n lc is , S u e  d ’o ra n g e  d o u ce  (Gall.) bereitet man 
wie den Sue de citron (Gall.) S. 860.

Tinetura Aurantii dnlcis (U-St.). T in c tu r e  o f  S w e e t O ra n g e  P eel. Frische, 
vom Mark moglichst befreite, fein gesclmittene Apfolsinenschale 200 g zieht man 24 Stunden 
mit 800 ccm Alkohol (91 proc.) aus, bringt in den Perkolator und sammelt mittelet q. s. 
Alkohol 1000 ccm Tinktur.

2 ) D ie  F r u c h t  von  Citrus medica L. S u b s p e c ie s :  Limonum (Risso)Hook.f.,
die C i tro n e ,  von bekanntem Ausschen.

Bestandtheile. 1,06 Proc. I n v e r t z u c k e r ,  0,41 Proc. R o h rz u c k e r ,  4,706 Proc. 
A schc . Der Saft enthalt 7,201 Proc. C i t r o n e n s a u rc ,  0,002 Proc. Schw efelsaure, 
9,222 Proc. T r o c k e n s u b s ta n z ,  0,419 Proc. A scbe ; diejenige der L im e tte  enthalt 
6,822 Proc. C i t ro n e n s a u rc ,  0,002 Proc. S c h w e fe ls a u re ,  8,597 Proc. T rockensub
s ta n z ,  0,259 Proc. As che.

Aafbewa,hrung. An Orten, in den en frische Oitronen nicht jederzeit zu haben 
sind, bewahrt man einen kleinen Vorratli in einem kiiblen Rannie in Kochsnlz eingebettet

*) Das Oleum Aurantii corticis der U -S t. darf sowohl aus den Fruchtschalen der 
siissen wie der bitteren Orange gowonnen sein.



auf, so dass die einzelnen Friichte sich niclit beriihren; yorker wird die Anheftuugsstelle 
des Stieles mit gesckmolzenem Paraffin uborzogen. Man bestreicht wohl auek die ganzen 
Citronen mit weingeistiger Sckellacldosung, oder tauckt sie in geschmolzenes und halb- 
erkaitetes Paraffin. Man beyorzugt die grosseren Fruchte von 100 g Gewicht und 
(lartiber.

Oleum Citri (Germ. Austr. Hely.). Oleum Limonis (Brit. U-St.). Oleum do 
Cedro. Esscnce de citron (Gall.). Oil of Łemon. Citrouenol.

Gewinnung. Das C itro n e n -  oder L im o n en o l wird auf Sioilien, in der Um- 
gebung von M e ss in a , C a ta n ia  und P a le rm o , sowie im siidlickon Theile C a la b r ie n s , 
ausschliesslich aus deu Fruchtschalen der Limono, Citrus Limonum R isso , gewonneu.

Die Gewinnung gescbieht folgendermassen:
Die vom Frucktfleisch befreite Sebale der in vier Theile gescknittenen Limone wird 

zusanimengefaltot und mit der linken Hand fest gegen einen Schwamm gedriiekt, den der 
Arbeiter in der rechten Hand bałt. Die auf der Oberflaehe der Sebale befindlichen ol- 
fiibrenden Zellon platzen und geben ibr Oel an den Schwamm ab, der von Zeit zu Zeit 
in einen irdenen Topf ausgepresst wird. Nack dem Absetzen des Wassers trennt mam das 
obensebwimmende Oel und klart es durch Filtriren.

Die ausgepressten Schalen, die noch immer bedeutende Mengen Oel enthalten, werden 
mit Wasserdampf destillirt. Das so gewonnene Oel wird, mit gepresstem vormischt, ais 
geringere Sorte in den Handel gebracht.

Die Citronen sind im balbreifen Zustande am olreicksten. Mit zunehmender lleife 
nimint der Oelgehalt ab, denn wahrend man Anfangs December zu 1 kg Oel 1200 bis 
1300 Fruchte braucht, sind hierzu im Marz und April etwa 3000 Stiiek notlrwendig.

Eigenschaften. Das dureh Pressung gewonnene Oitronenbl ist eine gelhe Fliis- 
sigkeit von dem ang-enehmen Geruche der frisekeu Citronen und von mildem, hintennach 
nur wenig bitterem Geschmacke, die beim Stehen haufig einen gelblich weissen Bodensatz 
abseheidet. Citroneniil bat eine begrenzte Haltbarkeit, yerandert dio eben angefiihrten 
Kigensehaften mit der Zeit und sollte desbalb niebt langer ais b o c h s te n s  zw oi J a b re  
aufbewahrt werden; altes Oel nimmt einen unangenehmen, terpentinartigen Gerucb, sowie 
einen kratzenden Gcschmack an und reagirt s t a r k  sa u c r. Das spec. Gcwicbt des 
Citronenoles liegt zwiseben 0,858—0,861.

(B rit. 0,857—0,860; A u s tr . 0,850 (!); U -S t. 0,858—0,859; H elv . 0,85—0,86.) 
Drehungswinkel (lOOmm-Eohr ~j— 58 bis — 64° C. (Brit. niebt unter —(-59° C.; U -S t. niebt 
unter -(- 60° C.). W egen der wacbsartigen und scbleimigen Bestandtbeile ist Citrouenol 
meist in Spiritus niebt klar loslich. Kektificirtes Oel lost sich jedoch klar in 5 Th. 
Spiritus.

Absoluter Alkohol, ebenso wie Aetber, Chloroform, Benzol und Amylalkokol Ibsen 
Oitronenbl in jedem Yerhaltniss. Schwefelkohlenstoff und Benzin gebon mebr oder weniger 
triibe Miscbungen.

Bestandtheile. D iellauptmengebestebt ausReehts-Limonen, C10H18 (Sdp. 175—176°), 
dem kleine Mengen yon Pbellandren, C10H10, beigemisekt, sind. Pinen ist (was fur den 
Nachwcis yon Terpentinol wiebtig ist) kein Bestandtbeil des Citronenbls. Ilaupttrager des 
Geruehs sind die Aldeliyde: C itral, C10H160  (Sdp. 228 — 229), Citronellal, C10H18O 
(Sdp. 205—208° C.). Yermnthlich entbalt das Oitronenbl aucb wenige Proeente Linalool, 
CloIIl80  und tieranylacetat, C10II17O CH3CO.

Era fang. Die baufigstc Verffilscbung des gepressten Citronenoles, das Versebneiden 
mit destillirtem Ocle, wodureb die Haltbarkeit erheblioh beeintracbtigt wird, ist bis je tz t 
mit Sickerkeit noeb nicht nachweisbar. Andorę Zusatze sind: siisses P o m e ra n z e n -  
s c h a le n o l (Aptelsinensebalenol), T e r p e n t in o l ,  f e t t e s  Oel und S p ir i tu s .  W ahrend 
Terpentinol das optisebe Drehungsvermogen des Citronenoles yermindert, erhoht Pomeranzen- 
schalenbl dasselbe und erniedrigt dabei gleiohzeitig das spec. Gewicbt. Die Bestimmung 
des Rotationsyermogens ist gerade bei Citrouenol von allergrosstor Wicbtigkeit, und sollte, 
nenn miiglieb, niebt unterlassen werden.



Zur Erkennung von Gemischen von Terpentinol mit Pomeranzenol, die sieli durch 
i lir Drehungsyerinogen n id it von reinom Citronenol untorseheiden, destillirt man yon 
25 ccm Oel die Halfte ab und priift die Drehung des Destillats, die bei reinen Oelen stets 
bober ist, ais die des ursprunglichcn Oeles. Ist sie niedriger, so ist Terpentinol zugegen. 
Oder, destillirt man von 100 Tb. 10 Tb. ab, so soli der Drehungswinkel des Destillats 
niebt mebr ais 2° von dem des urspriinglicken Ooles abweieben (Brit.).

Weingcist und fettes Oel vorrathcn sieli dureb das spee. Gewiebt. Ersterer setzt 
es herab, Ietzteres erbbbt es. Wird fettes Oel vermutbet, so bestimme man den bei 100° C. 
verbleibenden Biickstand, der in diesem Fallo betracbtlieb mebr ais 5 Proc. betragen wird. 
Auf Wcingeist priift man dureb Erhitzen des Oeles bis zum beginnenden Sieden. Mit den 
ersten Tropfen geht der Alkohol iiber und kann dureb die Jodoformreaktion naohgewiesen 
werden. Weingeistbaltiges Oel wird, auf Wasser getropft, triibe. Annabernd quantitativ 
erm ittelt man den W eingeistgebalt dureb Scbutteln des Oeles mit Glycerin, das sieb in 
diesem Palle besser ais Wasser eignet, in einom graduirten Cylinder, wobei die Grosse der 
Zunakme der Glycerinsebicbt die Weingeistmenge anzeigt.

Aufbewahrung. Der Anfbewabrung des Citrouenoles muss ganz besondero Sorg- 
falt gewidmet werden, da dureb Z utritt von Liebt und besonders von Luft das Oel selir 
sebnell verdirbt. Man bewabre es daber in kleinen, ganz angefiillten Plascben an einera 
dunklen Orte im Keller auf.

Anwendung. Mediciniscb wird das Citronenol nur ais Aromatieum und ais Go- 
sebmaekskorrigens gobraucht. Ausgedebnte Verwendung tindet es in der Parfiimerie, der 
Likor- und Limonadenfabrikation, sowie im Hausbalt zum Backen etc.

Succus Citri (Erganzb.). S u c c u s  C i t r i  reo e n s . S u c c u s  L im o n is  (Brit. U-St.). 
S u c c u s  o f r u e tu  C i t r i  L im o n is  (Gall.) — C i tro n e n s a f t .  P r i s o h e r  C itronensaft. 
— S u e  do C itro n . — L ernon  ju ie e .

Zur Bereitung des Saftes im Kleinen schnoidet man die Frucht quer durch und 
presst den lliissigon Inhalt mittelst eines porcellanenen oder glasernen Citronenquetsohers, 
wio solche im Haushalte gebrauchlich sind, heraus. Bei Darstellung grOsserer Mengen 
werden dio Citronen gesch&lt, zerdritekt und nach Entfornung der Samen in leinenen 
Pressbeuteln ausgepresst. Der frische Saft wird durcbgeseiht oder (Gall.) erhitzt und nacli 
dem Ei-kalten filtrirt. Scbutteln mit Talkum und Absetzen lassen erleiehtert das Filtriren. 
Eino Citrone giobt 20—SO g Saft. Dorselbo ist gelblich und schmeckt stark, docli angenehm 
sauer. 10 ccm milssen wenigstens 10 ccm Normal-Kalilauge s&ttigen. Spec. Gewiclit 
etwa 1,040.

Haltbarer Citronensaft. Frischer Saft wird durcbgeseiht, mit I/4 soines Yolumens 
gepulvertem Talk eine Viertelstundo gescbuttelt, nach halbstiindigor Buho nocbmals ge- 
scbiittelt, bei Seite gestellt, durch Papier filtrirt und mit 10 Proc. Zucker aufgekocht. 
Man halt Flaschen, die mit Wasser gefullt in kochendem Wasser stehen, bereit, entleert 
dieselben schnell, ftillt sio m it dem siedenden Saft und yerschliesst sofort mit Korken, die 
in geschmolzenes Paraffin getaucht sind (Apotb.-Zeitg.). — Citronensaft ist, mit Wasser 
verfliischt, ein yorzugiiches, durstloscbendes Erfrischungsmittel. Innerlich wird derselbe 
boi Gicht und Gelenkrheumatismus von 1 Citrone bis zu 15—20 Stiick pro die steigend, 
ferner gogen Erbrecben, ais Gegenmittol bei Vergiftungen mit atzenden Alkaben, iiusser- 
licb bei Sonnenstich, auf Watte getraufelt gegon Naseublutcn angowendet. Unverdiinnt 
in Mengen von 100 g und daruber gonossen, kann der Citronensaft bedenkliche Folgon 
nach sich ziehen.

In  der Pharmacie diont der Citronensaft ais geschmackverbesserndes Mittel (bei 
Iilieummixturen zu yormeiden!) und zur Bereitung von Saturationen.

10,0 g Succus Citri recens siittigon 0,74 g Ammonium carbonicum,
10,0 _
10.0  g  „ „ „ „
10.0  g  „ „ „ „
10.0  g  „ „ „ „
10.0  g „ „ „ „

Es erfordern zur Sattigung:
10.0 g Ammonicum carbonicum
10.0 g Kalium carbonicum . .
10.0 g Kalium bicarbonicum

0,86. g Kalium carbonicum,
1,25 g Kalium bicarbonicum,
0,58 g Magnosium carbonicum, 
1,79 g Natrium carbonic. cristall.
1,05 g Natrium bicarbonicum.

135,2 g Succus Citri recens,
116,0 g „ „ ,,
80,0 g „ „ „



10.0 g Magnesium carbonicum . . . 171,6 g Succus Citri reoens
10.0 g Natrium carbon. criatall. . . 56,0 g „ „ „
10.0 g Natrium bicarbonicum . . . 95,2 g „ „ „

20 g Liquor Kalii carbonici (Germ.) geben mit 80 g Succus Oitri recens (in Er- 
mangelung frisclier Citronen mit oiner Losung von 6,3 g Acidum cit.ricum in 74 g AAasser) 
100 g Saturation. Mit 1/ 4 seines Gewiohts Wasser yerdiinnt, entspricht der frische Citro
nensaft an SattigungsyermOgen einem 6 proc. Essig.

Wird eino „Saturatio“ olmo nahere Angabe der Bestandtbeile verordnet, so ist 
(Germ.) stots RiyEiFschor Trank (s. S. 35) abzugeben.

Citronensaft von Dr. F leischer & Co. in Rosslau a. Elbo zeichnet sieli durch 
lange Haltbarkeit und billigen Preis aus; er bietet oinon Ersatz fiir frische Citronen.

Sirupus Citri (Austr. Erganzb. Helv.). S iru p u s  S u c c i C itri. S iru p u s  ace- 
to s ita tis  C itr i . S iru p u s  A c id i  c i t r i c i  (U-St.) S iru p u s  L im o n is  (Brit.). C i tro -  
nonsirup . S y ru p  o f L c m o n .  A u s tr .:  Frischer, iiltrirter Citronensaft 40 Th., Zucker 
64 Th. Man liist durch einmaliges Aufkoclien und seiht durch. — E rg a n z b .: Ebenso, 
doch im Verhaltniss 4 :6  — H elv .: Citronensaure 2 Th., Wasser 33 Th., Zucker 64 Th.; 
man liist unter Kochon und fiigt nach dem Erkalton Citronengeist 1,5 Th. hinzu. — B r it . :  
F rische Oitrononschalo 20 g, Alkohol (90 proc.) 30 ccm; man macerirt 7 Tage, presst, 
bringt mit Alkohol auf 40 ccm und yermischt mit einem Sirup aus 500 ccm geklartem 
Citronensaft und 760 g Zucker. — U -S t.: Citronensaure 10 g, in 10 ccm Wasser geliist, 
miseht man mit 500 ccm Zuckersirup, fiigt Citronengeist 10 ccm und Zuckersirup q. s. zu 
1000 ccm hinzu.

Conleetio C itri. C aro  s. C o n d itu m  C itr i . S u c c a ta . — C itro n a t.  I ia n -  
d irte  C itro n o n s c lia le . S u c k a d e . Dient ais Zusatz zu Morsellen und alinlichem 
Naschwerk.

Alcoolatura Citri. A lc o o la tu ro  de c i t r o n  (Gall.). T in c tu r a  C i tr i  c o r t ic is  
recen tis . E s s e n t ia  C i t r i  c o r t ic is .  Frische Citrononschalen 1 Th., Alkohol (80proc.)
2 Th. Nach 8 Tagen auspressen und filtriren.

Limonaden-Essenz. E s p r i t  de G rśn a d in e , (Buchh.). Die fein zerschnitzelto 
Schale von 50 Citronon und 50 Apfelsinen zieht man 8 Tage mit 71/.2 1 Spiritus aus, destillirt 
ab, miseht das Destillat mit 3 1 Wasser und destillirt 6 1 Essenz ab. — Ein aus den 
Schalen von 20 Citronen mit Weingeist von 70 Proc. q. s. zu 1 1 bereiteter Auszug durfto 
in yiolen Fallen gentigen.

Limonadcn-Sirup. 5 kg Zuckersaft (Zucker 2, Wasser 1), 2 g Ananasathcr, 3 Tropfeu 
Oitronenol in 2,5 g Weipgeist geliist, 25 g Citronensaure in 100 g Wasser geliist, Zucker- 
couleur q. s. 50 g dieses Saftes auf '/s Seltersllasche voll kohlensaures Wasser (ohne Salze).

Oleosaccliaruretuni Citri. O le o s a c c h a ru re  de c i t r o n  (Gall.). Eine frischo 
Oitrone wird mit 10 g Stiickonzucker abgeriebon, bis die gelbo Schicht entfernt ist; die 
erhaltene Masse miseht man sorgfaltig in einer Reibsclialo. Nur bei Bedarf zu bereiten.

Potio Itiveri cuni Succo Citri (Erganzb.). M it C i tro n e n s a f t  b e r e i t e t e r  
R i v e r ’sc1io i’ T ra n k . In  einer Mischung aus frisch ausgeprosstem Citronensaft 60 Th., 
Wasser 135 Th. liist man 9 Th. Natriumkarbonat in ldeinen Krystallen unter massigem 
Umschwenken.

Spiritus Citri. S p ir i tu s  L im o n is . C i tro n e n g e is t .  E s p r i t  do c i t r o n .  
S p ir i t  of L em on . E sse n c e  o f L em o n . ELely.: Die aussere, fein zerschnittene Schale 
yon 12 Citronen macerirt man 3 Tage mit 1 kg Weingeist, destillirt im Dampfbade zur 
Trockne, miseht das Destillat mit 200 g Wasser und rektificirt, bis 1 kg iibergegangen 
ist. — U -S t.: Aus Oitronenol 50 ccm, frisch geschabter Oitronenschale 50 g bereitet man 
durch 24stundige Maceration mit q. s. Weingeist von 92,5 Proc. (Alcohol deodoratus) 
1000 ccm Essenz.

Tinctura Limonis. T in c tu r e  o f L em o n  (Brit.). Aus frischer Oitronenschalo 
250 g und Alkohol (90 proc.) 1000 ccm durch Maceration zu bereiten.

A qna C itr i .  Baum o (lo M ilano.
1. n ach  Dl ET ERICH. M a ila  u d c r B a lsam .

Rp. Corticis Citri recentis contusi 50,0 Rp. Aqnae Coloniensis cum Moscho 98,0
Mittclst Dampfstrom destillirt man Ober 100,0. Tincturae Yanillae 2,0.

2. E x  tem p o re :
Rp. Olei Citri gtt. III

Aquae destillatae calidae 100 g. 
Man schiittelt krilftig nnd iiltrirt.

Aqua d ir in a .
A q u a  V ita e  c it ra ta .

Rp. Olei Citri 1,0
Spiritus 374,0
Aquae Aurantii florum 100,0 
Sirupi simplicis 525,0.

E au  do Ł ieg n itz .
E au  de sen teu r.

Rp. Olei Citri 5,0
Olei Iłosae gtt. X
Tincturae BenzoGs 40,0
Moschi
Ambrae griscae aa 0,1
Misturac oloeso-balsam. 955,0. 

Kosmetacum. Zusatz zum Mimd- und Wascb- 
wasser.



Eau dc Portugal.
E a u  dc  L i s b o n n e .

Bp. Olei Aurant. cort, Portugal 25,0 
Olei Ci tri 13,5
Olei Rosae 1,5
Spiritus (80%) 5)00,0.

Elaeosaccharum Citri.
(Austr. Gcrm. Hclv.)

Rp. ' Olei Citri 0,2 (gtt. V) 
Sacchari albi 10,0.

Florida-Water.
Rp. Olei Citri 5,0

Olei Bcrgamottae 3,0
Olei Lavandulae 2,0
Olei Caryopliyllorum gtt. V 
Olei Aurantii florum gtt. X  
Spiritus 890,0
Aquae destillatae 100,0.

Rotulao Citri (Dietkrich).
C i tr  o n c n - K  ii e h e 1 e h e n.

Rp. Sacchari albi pulv. 93,0 
Amyli Tritici 5,0
Acidi citrici 2,0
Olei Citri gtt. V
Sirupi Sacchari q. s.

Bereitung wie bei Rot. Althaeae S. 232. Durst- 
losehendes Mittel fur Touristen und Rndfahrer.

Saturatio succi Citri reeons.
J  u ła p i u m salinum .

Rp. 1. Acidi citrici 3,2
2. Sirupi succi Citri 25,0
3. Aquao destillatae frigidae 90,0
4. Liquoris Kalii carbonici 10,0.

Man bringt iii der angegebenen Reihoufolge in das 
Gefiiss, schliesst dieses sofort und mischt durcli 
sanftos Umschwenken.

Kaisergewiirz.
Corticis Citri fructus 45,0
Seminis Sinapis 10,0
Fructuum Amomi 5,0
Seminis Myristicae 5,0
Nutrii ehlorali 18,0
Fructus Pipcris nigri 10,0
Rhizomatis Zingiberis 5,0
Fructuum Capsici annui 2,0

i/i mona da Citri.
C it r o n e n - L i  m o u a d o.

Rp. Acidi citrici 5,0
Klaeosacchari Citri 2,0 
Sirupi Sacchari 100,0 
Aquae destillatae 893,0.

Iiin ionadc com inuno.
P o tu s  c it r a tu s  (Gall.).

Rp. 1. Fructus Citri recentes No. 2.
2. Sacchari albi in frustis 70,0 g
3, Aquae destill. obuli. 1000,0 g.

Man reibt mit 2 die Schale von 1  ab, presst den 
Saft ans letzteren, fiigt dio Zuckcrmasse und 
3 hinzu und seiht nach % Stunde durcli.

Mościłoś i nip.
Rp. Acidi citrici

Angosturabitter (S. 309) aa 5,0 
Essentiao Citri

Sacchari tosti aa 50,0
Tincturae Vauillae 25,0
Sirupi Sacchari 865,0.

SiruptiK Citri corticis.
Rp. 1. Corticis (Flavedinis) Citri 50,0

2. Spiritus 50,0
3. Aquae destillatae 400,0
4. Sacchari albi 600,0.

Man digerirt 1 —3 eine Stunde lang, filtrirt und 
bereitet mit 4 =  1000 g Sirup

Spiritus Colonlensis (Erganzb.)
S p ir i t u s  C itr i  c o m p o situ s . T inctura s.
Aq u a C o lo riien sis. K O ln isch es W a s s o r.

T e in tu re  d ’ E sse n c e  do c itro n  coniposóe
(Gall.). A lco o ld  d ’ o ssen co  de c itro n  c o w  

pos<5. E a u  de Cologne.
I. E rg iin zb .

Rp Olei Bergamottae 10,0 
Olei Citri 10,0
Tincturae Moschi 2,5 
Olei Aurantii florum 1,0 
Olei Cinnamomi 0,5 
Olei Caryopliyllorum 0,5 
Olei Rosae 0,5
Spiritus (87%) 900,0
Aquae destillatae 75,0,

Nach Stiigigem Steben filtriren.
II. G all.

Rp. Olei Bergamottae 10,0
Olei Portugal 10,0
Olei Citri 2,0
Olei Aurantii florum 2,0 
Olei Rosmarini 2,0 
Alcoliol (90 %) 1000,0.

Itlundtablotten. III. B ucbh.
Rp. Olei Anisi gtt. IV Rp. Olei Citri 12,0

Olei Cinnamomi gtt. I Olei Bergamottae 9,0
Olei Citri gtt. V Olei Lavandulac 1,0
Olei Laurocerasi gtt. I Olei Aurantii flor. 1,0
Olei Caryophyllor. gtt. IV Olei Rosmarini gtt. IV
Olei Menthae pip. gtt. V Olei Melissae gtt, I
Tincturae Mościli gtt. X Olei Menthae piperit. gtt. VII
Gumini arabici pulv. 5,0 Olei Thymi gtt. IV
Sacebari pulver. 25,0. Olei Rosae gtt. I

Man presst oline weiteren Zusatz zu Tabletton, Spiri tus 897,0
Gegen libelriechendcn Athem. Aquae Aurantii florum 80,0.

Oleum o d o rife ru in  L in d e n i.
Ilp. Olei Bergamottae 43,0 

„ Citri 35,0
„ Caryophyll. 15,0 
„ Cinnamomi 5,0 
„ Aurant. flor. 2,0,

T in c tu ra  cum  oleo v o la tlli C itri.
T e in tu re  d ’ e ssen ce  do c itro n  (Gall)* 

A lco o ld  d ^ s s o n c e  do c itron . E sp r it 
c itron .

Itp. Olei Citri 2,0 
Alcoliol (90%) 98,0.

ISliitlientluui, von K au’s Erbcn, ist eine wcingoistigo Lcisung von Bergainot* > 
Citronen-, llosen- und Neroliol.

IJoonekainp of Muugljittei'. Ein LikOr aus Pomcranzen. Enzian, Casearille, KlU 
kuma, Zimmt, Nelkon, Rhabarber und Anisol.



Carbolic-Salbe von H enry, fur Wunden aller Art, Karbolsaure 0,3, Bergamottol 
2 Trpf., Lavendeliil 1 Ti'pf., Wachssalbe 18 g.

Cosmeticum, Henry’s, ein Haarmittel, ist ein mit Bergamott-, Oitronen-, Rosmarin- 
und Layondelol yorsetzter Spiritus.

Cosmeticum von S iemerling. Eine Mandelemulaion mit Benzoetinktur und Citro- 
nensaft.

Eau de Hebe. Eine mit Oitronen- und Ilosenol parfiimirte Mischung aus Layen- 
delessig und Oitronenspiritus.

Essentia dulcis besteht aus einer mit Zucker yersiissten Pomeranzonsohalen- und 
Fencheltinktur.

Gesundheits-Ra tafia von K rafft gegen alle moglichen Leiden ist ein susser 
Selmaps aus Pomeranzen, yersetzt mit Gewurztinktur, Wermuthtinktur, Pfefferminzol und 
Essigather.

Haartinktur, Jon . Sebalds. Ein weingeistiger Orangenschalenauszug mit 5 Proc. 
Itesorcin und 3 Proc. Perubalsam. Der Gebrauch fiat mohrfach iiblo Folgen gehabt.

Kriiuterelisir, L ampe’s. Tinktur aus unreifen Pomeranzen, Kalmus, Enzian, Oas- 
carillo, Kurkuma, Rhabarber.

Kriluter-Essenz v o n  D ie t z e . Ein yersiisster Selmaps aus Pomeranzen, Kalmus, 
Angelika, Wermuth, Enzian.

Kriiuteressenz von Pleime, ein Haarspiritus, vorsetzt mit Oliyenol, Bergamottdl 
und andern atherischen Oelen.

Kraftlikbr von E ngelhofer. Ein mit Honig und Zucker yersiisster Likor aus Anis, 
Ingwer, Ziinmt, Nelken, Enzian, Pomei'anzen.

KiiOMBiiOiiZ’ Magenlikor, ontbiilt Anisol, KiimmelOl, Pomeranzen-, Gewitrz-, Kal- 
mus- und Zimmttinktur, Oochenille, Pottasche, Zucker.

Mageubitter von B ergel. Ist ein Likór aus Pomeranzonsohalen, Citronenschalen, 
Heidolbeeren, Enzian, Paradieskornern, Kardainomen, Muskatnuss, Nelken, Galgant, Zimmt- 
bliithen.

Magenessenz, A q u a  v i ta e  s to m a c h ic a  C u jav ic a . Fruct. Aurant.immat. 150,0, 
Oort. Aurantii 50,0, Rad. Gentian., Rhizom. Galang. Zedoar. aa 36,0, Oort. Oinnamoni
45,0, Fol. Trifol., Caryopliyll., Fruct. Anisi steli, aa 30.0, Fruct. Cardamom., Carvi aa 15, 
Fruct. Foenicul. 7,5, Sacchari 1,5 kg, Spiritus 4,5 1, Aquae 5,5 1.

Makao-Tropfen, S chópfers, ist eine Mischung aus Tinet. Aurantii pomor. 1 und 
Spiritus aethereus 9.

Dr. Mampe’s Magentropfen. Eine Tinktur aus Zimmt, Galgant, unreifen Pome
ranzen, Orangensclialen, Enzian, Nelken.

Mundwasser, D r. P r is t l e y ’s , ist eine LOsung von Oitronen-, Pfefferminz-, Fenchel- 
und Rosenol in Weingeist.

Parfuin Germicide, aus London, besteht aus einer koncentrirten, weingeistigen 
Losung von Ol. Citri, Thymi, Lavandulae, Pini silvestris.

Schweizer Kriiutersaft von Goldberger. Sirupus Aurantii Florum mit Tinct. 
Aurantii pomor.

Sirop lonique de Laroze: Tinct. Aurantii cort. 15, Sirup. Sacchari 85.
TlUMiMANlPs Pen-tsao-Mittel ist ein weiniger Auszug aus unreifen Pomeranzen.

Cnicus.

Gattung der Compositae—Cynareae—Centaureiuae. CniCUS BenedictllS L. 
(syn. Carbenia benedicta Benth. et Hook., Centaurea beuedicta L.). Heimisck im 
curopaiseben Hittelmeergebiet und in Kleinasieu; zum arzneilieben Gebrauch yielfach 
kultiyirt.

Beschreibung. Einjahriges, distelartiges Kraut, Stengel bis 40 cm hoch, auf- 
recht, oberwarts gespreizt, astig, nebst den Blbttern klebrig und zottig bebaart. Die 
bodenstiindigeu Bliitter werden bis 30 cm lang, sie sind buchtig fiedertbeilig mit stacheligen 
Sagezabnen und gcflugeltem Blattstiel; die Stengelblatter sind sitzend mit sattelartiger 
Kriimmung des Spreitengrundes. Die Hullblatter der grossen Bliitbenkopfcben gehen in 
reebtwinkelig zurlickgebogene, kammartig mit 4—5 Stackelpaaren besetzte Dornen aus. 
Blutheu gelb, rbbrenformig, die Randbluthen mit dreispaltigem Saum, unfrucbtbar, die



Scheibenbliithen m it funfspaltigem Saum, zwitterig. Pappus zweireihig. Friicht.e gerippt. 
(Fig. 201.)

Auf den Blattem  lange Gliederhaare, dereń leicht znsammenfallende Zellen nacli 
oben an Breite ab- und an Lange zunehmen, an jUngeren B lattem  und den Blattern des 
Iliillkelches Drusenhaare, dereń Kopi ans 8 —10 in 4—5 Etagen angeordneten Zellen 
besteht.

Bestandtheile. 0,2 Proc. eines Bitterstoffes G n ic iu  oder C e n ta u r in  C42HM0 ,5, 
der in Nadeln von stark bitterem Gesohinack krystallisirt. E r wird mit Schwefclsaure 
rotb, auf Zusatz von Wasser violett, mit Salzsaure griin. Ferner 0,3 Proc. a therisckes 
Oel etc.

Verwendung  findet das ganze getrocknete K raut:
Herba Car dni benedicti (Germ. Helv.). Folia Cardui benedicti. 

Herba Acantlii germ ani ci. Hb. Cardui s. Cnici saneti. — Cardobene- 
dictcnkraut. Benedictenthee. Knrdobeuedicte. Carbenusthee. Jtit- 
terdistel. Bernhard! nerkraut. Spinnendistel. Heildistel. Magcn- 
distel. — Chardon benit (Gall.). Blessed tliistle.

E insanw ilung. Aufbew ahrung. Das wahrend der Bliithe 
(Juli bis August) gesammelte K raut wird, von den dickeren Stengeltheilen 
befreit, an der Luft getrocknet und in Holzkiisten aufbewahrt. 5 TL fri- 
sches Kraut geben 1 Th. trockenes.

Verwechslungen wcrden genannt m it:
Cirsium oleraceum Scopoli. Blatter kahl oder nur zerstreut be- 

haart, sehwach stacholig gewimpert, die grosseron fiederspaltig mit spitzen 
Lappen, die kleineren meist nur geziihnt. Nicht bitter.

Onopordon Acantliium L. Blatter spinnwebig-iilzig, buchtig ge-
zahnt.

Sibybum marianum Głirtn. Blatter glanzend kahl, weissfleckig.
Fig. 201 Schci- W irltung and Anwendung . Wirkt, wegen des bitteren Ge-
oenbifltho von schmackes appetitanregend und tonisirend, grossere Dosen rufen Erbrechen 

ClU°UL Br dlC'  łiervor; reines C n ic in  schon zu 0,3 g, es ist bei Intermittens empfoklen.
Dosis 1—2 g in Pulver, Pillen, Infus oder Dekokt (5,0—10,0:150,0).

Extractum Cardui benedicti (Germ. Helv.). O a rd o b e n e d ie te n -E x tra k t .  — Ex- 
t r a i t  de C h a rd o n  b e n i t  (Gall.). G erm .: Oardobenediktenkraut (II) 1 Th. wird mit sie- 
dondorn Wasser 5 Th. iibergossen, 6 Stunden digerirt, ausgepresst, nochmals mit 5 Th. sieden- 
dem Wasser iibergossen, 3 Stunden digerirt, die Presslliissigkoiten zu einem dicken Extrakt 
eingedampft. Harzige Ausscheidungen sind durch vorsichtigen Zusatz von Weingeist zu 
losen. — H e lv . : ebonso, doch werden zum zweiten Auszuge nur 3 Th. Wasser genommen, 
die Pressfliissigkeiten auf 2 Th. eingeengt, mit 1 Th. Weingeist 48 Stunden stehen gelassen, 
f i l t r i r t  und eingedampft. — G a ll.:  Wie Extractum Centaurii (S. 684) zu bo- 
reiton. — Ausbeute nach Germ. etwa 25—85, nach Helv. etwa 16 Proc. Naoh anderen 
Angaben giobt das bei 100° getrocknete K raut 18—24 Proc. trocknes Extrakt.

Gabe 0,5—1,0 in Pillen oder aromatischen Wassern.
Ptisana de folio Cardui benedicti (Gall.). T is a n e  de C h a rd o n  ben it. Wie 

Tisane do Buchu (S. 511) zu bereiten.

Iierbae amarao.
B lt t e r e  K r i iu t e r .

Rp. I ie rbae  Cardui benedicti 
H erbae Absintliii 
Iierbae Centaurii min. aa.

Sirupiis Cardui benedicti.
Ilp . E x tracti Cardui benedicti 2,0 

Sirupi sim plicis 98,0.
Yinuin Cardui benodicti.

Rp. E x tracti Cardui benedicti 2,0 
Yini Iiispanici 98,0

Kolncr Klosterpillen bestohen aus gleichen Tlieilon Eisenpulver, Cardobenedicten- 
kraut und Fliedermus.



Cobaltum.
Cobalt. Kobalt. Kobalt (engl. u. franz.). Co. Atomg. — 59. Dieses Element 

bildet zwei Oxyde: Das Kobaltmonoxyd CoO (Kobaltoxydul) und das Kobaltsesquioxyd 
Cos08 (Kobaltoxyd). I)ie Mehrzahl der Salze leitet sieli zwar von dem Kobaltmonoxyd CoO 
ab, doch werden wir auch ein von dem Kobaltsesquioxyd sich ableitendes Salz zu be- 
sprechen liaben, Man beachte, dass unter der Bezeiehnung „Kobalt11 auch noeb das 
metallische Arsen, d. i. der Scherbenkobalt, yerstanden wird, S. S. 387.

Das m e ta l l is c b e  K o b a l t  ist ein weisses, glanzendes Metali mit scbwacb rdth- 
lichem Schein, welches das Nickel sowohl an Festigkeit ais aueb an (Hanz und Politur- 
fahigkeit ubertrifft. Es ist dehnbar und ebenso wie das Nickel magnetiscb. In kompaktem 
Zustande yerandert, es sicb an der Luft ni elit; beim Gluhen an der Luft uberzielit es mit 
einer Oxydschicbt. Das spec. Gewicbt ist 8,5—-8,7. Wegen des hćiheren Preises, weleber 
durch die schwierige Darstellung bedingt wird, wird es tecbniscb nicht sehr allgemein 
rerwendet, bei billigerem Preise wilrde es etwa in gleicher Weise beniitzt werden wie 
Nickel, das es in vieler Hinsicbt tibertrifft.

Cobaltum chloratum. Kobaltoclilorid. Chlorkobalt. Kobaltclilorur. CoCl,
+  0II2O. Mol. Gew. =  238. Zur Darstellung Idst man Kobaltosydul oder Cobaltoxydul- 
bydrat in yerdiiimter Salzsiiure und dunstet die LCsung ein, bis sie Krystalle absobeidet. 
Man erhalt alsdann rosenrothe Krystalle CoCl, 6 HaO.

Die wasserhaltige Verbindung stellt rosarotbe, feuoht aussehende Krystalle dar, 
welebe in Wasser leielit zu einer rosarothen Fliissigkeit, in Weingeist zu einer tiefblauen 
Fliissigkeit loslicb sind.

Beim Erbitzen wird die wasserhaltige Yerbindung wasserfrei und stellt eine blaue 
lockere Masse dar, welche sebr bygroslcopisch ist und durcb Anziebung von Wasser aus der 
Luft sehr leicht wieder in die rosa gefarbte, wasserhaltige Verbindung ubergeht. Auf 
diesem leicbten Uebergange des wasserhaltigen Salzes in das wasserfreie und umgekehrt, 
bez. auf dem mit diesem Uebergange verkniipften Farbenwecbsel beruben einige Anwen- 
dungen dieses Salzes.

Cobaltum nitricum Oxydulatum. Kobaltonitrat. Salpetersaurcs Kobnltosy- 
dul. Co(N03)2 +  6H20 . Mol. Gew. =  2!)l.

Zur D a r s te l lu n g  ldst man Kobaltmetall oder das Oxydul oder das Iiydroxydul 
oder Karbonat in yerdiinnter Salpetersaure auf und koncentrirt die Liisung durcb Ein- 
dunsten. Es muss indessen darauf aufmerksam gemacbt werden, dass das Salz nur 
scbwierig krystallisirt. Bei kleinen Meugen stellt man die konc. Losung daher zweck- 
massig tiber Schwefelsaure und siit, wenn sie hinreichend koncentrirt ist, einen Krystall ein.

Rothe, monokline Prismen, an trockener Luft baltbar, in feuchter Luft zerfliessend. 
Sie scbmelzen unter 100° O. und werden beim Erbitzen auf hohere Temperatur zersetzt 
unter Abgabe von Wasser, Stickstoffoxyden und Hinterlassung von Kobaltooxvd CoO. Das 
Salz ist leicbt loslicb in Wasser und in Alkohol. Die mit etwas Salpetersaure angesauerte 
wasserige Liisung werde durcb Baryumchlorid und Silbernitrat nicbt getrubt; beim Ein- 
leiten von Schwefelwasserstoif scheide sicb kein dunkler Niederscblag ab (Kupfer).

Das Kobaltonitrat wird namentlich ais Reagens in der Lotbrobr-Analyse zum Nach- 
weis von Aluminium, Zink und Magnesia verwendet. Ausserdem dient die wasserige 
Aufldsung ais sympathetische Tinte. Die damit gescbriebenen Scbriftziige werden beim 
massigen Erbitzen pfirsichbluthroth, beim stiirkeren Erhitzen braun.

Cobaltum sulfuricum. Kobaltosulfat. Scbwefelsaures Kobalt. Kobalt— 
Vitriol. CoSOt+  711,0. Mol. Gew. =  281.

Zur D a r s te l lu n g  liist man metallisches Kobalt unter Erwarmen in konc. Scbwefel- 
saure oder Kobaltokarbonat oder Kobaltobydroxyd oder Kobaltooxyd in yerdiiimter Scbwe- 
felsaure. Aus der rotben Losung krystallisirt das Salz Co SO* +  7 H.,0 — etwas scbwierig 
— in rotben, monoklinen Prismen von den Formen des Eisenyitriols, welebe in der Warnie 
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ihr Krystallwasser abgeben ohne zu schmelzen. Das wasserfreie Sal z sielit ebenfalls rotli 
aus und ist loslicli in 24 Th. Wasser, in Alkohol ist. es unldslich.

f  Cobalti - Kalium nitrosum purum. iteines Kolmiti - Kaliumuitrit. K<>- 
baltid-Kalium nitrosum. Salpetrigsaures Kobaltoxyd Kalium. CoK3(KT0.j)8-j- P/.jlhO. 
Mol. Go w. =  I7i*.

D arstelluny. Man lost 10 Th. Kobaltonitrat in 100 Th. Wasser, filtrirt diese 
Losung, yermischt sie mit einer anderen filtrirten Losung von 25 Th. Kaliumuitrit iu 
60 Th. Wasser und fiigt sogleicli unter Umriihren 75—100 Th. Essigsiiure von 30 Proc. 
hinzu. Nach 12—24 stuudigem Stehen filtrirt man den ausgeschiedenen kanariengelbeii 
Niederschlag ab, wiiseht il.ni zunachst m it Kaliumaeetatlosung, darni mit Weingeist vou 
80 Proc. und trocknet ihn auf porbser Unterlage an der Luft.

Ist das F iltra t noch deutlich roth gefarbt, so versetzt man es nochmals mit 30 g 
Essigsiiure. .Sollte sich innerhalb 12 Stunden nicht alles Kobalt in Form des Doppelsalzes 
abgcschiedcn liaben, so fiigt man noch eine Losung von 6 g  Kaliumnitrit hinzu. Bleibt 
(lie Losung auch je tz t noch roth gefarbt, so fallt man zweckmassig das Kobalt mit Natron- 
lauge ais IIydroxydul und fiihrt dieses durch Auflosen mit Salpetersaure in Cobaltonitrat iiber.

Eiyenschaften. Fin feines, gelbes, mikrokrystallinisches Pulver, in kaltem Wasser 
fast unldslich, lbslich in viel siedendein Wasser zu einer rdthliehen Fliissigkeit, aus weleker 
durch Natronlauge bliiulichcs Kobaltohydioxyd gefiillt wird. Yon lcalter Salzsfiure whil 
das Kobalti-Kaliumuitrit kaum yeriindert, in der Warme wird es zu einer praehtyoll 
smaragdgrunen Fliissigkeit geldst. Schiittelt man es mit Wasser an, so wird es auf Zu- 
satz von Schwefelammonium alsbald in sehwarzes Kobaltsulfid verwandelt. — Die Phosphor- 
salzperle oder Boraxperle wird durch das Priiparat prachtvoll blau gefarbt.

Anwetuluny. Wegen soines Gehaltes an salpetriger Saure giebt man es ais 
Antispasmodicum und Antidispnoicum bei Asthma und Herzkrankheiten, welche mit Dis- 
pnoe einhergehen, in Einzeldosen von 0,015—0,03 g  mehrmals taglieh.

Das teclmisehe Prfiparat fiihrt auch noch die Kamen: F ischub’s Salz, ,St. Evre- 
Gelb, Cołjaltgelb.

C oeruleiun, O o e lin , B le u  c ś le s te .  Ist ein fouer- und luftbestandiger Farbstoff 
von hellblauer Farbo (Porcellanfarbe zum Malen des Himmels) mit einem Stieh ins Grun- 
liehe. Es ist Kobaltostannat und besteht aus etwa 20 Proc. Kobaltooxyd CoO, 50 Proc. 
Zinnsaure und 30 Proc. Gips und Kieselsiiuro. Die letzteren sind nicht ais VerfalschuBg 
anzusehen. Iloisse Salzsiiure lost mit hellblauer Farbę auf, die durch Verdiinnung mit 
Wasser violettrotl) wird. Konc, Salpetersaure lost unter Absclieidung von Zinndioxyd. 
Essigsaure und Alkalien wirken nicht ein.

Kobaltbronze ist Kobaltophosphatammoniak, ein metallisch-glanzendes, yiolettes, 
schuppenfOrmiges IJulver.

K obaltrosa , K o b a l t r o t h ,  K o b a l t v i o l e t t ,  Co.,P20 7! wird durch Erhitzen von 
Kobaltopbosphat erzeugt. Es wird in der Zcugdruckerei und zum Tapetendruck ver- 
wondet.

Kobaltgriiu, Rinman’s Griiii, Z in k g ru n , S ftch sisch  G riin , g r iin e r  Zinnober. 
Zur Darstellung wird friscli geialltos basisches Kobaltkarbonat mit Zinkoxyd gemengt, dio 
Mischung getrocknet und gegliiht. Auf 10 Tli. Zinkoxyd kommen etwa 1,5 Th. Kobalt- 
oxydul. Die Farbę kommt in yerschiedenon Nuancen vor.

Koballsclrw iirze, scliw arzer E rd k o b a lt ist ein Kobaltioxyd (Co30 3) mit yersdiie- 
denon mineralischen Verunreinigungen, in wolcliou Arsen selton ganz fohlt.

(f) Kobaltultramarin, Bleu T h en ard , Leitliener Blau ist ein aus Kobalto-Alu- 
minat bestehender blauer Farbstoff.

(■(•) Sm alfo, Selimalte, Ulan farbę, ist ein glasiges, fein praparirtes Siiikat des Kalia, 
Natrons und Kobaltoxyduls und besteht aus 65—75 Proc. Kieselsiiuro, 16—22 Proc. Alkali,
2— 8 Proc. Kobaltoxydul nebst kleinen Mengen Tlionordc, Arsen, Kohlcnsaure, Wasser. 
Das feinere Pulyor bezeiehnet man mit F a r b ę ,  O o u lc u r , E sc lie l , F assa sch e l, das 
grób ero mit B la u s a n d , S t r e u b la u ,  die kobaltreichste Sorte mit K on igsb lau , 
K a is e rb la u .

Eclito Smalte yeriindert die Farbo nicht boi Einwirkung der Aotznatronlauge und 
der Hitzo vor dem Lotbrohre. Kochendo Salzsiiure fiirbt sie grungelb. Auf einer weissen 
Glasscheibe mit der Tastseite des ersten Glicdes des Mittelfingers stark geriebon, ritzt die 
Smalte das griine Fensterglas.



Ein starkor Gehalt von Nickeloxydul oder Kupferoxydul stort das Blau der Smalto 
nnd nuancirt sie rbthlich; Eisenoxyd, Bleioxyd, Wismutoxyd und Kupferoxyd nuanciren 
grunlich, Eisenoxydul starkor griin. Manganoxydul ist ohne Einfluss, liebt aber die Wir- 
kung der Eisenoxyde auf. Geschwacht wird das Blau duroh Kalkorde, Tlionordo, Natron.

Mit Kobaltooxyd gef&rbtes Glas nennt man K o b a ltg la s .
Sckwarze Sclnnelzfarbe fur Schilder auf Poreellan. Es werden ontwassertes 

sehwefelsaures Kobaltoxyd 2 Th., entwiissertes sohwefelsaures Manganoxydul 2 Th., Sal- 
peter 5 Th. gut gemischt in einem Hessischen Ticgcl gogluht. Die geghihte Masso mit 
Wasser ausgekocht, hinterlasst ein tiefsehwarzes Pulver. 1 Th. hiorvon wird mit 2 1/.2 Tli. 
Bloiglas auf einer Glasplatto verriebon. Bloiglas erhalt man durch Zusammenschmelzen 
von 5 Th. Mennigo, 2 Th. Sand und 1 Th. caleinirtem Borax.

U a r  o m e 1; e r  p ap i er naoh Bering und Gkotthus. Dieses wird mit Kobaltorhodanid 
(Kobaltrhodanurj getrankt. Dieses Salz wird dadurch hergestellt, dass man oino wilssorige 
Losung von schwefelsaurem Kobalt so lange mit einer alkoholischen Losung yon Rhodan- 
kalium versetzt, ais sich sehwefelsaures Kalium abscheidet. Nach dem Eiltriren und Aus- 
waschen mit Alkohol kann man die (etwas eingedampfte) Losung zum Tranken des Papiers 
beniitzon. Das krystallisirte Salz erhalt man durch Abdampfen der Losung im Vacuum 
in Porm schOner dunkel blauviolottcr Sliulen.

Andere Tinten dieser A rt werden nach folgonden Vorschriften zusammengesetzt: —■ 
1) 1 Th. Kobaltchromat, 2 Th. Natriumehlorid gelost in 40 Th. Wasser und 2 Th. Sal- 
potersauro. Farbę gelblich-griin. — 2) 1 Th. Kaliumbromid, 1 Th. Kupfersulfat gelost in 
20 Th. Wasser. Farbę braun. — 3) 1 Th. Natriumehlorid, 1 Th. Kupferchlorid in 20 Th. 
Wasser gelost. Farbę gelb.

Papicrliygrometer. Dieses Hygrometer bosteht aus Fliesspapier, welches mit einer 
Lflsung von Kobaltochlorid (CoOL), Natriumehlorid, Gummi arabicum, Glycerin oder Oal- 
ciumchlorid in Wasser getrankt und dann getrocknet ist. Es zeigt feucht eino blassrothe, 
beim Trocknen blaurothe und troekon eine blaue Farbę. Jo nach dom Feuchtigkeitsgelialte 
der Luft zeigt es eine mohr oder weniger rothe Farbung. In Gegendon mit sehr trocknor 
Atmospharo ist der Losung etwas Glycerin oder Calciumchlorid zuzusetzen. Das Maass 
der Luftfeuchtigkeit wird durch folgende Farben ang geben: — Bosenroth: Regen — Blass- 
roth: Sehr feucht — Blauroth: Feucht — Lavendelblau: Fast troekon — Violett: trooken 
— Blau: Sehr trooken. —

Jene Losung wiiro zusammenzusetzen aus Kobaltohlorid 10,0; Natriumehlorid 5,0; 
Gummi arabicum 2,5: Calciumcblorid 1,0 —2,0; Wasser 30,0.

Sonnen-B ronze. 40—00 Kobalt, 10 Aluminium, 30—40 Kupfcr.
Metallin. 35 Kobalt, 25 Aluminium, 10 Eisen, 30 Kupfcr.
Legirung fiir Pressglas-Formen. Besteht aus 100 Th. Eisen mit 5—10 Th. 

Kobalt.

Coca.

I. Erythroxylon Coca Lamarck. Gattung der Erytliroxylacefte. Heimisch in 
Peru, doTt und in Bolivia in grossem Maassstabe kultivirt, weniger in Eeuador, Kolumbien, 
Brasilien und Argentinien. Die Pflanze geht auf den Anden etwa bis 1800 m Hohe, bis 
zum 11° nordl. Breite, 24° stuli. Breite, ostlick his zum 64° westl. Lange. Neuerdings 
Kulturen in Westindien, Ceylon, Java, Sansibar, Australien. Man unterseheidot folgende 
Varietaton der Pflanze: 1) E. Coca Lam ., solton, angeblieh nieht im Handel, weder in 
Peru noch auf Java etc. in Kultur. 2) E. Coca v ar.: N o v o -G ra n a te n se . Iu Britiseh- 
Indion in Kultur. 3) E. Coca v a r .: S p ru c e a n u m , hauptsachlich auf Java in Kultur.

ISeschrei.buttf/. Bis 1,5 m hoker Strauch mit hellrothbrauner Einde und ldeinen 
gelblichwcisscn, gestieltcu Bluthen, die einzeln oder in Buscheln blattwinkelstandig sind. 
Korolle mit cloppeltspreitiger Ligula, Antheren 10, am Grando zu einer Biilire yerwachsen. 
Fracht eine kleine, einsamige, rothe Steinfrucht, Samen mit knorpeligem Endosperm und 
plankonvexen Kotyledonen. Blatter wechselstandig, mit kleinen Nebenbliittern, die spater 
braun und hart werden. Sie lieforn die Drogę:

Folia Coca (Austr. Ergtinzb.). Polluin Cocae (Helv.). Cocae Folia (Brit.). Coea 
U-St.). Folia Erytliroxyli Cocae. — Coca- oder Kokablatter. — Feuille de Coca 
(Gall.). — Coca Leayes.

5ri*



Bas kurz-gestielte B latt ist 3— 8 cm Jang, oval bis elliptiscb, 2—4 cm breit, an der 
Spitze stumpf oder ausgerandet m it kleinem, (in der Drogę meist) abgebrochenem Staeliel- 
spitzclien, ganzrandig, der Rand etwas nach unten nmgerollt, oberseits olivengriin, unter- 
scits dunkelgraugriin. Ziemlich sprdde, leicht zerbrechlich. Yom Mittelnerv geben die 
Sekundarnerven unter fast, rechtem Winkel ab, um zahlreiche zarte Anastomosen zu bilden, 
zwischeu denen etwas derbere (Tertiar-) jN:erven in der ausseren Halfte heryortreten. Neben 
dem Primarnery auf der Unterseite des Blattes meist zwei zarte Linien, neben denen 
selten nocli zwei weitere sicktbar werden.

Die Epidermis der Oberseite m it zarten Cuticularzapfchen, die von oben ais feine 
Kornchen erscheinen, dieselben Zapfchen auch auf der Epidermis der Unterseite, dereń 
Zellen ansserdem papillos vorgewdlbt erscheinen. Stomatien mit zwei Nebenzellen nur auf 
der Unterseite. (Fig. 202. 203.) Der Mittelnery mit einem Belag von Fasem.

Unter der Epidermis der Oberseite eine Reibe von Palissaden, die zuweilen gefiicbert 
sind und in jeder Zelle dann einen Oxalatkrystall entbalten. An den „Linieli11 jederseits 
der Mittelnerven erscheint die Epidermis etwas yorgewolbt, und unter ihr liegt eine ldeine 
Gruppe zuweilen kollenchyniatisch yerdickter Zellen.

A

f i g .  202.
Epiderm is der Oberseite des Cocablattes 

m it anhaftem łen Pnlissadenzellen p.
160 mai vergrbssert.

(N aeh  M o k l l e r ,

B

F ig . 203.
Epiderm is der Unterseite des Cocablattes mit 
SpaltOffnungen sp  und don dentlich hervor- 

tretenden Papillen. 160 mai vergrossert. 
Mikroskopie.)

Das P u lv e r  bietet wenig Charakteristisches: Hin und wieder flndet man in dem- 
selben, nachdem man es mit Chloralhydrat atifgebellt bat, Fetzen der Epidermis der Unter
seite m it den papillos vorgewolbten Zellen oder Krystalle aus den Palissaden.

Kestandtheile. A lk a lo id e :  C o ca in  Ci,H21N 04, anscheinend in allen Cocasorten, 
fast frei von anderen Alkaloidem in der breitbliitterigen peniyianisehen und in der bolivia- 
nischen Waare. C in n a m y lc o c a in  C,0H5SNO4, reichlich in der Javacoca, oder der aus 
Britisch-Indien, aucłi in der Trujillcoca, in kleinen Mengen auch in den beiden bei Cocain 
genannten Sorten, C ocam in  (a-Truxillin) C3sH4(1N20 8, in allen Sorten,' Isococamin 
(/>-TruxilIin) C.!8HION20 8, anscheinend in allen Cocasorten, liamentlich in der Trujillsorte, 
H o m o co c am in  in siidamerikanischen Sorten, I io m o iso c o c a m in , beide letzteren zweifel- 
haft, B e n z o y lp s e u d o tr o p e in  C15Ht9NOa in der Javasorte, B e n zo y le c g o n  in C18H16N04, 
forner a m o rp h e , n ic h t  f l i i c h t ig e  B a se n  in der Jayasorte; H y g r in ,  nach neueren An- 
schauungen nicht einheitlich.

Ferner enthalten die Blittter M e th y ls a l ic y la t  (jungę Blatter 0,13 Proc., alte 
0,02 Proc.), C o c a g e rb s a u re  C1?IL,O10 . 2H,,0, C o c a tin  (dem Quercetin ahnlicb), 
C17H22O10. 2PI20 , in der indischen W aare, C a ro t in  in einor Boliviasorte aufgefunden. 
P a lm ity l- /? -A m y rin  in siidamerikanischer und jayanischer Waare, /? C e ro t in in  CB3HloaO, 
ein Keton.

Der A lk a lo id g c h a lt ist ein ausscrordentlich wechselnder: jungę Blatter sind aul 
reichsten (bis 2,4 Proc.), altere 0,7—1,75 Proc., nach anderen Angabcu kann der Gebalt



auf 0,36 Proc. sinken. Es ist daher eine quantitative Bestimmung selir am Platze. Es 
scheint, dass die grossere oder geringere Sorgfalt beim Trocknen von Einfluss auf den 
Alkaloidgehalt ist.

Bestimmung der Allcaloide. Nach Keller :
12 g gepulyerte Cocablatter werden in einem Arzneiglase yon 250 ccm mit 120 g 

Aether iibergossen, nach 15 Minuten fiigfc man 10 ccm Ammoniak hinzu und schuttelt 
wiederholt kriiftig. Nach l /,3 Stuude giebt man 20  ccm Wasser zu und schuttelt wieder krtif- 
tig, Das Pulyer ballt sich mm zusammen. Man giesst 100 g der atherischen Losung . 
(== 10 g Pulver) ab, lilsst einige Zeit zum Absotzen stehen und schuttelt darm die klare 
Lflsung im Scheidetriehter mit 50 und 25 ccm 0,5 proc. Salzsaure ans, oder so lange, bis 
sie mit MEYER’schem Reagens keine Trubung mehr giebt. Die sauere wasserige Losung 
wird nOthigenfalls filtrirt, im Scheidetriehter alkalisch gemacht und zweimal mit je 40 ccm 
Aether ausgeschuttelt, oder so lange, bis eine Probe der letzten atherischen Ausschuttelung, 
auf einem Uhrgltlschen verdunstet und mit 1/.2proc. Salzsaure aufgenommen, mit Meyeii- 
schem Reagens keine Trubung mehr giebt. Die atherische Losung wird aus einem tarirten 
Kolbchen abdostillirt, der Riickstand im Wasserbade getrocknet und gewogen. Er giebt 
die Allcaloide aus 10 g Pol. Cocae. Zur Titration lost man den Riickstand in 5 ccm Alko
hol, setzt 15 ccm Wasser hinzu, farbt mit einem Tropfen IIamatoxylin (1:100) und lasst 
l/ao N. Salzsaure bis zur bleibenden Golbfarbung hinzufliessen.

1 ccm ‘/J0 N. 1101 =  0,01515 g O ocaln.
Das H y g r in  resp. die unter diesem Namen zusammengefassten Korper gehen aus 

der ammoniakalischen wasserigen Ldsung niebt in den Aether iiber, man kann es mit 
Chloroform ausschiitteln.

Sorten. Man unterschcidet ineist zwei Sorten: 1) p e ra a n is c h e  B la tte ig  die 
kleiner, zarter, und daher haufig zerbrocheu und heller sind; 2) b o liv ia n is c h e  B la t t e r ,  
die grosser, dicker und dunkler sind (vergl. S. 870).

Einsam m lung, Aufbeieahrung. Die Pflanzen geben je nach der Lagę etc. 
nach l 1/2—3 Jahren die erste Ernte, die dann alle 12—14 Monate bis 40 Jabre lang 
wiederholt wird; giiiistig' gelegene Pflanzungen sollen jahrlicli drei Ernten gestatten, wo- 
bei die Pflanzen aber bald zu Grundc gehen. — Die gesammelten Blatter werden rasch 
und sorgfaltig getrocknet. Unsorgfaltiges Trocknen und Aufbewahren soli den Alkaloid- 
gehalt bedeutend herabmindern. — Man bewahrt die Blatter in Blechkisten, das Pulver in 
gelben Stopselglasern. — Cocablatter sind in Deutsckland dem freien Yerkehr entzogen.

Wirkung. Yergi. Cooain.
Anwend-ung. Ais Kaumittel; in Pulvei'form zu 0,3—1,0, ais Aufguss oder Ab- 

kochung (2,0—8,0:100,0), ais Tinktur oder Wein. Diese Arzneiformen werden seit der 
Reindarstellung des Cocaius lcaum noch verordnet. Die reichliche Verwendung der Coca
blatter in Sudamerika ais Genussmittel ist bekannt, man kaut sie allein oder mit Kalle, 
Tabak oder m it der Asche yon C h en o p o d iu m  Q uinoa. — Der r e ic h l ic h e  Import der 
Blatter nach Europa, wo man friiher die Alkaloide in Deutschland aus den Blattern dar- 
stellte, hat aufgehort, seit die Rohalkaloide an Ort und Stelle gewonnen werden.

Aqua Cocae ist wie Aqua Chamomillae (S. 716) zu beroiten.
Extractum Cocae alcoole paratum (Gall.). E x t r a i t  de C oca a lc o o lią u e ,  wird 

wie Extr. Digitalis Alcohole par. (Gall.) bereitot.
Extractum Cocae fluidom (U-St.). F lu id  E x t r a c t  o f Goca. Aus 1000 g Ooca- 

blattern (No. 40) und q. s. yerdtinntem Weingofct (41 proc.) im Yerdrangungswege. Mau 
befeuchtet mit 450 ccm, sammelt zuerst 800 ccm, dann 1. a. soviel, dass man 1000 ccm 
Extrakt erhiilt. Die M u n c h e n e r  Vorschrift lasst statt eines 41 proc. eineu 60proc. Wein- 
goist yerwenden.

Extractum Cocae liquidum (Brit.). L iq u id  E x t r a c t  of C oca. Aus 1000 g
Cocablattern (No. 20) und q. s. Alkohol (60 Yol. Proc.) im Verdrangungswege. Man misobt 
mit 2000 ccm, sammelt zuerst 750 ccm und weiter 1. a. soviel, dass man 1000 ccm Extrakt 
erhalt. — G abe: 1—3 ccm.

Sirapus Cocae (Gall.). S iro p  de G oca wird wie Sirupus Chamomillae (S. 716) 
bereitet.

Tinctura Cocae (Helv.). T e in  tu r  o ou A lc o o le  de G oca (Gall.) Coca-
Tinktur. G a ll .:  Aus grób gepulyerten Cocablattern 1 Th. und Alkohol (60proc.) 5 Th. 
dureb lOt&gige Maceration. B a d . E rg a n z .-T a x e : Ebenso. H o lv .: Wie Tinctura Calami 
Holy. (S. 537).



Yiiimn Cocae (Ergiinzb. Iiolv. Gall.). C o caw e in . V in do C oca. O enolś do 
C oca. — E rg iln zb .: Cocabliltter 5 Th., Siidwein 95 Th. — H o lv .: Cocablatt (II) 5 Th, 
Marsalawoin 100 Th. Nach 8 Tagen auszupressen und zu filtriren. — G all.: Cocabliitter 
6 Th., Wcin von Grenache oder Rothwein 100 Th. — B ad. E rg a n z .-T a x e : Coea-Fluid- 
cxtrakt 50 Th. dampft man auf 20 Th. ein und ldst in 80 Th. eines sussen Sudweines. — 
P h a rm . R u n d s c h a u : Cocabliltter 10 Th., Kognak 5 Th., Sherry 80 Th., siissor Ungar 
wein 20 Th.; in 100 Th. Kolatur 0,5 Oitronensaure lOson.

Zur fiereitung von Cocawoin soli sich ein mit 2 5 proc. Weingeist durch Reper- 
kolation gewonnenes Fluid-Extrakt wegen soiner KlarlOslichkeit in Wcin besonders eignon.

Aqua dentifricia cum Ooca.
C o c a - Z a h n w a s s e r  (Apoth. Zeitg.).

lip . 1. Foliorum  Cocae 100,0
2. A lum inis 15,0
3. Coecioneliae pulver. 100,0
4. Spiritus 800,0
5. Olei M enthae piperit. 4,0
6. Olei Caryophyllorum 4,0
7. Olei Rosae 1,0
8. Spiritus Coclilcariae 400,0
9. Saccharim  0,4.

M an d igerirt 1—4 vier Tage lang und iost 5—9 
im F iltra t.

Pasta dontilricia cum Ooca.
C o c a  -  rL  a li n p a  s t  a. 

lip . Caleii carbonici praecipit. 90,0
Saponis medicati 30,0
Ossium Sepiao pulv. 15,0
T incturae Cocae 45,0
Olei M enthae piperit. 0.6
Olei Unonae odorat. 0,3
Glycerini 30,0
Ph)oxinrotli q. s.

Yergl. liierzu dio Bem erkungen auf S. 554.

Ptlsana dc folio Cocae (Gall.).
T i s a n  c do  C o ca . 

lip. Foliorum  Cocae 10,0
Aquao destillatae ebull. 1000,0. 

N ach 3/2 Stundo durchzuseihen.

Acetractum Cocae lluidum. Ais F lu id - A c e t r a k to  bezeichnet R emingtoneine neue 
Arzneiform, wolche durch Reperkolation bestimmter Drogon mittolst lOproc. Essigsiiure 
hergestcllt wird. Besonders oignen sieli dafiir die narkotischen Pflanzonstoffc, auoh die 
Cocabliltter.

Celerine ist eine Mischung von Sollerie-, Coca-, Kola- und Viburnum-Fluidextrakt 
init, Weingeist, Zuckor- und Pomeranzen-Essenz.

Cocapilleu des Dr. A lvahes. sind den folgendon abnlicb.
Cocapillen des Dr. Sampson. 1) Pillen aus Oocacxtrakt, Cocapulvor und Morphin. 

2) aus Cocaextrakt und Eisenpulver.
E lix ir  B rayais: Golfem 1,25, Essentia Cocae 0,25, Tlieobromin, Yanillin aa 0,0025, 

Natr. benzoic. 1,5, Curaęao blauc. 500. (Wiener Yorschrift.)
Yin B bayais: Extr. Cocae 2,5, Extr. Kuc. Kolae 10,0, CoffcJn. 1,0, Tlieobromin, 

Vanillin aa 0,0025, Natrium benzole. 1,8, Vinum Pedro Ximenez 500. (Wiener Vorsehrift.)
E lix ir  Cocac. 60 g  Cocablatter macerirt man 12 Stunden mit 120 g Alkohol 

(60 proc.), fugt 500 g wcissen Malagawein zu, presst nach 8  Tagen ab, setzt 350 g Zucker- 
sirup hinzu und erschopft den Pressrilckstand mit q. s. Wasser, so dass das Ganze 1000 g 
ausmacht. (Pet. Mon. de la Ph.)

II. In Brifisch-Indien und auf Java befindet sieli eine Art in Kultur, die man ais 
ErythrOXylon Bolivianum Burek bezeichnet. Sie unterscheidet sich voii E. Coca durch 
griissere, melir elliptische, lederige Bliitt.er, die auf dem Mittelnerv einen eigenthiimlichen, 
scharf hervortretenden Kanim haben. Alkaloidgehalt gering, 0,55 Proc.

III. ErythrOXylon pulchrum St. Hil. in Brasilien soli 0,005 Proc. Cocain 
enthalten.

IV. ErythrOXylon monogynum Roxb. aus Ccylon, dereń Bliitter auoh nach Eu
ropa gekommen sind, enthiilt keiu Alkaloid.

Cocainum.

I f  Cocainum. CocaTn. Erythroxylin. Cocainc (Gall.). Cocaina (Brit.). 
C17H21NO.i. Mol. Geiv. =  303.

In den Cocablattera wurden ausser Cocain bisher die folgendon wesentl ichen  
Bestandtheile nachgewicsen: A. B asen : C in n a m y lc o c a in  C^H^NO,, y Isatropylcocain 
( =  Truxillin, Truxillcocain, Cocamin) C1„H23NO„ B e n z o y lp s e u d  o t ro p o in  (Benzoyl-y- 
Tropein) 0 16H]0N 04 — letzteres hauptsiichlich in der Java-Coca—, H y g r in  CsHi:,N0 (und



C13H24N20) mul einige weiteie Basen unbekannter oder zweifelhafter Konstitution. B. ais 
iudifferente B estam ltlie ile : Wachs, in welchem vcrscliiedene Fettsiimeester entlialten 
siwi, ferner wurden einige G e rb s a u re n  in den Blattern gefundeu.

Darstellung. Die Gewinnnng des Cocains erfolgt zur Zeit in der Weise, dass in 
Amerika die Cocablatter direkt anf Cocain verarbeitet wcrden. Ein grosser Theil dieses 
Rok-Cocains gelangt nach Europa, bezw. Dentschland nnd wird liier auf Rein-Cocain ver- 
arbeitet. Die einzelnen Fabriken arbeiten nach geheim gehaltenen Verfahren, wclehe in- 
desseu mehr oder weniger alle nur Abanderungen des im Folgenden beschriebenen sind:

Die fein gepulvorten Oocabliitter werden mit einer 20 procentigen Sodalosung an- 
gefeuchtet, hierauf mit Alineralolen — wie z. B. Benzin, Petrolather, Petroleum — aus- 
gertihrt oder ausgeschuttelt. Alan yerwendet hierzu etwa 10 Th. des Mineralols anf 1 Th. 
Blatter. Die in das Oel ubergegangenen Cocaalkaloide werden demselben mit yerdiinnter 
Schwefelsanre entzogen. In gleicher Weise werden noch einige Oelausziige bis zur voI- 
ligen Erschopfung der Cocablatter gemacht. Die saure Losung der Alkaloide wird mit 
iiberschtissiger Sodalosung versetzt, es fallt Cocain mit Isatropylcoeain, Cinnamyleocain 
nnd etwas Hygrin aus. In der Lauge verbleibt der griissere Theil dęs Hygrins. Das 
abfiltrirte und abgepresste Bob-Cocain wird zur Reinigung aus Alkohol umkrystallisirt. 
Das gewonnene reine Cocain wird zur Ueberfiikrung. in das Chlorhydrat, in wenig starkem 
Alkohol geliist und die Losung mit alkoholischer Salzsaure neutralisirt. Es krystallisirt 
alsdann das Chloriiydrat aus.

Eigenschaften des Cocains. Das f re ie  Cocain krystallisirt aus Alkohol in 
grossen, farblosen, monoklinen, 4— 6 seitigen Prismen. Es schmilzt bei 98° C., hat einen 
bitterliehen Geschmack und macht die Zungenneiwen vorubergehend gefiilillos. Es ldst 
sich in etwa 700 Th. Wasser von 12° C. und ist loslich in 10 Th. Alkohol, 4 Th. Aether, 
Benzol, Toluol, Schwefelkolilenstoff, Chlorkohlenstoff, 0,5 Tli. Chloroform, 14 Tli. Terpen- 
tinbl, 12 Th. 01ivenbl, Aceton, Essigiither, Petroleum, unloslich in Glycerin. Die Losungen 
drehen die Ebene des polarisirten Lichtes nach links. Die Formel des Cocains ist 
Cl?H2lN04. Cocain wird von verdiiiinten Sauren leicht geliist und bildet damit uieist 
krystallisirbare Salze. Bei der Salzbildung yerhalt es sieli ais e in s i iu r ig e  Base. Die 
wasserigeu Losungen werden durch Am moniak, Alkali- oder Alkalikarbonatldsung gefallt.

Saure Cocainlosungen geben mit Kaliumferroeyanid- und Chromsaureldsungen Nicder- 
schlage, ferner geben die Cocanisalzlosungen starkę Niederschlage mit den allgemeinen 
Alkaloulreagentien. Charakteristisch fur Cocain -ist die folgende Reaktion: Miseht mau 
einige Tropfen einer Cocaiiiliisung mit 2—3 ccm Chlorwasser und fiigt einige Tropfen 
einer 5 procentigen Palladiumclilorurlosung binzu, so entstelit ein scliiin rotbor Rieder- 
sclilag, unliislich in Alkohol und Aether, loslich in unterschwcfligsaurem Natron. 
(Gbbitthbke.)

Schon beim Kochen m it Wasser, rascher beim Erhitzen mit Salzsaure, verdunnter 
Schwefelsaure oder Barytwasser wird das Cocain gespalten in Methylalkohol, Benzoesaure 
und (Links) Eogonin:

Ci7H21N 04 - f  2 Ii,O =  C9H16N03 +  C,Ho0 , +  ClI3OH.
Cocain Ecgonin Benzoesiiure Aletliylalkohol.

Naoli dieser Spaltung ist das Cocain aufgefasst worden ais der Methylatlier des 
Benzoyl - Ecgonins. Die Riclitigkeit dieser Anffassung ist bewiesen worden dadurch, 
dass es moglich gewesen ist, das Cocain aus Eogonin durch Benzoylirung und Methylirung 
desselben synthetisch wieder aufzubanen. Da zur Zeit die Konstitutionsformel des Ecgonins

ziemlich aufgeklart ist, so ist damit auch die Konstitu- 
tion des Cocains ersehlossen. Die erwalinte Synthese hat 
aber auch eine bedeutende praktische W ichtigkeit: In 
den Cocablattcrn kommen in ziemlich erheblicher Menge 
ausser dem Cocain noch andere Basen vor (Cinnamyleocain 
Isatropylcoeain, u. a. s. oben), welche zum Theil nieht

CH2------CH OH -  COjCII,
i I I II

uch , o<r
I I I o . cocuh6
CHj---- Cli------ CII,

O m t u ii



krystallisiren, zum Tlieil unerwiinsckte Nebenwirkungen bcsitzeu. Diese Basen Iiefern, so- 
w eit sie Ecgonin-Derivato sind, beim Erhitzen mit Salzsaure etc. (s. obeu), Ecgonin, uml 
dieses kann uunmekr zur Darstellung von synthetisekem Cocain verwendet werden. Ausser- 
dem aber ist es mijglich, durch Einfuhrung anderer Saure- und Alkobolreste in das Ecgoniu 
Yerbindungen vom Charakter des Cocains darzustellen, welche bisker in der Natur nock 
nicht aufgefunden wordeu sind.

f  Cocamum hydrochloricum (Austr. Germ. Helv.). Cocainae Hydrochloras 
(U-St.). Cocainae ilydrochloridum (Brit.). Cocainum niuriaticum. Cocainchlor- 
hydrat. Cocainliydrochlorat. Salzsaurcs Cocai'11. CliIorwasserstofl‘saares Cocain 
C^IL.NO,. IlCi. Mol. Go w. =  330,5.

Von den kier beriicksicktigten Pharmakopoen kaben Austr., Brit., Germ., Helv. und 
U-St. das wasserfreie Salz obiger Fonuel aufgenominen. Die G all. dagegen liat das 
wasserhaltige Salz recipirt, s. unten.

D arstellung. Dio Verfnkren zur Darstellung des salzsauren Cocains werden v«n 
den einzelnen Eabriken gekeim gekalten. Indessen sind die nackstehenden Verfakren 
tkatsflchlick im Gebraucke: l | Man noutralisirt okno  A n w e u d u n g  von W arnie 100 Tli. 
Cocainba.se bei Gegenwart der notkigen Menge von Wasser mit Salzsaure, wozu etwa
48,1 Th. einer 25 procentigen Salzsaure erforderlich sind. Man bringt alsdann die Losung 
im Vacumn iiber Schwefelsiiure oder Calciumclilorid zur Trockne un d kry ■stallisirt den 
trocknen Ruckstand aus starkom Alkohol in der Hitze 11111. Wasser liisst sieli zum Kry- 
stallisiren nicht verwenden, wcil man alsdann ein wasserkaltiges Salz erkiilt und weil 
ferner durck liingere Eiuwirkmig von Wasser und der W annę tkeilweise Zersetzung des 
Cocains eintritt. 2) Man lost die trockene Cocainbase in Aetker oder Petroliither und 
leitet in diese Losung trockenos SalzsSuregas. Das salzsaure Salz fallt in Form von 
Schuppcken aus. 3) Man lost das freie Cocain in Alkohol, noutralisirt die Losung mit
alfeokoliseker Salzsaure und fiillt aus der Losung das Salz m it Aetlior.

Eigenschaften. Das wasserfreie Cocainkydrochlorid liildet entweder farbkuje 
durchsckeinende prismatiseke Krystalle, oder breite Tafeln, oder weisse glanzende Blattchen 
vom Schmelzpunkt 181,5° C. Es ist indessen hierbci zu beackten, dass der Schmelzpunkt 
des Praparates wechselt, je  nąckdem man das Erhitzen kei der Schmelzpunktsbestimmung 
rasch oder langsam vornimmt. Bei langsamem Erhitzen findet man den Schmelzpunkt bei 
etwa 180° O., bei raschem Erhitzen kann man ihu iiber 200° C. iinden. Es ist in 0,75 Tli. 
kalten Wassers, leickt in wasserhaltigem, schwer in absolutem Alkohol loslich. Das Salz 
ist unloslich in Aetker, Petroleum, Bcnzin, Benzol und Toluol, loslich in Aceton imd 
Chloroform. Die Losungen reagiren neutral. Ans konc. wasseriger Losung krystallisirt es 
mit 2 Molekiilen Wasser in prismatiseken Nadeln, welche ikr Wasser sekr leickt akgeben. 
Das aus Alkohol krystallisirte Salz ist wasserfrei und nacli der Formel: C1,H,21N01 .HC1 zu- 
sammengesetzt. Das Molekulargewickt ist 339,5. Es entkalt 89,25 Proc. freie Base.

Die Losungen besitzen einen bitteren Geschmack und rufen auf der Zunge eine 
yorubergekende Gefiihllosigkeit kervor. Die konc. wasserigen Losungen werden durck 
Ammoniak und Alkalien gefallt. K a l iu m p e r m a n g a n a t  giebt in denselben einen kry- 
stallinischen yioletten Niederscklag von Cocainpermaiiganat. P ik r in s a u r e  fallt ein 
gelbes Pikrat. Verdiinntere Losungen geben mit P l a t i n -  und G o ld c k lo r id  eiuen 
gelben, mit Q u e o k s i lb o rc h lo r id  einen weissen, mit J o d  lo s u n g  einen brauneu Nieder- 
schlag. Die ziemlicli stark mit Salzsaure angesauerte yerdiinnte, wiisserige Liisung giebt 
mit K a liu m c k r o m a t einen orangegelben Niederscklag.

Die wasserigen Losungen zersetzen sick in eiuiger Zeit, und ist es daker rittklick, 
solche nicht zu lange aufzubewahren.

Das Cocain gekdrt zu denjenigen Alkaloidcn, welche keine Farbenreaktionen geben.
Es wird daher ndtkig scin, dio Reaktioneu, au denen man das Cocain und seine Salze er- 
kenuen kann, genau zu besprecken.

I d c n t i t S t s r e a k t i o n e n .  Man bereite einc Losung von 0,25 g des Snlzes mit 
25 ccm Wasser. Die Losung rnuss yollig klar und n e u t r a l  sein. 1) 5 cciii dieser LSsuiig



geben auf Zusatz von einem Tropfen Kalilauge zuerst eine weisse milckige Trttbung, aus 
welcher sieli znnachst weisse karzige Klumpcken, spater feine, weisse Nadelekeu 
abscheiden.

Diese Abscheiduiig (von freiem Cocain) lose sieli sobr leielit in Weiugeist. und 
Aother auf. 2) Je  5 ccm der gleicken Losuug geben, mit cinigeu Tropfen Salzsaure an- 
gesauert, auf Zusatz eiuiger Tropfen Queoksilberehloridlosuiig eiuen weissen, flockigen 
Niederscblag (das Quecksilberdoppelsalz), auf Zusatz von Jodlijsung einen braunen Nieder- 
soblag. 3) Setzt man zu 5 ccm der Losung 5 Tropfen einer 5 proc. Ohromsaurelosung, so 
bildet sich bei jedem einfallenden Tropfen ein deutliołier Niederscblag, welcher sich sofort 
wieder liist. Piigt man zu der klaren Liisung 1 ccm 'reine konc. Salzsaure, so cntstelit 
sofort ein mekr oder weniger harziger, orangegelber Niederscblag (von Cocainchromat). Bei 
allmaklichem Zusatz der Salzsaure wird der Niederscblag mebr pulverig flockig. (K. 
DIezgeb). 4) 5 ccm der Losung geben auf Zusatz von 2 ccm gesattigter Kaliumperman- 
ganatldsung einen yioletten Niederscblag (Gieskl) von Cocainpermangauat. 5) Erwarmt 
man eine kleine Menge des Salzes mit alkoholiscber Kalilauge in einem Reagireylimter, 
so trete alsbald der eigenartige Geruck des Benzoesaureatbylatbers auf. (Naehweis der 
Benzoylgruppe im Cocain.) (i) Eine Losung yon 0,1 g des Salzes in 1 ccm konc. Schwefel- 
siiure (s. S. 871) gebe, mebrere Minuten im Wasserbade, erhitzt, auf Zusatz einiger Cubic- 
centimeter Wasser eine weisse krystallinische Ausscbeidung von Benzoesśiure. Naehweis der 
Benzoylgruppe in Cocain. (Biel.) 7) Vermischt man etwas Cocainehlorhydrat mit Kalomel, 
und macht diese Mischung dureb Anbaucben feuebt, so farbt sie sieb sebon im zerstreuten 
Licbte — rascher im direkten Sonnenlichte — grau infolge Reduktion des Quccksilber- 
salzes zu metallischem Quecksilber.

jP rtifuny. Mit Riicksicht darauf, dass das Cocainchlorbydrat haufig zur Resorpti.ou 
auf Scblcimbaute gebracbt und aucb subkutan injłcirt wird, empfieblt es sieb der Priifung 
desselbcn alle Sorgfalt zuzuwenden. Mail yerfiibrt zweekmassig wie folgt:

N ac liw e is  von Y e ru n re in ig u n g e n .  1) Eine kleine Probe des Salzes hinter- 
lasse bcim Verbrennen auf dem Platinbleche keinen Ruckstand (anorganische Stoffc). —
2) 0,1 g des Salzes lose sieb in 1 ccm konc. Schwefelsaure unter Gasentwicklung (HC1) 
farblos auf. (Eine Gelb- oder Braunfilrbung deutet auf m a n g e lb a f te  R e in ig u n g  des 
C ocains. Eine Beimengung von Z u c k e r  oder von anderen organiseben Stoffen giebt 
eine Braunfarbung, eine solcbe von S a l ic in  eine Rotbfarbung.) — 3) 0,1 g des Salzes 
lose sieli in 1 ccm Salpetersikire farblos auf. (Eine zufallige Yerunreinigung m itM o rp b in  
giebt eine rothe Farbung.) — 4) P e r m a n g a n a tp r o b e :  0,1 g des Salzes werden in 5 ccm 
Wasser unter Zusatz von 3 Tropfen yerdlinuter Scbwefelskure gelost. Ein Tropfen einer 
1 proc. Kaliumpemanganatldsung rufę eine Violettfarbung heryor, welebe im Laufe einer 
balben Stunde keine Abnahme zeige. Man aehte hierbei darauf, dass kein Staub in dio 
Losung bineinfalle, welcher event. eine Reduktion der Permanganatlosung bewirken kann.

Diese Probe zeigt Veiuureinigungen des Cocains m it C in n a m y lc o c a in  an, welcbes 
Alkaloid von Kaliumpermanganat yolikommen zerstort wird. Sind griissere Mengen dieser 
Cocabase in dem Cocain anwesend so konnen mehrere Tropfen Permanganatlosung bei 
dieser Probe reducirt werden. Man kann bierbci annabernd rechnen, dass 1 Tropfen ver- 
brauebter Permanganatlosung — 0,4 Proc. Nebenalkaloidyerunreinigung entspricbt.

Man kann diese Probe yerscharfen, indem man sta tt eines Tropfens einer 1 proc. 
Permanganatliisung einen solchen einer 1 promilligen Losung zugiebt. Chemiscb reines 
Cocainhydrochlorid lialt diese Probe regelmassig (dasselbe gilt von guteu im Handel an- 
zutreffenden Waaren). Um die Farbung bei dieser yerseharften Probe deutlieber hervor- 
treten zu lassen, lose man besser 0,1 g des Salzes in 1 ccm Wasser und 1 Tropfen yer- 
dunnter Schwefelsaure.

5) Mac Lagan’s A m m o n ia k p ro b e : 0,1 g des Salzes werden in 85 ccm Wasser 
gelost und 0,2 ccm Ammoniak (0,960) binzugefiigt. Die Liisung bleibe einen Moment lang klar, 
sie gębo dagegen bei heftigem RUbren mit einem Glasstabe selir rasch einen krystalliniscben



Niederschlag (von freiem Cocain). In  jedem Falle muss bei eincm reincn Cocainnydru- 
ehlorid bei heftigem Kiihren im Laufe von 5 Minuten eine Krystallisation erfolgen.

T ritt eine solehe nicht ein, so ist das Coeainhydrochlorid, von mangelhafter Keinigung 
berriihrend, mit Substanzen yerunreinigt, welche die Krystallisation hinderu. — Eine sofort 
beim Ammoniakzusatze auftretende milchige Trubung deutet auf eine Verunreinigung mit 
mehreren Procenten I s a t r o p y lc o c a in  (welcbes in Ammoniak sckwerer loslieli ist ais 
Cocain).

Die Mac LA6AN’scbe Keaktion ist neuerdings von Guntiikr ais uuzuyerlassig be- 
zeicbnet worden. Gunther tlieilt mit, dass nach seincn Erfahrungen gerade reino Cocain- 
chlorhydrate bei der genannten Keaktion eine krystallinische Abscheidung nicht geben, 
dass yielmehr die Krystallisation des Cocains bei der Mac 1/AGAN’schen Keaktion bedingt 
werde durcb die Anwesenheit einer bei 111° C. schmelzenden Base CJSHoaN04, welche env 
weder mit Cocaethylin identiseh oder isomer sei. — Diese Angabon sind von O. F. Bóhbingek 
& Schnę bezweifelt worden. Diesen ist es nicht gelungen aus Cocablattern eine llase vom 
Schmelzpunkt 111° C. in irgcndwie bcmerkenswerther Menge abzuscheiden. Dagegeu halten 
sic die Mac IiAcuiPsche Probe ais eine werthyollc Keaktion zur Benrtheilnng der .Reinheit 
der Cocainsalze.

(!) Eine Probe des Salzes, bei 100° C. erhitzt, gebe keine wesentliche Gewichtsab- 
nahme (Abwesenheit von Krystallwasser). Vor mehreren Jahren war das bereits erwahnte 
w a ss  e r h a l t i g e  C o c a in c h lo r h y d ra t  C17H21NO.i . H C l-f-2H 20  voriibergehend einmal im 
Handel. Es bildet feuclit aussehende, vdllig durchsichtige Saulen. ist aber nach dem 
Arzneibnche n ic h t  z u g e la s s e n .

A ufbew ahruny. Das Praparat werde in gut versehlossenen Gefassen y o rs ic h tif  
aufbewahrt.

W irhung, Anwendung und Dosirung. Das Cocain zeiehnet sich dureh seine 
Eigenschaft aus, die Endigungen der sensiblen Nerven voriibergehend zu liikmen, und zwar 
werden nur solehe Nerventheile dureh die Cocainwirkung beeinflusst, welche in direkte 
Beriihrung m it der Cocainlosung gelangen. Diese Eigenschaft hat dem Cocain seine weit 
gehende Anwendung ais lo k a le s  A n a s th e t ic u m  verschafft.

Die Schleimhiiute resorbiren Cocain aus seiner wasserigen Salzlosung mit grosser 
Leichtigkeit, und werden daher solehe sehr rasch aniisthesirt. Um an anderen Korper- 
stellen eine Gefiikllosigkeit hervorzurufen, muss man, da die Epidermis die Einwirkung 
der auf die Ilau t gebrachten Cocainlosung auf die Nervenendigungen yerhindert, 
die Lbsung subkutan injiciren, um sie mit den Nerven in Beriihrung zu bringen. 
Die W irkung des Cocańrs tr itt  in einigen Minuten ein und hiilt 10—15 Miuuten 
lang an.

Das Cocain hat in den wenigen Jahren seiner praktisehen Verwendung eine sebr 
weitgehende therapeutische Bedeutung erlangt. Es findet Anwendung bei chirurgischea 
Operationen, Zahnextraktionen, zur Beseitigung von Zabn- und Brandwundschmerzen. 
Es ist ein unscliiitzbares Mitteł bei operativen Eingriffen in die Nase, den Kachen, den 
Kehlkopf, die Urogenitalapparate, wie in der Ophthalmologie geworden. — Man ver- 
wendet zu Bepinselungen von Sclileimhauten 10—20 procentige Coeainhydrochlorid- 
losungen, zu Eintraufelungen in das Auge 2—10 procentige, zu Injektionen 5—10 procentige 
Losungen.

Boi Zabnextraktionen wird das Fleisch des kranken Zalines zuerst mit der Cocain
losung eingerieben, hierauf ‘/i 'k Pravazspritze einer 5 procentigen Losung eingespritzt. 
Man kann auf solclie Weise in den meiston Fiillen mit 0,0125—0,025 g Cocainchlorhydrat 
nach 5—10 Minuten eine vol!ig schmerzlose Estraktion vornehmen.

Cocain, innerlich genommen, unterdriiekt das Hunger- und Durstgefiihl. Man vcr- 
wendet es, um den Brechreiz bei Schwangerschaften und bei der Seekrankheit zu beseitigen. 
Es findet ferner Anwendung zur Bekiimpfung des Morphinismus. Vor dem langer fort- 
gesetzten, regelmiissigcn Cocaingebraueh ist unbedingt zu warnen, da derselbe eine 
Neryenzerriittung, entsprechend der chronischen Morphinvergiftung, heryorruft (Cocainismus).



H o c lis te  G ab en. pro dosi 0,05 g Germ. Helv. (0,1 g Austr.). pro die 0,15 g Genu. 
Helv. (0,3 g Austr.). Injektionsdosis. Nacb H elv .: pro dosi 0,05 g, pro die 0,1 g.

f  Chlorhydrate de Cocaine (Gall). Wasserhaltiges Cocabiclilorhydrat. 
C17H21 3St0 4.1101 +  211,0. Mol. Ge w. =  375,5.

Krystallisirt man das salzsaure Salz nicht ans starkem Alkohol, sondern ans stark 
verdthmtem Alkohol oder aus Wasser um so erłialt man das Salz der G all. Kurze derbe, 
durchsichtige, feucht aussehende Prismen, welche an der Luft leicht yerwittern, hei 100° C. 
volIig wasserfrei wcrden imd alsdann hei 182° G. schmelzen.

Das Salz entspricht, abgeselien von seinem Wassergehalte, vollig dem wasserfreien und 
euthalt: 80,69 Proc. Cocain, 9,72 Proc. Chlorwasserstoff und 9,59 Proc. Wasser.

CocaYn-Streupulver-UNNA. Bp. Cocami hydrochlorici 0,5—1,0, Magnesii carbo- 
nici 10 ,0 .

Collodium Cocami Unna. Ep. Cocami puri 1,0—2,0, Spiritus aetherei 1,0, Collo- 
dii q. s. ad 50,0.

Cocam-Salbenseife - Unna. Ep. Cocami puri 1,0, Saponis unguinosi M ie l c k  49,0.
Cocain-Ocl-UNNA. Ep. Cocami puri 1,0, Olei Araygdalarum 49,0.
Cocain-Watte. Ep. Cocami hydrochlorici 3,0, Spiritus 50,0, Aquae destillatae 100,0, 

Gossypii 100,0.
Cocain-Morpliin-Watte. Ep. Cocami hydrochlorici 3,0, Morphini hydrochlorici 1,5, 

Spiritus, Aquae destillatae aa 75,0, Gossypii 100,0.
Cocain-Bor-Watte nach E ller . Acidi borici 2,0, Glycerini 4,0, Aquae destillatae

30,0, Cocami hydrochlorici 2,0, Acidi carbolici 1,0, Gossypii 30,0.
Dr. Hinkle’s Pastilleii gegen Ifeiserkeit. Ep. Cubebaruin, Acidi benzolci aa 0,15, 

Cocami hydrochlorici 0,005, Eucalyptoli 0,075, Tragacanthae 0,075, Succi Liquiritiae 1,5, 
Sacchari 5,0, Olei Anisi 0,015, Succi Eibium nigrorum q. s. ad pastillos 100.

Odontodol, i ta l io n i s c h e s  Z a h n s c h m e rz m itte l .  Ep. Cocami hydrochlorici 1,0, 
Aquao Laurocerasi 1,0, Tincturae Arnicae 10,0, Liąuoris Ammonii acetici 20,0.

Bohlia, S c łin u p fe n m it te l .  Ist eine Auflosung von Cocainchlorhydrat und Koch- 
salz in Wasser und Glycerin. [Aufrecht, B. F ischer].

Stimm-Tabletten von Emmel in Munchen enthalten pro Stuck: 0,15 Borsaure, 
0,15 Kaliumchlorat (KC103) und 0,001 g Cocatnchlorhydrat.

Dentola zum Aufpinseln auf schmerzhaftes bez. geschwollenes Zalmfłeisch ist eine 
Auflosung von 1 Th. Cocamehlorhydrat und 10 Th. Kaliumbromid in 200 Th. Wasser 
und 200 Th. Glycerin.

Angina-Pastilleii von Dr. E. B loch (St. Leonhardts-Apotheke) in Basel: enthalten 
por Pastille 0,01 Cocamchlorid, ausserdem Kaliumchlorat, Borax und Zucker.

Salia nnnosthotica Schleich .
Schleich’8 a n a e s t h e t i s e h e s  S a lz  I.
Bp. Cocaini hydrochlorici 0,2

M orphini hydrochlorici 0,025 
N atrii chlorati sterilisati 0,2.

Fiir 100 ccm storilisirtcs Wasser.
o d e r:

lip. Cocami hydrochlorici 0,1
Codelni phospliorici 0,06
N atrii chlorati sterilisati 0,6.

F u r 100 ccm storilisirtcs Wasser.

Schlkich’s a n & s t l i e t i s c h c s  S a lz  II.
lip. Cocami hydrochlorici 0,1

M orphini hydrochlorici 0,025 
N atrii chlorati s terilisati 0,2.

Fiir 100 ccm storilisirtcs W asser.
oder:

lip. Oocaini hydrochlorici 0,05
Codelni phospliorici 0,06
N atrii chlorati sterilisati 0,6.

Fiir 100 ccm storilisirtcs Wasser.

Schlkich\s a n & s t h e t i s c h e s  S a l z  IIT.
lip* Oocaini hydrochlorici 0,01

M orphini hydrochlorici 0,005 
N atrii chlorati sterilisati 0,2.

1’ iu- 100 ccm sterilisirtes Wasser.

Solutio Oocaini et Hydrargyri biclilorati.
Bp. H ydrargyri biclilorati 0,02 

Cocaini hydrochlorici 0,1 
Aquae 10,0.

Soli eine klare Losung gehen [Lamanna]
II.

Itp . Cocami hydrochlorici 0,1 
H ydrargyri biclilorati 0,2 
Glycerini 7,0
N atrii chlorati 0,75
Aquae q. s. ad 20,0

Man lOst den Sublim at in  der Httlfte des Wassers, 
fttgt das Koclisalz u. das Glycerin liinzu, m ischt 
dann die CocainlOsung unter Um schutteln hinzu 
und giesst don Best des W assers zu.

Tahlottae Oocaini zur Inllltrations-Anasthcsio.
ITausmann-Cu ste r .

I. Z u r  L O s u n g  I, 0,2 p r o c e n t i g .  
Bp. Cocami hydrochlorici 0,05

N atrii chlorati 0,05
M orphini hydrochlorici 0,006.

F iir 25,0 sterilisirtes Wasser.

II. Z u r  L o s u n g  II, 0,1 p r o c e n t i g .  
Bp. Cocaini hydrochlorici 0,05

N utrii chlorati 0,1
M orphini hydrochlorici 0,0125. 

F u r 50,0 sterilisirtes Wasser.



III. Z u r  L (5 s u  lig  II I , 0,01 p r o c e n t i g .  
Bp. Cocaini hydroclilorici 0,005 

N utrii chlorati 0,1
M orphini hydrocblorici 0,0025.

T ur 50,0 sterilisirtes Wasser.

L iquores a n ae s tlie tio i Sc h l e ic h .
I* S t a r k o  L o s u n g  z u r  I n f i l t  ra m io n  s -  

A n i i s t h e s i e .
lip . Cocaini hydrochlorici 0,2

M orphini hydrochlorici 0,025
N a tiii chlorati s terilisa ti 0,2 
Aquae destillatae sterilis. ad 100,0 
Acidi carbolici (5 proc.) gtt. II.

o d e r:
Rp. Cocaini hydrochlorici 0,1

Codeini phosphorici 0,06
N utrii chlorati sterilisati 0,6
Aqnao destillatae sterilis. ad 100,0 
Acidi carbolici (5 proc.) gtt. II.

II, N o r m a l - L O s u n g  z u r  I n f i l t r a t i o n s -  
A u f t s t h o s i  o.

Rp. Cocaini hydrochlorici 0,1
M orphini hydrochlorici 0,025
N utrii chlorati sterilisati 0,2
Aquae destillatae sterilis. ad 100,0 
Acidi carbolici (5 proc.) gtt. II.

oder:
Rp. Cocaini hydrochlorici 0,05

Codeini phosphorici 0,06
N utrii chlorati sterilisati 0,6
Aquae destillatae steril. ad 100,0 
Acidi carbolici (5 proc.) gtt. II.

III. S o l iw a c h  o L o s u n g  z u r  I n f  u s io  u s-
A n :i s t  h o s i e.

Rp. Cocaini hydrochlorici 0,01 
M orphini hydrochlorici 0,005 
N atrii chlorati sterilisati 0,2 
Aquae destillatae ad 100,0 
Acidi carbolici (5 proc.) gtt. II.

Diese l.osungen bereitet man zweckmassig so, dass 
mail das gegltthte Kochsalz in 110 cem sterilem 
W asser Iost, diese Losung auf 110 cem einkocht 
(sterilisirt) und  nach dem  Erkalten  in ihr die 
anderen Bestandtheile auflost.

L iq u o r an ae s th e ticu s  F kohmann.
Rp. Cocaini hydrochlorici 0,05—0,2

M orphini hydrochlorici 0,025
A ntipyrini 1—2,0
Guajacoli 0,1
N atrii chlorati 0,2
Aquae sterilisatae 100,0.

Ais Injektions-A nftstheticum  in  der z a h n f t r z t -  
1 i c li on  Praxis.

f  Cocainum hydrobromicum. Cocaiubroinhydrat. Bromwasserstoffsaurcs 
Cocain. C19HaiNO|. Illir. Mol. (Jew. =  384.

Die D a r s te l lu u g  erfolgt analog dem Chlorhydrat durcli Neutralisation von 10 Tb. 
freier Cocainbase m it 10,7 Th. Bromwasserstoffsaure von 25 Proc.

Das Salz gleieht dem Chlorhydrat, ist aber in den verschiedenen Losungsmitteln 
etwas weniger loicht loslioh ais dieses.

f  Cocainum salicylicum. Cocainsalicylat. Salicylsaures Cocain. C17HaiK04. 
CyHoO,. Mol. (lew. =  441.

W ird durcli Neutralisation von 10 Th. freiem Cocain mit 4,55 Th. Salicylsiinre wie 
das Cocainbenzoat dargestellt.

Dicke, kurze Tafeln, leicht loslioh in Wasser, Alkohol und in Aetker.

f  Cocainum sulfuricum. Cocainsulfat (C^IL.NO,),. II2S04. Mol. Gew. =  704.
Zur D a r s t e l l u u g  neutralisirt man 100 Th. freies Cocain mit verdiinnter Schwefelsaure, 
wozu rund 100 Th. reiner Schwefelsaure von 1,112 spec. Gew. erforderlich sind. Die 
Losung wird an einem warmen Orte oder iiber Schwefelsaure eingetrocknet. Das Sulfat 
bat niclit das gleieke Krystallisationsvermdgen wie das Chlorhydrat.

Korniges, weisses Salzpulver, in 3 Th. Wasser ldslich, von der Reinheit des Clilor- 
hydrates.

Lost mail 0,1 g Cocainsulfat in 5 cem Wasser, fiigt 5 Tropfen eiuer 5 p ro cen tig ®  

Salzsaure und 4 Tropfen einer 5 procentigen MercuriehloridliSsung hinzu, so entsteht en 
leichter, weisser Niederschlag, der auch durcli kraftiges Scliiitteln niclit vollig in Losung' 
gehen darf. Nach Zusatz von 5 ccm Wasser aber muss sieli der Niederschlag klar auf- 
lbsen. — Das Salz dient namentlich zur kombinirten Anwendung mit Silbernitrat.

ł  Coeaiimiu. - Aluminium sulfuricum, C ocain - A lum inium sulfat. Cocain- 
Alau n. Al (SO iljjC tvi£!1N O, +  12 H ,0 =  738.

Zur D a r s te l lu u g  liist man 10 Th. kryst. Aluminiumsulfat (s. S. 249) und 10,6 Th 
Cocainsulfat in otwa 80 Th. Wasser, dunstet die LOsung ein, bis sie eben anfangt, Kry- 
stalle abzusetzen, dann fiigt man wieder etwas Wasser zu, so dass sie beim Abkiihlen noeb 
klar bleibt, und bringt einen kleinen Krystall von Kali-Alaun ein. Man erlialt nun pracht- 
vollo Oktaeder des Oocain-Alauns.

f  Cocainum nitricum. Cocainuitrat. Salpetersaures CocaTu. 
HNO;. Mol. Gew. =  300.



Mail neutralisirt imter Aussckluss von Erwarmung 10 Th. in Wasser vertkeiltes 
freies Cocain mit verdunnter Salpeters&ure, wozu 8,3 Tli. Salpetersaure von 25 Proc. er- 
forderlich sind, und duustet die Losung in llaehcn Gefassen an einem wariuen Orte zur 
Krystallisation ein.

Grosse, tafelformige Krystalle, leiclit loslich in Alkohol und in Wasser, sekwoi' 
loslich in Aether.

Das Salz wird dann angewendet, wo es sich um Kombinationen yon Silbernitrat 
mit Cocain liandelt.

f  Cocaimun borłcum, C o c a ln b o r a t ,  b o r s a u r e s  K o k a in  C17H21N 04 . 2 (B 03H3) 
=  427. Man lbst 10 Th. Borsaure und 24,5 Th. Cocain in Wasser und dunstet die Losung 
auf dem Wasscrbade, schliesslich iiber Schwofelsauro ein. Weisses krystallinisches Pulver, 
in Wasser und in Alkohol ldslich. Die Losungen sind haltbarer ais die des salzsauren 
Salzos und werden in der Augenheilkunde, sowie zu subkutanen Injektionen angewendet. 
Der Cocalngehalt betragt rund 71 Procent.

t  Cocamum laciicum. Cocainlnctat. Milchsaures Cocain. C1,1I,1S 04. 
C3H60 3. Mol. (lew. =  3911.

Zur D a r s te l lu n g  lost man in 10 Th. officineller Milchsaure (von 75 Proc. Gehalt)
25,3 Th. freies Cocain unter gelindem Brwiirmen auf und liisst die Losung iiber Schwefel- 
siiure austrocknen.

Honigartige Massc, leiclit loslich in Wasser, namentlich mit Milchsaure kombinir.t 
zu Injektionen bei Blasenleiden angewendet.

f  Cocamum citricum. Cocaincitrat. Citronensaures Cocain. (C17IL,NO,)2. 
C„H807. Mol. Ge w. =  798.

Zur D a r s te l lu n g  lost man 10 Th. freies Cocain und 3,47 Th. krystalKsirte (nicht 
verwitterte) Citronensaure in moglichst wenig Wasser und dunstet die Losung an einem 
warmen Orte ein.

Farblose Krystalle, leieht loslich in Wasser. Der Cocalngehalt betragt 75,9 Proc. 
Das Salz findet namentlich Anweiidung in der Zahnheilkunde. Dosis 0,003—0,06 g.

Cocain-Alnininiumcitrat. In welchen M.ongenverhaltnisson aucli eine Losung von 
Aluminiumcitrat mit Cocain oder Cocaincitrat zusammengebracht wird, stets bildet sich 
eino aus 3 Mol. Aluminiumcitrat und 1 Mol. Cocain bestehende Verbindung, welche sich 
boi entsprechender Koncentration ais fascrig krystallinisoher Niederschlag abscheidet. Die 
Verbindung ist luftbostandig, in kaltem Wasser scliwer, in heissem Wasser leiehter loslich, 
in Alkohol oder in Aether unlOalich, schmeckt schwach bitter, wirkt zunachst adstringirend 
und spiiter anasthesirend.

t  Cocamum stearinicum. Cocainsteariiiat. Stearinsaures Cocain. C17H2lN04« 
C18H3e0 2. Mol. Gew. =  587.

Zur D a r s te l lu n g  schwemmt man 5,68 g gepulvert.e reine Stearinsaure (s. S. 114) 
in 50 ccm destillirtem Wasser auf, giebt 20 ccm Normal-Natronlauge zu und erwiirmt bis 
zur Auflosung. Hierauf mischt man eine Losung von 6 ,8  g  Cocaineklorkydrat in 100 ccm 
Wasser dazu; der entstekende Niederschlag wird gewaseken, getrocknet und aus Alkohol 
umkrystallisirt.

Zu Bftscheln vereinigte, weisse gliinzende Nadeln, welche bei etwa 90° C. sckmelzen. 
Sie sind unłoslich in Wasser, dagegen loslich in etwa 100 Th. F ett oder fetten Oelen. 
Der Gehalt an Cocain betragt 51,6 Proc. Das Praparat wird namentlich zur iiusseron An- 
wenduug in Salben, besouders aber auch in Suppositorien empfoklen.

f  Cocamum oleinicum. Die unter diesem Namen gehenden Pr&parate sind keine 
einheitlichen Verbindungen. Man lbst trockne. freie Cocainhase unter gelindem Erwarmen 
in reiner Oelsiiure, so dass der Gehalt an Cocain 5—10—15—25—50 Proc. betragt. Diese 
Mischungeu — dereń Starkę vom Arzte anzugeben ist — Ibsen sich in Alkohol, Oelstiure 
und fetten Oelen. Man gebraucht sie ausserlicli zur lokalen Anasthesie, wenn der Ge- 
brauch von Fettsubstanzen angezeigt ist.

t i  Cocainum cantliaridatuni. Cocaiuum cantliaridinicuin. C o c a in c a n -
th a r id a t .



Zur D a r s te l lu n g  werden 2 Mol. Oocalnliydrochlorid mit oinerLosung von 2Mol. 
Kantharidin in 2 Mol. Natriumhydroxyd zusammengebracht. Auf geeignete Weisa wini 
das gebildete Natrium abgeschiedon und ein Additionsprodukt von Cocain und Hantha- 
ridin der Formol (C17I-L>,NO.,)2 -|- 0^11^0^ erhalten. Die naheren Bedingungen sind bis- 
her nicht mitgetheilt wordcn.

S e h r  v o r s i c h t ig  a u fz u b e w a h re n .
Amorphes, weisses, geruchloses Pulver, von scharfem pfefferartigem Geschmack, in 

kaltem Wasser schwer, in hoissem Wasser leicht loslich.
Mach H b n n i g  zu  0,1 bis 0,5 Milligrammen mit Chloroformwasser gelćist zu sub- 

kutanen Injoktionen boi tuborkulosen und sypliilitischen Erkrankungen, Ozaena etc, nach 
der L iEB B E icH ’schen Methode, s. S. 603. Das Praparat soli vor dem lcantliaridinsauren 
Natrium den Vortlioil haben, keinerlei Irritationen hervorzurufen und die Injoktionen weit- 
weniger schmerzhaft zu machon ais sie es mit dem Natronsalz sind.

f  Coeainum phenylicum. Von diesem Praparat sind inchrere Modiflbationen zn 
unterscheiden.

1) Coeainum phenylicum, Plienol-Cocain Mehck-Oepele C1?H21NO,. C0HdO=397.
Zur D a r s t e l l u n g  werden 76 Th. freies Cocain in 24 Th. geschmolzenem Pkenol auf- 
geliist. Honiggelbe Masse von Bntterkonsistenz, von Krystallen durchsetzt, Fast. unloslick 
in Wasser, loslich in Alkohol und in Aether. Lokales Anastheticum, Analgeticum und 
Sedalivum. S n b k u ta n  in der Zahnheilkunde, mit Antifobrin gemengt zu Einstaubungeu 
in Kachen, Nase und Hals, desgl. mit Mcnthol. I n n o r l io h  0,005—0,01 g 1—2 Mai taglick 
in Kapseln. Zur subkutanen Injektion venvendet man Losungon in 50 procentigem Alkohol. 
0,007:10,0. 2) Cocain u ni phenylicum Poinsot. 1 'l'h. Phenol, 2 Th. Cocain (freie
Base), 40 Th. Vaselin61 und 20 Th. Arachisol werden unter Erwarmen mit einander ver- 
bunden. Kommt in Tuben a 1 g in den Handel. 3) Coeainum phenylicum Vuu. 
W ar einc 'Mischung von Cocainchlorhydrat m it Phenol, ist aber z Z. nicht mehr im 
Handel.

f  Cocamum benzoicum. Cocainbenzoat. Benzoesaures Cocain. C1VH21N0,.
. C7Il0O2. Mol. Ce w. =  425.

Zur D a r s te l lu n g  noutralisirt man boi Anwesenheit einer hinrcichenden Menge 
W asser 10 Th. Benzoesuure m it rund 25 Th. freiem Cocain und bringt die filtrirte Liisung 
durch Abdunsten an eincm warmen Orte zur Krystallisation.

Farblose, in 15 Th. Wasser losliche Krystalle. Die Losung soli sieli angeblich besser 
halten ais die des salzsauren Salzes und boi subkntaner Injektion keine Sehmerzen ver- 
nrsachen.

f  Coeainum sacchari niemu, C o c a in s a c c h a r in a t .  C17H21N 04.0 7H5S03N. =486
Man neutralisii’t 10 Th. Saccliarin mit 16,6 Th. freiem Cocain in verdunnter alko- 

holisclier Losung und dunstet die Losung zur Trookne. Weisses, siiss sohmeckendes 
Pulver, namentlich zur Kehlkopfbohandlung boi Kindern angewendet. Entlialt 62,3 Proc. 
Cocain.

f  Coeainum phthalicum, P h tlia lsn u res  C ocain. Man lost 64,6 Th. Cocain und
35,4 Tli. Phthalsaure in Wasser und dunstet die Losung ein, zuletzt iiber Schwefelsaure. 
Sirupartige Fliissigkeit, welche bisher noeh nicht krystallisirt erhalten wnrde. Gebrauch 
snbkutan wie das salzsaure >Salz.

Cocapyrinnm . O o c a p y rin . Ist oin Gemisch von 1 Th Coeainum hydrochlori- 
cum mit 99 Th. Antipyrin. W ird in Form von Pastillen von 0,2 g Gewieht bei Halsaffek- 
tionen empfohlen. Man lasst 3—4 Pastillen auf der Zunge zergehen.

II. Synthetisches Cocain. Ecgoninderivate. Aus dem stiekstoffhaltigen Spai- 
tungsprodukte des Cocains, dem Ecgonin, kann auf 2 Wegen Cocain synthetisch dargestellt 
werden:

1) Man benzoylirt ziinackst das Ecgonin durch Behandlung desselben mit Benzoyl- 
chlorid oder Benzoesaureanhydrid und inethylirt hierauf das gewonnene Benzoylecgonin 
durch Aufloseu desselben in Mcthylalkohol und Einleiten von Salzsauregas.

2) Man stcllt aus Ecgonin zunachst durch Auflosen desselben in Mcthylalkohol und 
Einleiten von Salzsauregas den Methylester dar und flihrt diesen durch Erhitzen mit Benzoyl- 
chlorid in das Benzoylderivat: das Cocain iiber.



Diesc Verfahron werden technisck verwertliot, indem aus den in den Cocablattern 
euthaltenen Ecg'oninderivaten (den sog. „ N e b e n a lk a lo id e n 1* der Coea), dem Cinnamyl- 
und dem Isatropylcocain, dureh Spaltung derselben mit Salzsaure zunacbst Ecgonin und 
ans letzterem mit Hilfe dieser Metboden kdnstliches Cocain mit denselben Eigensekaften 
wie das natiirliche gewonnen werden kann. Die bei der Spaltung des Isatropylcocains 
neben Ecgonin erhaltene Saure C0Hs0 .2 wird I s a t r o p a s a u r e ,  C o c a sa u rc , T r u x i l l s a u r e  
genannt.

Substituirt inan in dem obigen Yerfahren den Metkylalkohol dureh andere Alkohole, 
das Benzoylchlorid dureh andere Saurechloride, so erhalt man eine ganze Anzahl von 
alkylirten Acylirungsprodnkten des Eegonins, welche in ihrer physiologischen Wirkuug dem 
Cocain nahestehen.

Yon solchen Korpern sind unter anderen folgende bekannt:
Coeaelliylinj A e t l iy l - B e n z o y l - E c g o n in ,  I lo m o c o c a ln , C^H^NO,, wird 

synthetisch dargestellt, indem man Ecgonin in den Aethylather verwandelt und dieson 
alsdann benzoylirt. Krystallisirt aus Alkohol in farblosen, glanzendon Prismen. Schmelz- 
punkt 109° C.

Die Baso und ihre Salze wirkon gleichfalls anasthesirend wie das Cocain selbst, 
aber ąuantitatir schwacher. Sie werden deshalb bisweilen — aber selten — bei nervosen. 
Patienten angowendet.

Ciiinnmylcocain, C6NH 10CH0(C„H,O)CH2COOCH3, bildet kurze, glanzende, pris- 
matisehe Krystalle. Schmelzp. 121 °0. Es ist aus Ecgoninmetbylester und Cinnamylchlorid 
synthetisch dargestellt wordon und ist auch in den Cocablattern onthalten, aus welchen 
es mit dem kiinstlichen vóllig idontisch isolirt werden kann. Dieses Oocaalkalold wird 
durehKaliumpermanganatselir l e ic h t  o x y d ir t  und kdnnen Yerunreinigungen des Cocalns 
mit demselben dadurch leicht erwiesen werden.

y-Isati’opylcocaiii, Oj(iIL ;!NO „ wurde synthetisch dureh Einleiten von Ohlorwasser- 
stoff in die methylalkoholische Ldsung von y Isatropylecgonin gewonnen, welches am boston 
dureh Einwirkung von y-Isatropasaureanhydrid (C„H70 )20  auf Ecgonin dargestellt wird. 
In den Cocablattern ist dieselbe Base enthalten. Dieses Alkaloid ist amorpli und bildot 
amorphe Salze. Es ist leicht lćislich in Alkohol und Aethcr und unterscheidet sieli von 
Cocain dureh seine schwere LOslichkoit in Ligroln und in Ammoniaklósung. Es ist sehr 
giftig, wird aber dureh Kaliumpermanganat nicht ox.ydirt. S. unter P riifu n g .

Benzoyl-i/i-tropein, Tropacocain, Tropsin, C#HwNO (0,H 50). Dioses vorzugs- 
weiso in der Java-Coca onthaltone Alkaloid ist von grossem tlieoretischen Interesse. Das- 
selbo ist nicht nach dem Schema der Cocabason: Alkohol -J- aromatische Saure -(- Ecgonin 
— Wassor zusammerigesetzt, sondern nach dem der Tropeino: aromatische Sauro -j- i/i-Tro- 
pin — Wasser. Die Base bewirkt starkę lokale Anasthesie, wahrend die mydriatische 
Wirkung unbedeutond ist. Es kann daher dieses Alkaloid ais ein weiteres Bindeglicd 
zwischcn der Cocain- und Atropingruppe betrachtet werden. — Die freie Baso schmilzt 
boi 49°C., ist optiscli inaktir, ausserst leicht lćislich in Alkohol, Aethor, Chloroform, Benzol 
und Ligroln und bildet krystallisirte Salzo, von denen sieli das Bromhydrat CijH^NO., . HBr 
dureh Schworlóslichkeit in Wasser auszeiclniet. Dureh Erhitzen mit Salzsaure wird dio 
Baso in Bonzoesiiure und >/> -Tropin gespalten.

Rcclitsecgonin. llechtscociun. Erwarmt man Ecgonin odor Eogoninderivate 
(Benzoylecgonin, Cocain u. a. m.) 24—72 Stunden lang mit einer koncontrirten (30proc.! 
AetzkalilOsung, so lasst sieli aus dem Rcaktionsgemisch eine neue, optiscli rechtsdrehende 
Baso, das R e c  h ts - E c g o n in  isoliron. Das B e c h ts -E c g o n in  krystallisirt aus Alkohol 
in tafelfórmigen Krystallen vom Sehmelzpunkt 254°C. (der Schmelzpunkt des Eegonins liegt 
boi 198° O.) Bechts-Ecgonin ist in absolutem Alkohol viel schwerer lćislich ais Ecgonin.

Aus dem Bechts-Ecgonin lassen sieli auf dieselbe Weise wie aus dom Ecgonin al- 
kylirte und acylirte Dorivate gewinnen, welche das polarisirte Licht nach rechts drelion 
und den Linksecgoninderivaten analog physiologisch wirkon. Ein das moiste Interesse 
beanspruchender Reprasentant diescr Roilio ist das R o c h ts -O o ca ln . Dieses Alkaloid kann 
in prismatischen Krystallen erlialten wordon. Schmelzpunkt 43—45° O.

Das C h lo rh y d r a t  krystallisirt aus Alkohol in grosson (wahrschoinlich monoklinenj 
Blattern vom Schmelzpunkt 205° O. (Das Links-Cocainchlorhydrat bildot, aus absolutem 
Alkohol krystallisirt, broito (wahrschoinlich rhombische) Tafeln, Schmelzpunkt 181,5°.) Es 
ist in Wasser viel schwerer loslicli ais das Chlorhydrat des gewcihnlichen Cocalns.

Korcocain ist ein Derivat des Cocalns, welches au Stelle einer Methylamidgruppe 
oino Imidgruppe entliiilt.

Wirkt starker anathesirend, aber auch giftiger ais Cocain.



III. Aneson. A nesin. Zunackst unter dem Namen Anesin, alsdann unter dem 
Namen Aneson wurde 1897 durch die chemiscke Fabrik H o f f m a n n , La R och k  & Co. in 
Basel ein Ersatzmittel fur das Coeain in den Handel gebracht, weiches sieli ais eine 2proc. 
wasserige Auflbsung des yon W il g e r o d t  zuerst dargestellten Aceton-Cliloroform keraus- 
gestellt liat.

A c e to n -C h lo ro fo rm  (CH3)2CO . CHC13. In eine Mischung von 500 g Aceton and 
100 g Chloroform, welche durch Einstellen des Kolbens in kaltes Wasser kuhl gelialtcn 
wird, trag t man allmaklick in kleinen Portionen 800—350 g g e p u lv e r te s  (!) Aetzkali 
unter Umschwenken ein. Man regulirt den Zusatz so, dass die Fltissigkeit in nielit zu leb- 
haftes Sieden geratk. Wenn alies Aetzkali eingetragen ist und die Fltissigkeit sieli unter 
Abscheidung eines pulverigen Salzes geldart hat, so liltrirt man ab und wascht den auf 
dem Filter yerbleibenden Ruckstand mit Aether naeh.

Hierauf destillirt man den Aether aus dem Wasserbade ab und unterwirft die zu- 
riic.kbleibcnde Fliissigkeit der Destillation ttbor freier Flamme. Es geht zunachst etwas 
Aceton und Chloroform, dann Wasser liber und bei 167° C. destillirt eine farblose oder 
schwach gelbliche Fliissigkeit iiber, das A c e to n e k lo ro fo rm . Aus diesem seheideu sieli 
bei liingerem Stehen Krystalle ab, welche im wasserfreien Zustande bei 96° C. schmelzen. 
Ferner erstarrt das Oel selir rasch zu Krystallen, wenn man es mit etwas Wasser zu- 
sammenbringt. Man erhiilt alsdann Krystalle, welche bei 80—81 0 0. schmelzen und dem 
H ydrat (CH3)2CO . OHCL - f - H>0 entsprechen.

(Jeber die niihere Zusammeusetzung des sogen. Acetonchloroforms ist man sieli nocli 
nicht recht im Klaren. Eine blosse additionelle Verbiudung yon Chloroform und Aceton 
ist es wohl nicht. Man nimmt yielmehr an, dass die Krystalle aus festem tertiaren Tri- 
chlorbutylalkohol bestehen, welchcr aus dem flussigen Acetonekloroform durch Umlagerung 
eutstanden ist.

« (L 
c h 3- c o • h c c i3

Tertiiirer Trichlorbuty 1 alkohol.

CC13^  Die Namen Acetonekloroform und tertia-
rer Trichlorbutylalkohol werden iibrigens fiir 

3 , die WiLLGEitoDT^che Verbindung promisene
gebraucht.

Das Acetonekloroform stellt farblose oder schwach gelbliche Krystalle dar, welelie 
im wasserfreien Zustande bei 96° C. schmelzen. Infolge Anziehung von Wasser sinkt der 
Schmelzpunkt ganz erheblich, das schon erwahnte Hydrat mit 1/B Mol. PLO schmilzt bei 
80—81° C. Es riecht eigenthiimlich kampherartig, besitzt ein sehr hohes Sublimations- 
yermogen und ist unter gewbhnlichen Umstanden so gut wie unloslieh in Wasser, dagegen 
leicht loslich in Alkohol, Aether und in Aceton.

fJebergiesst man es mit Wasser, sckiittolt es m it etwas Jod und fiigt Natronlauge 
zu, so erfolgt momentan die Bildung von Jodoform. Dagegen tr itt  beim Erhitzen mit 
Anilin und alkoholischer Kalilauge der Geruch nach Isonitril n ic h t  auf.

Das A n eso n  ist nun eine 2proc. wasserige Liisung des heschriebenen Acetonehloro- 
forms. Ueber die Darstellung dieser Liisung ertheilten nns die ITerren H o ffm a n n -L a 

Kocek & Co. folgende briefliche Auskunft: „Liingere Zeit unter Druck mit, iiberhitzten 
Dampfen erhitzt, liisst sich eine wiisserige Liisung herstellen, doch ist die Darstellung 
dieser Losung in ihren einzelnen Phasen Fabrikgeheimniss der Firma H o f f m a n n -L a 

R o c h e  & Co.“
Das A n eso n  ist eine wasserldare, neutrale, kampherartig riechende Fliissigkeit yom 

spec. Gew. 1,0, welche durch Silbernitrat anfangs nicht gctriibt wird. Bei langerem Stehen 
wird jedocli Silber ausgeschieden. — Schiittelt man sie mit etwas Jod und fiigt Natronlauge 
hinzu, so erfolgt momentan Ausscheidung von Jodoform, dagegen tr itt  beim Erhitzen mit 
Anilin -|~ alkoholischem Kali Geruch nach Isonitril n ic h t  auf. — Erhitzt man Aneson in 
einem Probirglas oder in einem Kolbeken, so beschliigt sich der kitltere Theil des Gefasses 
(der Gefasshals) mit langen Nadeln von festem Acetonekloroform.

Aneson wurde von Yamossy ais ortliches Anastheticum erkannt, weiches sowolil bei 
der Applikation auf Sckleimhauteu ais auch bei subkutauer Injektion (ScuLEicjfsokes Ver-



fahren) aniisthesirend wirkt. Und zwar soli das Aneson etwa ebenso stark wirken, wie 
eiue 2,5 proc. Lbsung von Cocainehlorhydrat, dabei aber erbeblicb weniger toxisch sein 
ais diese.

Coceionella.
Coceionella (Erganzb. Helv.). Coceus (Brit. U-St.). Coclienille (Gall.). Alker- 

meskorner. Kaktus-Scliildlaus. Cockineal.
Die Drogę wird geliefert von den getrockneten, befruehteten Weibclien d e rN o p a l-  

sch ild la u s  COCCUS Cacti L. (Hemiptera—Coceidae), die auf mehreren Opnntiaarten 
(Caotaceae) lebt. Heimiscb in Mexiko, dort und in Honduras, Gwatemala, San Salvador, 
auf den kanarischen Inseln uud auf Java geziichtet.

Beschreibung. Das W eib c lie n  ist ungefliigelt, dunkelbliiulichroth, vor der Be- 
fruchtung 2 mm lang, eirund, der Kopf mit kurzem Saugriissel wad kurzeń, seitliek gerich- 
teten, achtgliedrigen Antennen, die drei umnittclbar hinter dem Kopf befindlichen Kiirper- 
segmente tragen drei Paare von Beinen. Nach der Befruebtung sehwillt das AYeibcken 
um mehr ais das Doppelte an. (Fig. 204««)

Die M an n ch o n  haben zwei lange, weiss bestiiubte Fliigel 
und zwei lange SchWanzborsten. (Fig. 204 m.)

In den Kaktusplantagen werden die Weibclien, bevor die 
Eier yiillig entwickelt sind, yorsichtig gesammelt und dureb 
lioisse Wasserdampfe, Schwefel- oder Kohlendunst gotiidtet, in der 
Sonne oder in Oefen getroeknet. Die Thiere sind dann liusengross, 
halbkugelig, auf der Unterseite flacb oder vertieft, zusammen- 
geschrumpft, ąuerfurchig, in Wasser schwellen sie wieder auf und 
lassen die einzelnen Korpertheile erkennen. Aussen sind sie 
grau oder weisslich bestaubt oder schwarzroth.

Sie lassen sioh leicht zu einem dunkelrothen Pulver zerrei- 
ben. Geruchlos, Geschmack ctwas bitterlieb und beim Zerkauen 
den Speichel intensiv yiolettrotk farbend.

Bestancltheile. Der rothe Farbstoff ist die glukosidische, kystallisirbare O a r  mi n- 
sau re  oder C a rm in ro th  Gehalt hiervon durchschnittlicli 9 —10 Proc., aber nacb
den Sorten sebr schwankend. Nacli anderer Angabe ist die C a rm in s a u re  ein Gemenge 
von vier Korpern. Fernor 6—18 Proe. F e t t ,  4 —8 Proc. W a sse r  und 8 — 6 Proc. A scke. 
Der weisse Ueberzug besteht aus einem wacbsartigen Korpcr C o cco eerin , er betragt 0,5 
bis 4,2 Proc. und liefert beim Yerseifen zwei Kiirpcr O o c c o c e ry lsa u re  und C occocery l-

Fig. 201.

alkohol.
Sorten. Die in  Oefen getrocknete Cochenille ist am starksten weiss bestaubt, sie 

liefert die S i lb e r c o c h e n i l le  (G ran a  ja s p e a d a ) , die in der Sonne getrocknete ist grau 
(G rana r e n e g r id a ) ,  die auf Metallplatten getrocknete scbwarzrotb (G ran a  n e g r i l la ) .  
Nach anderen Angaben ist die Behandlung beim Trocknen obne Einfluss auf dasAusseben: 
die silbergraue soli aus 'jungen Weibcben bald nach der Befruebtung besteben, die sekwarz- 
rothe aus Weibcben nacb dem Legen der Eier. Jede dieser Sorten zerfallt wieder in 
zahlreicbe Untersorten, dereń Benennungen wenig iibereinstimmen. — Ausser diesen von 
geziichteten Insekten gelieferten Sorten kommt eine Sorte G r a n i l l a  vor, die von wilden 
Insekten geliefert w ird, unter welclien Namen aber auch unentwickelte und zerbroebene 
Insekten der andern Sorten, die man dureb Absiebcn gewinnt und die daker reiclilich mit 
Hesteu der Pflanze und m it Erde (Asche bis 50 Proc.) verunreinigt sind, yerstanden werden.

Ais beste Sorten gelten Z a c a te l la  (S a c a til la )  und H o n d u ra s . Was gegenwartig 
im Handel ist, stammt meist von don kanarischen Inseln.

Ausserdem yerfalscbt man scliwarze Sorten mit dunklem Sand und kelle m it Sekwer- 
spatb, indom man sie aufwcickt, mit dem Yerfalscbungsmittel und einem Klebstoff be- 
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handelt und dimn wieder trocknet. Der Gekalt an BaSOł ist bis zu 25 Proc. gefunden 
worden.

Werthbestitmnuny. 1) Durcli Titration mit Ferrocyankalium in alkaliscker Li>- 
suug: lg- zerriebene Cockenille wird mit 25 g Kalilauge (5KOII -|- 20IDO) eine Stunde 
digerirt, mit Wasser zu 100 ccm aufgefiillt und mit lproc. Ferrocyankaliumldsung solange 
titrirt, bis die rotke Farbę in braunliehgelb ubergegaugen ist.

2) Durck Titriren m it Kaliumpermanganat in saurer Lbsung: 2 g  imzerkleincrte 
Cockenille werden m it 11/.2 L iter Wasser eine Stunde gekookt, durckgeseikt und nock ein- 
mal mit 1 L iter Wasser 3/ 4 Stunden gekockt. Die gesammelten Fliissigkeiten werden 
nack dem Erkalten zu 2 L iter aufgefiillt und 100 ccm davon mit Indigokarmin versetzt, zu 
750 cem aufgefiillt und mit Ckamaeleon titrirt. Nack dem Abzug der zur Entfarbung des 
Indigokarmins verbrauckten Menge, die mau vorker bestimmt kat, bleibt die fur die Cocbe- 
nille verbrauokte Menge.

In beiden Fallen benutzt mau zum Vergleiek eine Standardsorte, z. B. fiir sehwarz- 
rotke Cockenille Zacatella, fiir silbergraue Honduras.

JPulverung. Wegen ikres Fettgekaltes ist die Cockenille sckwer in ein feines 
Pulver zu verwandeln. Mail trocknet sic deshalb bei gelinder Warnie und zerreibt sie in 
eineni Porcellanmiirser (!) zu einem m i t t e l f e in e n  Pulver. Entziekt man diesem das Fett 
durck Ąetker, so lasst sick daraus ein haltbares P u lv i s  s u b t i l i s  d e o le a tu s  kerstellen, 
das sick besonders zu langerer Aufbewakrung eigniet.

An wencluny. Bisweilcn noch ais Keuckkustenmittel zu 0,1—0,5 mekrmals tiiglicli 
m it Kaliumkarbonat; ais Farbstoff zu Mundwassern; zum Farben von Zaknpulvern, Zahn- 
pasten und Pastillenmassen, dock ist kier ammonialcaliscke Karminlosung vorzuzielien. Die 
aus Cockenille bereitete rotke Tinte kat vor einer Anilintinte den Yorzug grosserer Be- 
stiindigkeit der Schriftziige.

Im allgemeiiieii wird der Verbrauck der Cockenille durck die Anilinfarben stark be- 
eintriicktigt.

Coccionella gerinanica oder polonica, Jokaimisblut ist die auf den Wurzeln vou 
S c le r a n tk u  s , H e r n ia r ia ,  H ie ra c iu m  in Mittel- und Osteuropa lebende Porpbyro- 
pliora polonica lir. Coccionella armeniaca, Coclicnillo vom Ararat ist die iu Ar- 
menien auf P o a  p u n g e n s  lebende Porpkyropliora Duhamclii Br. Beide sind gegen- 
wilrtig oline pharmaceutische Bedeutung.

T in c tu ra  Coecionellae (Erganzb.). T in c tu r a  C o cc i (Brit.). C ochen ille tink - 
tu r .  T e in tu r e  de C o c k e n ille  (Gall.). E r g a n z b . : Grób gcpulverte Oochenillo 1 Tb., 
Verdiinnter Weingeist (60proc.) 10 Tli. — B r i t . :  Cockenille 1Ó0 g, Alkokol (45 vol. 0/0) 
1000 ccm. — G a ll .:  Cockenille 10 g, Alkohol (80proc.) 100 g.

Tinctura Coecionellae pro analysi. Die ais Indikator beim Titriren von Karbo- 
naten dienende Cochenilletinktur boreitet man (Ph. Gorm. II) durch Ausziohen von 3 g 
gepulverter Cocbenille mit 50 ccm Weingeist und 200 ccm destillirtom Wasser und Fil- 
triron. Rothgelbe Tinktur, dio durch Alkalien yiolott gefarbt, durcli Kohlensaui-e niclit 
yeriindort wird.

Elcctuiirium kermosinum.
C o n f e c t i o  A lk c r m e s ,  K e r m e s k o n f e k t .  

Itp. Coccionollae 5,0
Ligni Santali rub ri 10,0 
Pulveris arom atici 5,0 
Sacchari albi 20,0
Sirupi sim plicis q. s.

Latwergc gegen Keiiclihuston der K inder. Ilasel- 
nussgross m ehrm als tiiglicli.

Mixtura contra tuMNim convnl.sivam.
IC e u e li h u s t  e n  in i x  t  u r.

I. n a c l i  ABERL15.
Rp. 1. Coecionellae pulver. 1,0

2. Kalii earbonici 3,0 
3 Sacchari albi 10,0 
4. A ąuae dcstillat.ae 86,0.

Man Yerreibt 1—3 sorgfliltig und fiigt allmiihlich 
4 hiuzu. Theeloffel- bis essldffelweise.

II . F o r m . R u s s ic a .
Rp. 1. Coecionellae 0,6

2. Kalii earbonici 1,2
3. Aąuae destill. 120,0
4. Sirupi A urantii flor. 20,0

]\Ian d igerirt 1—3 drei Tage lang, f il tr ir t und fiigt 
4 liinzu. Theelttffelweis zu geben.

III.
Rp. Liąuoris Am m onii anisati 10,0

Kalii brom ati 5,0
Tinct. Coeeionell. ammon. 
Aąuae destillatae 
S irupi sim plicis aii 50,0.

Pastilli Coccionollae Dieterich.
O o c h e n i l l o  - P  a  s t i l l e n .

Rp. Coecionellae pulv. 50,0 
Sacchari pulv. 250,0
Massao Caeao 200,0.

Zu 1000 Pastillen, jedo m it 0,05 Cochenille



P ulyis d e n tifr ic iu s  yersico lo r.
Coccionellae 1,0
Aluminis 2,0
Rhizom. Irid is  Florent. 30,0
T artari depurati 40,0
M agnesii carbonici 5,0
Ossium Sepiae 22,0
Olei Rosae gtt. V.

Weisscs, beim  Befeuchten ro th  werdendes Pulvcr.
Puly is n o p h riticu s  Ra d em aciier .
Rp. Coccionellae 5,0

M agnesiae ustae 20,0.
2stttndlich 1 TheelOffel.

K ubruinciituiii.
R o t l i e  C o c l i e n i l l e t i n t e .

Rp. 1. Coccionellae 5,0
2. Kalii carbonici 10,0
B. Aquac dostillatae 100,0
4. T artari depurati 30,0
5. A lum inis kalin i 2,0
6. Spiritus (90°/0) 5,0
7. Aquae destillatae 10,0
8. G um m i arabici 5,0
9. Olei Caryophyllorum gtt. 11.

Man yerreibt 1 m it 2, m acerirt m it 3 zwei Tage, 
erhitzt m it 4 und  5, solange nocli C02 entweielit, 
fiigt 6 hinzu und filtrirt. Das F ilter wasclit 
m an m it 7 mieli, 15st u n te r Schlitteln 8 und 9 
und bew ahrt in kleineu, gauz gefiillten Flaschen 
liegend auf. Bei der D arstellung sind eiserne 
Gerłlthe zu verm eiden!

S irupus C occionellao.
S i r u p u s  c o r d i a l i s  s. k e r m e s i n u s .  (Muncli, 

Yorschr.) K e r m e s s a f t .  A l k e r m e s s a f t .  
Rp. 1. Coccionellae 10,0

2. Aluminis 0,25
3. Kalii carbonici 0,75

4. Aquae Rosae 175 o
5. Aquae Cinnamomi spirit. 125,0
6. Aquae Melissae 125,0
7. Sacchari 600,0

Aus 1—6 stellt m an durch eintUgiges M aceriren 
und Abseihen 400,0 hor und lost darin  7.

II .
Rp. 1. Coccionellae pulv. 2,0

2. Kalii carbonici 0,5
3. Aquae destillatae 40,0
4. Spiritus 5,0
5. Sacchari 60,0.

Man erh itz t 1—4 bis zum Sieden, filtr ir t und 
16st 5.

S irupus p ecto ra lis.
H u s t e  11 s a f t  (Muncli. Yorschr.).

Rp. Sirupi Coccionellae 45,0
Sirupi Ipecacuanliao 20,0
Sirupi Senegae 15,0
Sirupi Papaveris 15,0
Aquae Amygdalar. amarar. 2,5 
Tincturae Opii benzole. 2,5.

60 g dieses Sirups geben m it 20 Tropfen Toll- 
kirschentiuktur den S i r u p u s  p e c t o r a l i s  
c o m p o s i t u s  des Dr. St a d ler .

T in c tu ra  Coccionollao am m oniacalis.
Tin.ct. Coccionellae Jonas.

Rp. Coccionellae pulverat. 6,5 
Liquoris Ammonii caust. 6,5 
Spiritus d ilu ti (60 °/0) 100,0.

T in c tu ra  Coccionellae Rademacheri,
Rp. Coccionellae pulver. 10,0 

Spiritus d ilu ti 120,0. 
RADEMAciiERłsches N iercnmittel.

Ilausbalsam von H ebbst. Coohenillo 2,0, Kolnisches Wasser 100,0, Melisson- 
geist 600.

Lippenfarbe aus Paris. a) Ein glycerinhaltiger Cochenilleauszug. b) Mit RosenOl 
parfiimirtc Eosinlosung. Jedes Flaacbchen zu 10 g kostot 10 Fr.

STEllBA’8 Brustsaft ist ein mit Cochenille gefarbter Zuckersirup mit einer Spur 
Vanille.

Tatlob’s rother Trank: Eine mit Anis-, Angelika- und MajoranOl rorsetzte Tinc
tura Coccionollae.

Carminum (Erganzb.). Karminrotli. Karmin. Dieser aus der Cochenille ge- 
wonneno pracbtvolle Farbkorper wird von den einzelnen Fabriken nacb vcrsekiedenen, von 
ihnen geheim gebaltenen Verfakren dargestellt, welche niclit alle ein gleickes Produkt 
ergeben.

Man koeht Cochenille mit Wasser aus, yersetzt das F iltrat mit Alaunlosung und 
lasst es in Aachen Gofassen an der Luft stelien. Alsdann schlagt sieb allmahlich der 
Farbstoff auf dem Boden nieder und zwar sind die zuerst sieli absekeidenden Antheile die 
werthvollstcn, die spater sich abscheidenden sind minder wert,hvoll. Oder man kocht die 
Cochenille mit Natriumkarbonat enthaltendem Wasser aus, fiigt Eiweiss- oder Hausenblase- 
oder Gelatinelosung, bierauf yerdiinnte Sehwefelsaure hinzu, worauf sich der Farbstoff 
gleiekfalls aussebeidet. Der mit Ililfe von Gelatine bereitete soli niclit so gut wie die an- 
deien Sorten sein. Eisen ist bei der Darstellung auszusekliessen.

Ueber die Zusammensetzung des Karmins ist etwas Sicheres zur Zeit noch nicht 
bokannt. Man weiss, dass er aus etwa 17 Proc. Wasser, 20 Proc. stickstoffhaltigen Sub- 
stanzen, 7 Proc. Asclie, 56 Proc. Farbstoff bestebt und dass die Karniinsaure eine
Rolle bei der Bildung des Farbstoffes spielt.. Wie dies aber gesehiekt, dariiber feblt ziem- 
lich jede Aufklarung. L ie b e e m a n n  nimmt an, dass der Karmin ein Tbonerde-Kalkalbu- 
minat ist und yergleicbt ibn mit dem Ttirkischrothfarblack.



Eifferischaften. Feurig-hochrothe, specifisch leickte Stiicke, welebe leicht zerreib- 
licJi siad mul alsdunn ein iiusserst feines, zartes Pulver liefern. Eine der besten Karmin- 
sorten ist die ais N a e c a r a t  bezeichnete. Karmin ist unlbslich in AYasser und in yer- 
dunnten Siiuren, dagegen lost er sich anf in Ammoniakflussigkeit. Die ammoniakalischo 
Losung ist yiolettroth gefarbt und bat ein charakteristisches Spektrum, welcbes man au 
einer Yergleichsltisung kennen lernen muss.

Wegen seines bohen Preises ist der Karmin rielfachen Yerfalschungen und Naeli- 
ahmungen ausgesetzt, welebe indessen verhaltnissmassig leicht nachzuweisen sind. Na- 
mentlicb kommen unorganiscbe Substanzen (Tkonerde, Baryumsulfat) yor, die mit Theer- 
farbstoffen, z. B. Eosin, Paeonin und Azofarbstoffen wie Ponceau und Biebericber Scharlacli 
gefarbt sind.

P rilfung. 1) Das Karmin sei żart, leicbt zerreiblicb und binterlasse nickt melir 
ais 9 Proc. Asche. Die Ascbe bestekt im wesentlichen ans Thonerde -f- Kalle, bisweilen 
enthillt sie aucb nocb kleine Mengen von Zinndioxyd. — Man ackte beim Veraschen auf 
den Gerucli, den die iiberbitzte Substanz verbreitet. Ecbter Karmin verbreitet Gerucli 
nacb versengten Eedern. Die Imitationen mit Eosin lassen deutlieben Bromgeruch und 
der Paeoninlack deutlichen Gerucli nacli Pbenol erkennen. 2) Er lose sich in yerdiinnter 
Ammoniakfliissigkeit fast yollstandig nur mit Hinterlassung einiger Flbckchen von Tkon- 
erde auf. 3) Man halte sich einen „T y p “ ciner guten unyerfalschten Karminsorte. Hat 
man neucn Karmin bezogen, so yerreibt man gleiche Mengen des Typs und der neuen 
Sorte mit je  gleicken Mengen Starkę (also z. B. je 0,1 g Karmin mit 10 g Starkę) und 
vergleicht alsdann die Earb-Intensitat und Earb-Nuance beider Mischungen.

Aiifbew alirung und Anwendung. Man bewahre den Karmin vor Lielit ge- 
schiitzt auf. Verwendung find.et er in beschranktem Maasse zur Herstellung rother Tinte, 
ferner zum Farben von Nahrungs- und Genussmitteln, zur Herstellung von Tinktions- 
fliissigkeiten fiir die mikroskopische Analyse, zum Schminken. Fiir den letzteren Zweck 
yerreibt man ihn zweckmassig m it dem gleichen Gewicht Reisstarke, weil er dann bkono- 
mischer ist und nicht so intensiy farbt. Karmin ist nicht gesundheitsschadlich.

Carminum pro usu mcrcatorio.
Ii o t  li e S c h r a i n k  e. 

lip . Carmini rubri
Amyli Oryzue aa.

Charta carminica.
F iltrirpap ier, m it einer am m oniakalischen Carmin- 

lbsung getriinkt. Ais Reagenspapier.

li ii h ram en tum carm i n icum.
l i o t l i e  K a r m i n t i n t e .  

lip . Carmini rub ri 10,0
Liąuoris Ammonii caustici ^10 °/0)
Aquae destillatae aa 300,0
Gummi arabici pulv. 30,0.

Die T in te  m uss m it Gansefedern geschrioben und 
stets gut zugestopft gehalten werden.

Acillum carminicum. K arm insiiiire. enll1200. Mol. (lew. =  240. Eine nacli
komplicirtem Verfahren aus der Cochenille abgeschiedene Siiure. — Ein rotlics Pulver oder 
kleine rotbe Lamellen, welebe sieli in 2 Tb. Wasser sowie in Alkohol Ibsen.

Die Verbindung diente bisher namentlich zur Darstellung von Tinktionsreagentien 
fiir die mikroskopische Analyse, neuerdings benutzt man die kone. Lbsung (1:2) aucb 
zum Naehweis kleinster Mengen gelbstcr Eiweissverbindungen, welebe durch die Siiure ge- 
fiillt werden. Es soli sogar mijglicli sein, einzelne Eiweissarten durch dieses Ilcagens zu 
unterscheiden.

K arm insan rcs Am m oniak. 1) Mach Th . H artig: Kiiuflicher, foin geriebener 
Karmin wird mit Wasser angeruhrt und dann tropfenwoise Ammoniakfliissigkeit zugesetzt, 
bis vollst6ndige Losung orfolgt ist. Dio Lbsung wird darauf filtrirt und zur Troekne ver- 
dampft. Das Pulycr wird jo nacli Bcdarf in Wasser gelost. 2) Naeh Bachmann: Man 
reibe 0,2—0,4 g guten Karmin recht fein, reibe mit 30 ccm destillirtem Wasser an und 
setzo cinige Tropfen Ammoniakllussigkoit dazu. Ein Thoil des Karmins lbst sieli, worauf 
die , Lbsung filtrirt und mit 30,0 g Glycorin und 8 ccm Alkohol yorsetzt wird. Ilieclit 
sio doutlich nacli Ammoniak, so liisst man sie bis zum Yerscbwinden des Geruches 
offen stohen.

B orax-K arm in. Mail lbst 4 Tli. Borax in 5(1 Th. Wasser. Hierzu fiigt man 1 Tli. 
Karmin und ycrmischt nun jo 1 Volumthoil des Ganzen mit 2 Voiumtheilen absolutem 
Alkohol, worauf man filtrirt.



Alaun-Karinin nach Gbenachbb: Eine Losung von 5,0 Alaun in 100,0 destillirtem 
Wasser wird im Sandbadę biś zum x\.ufkochen erwarmt, worauf mań 1 g Karminpulver 
zufugt, und 20 Minuten kochcn gelassen. Nach Hinwegnahmc der Flamme rfihrt man mit 
einem Glasstabe um, bis die Fliissigkeit Zimmertemperatur angenommen hat, filtrirt uud 
bewahrt in gut verschlossener Flascho auf.

Lithlum-Itarmin nach Outu : In 100,0 einer gesattigten wassorigen Losung von 
Lithiumkarbonat tragt man 2,5 Karminpulver untor Umruhren ein und filtrirt.

Picrokarmin nach F kky. Man mischt 1 g Karmin, 4 ccm Ammoniakfliissigkeit und 
200 ccm destillirtos Wasser und setzt 5 g Pikrinsilure hinzu. Dann schiittelt man um und 
dekanthirt, so dass der nicht gelhste Ueberschuss der Pikrinsaure im Glase zuriickbleibt. 
llie abgogossene Fliissigkeit wird oinige Tage stehen golassen, wobei man sic ófters um- 
schuttolt. Hierauf bringt man sio in eino flacho Schale und setzt sio an der Luft der Ver- 
dunstung aus. Es dauert mehrere Wochen, bis die Fliissigkeit yerdunstet und ein rothes 
Pulver zuriickgcblieben ist. Dieses wird mit der 50fachen Gewiclitsmenge Wasser an- 
geriihrt und nach einigon Tagon filtrirt. Die Fliissigkeit muss jetzt gelbliehroth sein, ohne 
Geruch nach Ammoniak. Ein Tropfen auf weissem Filtrirpapier oingetrocknet, muss einon 
gelbon, rothgeranderten Fleck geben. Man konservirt die Fliissigkeit durch einige Tropfen 
Karbolshure.

Blauer Karmin, I n d ig o k a r m in ,  ist indigosulfosaures Natrium, s. Indigo.
Karmin-Łacke. Die im Handel ais K a rm in la c k ,  • F lo r e n t in e r  L ac k , V ene- 

tia n e r  L a c k , W ie n e r  L ae k , M iin ch en er L a c k , P a r i s e r  L ac k , K u g e lla c k  vor- 
kommenden Farbkorper sind in der Regel Verbindungen der Karminsaure mit Tlionerde 
oder Zinnoxyd, meist gemischt mit uberschiissigem Thonerde- oder Zinnosydhydrat.

Karnit zum  F a rb e n  d e r  W u r s t  ist ammoniakalischo Kamunlosung.
Nail-Powder, zum F a r b e n  d e r  F in g e r n a g e l ,  ist eine parfiirmirte Mischung 

aus 1 Th. Karmin und 100 Th. Zinkoxyd.
lloseline , von R osk in Hamburg, eine F le is c h f a r b e ,  besteht aus 25 Th. rothem 

Karminlack, 20 Th. Borsaure, 850 Th. Wasser (Polensko).
Rothe Farbę. 1) fiir  Z u e k e rw a a re n , L ik iire  u. dergl.: 10 Th. Karmin lost 

man in einer Porcellanschale (!) in 20 Th. Salmiakgeist, fiigt 100 Th. Glycerin zu, verjagt 
das Ammoniak durch Erwarm enim  Wasscrbade und verdunnt mit q. s. Wasser auf 1000 Th. 
ii) fu r  F le is c h -  u n d  Z u e k e rw a a r e n :  Carmin 50,0 werden mit Sirupi Sacchari 950,0 
fein angerioben. Vor dem Gobrauche umzuscliutteln.

Saftroth, Sueeus ruber, ist entweder eine ammoniakalische, mit Gummi versetztu 
Karminlosung, oder eine Abkochung von Fernambukholz, die man mit Zinnchlorid fallt, 
woraul der Niederschlag in Ammoniak gelOst und mit Gummilosung yersetzt wird. Fiir 
Kiiehenzwecke giebt es im Handel oin Saftroth in Stangolchen.

Cocculus.
1) Gattung der Menispermaceae — Cocettleae — Menisperminae.
Cocculus Leaeba D. C. Heimisch durch das ganze tropische Afrika. Arzuei- 

licho Yerwendung ais Diureticum und gegen Fieber lindet die Wurzel mit mehreren kon- 
centrischen Gefasskreisen. Sie enthalt 0,13 Proc. O olom bin  und zwei Alkaloule, das 
krystalliniscke S a n g o lin  zu 3,09 Proc. und das amorpho P e lo s in  z u 2 ,l l  Proc. — Aus 
den Friichteu bereiten die Araber ein gegohrenes Getrank „K bum r vol m ajnoon ."

Cocculus laurifolius D. C. in Hinterindien, enthalt ein wie C u ra re  wirkendes 
Alkaloid C o c la u rin  in der Rinde und in den Blatteru.

Cocculus filipendula Mart. in Brasilien, dient ais energisches Diureticum.
2) -j- Fructus Cocculi. Semen Coceuli indici. Coeculi Indici s. levantini. 

Gallae orientales. Baceae piscatoriae. — Kockelskbruer. Koklcelsamen. Fiscli- 
korner. 1'ollkorner. Kukukssaat. Liuisesamen. — Coquc du Levant (Gall.). — 
Pockles. Sind die SteinfrUchte der zu den Menispermaceae — Tinosporeae gehorigen 
Anamirta Cocculus (C.) Wight et Arn. (syn: A n a m ir ta  p a n ie u la ta  C olebr.), 
einem in Vorder- und Hinterindien verbreiteton Schlingstrauche mit grossen, lederigen, 
eirunden, an der Basis gestutzten oder herzfiirmigeń Bl&ttern und kleinen dioeischen 
Blttthen, die grosse Rispen bilden.



JBeschreibung. Die Frttchte sind ciformig oder fast kuglig-nierenfbrmig, 1 cm im 
Durclmiesser. Die grosse Narbe des Fruchtstieles steht etwas seitlich und infolge des naek 
einer Ricktung geforderten Wachsthums ist dicht daneben, durch eine seichte Einbucktung 
getrennt, die Spitze der Frucht. Aussen grob-runzelig, sehwarzbraun oder graubraun. Die 
diinne Fruclitschale umschliesst den durch die Wucherung des „Condylus" kalbkugelig-aus- 
g-eliolilf, gestalteten Samen, der aussen braunlich und runzelig, innen olig-iicischig ist. Er 
bestekt aus dem Endosperm, das den Embryo m it zwei Aachen, diinnen Kotyledonen urn- 
scbliesst.

Die Steinsckale des Perikarps bestekt aus naok yerschiedenen Richtungen yerlaufen- 
deu, ineinander yerflocktenen, stark verdickten Fasern. Im Endosperm fettes Oel und 
Proteinkorner. Im Gewebe zaklreicke nadelformige oder grossere prismatische Krystalle. 
Das Pericarp ist geruck- und geschmacklos, die Samen schmecken stark bitter.

Bestandtheile. In  den Samen bis 1 Proc. P ik r o to x in  (vergl. bes. Artikel) und 
ungiftiges P ik r o t in .  Naek anderer Angabe bestekt das P ik r o to z in  aus einer loekeien 
Verbindung von P ik r o to x in in  und P ik ro t in .  In der Frucktschale angeblick zwei nicht 
giftige Alkaloide: M e n isp e rm in  und P a ra m e n is p e rm in . Die Samen enthalten bis 
50 Proc. F c t t  (Stearin).

Aufbew ahrung. Unter den starkwirkcndcu Arzneimitteln.
Anwendung. In Pulverform gegen Kratze und zur Vertilgung der Liiuse, nur 

m i tV o r s ic k t  zu gebrauchen, da bei wunder Haut Vergiftungen yorkommen konnen. Die 
Yerwendung zuin Fisckfang ist ein yerwerflicher Missbrauck. Man kat beim Menschen 
nack dem Genuss von zwei Friichten heftige Yergiftungsersckeinungen beobacktet, und
2,4 g des Pulvers liaben den Tod kerbeigefiikrt. Ais Gegenmittel sind bis zum Eintreffen 
arztlicher Hilfe Brechmittel angezeigt.

f  f  PiCrotoxinum (Brit. U-St. Ergiinzb.) P ic r o t o x in e  (Gall.). I*icrotoxin. 
C o ccu lin . M e n isp e r in in u m .‘) P ik r o to x in s i iu r e .  C30H34O13. M ol. Ge w . =  602.

Ais Formel fiir diesen in den Kokkelskornern entkaltenen Bitterstoff wird der oben 
angegebene Ausdruck C30II34O13 angonommen (Gall. =  O9H10O4). Dieser bezieht sick auf 
das Pritparat, welckes zur Zeit ais „ P ik r o to x in “ im Handel yorkommt. Es kann aber 
ais ziemlick sicker angonommen werden, dass das Pikrotoxin ais eine Verbiudung zweier 
yerscliiedener Kiirper, Pikrotozinin und Pikrotin anzuseken ist. Sieke S. 887 unten.

D arstellung. A) Gepulyerte Kolckelskorner werden durek keisse Pressung yom 
grossten Tkeile des in ihnen entkaltenen Fettes befreit, darauf wiederum zerkleinert und 
nun dreimal mit siedendem Wasser ausgezogen. Man yersetzt die Ausziige mit Bleiacetat 
im Uebersekuss, filtrirt den entstandenen Niederscklag ab und entbleit das Filtrat dureb 
Sattigen m it Sckwefelwasserstoff. Man filtrirt kierauf vom Schwefelblei ab und dampft 
das F iltrat auf ein kleines Yoluinen ein. Naek mehrtagigem Stekcn in der Kalte sammelt 
man die ausgesckiedenen Krystalle und krystallisirt sie zunackst aus siedendem Wasser, 
zum Schluss unter Zusatz von etwas Tkierkokle aus siedendem starken Alkohol um. 
(E. Schmidt.)

B) Die entfetteten Kokkelskorner werden 2—3 Mai mit kcissem Alkohol eztrakirt. 
Man destillirt yon den alkokoliscken Auszugen den Alkohol ab und entfettet das Estrakt 
mit Petrolathcr, worauf man die im Ruckstand yerbleibenden Krystallmassen durch Dm- 
krystallisiren aus siedendem Wasser und siedendem starken Alkokol reinigt.

EigenscJiaften. Die im Handel yorkommenden Prftparate zeigen einen y®11 
192—200° C. scliwankenden Sekmelzpunkt. Durek 2—3 maliges Umkrystallisireu aus 
siedendem Wasser kann man aus den Handelspraparaten in einer Ausbeute von etwa 
98 Proc. ein Pikrotozin erzielen, welckes konstant bei 199—200° C. sckmilzt. Diesen 
Sekmelzpunkt von 199—200° O. kabeu fur die von ihnen recipirten Priiparate acccptirt: 
Gall., U.-St,, Erganzb., wakrend B r i t .  den Sekmelzpunkt 192,2° C. angiebt. Dayon ab-

') Nicht zu yerwechseln mit dem in Amerika gebrauckten „M onisperm inum '1' 
omem aus dem Rhizom von Menispermum Canadense hergestellton Extrakt.



gesehen liat (lic heute noch ais Pikrotoxin bezeicbuete Substanz folgende Eigenschaften: 
Farblose, geruchlose, gegen 200° C. schmelzendc, nadelformige, meist sternformig gruppirte 
Krystalle (rbombische Prismen) von stark bitterem Geschmack, welelie an der Luft unver- 
ilnderlick sind. Sie liisen sich iii etwa 150 Tli. kaltem, etwa 25 Th. siedendem Wasser, 
ferner in 10 Th. kaltem oder in 3 Th. siedendem Alkohol. Sie losen sich ferner leicht in 
Eisessig, scliwer dagegen in Aetker, Benzol oder Chloroform. Auch Natronlauge und 
Ammoniak liisen reichliehe Mengen, so dass also starken Basen gegeniiber das Pikrotozin 
die Eigensc.kafteu einer schwachen Saure hat, doeli sind die so entstekenden Salze unbe- 
standig und mangolhaft charakterisirt.

Die wiisserige Liisung ist neutral und reducirt in der W a rn e  ammoniakalische 
Silbernitratldsung und auch FnHLiNG’seke Losung. Die alkoholische Losung lenkt die Ebene 
des polarisirten Lichtes nach l in k s  ab.

Aus der ammoniakalischen Losung wird das Pikrotoxin durch basisches Bleiacetat 
(Bleiessig) gefallt: Von I d e n t i t i i t s - R e a k t io n e n  sind folgendc anzuftthren:

1) Konc. Schwefelsaure lost das Pikrotoxin mit orangerotker Farbę, die durch eine 
Spur (!) Kaliumdichromat in Yiolett durch etwas mehr Kaliumdichromat in Braun iiber- 
geht. 2) Mischt man das Pikrotoxin mit der dreifachen Menge Kaliumnitrat, durchfeuchtet 
das Gemonge mit konc. Schwefelsaure und setzt alsdann starkę Natronlauge (von 33 Proc. 
NaOH) im Ueberschuss hinzu, so tr itt  lebhaftc Rothfarbung ein (LAHGLEY’sche Reaktion). 
3) Bringt man auf ein Ulirglaschen ein kleines Kornchen Pikrotoxin, lasst auf dasselbe 
ein  en Tropfen einer Losung von 1 Th. Benzaldehyd in 4 Th. absolutem Alkohol sowie,, 
einen Tropfen konc. Schwefelsaure tropfen (ohne zu sekwenken oder zu ruhren), so entsteht 
von dem Pikrotoxin ausgehend prachtyoll karminrothe Farbung. In der Mischung von 
Benzaldehyd -f- Alkohol entsteht durch Schwefelsaure nur kellgelbe Farbung, in welcher 
sich die rotho Farbung gut abkebt. Eine ahnliche Reaktion giebt das Cholesterin (Melzee). 
Codein giebt unter den gleichen Verhaltnissen gelbe bis blutrothe Farbung.

FrUfung. Dieselbe kann sich darauf besekranken, das das Praparat farblos ist, 
den richtigen Schmelzpunkt zeigt und beim Erkitzen auf dem Platinbleche ohne einen 
Rlickstand zu hinterlassen, verbrennt.

Aufbew ahrung. S eh r v o r s ic h t ig ,  in der Reihe der direkten Gifte, in der 
Abtlieilung Pflanzengifte bez. Alkaloulea, obgleieh es systematiseh nieht zu diesen 
gehort.

Anwendung. Pikrotoxin gehbrt zu den heftigsten Giften und erzeugt in grosseren 
Gaben stupor (Betaubung) und lieftige, durch Reizung des Krampfcentrums bedingte 
Krainpfe. Es ist friiher ais Ersatz des Strychnina bei Epilepsie und Lahmung empfoklen 
worden, wird jetzt hier aber nicht mehr gegeben. A e u ss e r lic h  in Salben 0,3—0,5 und
25,0 F ett bei chronischen Hautkrankheiten und zur Yertreibung von Kopfungeziefer (nicht 
zu empfelilen). I n n e r l ic h  und s u b k u ta n  in Gaben von 0,001—0,01 in wasseriger 
Liisung gegen die Nachtschweisse des Phthisiker. Es wirkt fast ebenso sicher wie Atropin 
und kann wegen des Fehlens unangenekmer Nebenwirkungen liinger ais dieses gegeben 
werden. — H o c h s tg a b e n : pro dosi 0,01 g; pro die 0,02 g (Erganzb.).

Das Pikrotoxin ist kcin einheitlicher Kdrper, sondern eine Verbindung zweier Sub- 
stanzen, des Pikrotoxinins C16H10O0 und des Pikrotins C15H180 ,. Es kann in diese beiden 
Kdrper schon durch Auskoeken mit grosseren Mengen Benzol zcrlegt werden und zwar 
geht hierbei das Pikrotoxinin in Losung, wahrend das Pikrotin zuriickbleibt. Lost man 
ein Gemisch von 54,5 Th. Pikrotoxinin und 45,5 Th. Pikrotin in siedendem Wasser auf, 
so krystąllisirt wieder Pikrotoxin vom Schmelzpunkt 199—200° C. aus. Das Pikrotoxinin, 
welches bei 200—201° C. selimilzt, ist der Trager der Giftwirkung der Kokkelskćirner und 
erheblich giftiger ais P ikrotozin; das Pikrotin, welches bei 248—250° C. sckmilzt, scheint 
ungiftig oder doch weniger giftig zu sein.



Cochlearia.
Gattung der C r u c ife r a e — S in a p e a e — C o ch lea r iin a e .

I. Cochlearia officinalis L. L blT elkraut. S c h a r b o c k sk r a u t .1) Ilerbe aux 
c u il le r s . S eu rv y  g ra ss . Heimisch auf salzhaltigem Boden und an Meeresufcrn Nord- 
europas, bis wcit nach Norden geliend. Haufig zum arzneilichen Gebrauch kultm rt.

Ueschreibtmg. Ein- oder zweijiihrig, m it aufrechtem, kantig-gestreiftem Stengel. 
Die bodenstandigen Bliitter lauggestielt, ihre gauzrandige oder gescliweifte Spreite ist 
breit-eifom ig. Die Stengelbliitter den Stengel mit herzfiirmigem Grunde umfassend, ihr 
Rand eckig-gezahnt. Alle Bliitter etwas fieischig. Die weissen, wohlrieelienden Blutlien 
baben kurzgenagelte Kronbliitter und 6 fast gleiohlange Staubgefasse (Fig. 205). Die 
Frucht ist ein kleines, fast kugelig aufgedunsenes Schotchen mit netzaderigen Klappen 
(Fig. 206. 207).

liestandtheile. In  der trocknen Pflanze 0,23 Proc. a th e r i s c h e s  O el (s. S. 890). 
Es riecht und sobmeckt weniger scbarf wie das Allylsenfol (vergl. unten). Im trockneu 
K raut 20 Proc. As che.

Kig. 906.
Blfitho von Cochlearia officinalis 
im  Lilngsschnitt. s  Kelchbliitter. 
j) Porigonbltttter. a Staubblfttter. 

n  Nurbc. y  F ruchtknoten.

Fig. 20G.
2. SchOtchen von Cochlea
ria  officinalis in  naturlicher 
Grosse. 3. Dasselbe vier- 

m al Ycrgrossert.

Fig. 207.
4. Schotchen von Cochlearia officiua- 

lis, aufgesprungen.
6. Samo im  Querschnitt.

Verwendung  findet das frische K r a u t  H erb a  C o eh lea r ia e  (Germ.). — llilter-  
k r e s s e .  S lco rb u tk ra u t. C o ch lea r ia  (Gall.), das man zur BlUthezeit — Mai bis Juni — 
sammelt und sofort verarbeitet. Man vervvendet es, gewobnlich in der Form des Ldffel- 
k r a u t s p i r i t u s ,  zu Mund- und Gurgelwassern bei Erkrankungen des Zalmfleisches; das 
frische K raut wird ais Sałat oder Gemuse gegen Skorbut genossen, der ausgepresste Saft 
gegen Giclit und Rheumatismus.

S p ir itu s  C o eh lea r ia e  (Germ. IIelv.). L d f f e lk r a u t s p i r i t u s .  E s p r i t  ou Al- 
o o o la t  d e  c o c h le a r ia . S p i r i t  o f S c u r y y - g ra s s .  Frisohes, in Bliithe stoliendes Lof- 
folkraut 200 Th. wird zerstossen, mit Wasser und Weingeist je 75 Th. 24 Stunden mace- 
rirt, dann 100 Th. abdestillirt. Farblos, riecht oigenthumlioh, schmeekt brennend scbarf, 
farbt sieh mit alkalischor lileilosung erhitzt, schwarz. Spec. Gew. im M ittel 0,915. Yer- 
liert seine Scharfe mit der Zoit, weshalb man ihn nicht langer ais ein Jah r aufbewahrcn 
sollte (kiihl und vor Licht goschiitzt). — Der Lsffelkrautspiritua des Handols ist hiiuiig 
eine Mischung aus Weingeist und k iin s t l ic h e m  CochloariaOl.

Acetuin Ntom aticinn D ik t e iiic ii. 
A c e tu m  d e n t i f r i c i u m .  M u n d e s s i g .

T  «i li n e s s i g.
Hp. Spiritus Coehleariae 200,0

T incturac Spilantliis comp. 200,0 
Tincturao arom aticac 100,0
Actlieris acetici 50,0
Acidi acetici (96 °/0; 30,0
Acidi salicylici 20,0
Aquae destillatae 400,0
Coccionellac pulverat. 5,0
Olei Salviae 1,0
Olei M enthae pip. Angl. 1,0.

Man erw ttrm t auf 60° C. und s tellt einige Tage 
kiihl, Theeloffelweise dem M undspiilwasser zu- 
zusetzen.

A lcoo latum  C oehleariae  eom posilnm .
A l c o o l a t  d o  c o c h l e a r i a  c o m p o s ć  (Gall.)

E s p r i t  a r d e n t  d e  c o c l i l ć a r i a .  
lip . H erbae Coehleariae rccent. 3000,0 

Itadicis Armoraciao rccent. 400,0 
Alcohol (80 °/0) 3500,0.

Nach zweitiigiger M aceration destillirt m an ab 3000,0. 
Aqua Coehleariae.

I.
Itp. Horbao Coehleariae recent. 1000,0

Spiritus 100,0
Aquao q. s.

Man destillirt ab  1000,0.
I I .  E x  t e m p o r e .  

lip . Spiritus Coehleariae 20,0 
Aquao destillatae 80,0

') Unter diosem Kamen geht audi R a n u n c u lu s  F ic a r ia .



Aqua g ing ivu lis  reg iu .
IC O n ig s -M u n d  w a  s s e r.

Rp. Olei Rosao gtt. V
Olei Ci tri 1,0
Olei Ci u nam o mi 2,5
Olei Caryophyllorum 5,0 
Spiritus Cinnamomi 287,0 
Spiritus Coclileariae 700,0 
Chloroformii 5,0.

Unvcr<hinnt bei Zalinweh, m it Wasser verdi‘m nt 
ais Gurgelwasscr.

Aqua g in g iv a lis  S c h l e ic i i e r i . 
Sc h l e ic h e r  ’  s a n  t i  s e p  t i  s c h e s  M u n d w a s s e r .

lip. Spiritus Coclileariae 30,0 
Spiritus Melissae comp. 30,0 
Tincturao R atanhae 40,0 
Thym oli 0,3
Olei M enthae piperitae 0,5 
Olei Caryophyllorum 0,1.

Kiuige Tropfen auf J/2 Glas Wasser.

Corevisia a n tisco rb u tic a  (Gall.).
B i 6 r  e o u B r  u t  o 16 a  u t  i s c o r  b u t  i q u e 

S a p i n e t t e .
Rp, Ilerbae Coclileariae recentis 15,0 

Turionum  P in i 15,0
Radicis Armoraciao recentis 30,0 
Cerevisiac 1000,0.

Mail lUsst 4 Tagc stehen, p resst aus und filtrirt. 
Wenn dieses B ier yorrUthig gelialten werden soli, 

so setzt m an demselbcn 10 Proc. LOffolkraut- 
spiritus zu.

C onsorra  C oclileariae  (Gall.). 
C o n s e r v o  d e  Co c h i  6 a r  i a.

Rp. Herbae Cochleariac recentis 250,0 
Sacchari albi 750,0.

Man stiłsst im  M arinormbrser zu Brei an und 
reibt dureh ein Haarsieb No. 2.

Serum  L a c tis  an tisco rb u ticu m .
Rp. 1. Acidi tartarici 5,0

2. Succi recent. herb. Cochleariac 100,0
3. Lactis vaceini calefacti 900,0.

Man lbst 1 in  2, m ischt m it 3 und seih t nach
einer Stunde dureh.

S irupus  C oclileariao.
Rp. Spiritus Cochleariac 15,0 

Sirupi sim plicis 85,0.

S irupus C oclileariao  com positus (Helv.). 
S i r u p u s  a n t i s c o r b u t i c u s .  S i r u p u s  de  

C o c h l e a r i a  a r m o r i c a  c o m p o s i t u s .  S i r o p  
d e R  a i f o r  t  c o m p o s ć. L b f f o l k r a u t s i r u p .  

S i r o p  a n t i s c o r b u t i q u e .
H  e 1 v. G a ll .

1. H erbae Cochleariae
recentis 100,0 100,0

2. Herbae N astu rtii offic.
recentis 100,0 100,0

3. Radicis Armoraciao
recentis 100,0 100,0

4. Foliorum  M enyanthis
(Trifolii fib rin i I) 20,0 10,0

5. Corticis A urantii (I) 25,0 20,0
6. Corticis (Mnnnmomi

zeyl. (IV) 10,0 5,0
7. Yini albi 400,0 400,0
8. Spiritus (94 °/0) 40,0 —

9. Saccliari 550,0 500,0.
Relv. Uisst 1—8 flinf Tnge macerircn, im W asser- 

bade 100 Th. abdestilliren, den Riickstand aus- 
pressen, die Flussigkeit nach 6 Stunden k lar ab- 
giessen, auf 350,0 eindam pfen, m it 9 zum Sirup 
kochen, und  diesem das D estillat zusetzen.

G all. Uisst nur zwoi Tago maceriren, das Destillat 
m it 100,0 Zucker im Wnsserbade zum  Sirup 
m achen, die Prcssflussigkeit m itte ls t Eiwoiss 
klliren, m it dem Rest des Zuckers zum Sirup 
(spec. Gew. 1,27) koehen, filtriren  und dio bciden 
Sirupo mischen.

S irupus Cocbloariao jo d a tn s .
S i r u p  de  r a i f o r t  jo d ć .

I. Helv.
Rp. Tincturae Jodi 10,0

Sirupi Cochleariae comp. 990,0.

II . G a ll.
Jodi 1,0
Alcoliol. (90 °/0) 15,0
Sirupi Cochleariac comp. 985,0.

S p ir itu s  Cocbloariao com positus.
A q u a  a n t i s c o r b u t i c a  S y d e n i ia m .

Rp. Olei A urantii cort.
Olei Macidis 
Olei M enthae crisp.
Olei Salviac aa gtt. III 
Spiritus Sinapis 1,0 
Spiritus Cochleariac 
Spiritus diluti aa 50,0.

T in c tu ra  Cocbloariao com posita.
T i n c t u r a  a n t i s c o r b u t i c a .

Rp. Radicis Armoraciao recent. 50,0 
Acidi salieylici 1,2
Ammonii hydrochlorici 0,0
Olei Mentbao pip. gtt. V
Spiritus Cochleariae comp.
Spiritus diluti aa 50,0.

T in c tu ra  g in g iy a lis .
Z a li n - T i n k t u r .

Rp. Tincturae Catechu 
Tincturae M yrrhae 
Tincturae Calami 
Tincturae Ligui Guajaci 
Tincturae Chinae 
Spiritus Colonicnsis aa 10,0 
Spiritus Cochleariae 40,0 
Olei M enthae piperit. gtt. V.

Bei Entzundungen des Zahnfleisches 1 Theel. auf 
1 Glas W asser zum Mimdausspiilon.

Y inum  an tisco rb u ticu m .
Y in u m  A n n o r a c i a e  c o m p o s i tu m .  

S k o r b u tw e in .  V in  o u  O c n o ló  a n t i -
s c o r b u t i ą u e .

I. G a ll .
Herbae Cochleariae recentis 15,0
Herbae N astu rtii offic. recentis 15,0
Radicis Armoraciac recentis 30,0
Folior. Trifolii fibrini 3,0
Semin. Sinapis nigri pulv. 15,0
Ammonii hydrochlorici 7,0
Alcoolati Cochleariac comp. 10,0
Yini albi 1000,0.

Nacli lOtagigem Steben auszupi-essen und zn 
filtriren.

I I . n a c h  D ie t e r ic h .

Rp. Nutrii cblorati 5,0
Extract. Trifolii fibrini 10,0 
Yini albi 900,0
Spiritus Sinapis 25,0
Spiritus Cochleariae 60,0.



Eau do Mada mc dc la Yrilliere. Ein dem Aqua gingivalis regia ahnliches Muud-
w a sse r .

S irupus Kapliani. R e t t i g s a f t ,  in Italien bei skrophulOsen Kindern vielfach an- 
gewendet: Cort. Aurantii 30,0, Cort. Cinnamon. zoyl. 5,0, Herb. Cochlear. recent., Herb. 
W ronie. Herb. Beccabung. recent., Herb. Nasturt. oflic. recent. aa 500,0. Oontusis admisee: 
Vini Marsala 1500. Macera per dies 2 et cola. Saopius agitando cum Talci venet. 50,0, 
sepone, liltra. In liąuor. filtrat, partib. 1500 solve Sacchari 2400. (A. J anssen).

Uniyersum, Ilreslauer, v o n  S il b e b s t e in . I s t  e in  se h r  y e rd u n n te r  Liiffelkraut- 
o d e r  Senfspiritus.

Oleum Cochleariac. Łdffelkrautol. Essenco dc Cocłilearia. Oil of Spooinyort.
D arstellung. Man liisst das trockene Kraut mit yyoissem Senfpulyer and Wasser 

stehen und destillirt dann ab.
Eigenschaften und Bestandtheile. Es ist das I s o s u lf o c y a n a t  des secun- 

d a re n  B u ty la lk o l io ls  C4H„ — N =  C =  S. Er dreht (100 mm-Rohr) - f - 55,27°. Siede- 
punkt 156—159,9°C. Spec. Gew. 0,944 bei 12°C. Beim Erhitzen mit Ammoniak auf 100°C. 
bildet es bei 133°C. schmelzenden, optiseh aktiyen Sulfoharnstoff. Das im Handel befindlicke 
k i in s t l ic h e  L o f f e lk r a u to l  ist I s o b u ty ls e n fo l ,  es darf zur Herstellung des Spiritus 
Cochleariae etc. nicht yerwendet werden.

II. Cochlearia Armoracia L. Meerrettig. Malirrettig. Kren. Pfefferwurzcl. 
Raifort, Oran de ISretagne. Horse-radish. In fast, ganz Europa an feucbten Orteu, 
doch oft nur yerwildert, biiuiig in Garten angebaut.

Beschreibung. Wurzel und unterirdische Acbsen, oft 1 m tief scnkreclit hinab- 
steigend, eyiindrisch, bis 6 cm diek. Stengel 1 m hocb, astig. Grundstandige Blatter, 
gross, oblong, am Ilamlc gekerbt, langgestielt. Untere Stengelblatter iicderspaltig, obere 
lanzettlicb, gekerbt-gesagt, mit yerschmalertem Grunde sitzend.

Bestandtheile  der W urzel: S in ig r in  (cf. Sinapis), ferner nacłi K oenig: Wasser 
76,72 Proc., S t ic k s to f f s u b  s ta n z  2,73 Proc., F e t t  0.35 Proc., s t ic k s to f f f r e ie  E x trak t- 
s to f f e  15,89 Proc., H o lz fa s e r  2,78 Proc., A sch e  1,63 Proe. In der Trockensubstanz: 
S t ic k s to f f s u b s t a n z  11,60 Proc., s t i c k s to f f f r e i e  E x t r a k t s t o f f e  67,99 Proc., Stiek- 
s to f f  1,86 Proc.

Verwendung  findot die W urzel: ltadix Armoraciae. (Brit.) Rad. Rapliani
r.usticani s. marin i. — Meerrettig. — Racine (le raifort (Gall.). R. d’arinoise. — Horse- 
radish Root.

Anwendung. Selir selten in friscbem Zustande mit Wein oder Bier ais ham- 
treibendes Mittel, biiufig dagegen ais Kuchengewttrz yerwendet.

A afbew ahrung. Im Keller unter Sand.
Aqua Armoraciae. Destillat aus frischer W urzel; kann duroh eine Ltisuug voa 

i  Tropfen atherischem Senfiil in 200 g Wasser ersetzt werden.
Ceroyisia Armoraciae composita, C e re v is ia  a n t i s c o r b u t i c a ,  ist ein Auszug 

von M eerrettig und Fichtensprossen mit gewóbnlichem Bier.
Spiritus Armoraciae compositus, C o m p o u n d  S p i r i t  o f H o rs e ra d is h .  Brit.: 

Meerrettig, Orangenschaie jo 125 g, Muskatnuss 3,15 g, Weingeist 625 ccm, Wasser 750 ccm 
geben Destillat 1000  ccm.

Sirupus Armoraciae compositus, S ir o p  de R a i f o r t  co m p o sd , S irop  anti- 
s c o r b u t i ą u e  (ex te m p o r e  par.) Senfspiritus, Chinatinktur, Enziantinktur je 5 Th., Lof- 
felkrautspiritus 15 Tli., woisser Sirup 170 Th. Man erhiilt hieraus den

Sirupus Armoraciae jodatus, G iu m a u lt , d u rc li  Auflósen von Jod  und Jodkalium
aa 0,25 g. in 200,0 Sirup.

Tinctura Armoraciae composita s. antiscorbutica. A lc o o le  ou T e in tu re  de 
r a i t o r t  c o m p o se e  (Gall.). Frischer M eerrettig 100 Th., Senfpulyer 50 Th., Salmiak 
25 Th., Weingeist (60 proc.) 200 Th., zusammengesetzter Loffelkrautspiritus 200 Th. nach 
10 Tagen auspressen und filtriren.

Viuuin Armoraciae compositum enthiilt ausser den Bestandtbeilen des yorigen 
Blttcrklee und Brunnenkresse (vergl. S. 889).

Oleum Armoraciae. Meerrettigdl. Der scliarfe Gerueh des Meerrettigs, der sich 
bosonders stark beim Zerreiben der Wurzel entwickelt, ist auf ein dem Senfol identiscbes 
iitherischos Oel zuriickzufuhren. Aus den Untersuchungen Gadameks gebt mit grosser



Wahrscheinlichkeit die Anwesenbeit des Glykosids Sinigrin im Meerrettig hervor. Bei der 
Destillation der Wurzel erkiilt mau 0,05 Proc. eines kcllgolben Oels vom spec. Gew. 1,01. 
Es ist im Geruoli nickt vom Senfol zu untersclieiden, und giebt bei der Bekandlung mit 
Ammoniak dasselbe Tbiosinamin wie Senfol und besteht demnach wie dieses ans 
Allylisosulfocyanat.

Cocos.
Gattung der Palmae—Ceroxylinae—Cocoineae—Attaleeae.
I. Cocos nucifera L. Die Kokospnlme. Urspriinglicb yielleicht im indischen 

Archipel heimisch, je tz t durcli die Tropen der ganzen Erde verbreitet.
Die medicinische Verwendung der Płianze ist ganz unbedcutend, ein Dekokt 

der frisehon Wurzel wird gegen Dysenterie getrunken, die Pliissigkeit im Innem des 
Endosperms, die K o k o sm ilc h , gegen habituclle Stnblyerstopfung, auch gegen Gonorrboe. 
Das feste Endosperm gilt ais Bandwunnmittel.

Sebr ansgedelint und yielseitig ist die technische Verwendung, wobei wir von 
dem yielseitigen Gebrauch, den die Menscben in den Tropen von dieser Palmę machen, 
abseben.

Man yerwendet von der einsamigen S te in f r u c b t :
1) D ie f a s e r ig e  H iille  (Boya), dereń Pasem ais C o ir  in den Handel gelangen 

und zur Herstellung grober Teppicbe, Biirsten etc. benutzt werden. — Die F a se rb iin d e l 
sind braun, rundlicb, sie umscblies- 
sen einen Canal, in dem leicbt Ge- 
fiisse erkannt werden. Von ausscu 
sind die Bttndel mit kleinen, 15 g, 
grossen, yerkieselten Pllittcben 
(S te g m a ta )  bedeckt.

Die e in z e ln e  P a s e r  ist 
0,4—1,0 mm (meist 0,7 mm) lang 
und 12—24 g. (meist 20 n) dick, un- 
gleichniiissig dickwanilig, ansseu 
hiuifig ausgebuchtet oder gezabnelt, 
mit zablreicben PorenkanHlen, ver- 
holzt.

2) D ie  b a r tę  S te in s c b a le ,  
das E n d o e a rp ,  die zu kleinen 
Drechslerarbeiten (wie Knopfen), dient. Ihr Gewebe setzt sicb yorwiegend aus sebr ver- 
sebieden gestalteten Steinzellen zusammen, von zablreicben Gefassbiindeln durebzogen. 
Die Innenseite der Selmie ist von zwei diinnen Gewebscbicbten ausgekleidet, einer 
liehtbraunlichen, ziemlicb weiebon, die wenig yerdickte Parencbymzellen entbalt und einer 
innersten scbwarzlicben, die wieder aus starkverdickten Steinzellen bestebt. Die Asche ist 
strukturlos. An Stelle der Kokossckalen yerwendet man fiir die gleichen Zwecke oft die 
Steinscbale der A t ta le a  f n n if e r a  M a rt.,  sie entbalt stark yerkieselte Zellcn, dereń Ske- 
lotte sich reicblicb in der Asebe iindeu.

3) D as E n d o sp e rm  des S am ens, d ie O o p ra b , aus dem mail dureh Auspressen 
in der W annę das Oleum Cocos (Ergiinzb.). Oleum Cocois. — Kokosbutter. Kokosdl. 
Kokosnussiil. Knlappusol. — Beurre de Cocos. Huile de Cocos. — Cocouut-Oil
gewinnt. Ueber den Bau vergl. anten bei 4. Bestandtheile der Coprab: W a s s e r  5,81 Proc., 
s t i c k s to f f h a l t i g e  S u b s ta n z  8 ,88  Proc., P e t t  67,0 Proc., s t i c k s to f f f r e i e  E x t r a k t -  
s to ffe  12,44 Proc., R o b fa s e r  4,06 Proc., A sebe 1,81 Proc.

K onstanten  des Oeles: Spec. Gew. bei 18° C. 0,9250, bei 40° C. 0,9115, bei 
99° C. 0,8736. Spec. Gew. der Fettsiiuren bei 98—99° O. 0,8354. Scbmelzpunkt des Fettes

.Fig. 208. (Nach Moełler .)
A  Braune Zellen der Samenschale. B  Q uerschnitt durcli das 

Endosperm. a Aleuronkorn m it einem Krystalloid. IGO mai vergr



20—28° C. Erstarrungspunkt 19,0—-21,85° C. (Ein kalt gepresstes Oel, das aber nicht 
in den Handel koimnt, sehmilzt sehon unterhalb 2 0° C., erstarrt bei 12—18° C. imd er- 
warmt sioh dabei auf 15° C.) Schmelzpunkt der Fottsauren 24,6—24,7° C. Erstarrungs- 
punkt 19,0—21,85° C. Verseifungszahl 257,3—268,4° C. REioHEBT’sehe Zahl 3,70. Jod- 
zabl 8,9—9,35. Jodzakl der FettsSuren 8,39—9,3.

lieschreibuny. Kokosfett bat die Konsistenz der Butter, es ist weiss oder gelb- 
licb, bat im frischen Zustande einen cbarakteristiscben Geruch und Gescbmaok nacb Kokos- 
ntissen und wird leicht ranzig. E s lo s t  s ie li b e i 60° C. in  2 Th. 90 proc. Alkohol, 
hiordurch, sowie durcb die hohe Verseifungszabl ist es besonders ebarakterisirt.

Bestandtheile. Vorvviegend T r ig ly c e r id e  der M y r is t in s a u r e  und Laurin- 
s a u r e ,  ferner diejenigen der P a lm i t in s a u r e ,  K a p ro n s a u re ,  K a p ry ls f iu re  und 
K a p r in s a u r e ,  endlicb 2,96 Proc. f r e ie  F e t t s a u r e n .

Anwendutuj. Aus dem daraus hergestellten Stearin macbt man Kerzen, in 
Amerika dient das F e tt ais Zusatz zu Kunstbutter, ferner in grosser Menge zur Herstellung 
„ g e f u l l te r  S e ife n “ (vergl. Sapo).

P a lm in . Unter diesem Kamen komnat seit einiger Zeit geroinigtcs, yóllig gerueli- 
loses Kokosol in Blecheimern, welche sich ais Yorrathsgefasse benutzen lassen, in den 
Handel. In  diesem Zustande ist es ein yorziigliches, dabei billiges Speisefett, das siei) 
iminer mehr einbiirgert. Es wird an einem kuhlen Orte aufbewahrt.

Lac (JocoYs.
ICokosmilch Dietiskich.

lip. 1 . Boracis 10,0
2. Saponis medicati 20,0
3. Aquae 50,0
4. Olei Cocoi'9 70,0
5. Aąune liosae tepid. (40“ C.) 850,0
(i. Olei Bergamottae gtt. X
7. Olei Aurautii ilorum git. V
8. Olei Gaultheriae gtt. XI
0. Olei Unonae odorat. gtt. I

10. Olei Amygdalar. amar. aeth. gtt. I.
Man vcnv;ibt 1—4 in einer angewllrmten Schalc

10 Minuteu Jang, fugi ollmUhlich o hinzu, sckiittelt
und mischt 7—10 zu.

Copraol, Grundlage fiir Stuhlzapfchen, Yaginalkugeln, Bougies, ist wahrscheinlioh 
ein von den leichter schmelzenden Anthoilen befreites Kokosfett.

L au reo l, ais Butterersatz empfohlen, soli ein Gomisch aus Kokos- und Palmkern- 
fett sein, (Unter demselbon Kamen kommt ein Desinfektionsmittel unbekannter Zusam- 
mensetzung in don Handel.)

M oliin (S ap o  u n g u in o s u s )  ist oine iiberfettete, glycerinhaltige, weiche Seifo, die 
eine yorziiglicbe Salbongrundlage bildet (fiir Salben m it Jod, Quecksilber). Bereitung uaoli 
L iebbeicii: F ett und Kokosol jo 50 Tli., Aetzkali 20 Th., Wasser 46 Tli. Man yorseift 
kalt und setzt der fertigen Soife 17 Th. Fett zu.

N ucoliu, ein Speisefett, ist gereinigtes Kokosol.
S upposito rieu  uud  Y aginalkugeln  aus Kokosol werden empfohlen, woil des 

schnellen Erslarrens wegen die Arzneistoffe gut suspendirt bleiben, das Oel nimmt aucl) 
50 Proc. Glycerin auf.

Kunst-Kokos-Kiise war eine elastische Masse zwischon zwei ziemlieh harteu Kin- 
den, der Gesohmack unangenehm.

4) D ie  K u c k s t i in d e  v o n  d e r  O e l f a b r ik a t io n  gebeu unter dem Namon 
„ P u n a c “ ein gutes Futter- und Diingemittel; sie findon zerkleinert auoh Verwendung zur 
Verfalschung des Pfefferpulvers, ebenso die nicht entfettete Ooprah. — Die Zellen des Endo- 
sporm sind grósser, wio die Perispormzollen dos Pfeffors, dio oinzolnon Zellen enthalten 
formloso Klumpon, aus F ett und Aleuron bostehend, in donen leicht ansohnlicho Krystal- 
loide erkannt werden (Fig. 208). Um sie yon dem ahnlich gobauten Endosperm der 
Oelpalme zu unterschoiden, ist darauf zu achton, dass die Zellwando der letzteren knotig 
yerdickt sind, dio der Kokospalme glatt. (Vgl. Piper.)

Ausser Oocos nucifera liofert auch Coeos b u ty rac ea  L. Oel.
5j A us d e r  R in d e  soli ein G urnm i „ H a a r i  t a p a n "  und „ T a l u t i “ ausgoschie- 

don werden. Es bildet stalaktitenartige Masson und enthiilt 70—90 Proc. B asso rin . (
_6 ) Aus dem S a f t  gowinnt man Z u c k o r  „ J a g g e r y " ,  durcb Gahronlassen „Toddy1 

und einen A rra c . Die jungen Schosse liefern P a lm k o b l.

Sapo Cocois.

I C o k o s s e i f e  (Buchh.)

Itp . O lei Cocois 000,0
L iquo ris  N a tr i i  cau stie i (32—35 °B .) 334,0.

M an se h m ilz t d as  Oel u n d  y e rm isc h t m i t  de r auf 
40 °  O. e rw a n n te u  Lange. D as CoeosOl crsctzt 
m a n  b esse r z u r  H iilfte  d u rc h  S chm alz oder Talg 
u n d  v e rd c c k t d en  G eruch  d u rch  M irbanfil oder 
Safro l.



il. COCOS Mikaniana Mart. In Brasilien. Dell frischen, bitter schmeckenden 
Palmkohl yerwondet man gegen Diarrhoe und Fieber mit Weisswein digcrirt ais Tonicum. 
Er enthalt 12,06 Proc. eincs Bitterstoffes P ik ro p a ty n . Ebenso verwendet man COCOS 
Oleracea Mart. in Brasilien, sie enthiilt 0,0067 Proc. P ik ro o o c o in .

III. COCOS Martiana Dr. et Głaz. In Brasilien. Ans dem Saft des Perilcarps, das 
15,32 Proc. Fruchtzucker enthiilt, bereitet man einen Hustensaft und durch Gahrenlassen 
oin Getrank „ G e rib a d a 11.

IV. COCOS COronata Mart. enthalt im Stamm starkehaltiges Mark.

Codeinum.
I. f  Codeinum (Erganzb, Helv.). Codeine (Gall.). Codeina (Brit. U-St.). Codein, 

Methylmorphin C17H18(CH3)N03 -f- II.O. Mol. Gew. =  317.
Das Codein ist zu 0,5—0,75 Proc. im Opium enthalten. Es wird ais Nebenprodukt 

boi der Darstellung des Morphins naeh der B.oi!ERTSON’schen und von Gregory modifleirten 
Methode gowoimon. Ausserdem wird es gegenwiirtig durch Methyliren des Morphins syn- 
tketisch dargestellt, wodureh seine Zusammensetzung ais Methylmorphin bewiesen ist.

Darstellung. Der aus 1000 g Opittmpnlyer mit kaltem Wasser erhaltene Auszug 
wird mit 100 g Marmorpnlver gemischt, naeh dem Absetzon und Dekanthiren zur Sirnps- 
dicke eingedampft, dann in 3 Litern kaltem Wasser geldst, flltrirt, wiederum bis auf 
750 cem eingedampft und noch heiss mit 50 g reinem Chlorcalcium in koncentrirter Losung 
und etwa 10 g Salzsaure vermischt, naeh einiger Zeit flltrirt, nochmals weiter eingedampft, 
naeh Beseitigung etwa ausgeschiedenen meeonsauren Calciums bis zur Sirupsdicke abge- 
dampft und zwei Wochen bei Seite gestellt. Naeh dieser Zeit findet man in der Flussig- 
keit in Gestalt dunkelbrauner Krystallmassen ein Doppelsalz, aus Morphin- und Codein- 
hydrochlorid besteliend, ausgeschieden. Diese Salzmasse wird mit salzsaurehaltigem Wasser 
geliist und umkrystallisirt, wiederum geldst, mit thierischer Kohle entfiirbt und die Losung 
bis zum geringen Ueberschuss mit Aetzammon versetzt. Morphin wird dadurch yollstandig 
ausgeschieden, wahrend Codein in Liisung bleibt. Die durch Filtration von dem Morphium 
befreite Losung enthalt Ammoniumchlorid and Codeinhydrochlorid. Sie wird mit etwas 
Kalilauge ycrsetzt und erwarmt, um einen Theil des Ammoniumchlorids zu zersetzen, dann 
zur Krystallisation eingedampft. Das Codeinhydrochlorid, welehcs in 20 Th. kaltem 
Wasser loslich ist, krystallisirt zuerst herans. Zwisohen Fliesspapier von der Mutterlange 
befreit, wird es in 5 Th. heissem Wasser geldst, mit Aetzkali daraus das Codein (in Ge
stalt einer iiligen oder gcschmolzenen Masse) abgeschieden, naeh dem Erkalten und Er- 
hiirten in yerdiinnter Salzsaure geldst, mit thierischer Kohle beliandelt, dann wiederum 
mit Aetzkali ausgefiillt und endlich aus wasserhaltigein Aether umkrystallisirt.

Das aus wasserhaltigein Aether krystallisirte Codein ist das der Formel c18h 21n o 3 +  
H.,0 entsprechende und von den angefUhrten Pharmakopben etc. aufgenommeu.

Eigenschaften. A. des n io h t  o f f ic in e lle n  wasserfreien Codeins. CjjII.^NOj. 
Dasselbe scheidet sich aus bei seiner AufliSsung in wasserfreiem Aether oder Benzol in 
Form kleiner, stark glanzender wasserfreier rliombiseher Krystalle, welche bei 155° C. 
sclimclzen, im iibrigen natiirlich die Eigenschaften des folgenden besitzen.

Ii. Des o f f ic in e l le n  wasserhaltigen Codeins CiglL.jNOa-j-H„0. Farblose oder 
weisse, oft ansehnliche und deutlich oktaedrisohe Krystalle, welche mit 120 Th. Wasser 
eine alkalisch reagirende Losung von bitterem Geschmack geben, Sie sehmelzen bei 152 
bis 158° C. Erhitzt man das Codein indessen mit einer zur Aufldsung unzureiehendon 
Menge AYasser zum Sieden, so schmilzt es unter Wasser zu Oeltropfen, welche beim Er- 
kaltcn wieder krystalliniseh erst.an.-en.

Die Krystalle yerwittern in trockner warmer Luft und worden bei 100° C. yollstandig 
wasserfrei. Der Gehalt an Krystallwasser betragt 5,67 Proc.



Er Iost sieli in 120 Th. kaltem oder 20 Th. siedondem Wasser, ferner in 80 Tli. 
Aether, oder in 2 Th. Chloroform, auch in 3 Th. Alkohol; sehr leicht ldslich ist es in heissem 
Alkohol. Es lost sich ferner in ea. 85 Th. Ammoniakflttssigkeit von 10 Proc., nicht aber 
in den Losungen der atzenden Alkalien. Die Losungen des Codeins lenken die Ebene des 
polarisirten Lichtes nach links ab. Von Sauren wird Codein unter Bildung von Salzeu 
lcicht aufgenommen.

Ais I d e n t i t a t s r e a k t i o n e n  werden folgende angegeben: 1) 0,1 g Codein lost sich 
in 10 ccm lcone. Schwefelsaure fast ohne Eilrbung auf, wenn man das Codein allmfthlich 
in  die Schwefelsaure eintragt. unter Vermeidung jeder Erwarmung. Vergl. Pharm. Centrh. 
1897. 160. Verwendet man aber hierzu eine Schwefelsaure, welche in 100 ccm einen
Tropfen Eisenchloridldsung enthiilt, so farbt sich die Losung blau oder yiolett. — 2) Lost 
man Codein in konc. Schwefelsaure auf, erhitzt die Losung kurze Zeit auf 150° C. und 
setzt nach dem Erkalten eine Spur Salpetersaure zu, so tr i t t  blutrothe Farbnng auf. —
3) FitOBHDB!sches Reagens (s. S. 207) lost Codein zunachst mit gelblicher Farbung, welche 
baki in Griin und schliesslich in Blau Ubergeht. — 4) In einer Losung von Kaliumferri- 
cyanid -f- Ferrichlorid (s. S. 896) bringt Codein nicht alsbald, sondern erst nach niekreren 
Stunden eine Blaufarbung heryor.

E rdfm ig. 1) Es schmelze bei 152—153° C. und hinterlasse beim Yerbrennen auf 
dem Platinbleche keinen feuerbestiiiidigen Riickstand (Mineralische Vcrunreinigungen). —
2) Wird 0,1 g Codein unter thunlichster Vermeidung von Erwarmung in 10 ccm konc. 
Schwefelsaure (welche frei von Salpetersaure und salpetriger Saure sein muss) allmiiblicb 
unter sohneller Yertheilung eingetragen, so soli die zuerst eintretende Rosafarbung nach 
1 - 2  Minuten bei gewbhnlieher Temperatur verschwinden; die sich ergebendo Losung sei 
farblos. (Rothe bis rotlm olette oder rotlilichgelbe Farbung weist auf N a rc o t in ,  Papa- 
v e r in ,  N a re e in ,  T h e b a in .)  — 3) Die Losung eines KCrnchens Kaliumferricyanid in 
10 ccm Wasser mit 1 Tropfen Eisenchloridlosung versetzt, werde durcli 1 ccm einer Codein- 
losung, welche durcli Aufloscn von 0,01 g Codein in 1 ccm normaler Salzsiiure erhaltcn 
wurde, nicht sofort blau g-efarbt (sofortige Blaufarbung wiirde bei Anwesenheit vou Moi'- 
pliin eintreten).

Aufbetualirung. V o rs ic h t ig .  Anwendung. Codein hat hypnotische Wir- 
kung, aber diese ist schwacher ais diejenige des Morphins. Zur Anwendung gelangt die 
freie Base in Deutschland yerlialtnissmassig seltener, ofter werden namentlick seit den 
letzten Jahren die Salze des Codeins angewendet. H o c h s tg a b e n : pro dosi 0,1 g, pro die 
0,3 g (Ergiinzb.). H elv .: pro die 0,5 g.

Syntlietiselies Codein. K iin s t l ic h  wird Codein dargestellt durcli Einwirkung 
von Metbyljodid oder Metbylchlorid auf eine alkalischo Morphinlosung (Dott):

C „H 10NO3 -j- NaOPI -4- JCPI, =  N aJ +  H20  +  C17HI8(CH3)N 03
M orpliin M ethyljodid Codein.

Ferner durch Erliitzen von methylschwefelsaurem Natrium mit alkalischer Morphinlbsung 
(Knoll) :

C17H„,NO:j +  NaOII +  NaSO ,CH:i =  H /J  +  SO ,Na,, +  C17H 18(CH3)E 0 :!
M orpliin M ethylschwefelsaures Codein.

N atrium

Neuerdings wird es aucli von don F abbenbabriicbn vorm. Fn. Bayek & Co. in Elberfeld 
(D.R.P. 92789) dargestellt, indem sie zu einer kiililgehaltenen atherischen Diazo-Methan- 
losung die aąuimolekulare Menge Morpliin in absolut-methylalkoholischer Lósung zufliessen 
lassen.

f  Codeinum hydrochloricum (Erganzb.). Codeinuin muriaticum. Codein- 
chlorhydrat. Salzsaures Codein. C18HaiN03 .H C l-l-2H 20. Mol. Rew. =  371,5.

Zur D a r s t e l l u n g  neutralisirt man heisse verdlinnto Salzsaure mit Codein, wozu 
fur 10 Th. Salzsaure von 12,5 Proc. HC1 ctwa 10,85 Th. Codein (CI3H.21N03 -f- H20) er- 
forderlich sind. Beim Erkalten der Losung schiesst das Salz in Krystallen an.

Eigenscliaften. Weisse, kleine, bitter schmeckcnde Nadeln, welche sich in 26 Th. 
kaltem und in weniger ais 1 Th. siedendem Wasser zu neutralen Fliissigkeiten losen. Das



Salz giebt sein Krystallwasser bei 100° C. allerdings ab, aber Gewicbt.skonstanz wird nur 
selir langsam erreicht, es ist dazu unter Umstanden Trocknen von 100 Stunden erforder- 
lieh. Der bercclmete Gebalt an Krystallwasser betriigt 9,69 Proc. — In der 5 proc. wiisse- 
rigen Losung des Codeincblorbydrates ruft sowohl Silbernitrat ais aucli Kalihydrat einen 
weissen Niederschlag bervor.

P rilfung. 1) Die Losung eines Kornchens Kaliumferricyanid in 10 ccm Wasser, 
mit 1 Tropfen Eisenchloridlosung versetzt, werde durcli 1 ccm der wasserigen Codeinehlor- 
hydratliisung (1 =  100) nicbt sofort blau gefarbt (Morphin). — 2) Die wiisserigo, mit Sal- 
petersśiure angesauerte Losung des Salzes (1 =  20) werde durcli Barynmcbloridlosung nicht 
sogleich getriibt (Scliwefelsaure).

A ufbeioahntny. V o rs ic li t ig .
Anwendung. Siehe unter Codeinum pkospboricum. H o c h s tg a b e n : pro dosi 

0,1 g, pro die 0,3 g (Ergiinzb.).
f  Codeinum phosphoricum (Germ. Helv.). Codeinae P hosplias (Brit.). Co- 

deinpliospliat. P hosphorsanres Codein C18H21N03 . H3P 0 4 -f-211,0. Mol. (lew. =  433.
Die B r it . giebt die Formel C18H21N03 . H3P 0 4 -f- D/ąKjO an; das Mol. Gew. wiirde als- 
dann — 424 sein. — Das Gode'inphospliat krystallisirt unter verschiedenen Bedingungen 
mit rerscbiedenem Wasscrgehalt. Um das von Germ . und H elv. vorgeschriebene Praparat 
zu erhalten, bat man wie folgt zu verfabren.

D arstellung. Zur D a r s te l lu n g  von C o d e in p b o sp b a t fiigt man zu 10 Tb. 
Pbosphorsaure von 25 Proc. II3P 0 4 soviel (8 Tb.) Codein, dass die Losung gerade nocb scbwacb 
sauer reagirt. Sowolil beim freiwilligen Yerdunsten diescr Losung, ais aucb beim Fiillen 
derselben mit einem Ueberschuss von starkem Alkohol bei gewohnlieber Temperatur erhalt 
man das der Germ. und Helv. entsprechende Codeinpbospbat von der Zusammensetzung:

C1SH21N03 .H 3P 0 4 +  2H20.
Wird das ofiicinelle Code'in])hosphat der eben angegebenon Zusammensetzung aus 

verdiinntem Alkohol unter Erwarmen umkrystallisirt, so erkiilt man ein wasserarmeres 
Praparat:

2[C18H21N03 . H3P 0 4] +  H20  o der C18H21N03 . 1LPO, +  > /A O .

Ausserdem kommen im Handel nocb Praparate vor, dereń Phosphorsauregehalt bober ist, 
ais dem Yerbiiltniss C18H21N03 . II3P 0 Ł entsprechen wiirde (E. S c h m id t , Apotb.-Ztg. 1890, 
S. 366).

Eigenschaften. Feine weisse Krystallnadeln, welcbe in 4 Th. kaltem Wasser, 
viel sebwieriger in Alkohol loslich sind. Daher wird das Salz aus seiner kone. wasserigen 
Losung durch Alkohol gefallt. Die wasserige Losung scbmeekt bitter und reagirt scbwacb 
sauer. In der 5proc. wasserigen LOsung des Salzes bringt Silbernitrat einen g e lb e n  
Niederschlag von Silberphospbat, Kalilauge eine weisse Fallung von freiem Codein hervor.

Bei 1000 C. verliert das Codeinphosphat alles Krystallwasser. Der Formel 
C18H2lN03 . H3P 0 4 -)- 2II20 entspricbt ein Krystallwassergehalt von 8,3 Proc., der Formel 
C18H21N03 . H3P 0 4 D/aHjO entspricbt ein solcher von 6,2 Proc. Nacb Tambaoh und 
Henkb entspricbt das Codeinpbospbat des Handels mehr der Formel C18H21N03 . 1I3P 0 4 -j- 
l l/2H20.

Nacb E. S c h m id t  ist es eine cbarakteristische Eigenscbaft des r e in e n  Codeinpbos- 
pbats, sicb beim Trocknen bei 100° C. nicht odcr kaum grau zu farben, wbbrond unreine 
Handelspriłparate dicse Farbung annebmen.

Durch Erhitzen des Codeins mit kone. Salzsiiurc auf 140° C. wird ebenso wie aus 
Morphin das A p o m o rp h in  gebildet.

PrU fung. Ais I d e n t i t i i t s r e a k t i o n  ist das Yerhaltcn der Losung des Codeins 
in kone. Schwefelsaure gegeniiber osydirenden Agentien anzuseben: 0,01 g Codemphospbat 
lost sicb in 10 ccm kone. Sebwefelsaure obne Farbung. Verwendet man bierzu jedocb 
Schwefelsaure, welcbe in 100 ccm 1 Tropfen Eisencbloridlosung entbiilt, so farbt sicb die 
Losung blau oder yiolett (vergl. bierzu S. 894).



Ueber <lic Reaktion mit Silbernitrat s. unter E ig e n s c h a f te n .
Auf Verunreinigungen ist in folgender Weise zu priifen: Die Losung eines Kom- 

ckens Kaliumferrioyanid in 10 com Wasser, mit 1 Tropfen Eisenchloridliisung yersetzt, 
werde durch 1 ccm der wiisserigcn Codeinphosphatlosung (1 -----100) niclit sofort bla« ge- 
filrbt. Diesc Priifung falmdet auf eine Beimiscliung von M orp h in . Man wird gut thun 
sic mit einer Durchschnittsprobe anzustellen. Der Meehanismus der Reaktion ist der, dass 
durch etwa beigemengtes Morphin das Kaliuinferricyanid zu Kaliumferrocyanid rednoirt 
wird, so dass alsdann „Berliner Blau“ entsteht. Die Beobachtung ist so fo rt anzustellen. 
— Die wasserige,-durch S a lp e te r s i iu r e  a n g e s a u e r te  (!) Losung des CodeYnphosphates 
(1 =  20) werde durch Silbernitratlosung nicht yerandert (weisse Triibung =  Chlor; der 
Zusatz von Salpetersiiure ist nothwendig, um das Silberphosphat in Ldsung zu halten), 
durch Baryumnitratlosung nicht sogleich getrubt. (Spuren von S c h w e fe lsa u re  sind daher 
gestattet.)

Um sich ein sicheres Urtheil iiber den W erth eines CodeYnphosphates zu bilden, 
fuhrt man eine Bestimmung des Codeingehaltes zweckmiissig in folgender Weise aus: Man 
lost 0,2 g CodeYnphosphat in 5 ccm Wasser, setzt 3 ccm Kalilauge zu und schtittelt 3mai 
hintereinander mit je  5 ccm Chloroform aus. Die vereinigten Chloroformausziige werden 
in einem Glasschalchen verdunstet, das in Krystallen hinterbleibende Codein bei 120° C. 
getrocknet und gewogen. Der Itlickstand muss mindestens 0,13 g (an wasserfreiem Codein) 
betragen und ist nooh auf vdllige Fliichtigkeit beim Verbrennen zu priifen.

A ufbew alirung. V o rs ic h t ig .  Lichtempfindlich ist das CodeYnphosphat niclit.
Anwendung. Codein ist ein Narcoticum, wirkt aber milder ais Morphin. Von 

dem letzteren soli es sich dadurch vortheilhaft unterscheiden, dass es keine iiblen Neben- 
und Naehwirkuugen erzeugt, auch Verstopfung nicht yerursacht. Es ist daher an Stelle 
des Morphins namentlich bei Kindera, schwachlicheren und iilteren Personen angezeigt,

Die g r i is s te  E in z e lg a b e  betriigt 0,1 g , die g r d s s te  T a g e s g a b e  0,4 g (Germ.
Helv.).

f  Codemum sulfuricum. C odeinsulfnt. Scliw efelsaures Codein (C]8II21lV03)a. 
H jS O ,5 1 L O . Mol. (Stew. =  780.

Zur D a r s te l lu n g  lost man in 10 Th. erwarmter verdiinnter Schwefelsaure von 
1,112 &pec. Gew. 10,3 Th. zerriebenes Codein (C18H21N03 - j - H30) auf. Nach dem Erkalten 
scheidet sich das Sulfat in langen, gliinzend weissen, btisclielformig g-ruppirten Nadeln aus, 
die durch Umkrystallisiren aus heissem, m it 1 Tropfen verdiinnter Schwefelsaure angesau- 
ertem Wasser zu reinigen sind. Das leieht etwas verwitternde Salz enthiilt 11,45 Proc. 
Krystallwasser. — Loslich in 34 Th. kaltem Wasser.

f  Codemum hydrobromicum. C odeinbro inhydrat. B rom w asserstollsaures Co- 
(lein. C18H21NO;!. m ir  C- 2 11,0 Mol. Ce w. =  41(1.

Zur D a r s te l lu n g  neutralisirt man ein erwarmtes Gemisch von 10 Th. Bromwasser- 
stoffsaure (25 Proc.) und 40 Th. Wasser mit 9,8 Th. Codein (C18l la i . N03 -f-H aO). Nach dem 
Erkalten scheidet sich das Bromhydrat in weissen Nadeln aus, welche durch Umkrystalli
siren aus Alkohol von 70 Proc. zu reinigen sind.

Weisse, gliinzende, neutrale Krystallnadeln, zicmlioh leieht loslich in Wasser, in 
verdiinntem Alkohol und in 90proc. Alkohol. Der Gehalt an Krystallwasser betriigt 
8,65 Proc.

f  Codemum salicylicum. Codeinsalicylat. Salicylsaures Codein. C,81LiN03- 
C7H00 3. Mol. Gew. =  437.

Zur D a r s te l lu n g  kann man 1) eine wasserige Losung von 10 Th. Codeinchlor- 
hydrat (s. S. 894) mit einer anderen wasserigen Losung von 4,6 Th. Natriumsalicylat ffillen. 
Der entstandcne amorphe Niederschlag ist gut mit Wasser zu wasehen, schliesslich zu 
troeknen. — 2) Eine alkoholisehe Losung von 10 Th. kryst. Codein (C^E.jNOa-f-HaO) 
wird mit einer alkoholisclien Losung (von 4,35 Th.) Salioylsaure gemm neutralisirt und die 
Losung zur Trockne verdunstet.



Gelblichweisses, amorphes oder krystallinisches Pulver, leicht loslich in Alkohol und 
in Aetlier, schwer loslie.li in Wasser, niclit 1 oślich in Ligroin.

S iru p n s  Codeini.

I. B ad . T a x e .
Rp. Codeini phosphorici 2,0 

Aquao destillatao 30,0 
Sirupi Sacchari 968,0.

I I .  M fin c h . Ap.-V.
Rp. Codeini phosphorici 1,0 

Sirupi Sacchari 1000,0.

III . H e ly e t ic a .
Rp. Codeini 2,0

Spiritus 18,0
Sirupi Sacchari 980,0.

IV. G a l l . ,  E l s a s s - L o t h r .  T a x e  u n d  
H a  m b. V o r s c h r .

Rp. Codeini 2,0
Spiritus 50,0
Sirupi Sacchari 950,0.

II. f  Apocodeinum hydrochloricum. Apocodeinchlorhydrat. Salzsaures Apo- 
codein. Cl8H10NO,2. HC1. Mol. Gew. =  317,5.

Das A p o c o d e in  leitet sich in gleicher Weise vom Codein durch Wasserabspaltung 
ab wie das Apomorphin vom Morphin. Man stellt es am einfachsten dar, indem man 
Codemchlorhydrat mit Zinkchlorid etwa 15 Minuten lang auf 180° C. erhitzt und die 
freie Base wie unter Apomorphin S. 323 angegeben absoheidet.

Das f r e ie  A p o c o d e in  bildet braune, harzartige, amorphe Massen, welehe sieh in 
Terdunnter Salzsaure m it griinlicher Farbę aufloson. Durch Neutralisation der freien Base 
mit Salzsaure erhii.lt man das salzsaure Salz ais gelblichgraues, amorphes Pulver, welchcs 
in Alkohol und in Wasser leicht liislich ist und iihnliche Eigenschaften wie das Apo- 
morphin hat.

Es wirkt iihnlich wie das Apomorphin ais Expectorans, und zwar giebt man es in 
Dosen von 0,03—0,04 g und in Tagesdosen yon 0,18—0,24 g in Pillenform oder in Losung. 
S ubku tan  0,02—0,05 g. Neuerdings ist es aueh ais Sedatiyum und Hypnoticum fur die 
Kinderpraxis empfohlen worden.

Coffea.
Gattung der Rubiaceae — Coffeoideae — Psycliotriinae — Ixoreae.
I. Coftea aralii ca L. Heimiseh in Abessinien, Angola und den Mozambicpie- 

landern, durch die Kultur in den Tropen weit yerbreitet. Bis 5 m hoher Baum, der aber 
in der Kultur strauchig gehalten wird, mit gebiischelton, weissen, 5zahligen Bliithen und 
breitlanzettlichen, diinnlederigen Blattern mit am Grandę ein wenig yerbundenen Nebcn- 
bliittern. Die Fracht ist eine kuglige oder langiichc, fteischige Steinfrucht mit zwei Steincn, 
von denen jeder einen Samen einsehliesst. Die Fracht ist erst griin, darni roth, endlich 
blauschwarz.

Yerwendimg  finden die Samen Semen Coffeae. — Kaffee. Kaffeebolmen. — 
Pafe (Gall.). Feves de cafe. — Coffee-beans.

Zubereituny: Sobald die Samen reif sind, werden sie geerntet, was in der Kegel 
dreimal im Jahre gescliieht, und entweder nach der a l te n  Metliode yerarboitet, indem man 
sie so lange t r o e k n e t ,  bis das Pericarp m it der Steinschale und Samenschale brocklig wird 
und durch Zerstossen entfernt werden kann. Oder man wendet die n asse , w e s t in d is c h e  
Methode an, indem die Friichte friseh mittelst einer Maschine („Pulper") yon dem ileischigen 
Esocarp und Mesocarp befreit werden, also mit der Steinschale, dem Endocarp, bedeckt 
bleiben. Diesen „ P e r g a m e n tk a f fe e "  liisst man einen Gahrungsprocess durchmacheii) 
troeknet ilin dann, stosst die Steinschale oder „ P e r g a m e n th a u t“ ab und entfernt 
schliesslich uoch den grossten Theil der Samenschale, die „ S i lb e r h a u t  oder S c h ilfe r -  
b a u t“, durch den „ P o l i r a p p a r a t" .

Beschreibung; Die Samen sind von hellgelblicher, griinlicher oder braunlieher 
Parbe, auf der eineu (Rticken-) Seite gewolbt, auf der anderen flach, mit einer tiefen Furche 
versehen. Sie bestehen zum boi weitem Uherwiegenden Theil aus dem Endosperm; der kleino 
Emhryo liegt auf der gewblbten Riickenseite am einen Endo, er zeigt eine Radicula und 
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zwei flacho Cotyledonen. Im Quersdmitt durch den Samen sielit man, dass das Endospenn 
an der Bauehseite eingebogen ist, daher dic Furche. In der Furehc siad stets Reste der 
diinnen, trocknen Samensehale enthalten, seltner aut' der Aussenseite des Samens. Ent- 
wickelt. sieh in der Fracht nur ein Same, so ist derselbe liicht aut einer Seite abgeflacbt,

sondern aueh hier gewblbt, jm 
ganzen also kuglig, eiformig oder 
walzenform ig. Solcbe Samen suclit 
man heraus und bringt sic ais 
besondere Sorte „P erlk a ffee“ 
in den Handel.

Die S am enschale , die 
also im Kaffee nie vbllig felilt, 
bestebt ans diinnwandigen, leeren, 
zusammengefallenen Zellen nad 
einer niolit diclit zusammeu- 
schliessenden Schicht grosscr, 
spiudelfSrmigor oder melir im- 
regelinSssiger Steinzellen, mit 
ziemlicb dicken, reicli getiipfelten 
Wiinden (Fig. 209). Diese Zelleu 
sind. aut dem Riicken von regel- 
mSssigerer Gestalt, ais in der 
Falte des Eudospcrms. Sie 
messen bis 500 /.i in der Lange 
und sind bis 42 /;< breit. For 
den Nachweis von Kaffee sind 
sio von sehr grosser Wiehtigkeit 
(yergl. aber unten).

Die llauptmasse bildet das E n d o sp e rm : Die Zellen sind in der Kegel etwas radial 
gestreckt, ibre Wandę ersokeinon im Querschnitt knotig verdickt, von der Flachę geselien 
mit grossen, langliclien Tiipfeln, dereń Konturen wenig seharf sind (Fig. 210). Ais Inbalt 
liisst sieli Aleurou und fettes Oel leieht nachweisen. Das Gewebe des E m bryo  ist żart 
u n d ' dgnnwandig, es ist fur den Nachweis von Kaffee ohne Belang.

jBestandtheile nach K o e n ig  im Durch-mrnn marnot: schnitt: W a sse r  11,23 Proc., stickstoff- 
h a l t i g e  B e s ta n d th e i le  12,07 Proc., Coffein 
1,21 Proc., F e t t  12,27Proc., Zucker8,55Proc, 
s t i c k s to f f f r e i e  E x t r a k t s to f f e  33 ,7 9 Proc., 
H o lz fa s e r  18,17 Proc., A sche 3,92 Proc. 
In der Trockensubstanz: s tic k s to ffh a lt ig e  
B e s ta n d th e i le  13,58 Proc., Coffein 1,36 
Proc., F e t t  13,81 Proc. Die A sche enthalt 
K ali 62,47 Proc., K alle 6,29 Proc., Magnesia 
9,69 Proc., E ise n o x y d  0,65 Proc., Phosphor- 
s iiu re  13,29 Proc., S c h w e fe ls a u re  3,80Proc., 
K ie s e ls a u r e  0,54 Proc.

Nach anderen Angaben enthalt die Asche 
aueh geringe Mengen N a tro n  (0,29 Proc.) 

und C h lo r  (0,45 Proc.). Der also unter allen Umstiłnden sehr geringe Gehalt davon ist 
tu r die Erkenmmg havarirten (durch Seewasser miuderwerthig gewordenen) Kaffecs wichtig- 
Der Gehalt an C o ffe in  ist bedeutenden Schwankungen unterworfen: 0,75—2,50 Proc. 
Jlittc l etwa 1,2 Proc. Es findet sieli in der Pflauze nur in der Frucht und den Blfittern. 
Ausser dem Coffein ist neuerdings ein zweites Alkaloid: C o ffe a r in  aufgefunden. Von

Fig. 210. (Nach Mobłłkb .)
Qucrsclmit,t durch  das Endosperm  der Kaffeebohne. 

100 m ai vcrgrOsscrt.



K o h le h y d ra te n  cntlialt der Kaffee: R o h rz u c k e r , ein P e n to s a n , ein G a la c ta n  und 
ein M annan  (M a n n o se -C e llu lo se  oder P a ra m a n n a n ) . Das Fett ist bei gewiibn- 
licker Temperatur iliissig, gelb, sckwaek sauer, es bestebt aus viel O le in , wenig P a l-  
m itin  und S te a r in  und etwa 7 Proc. freier O elsaiire . Endlich cntkiilt der Kaffee, an 
Kalle und Magnesia gebunden, K a f fe e g e rb s iiu re  Clr,HJ80 8, die mit Kalilauge cinen Zueker 
C0H,,Ol und .Kaffeesaute liefert Mit Eisencblorid giebt sio eine griine Farbung.

Sort en : Von den zahlreichen Sorten sind fur Mitteleuropa die wichtigsten: A ra- 
bien: Mokka. I n d ie n :  Java, Ceylon, Monado. A m erik a : 1) W e s tin d ie n : Cuba, Jamaica, 
Domingo, Portorico. 2) M it te la m e r ik a :  Costarica, Guatemala, Nicaragua. 3) B r a s i l ie n :  
Santos, Rio, Para etc.

Zusammensetzung von Kaffeosorten nacli K o en ig :
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Menado, g eb ra n n t.......................... 1,53 11,75 13,63 4,78
Ceylon, g e b r a n n t .......................... 1,57 12,31 14,88 — — — 4,13
C o starica .......................................... 3,49 13,68 11,40 .— — 27,50 4,29

4,08O stindiseher..................................... 3 ,54 13,37 10,63
10,13

— — 30,26
J a m a i c a ..................... ,. . . . 1,59 14,87 — — 27,90 4,19
Brasilianiselier, altere Sortc . . 11,22 (6,96) 1,18 14,27 — — — 3,51

„ jiingore Sorto . . 11,65 13,92 1,16 14,10 5,96 5,84 — 3,55
Mokka, r o l i ..................................... 8,98 9,87 1,08 12,60 9,55 0,87 (37,95) 3,74

„ gebrannt .......................... 0,63 11,23 0,82 13,59 0,43 1,24 (48,62) 4,56
Java, r o l i .......................................... 13,81 13,86 1,48 12,17 7,40 32,35 16,61 3,98

„ gebrannt ................................ 1,92 17,18 1,44 16,51 2,45 38,61 18,42 4,91

Hosten des K affees: Abweickend von allen anderen, aknlicken Genussmitteln 
werden die Samcu des Kaffees vor dem Gebrauck einem Rostprocess unterworfen, indem 
man sie unter besttindigem Umriihren auf 200—250° C. erhitzt, bis sie eine dunkelbraune 
Farbę angenommen kaben. Die Yerandernngen, die hierbei der Kaffee erleidet, sind weit- 
gehende und wichtige:

1) Der Wassergehalt wird sekr bedeutend yermindert (urn durckseknittlick 18 Proc.)
2) Das Coffein erleidet eine geringe Abnakme. 3) Holzfaser, Fett und Zueker, dieser unter 
Caramelbildung, erleiden tiefgreifende Veranderungen. 4) Fett und Salze erlcidcn einige 
Abnakme. 5) Die Mengo der in Wassor loslicken Stoife nimmt ab. 6) Es entwickelt siek 
boiin Rosten das fur den Kaffee so ckarakteristiscke Aroma. Yon den Destillationsprodukten 
sind genauer ckarakterisirt: A ce to n , F u r fu ro l ,  F u r f u ra n ,  C o ffe in , A m m oniak , 
M e tk y la m in , T r im e tk y la m in ,  A m e ise n sa u re , E s s ig s a u re ,  R e so rc in , H ydro- 
ck in o n , P y r r h o l ,  P y r id in ,  E s s ig s i tu re ,  K o h le n s a u re , endlick ein Oel: C offeon 
(Caffeol), das Metkylsaligenon sein sollte, was sieli neuerdings ais irrig herausgestellt kat. 
Es ist zu bemerken, dass sioh nicht alle diese Stoife in don Rostprodukton j  e d e s Kaffees 
finden. Die Gesammtmenge der fliiehtigen Stoffe wird auf 0,117 Proc. angegeben, sie riocken 
deutlicli und starli nack Kaffee. Man kat Vorricktungen konstruirt, diese Stoffe bei der Rostung 
in Surrogate zu leiten, um denselbon Geruch und Geschmack des Kaffees zu verleiken.

Die Yeranderungon keim Rosten ergiebt auch folgende Zusammenstellung naek K oenig:

Engebrannter Kaffee 
Gebrannter Kaffee
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11,23 12,07 1,21 12,27 8,55 33,79 18,17 ! 3,9
1,15 ! 13,95 I 1,24 14,48 I 0,66 45,09 I 19,89 1 4,7



Es ist vielfach gebranchlich, wo das Rdsten gesehaftsmiissig im grossen yorgenommcn 
wird, dem Kaffee dabei gewisse Zusatze zu machen, angeblich, um ihn dadurch glanzendcr 
und ansehnlichor zu machen und um das Aroma vor Verflttchtigung zu schiitzen. Dieses 
G la s ire n  gescliieht dureh einen Zusatz von Z u c k e r , der bis 5 Proc. betragen kann, oder 
durch Besprengen mit V a se lin -  oder P a r a f f in d l .  Da besonders bei Yerwendung von 
Zucker in W akrheit eine Gewichtsvermehruug des Kaffees beabsicktigt wird, so ist dieses 
Verfahren unzuliissig. Der „Verband yon Kaffee-Grosshandlern“ hat ais Grundsatz auf- 
gestellt, dass solche Zusatze nicht mekr wie 1 Proc. yom Gewichte des Rohstoffes aus- 
machen sollen.

Eerner ist es gebrauchlich, die Boknen vor dem Rosten mit einer warmen Losung von 
S oda und P o ta s c lie  zu wasehen, „um die Gewebe zu lockern und um den Bohnen gewisse 
bitter schmeckende Stoffe zu entzielien11. Durch ein solches Yerfahren kann ebenfalls eine 
Gewichtsvermehrung der Bohnen um 5 Proc. erzielt werden. Eerner impragnirt mau die Boknea 
wahrend des Rostens mit einem E strak t der E ru e h ts e h a le n  des K affe es  (vergl. S. 902), 
oder der Samenschalen des Cacaos (vergl. S. 520). Zu diesem Zweek werden die Schalen 
mit Wasser oder stark yerdiiimter Salzsaure ausgekocht, die Abkochung durch Natrium- 
karbonat ueutralisirt und durch Eindampfen koncentrirt, Auch hier wird eine Gewichts- 
zunahme von etwa 5 Proc. beabsichtigt. — Wenn schon es sich in allen diesen Fallen 
nicht um den Zusatz gesundheitssehadlicher Stoffe handelt und dio letztgenannten Zusatze 
sogar eines Werthes nicht entbohren, so sind doch alle solche Manipulationen ais uuzulassig 
zu erachten, da Eigenschaften des Kaffees yorgetiiuscht werden, die er nicht besitzt. Eerner 
ist zu beacliten, dass durch diese Zusatze yielfach ein geniigendes Verdunsten des Wassers 
heim Rdsten yerhindert wird. Hdchstens ware gegen einen ganz geringen Zuckerzusatz 
nichts einzuwenden.

Untersuchung des K affees. 1) C h e m isc h e  P r t i fu n g :

Bestinm m ng des Coffeins: 6 g  Kaffee, den man Smal hat durch eine eng- 
gestellte Kaffeemiihle gehen lassen, werden mit Petrolather entfettet, der Rest des Petrol- 
athers durch Erhitzen auf dem Wasserbade entfemt, dann 120 g  Chloroform und 10 g 
Ammoniakflttssigkeit zugegeben, und wahrend einer Stunde haufig kraftig geschiittelt. Dann 
liisst man yollstandig absetzen, trennt die Chloroformlosung ab, wagt sie, destillirt das 
Chloroform ab und entfem t die letzten Reste Chloroform dureh Erwarmen auf dem Wasser
bade und Einblasen von Luft. Der Riickstand wird wieder in einigen Tropfen Chloro
form geliist, 20 g  heisses Wasser zugegeben und ohne dabei umzuschiitteln das Chloroform 
weggekocht. Endlich wird flltrirt und das F iltrat eingedampft. Wenn niithig, ist die 
Reiuigting zu wiederholen. Der Riickstand ist Coffein. Bei der Berechnung ist zu be- 
rueksichtigen, dass man nicht alles Chloroform vom Kaffee hat abgiessen konnen, sondern 
in der Regel nur 100 g =  5 g  Kaffee.

Z u c k e rb e s tim m u n g : Ein Quantum fein gemahlener, getrockneter Kaffee (10 g) 
wird mit Wasser extrakirt, der Auszug im Wasserbade zur Sirupskonsistenz eingedampft, 
mit 90—95 proc. Alkohol behandelt, flltrirt, der Riickstand auf dom Eilter mit Alkokol 
ausgewasehen, der Alkohol yerdunstet, der Riickstand mit Wasser aufgenommen und in 
der wasserigen Losung T ra u b e n -  und R o h rz u c k e r  vor und nach dem Inyertiren mit 
FEHLiNG’seher Losung bestimmt. — Soilte die wiissrige Losung noeli in stflrender Weise 
gefarbt sein, so fiillt man don Farbstoff m it wenig Bleiessig, flltrirt, entfernt das iiber- 
schussige Blei mit yerdiiimter Schwefelsaure und yerfahrt mit dem F iltrat wie oben an- 
gegeben (vergl. Saccharum).

E x tr a k tb e s t im m u n g :  10 g  fein gemahlener und getrockneter Kaffee werden mit 
200 ccm Wasser in einem 350 ceni haltenden Becherglas mit Glasstab gewogen, unter Um- 
rtthren, um zu Anfang ein Uebersteigen zu yerhiiten, zum Kochen erhitzt, 5 Miuuten im 
Kochen erhalten und nach dem Erkalten auf das urspriingliche Gewicht aufgcfiillt. 25—50 
ccm des F iltrats werden dann in einer Platinschale eingedampft und zum kunstanten 
Gewicht getrocknet.



N ach w eis  des G la s ire n s : Das Glasiren mit Yaselinol oder Paraffiuol weist man 
nach, indem man 10 g der unzerldeinerten, gebramiten Bohnen zweimal mit 50 ccm Aether 
durchschuttelt, filtrirt, mit 50 ccm Aether nachwiischt, verdunstet und den Ruckstand auf 
seiuo Yerseifungsfahigkeit priift.

Um das Glasiren mit Zucker naelizuweisen, schiittelt man 10 g unzerkleinerte Bolmen 
zweimal mit je  200 ccm Wasser kurze Zeit durch, wascht mit 100 ccm Wasser nach, bringt 
das F iltrat auf 500 ccm und bestimmt in 200 ccm den Zucker mit FKHLiNG’scher Losung und 
in 300 ccm den Extraktgebalt. Ohne Zusatz gebrannte Bohnen geben dabei etwa 5 Proc. 
Extrakt und 0,5 Proc. Zucker resp. FnnLiNo’sche Losung reducirende Stoffe. — Es ist boi 
diesen Proben nothwendig, unverdaclitige Bohnen daneben zu untersuchen.

2) M ik ro sk o p is c h e  P r ii fu n g : Zum Nachweis von Kaffee in gemahlenem und ge- 
branntem Kaffee oder in einem Gemenge von Surrogaten und Kaffee oder in eincm andern 
Pulver, vergleicht man das betr. Pulver znnachst makroskopisch mit dem unyerdachtigen 
Kaffees, sucht yerdaclitige Partikel heraus und untersucht sie gesondert, indem man, wenn sie 
gross genug sind, in gewohnter Weise Schnitte macht und diese unter dem Mikroskop 
untersucht. Das iibrige Pnlver wird im Morser nocli etwas zerrieben und ebenfalls unter 
dem Mikroskop untersucht. Zum Auf helion empfiehlt es sieh, das Pulver mehrere Tage in 
Chloralhydratltisung (3 Th. Chloralhydrat und 2 Th. Wasser) einzulegen oder es mit ver- 
diinnter Kalilauge (5 proc.) aufzukochen. Zuniichst werden die Steinzclleu der Samenschale 
auffallen. Der Nachweis von Kaffee ist erst ais erbracht zu eracbten, wenn daneben auch das 
Parenchym des Endosperms (vergl, S. 898) d e u t l ic h  erkanut ist, da es kier und da vor- 
kommt, dass man Surrogaten die bcim Verarbeiten des Kaffees (vergl. S. 897) in grosser 
Menge abfallende Samenschale beimengt, um fiir die mikroskopische Untersuohung Kaffee 
rorzutauschcn.

Ueurtheilung des K affees: Der E s t r a k t g e h a l t  soli nicht unter 20 Proc. 
sinken, aber auch nicht erheblich hoher sein. Eine Beimengung von hereits ausgezogenem 
Kaffee (Kaffeesatz) driickt die Extraktmeugo herab, einige Surrogate (Cicborie, Feige) 
geben viel melir (vergl. S. 905).

Der W a s s e rg e l ia l t  fiir griinen Kaffee betriigt 12—18 Proc., fur gebrannten 2 bis 
4 Proc.

Der A s c h e n g e h a lt  soli bei robem Kaffee 4 Proc., bei gerostetem 5,5 Proc. nicht 
iiberschroiten, die Halfte dayon soli in Salzsaure ldslieb sein.

Der C o f f e in g e h a l t  soli mindestens 1,5 Proc. betragen.
Der F e t t g e b a l t ,  durch Estrahiren der zerkleinerten Samen mit Petrolather he- 

stimmt, soli bei griinein Kaffee nicht uber 14 Proc., bei gebranntom nicht iiber 15 Proc. 
sein. Die unzerldeinerten Bohnen sollen an Aether nicht mehr ais 1,5 Proc. Fett abgeben; 
das Fett soli yollkommen yerseifbar sein.

Der Gehalt an Z u c k e r  (Extrahiren mit Alkohol, Inyertiren des Riickstandes und 
Bestimmen mit FEHLiNG’scher Losung) soli im griinen Kaffee bis 6 Proc., im gebrannten 
bis 1 Proc. betragen.

Der O h lo rg e lia l t  soli 0,025 Proc. nicht uherschreiten. Bei hayarirtom, durch See- 
wasser heschadigteu Kaffee ist der Chlorgehalt erheblich liohor.

Amoendung. Von einer arzneilichen Yerwendung des Kaffees ais anrogendes 
Mittel, hei Vergiftungen etc. kann kaum gesprochcn werden, sie fiillt mit derjeuigen ais 
Genussmittcl znsammen. Zu crwlihuen ist die ausserlielie Anwendung in Schnupfpulyer 
(yergl. Mentholin) und ais desodorirendes Mittel (z. B. 0,2 g Kaffee auf 1,0 g Jodoform). 
Selir ausgedehnt ist die Yerwendung ais anregendes Getrauk, das man kerstellt, aus 1 Th. 
gerosteter und gcmahlenor Bohnen, 10—15 Th. koehenden Wassers in bekannter Weise. 
Hier und da sucht man die Losliclikeit durch den Zusatz einer geringen Menge von 
Soda zu erliohen. Im Orient ist es gebrauchlich, den Kaffeesatz (die extrahirten Bohnen) 
mit zu gcuicssen.

Die Gesammtmenge der in Losung gehenden Stoffe schwankt bei der gewolmlichen 
1-Ierstellungsmetbode von 21—27. Proc.



Nach K o e n i g :

E s losen sich im  D urchschnitt (Coffeiu) ? - Stickstoff Oel
Stickstoff- 
freic Ex- 

traktstoffe
Asche Darin Kali

P r o c  o n t

25,5 1,74 j 0,5 JU
t

cc 14,52 4,06 2,40

Wenn der Hauptantheil an der anregenden W irkung des Kaffees aucli dem Coffeiu 
zngeschrieben werden muss, so ist es doch zweifellos, dass aucli andere Bestandtbeile, wie 
die Kaffeegerbsiiure und besonders die beim Kdsten der Bolmen entstebenden brenzliclien 
Stoffo dabei mitbotbciligt sind, wodurch es sich erklart, dass die Wirkung des Kaffees 
von ailen Coffeiu- resp. Tbeobrominbaltigen Genussmitteln die energischste ist, obschon 
der Coffeihgehalt der Thees z. B. oft ein erkeblicli kOheror ist, und dass derselbe vou 
manehen Personen uickt vertragen wird, die Tliee obne jeden Nachtheil geniessen. — 
Uebermassiger Kaffeegenuss ist unter allen Umstanden scbiidlich, mail bat nacb dem Ge- 
nuss von 80 g  Kaffee Sehwindel, Kopfsckmerz, Zittern, Herzklopfen, Breebreiz beobachtet, 
welche Symptome erst nach mehreren Tagen scbwanden.

Surrogate und Verfa!schungen des Kaffees:
Beide sind an und fur sich deutlich yerschieden, insofern die Surrogate den Kaffee 

ersetzen wollen, aber nicht den Anspruch erheben, Kaffee zu sein, was die Verfalschimgen 
thun; freilich yerwisckt sich die Grenze, wenn die Surrogate unter auf Tausckung des 
Publikums bereclineten Namen in den Handel gebracht werden; es ist in dieser Beziebung 
zweifelkaft, ob bei soleben Surrogaten die Bezeicbnung K a ffe e  zugelassen werden darf, 
wenn derselben nicht ganz bestimmt und jeden Zweifel aussehliessend, beigefiigt wird, 
aus welchen Substanzen das Surrogat besteht, sodass Bezeicbnnngen wie C ic b o rie n -  
k a f fe e ,  E ie h o lk a f fe e ,  M a lz k a ffe e  etc. zuliissig sein wiirden, solcbe wie „G esund- 
b e i t s l t a f f e e ,  N u s s b o b n e n k a f fe e “ etc. dagegen nicht.

1) Yerfdlschungen der ganzen gebrannten Samen. Es kominem solcbe 
nicht haufig, aber docli kin und wieder vor, es handelt sich dann um k iin .s tlich e  
K a f fe e b o h n e n , die aus Leguminosenmehl (Lupinus), Getreide, Eicholn, Cichorienpulver etc., 
die man vorher gebrannt, mit einem Bindemittel (Dextrin, Traganth) geforint und 
dann mit einem glanzenden Ueberzug (Harz oder Zucker eto.) yersehen kat. Es soil 
auck vorkommen, dass man solcken kilnstlichen Boknen Coffein (0,5 Proc.) zusetzt. Ihre 
Form und Farbę ist bei oberflachlicher Betrachtung meist der der echten Bohnen recht 
ahnlieh. S ie  s in k e n  m e is t  im  W a sse r  u n te r ,  w o g e g e n  K a ffe e  sch w im m t. Beim 
langeren Stehen m it Wasser event. unter Erwarmen zerfallen sie meist leicht, ein Harz- 
liberzug ware vorher m it Alkohol zu Ićisen, sie kbnnen dann der mikroskopisehen Unter- 
suehung unterworfen werden. Indessen sind auck kiinstlieke Bohnen yorgekommen (aus 
einer Kdlnor Fabrik), die aueh nach mekrtiigigem Verweilen in hcissem Wasser nicht zer- 
fielen. Eine Fabrik in Lille war 1891 im Stande, tiiglich 40 Kilo kilnstlichen Kaffee aus 
Oichorien und altem Melil zu liefern.

Hierher gehlirt auck die Yermengung von Kaffee mit gewdhnlichen schwarzen 
Bohnen. Ferner die Methode, bereits extrahirte Bohnen von neuem zu rosteu und zu 
glasiren. Sie entkalton dann nur 1 Proc. Fett. Endlich kat man havarirten Kaffee (un- 
gebrannt) frisch aufgefarbt, z. B. mit Bloicliromat.

2) Yerfttlschimgen and Surrogate der gebrannten and gemahlenen 
Bohnen. a) m it T h e i le n  d e r  K a f fe e f r u c h t .  Hierher gekSrt die Vermengung von 
Kaffeesurrogaten mit der bei der Zuberoitung des Kaffees in grossen Mengen abfallenden 
Samensehale (yergl. S. 898), um fur die inikroskopische Priifung (vergl. S. 901) Kaffee 
yorzutausckeu.

Ferner sind kier zu nennen die F r u c k t s c h a le n  des K a ffe e s , d. h. das lleisckige 
Exo- und Mesocarp, das ais sogen. S a c e a k a ffe e  oder S u l ta n k a f f e e  auck einen be- 
sonderen Handclsartikel bildet. Sie sind mikroskopisch niclit leicht nachzuweisen und be-



sonders mit den Friichten von C e ra to n ia  (vergl. S. 699) zu verwechseln, doch felilcn 
ilmen die mit Kali sich yiolett und mit Yanillin mul Salzsiuire sieh rotli farbenden 
Inhaltskdrper. Zn achten ist vorkommenden Falls auf die naeh aussen dielcwandige 
Epidermis m it sparlichen Spaltoffnuugen, auf das Parenchym, dessen Zeilen zuweilen einen

Epidermis (cp) und Parenchym  (p) des Pericarps der 
Knffoofruclit. 160 mai vergr8ssert.

Fig. 212. (Naeh Mokller.)
Elem ente aus dem M esotarp der Kaffeefrucht. 

sp  Gefllsso. b Fasern. p  Parenchym. bp Bastparen- 
chym. 160 mai vcrgr8ssert.
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grossen Krystall oder Krystallsand einschliessen (Fig. 211) und auf dio starken Fasern derGefass- 
biindel (Fig. 212). Wonn, was Mufig yorkommt, unter den Fruchtschalen sich auch yereinzelt 
das Endoearp (Pergamentschale, vergl. S. 897) befindet, so fallen dessen naeh versehiedenen 
Richtungen verlanfende, gestreckte, reich getiipfelte Zeilen, die bis 40,« dick sind, leicht 
auf, diirfen aber mit den Steinzellen der Samenschale nicht yerwechselt werden.

Die Fruehtschalen enthalten: W a sse r  
8,64 Proc., P r o te in  6,56 Proc., A sche 7,8 Proc.,
P h o s p h o rs a u re  0,28 Proc., R o h fa s e r  15,0 
Proc., F c t t  2 ,86  Proc., s t i c k s to f f f r e ie  Kx- 
t r a k t s to f f e  64,64 Proc., K o h le h y d ra te  
16,42 Proc. Dass man eiuen Auszug der Sehalen r,p 
oder der Kakaoschalen zum Impragniren von 
Surrogaten benutzt, ist schon erwahnt. Die 
B la t t e r  d es  K a ffe e b a u m e s , die bis 1,25 Proc.
Coffein enthalten, werden in Afrika und auf 
Sumatra wio Thee venvendot.

b) m it  T h o ile n  a n d e r e r  P f la n z e n .
a) m it a n d e re ń  Sam cu. Hier spielen 

verschiedene Loguminosensamen eine bedeuten.de 
Rolle, so die von Ł u p in u s  (Kraftkaffeo,
Fruchtkaftee), C a ss ia  o c c id e n ta l is  L.
(Fig. 218), C a ss ia  S o p h o ra  L. (Mogdad- 
Kaffec, Neger-Kaffee, Kongo-Kaffee, Stephanie- 
Kaffee), C ice r a r ie t in u m  L. (deutseher, franzosiseher Kaffee), V ie ia  F a b a L ., P a r k ia -  
A rte n  (Sudan-Kaffee), A s tr a g a lu s  b a e tio u s  Ł. (Stragel-Kaffee), A s tr a g a lu s  e s -  
ca p u s  L., S o ja  h is p id a  M o b n c h .

Alle diesc Samen sind unter dem Mikroskop schon an den Elementen der Samenschale 
leicht zu erkennen. Dieselbe besteht aus langgestreckten und meist ziemlich stark ver- 
diclcten P a l i s s a d e n  und einer darunter gelegenen Schieht liicldg nebeneinander stehender, 
in der M itte eingezogener Zeilen, den sogen. T ra g e rz e l le n  (fiir die Untersoheidung der

W  (:

Fig. 213. (N aeh Mo k llk k .)
Gewebo der Samenschale von Cassia occidentalis, 

in  Wasser gesehen.
s Tragerzellen von oben. cp Cutisule. p  Palissaden. 
c Cmistilarstfibehen der Pallisaden. Die Wilnde der 
Zeilen sind dfinn m it zahlroichcn eutieularisirten 
StUbchen. In  W asser verquillt die diinne M embran 

und es blciben nu r dio Stiibchen ilbrig.



einzelnen Samen yergl. M o e m j s b , Mikroskopie der Nakrungs- und Genussmittel aus dem 
Pfianzenreicke 1886, S. 302 ff. und V o g l , die wichtigsten Nakrungs- und Genussmittel 1899, 
S. 325 ff.).

Von den genannten Leguminosensamen im Ban verscliieden siud diejeuigen von 
A ra e k is  k y p o g a e a  L. (vergl. S. 360), die ais „afrikaniscker Boknenkaffee von G e b b .

S c h m id t  in Bockenkeim“ in den Handel gekominen 
sind. Es sind die gebrannten, gespaltenen und 
yielfaek zerbroclienon Samen, die, wenn die Hiilften 
gu t erlialten sind, Kaffeebolmen nicht unakn- 
lieli selien.

Ferner werden angefiikrt die steinbarten 
Endosperme einzelner Palmen, namlick die vou 
P b o e n is  d a e ty l i f e r a  L: und P h y te le p b a s  
m a c ro c a rp a  B. ot. P. Die Samen der letzteren 
werden in grosser Masse zu Kndpfen eto. ver- 
arbeitet und die Abfalle davon sollen zerkleinert 
und gerostet ais Kaffee yerwendet werden. Beide 
sind leickt zu erkennen an den stark yerdickten, 
getiipfelten Zellen des Endosperms, dereń Wand 
wie beim Kaffee aus Cellulose (Reseryecellulose) 
bestelit, also mit Jod uml Sckwefclsaure blau wird.
I)ie Wandę sind dioker wie beim Kaffee, die 
Tiipfel gegen die Wand scliarfer abgesetzt und 
nach innen (gegen die primare Membran) meist 
yerbreitert (vergl. aueb Plioenix) (Fig. 214).

Eine ziemliche Bolle spielen die E ic b e ln , 
dereń zerkleinerte und gerostete Samen allein ais 

Fig. 214. (N a ch  M o e m .e e .) E ic k e lk a f f e e  oder m it Kaffee yermengt in den
macrocarpa. s  Samenscimie. u  Em iosperm . Handel gelangen (yergl. Quercus), Sie sind mikro-

skopiscb leickt zu erkennen an den Stiirkekorneken, 
die von reekt unregelmassiger Gestalt, rundlick, liinglick, nierenfdrmig, geruudet-dreieekig, 
knollig sein konnen. Daneben konnnen aus wenigen zusammengesetzte Korner vor. Alle 
kaben einen deutlicken Kernspalt. Sie messen 15—50 p (Fig. 215). Auck wenn, wie es 
zuweilen vorkommt, die Eickeln gebriiht, also die Starkekorneken yerkleistert sind, is t ikro

Umrissform in den damit erfiillten 
und oft vdllig erkaltenen Zellen noch 
einigermassen zu erkennen, doeh 
wird man alsdann das Hauptaugen- 
merk auf die Elemente der Fruclit- 
sckale riekten, die oft in Stiiekeken 
in den Eickelkaffee gelangt. Es sind 
in ihr kleine, stark yerdiekte Stein- 
zellen ckarakteristisek.

/?) m it  F ru e k te n :
Friiekte der C er a to n ia  

S i l ią u a  L. (yergl. S. 699). Friiekte 
der F ic u s  C a rie a  L. (vergł. 
S. 641). Ausser den 1. c. erwahnten 

Cruciferensamen sollen der Cichorie auck Traubenkerne beigemengt werden, um Feigenkaffee 
yorzutauschen. C e re a l ie n f r i ic k te .  Fiir ikren Nackweis wird man sick an die Starke- 
korncken kalten (yergl. S. 294), doek ist zu beaekten, dass solcke Kaffeesurrogate auck 
aus Malz, also gekeimtem Getreide kergestellt werden, wobei die Starkekorneken eine melir 
oder weniger weitgekende Yeranderung erlitten kaben. Es kommen meist die ganzen

Fig . 215. (Nach Mokller .)
Aus dom Gewebe der Eiehel. ap Geftisse. s t  St&rkemehl. 

ep Epiderm is. 300 mai vergrbssert.



Friichte vor, docli bestelien Kaffeesurrogate ans gcrostetem Mais and Rcis aus grobem IJulver 
G e d iirr te  u u d  g e r o s te te  B irn e n . Ilir am meisten oharakteristisckes Element ist die 
Oberhaut, dereń mit ziemlich dieken Kadialwiinden ycrsehone Zelleu dureh zarte Wandę 
in 3—4 Tochterzellen getheilt sind. Ferner konmien die bei den meisten Birnen vor- 
haudenen, im Fruehtfleisck sieli findenden Gruppen stark verdickter Steinzellen in Betraclit.

y) m it  P f la n z e n a c h s e n :
Ais solche werden gerostete und zerkleinerte K a r to f fe ln  genannt, Ueber ikr 

Starkemekl vergl. S. 294.
Ó) m i t  W  u r z o 1 n :
C ic k o r ie n ,  die Wurzeln knltivirter Pflanzen von Cieboriuin Intybus (vergl. S. 829). 

Es ist hier nocli darauf liinzuweisen, dass man die aus Cieliorie bestelienden Surrogate 
wieder yerfalscht mit anderen Wurzeln, ebenso wie man Cichorien eto. benutzt zum Ver- 
fiilschen des Feigenkaffees.

Melir ais Kuriositat mogen nocli folgende Verfalsckungen erwabnt werden: kiinst- 
liehe Bohnen aus den Samen von Pkytelepkas, in kiinstlicliem Kaffee Pfeffersckalen, Boknen- 
mehl, Pflaumenkorne etc.

Bestandtheile einiger Kaffeesurrogate nach K o e n ig :
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Trockensubstanz

P  r  o c o u  t

C ic lio rie n .......................... 13,16 6,53 2,74 17,89 41.42 12,07 6,19 70,50
F e ig e n ................................ 12,50 4,57 2,96 32,50 31,92 12,34 3,21 82,50
Jo h an n isb ro t..................... 5,35 8,93 3,65 69,83 10,15 2,09 63,71
Corealien (Roggen etc.) . 12,50 12,15 3,57 4,12 55,66 8,45 3,55 48,53
M alz ..................................... 7,08 13,05 2,25 15,67 51,74 7,38 2,83 65,00
Congo-Kaffee (roli) . . . 18,72 39,82 1,26 37,09 4,41 3,70 —

„ „ (gorostet) . 4,22 27,06 1,19 3,25 39,74 19,28 4,63 22,50
Eielioln, geselialt u. gorostet 12,50 6,78 4,35 69,27 5.02 2,07 28,88
D a tte lk e rn o ..................... 9,27 5,46 8,50 52,86 23,97 1,44 12,87

Fiir die Iieurtheilung der Surrogate  kommen folgende Bestimmungcn und Ge- 
sichtspunkte in Betraebt.

1) C ie lio rie  soli enthalten: Wasser nicht iiber 15 Proe. [Scliweiz1) und Belgien)4], 
Pott nicht mehr wie 2 Proc. [Belgien, Oesterreich8)], Extrakt 60 Proc. (OesteiTeich), 
50 Proe. (Belgien), Zufugen von Zueker oft bis zu 2 Proe. gestattet (Belgien), Aselie 
8 Proc. (Schweiz), nicht weniger ais 4 Proe. (Oesterreich), davon in Salzsaure klslick
2,5 Proc. (Schweiz).

2) F e ig e  soli enthalten: Wasser nicht iiber 20 Proc. (Schweiz), F ett 2,5 Proc. 
(Oesterreich), Extrakt 70 Proc. (Oesterreich), Asche 5 Proe. (Schweiz, Oesterreich), dayon 
1 Proe. in Salzsaure loslich (Schweiz).

3) G e tr e id e  soli enthalten: Wasser nicht iiber 3 Proe. (Schweiz), F ett 2,5 Proc. 
(Oesterreich), Extrakt 25 Proc., Asche 7 Proc. (Oesterreich), 4 Proc. (Schweiz) und davou 
1 Proe. in Salzsaure loslich.

4) M ai z soli enthalten: E xtrakt 65 Proc.
5) E ic h e ln  sollen enthalten: Wasser 3 Proc., Asche 4 Proc., davon I Proc. in 

Salzsaure loslich (Schweiz).
6 ) B u b e n s c h n i tz e l  aus Zuckerfabriken sollen iiborhaupt nicht zu Kaffeesurrogaten 

verarbeitet werden (Oesterreich).

ł) Scliweizer Lobensmittelbuoh 1899.
4) Goaetz vom 1. Marz 1895.
3) Yorschlage zum Codex alimentarius austriacus.



7) Verdorbene, ycrsekimmelte Surrogate, solche, die Kafer, Milben otc. enthalten, 
sollen nicht yerwendet werden.

II. Coffea liberica Buli. In den Pflanzungen werden die Kaffeeb&ume dnrch 
einen Pilz Hemileia vastatrix Berk. et Br. selir gesckiidigt, und alle Bemiikungen 
seiner Herr zu werden, waren bisher yergeblich. Man liat daher yersucht, fur die Kultur 
andere Ooffea-Arten ausfindig zu machen, die dem Pilz gar nicht unterworfen sind oder 
doch widerstandsfakigcr gegen ihn sind. Ais solche komint in erster Linie die genanute 
Art in Betracht. Sie ist heimisch in Ober- und Niederguinea und wird gegenwiirtig schon 
in immer steigendem Umfange kultiyirt, so in Ceylou, Java, Hinterindien, Sierra Leone, 
Deutsck-Ostafrilca, aueh Brasilien. Die Art bietet aucb sonst einige Vortheile gegentiber 
C. arabica, insofern die Pllanzen ausserordentlieh reichlicb tragen, lange tragfiikig bleiben 
und grossere Samen produciren. Bin Nacbtbeil gegentiber C. arabica bestekt darin, dass 
das Pericarp sebr bart ist und durck Gahrung erst aufgelockert werden nniss.

Die Samen sind etwas grbsser wie die von C. arabica, aber hśiufig vou unregel- 
massiger und unansebnlicber Gestalt; auch soli der Gesckmack des daraus bereiteten Ge- 
trankes zuweilen weniger angenehm und etwas „olig“ sein. Daber werden sie erbeblicb 
niedriger bezahlt. Im gemablenen und gebrannten Kaffee kann man C. liberica leicbt 
erkennen an den Steinzellcn der Samensckale. Sie baben folgende Maasse:

Coffea liberica. Liiiigc bis 770 /.i, ausnabmswei.se bis 880 Breite bis 51 /(.
Coffea arabica „ „ 480 /u „ „ 41 /,«.

Man wird also Stoinzellen, die liinger ais 500 /.i sind, der liberica zuschreiben. In 
Brucbstiicken erkennt man sie daran, dass die innere Kontur der Wand gegentiber dem 
Lumen stets scbarf abgesctzt erscbeint, was bei C. arabica nicht so der Fali ist. Der 
Coffemgekalt betrug bei Samen aus Java: 1,37 Proc., bei zwei Mustern aus Malakka 1,26 
und 1,35 Proc.

III. Ebenfalls in Kultur genommen ist Coffea stenophylla G. Don aus West- 
afrika; sic ist aucb nach Westindien eingefiibrt. Die Samen sollen schon ais „M okka11 in 
den Handel kommen.

IV. Ibo-Kaffee soli ein Gemenge von Samen mekrerer Arten sein, darunter C. arabica 
und yieiieicht Coffea Zanguebariae Lour.

V. Coffea laurina Smeathtn., C. microcarpa DC., C. Zanguebariae Lour.
werden in ihrer Heimatb Ostafrika ais Genussmittel yerwendet, ebenso C. mauritiana 
Lam. (C a fe  m a rro n ) auf Bourbon. Die Samen enthalten kein Coffein.

Extraetuin Coffeae (Ergiinzb.). K a f fe e - E x tr a k t .  Grób gepulverte Kaffeebohnen
2 Th. zieht man 4 Tage mit einem Gemisch aus Weingeist (87 proc.j 4 Th., Wasser 6 Th., 
dann nochmals 24 Stunden mit Weingeist 2 Th., Wasser 3 Th. aus, prosst ab und dampft 
zu einem dickon Extrakt ein .—'D ie t .  G e b r a n n te r ,  fein gemahlener Kaffee lOOTh. wird 
zweimal je 3 Tage zuerst mit Weingeist 120 Th., Wasser 180 Th., dann Weingeist 80 Tli., 
Wasser 120 Th. ausgezogen, die filtrirte Pressflfissigkeit auf 20 Tb. eingedampft, Weingeist 
5 Th. zugesotzt und zu einem dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute 15—16 Th.

Extractuin Coifeae lluldum (Erganzb.). K a f f e e - P lu id e x t r a k t .  Aus mittelfein 
gepulverten Kaffeebohnen 100 Th. und q. s. einer Mischung aus Weingeist (87 proc.)
3 Th., Wasser 7 Tli. im Yerdrangungswege zu bereiten. Man befeuchtet mit 25 Th., 
sammelt zuerst 85 Th. und stellt 1. a. 100 Th. Eluidextrakt ber. Man brauoht etwa 700 Th. 
LOsungsmittel. Auf gleicho Woise stellt man aus gerosteton Bohnen ein Extrakt dar, 
welches zur schnellen Bereitung von Kaffee auf Keisen u. s. w. dient. 2—3 TheelOffel auf 
eine Tasse hoissen Wassers.

Itp. 1. Seminis. Coffeao tosti pulv.
2. Spiritus V iui Cognac
3. Spiritus Aetheris nitrosi
4. Spiritus (90 proc.)
5. Aquae

IC a  i  ł  e o - L  i k 0 r  (Di k teiuoii).

Kssontirt ColToue sac c h ara ta .

500.0
200.0 

20,0

6. Sacchari
7. Aquae
8. Sem inis Coffeae tosti pulv.
9. T incturae Yanillac

4500.0
2000.0

50.0
10.0

10. Olei Am ygdalarum  aetherei gtt. II.

4,5 1 
6000,0

M an m aecrirt 1—5 24 Stunden, destillirt ab 0000,0 
fiigt cinc kochend heisse IA sung von 6 in 7 und 
zuletzt 8—10 hinzu und filtrirt nach 21 Stunden.



M ixturu  am etliy sta  R e v e i l .
R e v e i l 's M ix t u r  g e g o n  T r u n k e n l i e i t .  

Rp. In fusi Coffeao tostao (25,0) 125,0 
N utrii ehlorati 4,0
Liąuoris Ammonii acetici 10,0 
Sirupi simplicis 30,0.

Innerhalb ’/2 Stunde auf zwoi mai zu nelimen.

M ix tu ra  Coffeao c h in in a ta .
M i x t u r a  C h i n i n i  s u l f u r i c i  d u l c i f i c a t a .  

lip. Infusi Coffeae tostao (10,0) 100,0 
Chinini sulfurici 0,5
Sacchari albi 30,0

Umgoschuttelt 1 W einglas voll zu nelimen.
M ix tu ra  la x a tiv a  cum Coffea.

lip . 1. Seminis Coffeae tosti
2. Foliorum  Senuae
3. Sacchari albi
•1. Magnesii sulfurici aa 10,0 
5. Aquao fervidao 150,0.

Mau ubergiesst 1 und 2 m it 5, seih t nach J/4 Stundo 
ab und Ibst 3 und 4.

M orsuli Coffeao s. S. 281.
S irupus  a n ta r t l ir i t ic u s  S k v e r in .

S i r o p  a n t i g o u t t o u x  do  Se v e r in . 
lip. 1. Sem inis Coffeao grosso modo pulv. 1000,0

2. Foliorum Frax in i excelsioris 10,0
3. Sacchari albi 000,0
4. Acidi carbolici liąuefacti gtt. V
5. Aquao calidae q. s.

Im VerdrUngungswcge crscliopft man 1 m ittelst 5, 
lostim  ersten  Auszuge 3, ziolit m itte ls t des zweiten 
2 aus, dainpft letzteren ein und stelit 1. a. 1000 g 
Sirup hor. Riuretieum. Cogon G icht und Itheuma.

S irupus Coffeae (Diet.). 
K a f f e e s i r u p .

lip. 1. Sem inis Coffeae tosti subt. pulv. 200,0
2. Aquao calidae 250,0
3. Spiritus Vini Cognac 50,0
4. Sirupi simplicis obullientis 800,0.

M an befeuchtet 1 m it 2 und 3, Ubergiesst m it 1, 
stolit 1{i Stundo warm, liissst 24 Stundcn stohen 
und filtrirt. D iont zur Geschmacksverbessorung 
von sclilecht schmeckonden (Chinin- oto.) Mix- 
turen.

S irupus Coffeae com positus.
IC e u c h h u s t  o n s a f t. 

lip. 1. Seminis Coffeao tosti gr. plv. 100,0
2. Corticis Chiuao gr. plv. 50,0
3. Corticis Cinuamomi gr. plv.
4. Benzoes gr. plv. aa 25,0
5. Spiritus (90 proc.) 100,0
0. Aquae 500,0
7. Sacchari 600,0.

Man befouclitot 1—4 m it q. s. der Mischung 5—(> 
sam m clt durch Vordrangung 100,0 und lost darin 7. 
Kloiueren K indera 1 Theeloffol, grOsseren 1j2—1 
Essloffel Smal tflglicli.

S irupus Coffeae cum 3Iorphino Mougkot.
Rp. Infusi Coffeae tostae (2,5) 25,0 

Sirupi simplicis coneentrati 75,0 
M orphini bydrochlorici 0,1.

Findot Anwendung, wonn mail dio beruhigende 
und sohmerzstillendo W irkung des M orphius zur 
Geltung bringen, dio sclilafbringendo aber auf- 
liebcn will.

Sirupus coffeatus Delahaye.
D e l a h a y e  ’ s K o  u c h l i u s t c n s a f t .

Rp. E xtracti Belladonnae 0,2 
Sirupi Coffeae 95,0
Tincturao Ipecacuanhac 5,0.

Theeloffolweise melirmals tfiglich.

S irupus c o n tra  tu ssim  convulsivam  G a u d ie k . 
lip, Cinchonini sulfurici 0,5 

Morphini bydrochlorici 0,02 
Tincturao Digitalis 
Tincturao Stram onii aa 1,5 
Sirupi Coffeae 100,0.

Theeloffol weise 3 -Im a I tiiglich.

Cafeiu, von K ookritz, Brandes & Co. ist ein entolter KafTeoauszug.
Kaffce-Konserve, Eliissige. Wird aus Kaffecpulver gewonnen, indem man dasselbe 

mittelst heisser, mit 10 Proc. Pottasche yorsetzter Stiirkozuckerlosung, daim nochmals mit 
kaltem Wasser auszieht und boido Auszuge misebt.

Kailee-Essenz, Hollandischc, in Pulverform, besteht aus gobranntem Zucker.
Kaffee-Extrakt, Eliissiger, von Gue & Cole-Gbant. Ein mit kaltem Wasser ge- 

wonnener Kaftbeauszug wird mit einer Kaffeeabkocliung gemischt und zum Extrakt ein- 
gedampft.

Kaffeeglasur, zum Gliinzendmachon des gebrannten Kaffecs. Unter dioser Be- 
zeichnung ist ein Paraffinum liąuidum vom spec. Gew. 0,808 angetroften wordon.

Kaffeepulyer. S. Pulvis Jalapae compositus.
Migraneextrakt, S ciionfeld’s, ist ein weingeistiger Auszug aus rolien Kafiee- 

bohnen.
Kaffee-Ersatz, KalFee-Surrogatc.

KaiFeesunuigat von B ehb wird aus Weizen, Mais und Gerste bereitet.
Kaffeesurrogat von B ering, B eking’s K ra f tk a f fe e ,  L u p in e n k a f fe e , bostolit aus 

entbittertem und geriistetem Lupinensamen.
Kaffeesurrogat, Approbirtes, aus Koln, ist gebranntor, zum Theil verkohltor 

Zucker.
Kaffeesurrogat, D ohren’s. Gotreidekiirner werden gedam pft und erlialten vor dem 

Bremien oinen Zusatz von 8 Proc. Natriumbikarbonat.
Kaffeesurrogat von Gbotiie ist ein Gemisch aus geriistetem Roggenbrot, gerosteten 

Erbson und gebranntom Zucker.
Kaffeesurrogat von L eusmann & Z abul ist ein starlccmehlarmes Gemisch mit 

Spuren von Coftbin.
Kaffeesurrogat von P isoni ist Oichorienwurzelextrakt.
Asiatisclier Kaffee, ein in Galizien gebrauchliches Surrogat, besteht aus ausge- 

kochtom Kaffee, Ziegelmehl, Bimstein und gebrannten Erdmandeln.



Kompriiuirter Kaffee von R uch, Chabtieh & B erlit. Ein durch starkcn Druck 
in Tafeln goprcsstes Kaffeepulver.

Deutsclier Katroiikaffee von Thilo & r. DShbkn soli aus Oiehorien, gerdstetem 
Getreide und Natriumbikarbonat bestehen.

Feigenkaffee, Fugine: Getrocknete und gerbstete Feigen.
Fruchtkaffee von B uciimann sind goroatete Lupinensamen.
Gesuiullieitskaffce, Hombopathisclier, von K eeplin, ist gebrannter Roggen.
Gesundlieitskaffee, Ilomoopathisclier, von A. Lutze erfunden, von Dr. W. Sohwabe 

verbessert, von L. W illig in Cothen, soli aus gerbstotem Roggen, Mais, Erbsenmelil, Zueker- 
riiben, Kakao und Salz bestehen.

Gesundheitskaffee, Hoindopatliisclier, von M osbii. Bostandtheile in Proc. (abge- 
rundet): 8 ,6  Wasser, 3,7 Fett, 12 Protein, 73,2 Kohlehydrate, 2,5 Mineralstoffe.

Gesnndheitssparkaffee aus Braunscbweig bosteht aus gerosteton Getroidokbrnern.
Jamaica-Kaffee. Kaffeesurrogato, dio aus gerosteton Getroidokbrnern, oder Eiclieln, 

Hiilsenfruchten, Bohnenmehl u. dergl. bestehen.
Kronen-Kaffee, ist aus rothen Riiben, Roggen, Oiehorien und gerbstotem Bród zu- 

sammengesetzt.
L uidenfrosF s S u rro g a t bestoht aus Oiehorien mit den Destillationsprodukten 

des Kaffocs
Malto-Kaffec von B eiir ist schwach gerostetes Malz init gerbstetem Getreide.
M ellotiu-Kaffee. Gemisch aus Kaffee, Oiehorien und Dattelkernen.
Malzkaffee, KathreineiOs, bestoht aus gebranntom Malz mit Kaffee- oder Kakao- 

schalenextrakt behandelt.
Niilirkaffee, Dr. B ilitnger’s, ist eine Misehung aus gebrannten Eioheln und ge- 

brannten GetreidokOrnern.
Saladin-Kaffee von Schwing in Barmon, ein Kaffeesurrogat, wird durch mehr- 

tiigigcs Diimpfen und nachhoriges Rbston von Mniskbrnern beroitet.
Sintenis-Mocca-Sacca-Kaffee ist ein gerbstetes Gemcnge von Gerste und Matę.

Coffeinum.
I. Coffeinum (Austr.Germ.Helv.). C afe ine  (Gall.). C a iM n a  (Brit. U-St.). Caffein. 

K a ffe in . T l ie in .  G u a ra n in . (P s o ra le in )  C sl I 10N ,O a -( - 1 1 ,0 .  M ol. G ew . =  2 12 .
D arstellung. Die Gewinnung des Coffeins erfolgt gcgenwiirtig fast nur nocli aus 

dem T h e e s ta u b  bez. Theekehricht, weloher hoclistens etwa 1,7 Proc. Coffein en tli Sit, 
iibrigens zum Zwecke der Steuerersparniss in denatnrirtem Zustande verarbeitet wird. 
Die Darstellung von Coffein ist zur Zeit hocłist unlolmend. Wahrend das Kilogram® 
Coffein vor etwa 30 Jahren nocli 200 Mark kostete, stellt es sieli je tzt auf 16 Mark.

Die Darstellung von Coffein im pharin. Laboratorium ist zwar niebt lohnend, aber 
zu Uebungszwecken zu empfelilen. Sie liisst sieli zweckmassig m it einer Bestimmung des 
Coffeingelialtes im Tliee verbinden.

a) D a r s te l lu n g  k l e in e r e r  M engen . Man ziebt 100 g gepulverten cliiiiesiscken 
Thee yiermal m it heissem, destillirtem Wasser aus. Die filtrirten Ausziige werden ein- 
gedampft und sobliesslich unter Zusutz von 10—15 g gebrannter Magnesia zur Trockne 
gebrackt. Der trockne, gepulyerte Riickstand wird alsdann m it Chloroform extrahirt. Nacb 
dem Verdunsten des letzteren hinterbloibt in der Iiegel ein etwas grtinlich gefarbtos „Rob- 
c o f f e in “, welches durch Umlcrystallisiren aus heissem Wasser unter Zusatz von Thierkohle 
gereinigt wird.

b) D a r s te l lu n g  g r b s s e r e r  M engen . Die fabrikmassige Darstellung von Coffein 
erfolgt, wie schon bemerkt, ans dem Theestaube. Man extrahirt denselben mehrmals mit 
heissem Wasser, bringt die Ausziige durch Eindampfen zur Extraktkonsistenz und ziebt 
aus diesem E xtrak t, nachdem zur Abscheidung von Gerbsaure etc. Kalkmilch zugesetzt 
worden ist, das Coffein durch Behandeln mit Weingeist aus. Nach dem Abdestilliren des 
Weingeistes hinterbleibt ein Rohcoffein, welches durch Umlcrystallisiren ans Wasser unter 
Zusatz von Thierkohle gereinigt wird.

In den letzten Mutterlaugen, sirupsdioken, stinkenden Fliissigkeiten, hat Kosskł 
eine von ihm T h e o p h y l l in  genannte neue Base gefunden, welche nach seinen Unter-



suchungen der Formel 07HgN ,0 ,2 +  H„0 entsprieht und =  Dimethylsauthin, aber verscliieden 
von Theobroinin ist.

Eigensehaften. Coffem stellt, aus Wasser krystallisirt, weisse, biegsame, seiden- 
glanzende Nadeln dar, welche in der Begel zu einer wolligen Masse yerfilzt sind. Es lost 
sich in etwa 80 Th. Wasser von 15° C., oder in 2 Th. siedendem Wasser. Diese letztere 
Losung erstarrt beim Erkalten zu einem Krystallbrei. Es lost sich ferner in etwa 50 Th. 
Weingeist von 90 Proc. oder in 150 Th. absolutem Alkohol oder in 9 Th. Chloroform, da- 
gegen ist es weniger loslich in Aether (1:550), und noch weniger in Schwefelkohlenstoff, 
Benzol oder Petrolather. Das aus Wasser krystallisirte Coffein entsprieht der Zusammen- 
setzung C8H14N ,04 -|- II20. Das aus absolutom Alkohol oder Aether krystallisirte ist wasser- 
frei =  C8H10N4O2. Das wasserhaltige Coffein verliert sein Krystallwasser bei 100° C. 
Tollig, ein Theil desselben entweicht jedoch sehon beim Aufbewahren in trockner Luft, 
wobei das Coffein einigermaassen ein yerwittertes Aussehen annimmt. Beim Erhitzen auf 
180° O. sublimirt Coffein ais farb- und geruckloser Dampf, bei weiterem Erhitzen schmilzt 
es bei 230,5° C.

Obwohl das Coffein nicht alkalisch reagirt, so ist es doch zu den Basen zu rechnen, 
da mail wohleharakterisirte Salze desselben mit Sauren kennt,. Aus seinen Salzlosungen 
wird das Cofiein durch Ammoniak oder atzende Alkalien nicht leicht gefallt, da es in 
Alkalien noch leiehter loslich ist wie in remem Wasser. — Die Lcislichkeit des Coffeins 
in Wasser wird noch erkeblieh gesteigert durch die Anwesenheit gewisser Substanzen, 
wie K a liu m b ro m id , N a tr iu m b e n z o a t ,  N a tr iu m s a .l ic y la t ,  N a tr iu m c in n a m a t,  
A n tip y r in .

Die kaltgesattigte wasserige Losung wird durch MAYisiBsches Beagens (s. S. 205) 
oder durch Jodlosung nicht gefallt, dagegen giebt sie m it Gerbsaure einen weissen, im 
Ueberschuss des Beagens loslichen Niederschlag.

CH3 . N — CH
I II
CO . C — N . Clij 

.. I I > C O  
CHa . N — C =  N

Coffein.

Seiner ebemiseben Zusammensetzung nach ist das Coffein 
ein Deriyat des Xanthins und zwar Trimethyl-Xanthin (Theo- 
bromin und Thoopbyllin sind zwei isomere Dimethyl-Xanthine), 
wahrend das Xantbin selbst in naben Beziehungen zur Harn- 
saure steht.

Coffein ist friiher durch Methyliren des Theobromins und 
neuerdings vom Dimethylharnstoff und der Malonsaure ausgehend vollstandig synthetisch 
dargestellt worden.

I d e n t i t a t s r e a k t i o n :  Dampft man 0,1 g Coffein mit 10 ccm Chlorwasser in einem 
Porcellanschalchen auf dem Wasserbade zur Trockne ein, so hinterbleibt ein gelbrothlicher 
Fleck, welcher beim Aufblasen von Ammoniakdampfen purpurroth wird. Beruht auf der 
Bildung von Amalins&ure; Ammoniakgas farbt Amalins&ure allmahlich roth bis duukelyiolett 
und die entstandene Yerbindung (== M urexo 'in) liist sich mit purpurrother Farbę in 
Wasser; ahnliche Beaktionen geben aueh Theobromin und Harnsaure == Isopurpur- (Mu- 
rexid-) Beaktion. Xanthin giebt nach der Oxydation keine Farbung mit Ammoniak, wohl 
aber mit Kali- oder Natronlauge.

P riifung. 1) Die kaltgesattigte wasserige Losung werde durch Jodjodkalium- 
losung nicht getrubt (Triihung wiirde Alkaloide anzeigen, welche mit Jodlosung unldsliche 
Verbiudungen eingehen) und durch Ammoniakfliissigkeit nicht gefarbt (farbende Verunrei- 
nigungen. — 2) S e h w e fe ls a u re  und Ś a lp e te r s a u r e  sollen mit Coffein keine Farbung 
geben. Bothfarbung mit Śalpetersaure wiirde auf Morphin oder Brucin binweisen. Be- 
zuglich der Farbung mit Sehwefelsaure ist folgendes zu beachten: Beines Coffein lost sich 
in Sehwefelsaure allerdings ohne Farbung auf. Dunkelfarbung kdnnte auf K o h le h y d ra te ,  
z. B. Z u c k e r, eiue Bothung auf S a l ic in  binweisen. Bei den gegenwartig im Handel 
befindlichen Coffeinsorten tr itt  in der Begel eine sehwaehe Gelbfarbung mit Sehwefelsaure 
ein. — Gerbsaurolosung ruft in der wasserigen Coffeinlosung einen starken Niederschlag 
von Colfeintannat hervor, welches sich aber in einem Ueberschnsse von Gerbsaure wieder 
auflost. Dieses letztere Yerhalten zeigen auch einige andere Alkaloide.



Aufbewahrung. Diese erfolgt nach Austr. Genu. Helv. v o r s ic h t ig ,  weil man 
sich davon uberzeugte, dass das Coffein keine gauz harmlosc Substanz ist. Ausserdem ist 
os des leiehten Yerwitterns wegen in gtit gescklossenen Gofiissen an eiuom nicht zu warmen 
Orte aufzubewahren.

Anwendung. Kleine Gaben von Coffein wirkeu anregend auf das Grossbim, 
grosse Gaben erzeugcn starkę Aufrcgung, Obrensausen, Beklemmungeii, Scblaflosigkeit, 
Zittern, kurz es tr itt  das ausgesprochcno Hild einor Vergiftung ein, die aber durch Bett- 
warme, Alkoholica gehoben werden kann.

Man giebt e s s u b k u ta n  und in n e r l ic h  bei Neuralgieen, Migriine, boi Herzkranken 
ais Ersatzmittel der Digitalis im Stadium der gestorten Koinpensation, wo cs aueh diu- 
r e t i s c h  wirkt. Ais Antidot bei Vergiftungen mit Morphin und Gurare, sowie eurareartigen 
Substanzen. H o c k s tg a b e n : pro dusi 0,5, pro die 1,5 (Germ. IIelv.). Nach A u str .: 0,2 
pro dusi und 0,0  pro die.

Die S a lze  des Coffeins ekarakterisiren sieli im allgemeinen durch ihre geringe Bo- 
standigkcit. Die meisten derselben werden sehon durch Wasser in Coffein und die be- 
treffende Siiure zerlegt, sie entstehen also iiberhaupt nur bei Abwesenheit von Wasser, d.h. 
nur mit Coffein und koncentrirter Siiure. Die Salze des Coffeins mit f l i ic h t ig e n  Situron 
werden auch durch Erwarmen zerlegt. Trocknet man z. B, das Coffeinhydrochlorid bei 
100° C., so geht die Chlorwasserstoffsliure wcg und reines Coffein hintorbleibt. Da das 
Coffein nicht alkalisch reagirt, so kann man die Siiure der Coffeinsalze titriren, ais ob sie 
in freiem Znstande gegenwiirtig wiire.

f  Coffeinum citricum (Helv. Ergiinzb.). Caffeniao Citnis (Brit.). CaffeYna ci- 
trata (U-St.). Coffeincitrat. Citronensaures Coffein. CslII0N,O.. Mol.
Gew. =  380.

Die Existenz dieses wiedorholt angezweifelten Salzes ist durch E. S c h m id t  sicher- 
gestellt worden.

DarstelUmg. 10 Th. Coffein und 10 Tb. Citronensaure werden in 20 Th. Wasser 
unter Erwarmen auf dem Wasserbade geldst und diese Losung dann unter Umriihren im 
Wasserbade zur Trockne gebracht.

Eigenschaften. Ein weisses krystallinisches Pulver, welclies mit w e n ig  Wasser 
eine klare, sirupdicke Losung giebt, aus welcher sieli beim Yerdiinnen mit Wasser Coffein 
absebeidet. Dieses lost sieb bei weiterem Zusatz von Wasser, namentlich beim Erwarmen 
Yollstiindig wieder auf. Die kaltgeslittigte Losung des Coffeincitrates in absolutem Alkohol 
riithet blaues Lackmuspapier nur schwach (Abwesenheit grosserer Mengen freier Citronen
saure). — In der wiisserigen Losung (1 =  100) erzeugt Kalkwasser, in geringem Deber- 
schuss zugesetzt, in der Kalte keine Triibung, wohl aber, wenn die Misehung zum Sieden 
erbitzt wird. Letztere Triibung versckwindet yollstiindig, wenn die Misehung in einem 
verschlossenen Geflisse erkaltet (Naehweis der Citronensaure). — Wird 1 Th. Coffeincitrat 
m it 10 Th. Chlorwasser auf dem Wasserbade oingedampft, so werdc der gelbe Verdampf- 
ungsruckstand beim sofortigen Aufblasen von Ammoniakdampfen purpurroth gefarbt.

Das Salz enthiilt 49,74 Proc. wasserfreie Citronensaure und 50,26 Proc. wasser- 
freies Coffein.

E r ufung. 1) Mit Schwefelsaure oder Salpetersiiure durchfeuchtet, fftrbt sieb das 
Coffeincitrat nieht (vergl. unter Coffeinum). 2) Boi Luftzutritt erbitzt, yerbrennen 0,5 g 
desselben, ohne einen Buckstand zu hinterlassen (mineraliseke Vorunreinigungen). 3) In 
einem Gemisch gloicher Theile Chloroform und Weingeist sei es yollstiindig loslich. 1) Die 
wasserige Losung (1 =  100) werde weder durch Baryumnitrat-, noch durch Silbernitrat-, 
noch durch Kaliumoxalatlosung getrlibt (Schwefelsaure, Chlor, Kalli), auch nicht durch 
Schwefelwasscrstoffwasser yerandert (Braunfarbung =  B lei). 5) W ird 1 g Coffeincitrat in 
20 ccm siedendem Wasser geliist, die Losung mit Natronlauge alkalisch gemacht und nach 
iłem Erlialton dreimal mit ;je 15 bez. 10 bez. 10 ccm Chloroform ausgesclmttolt, so sollen 
nach dem Yerdunsten des letzteren und Trocknen des RUckstandes bei 100° C. aunahernd



0,5 g Coffein zuriiekbleiben. Ergiinzb. (Helv. schreibt vor, (lass mindestens 0,5 mul hoch- 
stens 0,75 g Coffein erhalton werden sollen.)

A ufbew ahrung, Anwendung . Nach Helv. und Ergiinzb. y o r s ic h t ig  aufzu- 
bewahren. H B c h stg ab e n . H clv .: 0,5 pro closi, 2,0 pro die. E rg iin zb .: 0,6 pro dosi,
2,0 pro die.

Coffeiniim  c itr ic u m  e ffe rv e sc e n s . Caffeinae C itras eil'ervesceus. E l i t . :  
Natrłi biearbonici 510,0, Acidi tartarici 270,0, Acidi oitriei 180,0, Sacchari 140,0, Coffeini 
citrici 40,0. Caffeina ci t r a ta  effervesceiis. U -S t :  Caffeinae, Acidi citrioi aa 10,0, Natrii 
biearbonici 330,0, Acidi tartarici 300,0, Sacchari .350,0. Beide Mischungen sind mit einer 
hinreichenden Mengc Alkohol in der Warnie zu granuliren.

f  Coffeinum hyilrochloricum. C hlorhydrate de Cafeine (Gall). Coffein- 
chlorhydrat. Salzsaures Coffein. C .lfn)S ,0 J . 11<11 ] 211,0. Mol. (lew. =  20(i,5.

Zur D a r s te l lu n g  liist man eine beliebige Menge Coffein unter schwachem Er- 
Warinen in einem massigen Uebersehuss ra u c h e n d e r  (!) Salzsiiure (s. S. 56) auf und- 
iiberlasst diese Losung iiber Aetzkalk der Krystallisation. Die ausgeschiedenen Krystalle 
werden dnrch Pressen zwischen Eiltrirpapier getrocknet.

Grosse, durchsichtige, farblose, monokline Krystalle, wclehe schon beim Waschen 
mit Alkohol oder Wasser in ihre Bestandtheile zerlegt werden. Beim Liegen an der Luft 
worden sie unter Yerlust von Wasser und von Ohlorwasserstoff undurchsichtig. Beim 
Trocknen bei 100—110° C. geh tallo r Ohlorwasserstoff weg und es hinterbleibt reines Coffein. 
Im gut yerschlossenen Gefasse an einem kiihlen Orte aufzubewahren. Das Salz entkalt 
rund 72,8 Proc. wasserfreies Coffein.

f  C offeinum  h y d ro b ro m icu m . B iom liydratc  de Cafeine (Gall.). Coffeia- 
brom liydrat. B rom w asserstolfsaures Coffein. Cs1I10N|.Ol, . II B r-|-21L (). Mol. Gew. 
== 311.

Wird durch Auflosen von Coffein in einem Uebersehuss von schwacli erwarmter 
Bromwasserstoffsanre in der niimlichen Weise wie das ehlorwasserstoffsaure Salz dargestellt.

Grosse, farblose, durchsichtige, walirscheinlich monokline Krystalle, w elchebei Be- 
1'iihrung mit Wasser oder Alkohol in Coffein und Bromwasserstoffsaure zerlegt werden. 
Beim Liegen an der Luft entweicht ein Theil des Krystallwasser,s. Bei 100° C. wird es 
wasserfrei, indem zugleich ein Theil des Bromwasserstoffs weggeht; boi 110° C. hinterbleibt 
reines Coffein. Das Salz entha.lt rund 62,3 Proc. wasserfreies Coffein.

f  C offeinum  n itr ic u m . C offeinnitrat. S alpc tersaures Coffein. C8H10N.,O.2. 
UNO, -| 11,0. Mol. Ge w. =  275.

Zur D a r s te l lu n g  bringt man das Coffein mit einer zur Auflosung geniigenden 
łlenge fa rb lo s e r  Salpetersaure von 1,4 spec. Gew. zusammen und iiberlasst alsdann 
die erzielte Losung, vor Licht, geschiitzt, der Krystallisation iiber Aetzkalk. Das Coffein- 
nitrat seheidet sich langsain in kleinen, dicken, saulenfOrmigen Krystall en ab, welche durch 
Pressen zwischen Fliesspapier von anhaftender Mntterlange zu hefreien sind.

Durch Wasser oder durch Alkohol wird es in Coffein und Salpetersaure zerlegt. 
Wird es bei 100° C. getrocknet, so hinterbleibt reines Coffein. Das Salz enth8.lt rund
70,5 Proc. wasserfreies Coffein.

f  C offeinum  su lfu ricu m . Coffeinsulfat. Schw efelsaures Coffein. C8H 10N,O,. 
1LSO,. Mol. Gew. =  202.

Zur D a r s te l lu n g  liist man Coffein in etwa der zehnfachen Menge heissem Alkohol, 
welcher mit 2 Th. konc. Schwefelsaure versetzt ist, und iiberlasst alsdann die Losung an einem 
kaltcn Orte der Krystallisation. Nach langerem Stehon seheidet sich das Sulfat in Porm 
kleiner, zu Rosetten vereinigter Nadeln ab. Diese werden durch Wasser und durch Alkohol 
in Coffein und in Schwefelsaure zerlegt, lassen sich aber aus schwcfelsiiurehaltigem Alkohol 
unverandert umkrystallisiren. Das Salz enthiilt rund 66,4 Proc. wasserfreies Coffein.

II. C offein-D oppelsalze. I)as Coffein charakterisirt sich durch eine grosse Auflos- 
liehkeit in gewissen Salzlosuugen. Man nimmt an, dass es mit diesen Salzen sog. Doppel-



salze eingeht. Dieso Doppelsalze des Coffeins lassen sieli namentlich zur subkutanen An- 
wendung des Coffeins benutzen. Werden dieselben in Losung yerordnet, so wiirde es 
natiirlich zulassig sein, sie ex te m p o re  durch Aufliisen der einzelnen Bestandtheile dar- 
zustcllen.

f  Coffeino-Natrium benzoicum (Gem. Hely.). Coffein-Natriumbenzoat. 50 Th.
Coffein und 59 Th. Natriunibenzoat werden in 200 Th. Wasser gelost. Die Losung ist zn 
einein trocknen Pulver einzudampfen und auszutroeknen. — Farbloses, amorphes, bitter 
und aromatisch schmeckendes Pulyer, loslich in gleichen Theilen Wasser oder in 30 Th. 
Weingeist. In der wasserigen Losung (1 =  20) wird durch Salzsaure eine krystallinische 
Aussclieidung von Benzoesanie hervorgerufen, mit Ferrichlorid entsteht hellbrauner Nieder- 
sc-hlag von Ferribenzoat. Durch Chloroform wird dem Praparate alles Coffein entzogen.

B e s tim m u n g  des C o f fe in g e h a lte s . A) Wird 1 g des Praparates in 20 ceni 
Wasser gelost, mit 2 ccm Natronlauge alkalisch geniaeht und die Mischung zweimal mit je 
15 g Chloroform je 5 Minuten lang ausgeschiittelt, so soli die abgotrennte Chlorofonn- 
losung beim Yerdunsten 0,43—0,46 g bei 100° 0. getrocknetes, wasserfreies Coffein hinter- 
lassen (Helv.). B) Werden 0,5 g Coffein-Natriumbenzoat wiederholt mit je 5 ccm Chloro
form ausgekoclit, so soli das abfiltrirte Chloroform nach dem Yerdunsten mindestens 0,22 g 
trockenes Coffein hinterlassen (Germ.).

V o rs ic h t ig  a u fz u b e w a h re n . H O ch stg a b en : pro dosi 1,0, pro die 3,0 g 
(Germ. Hely.).

Anwenduny. Der wirksame Bestandtheil des Coffeln-Natriumbenzoates ist das 
Coffein; das Natriunibenzoat ist nur das die Auflosung vermittelnde Medium und kommt 
therapeutiseh wenig in Betracht. Man giebt das Praparat daher in jenen Fiillen, in 
denen man friilier Coffein yerordnete, also bei Neuralgien, Migrane, bei Ilerzkranklieiten 
im Stadium der gestorten Kompensation ais Ersatzmittel der Digitalis. Hier wirkt es 
auch diuretisek. Man yerordnet es innerlieh in Form von Pulyern, Misturen, aber wegen 
der leichten Loslichkeit des Praparates auch zu s u b k u ta n e n  I n je k t io n e n .

f  CoffeTno-Natrium salicylicum (Erganzb. IIelv.). Coffein-Natriuinsalicylnt.
50 Th. Coffein und 55 Th. Natriumsalieylat werden in 200 Th. Wasser gelost und zu 
einein trocknen Pulver eingedampft (IIelv.). Weisses, geruchloses, amorphes, zugleich 
bitterlieh und siisslioh schmeckendes Pulver, in 1 Th. Wasser und in 16 Th. Weingeist 
loslich. Die wasserige Losung (1 =  20) giebt auf Zusatz von Salzsaure eine Ausscheidung 
von krystallisirter Salicylsaure. Sie wird noch in starker Verdunnung durch Ferrichlorid 
rothyiolett gefitrbt.

B e s tim m u n g  des C o f fe in g e h a lte s . A) E r g an z b .: Werden 0,5 g des Pra- 
parates mit einigen Tropfen Natriumkarbonatlosung befeuchtet, wieder eingetrocknet und 
dann dreimal mit je  5 ccm Chloroform unter Erwarmen ausgezogen, so soli die abge- 
trennte Chloroformlosung nach Verdunsten des Chloroforms mindestens 0,2 g wasserfreies 
Coffein hinterlassen. K) H elv .: In gleicher Weise wie Coffeino-Natrium benzoicum ge- 
priift, soli das Praparat 43—46 Proe. wasserfreies Coffein ergeben,

H O eh stg ab eu : pro dosi 1,0, pro die 3,0. (Erganzb. Hely.).
f  Coffeino-Natrium cinnamylicum. Cofrcin-Natriiiiiieiiinaimit. 50 Th. Coffein 

und 50 Th. Natriumeinnamat werden in 200 Th. Wasser gelost und zum trockenen Pulver 
eingedampft. Weisses, amorphes Pulyer, in 2 Th. Wasser oder in 30 Th. Alkohol Ibslich. 
Es ergebe in der unter Coffeino-Natrium benzoicum angegebenen Weise gepriift 40—45 
Proc. wasserfreies Coffein.

f  Coffeino-Natrium citricum. Coirein-Natrinmcitiat. 50 Th. Coffein und 50 Th.
Natriumcitrat werden in 200 Th. Wasser gelost, und zum trocknen Pulver eingedampft. 
Es gebe, in der unter Coffeino-Natrium benzoicum angegebenen Weise gepriift, 40—45 Proc. 
wasserfreies Coffein.

f  Coffeino-Ammonium citricum. Coffein■ Ammoniumcitrat. 50 Th. Coffein 
und 50 Th. Ammoniumcitrat werden in 200 Th. Wasser gelost und zum trocknen Pulyer



iengedampft. — lis ergcbe, in der uuter Coffeino-Natrium benzoicum angegebenen Weise 
gepriift, 40—45 Proc. wasserfreies Coffein.

■f CofFeino-Kalium bromatlllTl. C offein-K alium brom id. 50 Tb. Coffe'in und 
50 Th. Kaliumbromid werden in 200 Th. Wasser geldst und zum trocknen Pulver einge- 
dampft. — Es ergebe, in der unter Coffeino-Natrium benzoicum angegebenen Weise ge- 
priift, 40—45 Proc. wasserfreies Coffein.

f  Coffeino - Natrium jodatum. JodocolMn. Coffcin-Natriumjodid. 7,1 Th.
Coffein und 2,9 Th. Natriumjodid werden in 20 Th. Wasser gelost und zum trocknen 
Pulver eingedampft. Soli in der unter Coffeino-Natrium benzoicum angegebenen Weise 
gepriift, 60—65 Proc. wasserfreies Coffein ergeben.

III. f  Coffeinum phenylicum. Coffein-Plienol. Coffeo-Plienol CJI10NiO2 . C(1H„0
-j- ILO. Mol. (lew. =  300.

Wird erhalten durch Auflosen von 22,6 Th. Coffein in 10 Th. geschmolzenem Phenol. 
Weisse oder schwach rothliche, in Wasser leiclit losliche, nioht atzerule, krystallinische 
Masse. W ird zu subkutanen Injektionen angewendet und yereinigt in sich die W irkung 
der Karbolsaure und des Coffeins.

IV. f  Coffeinum resorcinicum. Coffein-Resorcin. Coffeo-Resorcin C8H10N4O., 
C6H00 2 +  H3O. Mol. (lew. =  322.

W ird erhalten durch Auflosen von 19,3 Th. Coffein in 10 Th. geschmolzenem Resorem.
Weisse oder rothliche krystallinische Hassę, in Wasser leicht loslich, Anwendung wie 

Coffeinum phenylicum.

V. f  Coffeinum trijodatum. Coffeintrijodid. Jodwasscrstoifsaures llijod- 
coffein. C8H10N1O2. J2. HJ - f  l 1/, 11,0. Mol. Gew.-603.

Diese richtiger ais „ jo d w a s s e r s to f f s a u re s  D i jo d e o f f e in 11 zu bezeichnendc Ver- 
bindung entsteht, wenn man eine mit verdiinntem Alkolholhereitete Coffeinlosung, mit Jodwasser- 
stoffsaure versetzt, dem Sonnenlichte aussetzt. Es scheiden sieh alsdann metallglanzende, 
dunkelgriine Prismen aus. Pio Yerbindung bat die Zusammensetzung C8H10N4Oa J 2 . JH  
-(-P/aHsjO. In Alkohol ist sic lcicht loslich, beim Schtttteln mit Wasser geht Jod in 
Ldsung.

Bei Einfiihrung des Coffeintrijodids in den Magen wird Jod abgespalten und dieses 
leicht reaorbirt, ohne dic Depressionserscheinungen zu verursachen, wie sie z. B. die Alkali- 
jodide darhieteu. Gbanville empflehlt daher das Coffeintrijodid ais J o d p r a p a r a t .

V o rs ic h t ig  und vor L ic h t  g e s c h i i tz t  aufzubewaliren. Man halte keine allzu 
grossen Vorrathe.

VI. f  Natrium coffeino-sulfuricum. Coffeinsulfosaures Natrium. Sympliorol- 
Xa. Symphorol. C8H„N40 2 . SO.Na. Mol. Gew. =  296.

Zur Darstellung werden 100 Th. Chlorcoffein C81I9C1N40 2 (oder eine entspreehende 
Menge Bromcoffein) mit 75 Th. wasserfreiem Natriumsulfit (Na.2S03) und 1000 Th. Wasser 
8 Stunden im Autoklayen auf 150° C. erhitzt. Beim Erlcalten scheidet sich das coffein- 
sulfosaure Natrium fast yollstiindig aus.

Weisses, krystallinisches Pulver, mit etwa 20 Th. kaltem Wasser eine stark bitter 
schmeckendo Ldsung gebend. Durch Erhitzeu der wiisserigen Ldsung m it Mineralsauren, 
z. B. Salzsaure, wird die Hulfoslture in Coffein und Schwefelsiture gcspalten.

Symphorol-L ist das L i th iu m s a lz ,  Sympliorol-Sr (G) ist das Strontiumsalz der 
Coffeinsulfosaure.

Zur therapeutisehen Verwendung gelangt meist das Natriumsalz und zwar ais sicher 
wirkondes Diuretieum boi den verschiedenen Formen der Wassersucht, auch bei Fettsucht 
und Fettherz in Tagesgaben his zu 4—5 g. Das Lithiumsalz soli wegen der harnsaure- 
ldsenden W irkung der Lithiumsalze bei Gicht und Hanigries yerwendet werden, das 
Strontiumsalz bei verschiedenen Nieren-Erkrankungen. Durch die Einfiihrung der Sulfo- 
gruppe soli die Giftwirkung des Coffeins gemildert werden.
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VII. f  AethOXycoffeinum. Aetlioxyeo(leinCaII,,(OC, H„)N,O,. Mol. Ge>v. =  238.
Naeh F i l e i i n e  und D u .ja r d in -B u a u m e t z  w i r d  die Wirku ng des Coffeins durch Einftthrung 
der Aethoxylgruppe in der Weise beeinflusst, dass es ahnlich wie Coffein Herzsehlag und 
Blutdruok steigert, zugleieh abor narkotisek wirkt.

Das Aethoxycoffein wird erhalten, indem man Coffein durch Eintragen in liber- 
schiissiges Brom zunaekst in Coffeinbromid yerwandelt und alsdann durch ICocken mit 
alkoholischer Kalilauge die Aethoxylgruppe einiiihrt:

C!9H„N.,0,Br - f  KOC J I 5 =  K Br -j- C8H0N1Oi!(OC.2Hrs)
Coffeinbromid K alium łithylat Actboxycoffein

Die Konstitutionsformcl ist:

(CHa) — C (OC4H5) =  O -  N-----CH3
CO ' | CO

N (CHj) -  C =  N -

Nach T h o m s  erfolgt der E in tritt der 0C2H5-Gruppe am leicktesten, wenn man in 
eine alkokoliscke Lijsung von Monobromcoffein die zur Bindung des Broms erforderlicke 
Menge metalliscken Natriums .in kleinen Stucken eintriigt und einmal aufkocht. Beim 
Einengen der alkoholischen Losung scheidet sick das Aetkoxycoffem in kleinen farbłosen 
Krystallnadeln ab, weleke nothigenfalls durch Umkrystallisiren aus Alkohol oder Wasser 
gereinigt werden konnen.

Parblose Krystallnadeln, in Wasser schwerer ldslick ais Coffein, leicht loslick in 
Alkohol. Schmelzpunkt 138—139° O. Beim Eindampfen m it Chlorwasser entsteht ebenso 
wie aus Coffein Amalinsaure, welche sieli in Ammouiak mit Purpurfarbe liist.

Vom Coffein unterscheindet sick das Aetkoxycoffein durch folgende Reaktion:
Liist man (>,1 g Aethoxycoffeln in 10 cem siedendem Wasser, so wird auf Zusatz 

von Kali- oder Natronlauge die Verbindung fast vollstandig gefiillt, wakrend Coffein unter 
den namliehen Umstanden in Losung bleibt.

A ufb ewahrung. Y o rs ic h tig .
Anwendung. Das durch die Einfiihrung der Aethoxylgruppe in das Coffein dar- 

gestellte Aethoxycoft'eiu ist ein N arc o tic u m . Es wirkt zwar auf Herzscklag und Blutdruck 
ahnlich wie Coffein, aber zugleieh narkotisek. — Man giebt es in Losung mit N a triu m  
s a l ic y l ie u m  in Gaben von 0,20 g bei Migrśine und Trigeminusneuralgie. — Subkutane 
Injektionen wirken nach C e o l a  andsthesirend.

Mit N a tr iu m  b e n z o ic u m  und N a tr iu m  s a lic y lie u m  giebt das Aethoxycoffein 
leicht loslieke Doppelverbindungen. H o c h s tg a b e  0,30 g.

A ntim igraine D emulinnii. Erfinder: ein Apotheker in Maastricht. Sechs etwa
1,5 g schwero Pulver, bestohend aus Coffein 2 Tli., Antipyrin 4 Th., Zucker 4 Th.

K eplialgine g e g e n  M ig rd n e  besteht pro dosi aus: Antipyrini 0,5, Seminis Coffeae 
tostae pulv. 0,5, Coffelno-Natrii salicylici 0,2.

Neuralgiu ist eine Mischung von Acetanilid, Natriumsalicylat und Coffein.
Analgesinuiu eoffeino-citricum „Sternmarke44 wird von den Hochster Earb- 

werken ein dem Migranin nahesteliondes Praparat (s. S. 320) genannt, welches dem fran- 
zosischen und schweizerischen Neuralgiu gegenuber in Konkurrenz treten soli.

H H xir Callmimc (Nat. Form.). 
Ilp. Coffeini 17,5 g

Acidi liydrobromici (25 °/0) 1,1 g
Aquae destillatae 3,0 g
E lix ir aromatici q. s. ad 1 1.

Pastilli O otte in i (Ergiinzb.). 
Ilp. Coffeini 0,5 

Sacchari 10,0.
F ia t pastilli Nr. 10.

P u lv is  A cetan ilid ! composituM (Nat. Form.).
Acetnnilidi 50,0
Coffeini 2,0
Acidi tartarici 3,0
N atrii bicarbouici 45,0.

So lu tio  Coffeini p ro  in jec tio n o .
•S o lu tć s  d e  C af<5ine p o u r  i n j e c t i o n s b y p o -  

d e r m i q u e s  (Gall.).
1.

Ilp. Coffeini 2,5
N atrii bcnzoici 3,0
Aquae storilisatae q. s. (8,0) ad 10 ccm, 

1 ccm =  0,25 g Coffein.



Rp. Cof fonii 4,0
N utrii salicyliei 3,0
Aquae stcrilisatae q. s. (6,0) ad  1.0,0 ccm. 

L ccm =  0,4 g Coffein.

Beido LOsungcn sind sto rilis irt abzugeben. Z u 
dicsem Zwocke b riug t m an zwischen D e c k e l -  
stopfcn und Glas cineu Faden, e rh itz t 1/.1 Stundo

in  siedcndom W asser, zieli t  den Faden  lieraus 
und liisst erkalten.

Tinctura Coffeini oompositn.
Rp. 1. Foliorum  Theae Pccco 10,0

2. Spiritus d ilu ti 100,0
3. Coffcini 1,0.

M an m acerirt 1 m it 2 zebu Tage und lost in der 
K olatur 3 auf.

Cola.
Gattung der S tercu liaceae—Stereu lieae.
Cola acuminata R. Br. (syn. S te r c u l ia  a c u m in a ta  B oauv.).- Heimiscli 

in den Kiistenlandern Westafrikas von Sierra Leone bis zum Kongo und Guinea (10° nordl. 
Br. bis 5° siidl. Br.), etwa 600 Meilen weit ins Innere geliend. Durck die Kultur ver- 
breitet, in Afrika, Asien (Java, Ceylou, Seyehellen etc.), Amerika (Westindien, besonders ,Ta- 
maika und Siidamerika) und aus denselben hitulig yerwildert (Afrika, Westindien und 
Siidamerika).

lieschreibunfj. Bliume von mittlerer Grosse, vom Habitus einer Rosskastanie. 
Blatter weehselstandig, einfach bis dreilappig, lanzettlick oder oval, in eine Spitze aus- 
gezogen, bis 20 cm lang und 10 cm. breit. Blattstiel halb so lang. Die Blatter in der 
Jugend steruhaarig. Blilthen in rispigen Trugdolden. Bliitbe m it gelbein, 5— 6 zahligen, 
verwacbsen-blattrigen Perigon, eiitweder diklin oder polygam. Die mannlickou Bliitben 
mit 20 zweifilchrigen Staubbliittern, die anf kurzeń Fila- 
racnten in 2 Ueiken einer bcoberfiirmigen Sanie ange- 
heltet sind, die cineu Rest des Gynaeoums trilgt. Die 
weibliebe BUithe mit 5 ziibligem, apocarpen, oberstiin- 
digon Fruchtknoten, die einzeluen Carpelle eine zuriick- 
gobogene Narbe tragend. In jedcm Fach eine doppelte 
Iteike yon Ovulis. Am Grunde des Frucktknotens sterile 
Staukblattor. Die F r u c h t  bestekt aus bis 5, meist aber 
weniger, kurzgestielten, borizontal abstelienden, wenig- 
samigen Balgkapseln, die bis 13 cm lang werden, bis 7 om 
breit und bis 5 cm dick sind. Sie cnt.balten 2 —6 Samen 
einreibig an der Baucbnabt. Das Periearp ist dunkel- 
braun, starli runzelig, lederig oder liolzig. Die S am en 
sind bis 4 cm lang, 3 cm breit und ebenso dick, dureh- 
sehnittlich 20 g sebwer. Die Gestalt ist etwa ei-kegelformig, aber durch gegenseitigen 
Druek in der Frucht ziemlich unregelinitssig, mindestens etwas abgeplattet. Westindische 
Samen sollen grosser sein, ais afrikanisehe. Die Samenschale ist pergamentartig, roth- 
braun. Sie umsebliesst den Embryo mit normal 2, ausnabmsweise aucb bis 5, dicken 
-Keimbiattern, kleiner Plumula und Radieula (Samen mit 2 Keimbllittern heissen Gon ja ,  
mit 4 Keimbllittern F a ta k ). (Fig. 216.) Der Embryo ist im friseben Zustaud weiss 
oder rosenroth, getrooknet rotbbrauu. Es sollen rotbe und weisse Samen in derselben 
Frucht vorkommen.

Verwendung linden die Samen: Semen Cola (Erganzb.). Nuces Colae. Suces 
Colae siccatae. — Kolauiisse. Kolasamen. Guru- oder Gurrauilsse. Blssyniisse. 
Kokkoruku. — Moix (le Kola (Gall. Suppl.). Noix de Gouron ou de Sudan. Se- 
mence de Kola. — Cola-nuts. Cola-seed. Die Drogo bestekt gewobnlicb nur aus dem 
Embryo ohne Samenschale oder nur aus den getrennten Keimbiattern.

Sie sind trocken 2,5—4 om lang, bis 3 cm breit, bis 8 g  schwer, uuregelmtissig ver- 
bogen und abgeflaeht, an der Trennungslinio der Keimbiattern etwas wulstig aufgetrieben.

58*

bu
Fig. 216. Kolauuss, aufgespalten. 

a Radieula.



Fig. 217. Q uerschnitt durch das Gowebe der 
Kotyledonen. a Sekrctzclle m it braimem 

Klumpen.

Das Gewebe bestckt ans (len etwas radial gestreckteu Zellen der Epidermis nud 
einem Parenchym mit sparlichen kleinen Intercellularriiumen, dessen an die Epidermis 
grenzende Lagen meist zusammengefallen sind. Die Zellwande sind durni, angeblicli zu- 
weilen getiipfelt. Einzelne Zellen cnthalten einen unregelmassigen Klumpen von brauuer

Farbę und ausserdem wie die iibrigen Zellen des 
Parenchyms Starkę (Fig. 217). Der braunc Stoff 
kommt sparlicher wie in den geuannten Zellen 
aucli sonst haufig im Parenchym vor.

Die iStarkekdrneben sind rundlich, eiformig, 
boknenformig etc., 3—30 n gross, meist mit Spalt 
und zuweilen mit deutlicher Sckichtung (Fig. 218).

Ferner fallen im Gewebe (Uiunc Gefassbiindel 
auf, die, ziemlick weit entwiekelt, eiu von Mark- 
strahlen durchzogenes Xylem erkeimen lassem

Fiir die Erkennung der Kolanuss in Pulver- 
mischungen verwerthbar sind nur die Starke- 
kornchen.

Hestandtheile. F e t t  0,585 Proc., P ro - 
t e in s to f f e  6,761 Proc., T b e o b ro m in  0,023 
Proc., O o ffe in  2,348 Proc., Z u c k e r  2,875 Proc., 

S ta r k ę  33,754 Proc., G um m i 3,04 Proc., C e llu lo se  29,831 Proc., G e r b s to f f  1,618 
Proc., A scbe 3,395 Proc., W a sse r  11,909 Proc. — Der wiehtigste Bestandtlieil der Kola- 
niissc ist das O offein . Naeli K n e b e l  sollte dasselbe nicbt im Samcu praexistiren, sondern 
derselbe sollte frisch ein Glukosid K ol an i n entkaltcn, das durch cin im Samen eut-

haltenes Ferment (K olazym ), durch heisses Wasser, Sduren 
oder das Ferment des Speichels, ja  sebon durch das Trocknen 
des Samens iu O o f fe in ,  G l u k o s e  und K o l a r o t h  C^H,,,(OH)0 
wenigstens theilweise zerfalit. Daratif sollte es zurlickzufukreu 
sein, dass der anfangs bittere Geschmack beim Kauen, der 
dem Glukosid zukomme, in einen siissen, von der freiwerden- 
den Glukose kerriihrend, iibergehe.

Die Existenz dieses Glukosids ist mehrfach angezweifelt 
worden. Nach einer Ansicht soli das Kolanin ein Gemenge 
der ais Spaltprodukte desselben angegebenen Korper sein, an- 
dere Forscber erkielten ais Kolanin geringe Mengen eines 

harzartigen Korpers. Neuerdings nimmt tnan an, dass das Ooffein tlieils frei, tbeils an 
den Gerbstoff ( K o l a ta n n in )  gebunden im Samen vorhanden sei, und die Glukose soli 
durch Zersetzung des glukosidischen Gcrbstoffes entstehen. Jedenfalls stelit fest, dass ein 
Theil des Alkaloids sich nicbt im freien Zustande befmdet. Endlich liat mau behauptet, dass 
Bakterieu, die sieb iu den, um sic frisch zu erhalten, wiederholt angefeuehteten Samen 
vorfindcn, die Veranlassung zur Bildung des ais Kolanin bezeichneten Korpers geben.

Der G eh a l t  d e r  Same n  an  O of fe in  u n d  T h eo b r o  min  ist ein recht wechselnder: 
Der Gesammtgehalt in Procenten wird von P. J ean folgendermassen angegeben:

Kolaniisse aus Japan 1,635 Trockne Niisse vom Niger B. 0,902
„ vom Kongo 1,485 Trockne Niisse von Sierra Leone A. 2,273
„ „ „ A. 1,170 „ „ „ „ „ B. 2,410
„ „ „ B. 1,482 Niisse von der Elfenbcinluiste 1,864

FrischeNtisse(57,35°/0H2O) 0,624 Havarirte Niisse 2,170
Trockne Niisse vom Sudan 1,330 Yerschimmelte Niisse 1,210

„ „ vom Niger A 1,230 „ „ 2,029

Es wird vorgeschlagen, Niisse mit einem Minimalgehalt von 1,7 Proc. zu yerlangen, 
jedenfalls sind solche, die weniger wie 1 Proc. enthalten, zuruckzuweisen.



Ausser dem Coffein und Theobromin ist auch das K o la ro tli an der Wirkung 
wesentliok betlieiligt.

W e rth b e s tim m u u g  d er  K o la n u ss . Dieselbc bat den Gelialt an Coffein und 
Theobromin zu ermitteln und zwar sowokl die Menge dieser Stoffe im freien wie im ge- 
bundenen Znstando, da die letztercn yon besonderer Wichtigkeit sind.

Man yerfahrt nach D ieterioii folgendermassen:
a) B estim m u n g  des G esam m ta lk a lo id s : 10 g der feingeraspelten Drogę werden 

mit etwas Wasser befeuclitet, mit 10 g ungeloscktem, gekornten Kalk gemischt und im 
Soxlilet mit Chloroform a/4 Stunden extrakirt. Dann spiilt man mit Chloroform naoh und 
bringt die Losung annahernd zur Trockne. Den Ruckstand nimmt man unter sehr ge- 
liudem Erwarmen mit 20 com N. Salzsflure auf und flltrirt unter sorgfaltigem Nachwaschen 
des Filters und des Schalehens, in dem man die Losung vorgenommen hat, in einen 
Scheidetrickter von 100 ccm Inhalt. Der Inhalt desselben wird mit Ammoniak stark 
alkaliach gemacht, eine Yiertelstunde unter ofterem Umsehiitteln stehen gelassen und dann 
dreimal mit je 20 ccm Chloroform ausgesehiittelt. Die Chloroformldsung wird verdunstet 
und bis zum konstanten Gewicht getrocknet. Der Ituckstand x  10 =  Procentgehalt 
der Niisse.

b) B estim m u n g  des G eh a lte s  an fre iem  A lk a lo id : 10 g der feingeraspelten 
Drogę miseht man ohne Befeucktung mit 10 g grobem Sand und estrahirt im Soxklet 
2 Stunden mit Chloroform. Die Losung wird verdunstet und der Ituckstand bis zum kon
stanten Gewicht getrocknet. Das ist freies Coffein und Fett. Der Ruckstand wird mit 
heissem Wasser ausgekocht, flltrirt und das Filter sorgfaltig ausgewaschen. Die wassrige 
Losung wird verdampft, das Roli-Alkaloid zur Beinigung mit 20 ccm N. Salzsaure aufgenommen, 
flltrirt, mit Ammoniak alkalisch gemacht und wie bei a wciter yerfahren. Der ltiickstand 
x  10 ist der Gehalt an freiem Alkaloid. Durch Subtraktion erhalt man dann den Gehalt 
an gebundenem Alkaloid.

c) Einfacher und weniger umstandlieli ist folgende M cthode z u r  B estim m ung  
des G e sa m m ta lk a lo id s  nach Siedler, die allerdings ein etwas weniger reines Coffein 
liefert, aber fur die meisten Fiille ybllig ausreicht: 10 g Pulyer der Drogę werden mit 
120 g Chloroform und 10 g Ammoniakfliissigkeit im Scheidetrickter wahrend einer 
Stunde wiederholt kraftig geschiittelt und dann zum Absetzen bei Seite gestellt. Nach 
einigen Stunden (nach y d lii gem Absetzen) wird die Chloroformldsung in ein tarirtes 
Kolbchen abgegossen, eyent. indem man sie dabei flltrirt, gewogen und abdestillirt. Der 
trockne Ruckstand wird wiedor mit einigen Tropfen Chloroform gelost, 20 g Wasser zu- 
gegeben und auf dem Wasserbade, ohne zu schiitteln, das Chloroform weggekocht. Dann 
wird heiss flltrirt, das Filtrat eingedampft und getrocknet, gewogen und unter Beriick- 
sichtigung der oben gewonnenen Menge Chloroformldsung berechnet.

W e rth b e s tim m u n g  d er  K o la -J P rd p a ra te  (Fliiidostrakte, Tinkturen etc.):
1) Nach Dietekich zur Bestimmung des Gesammtalkaloids: 20 g des Prftparates 

(z. B. Fluidestraktes) dampft man zur Sirupskonsistenz ein, jedenfalls bis aller Alkohol 
entfernt ist und yerreibt den Ruckstand mit 10 g oder soyiel ungelosehtem Kalk, dass 
eine kriimelige Masse cntsteht, die man in der Patrone im Soxlilet mit Chloroform extrahirt. 
Man yerfalirt dann weiter wie oben sub a. Zur B estim m u n g  des f re ie n  A lk a lo id es  
dampft man 20 g ebenso ein, yerreibt mit Sand, extrahirt ebenfalls im Soxhlet mit Chloro
form und yerfahrt weiter wie oben sub b.

2) Nach Siedlek: Das betr. Praparat wird, wie soeben gesagt, eingedampft, 
mit ammoniakalisehem Chloroform, das man durch Einloitcn von Ammoniak in Chloroform 
erhiilt, ausgesehiittelt und nach c weiter yerfahren (s. S. 806).

F a lseh e  K o la n iisse :  Es sind im Laufo der Zeit eine ganze Reike von Samen 
und Friickten ahsichtlich oder unabsichtlich an Stelle der Kola in den Handel gekommen. 
Wir geben nur wenige Bemerkungen ilber sie, da sie sammtlicli der echten Drogę so un- 
iihnlicli sind, dass eine Yerwecbslung bei aufmerksamer Betrachtung ausgescklossen er- 
sebeint; sie enthalten sammtlich kein Coffein:



1) Samen der Gareinia Kola Heckel, Familie der Gnttifcrae, B itte r-K o la , 
m a n n lic h e  K o la , in Sierra Leone, mit dieser yielleiebt identiseh Gareinia Ilorihiiiida 
Martens in Lagos, B itte r-K o la .

2) Samen der Heritiera litoralis Dryander, Familie der Stereuliaceae, Spiegel- 
baum , L o o k in g g la s - tre e . Von der Sambesiiniindung durcli Hinterindien bis nach 
Australiom

3) Samen der Peiitadesnia butyracea Sabinę, Familie der Guttiferae, B u tte r-  
baum , T allow  tre e , K anya, iu Westafrika (Sierra Leone).

4) Samen von Liicuma nianimosa Jnss., Familie der Sapotaceae. Heimiseh iu 
Westindien, durcli die Kultur verbreitet.

5) Samen von Napoleona imperialis 1*. IleauY., Familie der l.eeytbidaceae.
Heimiseh in Benin.

6) Samen von IMinorphandra Mora, Familie der Legii mi nośne. Heimiscb in Guyana 
und Trinidad. Die Samen kamen 1896 naek Europa.

7) Fruehte der Conla edulis Haiti.. Familie der Olaeaceae. Heimiseh in West
afrika; die Acłmlickkcit des Namens erkliirt die Verwechslung'.

An Stelle der eckten Samen gelangen iknen beigemengt zuweilen die anderer Art,en 
naeh Europa: Cola Ballayi Cornil (C ola v. Gabon) mit 1 Proc. Coffein, C. tliyitatćl 
Nlasters, O m bśne N ip o lo , C. gabonertsis Masters, O rinde, C. sphaerosperma 
Heckel.

A n w e n d u n g .  In Afrika finden die Kolaniisse ausserordentlich ausgedehnte Vcr- 
wendung ais anregendes Genussmittel bei den Eingeborenen. Man legt dort, don grdsstcn 
Wertli darauf, sie frisch (nicht trocken) z u yerwenden, und behandelt sie zu diesom Zweek 
mit grosser Sorgfalt, indem man sie hin und wieder anfeuchtet. Tu eiuigen Gegenden 
scheint es gebrauchlich zu sein, sie vor dem Genuss auskeimen zu lassem Vielleiclit ist 
in den frischen Niissen die griisstc Mengc oder sogar dic Gesammtmcuge des Coffeins und 
Theobromins im gebundenen Zustande yorbanden, und es wird gerade aut diese Form das 
grosste Gewicbt gelegt. Nach yielen ycrgeblichen Versucben gelingt es jetzt auch, dic 
Kolaniisse frisch nach Europa zu bringen und so zu yerarbeiten. Der grosste Theil gelangt 
aber getrocknet zu uns. Ilier und da pflegt man sie auch vor der Verwendung oder Ver- 
arbeitung zu rosten, da sie hierdurch cinen ansprechemlen, an Kaffee erinnernden Ge- 
schmack bekommen. Indessen ist kiermit ein Yerlust an Coffein und Theobromin yerbunden 
und ausserdem wird ein grosserer Theil beider Alkaloide aus der Verbindung durcli das 
Riisten in Freiheit gesetzt, ais es beim einfachon Trocknen geschieht. So crhielt D i k t e h i c h :

Gesammt-Rohcoffeln 
Gesammt-Reincoffeln . 
Freies Coffein . . .
Gebundenes Coffein

Getrocknete łuisse:
. . 1,932 
. . 1.732 
. . 1,110
. . 0,622

Proc.
r> .

Dieselben gorostet: 
1,675 Proc. 
1,862 ,,
0,952 „
0,410 „

Die getrockneten Ntisse enthalten rund 64 Proc. freies und 86 Proc. gebundenes, 
die gerosteten Niisse aber 70 Proc. freies und nur 30 Proc. gebundenes Coffein. Es scheint 
danacli, wenn es sieli um einc moglichste Ausnutzung des Coffeins handelt, dass man dann 
gut thut, auf den angenehmeren Geschmack durcli das Rosten zu ycrziehten. — Man ver- 
sucht, auch bei uns die Kolanuss ais Genussmittel an Stelle von Kaffee und Thee einzu- 
fiihren, anscheinend bisher mit geringem Erfolge. Ausserdem yerwondet man sie medicinisch 
bei Migriiiie, Neuralgien, gegen Erhrechen, Seekrankheit, Diarrkben, ferner ais stimulirendes 
Mittel und ais Hcrztonicum meist in Form ihrer Praparato.

Ferner bat man mit giinstigem Erfolg Futterversuche damit bei Pferden gemacht, 
indem man ihnon unter Entziehung eines Tkeiles des gewohnlichen Futters taglich 40 Kola- 
niisse yerfiltterte. Die Pferde blieben in normalem Gesundbeitszustande und hatten am 
En de des Versucbes an Gewicht zugenommen.

A u fb e w a h ru n g .  Die tro ck n en  K olan iisse  werden an einem trocknen Orte in 
Holz- oder Blcchgefassen aufbewahrt. Ans den zerkleinerten und dann bei bbchstens



80° 0. getrockneten Samen bereitet mail ein grobes u ml ein mittelfeines Pulver fur Ans- 
zugc mul ein selir feiues Pulver tur Pillen und Pastillen. Letzteres fttliren die Drogisten 
mieli in entoltem Zustande.

Sem en O olae reoons. F r is c h e  K olan iisse . Um die Anfangs April nacli 
Europa gelangenden Samen moglichst lango friscb zu erhalten, legt mail sie entweder in 
Blechgefasse zwischen feuchto Sagospahne (Sohlottuhbbck) oder in Torfmull (Bernegau), 
oder auch nacli Art eingemachter Friichte in Zuckersaft, dem otwas Citronensauro zugesetzt 
ist. Um die fr isc h e n  Ntisse zu Pulver zu yerarbeiten, sclmeidet mail sie zuvor in dumie 
Scheiben und trooknet diese 24 Stunden boi hOehstens 80° 0. Das daraus gewonnene 
Pulver ist alkaloidreieher, ais das aus der trocknen Handelswaare bereitete, und eignet sich 
deshalb besonders zur Darstellung der vorscbiedenen IColapraparate. Solch ein aus frischen 
Samen besonders sorgfaltig bereitetes Pulyer ist die N eo -K o la  von  Ohkisty & Co. in 
London. — F risch e  Kolanussscheibon worden ais wiclitiges Genussmittel mm Kauon 
empfohleu.

Die H a m b u rg -A lto n a e r  N a lirm itte l-G e so llsc h a ft (B ksthobn & G eiidtzen) 
bringt frische und trockeno Kolaniisse, sowie die verschiedenen Zubereitungen daraus, in 
don Handel.

Sem en Oolae to stu m . G e rd a te te  K olan iisse  werden aus der trocknen 
Handelswaare in der niimlichen Weise gowoimon, wie die gordsteton Kaffeebohnen. Man 
bringt die mit oinem Tuclie abgeriebenen Samen in eine eisorne Trommel, erliitzt sie iiber 
freiom Feuer bis weisse Diimpfe auftreten und beschleunigt das Erkalten durch Schwingen 
in oinem Drahtsiobe. Die Ausbeute betriigt 70 bis 75 Proc. Aufbewahrung in Blechgefassen.

Y e r a r b e itu n y : Am rationellsten wird es sein, frische Kolaniisse so zu verarbeiten, 
dass die Coffeinyorbindung nicht gotrennt wird. Das beabsichtigt besonders die Methode 
von B khneuau mit Natriumphosphat, Glycerin und Alkohol (vergL Extractum Oolae), 
forner die Yorschlage von D i e t e k i c h  iiir die Extraktion Alkohol von yerschiedener 
Starkę, aber keine Alkalien zu verwenden. Die letzten Methoden gestatten allerdings, alles 
Coffetn und Thoobromin zu extrahiren, aber nur im freien, nacli den jetzt geltenden An- 
sehauungen also weniger wirksamen Zustande. Von anderer Soito wird noch empfohlen, 
zur Extraktion Alkohol mit 1 Proc. Essigsaure zu verwenden.

Extractuin Colae. JKolaextrakt. E x tr a i t  a lc o o lią u e  de no ix  do kola. 
(Gall. Suppl.). 1000 g mittelfoin gopulvorto Kolaniisse erschijpft man im Porkolator mit 
6000 g Alkohol (OOproc.), destillirt don letzteren ab und dampft zu einem w eichen  Ex- 
trakt ein. — D iet. lśisst 1 Th. Kolanusspulver je 2 Tage mit 3 Th. Weingeist und l 1/., Th. 
Wasser, dann mit 2 Th. Weingeist und 1 Th. Wasser ausziehen und die Ausziigo zur 
T rockne eindampfen. Ausbeute 8—8,5 Proc.

E x tr a c tu m  Oolae llu id u n i. K o la -F lu id e x tra k t . E rg an zb .: Wio Extractum 
Coffeae fluidum (S. 906) zu bereiten. — B e r n e g a u : 1 Kilo Kolanusspulver, aus frischen, 
zerriebenen und bei 80° O. getrockneten Niissen, wird mit einor Losung von 25 g Natrium- 
phosphat in 150 g Glycerin und 200 g yerdiinntem Weingeist (OOproc.) eine Naclit stehen 
golassen, dann im Porkolator mit 10 Kilo yerdiinntem Weingeist erschOpft, und 1. a.
1 Kilo Extrakt hergestellt. Klar, dunkelrothbraun. Spec. Gew. — 1,0102.

Eignet sich besonders zur schnellen Bereitung von Kolawein, KolalikOr u. dergl. 
Man wendet os zu 2—4 g mebrmals taglich gegon Migrane und ehronische Diarrlioe an.

E x tr a c tu m  C olae so lit lu u i. Yon 1000 g des vorigen destillirt man den Weingeist 
ab, fugt 700 g Milchzucker hinzu und bereitet, wie bei Extractum Uvae Ursi solidum 
(S. 868) angegeben, 1000 g Trockenextrakt, welches also der gleichen Gewichtsmenge Kola- 
imss entspricht. Auch kann man, um eine genaue Dosirung zu ermoglichen, zuvor den 
Gehalt des Fluidextraktes an Coffetn bestimmen und hiernach den Milcbzuckerzusatz so 
bemessen, dass das fertige Extrakt 1 Proc. Gesammt-Alkalotde enthalt.

Tinctura Colae. K o la tin k tu r . T e in tu re  do noix  de ko la  (Gall. Suppl.). 
Aus 100 Th. grób gopulyerten Kolaniissen und 500 Th. Weingeist (60 proc.) durch zehn- 
tagigo Maceration zu bereiten. — Dietekich: Kolanusspuhrer 100 Th., verdiinnter Wein
geist 1000 Th.

Y iinun  C olae (Erganzb.). Y inum  de Cola a cu m in a ta . K o law ein . V in  de 
noix de k o la  (Gall. Suppl.). — Erganzb.: Kolanusspulyer 5 Th., Siidwein 95 Th. -— 
Gall.: Kolanusspulyer 6 Th., Wein von Grenache 100 Th. — Ex temporo: Kolafluidextrakt
5,0, Siidwein 95,0.

Butyrum Colne B e r n e g a u .
K o l  a  - B u  t t e r .

lip. E x traeti Colae sieci 30,0
V itella ovorum  duoruni 
Lactis yaccini eon den s. steril. 40,0 

M. f. emulsio. W ird wie B utler au t Zwiebaek ge- 
strichen. Leiclit yerdauliehes N tthr- un d  An- 
regungsm ittel.

E lix ir Colae (D i k t e r ic h ), 

lip . Yanillini 1,0
Tincturao Colae 500,0 
S irupi sim plicis 199,0.



Essentirt Colno.
K o 1 n e s s e n z.

Rp. 1. Semłn. Colae gross. m. pulv. 75,o
2. Confectionis Aurantior. 50,0
3. F ructus Vamllae 2,0
4. Cort. Cinnamom. zcyl. 10,0
5. Yini Portensis 400,0
6. Spiritus 500,0
7. Sacchari albi 250,0
8. Aquae 4.00,0.

Man zielit 1—4 m it 5 und 6 aus, und misclit das 
F iltra t m it der lieissen LOsung von 7 i u 8.

K sscn tia  Colao sae c h a ia ta .
K o la - L i k G r  (Diet.).

Rp. 1. Seminis Colae tosti pulv. 250,0
2. Coecionellae pulv. subt. 2,0
3. Arrac 100,0
4. Spiritus (90 °/0) 3500,0
6. Sacclmri albi 3000,0—4000,0
G. Aquae 3500,0
7. T incturae Yanillae 5,0
8. Olei Amygdalar. aotherei gtt. II I.

1—4 aclit Tage digeriren, das F iltra t m it der heissen 
LOsung von 5 in G misehen, zuletzt 7—8 hinzu- 
ftigen.

E x tra c tu m  Colae cum M alto.
K o 1 a - M a 1 z e x  t  r  a k t  Bern eg a u . 

lip . 1. E x tracti Colae solicli 10,0
2. Aquae destillatae ferv. 10,0
3. E x tracti M alti 90,0,

Man lOst 1 in 2, m isclit m it 3 und dam pft auf 
100,0 ein.

Morsuli Colae.
K ola*-M  o ra  e l len .

Rp. E x tracti Colao solidi G0,0 
Sacclmri albi G00,0
Aquae Rosae 150,0
Specier. pro morsulis 100,0. 

f. 1. a. m orsuli (vgl S. 284).

P a s ti l l i  Colae (Diet.).
T r o c h i s c i  C o la e . K o l a - P a s t i l l e n .
Rp. Sem in Colae tost. pulv.

Sacchari albi pulv. aa 500,0 
Mucilagin. Tragacantliae q. s.

Man forint 1000 Pastillen.

P ilu lao  Colae.
K o l a - P i l l e n .

Rp. Semin. Colao pulverati 15,0 
Itadicis L iquiritiae 
Succi L iquiritiae iiii 2,5
M ucilaginis Gummi arabici q. s.

Man forin t 100 Pillen

S acch aru m  Colae.
G r a n u l a e  C o la e . K o l a z u c k e r .

Rp. 1. Sem inis Colae pulverati 1000,0
2. Spiritus (60 °/0) q. s.
3. Spiritus (70 °/0) q. s.
4. Sacchari granulati 1000,0.

M an erschOpft 1 m it 2 im Perkolator, verdam pft 
zur Trockne, lost den Iliickstand in 3, trilnkt 
m it der LOsung 4 und troeknet boi gelinder 
WUrine, zuletzt unter stetem  Um riihren auf dom 
W assirbade. Den gekOrntcn Zucker erhiilt man 
durcli vorsichtiges Zerkleinorn unter Ofterem 
Absieben — Sieb I I  Germ. — in gleichmiissigcn 
Stiickchen, indem m an die feinei'en Theile 
m itte lst Sieb I I I  trennt. 1 Th. Kolazucker ent- 
spriclit 1 Th. Kolasamcn.

Sirupiis Colae.
K o l a s i r u  p.

Rp. Tincturae Colae 10,0
Sirupi sim plicis 90,0
Tincturae Vanillao gtt. X.

Gegen Schlaflosigkeit theel0ffehvei.se.
T nbulo ttao  Colae Bernegau.

K o l a t a b l e t  te n .
Rp. E x tracti Colao solidi 50,0 

Sacchari V anillini 35,0 
Pulveris Chocolatae 15,0 
A myli pulverati q. s.

M an m isclit sorgfiiltig und p resst 100 Tabletten.

T ab u lo tta e  Colao c itra ta e .
K  o 1 a c i  t  r  o n  c n  sil u r  e t  a b  1 e t  t e  n.
Itp. E x traeti Colae solidi 50,0 

Sacchari Vanillini 45,0 
Acidi citrici . 5,0
Olei C itri gtt. V
Amyli pulverati q. s.

Man presst 100 Tabletten. Oder man stosst m it 
Traganthschleim  zur Masse und  stich t 100 Pastil
len aus.

T ab u lo tta e  Colae m o n tlia tae .
K o l a p f e f f e r m i n z t a b l e t t e n .

Rp. E x tracti Colae solidi 50,0
Sacchari albi pulver. 49,0
Olei M enthae piperitae 1,0
Amyli pulverati q. s.

M an presst 100 Tabletten. F u r Touristen, Rad- 
fahrer.

T ab u lo ttae  Colae cum  P epsino .
K o 1 a p e p s i n  t a b 1 e 11 e n.

Rp. Pepsini 10,0
Acidi hydrochlorici (25°/0) 2,0 
Sacchari Lactis pulv. 38,0
E xtracti Colae solidi 50,0
Amyli q. s.

M an m ischt sorgfiiltig und presst 100 Tabletten, 
die in Glasgefilssen abgegebon werden. Bei Yor- 
dauungsstOrungen.

Yitellum Colao Beknegau.
'  K o l a - E i g e l b -  li m u  1 s  i o n.

Rp. E x tracti Colae solidi 30,0 
V itella ovorum duorum 
Glycose 10,0
Spiritus e Yino 30,0.

M. f. emulsio. Anregungs- und Stilrkungsm ittel.

Dr. Bergmann’8 KauprUparate. a) H a ls -K a u p a s til le n , gegen Raehenkatarrh 
etc., enthalton ausser den Bostandtheilen der Kolanuss 0,002 Thymol, jo 0,02 Natr. benzole, 
und Borax, 0,015 Saccliarin.

b) M a g en -K au tab le tto n . EnthaltenKolanuss, phosphorsauro Ammonialcmagnesia, 
gebrannto Magnesia und aromatische Zusatze.

Kola-Kultee der Dresdener Kaffeesurrogat-Fabrik ist ein wohlschmeckender ICaffee- 
ersatz mit Kola und enthalt in 100 Tli. 3,26 Fett, 11,38 Proteinstoffc, 66,21 Kohlehydrate, 
6,4 Wasser, 4,0 Mineralstoffe, 8,75 Collulose, 0,32 Oofleln (Sohwbissingbu).



Kolanin KSEBia. Vom Apotheker K kuwul & Oo. in Koln wird ais „K o lan in  
Dr. K n e b e l *1 ein dickes und ein trockenes Extrakt in den Handel gebraolit, wolches den 
wirksamen Bestandtheil in mogliclist unverandertor Form entlialton sollen; fiir das lotztere, 
ais Rohkolanin bezeiclinet, wird ein Gehalt von 80—90 Proc. Rcinkolanin angegeben. 
1 Th. dessolben ontspricht 14 Th, der frischen Drogę.

T in c tu ra  K olani n i.
Hp. Kolanin. Knebel (E xtr. spiss.) 10,0 

Spiritus d ilut. ((58°/0) 490,0.
D. S. M ehrmals tUglick einen Tlieoloffel voll 

Zuckerwasser zu nehm en.

E l ix ir  K o ian in i.
Itp. T inctur. K oianini 500,0

Tinctur. Chinae comp.
Tinctur. Aurant. cort, :id 2,0
Tinctur. Yunillae 1,0
Sacchari albi 195,0
Aqu. dest. 300,0.

M ehrmals tiiglieh einen halben Essloffel
zu nehm en.

Y inum  K o ian in i
Koianini Knebel (E xtr. spiss.) 5,0
Vini Malacensis 990,0
Tinctur. aromatic. 3,0
Tinctur. Zingiberis 1,0
T inctur. Cinnam. 1,0.

1) S. MehrmalB tiiglieh. einen EsslOffel voll zu 
nehmen.

P ilu lao  K o ian in i Knebel. 
lip . Kolanin. Knebel (E xtr. spiss.) 10,0 

Pulv. Caeao deoleat.
Sacch. lactis aa  q. s.

M. f. pilul. Nr. 100 consp. eort. cinnam.
D. S. M ehrm als tllglicli 2 Fillen za nehm en.

P a s t i l l i  K o ian in i K n e b e l  (0,2). 
lip . K oianini Knebel (E xtr. siccum) 10,0 

Cort. Cinnam. pulv. siibt. 
liliiz. Zingiboris ila  2,5
Caeao deoleat pulv.
Saeckar. alb. pulv. aa. 17,5

M. f. pastill. N r. 50.
M ehrmals tiiglieh eine Pastille  zu nehm en. 

T ab u le ttao  K o ian in i p o p to n a tae .
lip . K oianini K nebel (E xtr. siccum)

Pepton, e carne siec. (Krewel) aa  20.0 
Pulv. arom atic. 5,0
Caeao deoleat pulv.
Sacchar alb. pulv. aa  27,5

M. f. tabulettae Nr. 100.
I). S. M ehrmals tiiglieh eine Tablette (in Milcli 

oder Wein) zu nehmen.

Colchicinum.
Die Darstellung des Colchicins griindet sich auf die Fahigkeit des Chloroformsi 

Wasserigen Colchiein - Losungen das Alkaloid zu entziehen, ferner auf die Beobach- 
tung, dass die gefarbte wasserige Losung der rohen Base an Chloroform, welches 
'u ungeniigender Menge zugesetzt wird, wesentlich nur die farbcnden Yerunreinigungen 
a%iebt, und 3) auf die Eigensckaft des Colchicins, mit dem Chloroform eine krystallisirende 
^erbindung einzugehen, welclie durch Umkrystallisiren gereinigt und durch siedendes 
Wasser wieder in ihre Bestandtheile zerlegt werden kann.

f f  Colchicinum (Erganzb.). Colchiein. Colchicine (franz.). Colcliicina (engl.).
Mol. Gew. =  399.

D a rs te llu n g . Unzerkleinerter Colchicum-Samen wird mit lieissem 90 procentigem 
Wetngejst bis zur Erschopfung extrahirt. Von den vereinigten alkoholischen Ausziigen 
'vivd der Alkohol abdestillirt. Den hinterbleibenden Ruckstand riiłirt mail mit hinreichen- 
hen Mengen Wasser an und filtrirt die Fliissigkeit zur Abscheidung von Fett, Waclis und 
Harz durch mit Wasser genasste Filter. Das Filtrat wird grundlieli mit Chloroform aus- 
gesehuttelt. Yon den Chloroform-Ausziigen wird das Chloroform im Wasserbade abdestillirt 
and der liinterbleibende nicht fliichtige Ruckstand wiederum in Wasser gelijst, diese Ld- 
sung filtrirt und nochmals gritndlich mit Chloroform ausgeschuttelt. Ans dieser Losung 
kann das Colchiein bez. das Colchicin-Chloroform nun auf zwei Wegen isolirt werden:

A. Destillirt man das Chloroform ans dem Wasserbade ab, so sclieiden sich aus dem 
hinterbleibenden siruposen Riickstande nacli einigen Tagcn schdne Rosetten und kugel- 
fiirniige Aggregate nadelformiger Krystalle ab, welclie aus Colchicin-Chloroform bestelien.

Der beim Abdestilliren des Chloroforms liinterbleibende sirupdse Ruckstand wird nocli 
Wavm mit kleinen Mengen absoluten Alkohols so lange versetzt, ais sieli dio liierdurch 
ausgesehiedenen weisslichen Massen noeh liisen. Kfiklt man alsdann die Losung langere 
*6it unter 0° ab, so sclieidet sich das Ohloroform-Colchicin in Krystallen ab.

Das auf die eine oder die andore Weise gewounene Ohloroform-Colchicin wird durch 
h-bpressen zwischen Filtrirpapier von der Mutterlauge befreit, alsdann in einem schrag-



gestellten Kolben mit Wasser iibergossen und so lange mit Wasserdampf destillirt, bis 
kein Chloroform mobr iibergeht. Die im Kolben hinterbleibende wasserige Losung des 
Colehicins wird im Valtuum auf Aachen Schalen eingedampft und sckliessliek iiber Aetz- 
kalk im Yakuum getrocknet oder auf Glasplatten gestrieken und in Lamellenform ge- 
bracht [Zkisel].

E ig en sch a ften . Das urspriinglich Arnissartige Colcbicin kommt in den Handel 
ais gelbe Blatteken odor ais ein weiss-gelbes amorphes Pulver, welckes sieli om Lichte 
dunkler farbt, bei etwa 145° O. schmilzt und sieli leicłit in Wasser, Weingeist uud Chloro
form, nur wenig in Aether, fast gar nicht in Petrolather liist. — Die wasserige Losung 
des Colehicins ist blassgelb gefarbt; die Farbung wird auf Zusatz von Mineralsiiuren in- 
tensiyer. Die wasserige Losung des Colehicins besitzt anhaltend bitteren Gesehmack, sie 
ist gegen Lackmus neutral und reagirt gegen Eosolsaure schwaeh alkalisch. Ferriehlorid 
verandert die kalte wasserige Losung nicht, beim Erwarmen tritt jedoch eine braunrothe 
Farbung auf, welche bald in Sckwarzbraun iibergeht. In kaltem Wasser liist sick das 
Colchioin in ;jedem Verhaltnisse, weniger leicht ist es in heissem Wasser ldslich. Die Lii- 
sungen des Oolekieins lenken die Ebene des polarisirten Liclites nack links ab (1°).

Das Oolehicin ist eine Base, aber seine Salze sind nur wenig bestandig, indessen 
giebt es ein gut charakterisirtes Golddoppelsalz.

Durek starlcyerdilnnte Mineralsiiuren wird das Colohicin in der Kalte langsam, 
rascher beim Erwiirmen gespalten unter Aufnakme von Wasser in Colchicein und Methyl- 
alkokol

0.,2H.,r,N00 +  H.,0 =  C,,H23N06 +  CLI,. OH.

Die namliche Spaltung erfolgt, wenn das Colcbicin mit stark yerdiinnten Aetzalkalien 
erwiinnt wird (konc. Aetzalkalien yerharzen es). — Da sieli in dem Colcbicin kaben vier 

CO CU Mothylgruppen nackweisen lassen, so liisst sick die nahere 
OibH8(OOH9)3 (j() (ijj J 3 Zusammensetzuug desselbeu durek die beistekende Formel

ausdriicken.
Id e n t i ta ts - l te a k t io n e n :  l) ln  konc. Schwefelsilure liist sick Colcbicin mit oitronen- 

gelber Farbę. Bringt man in diese Losung eine kleine Menge Salpetersiiure von 1,4 spec. 
Gew., so entstebt prachtvolle griinblaue Farbung, welche durch Himmelblau in Iloth und 
Gelb iibergeht. Ucbersiittigt man diese gclblieko Liisung mit Kali- oder Natronlauge, so 
farbt sie sick roth. 2) In Salpetersaure von 1,4 spec. Gew. lbst es sick mit sckmutzig 
violetter Farbę, die in Grunliek, schliesslick Gelb iibergeht. Kalikydrat fiikrt die gelbe Liisnng 
in Roth iiber. 3) Kone. Schwefelsilure, der eine geringe Menge Salpetersiiure zugesetzt ist, 
liist Colcbicin mit gelbgriiner Farbę, die allmaklich durch Griin, Blaugriin, Blau, Violett 
und Weinrotli in Gelb iibergeht. 4) Eisenekloridlosung veriindert die kalte wasserige 
Losung nicht, beim Erwarmen aber tritt eine braunrothe Farbung auf, welche bald in 
Sckwarzbraun iibergeht.

E r  ufnn</. :l) Colcbicin schmelze nach dcm Trocknen iiber Calciumcblorid bei 
145° 0. und hinterlasse beim Yerbrennen keiuen feuerbestandigen Ruckstand. 2) Wird 
0,1 g Colchicin mit 0,3 g cblorfreiem Calciumkarbonat (s. S. 551) gemisebt und nack Zu
satz von etwas Wasser eingetrocknct und gegliiht, so darf die mit Salpetersaure bewirkte 
Liisung des Rttckstandes, naebdem sie mit Wasser bis auf 10 ccm verdiinnt und filtrirt 
worden ist, durch Silbernitrat nicht verandert werden. Eine Trubitng wird durch Silber- 
cblorid bedingt, und dessen Bildung ist yoraussicbtlicb darauf zuriickzufubren, dass das 
Praparat nocli Colehicin-Chloroform entbalt.

A u fh e w a h r u n g .  Selir y o rs ic b tig  und vor Licht geschutzt, da es, wie bereits 
bemerkt wurde, unter dem EinAusse des Licbtes dunklere Farbung aunimmt.

A n w e n d u n g .  Colcbicin ist ein beftiges Gift. Schon kleine Dosen erzeugen oft 
Uebelkeit, Erbreelien, Durcbfall, grossere Gaben erzeugen lieftige Gastroenteritis (Magen- 
Darmkatarrh) mit heftigen Durehfallen und yollkommener Aniisthesie. Die Wirkung tritt 
bisweilen erst nack mehreren Stunden ein. Der 'Pod erfolgt durch Lakmung der Ath- 
mung. — Man bat das Colcbicin an Stelle der Colchieum-Praparate bei Gicht und Rbeuma-



tismus empfohlen, olme dass es sieli jedoch besonders eingeburgert bat. Man giebt es 
in Dosen von 0,0005—0,001—0,002 g zwei- bis dreimal taglich in Pillen oder Losung. 
Subkutane Injektionen siad wegeu des keftigen drtlieken Reiznng nickt zu ompfehlen,

H dckste  G aben: pro dosi 0,005, pro die 0,015 g (Ergiinzb.).

f f  Colchicinum salicylicum, Colchiciusalicylat, salicylsaurcs Colchicin.
CaaHo5Tf00.CvIlt,0:i. Mol. O o w. =  5»7.

Wird dargestellt dnrch Anfeuchtcn einer Mlsekung von 1 Th. Colckicia mit 0,35 Th. 
Salieylsaure und Eindampfen zum troeknen Pulver. Gclbes, amorphes Pulver, in Wasser, 
Alkohol und Aether Uislich. Man giebt es wie Colchicin in Gaben von 0,00075 g tiiglich 
vier- bis funfmal in Form von Oblatenpulvern bei Illieuinatismus, Giclit.

Colc.hisal, wird eine in Gelatinekapseln zu yerabreickende Losung' von 0,00025 g 
Colchicin in 0,2 g Salicylsauremethylester geuannt. Die vorstehenden Mengen beziehen 
sich auf den Inlialt e in e r  Kapsel. Bei Gicht, Rheumatismus 3—4 Kapseln taglich.

Liqueur de Layille. Ueber die Zusammensetzung dieses Gcheimmittels existirt 
'•ino ganze Littcratur. Nach einer 189D vom Konigl. Siichsischen Landes-Medicinal-Kol- 
logium veranlassten Analyse wurden folgendo Daton gefundon: Spec. Gow. =  0,9955 bei 
15° O. In 100 g sind enthalton: Woingoist 10,88 g, Extrakt 3,94 g, darunter Colchicin 
0,081 g, Chinin 0,085 g, freio Sliuro ais Weinsaure berechnot 0,70 g, forner Minoral- 
bestandtheile 0,53 g, Wasser 84,05 g.

Fernor giebt das Korrespondenzblact der ilrztlichen Krois- und Bezirks-Vereine in 
Sachscn 1893, 103 ais gebriiuchliche Nnchahmung des Likors folgendo Yorschrift an: 
Chinini sulfurici 0,1 g, Extracti Colocynthidis 0,05 g, Yini sominis Colchici 3,0, Tincturae 
Wratri viridis 12,0 g, Spiritus diluti 12,0 g, Vioi Portonsis q. s. ad 100,0 g. Achtstund- 
lich einen TheelolTol, bis reichlicher Stuhlgang orfolgt.

Liquor antigoutteux da Dr. Lavillk. Rhizomatis łthei concisi, Rhizomatis 
^ingiberis concisi aa 150,0 Fructus Cardamomi contusi, Resinao Guajaci, Sominis Col- 
chici contusi aa 75,0, Spiritus diluti 3000, liat Tinctura (R einjsckk).

Colchicum.
Gattung der Liliaceae — Mclanthioideae — Colcliiceae.
I. Colchicum auctumnale L. Herbst,zeitloHe. Wiescnsafran. Ilerhstlilie.

Nackte Jnngfer. - Coleliique. — Meadow Saffron. Wild SallTon.
Heimiseh in Mittel, West- und Siideuropa, sowie in Algier auf Wiesen. Verwen- 

dung ftnden:
1) der K nollen  *}• Bulbns Colchici. Colchici Cormus (Brit.). Colchici Radix 

(U-St.). Tuber Colchici. — Colcliicumzwiebel. Zeitlosenwurzel. Wilde Sailran- 
"urzel. — Bulbe de Colehique (Gall.). — Colchicum Corin. Colchicum Root.

B e sc h re ib u n g : Der Knollen ist im Umriss dick-eiformig, bis 5 cm lang, bis 4 cm 
bieit, bis 4 cm dick, auf der einen Seite gewolbt, auf der anderen flach und, wenu im 
Herbst gesammelt, mit einer nicht gauz berabreiehenden Langsrinne yersehen, im Frtihjahr 
gesammelt, frisch ohne Rinne, die erst beim Troeknen etwas hervortritt und ani Grunde der- 
selhen mit einem Knospchcn. Im Handel findet man meist dic Herbstknollen, die im Spat- 
"ommer wahreud der Bliithe, oder kurz bevor diese aufhricht, gesammelt werden. Ais ganz he- 
sonders wirksam gilt diese und die im Frtihjahr vor Entwicklung der Frucht gesammelte.

Der Querschnitt liisst gegen das Centrum dunkle Punkte erkennen, kollaterale Qe- 
flissbimdel. Sonst besteht das Gewebe aus diuinwaudigem stSrkereicben Pareucbym. Die 
Stfirkekornchen sind meist zusammeugesetzt mit strabligem centralen Spalt. Frisch riecht 
Her Knollen unangenehin, widerlieh-scharf, nach dem Troeknen Ycrscbwindet der Gerueb. 
Heschmack siisslicb, bitterlieb, scharf kratzend. Der Sitz des Alkaloids ist die aussere 
Epidermis der Zwiebelschuppe, des Knollen und das Pliloem der Gcfiissbundel.

B e s ta n d th e ile . Colchicin 0,066—0,085 Proc., Starkę 30 Proc., ferner Zucker, Harz, 
b’ett etc.



Ais V erw evh slu n g en  werden die Zwiebeln von Tulpen genannt.
E in a m m n lu n g . A u fb e to a h ru n g . Man sammelt die Knollen im August, be- 

freit sie von der liusseren, braunen Haut, von Wurzelresten und alteren Knollen und ver- 
wendet sie entweder sofort, zur Darstellung der vorsehiedencn Zubereitungen (Gall.), oder 
man schneidet sie der Quere nacli in Scheiben, troeknet diese bei liochstens 65° C. (Brit.) 
und bewalirt sie vorsiclitig und vor Liclit gesebiUzt in dielit yersehlossenen Gefassen auf.
3 Th. frische Knollen geben 1 Th. trockne.

A n w e n d u n y .  Aeusserst selten in Pulyerform zu 0,1—0,3 g (llrit.), haufiger in 
Form der verschiedenen Ausziige in den gleiclien Fallen wie die Samen (vergl. 3).

f  Acetum Colcliici cum bulbisreeentibus. A ceto le  do e o lch iąu e . Y inaigre  
de e o lc h ią u e  (Gall.). Aus 200 Th. frischen, zerschnittenen Oolchicumknollen, 20 Tb. 
Iconc. Essigsaure und 980 Th. Weinessig (7—8 proc.) durch achttiigige Maceration zu 
boreiten.

f  Alcoolatura bulbi Colcliici. A lc o o la tu re  de bu lbe  do eo lch iąu e  (Gall.). 
Aus gleiclien Theilen frischer, w ah re n d  der Bliithe gesammolter Uolchicumknollen und 
Alkohol (90 proc.) durch zehntagigos Ausziehen zu boreiten.

Extractmn Colcliici. E x tr a c t  of C oleh ieum  (Brit.). Frische, geschalte 
Oolchicumknollen ąuetscht man, presst aus, lasst den Saft absotzen, giesst klar ab, erhitzt 
bis zum Siedon, seilit durch und dampft bei liochstens 71° C. zum weichen Extrakt ein.

Dosis 0,015—0,06 g.
f  Extractum Colchici radicis. E x tr a c t  of C o leh ieum  R oo t (U-St.). 1000 g 

gepulyerter Oolchicumknollen (No. 60) befeuchtet man mit 500 ccm einer Miscliung aus 
850 ccm Essigsaure (86proc.) und 1500 ccm Wasser, erschopft im Perkolator mit dem 
Rest des LOsungsmittels, zuletzt mit Wasser und dampft bei liochstens 80° O. zur Pillen- 
konsistenz ein.

4 Extractum Colcliici radicis fluidum. F lu id  E x tra c t  of C o leh ieu m  Root 
(U-St.). Aus 1000 g gepulyertor Oolchicumknollen (No. 60) und einer Mischung aus 
600 ccm Weingeist (91 proc.) und 300 ccm Wasser im Yerdrangungswege. Mail befeuchtet 
mit 350 ccm, sammelt zuerst 850 ccm und stellt 1. a. 1000 ccm Extrakt hor.

Oxymel Colcliici bulbi. M e llite  de Y in a ig ro  de eo lch iąu e . 10 Th. A cetum  
Colchici b u lb i und 20 Th gereinigter Honig werden auf 20 Th. eingodampft.

■j* Tlnctura Colcliici billbi. Aus 1 Th. feingeschnittenem Oolchicumknollen und 
5 Th. verdiinntem Weingeist.

•}• Yiiium Colcliici radicis. C oleh ieum  W inę (Brit.). W ino of Colehieum  
R o o t (ll-8t.). V inum  de C olchico. V in  ou O eno le  de b u lb e  do eo lch iąue  
(Gall.). B rit.: Aus 200 g Oolchicumknollen (No. 20) und 1000 ccm Sherry durch 
Maceration. U -St.: Aus 400 g gepulyorton Oolchicumknollen (No. 30) und einer Mischung 
aus 150 ccm Weingeist (91 proc.) und 850 ccm Weisswein im Verdrangungswege. Man 
befeuchtet mit 100 ccm und sammelt, zuletzt unter Nachgiessen von q. s. Weisswein, 
1000 ccm Eliissigkeit. — Gall.: Aus 100 g fr isc h e n , zerschnittenen Oolchicumknollen 
und 1000 g Roussillonwein (Grenache) durch zehntagigos Ausziehen zu boreiten.

2) D ieB lU then: f  Flores Colcliici. Zeitlosenblumcn. Fleurs de eolchiąue (Gall.)-
E esch re ib u n g . Die Bliitben erschoinen im Spatsommer und Herbst (ausnahms-

weise auch im Fruhling), meist nur zu 1—3 an der Pflanze. Das Perigon ist tric-hterig- 
glockig, mit langer, enger, zum grossten Theil im Boden steckondcr Rohre, mit 6 tlieiligem 
Saum aus fast gleiehgrossen, eiformig lanzettliehen, zusammeimeigonden Abschnitten. Staub- 
blatter 6 (die 8 inneren oft kiirzer), dem Schlunde des Perigons eingefiigt, mit schaukeln- 
den Beuteln. Fruchtknoten 3facherig, mit 3 langen, aus der Rohre herausragenden Narben.

I ie s ta iu lth e ile . Colchicin 0,01—0,03 Proc.
Alcoolatura iioruin Colchici. A lc o o la tu re  de f le u r de e o lc h ią u e  (Gall-)- 

Aus frischen Zeitlosenblumen wie Alcoolatura bulbi Colchici.
Saccharolatuin Colchici. S a c c h a ru re  de eo lch iąu e . 10 Th. frischer Saft 

der Colchicumbluthen werden mit jo 25 Th. Rohrzucker und Milchzucker gemisclit und 
zur Trockne gebracht.

3) Die Sam en: f  Semen Colcliici (Austr. Brit. Germ. Helv. U-St.). — Zeil" 
losensamen. — Semenee de eolchiąue (Gall.). — Colehieum Seeds.

S e sc h re ib u n g .  Die im Friilijahr erscheinende Kapsel ist oblong' oder kugligi 
aufgeblasen, in der oberon Hillfte scheidewandspaltig aufspringend, mit zahlreichen Samen- 
Diese sind rundlieh oder wenig eiformig, durch gegenseitigeu Drucie iu der Frueht oft 
etwas kantig, mit einer Caruncula yersehen, die ani frischen Samen weiss, lleiseliig und



ziemlich gross ist, heim Trocknen zu einem Spitzchen zusammenschrumpft. Aussen dunkel- 
liraun, toin grubig punktirt, wenig runzelig, von ausgeschwitztem Zucker meist etwas 
klebrig. — Im Querschnitt zeigt der Same innerhalb der braunen Samenscliale das weiss- 
licbe Bndosperm mit dem kleincn Embryo. In der Samenscliale ist eine der tiefer ge- 
lcgenen Zellschickten Trager des Alkaloids, yielleicht lindet sieli dasselbe in geringen 
Mengen aucli im Bndosperm und Embryo. Dic Zellen des Bndosperm haben verdickte, 
grób getiipfelte Wandę, sic enthalten Aleurou und fettes Oel. Sie sind gernchlos, sclimecken 
aber sehr bitter und kratzend.

lie s ta n d th e ile .  C oleliicin  0,2—0,4 Proc., f e t te s  Oel 6—8 Proc., E iw e iss- 
substan zen 7—20 Proc.

H in s a m m h in y . A u fb e w a h ru n g .  Man sammelt im Juni und Juli die vbllig 
reifen Samcu, trocknct sic an einem schattigen Orte boi gelinder Warnie und bewahrt sie 
ia gelben Glasern oder Bleckgefassen y o rs ie h tig  — nach Austr. nicht iiber ein Jahr
— auf.

P u lv e ru n g .  Schwierig im Morser zu zerstossen; man zerkleinert sie am besten 
zunachst auf einer Pulyerisirmuble, kleine Mengen auf der in jeder Apotheke yorrathigen 
Mutterkornmiihle, und yerwandelt sie dann durch Stosscn in dic yorgeschriebene Pulyerform.

A n w e n d u n g .  Da die Samen an wirlcsamen Bestandtheilen reicher sind ais die 
Bliithen und Knollen, so werden fast nur noch die aus ersteren hergestellten Priiparate 
gebraucht. Man wendet sie besonders bei Gicht und Bheumatismus an, auch bei Trippcr 
and Leukorrhoe. Hochste Einzelgabe 0,2 g. Hochste Tagesgabe 1,0 g (Helv.).

Acetum Colcliici (Erganzb.). Z e itlo se n e ss ig . Aus 10 Th. geąuetschten Zeit- 
losensamen, 10 Th. Weingeist (87 proc.) und 90 Th. Essig (6 proc.) durch achttiigiges Aus- 
ziehen zu bereiton.

E xtractum  Colcliici Seminuiu. E x tr. de sem ino  O olch ici. E x t r a i t  dc 
oolohiąuo (semence). (Erganzb.). 2 Th. grób gepuhrerte Zeitloscnsamen werden (i Tage mit 
15 Th. yerdiinntem Weingeist (00 proc.), dann 3 Tage mit einem Gcmisch ans je 5 Tli. Wein
geist und Wassor ausgezogen, dio Presslliissigkeiten zu einem dickon Extrakt eingedampft, 
In Wasser triibe lilslich. Ausbeute 18—20 Proc. Dosis max. 0,1, pro dic 0,2 (n. Lkwin).
— Gall.: Wie Extr. de radice Belladonnae Gall. (S. 469) zu boreiten.

f  Extractum  Colcliici (seminis) fluiduin. Z e it lo s e n -E lu id e x tra k t. — Ex- 
tra it flu ide  de co lch iq u e . — F lu id  E x tra c t  of O olch icum  Soeds. Holv.: 100 Th. 
Zeitlośensamon (V) werden im Verdrangungswege mit einer Misohung aus gleiclien Theilen 
Wasser und Weingeist (94proc.) ersohOpft1). Mail fangt zuerst 90 Th. auf, dampft dio 
(ibrigen Ausziigo zu einem diinnen Extrakt ein, lost in 40 Th. Wasser, filtrirt, verdun- 
stot auf 10 Th., sodass 1. a. im ganzen 100 Th. Fluidextrakt gewonnen werden. Grbsste 
Einzelgabe 0,05 g, grosste Tagesgabe 0,1 g. U -St.: Aus 1000 g gepulyerten Zoitlosen- 
samen (No. 30) und einer Misohung von 600 ccm Weingeist (91 proc.) und 300 cem Wasser 
im VordrSngungswege. Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt zuerst 850 cem und stellt 
1. a. 1000 ccm Fluidextrakt ber. Es sind 6—7000 g Losungsmittel erforderlich.

Extractum Colcliici aciduiii. 100 Th. grób gepulverte Zeitlosensamen digerirt 
man mit einer Mischung von 100 Th. Weingeist, 100 Tli. Wassor und 30 Th. yerdunnter 
Essigsliure (von 30 Proc ), zieht dann mit destillirtem Wasser aus und dampft die Ausziige 
im Porcellangefiiss (!) zu einem dicken Extrakt ein.

f  Tinctura Colcliici (Germ. Helv. Gall.). T in c tu ra  O o lch ic i sem in is (Austr. 
llrit. U-St.). Z e itlo se n tin k tu r . Z e itlo se n sa m e n tin k tu r . — T e in tu re  o u A lc o o le  
de co lch iąu e  (semence). — T in c tu re  of O olch icum  Secds. Germ.: Wie Tinctura 
Aconiti (Germ. 8. 155). — Holv.: Wie Tinctura Capsici (Holv. S. 606). - -  A ustr.: Wie 
Tinctura Aconiti (Austr. S. 155). — B r i t . : Aus 200 g gepulyerten Colchicumsamen 
(No. 30j und q. s. Woingeist (45proc.) bereitet man im Verdrangungswege 1000 ccm Tink- 
tur. — U -S t.: Aus 150 g gepulyerten Colchicumsamen und einer Mischung von 600 ccm 
Weingeist (91 proc.) und 400 ccm Wassor 1000 ccm Tinktur ebenso. — Gall.: Wie Tinc
tura Cocae (Gall. S. 869).

l) Es sei an diesor Stelle darauf hingewiesen, dass es ein Irrthum ist, boim Vor- 
drangungsyerfahren aus der F a rb ę  der abtropfenden Fliissigkoit beurthoilen zu wollon, 
ob eine Drogo erschOpft ist oder nicht. Denn oinmal kann das Perkolat nahezu farblos 
abfliossen, und docli noch reich an wirksamen Bestandtheilen soin, ein ander Mai trotz 
doutliehor Farbung nichts von jenon enthalten. Man priift daher durch den Geschmack 
oder den Gerueh, bei alkaloidreichen Drogen aber mit Maykr’s Reagens, TanninlOsung 
oder einem der sonstigen, allgemeinen Alkalotd-Reagentien (S. 205—210).



Grósste Einzelgabe: Austr.: 1,5. Brit.: 0,3—0,0. derm.: 2,0. Hclv. 1,0.
GrOsste Tagesgabe: „ 5,0. „ — „ 5,0. ,, 3,0.
Yinum Colcliici (Germ. Helv.). V inum  O olch ic i sem in is (Austr. U-St.). Zeit- 

losenw ein. Z e itlo so n sam en w ein . — Y in on O onole do c o lc h ią u e  (semence) 
(Gall.). — Wino of O olchicum  Soed. Germ.: Aus 1 Tli. grób gepulverten Zeitlosen- 
samen und 10 Th. Xores\vein duroh achttagiges Ausziehen. — H elv.: 1 Th. Zeitlosen- 
Fluidextrakt, 9 Th. Marsalawein. — A u str.: Aus 5 Th. zerstossonen Zeitlosensamen unii 
50 Th. Malagawein durch sechstiigiges Digoriren. (H ungar. bat das Verhaltniss 1 : 5). — 
U -S t.: 150 g gepulverte Colchicumsamen (No. 3Ó) macerirt mail 7 Tage mit 900 ccm 
einer Misohung von 150 ccm Weingeist (91 proc.) und 850 ccm Weisswoin, liltrirt und 
wascht den Fiitcrinhalt mit dem Rest der Mischung, dann mit q. s. Weisswein, bis das 
Filtrat 1000 ccm betragt. — Gall.: Wio Vinum Oocae (Gall. S. 870).

Hóclistgaben wie bei Tinctura Colcliici. Tinctura und Vinum Colcliici werden zur 
Yermeidung der drastischen Wirkung liaufig mit Opiumtinktur zusammen yerordnet.

Knomii antarthriticwm 1'os'i'ai m:
Kp. Tincturac Colchici 5,0 

Aquae destillatae 150,0.
Guttno antarthriticac G iordano .

Kp. Vini Colcliici (seminis) 12,0 
T incturae Opii sim plicis 2,0.

Dreimal tiiglicli 20 Tropfen. Bei Giclit und Rheuma.

Gut tao nntirhcuinaticao Błasi us,
Kp. Tincturac Colcliici seminis

Tincturac Guajaci aa  10,0.
Dreimal (iiglicli 20—30 Tropfen Bei clironischem 

Rheum atism us.

Gutt no colchico-gnnjacinae.
Kp. Tincturae Colchici seminis

Tincturae ligni Guajaci aa 10,0. 
Dreisttindlich 10 Tropfen, steigend.

Mol Colchici D ie t e r ic ii.
M e li  i tu m  C o lc h ic i  b u l h i. Z o i t l o s e n h o n i g .  

Kp. 1. Bulbi Colchici gross. pulv. 10,0
2. Aquae destillatae 60,0
3. Spiritus (i)0 °/0) 25,0
4. Mellis dtepurati 100,0.

Man m acerirt 1 m it 2 24 Stunden, presst, kocht 
auf, setzt 3 hinzu, f il tr ir t nacli 24 Stunden, fhgt 
4 hinzu, und dam pft auf 100,0 ein

Mixtura antarthritica Scudamore.
Kp. Magnesii carbonici 7,5

Aquae Mentlme piperitae 100,0 
Aceti Colcliici 20,0
Sirupi A urantii corticis 20,0.

Dreistiindlich einon Essloffel. Gichtmittel.

Mixtura (liurctica Sorerniiklm .
Kp. Kalii carbonici 2,5

Aceti Colchici somin. 30,0
Spiritus Jun iperi 30,0
Spiritus Aetheris n itro si 4,0
Aquae destillatae 150,0.

Alle 2—3 Stunden einen Essloffel.
Mixtura pectoralis antarthritica.

W e a t h e r iik a d .
Kp. Decocti Althueac radie, (e 10,0) 250,0 

Vini Colchici seminis 
, Viui Ipecacuanhae aa  5,0.

1—2stiindlieli 1 Essloffel. Ilu stenm itte l fiir Giclit- 
lcranke.

Oxymel Colchici Ph. Germ. I.
Z e i t l  o s e n  - S a  u e r  li o n  i  g.

Kp. Aceti Colchici 50,0 
Mellis dopurati 100,0

m ischt man und dam pft im Wassorbade ein auf 100,0.

Pilulae antarthriticac Becq u eh el . 
Kp. Seminis Colchici pulv. 1,0 

ICxtracti Digitalis 0,3
Chinini sulfurici 3,0.

M. f. pilulae 20. 1—3 Pillen 3—im ał tiiglicli.

Pilulae antarthriticac Ma y e t . 
ltp. Chinini sulfurici 2,5 

Acidi tartarici 1,0 
E x tracti Colchici 1,5 
Foliorum Digitalis 0,1 
Glyccrini gtt. X  
Kadieis G entianae q. s.

F . pilulae 50. Morgens und Abends 1 Pilic*.

Pilulae antarthriticac albae W o l f f , 
Kp. E x tracti Colchici acidi

Aloes iia 2,0.
F. pilulae 30. Consperge Magnesia usta.

Pilulae anticcplialalgicao Deeo u t . 
Kp. E xtracti Colcliici 2,0 (!) 

Chinini sulfurici 2,0 
Foliorum Digitalis 1,0.

F. pilul. 40. Abends 1 Pilic.

Sirupiis antirheuinaticus R ic o r d . 
Kp. Tincturae Colcliici

Kalii jodati aa 5,0
Sirupi A urantii corticis 250,0. 

Smal tiiglicli 1 Essloffel.

Sirupus Colchici.
Kp. Tincturae Colchici sem inis 15,0 

Sirupi Sacehari 85,0.
E inen his zwei Theeloffel 8~ 4m al tiiglich.

Yinuni antirhcuiiiaticum De lio u k .
Tincturae Colchici 25,0
Tincturac Aconiti 1' ,0
Tincturac Digitalis 5,o
Yini albi 960,0.

Morgens und Abends 1/2 his l Essloffel.

Yiniim Colcliici W illiam s .
Kp. 1. Vini Colchici sem inis 25,0 

2. Spiritus q. s.
Man dam pft 1 auf 17,0 e in und fiigt 2 q. s. zu 

20,0 hinzu. Smal tiiglich 10—20 Tropfen,

Yinuni Colchici opiatum E isen m a n n .
Kp. Yini Colchici semin. 18,0 

Tincturae Opii croeatae 2,0.
3—4sti\ndlieli 20--30—40 Tropfen. Bei Astlima, 

Keizhusten, Rheum atism us.

besteht aus Colchicumtinktur und Opiumtinktur,Ai;HEHT’s llemcdy, oin Gichtmittol, 
worin 9,8 Proc. Jodkalium gelóst sind (Aufrhcht).

Atlilophorns, ein am erik an isch es  M itte l gegen  R h eu m a tism u s etc., ent- 
halt Oolchicumextrakt, Morpliium, Guajakharz, Meerzwiebelsaft, Kalisalze, Weingeist.



G iclitelixir, I I e k l ik o f e k ’s ,  Colchicumtinktur, Yerdiinnter Weingeist aa.
Gichtmittel, R e t k o l iP s ,  A n ta r th r i t ic -S p e c i f ic ,  ist ein weinigor Auszug aus 

Zeitlosenknollon und Klatschrosen.
Gichtm ittel, Waht’s, M e d ic in a l-W a te r  V a n i ' s , ein weingeistiger Auszug aus 

trischen Colcliicumknollen.
Gichtpillen von L ati&ue beatehen aus Oolchicumsamen, Zucker und Gummi 

(24 Stiick =  8 Mk.), Ersatz dafiir nach Bouchardat Pillen aus 2 Th. Extract. Oolocyn- 
thidis comp., 2 Th. Extract. Oolchici und 1 Th. Extract. Opii.

Gichttropfen Ili:ssos’s, E au m ed ic in a lo  d ’H o usson , ist Zeitlosenwein.
Gicht- und Ulicumntisin ustr oplen von Dr. Hoffmann. Zeitlosenwein 45,0, vor- 

diinnter Weingeist 15,0.
Liquor Oolchici comp. von Dr. M ylius in Leipzig ist eino weinige Flussigkeit 

mit einom Gehalt von 0,080 Proc. Colchicin und 0,082 Proc. Cbinaalkalolden.
Poudre de Pistola, gogon Gicht. 365 Pulver zu 2—3 g, welche aus 2 Th. Bulb. 

Oolchici, 5 Th. Herb. Betonicae und je 1 Th. Rad. Bryoniae, Rad. Gentianae, Flor. Ohamo- 
millao bestohon.

WlŁSON’8 Essencc gegen Gicht und Rheuma ist mit 2 Th. Weingeist yerdiinnter 
Zeitlosenwein.

II. Colchicum luteum Baker, C. speciosum Stev., C. variegatum L.
Aus Vorderasien und Iudien. Die Knollen werden besondcrs in Indien almlich ver- 

wendet wie C. auctumnale. Sie Mircu meist den Namen S w rin ja n  oder S h am b a llit.

Collodium.

I. Collodium (Austr. Brit. Genu. Holv. U-St.). Collodion (Gall.). Collod. — Die 
Darstellung des Kollodiums zerfiillt in die Darstelluug der Seliiesshaumwolle und in die 
Aufldsung derselben in einer Misehung von Alkohol und Aether. Die einzige Schwierigkeit 
bei der Bereitung des Kollodiums besteht hiernach in der Herstellung einer nitrirten 
Baumwolle (Schiessbaumwolle), welche in Alkohol-Aether loslich ist.

D a rs te llu n g . Uni eine in Aether-Alkohol losliche Schiessbaumwolle zu erzeugen, 
muss man zunachst feststellen, ob die Sauren, welche man yerwenden will, die im Nach- 
stehenden vorgeschriehenen Koncentrationen haben. Ferner darf dic Nitrirung der Baum
wolle niclit bei erliohter Temperatur erfolgen. Eudlich muss die Zeit abgepasst wcrden, 
wenn die Nitrirung der Baumwolle bis zu dem .Punkte yorgeschritten ist, dass die gebil- 
dete Schiessbaumwolle in Alkohol-Aether loslich ist, was man durch Yersuche feststellt. 
Ueberlasst man die Baumwolle u b e r di es en Z e it p u n k t h in a u s  der Einwirkung des 
Sduregemisches, so wird infolge hoherer Nitrirung das urspriinglich in Alkohol-Aether 
lfislicho Produkt wioder darin unloslich. Unter Beriicksichtigung dieser Punkte yerfahrt 
man zweckmassig wie folgt: Man tkut, g u t, das im F o lg en d en  b e sc h rie b e n e  E in - 
trag en  der B aum w olle  in das N itr irg e m is c h  A bends zu bosorgen . Das speei- 
fische Gewicht der rohen Schwefelsilure, welche verwendet wird, darf niclit unter 1,833 sein, 
die rohe Salpetersaure darf niclit unter 1,38 schwer sein. Benutzt man leichtere Sauren, 
so kann es yorkommen, dass die ganze Baumwolle in Losung goht.

In einen Topf aus Steingut wagt man 400 Th. rohe Salpetersaure ein und giesst zu 
derselben in diinnem  (!) Strahle unter Umriihren 1000 Th. konc. rohe SchwefelsSure, welche 
man yorlier in einem auderen Gefasse ahgewogen liatte.

Wenn sich die Misehung der Sauren bis auf 20—15° G. abgekiihlt bat., so wird in 
dieselbe entfettete Baumwolle (Watte) allmahlieli eingetragen. Es empfiehlt sieli, die Watte 
zunachst lose au fzu zu p fen  (!), in das Gemisch hineinzubringen, und wenn sie sich 
mit der Siiure yollgesogcn bat, mit Ililfe cines Stabcs oder Spatels oder Pistills aus Glas 
oder Porcellan otwas einzudriicken, sonst hat die yorgesehnebone Menge Baumwolle keinen 
Platz in der Sauremischung. Ein starkes gliisernos Gefiiss (z. B. ein Zuckerhafen) ist. 
geeigneter zur Durchtrankung, weil sich dieselbe in einem solchen hesser beohachten



lasst. Weisse oder opake Stellen sind niclit oder nur mangelhaft mit der Sauremischung 
durchtriinkt.

Wenn alle Baumwolle in das Sauregemisch eingetragen ist, so bedeokt man das Ge- 
fass mit einem Deckel und stellt es an einen kiililen und seliattigen Ort bei Seite. Nack 
Verlauf von etwa 10 Stunden prtlft man, wie weit dio Nitrirung yorgesekritten ist. Hatte 
man also die Baumwolle Abends in die Sauremischung eingetragen, so nimmt man diese 
Prufung sofort am anderen Morgen ais e r s te  A rb e i t  vor. Man entnimmt zu diesem 
Zwecke mittels zweier Glasstabe 'eine Probe der mit Stare getranlcten Baumwolle, triigt 
sie sofort in eine grcissere Menge Wasser von 1—2 Liter ein, bewegt sie darin, ergreift 
sie darauf mit den Fingern und wasclit sie nun unter wiederholtcm Wechseln desWassers 
solang-e aus, bis das abgepresste Wasser niclit mehr saner reagirt, wenn man etwas Lack- 
mustinktur zufiigt. Man presst alsdann die Probe mit den Pingern aus, zerzupft sie fein, 
breitet sio auf Filtrirpapier aus und trocknct sio an einem lauwarmen Orte aus. Sobald 
sie trocken geworden ist, wiigt man sie und stellt fest, ob sie sieb in 25 Th. der unten 
angegebenen Alkohol-Aethermisckung klar auflost. Diese Prufung wiederholt man, wenn 
nothig, von Stunde zu Stunde. Sobald man festgestellt bat, dass die Nitrirung auf den 
gewunschten Punkt gelangt ist, sobald also die getrocknete Probe in 25 Th. Alhohol- 
Aethermischung klar oder duch fast klar loslich ist, so schreitet man zur Yerarbeitung des 
ganzen Gemisehes.

Man kebt die Wattemasse, welche einen starren Kuchen bildet, mit zwei Staben 
ans Glas oder Porcellan heraus und bringt sic portionenweise sofort in ein m og lich st 
v ie l k a lte s  W asser enthaltendes Gefass aus Steingut oder Holz. Man riihrt urn, giesst 
das Wasser ab und lasst frisches Wasser dazu treten, riihrt um und giesst wiederum ab etc. 
Nachdem man dies zwei- bis dreimal gethan hat, zerzupft man die Kollodiumwolle mit 
den lliinden, und wasclit sie mit gewohnliehem Wasser bis zum yollstandigcn Ver- 
schwinden der sauren Reaktion des ablliessenden Wassers, schliesslieh mit destillirtem 
Wasser aus.

Man presst die Kollodiumwolle stark mit den Handen, zerzupft sie, breitet sie in 
einem Siebboden auf einer Lagę Fliesspapicr aus und liisst sie an einem lauwarmen Orte 
trocken werden. Obgleich die Kollodiumwolle erst bei weit iiber 100° C. verpufft, so ist 
es dennoch riithlich, eine weit unter dieser Temperatur liegende Trocken wannę einwirken 
zu lassen. Man trocknct zweckmassig bei 25 —30° O., am besten in der Sonne.

Das Auswaschen der Kollodiumwolle erfordert einige Aufmerksamkeit, und diese ist 
besonders auf etwaige hiirtere Knoten in der Masse der Kollodiumwolle zu richten. Ein 
nicht genugend ausgewaschenes Produkt wird beim Trocknen stellenweise gelb. Auch 
giebt nur eine total sa lz - und sa u re fre ie  K o llo d iu m w o lle  ein  k la re s  K ollodium .

2 Th. der ausgewaschenen und trockenen Kollodiumwolle giebt man in eine Flasche, 
welche 70—80 Th. Wasser fassen kann, durchfeuektet sie mit 6 Th. Weingeist und giesst 
dann 42 Th. Aether hinzu. Die Mischung wird unter gelegentlichem Umschiitteln solange 
zur Seite gestellt, bis die Kollodiumwolle sich fast yollstandig gelost hat. Die Lbsung 
bildet dann eine etwas triibe, sirupdicke Plussigkeit, in welcher meist noch einige ungeloste 
Baumwollfasern umherschwimmen. Man liisst nun das Kollodium bis zur yollstandigen 
Klarung ruhig stehen und giesst es alsdann von dem vorhandenen Bodensatze vor- 
sichtig ab.

Um die Klarung des Kollodiums zu beschleunigen, soli man nach K k a n z p e l d  das 
frisch bereitete Kollodium mit gewaschenem und gegliihtem Quarzsand schiitteln. Letzterer 
reisst die triibenden Antheile mechanisch mit sich nieder, sodass die Klarung binnen wenigen 
Tagen beendet ist.

Sehr giinstige Besultate erhalt man auch, wenn man die gewaschene und abge
presste Kollodiumwolle zuniichst mit Weingeist entwiissert, wiederum abpresst und ohne 
zu tro ck n en  in Actherweingeist lost. Da dieses Verfakren eine Trockenbestimmung der 
Kollodiumwolle yoraussetzt, so ist es mehr fur den Grossbetrieb zu empfehlen. Lost man



fenchte (wassorhaltige) Kollodiumwolle in Aetherweingeist, so erkalt man zwar oin sekr 
dickes, sckleimiges Kollodium, aber dasselke gdcbt ein triibes Hiiiitcken.

Dio von den einzelnen PkarmakopSen zur Bereitung des Kollodiums gegebenen Vor- 
schriften weichon etwas ab:

A u str . B rit. G all. G crm . IIclv . U -St.
K ollodium w olle 10,0 g 5,0 g g 4,0 g 3,0 g
S p iritu s —  120 ccm 20,0 g 12,0 g 12,0 g 25 ccm
A ether — 360 ccm 75,0 g 81.0 g » i,o  g 75,0 ccm,

C hem ie„ Durck Einwirkung von lconc. Salpetersaure (in Gemiscken von Salpeter
saure nnd' Schwefelsaure spielt die letztere lediglick die Kolie eines wasserentziehenden 
Mittels) auf Collulose entsteken mekrere Produkte von versckiedener Zusammensetzung und 
abweickenden Eigenschaften, welclie man siek gewoknt kat, ais N itro -C e llu lo sen  zu 
bezeicknen. Diese Benennnng ist tkatsilekliek irrig, die entstehenden Produkte sind nack 
ihren Reaktionen nickt, Nitro-Cellulosen, sondom S a lp e te rs ilu re a th e r  der C ellu lose.

Jo nack der Starko der angewendeten Salpetersaure, der Temperatur, bei welcher 
die Einwirkung stattfindet, und der Dauer der Einwirkung entsteken versckiedene Celiu- 
losenitrate, wolcke sick u. a. durck ikrę Losliekkeit bez. Nichtlfislickkeit in Alkohol-Aetkor. 
untersekeiden. — Die in Alkokol-Aetker loslicke Kollodimnwolle bestekt vorzugsweise aus 
C elluloscdi n i t r a t  C„H,03(N03)2.

E ig en sch a ften . Das Kollodium bildet eine neutrale, sirnpdieke, fast klare oder 
schwach opalisirende, farblose oder kaum blassgelblicke Pliissigkeit,, die an freiem Peuer 
siek leickt entziindet, an der Luft unter Zurticklassung eines Hautckens scknell verdunstet 
und auf die trockene Haut gestricken eincn fest haftenden, trocknen, karten, firniss- oder 
glasartigen Ueberzug kinterlasst, der die betreffende Hautstelle jedooh etwas zusammen- 
zieht. Der Yerdunstungsriickstand des Kollodiums ist neutral und brennt, wenn er ent- 
ziindet wird, langsam ab, okne — wic die Kollodiumwolle — zu explodiren. Dieses Ver- 
halten berukt auf der kompakten Besekaffenheit des Verdunstungsriickstandes.

In Wasser und Alkokol ist der Verdunstungsruckstand des Kollodiums unlbslich, 
dagegen ąuillt er in Aetker langsam auf.

A u fb e w a h r u n g .  Kollodium wird in mit guten Korken verstopften Glasflascken 
an einem kiiklen Orte, also im Keller aufbewakrt. Da das Kollodium reicklicke Mengen 
Aether entkitlt, so werde es bezliglick der Peuersgefakr genau wie dieser bekandelt.

E r iifu n g .  Die CUite des Kollodiums ergiebt sick aus seiner Parblosigkeit, Klar- 
heit und dem indifferenten Verkalten gegen blaues Lackmuspapier. Auf die trockne Haut 
gestricken, muss es nack dem Abtrocknen einen glanzenden festen Ueberzug liinterlassen. 
Das auf einer trockenen Glasplatto erzeugte Kollodiumhautcken muss glSnzend, und darf 
nicht triibe sein, andernfalls enthalt das Kollodium Wasser und eignet sick nielit zum 
Gebraucke fur Pkotograpkcn.

A n w e n d u n g .  Dns Kollodium wird mittels eines Pinsels auf die Haut aufgetragen. 
Es wird gebrauckt zur Sekliessung von Wunden, zum Bedecken wunder Hautstellen, leickt er 
Brandwunden, gicktiger und kamorrkoidaler Ansckwellungen, erysipelatbser Entziindungen, 
Erostbeulen. Um die Ueberzuge elastiseker zu macken, sotzt man dem Kollodium etwa 
'/a Proc. Kicinusol zu, oder man liist */4 Proc. Paraffin (durck Sckiitteln) darin auf. Vergl. 
Collodium elasticum. Die Kollodiumwolle dient, ais lockeres Bliusckcken in Filtrirtrickter 
eingesekoken, zum Koliren oder Filtriren salpetersaurer atzender Salzlosungen, z. B. des 
Wismutnitrates u. a.

Collodium (luplex. Das in den Proislisten der Drogisten ais „C ollod ium  du- 
p lex “ aufgefiikrte Prkparat ist nickts anderes ais eino brauckbare Sorte Kollodium. 
Man lasso sick durck diese Bezeicknung nicht etwa verloiten, dasselke nochmals zu vur- 
dflnnen,

II. Collodium elasticum (Austr. Genu. Helv.). Collodium llexile (Brit. U-St.). 
Pollodion ćlastique (Gall.). Collodium tennx.

Das Kollodium, die einfacke Aufldsung der Kollodiumwolle in Aetlierweingeist, bat 
die Eigentkiimlichkeit, beim Eintrocknen sieb zusammenzuzieben. Infolgedessen ilbt es

ITnndb. d. phnrni. Praxis. I. 5 9



auf die damit bestrichene Ilautflaclie eine zusammenziehende Wirkung aus uud vcrursacht 
oine Spannung der Haut. Eine weitere Folgę dieser Kontraktion ist, dass die Kollodium- 
liaut nacli kurzer Zeit Eisse bekommt.

Diese zusammenziehende Kraft des Kollodiums ist in manchen Fiillen, wie beim 
Schliessen kleiner Wundeu, bei Frostbeulen, Erysipelas, Orchitis, Karbuukeln, dem Arzte 
allerdings erwiinscht; in anderen Fiillen aber, in welchen es nur darauf ankommt, die 
Hautilitehe mit einer sehiitzenden Decke zu versehen, z. B. boi Yerbrennungen, Ilautent- 
zundungen, fleehtenartigen Ausschlagen etc. durcbaus niclit niitzlick. Fiir solcbe Fiille 
dient dąs clastische ICollodium.

Die Yorselirifteu der einzelnen Pliarmakopoen iur dieses Praparat weielien unter 
einander etwas ab.

Austr. Brit. Gall. Germ. Helv. U-St.
Collodii . . . . 49,0 g 48 ccm 45,0 g 47,0 g 49,0 46,0
Olei Ricini . . . 1,0 „ 1,0 g 3,0 „ 0,5 1,0 1,5
Terebinthinao . . — — — 2,5 „ — —

Balsami canadensis — 2,0 „ — — 2,5

Unter Ko 11 odium" ist natiirlich stets das Praparat der betreffeuden Pharnii
zu yersteben; davon abgeseben ist den Yorscbriften kaura etwas hinzuzufiigen.

III. Colloxylinum. Kolloxylin. Fulmieoton (Gall.). Pyroxylin (Brit. U-St.). 
Kollodiumwolle. Schiessbnumwolle. Soluble Gnu Cotlou.

Man pflcgt die in Alkohol-Aether losliehe nitrirte Baumwolle ais „K o llo x y lin “ zu 
bezeichnen, zum Untersehiedo von der in Aetber nicht loslichen, welelie meist ais „Pyro- 
x y lin “ bezeiehnet wird. Indessen ist man in diesen Bezeiohuungen wenig konseguent, 
versteht z. B. ais ScMessbaumwolle oder ais Pyroxylin sowolil das losliehe ais das unlds- 
liehe Praparat, wahrend man ais Kolloxylin allerdings stets nur die losliehe nitrirte Baum- 
wolle bezeiclmet.

Die D a rs te llu n g  erfolgt in der Weise, wie sie unter „Kollodium“ angegeben ist. 
Nur wird natilrlich die gewaschene Kollodiumwolle eben nur getroeknet und nicht in 
Alkohol-Aether gelćist.

Sie stellt meist schwach gelbliche, wie gewaschene und wieder getrocknete Watte 
aussehende Massen dar, welehe angefeuehtct blaues Lackmuspapier n ic h t  rothen. In 
kleineren Mengen und im trockenen Zustande entziindet, brennt die Kollodiumwolle mit 
grosser Sehnelligkeit ab, ohne einen siehtbaren Ruckstaud zu hinterlassen. Gelangen 
grdssere Mengen zur Entzundung, so kdnnen Explosionen von grosser Gewalt erfolgen. Be- 
sonders heftig sind die Explosionen, wenn Kollodiumwolle in komprimirtem Zustande zur 
Entziindung gelangt. Kollodiumwolle muss sieh in 20 Th. einer Misehung von 1 Th. Al
kohol und 3 Th. Aether fast klar auflosen.

Im Simie des deutsclien Gesetzes iiber den Verkehr mit Sprengstoffen vom 9. Juni 
1884 gehiirt Kollodiumwolle zu denjenigen Sprengstoffen, welehe nicht vorzugsweise ais 
Schiessmittel gebraucht werden.

Kollodiumwolle in Mengen von mebr ais 200 g werde wie ein Sprengmittel aufbe- 
wahrt. Davon abgeseben werde sie in trockenen Glśisem und im lockeren Zustande auf- 
bowahrt. Wird Kollodiumwolle feucht in Gefksse gebracht, so schimmelt sie sehr leieht. 
Beim Yerpaekcn von Kollodiumwolle vermeide man, namentlioh hei warmer Temperatur, 
ein heftiges Zusammenpressen oder Stossen derselben.

IV. Pyroxylin. Schiesshiuim wollc. Man erhalt dieses Priiparat, indem man in eine 
10—15° O. zeigende Misehung aus 4 Th. kone. Schwefelsaure (spec. Gew. — 1,84) und 
1 Th. Salpetersaure (spec. Gew. =  1,5) soviel entfettete Baumwolle eintragt, ais sich be- 
quem in der Saure unterbringen lasst, und zwar so, dass die >Siiure noch iiber der Baum
wolle steht. — Man Idsst 24 Stunden lang einwirken und wascht und trocknet das Pro
dukt, wie unter Kolloxylin angegeben wurde, aus.

Das Pyroxylin ist von etwa den namlichen Eigenschaften wie das Kolloxylin, aber 
es ist in Wasser, Alkohol und Aether unloslieh. Mit Aceton Ubergossen tpaillt es auf, von



viel Aceton wird cs schliesslick gelost. — Es entziindet sieli niclit bloss durck direkte 
Flammen, sondern auck sekon durck Drucie und Scklag. Seine Esplosionsenergie ist er- 
heblick heftiger ais die des Kolloxylins. Es gehort gleickfalls zu den Sprengstoffen im 
Sinne des Gesetzes vom 9. Juni 1884 (s. oben).

Seincr ckemiseken Zusammensetzung nack bestekt das Pyroxylin im wesentlicken 
aus Trinitro - Cellulose C0H7O2(NO3)3. Verwendung lindet das Pyimylin ziemlick aus- 
sckliesslick ais Sprengmaterial, z. B. zum Laden von Torpedos und Seeminen, ferner znr 
Herstellung des „rauchlosen Pulvers“.

N itrirte Biiumwolleii-Kolirtiiclicr werden iu ckemisohen Fabriken zum Kolirtm 
von Fliissigkeiten bonutzt, welche Schwefelsaure, Salzsaure oder Salpetersaure enthalten.

Collodiuni nil cljlYOS poduin. Colloiliuiu lontoscons.
Ilp. Collodii 100,0 

G lycerin i 1,5.

C o llo d iu n i p lu m b icu m  v o n  A rnjlM.

R p. Ł iąuoria  P lu m b i subacetic i 1,0 
Collodii 25,0.

C o llo d iu n i s ty p t icu m .

Rp. A cidi ta n n ic i 5,0 
Collodii e lastic i 50,0.

I)icse Y o rsch rift i s t  zu benu tzon , w enn  Collodiuni 
s ty p ticu m  d u rch  R ecep t ve ro rd n e t is t.

C o llod iu n i ta n n a tu m .

T a n n i n - C o l l o d i u m  (M unch. V orschr.).
R p. A cid i tan n ic i 5,0

AUDI) liiumui a a  SpińtU S (90 Vol. P l’0C.) 15,0
C ollodii e lastic i 11,0. Collodii 80,0

Acetow-Kollodium. Ist eine Auflosung von 4—5 Th. Kollodiumwolle in 94—95 Th. 
Aceton.

Alkolen, E rsa tz  fur K o llo d iu m , ist angeblich eino alkoholische Auflosung von 
Mono- und Dinitro-Cellulose d. i. Kollodiumwolle.

CamplloYd von M a u t in d a ł k ,  E rsa tz  fiirK o llod ium , isteinc Auflosung von 1 Th. 
Kollosylin, ‘20 Th. Kampher und 20 Th. absolutem Alkohol.

Celloidin der ch em isch en  F a b rik  auf A ktien  vorm . E. Schf-uing ist ein 
sehr koncentrirtes Kollodium, welches erhalten wird durch Abdestilliren des Acthers vom 
Kollodium. Die hinterbleibende Masse wird in Tafelform gebracht. — Dieses Celloidin 
ist ein sehr beąucmes Materiał zur Selbstbereitung des Kollodiums. Es lflst sieh leicht in 
Alkoholather auf, ist niclit explosiv, sondern brennt entziindet mit langsamer, ruhiger 
Plamme ab.

Cellnloid. Ein zu vielen Zwecken, urspriinglick ais Ersatz des Elfenboins bonutztes 
Materiał. Es wird dargestellt, indem man Nitrocellulose mit Kampher mischt und die 
Mischung durch Walzen in der Warme homogen macht. Das deutsche Celluloid bosteht 
aus 66,6 Th. Nitrocellulose und 33,4 Th. Kampher. Es ist urspriinglick gelblich-weiss, 
kann aber durch geeignete Farbstofle leicht und schon gefiirbt werden. Es ist unloslich 
in Wasser, Alkohol, Aether; in Aceton ąuillt es zuniichst auf, schliesslich geht es in 
LOsung.

Cellnloid-Kittc. 1) Um Celluloid-Gogenstande zu kitten, soli man die Brucli- 
iliichen mit Eisessig bestreichen, nach oiniger Zeit zusammenfiigen und nacli dem Zusam- 
menbinden trocknen lassen. 2) Man bestreicht die Bruchflachen mit Chlorhydrin (s. Glycerin) 
und yerftihrt wio unter No. 1 angegeben. 3) Man bereitet einen Kitt aus 2 Th. Schellack,
3 Th. Kampherspiritus und 4 Th. absolutem Alkohol.

Celłuloid-Lack. Man l6st 1 Th. trockne Kollodiumwolle in 3 Th. Aether und
4 Th. Spiritus (95 Proc.) und fiigt 0,25 Th. Kampher hinzu. Ist an Stello des Zapon- 
Lacks zu gebrauehen.

Colłosiu, Collasin, am erik an isch e  S p e c ia l i ta t ,  ist im wesentlicken eino Auf- 
liisung von Kollodiumwolle und Kampher in Aceton (vergl. F'ilmogen). Ais Hautfirniss 
benutzt.

Filmogen. Ist eine Auflosung von Kollodiumwolle in Aceton, also etwa Aceton- 
Kollodium.

Hornisirtes Pulyer ist Schiessbaumwolle, welche durch Triinken mit Essigiither 
oder Nitrobenzol in eine kartę Masse ubergefuhrt ist, welche dann in Kornerform ge- 
braoht wird.

H i i h u e r a  u g e n  - K o l l o d i u m  (H am b. V orschr.). 
R p. 1. E x tra c ti  C annabis In d icae  1,0

2. A cid i salicylici 10,0
3. T e reb in tliinae 5,0
4. Collodii 82,0
5. A cidi acetic i g lacialis 2,0.

M an v ertlic ilt 1—3 in  -1 u n d  fiigt 5 h inzu .

Collodiuni ad verrucas.
W a r z e n - K o l l o d i u m  (Ila m b . V orschr.). 

R p . A cidi salicylici
A cidi lactici a a  1,0 
Collodii 8,0.

Collodiuni lacto-salicylatum.
M i 1 c li s  ii u r  e - C o 11 o d  i u m  (MLinch. Y orschr.) 

Rp. A cidi salicy lici



llyaloderma, E rsa tz  fu r K o llod ium , ist entwedcr mit Camphoid oder Collasin 
identiseh.

Krystallin, elnslisclies, Ist oino Auflosung von 4 Tli. Kollodiumwolle in 16 Th. 
Methylalkohol und 60 Tli. Amylaoetat. Farblose, dicko Fliissigkeit, weloho ausserlioh wio 
das Kollodium angowondot wird.

Pegamoid ist ein durcli Zusatz eines Einweiohungsmittels (Ricinusol) teigartig ge- 
wordenes Cellulold, welches auf Papier odor Gowebe aufgestriohon wird. Pegamoldpapier, 
d. li, beidorseitig mit Pegamoid bestrichenes Papier, hat hellenKlang und ahnelt thiorischem 
Pergament. Es liisst sieli mit Tinte besclireiben und bedrucken. Vorwendung fiir Tapeten 
und Plakato. Mit Pegamoid bestrichenes Baumwollgowebe giebt nach lederartiger Pressung 
„K u n stled e r“.

Plienolcelluloid ist eine Losung von Kampher und Kollodiumwolle in Karbolsaure.
Pliotoxylin. Man versteht biorunter zwei verscbiedene Substanzen. A. Eine mit 

bosonderer Sorgfalt bereitete und deshalb in Alkohol-Aether leicht und klar lfisliche Kollo
dium wollc, welchc auch MANN’scho K o llo d iu m w o lle  genannt wird. Zur Bereitung 
dieser Kollodiumwolle tragt man in ein auf 33° O. gehaltones Gemisch von 
42 Th. Salpetersiiure von 1,424 und 54 Th. konc. Schwefelsauro 8 Th. gekorntos Kalium- 
nitrat und alsdann sogleich 4 Th. troekno reine Holzwollo ein. Nach 12stiindiger Ein- 
wirkung wird die nitrirto Holzwolle wie unter Kollodium angogobon weiter verarbeitet.
B. Eine Aufliisung von 5 Th. d ieser Kollodiumwollo in 95 Th. einer Mischung aus 
gleicben Theilen Alkohol und Aether. Zum Einbetten mikroskopischer Praparate.

Seide, kiinstliebe, von Chaudonnet. Dickfliissigos Kollodium wird durcli kapillare 
Ooffnung in Wasser gepresst und der so entstandene Faden aus Nitrocollulose zunaclist in 
AVasser gewaschen, darni mit reducirenden Badern, schliesslich mit Ammoniumphospbat 
bebandolt. Sio ist von der echten Seido dadurch zu untersclieiden, dass sic durcli Erhitzen 
mit Natronlauge Salpotorsaure abspaltet

Tonit, Poteutit, Liverpool Cotton Po>vder bestoht aus Schiessbaumwolle und 
Baryumnitrat zu gleicben Theilen.

Zuponlack, Brassolin, Nigrolin. Sind Auflosungen von Celluloid in einem Ge- 
misch von Aceton und Amylacetat.

Colocynthis.

Citrullus Colocynthis (L.) Schrader, Familie der Cucurbitaceae — Cucurbi- 
teae—Cucumerinae. Gegenwartig in Afrika, im Mittelmeergebiet, in Ostindien und Cey- 
lon yerbreitet, aber wolil vielfach aus Kulturen yerwildert. Yerwendung lindet die Frucht:

)• Fructns Colocyntliidis (Austr. 
Germ.). Colocynthis (Helv. U-St.). Bac- 
cae s. Poina Colocyntliidis. Colo- 
cyntliides. — Koloąuinthen. Bitter- 
iipfel. Bittergurken. Purgirgurken. 
PurgirparadiesHpfel. Appeliiuint 
(yolkstkiiml.). — Coloąuinthe (Gall.). — 
Colocyntli.

Jieschrelb iing . Die beercnarti- 
gen Friichte sind mit, einer gelbcn oder 
grunliohgelben, glatten, feinpunktirten, 
sproden, lederartigen Haut yersehen. Sie 
sind kuglig und erreichen 5 — 10 cm 
Durchmesser. Auf dem Querscknitt 
fallen drei breite Spalten auf, die die 
Frucht entsprechend zerlegen. Von dem 
Schnittpunkt der Spalten geken zwisehen 

dcnselben breite Gewebebalken zur Peripherie. Die die Spalten begleitenden schmiileren 
Gewebeparthien biegen an der Peripherie um und tragen die Samen (Fig. 219). Die Grenze 
der Carpelle yerlauft nicht in den Spalten sondern in den hreiteren Balken. — Die Frucht er- 
scheint demnach uneoht sechsfaeherig. Das weiche, schwammige Gewebe der Fracht he-

F ig . 219. (N acli B a i l l o n .) 

C oloquintlie  im  Q uersc lin itt,



steht ans getupfeltcm, dilnnwandigon Parenchym mit sparlichcm, braun en Inkalt, durck- 
zogen von Gefassbiindeln. Die Samen sind spitz-eiformig, etwas flach gedruckt, gelbgrau 
oder hellbraun, am spitzen Eude jederseits mit /wei zarten, feinen Ilitzen. Die Friichte 
sind geruchlos, von intensiv bitterom Gesckmack.

Sie kommen fast aussckliesslieh ohne das gelbe, lederige Epicarp in  den Handel 
und bilden dann weisse oder weisslickc, sehr leichte Kugeln.

JSestandthelle. Der wirksame Bestandthoil ist ein Bitterstoff C o locyn th in  
C5(1H81Oa3, der, zu etwa 0,6 Proc. in der Fracht entkalten, ein gclbes, in Alkohol und 
Wasser losliehes Pulver darstellt. Er soli in langgestreckten Zellen, die Milelisaftschliiuchen 
ahnlich sind, enthalten sein. — Daneben wird. ein zweiter Korper C o lo cy n th id in  
aufgefiihrt.

Sie enthalten ferner: C ellu lose 13,5 Proc., Gummi 9,36 Proc., am yloide Sub-. 
stanz 2,07 Proc., E iw e isss to ffe  14,31 Proc., Asclie 9,76 Proc. A etlie r-C h lo ro - 
fo rm e s tra k t 3,21 Proc., A lkoho lisches E x tr a k t  16,61 Proc., w iissriges E x tra k t
31,07 Proc. — Die Sam en enthalten fe t te s  Oel 16 Proc., E iw e is s s to f fe  6 Proc.

Y erw ech slu n g en  u n d  Y erfd lsch u n g en . Ais solehe werden hanptsachlich die 
Friichte anderer C u c u rh ita c e e n  beobachtet, so die von C ueum is tr ig o n u s  Roxb. 
nnd C ncum is H a rd w ick ii Itoy le , L u f fa p u rg a n s  M art., L. d ra s tic a  M art. („H ill 
co locynth '1), endlich die von B a la n ite s  aeg-yptiaca D elile  (Z ygophyllaceae). 
Ausserdem sind mehrfach andere Friichte vorgekommen, dereń sichere Bcstimmung nocli aus- 
steht. Alle sind bei aufmerksamer Betrachtung leicht von der echtcn Drogę zu unterscheiden.

A n w e n d u n g . Die Koloąuinthen dienen ais starkes Drasticum. 0,05—0,1—0,3 g 
einige Mało taglick in Pulver, Pillen und Ablcochung. Dosen von 1,0 g konnen schon 
gefdhrliek wirken. Die Verwendung des C o lo cy n tk in s  (0,005—0,01 g) bietet keine 
Vortheile.

Im Haushalte ais Mittel zur Yertreibung von Wanzon und anderein Ungeziefer; 
mail verwendet eine Koloąuinthenabkockung, die der Timcke zngesetzt wird, woniit man 
die Wandę bestreiclit.

A u fb e w a h ru n g . Die Friichte werden unzerkleinert in IIolz- oder Blecligefassen 
an einem trocknen Orte v o rs ic h tig  aufbewahrt. Zur Darstellung von Prflparaten liisst 
Germ. die F riic h te  m it den Samen yerwenden; Austr. Helv. Brit. U-St. Gall. 
schreiben dagegen vor, die Samen zu beseitigen und lediglich das schwammige Frucht- 
ileisch, die C o lo cy n th id is  P u lp a , C o locyn th  P u lp  (Brit.) zu benutzen.

JP uluenm g. Ans don bei 40—50° C. getrockneten Friichteii bereitet man ein 
grobes Pulyer fiir Auszuge und ein feiues zur Receptur. Audi kier ist zu beaekten, dass 
das Pulvis Colocynthidis der Germ. aus den Friickten m it den Samen dargestellt wird 
und deshalb von erheblich schwacherer Wirkung ist, ais das nur aus dem Frucktfleische 
bereitete der Austr. Brit. Gall. Helv. U-St. (vergl. die Ilochstgaben). Es ist daher beim 
Einkauf des fertigen Pulvers stets anzugeben, ob Pulvis Colocynthidis P. G. III oder Pulv. 
Colocynth. sine sem ine gemeint ist. Die ganzen Koloąuinthen geben beim Pulvern 
93—94 Proc. Ausbeute; die Entfernuug der Samen bedingt aber schon allein einen Ge- 
wichtsverlust von 60—75 Proc. Auf diese Untersehiede ist bei Anfertigung ausliindischer, 
arztlicker Yerordnungen mit Pulvis Colocynthidis Iliicksicht zu nehmen.

Hochste Einzelgabe: Germ. 0,5 g, Austr. 0,3 g, Helv. 0,25 g.
„ Tagesgabe: „ 1,5 g, „ 1,0 g, „ 1,0 g.

Koloąuinthen und dereń Zubereitungen diirfen zu Heiizwecken nur gegen arztliche 
Verordnung abgegcbeu werden. Ais Ungezieformittel yerabfolgt man sie mit der ndthigen 
Vorsicht und entsprechender Belchrung; ein Giftschein ist in Deutschland nicht er- 
forderlich.

t  Fructus Colocynthidis praeparati (ErgAnzb.). O o locyn tliis  p ra e p a ra ta . 
T rock iśc i A lhandal. G ep u lv e rte  K o lo ą u in th e n . 5 Th. von don Samen bofreite, 
-ein zerschnittcne Koloąuinthen stosst man mit 1 '111. fein gepulyertem arabischem Gumnu



und q. s. Wasser zum Teig an, t,rooknet und verwandolt in ein feines Pulver. Vorsichtig 
und trooken aufzubewabrcn. Dosis maxima 0,5, pro die 1,0.

t  Extractnm Colocynthidis (Austr. Germ. IIclv. U-St. Gall.). Germ.: 2 Th. zer- 
sohnittene Koloąuinthen mit den Samen zieht man mit 15 Th. verdunntem Weingeist (60 proc.) 
6Tage, dann mit 5 Th. verdiinntem Weingeist und 5 Th. Wasser 3 Tage ans und ver- 
dampft zur Troekno. Ausboute 10 — 20 Proc. ■— H el v.: 1 Th. Koloąuinthe (II) wird mit 
10 Th. vcrdiinntem Weingeist (62 proc.) 48 Stunden, dann mit einer Mischung von je 3 Th. 
Wasser und Weingeist (94 proc.) 24 Stunden digerirt, die Presslliissigkeiten zur Trockne 
eingedampft. — A ustr.: Aus grób gepulverton Koloąuinthen ohno Sam en wie Extr. 
Aconiti radicis Austr. (S. 155), aber zur Trockne einzudampfen. Ausbeute bis zu 40 Proc. 
— U -St.: 1000 g grób gepulverte Koloąuinthen ohne Sam en macerirt man 4 Tage mit 
3500 cem vordunntem Weingeist (41 proc.), presst ab und zieht im Porkolator mit q. s. 
verdiinntem Weingeist aus, um 5000 ccm Gesammtfliissigkeit zu erlialten, die nach Ab- 
ziehen des Alkohols1) zur Trockne eingedampft wird. — Gall.: 1000 g Koloąuinthen 
werdcn 10 Tage mit 6000 g, dann 3 Tage mit 2000 g Weingeist (60 proc.) ausgezogen, 
die Pressfliissigkeit nach Abdestilliron des Weingeists1) zu einem w eichen  Extrakt ein
gedampft. Ausbeute aus entsamtcn Friichten 25—32 Proc., aus niclit entsamton 9—13 
Proc. (Das Extrakt der Hung. besteht zur Halfte aus Dextrin). HOchste Einzelgabe 0,05 g; 
hochste Tagesgabe 0,2 g.

Yorsichtig und trocken aufzubewahron.
f  Tinctura Colocynthidis. K o lo ą u in th e n tin k tu r . Germ.: Aus 1 Th. grób 

geschnittenen Koloąuinthen mit den Samen und 10 Th. Weingeist (87proc). — H elv .: 
Aus mittelfein geschnittenen Koloąuinthen ohne die Samen und 94 proc. Weingeist ebenso.

Yorsichtig aufzubewaliren. Hochste Einzelgabe 1,0 g, hochste Tagesgabe 5,0 g.
Aqua co n tra  cimicos.

W a u z e n iv a s s e i '.
I.

Rp. F ructus Colocynthidis 
Sum m itat. Sabinae 
F ructus Capsici 
Aloes aa 1,0
Aquae communis -10,0—50,0.

3/2 Stunde kochen, dann abpressen.
II.

Rp. F ructus Colocynthidis 
F ructus Capsici 
Aloes
Ilerbae Absinthii
Seminis Strychni rasp. aa 100,0
Aquae communis 3000,0.

F ia t decoctum. W ird der zum Austreichcn der 
Wandę bestim m ten Tiinclie zugesotzt.

Ca t  npl a sina p u r  g a t  i v u m.
Rp. Aloes pulveratae

E xtracti Colocynthidis 
E xtracti Hcllebori viridis 
Meli i s depurati aa 5,0
Spiritus diluti q. s.

Diinn gcstrichen auf den Unterleib zu legon. 
E m plastrum  verm ifiigum .

W u r m p f l a s t e  r.
Rp. E xtracti Colocynthidis 10,0 

Aloes pulveratae 20,0
Olei A bsinthii 
Olei Sabinae aa 2,0
Alcohol. ąbsoluti 20,0
Cerati Resinae Pini 150,0.

Wird, diinn auf Leinwand gestrichen, auf den 
Unterleib gelegt.

f  E& tractum  C olocynth id is com positum .
Co m p o  u n d  E x t r a c t  o f  C o lo c y n th .

I. E r g a n z b .
Rp. E xtracti Colocynthidis 3,0 

Aloes pulveratae 10,0
Resinae Scammoniae 8,0 
E xtracti Itliei 5,0.

Mischon, m it W eingeist befouchtet durcharbeiten 
und troeknen.

II. II  c 1 v e t.
Rp. F ructus Cardamomi (V) 5,0 

Extracti Colocynthidis 10,0 
Saponis medicati 15,0 
Resinae Scammoniae 20 0 
E xtracti Aloes 50,0.

Bereitung wie bei I.
IIT. B r i t .

Rp. 1. Fructus Colocynth. sine semin. 150,0
2. Spiritus (60°/o) 1000 ccm
3. Extracti Aloes Barbados 300,0
4. Resinae Scammoniae 100,0
5. Saponis animalis rasi 100,0
6. Seminis Cardamomi pulv. 25,0,

Man m acerirt 1 m it 2 vier Tage, presst, verdam pft 
den Alcohol, fiigt 3, 4, 5 und gegen Ende des 
Eindam pfens zu einem 1'esten Iix trak t 6 hinzu.

IV. U - S t a t e s .
Rp. 1. Aloes purificatae 500,0

2. Extracti Colocynthidis 160,0
3. F ructus Cardamomi pulv. 60,0
4. Resinae Scammoniae 140,0
5, Saponis pulvorati 140,0
6. Spiritus (91°/0) 100 ccm.

1 wird im W asserbade geschmolzcn, 2, 4, 5, 6 zu-
gefiigt, bei hoclistens 120° C. bis zur Gleich-
miissigkeit e rh itz t, 3 zugomisclit und zur 
Trockne gebracht

Vorsiclitig aufzubewaliren!
Dosis maxim a (Erganzb.) 0,2, pro die 0,4.

IIelv 0,25 „ 1,0
B rit 0,1 his 0,5.

G u ttae  p u rg a to riae  H eim .
Rp. Tincturae Colocynlhidis 5,0 

Tincturae Asae foetidae 10,0.
Morgcns und Abeuds 14—20 Tropfcn bei chronischcr 

Ver8topfung.

L iiiim entuni C olocynthidis H e im .

Rp. Tincturae Colocynthidis 20,0 
Olei Riciui 40,0.

Tlieeloffelweis zur Einreibung des Unterleibes (den 
Stuhlgang zu fordem).

]) Im Kieinbetrieb ist das Abzielien des Weingeistes niclit anzurathen, da sich di0 
Destillirgerathe nur schwierig fam besten mit Sodalosung) reinigen lassen.



Oleum C olocynth id is com posituni.
II  a  b a k  u k o l.

lip . Extracti Colocynthidis pulv. 2,0 
E xtracti Aloes pulv. 10,0
Olei A bsiuthii aetherei 
Olei Tanaceti
Olei Ru tac aa  2,0
Olei Terebinthinae 
Pclrolci rectificati a a  10,0
Olei A bsiuthii iufusi 100,0.

Kinigc Stunden digeriren, erkaltet filtriren. Zur 
K iureibuug des Unterleibs bei W urmleiden 
(Volksmittel).

P ilu lae  c a tlia r ticn e  com positao  (U-St.).
C o m p o u n d  C a t h a r t i c  P i l i s .

Rp. E xtracti Colocynthidis compositi 80,0
Ilydrargyri chlorati m itis 60,0
E xtracti Jalapao 30,0
(łu tti 15,0
Aquae <1. s.

Man m acht 1000 Pillen.
P ilu lae  c a th a r tic a o  vogetab iles (IJ-St.).

Rp. Extracti Colocynthidis comp. 60,0 
E x tracti Hyoscyami 30,0
Extvacti Jalapao 30,0
E xtracti Leptandrac 15,0
Resinao Podophylli 15,0
Olei M enthac piperitae 8 ccm
Aquao q. s.

Man m acht 1000 Pillen.
P ilu lae  cepliallcae .

Rp. Colocynthidis praeparatae 
G utti
Resinae Scammoniae 
Tuberis Jalapao 
Sapouis jalapini aa 1,5 
Aqua q. s.

Zu 100 Pillen. Morgcns und Abends eino Pilic.
P ilu la e  cholagogao Copland .

Rp. Extracti Colocynthidis comp. 2,5 
Radicis Ipecacuanhae 0,05
Saponis medicati 0,6
E xtracti Hyoscyami 1,5.

Zn 20 Pillen. Abends 1—2 Stuck.

P ilu la  C olocyn th id is com posita  (Brit.). 
C o m p o u n d  P i l i  o f C o lo c y n t l i .

Rp. Colocynthidis pulv. (pulpae) 20,0
Aloes Barbados 40,0
Resinao Scammoniae 40,0
Kalii sulfurici 5,0
Olei Caryophyllorum * 5 ccm
Aquac destillatao q. s.

Man stosst zur Masso. Dosis 0,25—0,5.

P ilu la  C olocyn th id is e t  Hyoscyam i (Brit.). 
P i l i  o f  C o lo c y n t l i  a n d  l l y o s c y a m u s .

Rp. Pilulae Colocynthidis compositao (Brit.). 50,0 
E x tracti H yoscyam i 25,0.

Man stosst zur Masso. Dosis 0,25—0,5.

P ilu lae  cum Colocyntliido com positao  (Gall.). 
P i l u l e s d e c o lo q u i n th e c o m p o s < 5 e s .  P i l  u lo s  
c a t h o l  i q u e s ,  d e  R u d  i u s ,  p a n  c h y m  a g o g u  es, 

c o c h ó e s  m in ę  u re s .
Rp. Aloes pulveralac 0.5

Colocynthidis pulv. (sine sem.) 0,5
Resinao Scammoniae 0,5
Olei Caryophyllorum 0,01
Mellis q. s.

Zu zolm Pillen.

S u p p o sito ria  C olocyn th id is.
Rp. Colocynthidis pulveratae 1,0 

Saponis oleacei 15,0.
Zu 5 Suppositorien.

T in c tu ra  C olocynth id is com posita.
T i n c t u r a  C o l o c y n t h i d i s  a n i s a t a  Daiilbrrgk 

Rp. Tincturae Colocynthidis 20,0 
Olei Anisi stellati gtt. II .

15—20 Tropfen zweimal taglicli.

T in c tu ra  C olocynth id is sem inum  R a d k m a c i ie r . 

Rp. Seminum Colocynthidis contus. 100,0 
Spiritus diluti 480,0.

Die Samen sind m it W asser abzuwaschon, hierauf 
zu trocknen und zu stossen. l)u rch  14t'igigo 
Digcstion hereitet m an 440,0 Tinktiu*.

T in c tu ra  c o n tra  apliidos.
B l a t t l a u s - T i n k t u r .

Rp. Acidi salieylici 2,0
Saponis viridis 5,0
T incturae Colocynthidis 10,0 
Tincturao Quassiao 83,0.

T in c tu ra  c o n tra  ci m i ces.
W a u z e n.- T  i  n k t  u r  (Vom.).

Rp. E x traeti Colocynthidis fluidi 100,0
Exl.raot.i Nicotianao fluidi 100,0 
Naph tal ini 200,0
Spiritus denaturati 595,0
Olei Melissao 5,0.

U nguentum  puvgativum  C j t r e s t ie n , 

Rp. Colocynthidis pulveratae 1,0 
Adipis suilli 9,0.

lin g  u en tu m  c o n tra  vorm es.
U n g u e n tu m  A r t h a n i t a o .  W u r m s a lb o ,  

Rp. E x tracti Colocynthidis 5,0 
Aloes pulveratae 10,0
Fcllis Tauri inspissati 15,0 
Spiritus 10,0

misclit m an bei gelinder W arnic und fiigt hinzu
Cerae flavae 10,0
Adipis suilli 50,0
Sobi taurini 25,0
Olei Petrao 15,0
Olei Absinthi:i 5,0

die gleichfalls un ter Erw iinnen gem iseht worden.

Yinum a n ta r th r i t ic u m .
G i e h t w e i n  (Buli. de Ph.).

Rp. E x tracti Colocynthidis 1,0 
Chinini sulfurici 1,5
Spiritus 10,0
Yini Malncensis 87,5.

Yet. llo l p u rg a t i f  on a lo e tiq u e  (Gall.).
P o u r  le s  c h o v a u x .  A b f u h r p i l l e .

Rp. F ructns Colocynthid. piłlv. 2,0 
Aloiis pulvoratae 25,0
Saponis virid is q. s.

Zu einer Pilic.

Y et. P ilu les  p u rg a1 iv es  p o u r le s  ch icns (Gall.) 
II  u n d e p i l l e n .

Rp. F ructns Colocynthidis pulv. 1,5 
Aloes pulvcratao 10,0
Saponis m edicati q. s.

Zu zolm Pillen. Dosis 1—4 Sthck.

Bakclay !s mul Hau\'f.y's AntiMlious Pills enthalton ais Grundlago Koloąuinthcn- 
Fxtrakt.

DłgestiYpillcn, GnOi>l)KK’s, enthalton in 900 Pillen: 52,5 Aloe, 52,5 trockenes 
Ferrosulfat, 5,2 Koloquinthenextrakt, 3,1 Strychnosextrakt. Schwarzglanzenflo Pillen.



l ’OTHERGILIi’s P ills , gegen Hautkrankheiten, sind Pillen aus Koloquinthenextrakt und 
Antimonoxyd.

Laxativnm Yogetabile saceharo oMuctum von B u e r o u g iis . W e l l c o m e  & Co. 
aind iiberzuckerte Tabletten, dereń jede 0,065 zusammengesetztes Koloquintlienextrakt, 0,062 
Jalapenextrakt, 0,016 Podopliyllin, 0,032 Leptandrin, je 0,016 Bilsenkraut- und Lowenzahn- 
extrakt, nebst etwas Minzetibl enthalt.

Pilnles purgatiyes de C h a s s a ig n e  B e a u s ć jo u r  bestchen aus Kalomel, Koloquin- 
thenextrakt und Seife.

CoSombo.

latrorrhiza palmata (Lam.) Miers [syn. C occulus p a lm atu s D. O. Ckasmau- 
thera palmata H. Bn.]1) Familie der Menispermaceae—Tinosporeae. Heimisch in Mo- 
zambiąue und Oibo, kult.ivirt auf Madagaskar, den Mascarenen und Ceylon. Dieser win- 
dende Straueh tragt an dom unteren, etwas verdickten Endo seines Stammes Wurzeln, die 
in ihrem oberen Theil auf eine Lange von etwa 30 cm ansclrwclleu. Diese angeschwollcnen 
Theile der Wurzel liofern die Drogę: ltadix Colombo2) (Gall. Germ.) s. Coluinbae (Austr 
Brit.) s. Calumbae (I-Ielv.). Calumba (U-St.). Radix Cocculi palmati. Colombo- oder 
Calumbawurzel. Rulirwurzel. Calumbo. — Racine do colombo. — Calumba lloot.

B eschreilnm g . Die angesckwollenen 
Theile der Wurzel werden in Querscheiben zer- 
schnitten und getrocknet. Sie sind rundlich- 
elliptisch oder etwas nierenformig, selten kreis- 
rund, sie erreiehen 8 om Durchmesser und 2 cm 
Dicke (selten kommen Langsviertel der Witrzcl 
in den Handel). Sie sind aussen grób Hings- 
runzelig, braun, auf der Flachę schmutzig-gclb, 
infolge Austroclcnens oingesunken und lassen die 
grobfaserigen Gefassbiindcl hervortrotcn. Auf 
einem geglatteten (iuorscknitt erkonnt man die 
'U —1/» des Durchmessers betragende Rinde, 
durch die dunkelgefarbte Cambiumschicht vom 
Holz getrennt. Unrnittclbar am Cainbimn ist der 
Bau der Rinde und des Holzes straklig. In der 
Rinde finden sieli einzelno Steinzellen mit klino- 
rhombischon Krystallen von oxalsaurem Kalk. 
Im Parenchym deutlick gesckiclitete Starkekorn- 
clien mit excentrischem Kern, sie werden bis 
90 fi gross. Holz und Rinde sind sekr reicli an 
Parenchym, im ersteren kleine Gefassgruppen, in 
letzteren solcke von Siebrdhren mit Cambiform 

o Cambium. f  Ersntzfaser. p  Parenchym (Mark- (Fig. 220).
stroni), s Siebrohre. Gesekmaek stark und anlialtend bitter.

J iestand the ile . Der Geschmack wird bedingt durch 1) C olum bin C21H.,40,, 
einen krystallinischen, in Wasser schwer loslichen Bitterstoff, in der Rinde zu 0,98 Proc., 
im Holz zu 1,38 Proc. 2) B erberin  C.20H„NO,-[-4H.,O, in gelben Nadeln krystallisirendes 
Alkaloid, in der Rinde zu 2,95 Proc., im Holz zu 1,45 Proc. enthalten. 3) Columbo- 
saure  C21H2206, in Wasser unloslich. Sie ist das Ankydrid des Columbins, das Berberin 
ist in der Drogę an sie gebnnden. Ferner enthalt die Drogę einen f lu o re sc iren d en  
Kiirper. Asche bis 8 Proc., E x tra k tg o b a l t  (Alkohol und Wasser aa) 16,5 Proc.

1) Dieser von der Gall. aufgonommene Kamo felilt im Indox Kowensis.
2) Der Name leitet sieh ab von der Negerbezeichnung ,.Calum b“ fiir die Drogo, 

er bat mit der Stadt „Colom bo11 auf Ceylon nichts zu thun.



Y erw ech slu n g en  u n d  Y erfa lsch u rig en . Die sogcn. a m e rik a n isc h e  Co- 
lom bow urzel von F r.a se ra  c a ro lin e n s is  W alt. (S w eertia  c a ro lin e n s is  (W alt.) 
Baill. (G ontianaceac). Die Wurzel enthiilt lteine Starkę, aber dafiir Gerbstoft, der der 
Calumba fehlt. — C olum boholz von C oseinium  fe n e s tra tu m  C olebrooke ist am 
charakteristisehen Menispermaoeenbau zu erkennen. — lta d ix  B ryon iae  weiss oder lioll- 
braun (vergl. Bryonia).

A n w e n d u n g . Ais schleimig-bittores Mittel, die Verdauung anregend, aucli iu 
grossen Dosen olme Nacktheil. Bei Dyspepsie mit Diarrhoe, chronischen Durchfalleu der 
Phthisiker, Cholera infantum etc. Dosis 0,5—2,0 mebrmals tiiglich im Dekokt oder ais 
Tinktur. Kindera 0,5—5,0: 100,0 ais Dekokt.

Extractuin Colombo (Erganzb. Gall.) s. Calumbae (Austr.). O o lo m b o ex trak t. 
E rganzb.: 2 Th. mittelfein zerschnittene Colombo wurzel zieht man 3 Tage mit einer 
Mischung aus 4 Th. Weingeist und (i Th. Wasser, dann 24 Stunden mit einer solchen aus 
2 Th. Weingeist und 3 Th. Wasser aus; die Pressflussigkeiten dampft man zur Trookne 
oin. — A ustr.: Aus gepulverter Colombowurzol wie Extr. Aooniti radicis Austr. (S. 155).. 
Dickes Extrakt. — G all.: Wie Extraot. Colooynthidis Gall. (S. 934). Weiches Extrakt. — 
Ausbeute 9—10 Proc. Wird zu 0,5—1,0 mohrmals tiiglich in Pillen oder in Aqua Men- 
thae angewendet.

Extractnm  Calumbae lluidum (U-St.) Aus 1000 g gcpulverter Colombowurzel 
(No. 20) und einer Mischung von 750 ccm Weingeist (91 proc.) und 250 ecm Wasser im 
Yerdrangungswege. Man befeuclitet mit 300 ccm, sammolt zuerst 700 ccm Perkolat und 
stellt 1. a. 1000 ccm Eluidextrakt her. Es sind etwa 3500 g Losungsmittel erforderlich.

Tinctura Colombo s. Calumbae. C o lo m b o tin k tu r. T e in tu re  o u A lc o o le d e  
colombo. E rg a n z b .: Aus 1 Th. grób gepulverter Colombowurzel und 5 Th. verdiinn- 
tem Weingeist. — H elv.: Aus Colombowurzel. wie Tinctura Calami Helv. (S. 537). — B rit.: 
Aus 100 gepulverter Colombowurzel (No. 20) und 1000 ccm Weingeist (60 proc.) durch 
Maceration. — U -S t.: Aus 100 g gepulverter Colombowurzel (No. 20) und einer 
Mischung von 600 ccm Weingeist (91 proc.) und 400 ccm Wasser im 'Yerdrangungswege. 
Man befeuchtot mit 100 ccm und sammelt 1000 ccm Tinktur. — Gall.: Wio Tinctura 
Coca Gall. (S. 869) zu bereiten. — Klarę, gelbbraune Tinktur, die sieli mit 10 Th. Chlor- 
wasser roth farbt.

Yinum Colombo. V inum  do C h asm an th e ra  p a lm a ta  (Gall.). Y in ou O enole 
de Colom bo. Aus 30 Th. grób gepulvorter Colombowurzel und 1000 Th. Roussillon- 
wein (Greuache) durch zohntiigige Maceration zu bereiten. — Ex te m p o re : 5,0 Colom- 
boextrakt verreibt man mit 50,0 g Zucker und lbst in 950,0 spanischem Wein.

Kxtractum  Colombo soiidum (Diet.)
Rp. 1. Radicis Colombo concis. 1000,0

2. Aquac destillatae 6000,0
3. Aquao dostillalac obuli. 4000,0
4. Saccliari albi pulv, 400,0
5. Saccliari Lactis pulv. 400,0.

Man zieht, 1 m it 2 24 Stunden, dann m it 3 aus, 
presst nacli 1 Stunde, lost 4 und 5, lilsst absetzen, 
dam pft zuin dicken E x  trak t ein, b rin g t bei 30° O. 
zur Trockne und fugt hinzu Saccliar. Lactis q. s. 
zu 1000,0.

lu fusum  C alum bae (Brit.).
I n f u s i o n  o f  C a lu m b a .

Rp. Radicis Colombo concis. 50,0
Aquae destillatae frigidao 1000,0.

Nacli halbstundigem  Stehen durcliseihen.

Liquor Calumbae concentratus (Brit.).
C on c e n  t r a t  od  S o l u t i o n  o f C a lu m b a .  

lip. 1. Radicis Colombo pulv. No. 5. 500 g
2. Spiritus (90°/o) 225 ccm
3. Aquae destillatae 1000 ccm. 

Man m acerirt 1 zweimal 24 S tunden m it je 500 ccm
Wasser, e rh itz t die Ausziigc fiinf M inuten auf 
82,2 °C., fligt nach dom Erkalt.cn 2 hinzu, filtr ir l 
und b ringt m it W asser auf 1000 ccm.

M ix tu ra  am ura.
D r o g u e  a m b r ę  d e s  I n d e s ,

Rp. E x tracti Colombo 
T incturae am arae

Tincturae arom aticae aa 10,0 
Aquae Cinnamomi spirituos.
Aquae Cinnam om i simpl. [ia 60,0. 

Essloffelwcise, bei Durch fali und Magenleidcn.

31ix tura  a n t id ia n i io ic a  W e n d t .
Rp. E x tracti Colombo 5,0

Elaeosncchnri Foeniculi 20,0 
M ucilaginis Salep 125,0.

1—2stundUch einen Kinderldffel (bei Durcbfall der 
Kinder).

M lxtura Colombo.
(Muncb. Nosokom .-Yorscbrift.)

Rp. Dccoeti Colombo (c 10,0) 130,0 
Sirupi sim plicis 20,0.

Pllu lae stornacliicae Moscovittcae.
R u s s i s c h  e M a g  o n  p i l i  e n.

Rp, E x tracti Colombo 
E xtracti Gentianae 
E xtracti Quassiao 
Fellis Tauri inspissati aa  5,0 
Pulveris arom atici 10,0.

Zu 200 Pillen. Yor jeder M ablzeit 2—3 Stiick,

Yinum Colombo com positum .
Rp. E x tracti Colombo 5,0

E xtracti Gentianae 2,5
Sacehari albi 100,0
Vini albi 850,0
Acidi liydrocblorici (25 proc.) 5,0 
Tinct. Cliinae comp. 40,0.

Bei MageiiYcrstimmung, Leibscbmerzen, Durcbfall.



Nerve-llestoror von Klikę bestcht aus 7,0 Bromammonium, 7,0 Bromkalium, 4,0 
Kaliumbikarbonat, 13,0 Oolombotinktur, 180,0 Wasser.

Yin de Colom bo compO'6 B ouc h a  r d a t  ist dem Vinum Colombo comp. ahnlieb 
zusammengesetzt.

Colophonium.

Colophonium (Austr. Germ. Helv.). Regina (Brit. U-St..). Pix graeca. Resina 
Coloplionium. Regina Pini fusca. — Koloplioniuni. Geigcnharz. Coloplion. Fiedel- 
pech. Spiegelliarz. Kalfonig. — Colophone. Arcanson (Gall.). — Regin. Colo- 
pliony.

B eschreibung . Kolophonium ist der durch Erliitzen yon Terpenthin (besonders von 
Pinus silvestris L. und Pinus australis MicllX.) erhaltene Harzrilckstand; durch 
das Erhitzen werden Wasser und iitherisches Oel entfernt. Man erhalt den Rlickstand solange 
im Sckmelzen, bis er vollig klar geworden ist. Das Kolophonium bildet dann golbc bis schwarz- 
braune, durchscheinende Stiicke, die sprode, glasglftnzend und von muschligem Bruoh sind. 
Bei 80° C. beginnt es zu erweichen, bei 90—100° O. (manehe Sorten erst boi 120—130° C.) 
schmilzt es, bei 150° O. beginnt es sich zu zersetzon. Es ist unloslich in Wasser, von 
90 proc. Alkohol verlangt es bei 20° C. 8 Th., bei 60° O. einen Theil zur Losung, leicht. 
loslich in absolutem Alkohol, Chloroform, Essigsaure, Aether, Benzol, theilweise auch los- 
lich in Petrolather, Benzin, Schwefelkohlenstoff. Die Losung in absolutem Alkohol reagirt 
neutral, die in wasserhaltigem sauer (vergl. unten).

B esta nd the ile . Das Kolophonium besteht der Hauptsache nach aus dem Anhydrid 
der A b ie tin sau re  0!9H2S0.2, das beim Losen in wasserhaltigem Alkohol in das Hydrat 
iibergeht. In amerikanischem Kolophonium kommt auch d-P im arsaure C2l)H30O.> vor.

Bei der tro ck u en  D e s til la tio n  des Kolophoniums gehen zuerst ftlissigere An- 
thcile (H arzessenz, H arzessig , H arzsp iritu s) weg, die zur Fabrikation von Schmicr- 
mitteln dienen und in denen Abietinsaure, m-Methylisopropylbenzol, Kohlenwassorstoff 
0uH16> Isobuttersiiure, Capronsiiure und Methylpropylessigsiiure enthalten sind; in den hiiher 
(tiber 360° O.) siedenden Antheilcn (Harziil) finden sich Terpene, Phenole undSiluren; sic 
fluoresciren.

K onstan ten , von Colophonium citriuum: Spec. Gew. 1,071—1,0797, Saurczabl
168,0—175,4. Von Kolophonium rubrum: Spec. Gew. 1,074—1,083, Saurczahl 168,0—183,4. 
Die Esterzahl wird angegeben auf 7—12, die Jodzahl auf 146,6—-180,0.

P rU fung. Fur die Werthbestimmung ist das spec. Gew. und dio Siiurozahl am 
wiehtigsten. Das spec. Gew. bestimmt man, indem man sich eine Anzahl Kochsalz- 
losungen vom spec. Gew. 1,07—1,085 bei 15° C. herstellt und feststellt, in welcher hin- 
eingeworfene Kolophoniumstiickchen in der Schwehe bleiben. Man bat darauf zu achten, 
dass die Stiickchen keine Luft einschliesseu.

Die Siiurezahl bestimmt man naeh D i e t e u ic h , indem man 1 g Kolophonium mit 
25 ccm '/a N. alkohol ischer Kalilauge iibergiesst, verschlossen stchen lasst, bis alles gelost 
ist und dann mit N.-Schwefelsaure titrirt. Die Menge der durch das Kolophonium ge- 
bundenen ccm Kalilauge mit 28 multiplicirt, giebt die Siiurezahl. — Wasscrzusatz ist 
zu vermeiden.

V em vendung. Fiir pharmaceutisehe Zwecke sind nur die hellfarbigen Sorten, 
das C olophonium  album  und e itr in u m  des Handels, geeignet, und finden liier zu 
vielen Salben und Pflastern, gepulrert in der Thierheilkunde, mit Weingeist befeuchtet zu 
Wergverbanden, ais blutstil!ende.s Mittel bei Blutegelbissen und innerlicken Blutungeu An- 
wendung. In der Technik dient es zur Berettung von Lacken, Firnissen, wasserdichten 
Kitten; beim Liithen und beim Verzinnen kupfcrner Gerathe ais Reduktionsmittel, wozu 
nattirlich auch die dunkleren Handelssorten gcniigen. Es haftet ungemein an glatten 
Gegenstanden, und hierauf beruht seine Yerwendung ais Geigenharz, zum Bestreichen von



Treibriemen u. dgl. \vo mail eine starkę Reibung erzielen will. Das Pulver, in die Flamme 
geblasen, yerbrennt blitzartig und wird deshalb ais „Blitzpulver“ fur Biihnenzwecke benutzt.

Die P u lv e ru n g  darf wegen der leiektcn Entziindlicbkeit des yerstaubenden Kolo- 
pboniums nie in einem Raume vorgenoimnen werden, in welchem offcne Flatnmen brennen; 
das fertige Pulvor bewahrt man in gut verseblossenen, n ie h t z u g rossen  Blechgcfdssen 
anf, da Selbstentzilndung vorkominen kann.

Ceratum Kesinae (U-St.). R esine  C era to  B asilico n  O in tm en t. 350 Th. 
Kolophonium, 150 Th. gelbes Wacha, 500 Th. Schwcinefett. (In der kalton Jahreszeit 
120 Wachs, 530 Fett.)

Emplastrnm Rcsiuae (Brit. U-St.). R csin  P la s te r  A d h e s ire  P la s te r . 
B rit.: 100 Th. Kolophonium. 800 Th. Bleipflaster, 50 Th. bartę Seifo; einzeln geschmol- 
zen, dann gemischt. — LJ-St.: 140 Th. Kolophonium. 800 Th. Bleipflaster, 60 Th. gelbes 
Wachs.

Ungnentnm Resinae (Brit.). R esin O in tm ent. Je 200 Th. Kolophonium, gelbes 
Wachs und 01iven5l, 150 Th. Schweinefett schmilzt man und riihrt kalt.

Adliasionssclnniere fiir Treibriemen. I) 100 Talg, 300 Fischthran, 150 Kolo
phonium. 2) 100 Schliimmkreide mit q. s. Leinill verrieben, mise.ht man mit 600 ge- 
schmolzcnem Kolophonium.

Antikesselsteinkuclien. Colophonium (40 Proc.), Stearin (10 Proc.), Folzasche 
und Sagemohl schmilzt man und formt. kleine Kuchen, die in den Dampfkossel geworfen 
werden.

Bettwachs. Gelbes Wachs, Japanwachs aa 1750,0, Hammeltalg 1125,0, Kolopho
nium 10,25 kg, Terpentin 2000,0, Kurkumapulver 860,0 In kegelformige Stangen aus- 
zurollen.

Bierfassglasur, Y e rp ic h u n g s la c k  1 kg Kolophonium, 250 g Schellack, 100 g 
Larchentcrpentin, 50 g gelbes Wachs schmilzt man zusammen und lost unter Erwarmen 
in 4 1 absolutem Alkohol. Man bestreicht die Fiisser damit in den Fugen zweimal und 
iibergiesst sio dann mit einer weingeistigen Schellackliisung.

Bruclipiiaster, T yrp  an t (Voma<5ka). 50 Th. Kolophonium, 15 Th. Hammeltalg, 
20 Th. Wachs, 15 Th. Terpentin; 5 Th. Drachenblut, 10 Th. Blutsteinpulver.

Einsclilusskitt fiir mikroskopisclie Priiparate. 70 Th. Kolophonium, 25 Th. 
Wachs, 5 Th. Terpentin schmilzt man. Der Kitt wird mittels eines erhitzton Stabes auf- 
getragen und nach dcm Erharten mit weingeistiger Schellacklosung iiberzogen, falls Oel- 
immersion zur Anwendung kommt.

Flasclienkapsel- Łąck, durelisichtiger (Buchh.). 250 Th. Kolophonium, 300 Th. 
Aother, 450 Kollodium; man filtrirt und farbt mit einer belicbigen Anilinfarbe.

Fliegenleim. 1) 150 Tli. Kolophonium, 50 Th. Leinol, 18 Th. Honig. 2) 60 Kolo
phonium, 38 Leiniil, 2 gelbes Wachs.

Fliegenpapier, klebcndes. Die zweckmassigste Form dafur ist die eines aus 
festom Papier gefertigten Kegels mit Bodonteller aus Pappe (um das Horabtropfen des 
Leimes zu verhindern), den man mit einem guten Fliegenleim bestreicht. Yorschrifteii zu
letzterem nach der Drog.-Zeitg.: 

Kolophonium 600 500 650 600 500
Leinol . . . 350 300 — — —

RicinusOl . . — — 350 300 340
Honig . . . 100 200 — 100 —

Glycerin . . — — — — 160
Von Kolophonium oignen sich nur die dunkelbraunen Sorten hierzu.
Geigenliarz (n. Diet.). 10 Th. Dam m arli ar z orhitzt man yorsichtig, bis es niclit 

mehr schaumt, setzt 90 Th. weisses Kolophonium zu, schmilzt, orhitzt nocli ';.2 Stunde im 
Dampfbade unter Umruhren und giesst in Tafeln aus.

Kitt znm Ausfiillen von Holzfiigen (Buchh.). Man schmilzt gloiche Theilo Wachs 
und Kolophonium und mischt soviel Raspolspahne des betreflcnden Holzes zu, ais die 
Masse aufnimmt. Man stroicht nocli warrn in die Fugen

Kitt znm Bcfestigen von Messerheften. 60 Th. Kolophonium, 25 Th. Eisenfeile, 
15 Th. Schwefel. Die Messertheilo miisson heiss mit. dem geschmolzenen K itt in Beriih- 
rung lcommen.

Ldtlifett (Diet.). 45,0 Kolophonium, 45,0 Rindstalg, 10,0 Salmiakpulvor.
Perriickenwaclis. Kolophonium 565, Terpentin, Weisses Wachs jo 170, Talg 85, 

Elcmi 17, Perubalsam 5, Starkemehl 56.
ltaupenleim. 100 Kolophonium, 20 Fichtenharz, 14 Terpentin, 8 Theer, 50 Schweine

fett, 24 Riibol, 20 Talg. ■— Auch gewohnliche Wagenschmiere thut guto Dienste.
Wasserdiclit erliiilt man Leder, Treibriemen u. dergl. durch Bestreichen mit 

einer Mischung von 3 Kolophonium, 2 Benzin, 2 l\;rpentinol, 1 Firniss.



Witternng zum Fangen seliiidliclier Sclinicttcrliuge. 930,0 Fliegenloim (s. oben), 
50 Honig, 20 Aepfelilther, 0,5 Cumarin. Auf Holzstocko gestrichcn im Frcien aufzu- 
stcllen (Diet.).

Ei))i)lastrum P ic is  rub rum  (Diet.).
E m p 1 a 8 1 r u m o x. y c r o c o u m v e n  a 1 e.

Colophonii 5-10,o
Cenie flavae 540,0
Ammouiaci pulv. 90,0
Olibani pulv. 90,0
Ligni santalin. pulv . 12,0
Spiritus (90°/0) 50,0.

Pu 1 vis hftomostatiais. 
B l u t s t i l l e n d e s  P u  1 ve r. 

Rp. Colophonii pulv. 40,0
Catechu pulv. 10,0
Gummi arabici pulv. 10,0.

Pulvis haemostaticuN insirtiutus.
Carbonis Ligni pulv. 2,5
Gummi arabici pulv. 2,5
Ferri oxydati fusci 5,0
Colophonii pulv. 10,0.

P u lv is  liaoinostaticuN Siebolili.
Rp. Colophonii pulv.

Gummi arabici pulv. ila 30,0 
Aluminis usti plv. 15,0.

Sp a r  ad rap  u m ad h aosi v u m
S a n c ta o  A n n a e . 

ltp . Colophonii 100,0
Tercbinthiuae 10,0
Olei Lauri expressi 10,0 
Elemi 20,0.

Man schm ilzt und streicht auf Baumwollensioff.

S tili rosi nosi Unna .
H a r z s t i f t e .

Rp. Colophonii 90,0 
Cenie flavao 10,0.

Man schm ilzt und gie&st in Stangenformeu. Zur 
Entfernung von H aaren bei Barlfleclite und 
dergl. Die Stiingelchen werden bis zum Bchmelz- 
zen (61—62 °C .) erh itzt und auf der zu ent- 
haarenden Stelle erkaltcn gelassen.

Yernix Colophonii.
K o lo p b o n la e k .  H o lz la c k .  S a r g la c k .  

Rp. Colophonii am erieani 400,0 
Spiritus denaturati 500,0
Olei Terebinthinae 100,0.

Desiuiektions- und Desodorisationsinittel zum Konserviren von Nutzholz, von 
K in g z e l l  & Z in g l e r  in London. Kino Losung von Koloplionium und Kampher in Tor- 
pentinOl wird, mit HarzOl gemischt, 24 Stunden boi (50° O. einem Luftstrom ausgesotzt, 
dann durch Zusatz von Kalk oder Siigomehl erhftrtet. (H a hn  &  H o l f k r t .)

Haarkril useln<le Bssenz von M o iia s . Koloplionium 0/3, Weingoist 50,0, Par- 
fiim q. s.

Hilrtemasse A., von K a r l  K u p f e r , zum Stahlharton, bestoht aus 40 Koloplionium, 
50 Fischthran, 10 Fichtenharz. Dazu gehórt cin Hartewasser B — oinc Losung yon Sal 
pctor und Sal miale —, cin Hartepulver C aus Natronsalpetor, Salmiak, gelb. Blutlaugen- 
salz und Klauenpulver, und cin Hartewasser D =  B in starkerer Lftsung.

Heilpllaster, L o r r a in ’s, ist dem Oeratum Resinae Pini ahnlich zusammengesetzt.
lsolir-Masse fiir elektrische Leitungen. Eino solche bostand aus 40 Koloplionium. 

10 Talg, BO dickem Mineralfett (B. F i s c h e r ).
Paraplaste neńnt man auf Baumwollgewebe gestriclieno Pflaster aus Koloplionium, 

Dammarharz, Kautschuk und Wollfctt. ( R i e d e l .)
Psilothruili, cin Enthaarungsmittol, enthalt etwa 8 Koloplionium, 40 Elemi, 10 

Benzoe, 10 gelbes Waclis, 80 Bleipilaster.
Rctiuol, Co doi. Durch trockone Destillation des Kolophoniums gewonnenes Del, 

das sieli mit Alkohol und fetten Oelen mischt und ais Losungsmittel fiir Kampher, Plienol, 
Phosphor, Salol u. s. w. Verwendung fmdet. (T iio m s .)

Stalilverbessernngsmittel von A d . S c iia f e r  ist eino Mischung von Koloplionium, 
Holzkohle, Leinól und Glycerin.

Wanzentinktur von S o l b r ig . 25 Koloplionium, 75 Weingoist.

Condurango.

Cortex Condurango (Austr. Germ. Helv.). — Condurangorindc. — Eeorce de 
Condurango. — Condurango Bark ist die Rinde des /.u den Asclepiadaceae — Cynan- 
clioideae — Gonolobeae gehorigen GonolobllS Condurango Triana, oiner wenig be- 
kannten, in Ecuador heimiseken Lianę mit grossen, herzfonnigen Bl&ttern.

lieschre ib im g . Die Rinde bildet bis 15 om lange, rinnen- oder rohrenfbrmige 
Stiieke, die bis 7 mm dick sind. Sie sind oft etwas verbogen. Aussen mit diinnem, grau- 
braunen Kork; wo derselbe abgesprungen ist, kommt eine kellero, graugolbe Farbę zum 
Vorschein. Oft zeigt aucli die Ausscnseite weissliche Fiecken. Die Innenseite ist sckmutzig- 
gelbgrau, langsstreiflg. Brickt man eine Rinde durch, so ragen aus der ebenen Fliiche in 
der ausseren Halfte vereinzelt Fasom hervor. — Auf dcm Querschnitt erkennt man mit



dor Lupę im ausseren Yiertel kleine dunkle Punkte in meist einfachcr Reihe, die er- 
walmten Fasom, femer in der Mitte eine Zonę dunkelgelber Punkte, die innere Hiilfte ist 
fein gestreift. Pas Mikroskop zeigt Folgendes: Der Kork bestekt ans etwa 15 Lageu 
zarter Korkzellen, darunter bei diinneren Ilinden eiu Collenckym mit Einzelkrystallen uud 
Zwillingskrystallen vou Kalkoxalat, in der Mittelrinde dio erwahnten Biindel stark ver- 
dickter, primarer Bastfasern. Wciter naeh innen erkennt man die gelben Punkte ais 
Gruppen stark yerdickter, pordser Steinzellen, dio audi in den Bast vordringen (Fig. 221)
Im Bast schmale Baststrablen und ein- bis zweireihige Markstrahlen. Im Parenchyn. 
Milchsaftschlaucke und Drusen von Kalkoxalat. Auf Liingsschnitton sind die Siebrohreu 
sebr deutlieb zu sehen. Gesckmack schwaeh bitter und wenig aromatiseh, Geruch an 
Pfeffer erinnernd.

lie s ta n d łh e ile .  2 G1 ukosi de, 
die der Iiinde mit 95 proc. Alkohol ent- 
zogen werden konnen: a -C o n d u ran - 
gin CsoH8S06. Schmelzpunkt 60 bis 
61° 0., uuloslieh in Wasser und Ligroiu, 
ldslich in Benzol, wird mit F r ó h d e ’s 
lleagens griin. /? - C ondurang in  

Schmelzpunkt 134° O., Ibslich 
in Wasser, reagirt nielit mit F r o iid e ’s 
Reagens. Femer ein wenig bekannter 
Kiirper C o n d u ra n s te rin  C30H60O2.
A schengehalt: 12 Proc., in der Asclie 
etwas M angan.

8o rten :  1) Die officinelle Rinde 
ist C ondurango von Ecuador.

2) C. yon N eu-G rauada soli von 
Macroscepis Trianae Decaisne (As- 
clepiadaceae) stammen.

3) C. von H uancabam ba oder 
C. blanco von M arsd en ia  C on d u ran go  
Re i cli en  I) ach  (A sclep iadaceae) bildet 
behaarte Stengel von der Dicke eines 
'1’aubenfederkieles.

4) 0. von G u ay aq u il von un- 
bekanuter Abstammung bildet holzige 
Zweige, dereń Rinde der offieinellen ahn- 
lich gebaut, ist.

5) 0. von Mexiko in mehreren Sorten, eine stammt vou einer AfistolOChia, eine 
nndere bildet diinne, gespaltene Stengel, die durch Raphidenzellen in der Rinde charakte- 
risirt sind.

6) Ais C. kommen auch die Blatter und Stengel der K om posite  M ican ia  Guaco 
Rumb. vor (vergl. Guaco).

Die dritte Sorte fiihrt den Namen M ataperro , den man auch der eckten Drogę beilegt.
W irk u n g .  Die Rinde wurde urspriinglich (1870—1871) ais Specificum gegen Magen- 

krehs empfohlen, ist hiergegen, wie man jetzt annimmt, wirkungslos, vermag aher bei 
Magenleiden manche Symptome zu mildern uud besouders Appetit und Verdauung gtinstig 
1:11 beeiullussen.

A n w e n d u n ff.  Dio Rinde wird nur iu Form lliissiger Zubereitungen augewendet; 
man bałt sio deshalb ais staubfreie Spcoies oder in kleine Witrfel geschnitten fUr Ab- 
kockungen und ais grobes Pulver zur Extraktbereitung vorrathig. Condurangodekokte 
Riirfen, da das Condurangin sioh in heissem Wasser ausscheidet, nur nach  y o lligem  E r- 
kalten (!) abgepresst oder durcligeseiht werden.



Nach Conbady wird dic Rinde ani yollstandigsten erseliopft, wenn man sie friscli 
gemahlen mit Wasser von 50° 0. perkolirt; ein derartiger Auszug 10g :150g ' ist in kiir- 
zerer Zeit herzustellen ais eine Abkochung.

Extractum Condurango (Erganzb.) 1 Th. grób gepulverte Condurangorinde wird 
6, darni noohinals 3 Tagc mit einer Mischung von je 4 Th. Weingeist und 2 Th. Wasser 
ausgezogon, die Pressfliissigkeit zur Troclcne eingedampft. Ausbeute 10—12 Proc.

Ex trać tum Condurango lliiidum (Germ.). O o n d u ra n g o -F lu id e x tra k t. 100 Th. 
mittelfein gcpulyerte Condurangorinde werden mit q. s. oiner Mischung (Ij aus 10 Tli. 
Weingeist (87 proc.), 4 Th. Wasser, 1 Th. Glyeerin befeuchtet, bis dio Drogo nichts mehr 
aufnimmt, nach 2—3 Stunden in einem Perkolator mit einer Mischung (II) aus 1 Th. 
Weingeist und 3 Th. Wasser libergossen, 48 Stunden bei Seite gestellt und mit Mischung II 
erschopft. Mail sammelt zuerst 85 Th. Perkolat, dampft den zweiten Auszug zum diinnon 
Extrakt ein und ftigt demselben soviel Lfisung II zu, dass man insgesammt 100 Th. Fluid- 
extrakt orha.lt. Man braucht etwa 400 Th. Losungsmittel. Trockensubstanz des Extraktes 
13-20 Proc.

H elv. schreibt fur Mischung I  10 Th. Glyeerin, 12 Th. Weingeist, 26 Th. Wasser 
vor, łasst 80 Th. Perkolat auffangen, die iibrigen Ausziige auf 20 Th. eindampfen und 
mischen — soust wio Germ. Trockenriłckstand wenigstens 16 Proc.

Tinctura Condurango (Erganzb.). 1 Th. fein zerschnittene Condurangorinde, 5 Th. 
verdiinnter Weingeist (60 proc.) — Ex tempore: 20 Th. Oondurango-Eluid-Extrakt, 80 Tli. 
verdunnter Weingeist.

Yinum Couduraugo. O o n d u ran g o w ein . Vin de C ondurango. Germ.: 
Aus 1 Th. fein zersełmittener Condurangorinde und 10 Th. Xereswein durch aclittiigiges 
Ausziehen. — H elv .: 1 Th. Condurango-Fluidextrakt, 9 Th. Marsalawein. — Wenn mog- 
lich, liisst man Condurangowoin vor dem Filtriren oinige Woclien absetzen. Eine schnelle 
Klarung erzielt man durch Sphiitteln mit Milch (3 g auf 1 1) und 24stiindiges Absetzen- 
lassen. (Auch hior ist, wie boi Vinum Chinae, S. 735, ein Zusatz von Gelatino zu cm- 
pfehlen.)

Decoctnm Condurim go.
Form. mag. Berolin.

Bp Deeooti Cort. Condurango 15,0 :180,0 
Acidi hydroehlorici (25 proc.) 0,5 
Sirupi simplicis 19,5

Dreimal tllglieli 1 Essloffcl.

E l ix ir  Condurango.
Bp. 1. Extracti Condurango fluidi 100,o

2. Vini Malacensis 50,0.
1 im  W asserbade auf 50,0 eindampfen, m it 2 miscliem 

uach dem Absetzen filtriren.

E l ix ir  C ondurango p ep tonatun i.
Ilp. E lixh  Condurango 100,0 

Peptoni sieci 2,0.

M ix tura  C ondurango.
Muncb. Nosokom.-Vorschr.

Bp. Corticis Condurango min. eonc. 10,0 
Aquae destillatae 260,0.

Man m aeerirt 12 Stunden, dam pft auf 150,0 ein, 
seih t nach volligem Erkalten durcli. Adde 

Colaturne 130,0
Sirupi A urantii Corticis 20,0.

Yinum C ondurango arom aticum .
A v o m a t  i s c h e r  C o n d u r a n g o w e i n.

Bp. 1. Corticis Condurango min. cone. 100,0
2. Vini rubri 1000,0
3. Tincturae Condurango 90,0
4. Glycerini 10,0
5. T incturae yulnerariae Ph. Gall. 100,0.

Dem aus i  und 2 durch Macoratiou bereiteten
Wein fiigt mail 3—5 hinzu und filtrirt nach dem 
Absetzen.

Y inum  Condurango fo rra tm n .
C o n d u r a n g o -  E i s e n w o i n  (B uda ll) .
Bp. F crri citrici am m oniati 1,0 

Vini Condurango 99,0.

Y inum  C ondurango vonalo.
C o n d u r a n g o w c in  f ii r  de  n II  a n d v e r k a u f 

n a c h  P roskauek.
Bp. Corticis Condurango cone. 75,0

Corticis Aurantii expulp. cone.
Corticis Ci nnamomi aa 2,5
Badicis Gentianae conc. .1,5
Acidi hydroehlorici (25 proc.) 1,5 
Yini Xcrensis 750,0.

Man m aeerirt 8 Tage, presst und fiigt hinzu 
Sirupi simplicis 60,0.

Coniinum.

I. f f  Coniinum (Erganzb.). Cicutine (Gall.). Go ni i n. Cictitin. llcclits-Couiin. 
Reehts-a-Propylplperł(liii. tonine. Conóin. €,H1VN. Mol. Gew. -- 127.

Das Coniin ist z war in allen Theilen des Sehierlings, Conium maculatum L., vor- 
zugsweise aber in den Friichten enthalten, welehe gewohnlich im unreifeu Zustande zur 
Verarbeitung gelangen.

D a rs te l lu n y .  A. 100 Th. gequetschte, unreife Coniumfruchtc werden zunachst 
mit Wasser zum CJuellen gebracht, alsdann mit einer Ldsung von 4 Tb. Natriumkarbonat



in einer kinreickenden Menge Wasser durchfeuektet u ml aus einer Destillirblase durch 
Einleiten von gespanntem Wasserdampf solange destillirt, bis das ablaufende Destillat uiclit 
Wehr alkalisch reagirt. Das mit den Wasserdampfen ubergehende robę Ooniin scheidet 
sich zuni Tbeil dlfdrmig ab, zum Theil bleibt es in dem uberdestillirten Wasser gelost. — 
Die erhaltenen Destillate werden mit Salzsaure ycrsetzt uud zur diinnen Sirupkonsistenz 
abgedampft, Die erkaltete Lauge wird mit 2 Yoluintbeilen starken Alkohols (von 96 Vol, 
1’roc.) gesehlittelt und vom ausgeschiedenen Aminoniumehlorid abfiltrirt. Von der Losung 
des Coniinchlorhydrates wird der Alkohol im Wasserbade abdestillirt, eine berechnete Menge 
Natronlauge zugesetzt und das Coniin dureb Aether ausgesehuttelt. Die atkeriscke Ldsung 
des roken Coniins scheidet beim starken Abkiihlen oft zolllange Nadeln von Conliydrin aus.

Das nach dem Abdestilliren des Aethers im Wasserbade hinterbliebene Coniin wird 
mit troeknem Kaliumkarbonat entwassert und im Wasserstoffstrome destillirt. Es destilliren 
etwa 10 Proc. von 110—168° C., etwa 60 Proc. von 168—169°C., und etwa 20 Proc. von 
169—180°C. Die mittlere, bei 168—169°C. siedende Fraktion ist reines Coniin.

li. Man zieht die gemahlenen Friichte im Vakuum-Extraktionsapparat mit essig- 
saurem Wasser aus und verdampft die Ausziige im Vakuum zur Sirupkonsistenz. Der er- 
haltene Sirup wird mit Magnesiumoxyd iibersiittigt und mit Aether ausgesehuttelt. Als- 
dann yerfahrt. man weiter wie unter A angegeben. Dieses Yerfahren soli ein reineres 
Coniin liefern.

E ig en sch a ften . Farblose oder nur sekwach-gelblick gefarbte, dlige Fliissigkeit 
von eigenthUmlichem, widerlickem Gcruche (in yerdiinntem Zustande mauseharnartig rie- 
cliend), im Wasserstoffstrome bei 107 °C. (Erganzb. in gewdhnlieher Atmosphare bei 165 
bis 170° O.) siedend. Das spec. Gewicht ist bei lo^C. =  0,850 (Erganzb. — 0,850—0,860). 
Coniin erstarrt beiniedriger Temperatur zu Krystallen, welclie bei —2,5°C. wieder schmelzen. 
Es yerfluektigt sich schon bei gewohnlicher Temperatur nickt. unerheblick, aus der Luft 
Uimmt es, uamentlich unter dem gleickzeitigen Einflusse des Lichtes, Sauerstoff auf, wohei 
es unter Entbindung kleiner Mengen Ammoniak und unter Braunfarbung diekiliissig wird 
und yerbarzt. Das aus den Fruckten abgeschiedene n a tiir l ic k e  Coniin lenkt die Ebene 
des polarisirten Lichtes nach rechts ab (au == 18,3°). Es ldst sieli in etwa 100 Tli. kultem 
Wasser, weniger in heissem Wasser, so dass die bei gewohnlicher Temperatur gesitttigte 
■"'iisserige Ldsung- beim Erwarmen sich triibt. In jedem Verhiiltnisse wird cs gelost yon 
Weingeist, Aether, Aceton, fetten und atherischen Oelen, weniger leieht von Chloroform und 
ton Scliwefelkohlenstoff. Wasserfreies Coniin reagirt gegen Lackmus nicht alkalisch, wolil 
aber ist dies der Fali, wenn das Coniin Wasser aufgenommen hat oder in Wasser oder in 
Alkohol gelost ist. Das Coniin ist im Stande, etwa 25 Proc. Wasser aufzunekmen, wel- 
clies os beim Erwarmen, also z. B. beim Destilliren wieder yollkommen abgiebt.

Re a k t i on en. Das Coniin gehort zu den Alkaloiden, welche arm an charakteristi- 
seken Reaktiouen sind. Fiir seine Erkennung sind die nachfolgenden Erseheinungen von
Wichtigkeit:

1) In konc. SehwefeMure ldst es sich in der Kalte ohne Farbung auf. Oklorwasser- 
stoffgas (!) farbt das Coniin zuniichst purpurroth, dann tief indigoblau. Beim Verdunsten 
Wit kouc. Salzsaure hinterbleibt ein k iy s ta l l in is c h e r ,  meist blaulich gefarbter Riick- 
stand yon Coniinchlorhydrat (wahrend Nikotin einen firnissartigen Ruckstand giebt. — 
2) Die Ldsung 1:100 wird weder durch Platinohlorid noch durch Goldchlorid gefiillt, weil 
die entsprechenden Doppelsalze des Coniins in Wasser leiclit loslich sind. — 3) Dagegen 
■werden Niederscklage erhalten in der durch Schwefelsiiure schwach angesauerten Ldsung 
Wit: Kaliumwismutjodid (1 : 4000), Kalium-Mercurijodid (1 :800), Phospliomolybdansaure 
(1:1000), Gerbsiiure (1:100), Jodkalium (1:8000). Die Zahlen geben die Koncentration 
an, in welcher die Niederschlilge durch die auftretende Triibung noch erkennbar sind.

Das Coniin ist seinor chemischen Zusammensetzung nach
ch2<

CII, — OH,
‘>  NH Rechts-a-Propyl-Piperidin. Dic Konstitution ist durch die yon

CII, — OH— C3H, A. L a d e n b u k u  ausgefiihrte Syntkese bewiesen wordon. S. w.
Coniin. unten. Das Coniin des Ilandels enthalt bisweilen einige



Procente Methyl-Coniin, was indessen scine therapeutische Yerwondbarkeit nicht bcein- 
traohtigt.

E r iifu n g .  1) In Wasser, welches mit geniigenden Mcngen Salzsaure angesauert 
ist, lijse sich das Coniin leicht und yollstiindig auf. Ungelost bleiben wtirden nicht basi- 
sche Boimengungen, z. B. Kohlenwasserstoife, sowie harzige Zersetzungsprodukte. — 2) Beim 
Erwarmen triibe sich das Coniin nicht, anderenfalls enthalt es Wasser, s. oben. — 3) Bei 
Luftzutritt erhitzt, verbrenne es, ohne einen liiickstand zu hinterlassen. — 4) Wird die 
LOsung des Coniins in absolutem Alkohol (1 =  10) mit oiner Liisung von Oxalsiture in 
Weingeist neutrahsirt, so trete keine krystallinische Abscheidung (von Ammonium- 
o sa la t)  auf.

A u fb ew a liru n g . Sehr v o rs ic h tig  und vor Lioht gesehiitzt, in kleinen Gefassen.
A n w e n d u n g .  Coniin gehort zu den starksten Gifteu. Unverdiinnt auf Sehleim- 

haute gebracht, wirkt es hier ittzend, auf der Haut erzeugt es Unempfindlickkeit infolge 
Lithinung der sensiblen Nervenendigungen. Bei mnerem Gebrauche lałimt es zunachst dic 
Endigung der motorischen Nerven, spater die Neryen-Centrcn. — Man giebt es: A eusser- 
lich  in Salben und Linimenten (0,05—0,1:10,0 Adeps) ais lokales, schmerzstillendes Mittel 
bei Neuralgien, schmerzhaften Tumoren; in n e rlio h  bei Cardialgie (Magenkrampf), Magcn- 
krebs, Neuralgien, Keuchhusten, doch wird hier meist das bromwasserstoffsaure Salz au- 
gewendet. S u b k u ta n  0,0005—0,001 g (!) pro dosi.

H ochstgaben : pro dosi 0,002, pro die 0,005 g (Erganzb.). Bei V e rg if tu n g  
durch Coniin sind Breehmittel, Coffein und kiinstliche Athinung anzuwenden.

M ixtun i Coniini R icil. 
lip . Coniim gtt. I

N atrii carbonici 5,0
Aquae Menthao piperitae 200,0 

Dreistimdlicli einen Essloffel (bei Magenkrebs).

Oleum an tih lop lia ro spasticum  M a u t i in k r . 

Rp. Coniini 0,067 (git. I li
Olei Amygdalarum duleium 8,0.

Mehrmals tiiglich in die Aiigenlidspalte einzupin- 
seln (bei Augenliderkrampf der Kinder).

llnguentum Coniini Muhaw.tew.
Rp. Coniini 0,3 

Olei Cocois 50,0.
M. f. unguentum.
Zum Einreiben (bei chronischen Hautleiden).

Syntlictisclies Coniin. Das Coniin ist von L adknburg durch Reduktion von 
a-Allyl-Pyridin in alkoholischer Losung mittels metallisohen Natriums dargestellt worden. 
Die so erhaltene Base glicli in allen ihren Eigensehaften dem. natiirlichen Coniin, indessen 
w ar sie optiseh in a k tiv . Es ist alsdann L adenburg gelungen, dioses inaktive Coniin 
durch Ueberfiihren in das weinsaure Sak in ein rechts- uml linksdrehendes Coniin zu 
spalten, von denen das reehtsdrehende sich ais vollig identisch orwies mit dem naturlich 
vorkommenden Coniin. Das synthetische, inaktive Coniin ist demnaoh oine Verbindung 
gleicher Molekule r- und 1-Coniin.

II. f  t  Coniinum hydrobromicum (Erganzb.). Bromliydrate de Cicutine (Gall.). 
Coniinhydrobromid. Bromwasserstoflsaures Coniin. CSH1VN. HBr. Mol. Gew. — 208.

D a rste llu n g . Man lost 10 Th. mogliehst farhloses, wenn nothig im Wąsserstoff- 
strorne friseh destillirtes Coniin in 100 Th. absolutom Aether auf und leitet in die mit 
Eis abgekiihlte Losung einen Stroni wasserfreien Bromwasserstoff. Da das bromwasser
stoffsaure Salz des Coniins in Aether unloslich ist, so scheidet es sieli in dem Maasse, ais 
es entsteht, aus der ktherischen Liisung ais krystallimsches Pulver ab. Wenn durch 
Bromwasserstoff eine neue Faliung nicht melir entsteht, so unterbricht man die Einleitung, 
sammelt das Salz auf einem Filter, wiischt es mit absolutem Aether nach, liisst diesen an 
einem warmen Orte yerdunsten und krystallisirt das Salz durch freiwillige Yerdunstung 
der kaltgesattigten filtrirten wasserigen Losung an einem warmen Orte um.

E ig en seh a ften . Farblose, durehseheinende, glanzende, rhombische Krystalle oder 
ein weisses, krystallinisches Pulyer, welches sich in Wasser und in Weingeist zu farhloseu, 
neutralen Fliissigkeiten lost. Sehmelzp. 211° C.

In der wasserigen Losung des Salzes (1 =  10) ruft Silbernitrat einen gelblich-weissen, 
Jod-Jodkaliumlosung einen rothbrauneń, Gerbsiiure einen gelblich-weissen Niederschlag



liewor. Natronlauge bewirkt die Absoheidung oliger Tropfen yon Coniin. — Es ycrbrenne, 
bei Luftzutritt erkitzt, obne eirien Ettckstand zu hinterlassen.

A u fb e io a h ru n g , A n w e n d u n g .  Sehr v o rs ic k tig , vor Lickt gescbiitzt aufzube- 
waliren. Die Anwendung unter den namlicben Indikationcn wie die des Coniins. H ockst- 
gaben: pro doń  0,005 g, pro die 0,015 g. [Das Erg&nzb. giebt die zehnfae.be Menge 
diesel' Dosen ais Hdchstgaben an, dook diirfte dies auf Sokreib- oder Druckfehlern berukon.j

Itp. Coniini hydrochlorici 0,02 g lip . Coniini hydrobrornici 0,1
Sirupi Sacehari 100,0. Aquao destillatae 50,0.

Gegen Keucliliusten. Dreimal tiiglieh 1 TheelOffel. Z nr subkutanen Injektion. 1 ccm is t =  0,0012 g 
Ein Tlieeltiffel voll is t =  0,001 Coniin. Coniin.

III. f f  Coniinum hydrochloricum. Coniinum muriaticum. Coniinchlor- 
hydrat. Chlor wasserstofisaures Coniin. Salzsaures Coniin. CsHl7N . HC1. Mol. 
(lew. =  163,5.

Wird in gleieker Weise durch Sattigen einer atkerisclien Coniinldsung mit troekonem 
Chlorwasserstoffgase dargestellt wie das Coniinbromhydrat, sieke dieses. Oder man neutra- 
lisirt Coniin genau mit wiisseriger Salzsaure und lasst diese Losung im Vakuum ycrdunsten 
bez. krystallisiren.

Earblose Krystalle, in Wasscr und Alkohol leickt loslick. Sckmelzp. 220° 0.

Conium.

Gattung der Umbelliferae—Apioideae—Sinyrnieae.
Conium maculatum L. (leileckter Schierling. lilutschicrling. Manse- 

schierling. Teufelspeterling. Dollkraut. /iegend ill. — Cigue. — Hemlock. Heimisck 
in Europa und Asien, eingeburgert im nordostl. Amerika, Californien, Chile. Besonders an 
Wegen und auf Schutt. Die ganze Pflanze ist kalii. Bliithenstand 
gesetzte Dolde, Httlle meist 5 blattrig, Hullchen 3 — 4 blattrig, 
beide zurUekgescblagen. Stengel bis 2 m bocb, astig, unten 
schwaeb, oben starker gerillt, blaulicb bereift, ani Gruude oft 
(nicht, iinmer) roth gclleekt.

Verwendung finden:
I. f  Ilerba Conii (Austr. Genn.j. Conii Folia (Brit.).

Herbu Conii maculati. Ilerba Cieniąc. — Schierling (Germ.).
Schierlingkrant. Fleckschierlingskraut. Giftpeterwiiie.
Tollkilrbelkraut. — Feuille de ciguii ofiicinale. Feuille de 
grandę cignii (Gall.). — Conium Leayes. Hemlock Leayes.

B esch re łb im g . Die unteren Bliitter von breit-eiforini- 
gem Umriss werden tiber 20 cm lang. Sie sind an einem hohlcn 
Stiel yon gleicher Lange befestigt, der am Grunde eine hautige 
Sokeide trftgt. Sie sind oberseits matt dunkelgriin, unterseit.s 
schwaeb gliinzend blaugrun; dreifacb gefledert, jeder Zipfel geht 
in ein feines farbloses Spitzchen aus. Die Abschnitte erster Ord- 
nung sind 4—Spaarig gefledert, gestielt, die Abschnitte zwei- 
ter Ordnung sind Spaarig- gefledert, die dritter Ordnung, wenig 
regelmassig, aus 4 oder 5 Paaren gebildet.

Die Zipfel letzter Ordnung sind von einem Mittelnery durebzogen, von dem zarte 
Neryen 2. oder 3. Ordnung abgeben und kraftig ausgebildote Seitennerven bilden. Das 
Gewebe der Bliitter bestekt aus den beiden Epidermen mit der Ciiticula, yon denen die 
der Unterseite schwaeb gestreift ist. In den Zellen der Epidermen hilufig Spbaerokrystalle. 
Unter der Oberseite eine Reihe von Palissaden. Spaltoffmmgen auf beiden Seiten, doob 
auf der Oberseite nur am Rande (Eig. 222), weleher auf der Unterseite keine Spaltoffmmgen

ITandb. d. pbarm. Praxis. I. f)Q

eine dopi)elt znsaminen-

Oberseite des Blattes.



Fig. 22ii.
Epiderm is voin Rande der U nter- 

seite des Blattes.

triigt (Fig. 223). — Geschmaek widerlick salzig und bitterlich. Geruch besonders beim 
Zerreiben mit Kalkwasser unangenekm nacli Mause-Urin.

B estand the ile . Der wichtigste Bestandtbcil ist das Alkaloid O oniin CBH17N, Der 
Gelialt daran ist aach bei der bliihenden Pflanze anscheiuend sehr scliwankend 0,03—0,18 Proc.

Der Sitz des Alkaloids ist hauptsacklich in den Epider- 
inen. Fernor das weniger giftige C onhydrin  C8H17N0. 
P seu d o co n h y d rin  C8H17NO. M ethy lcon iin  C3II10(CH3)N. 
— Der Wassergehalt der frisehen Drogę betragt etwa 80 
Proc., der der trocknen 7—12 Proc. Der Aschengekalt 12 
bis 18 Proc., die Ascke entkiilt 30 Proc. Kaliumkarbonat. — 
Die Drogę liefert 30 Proc. Estrakt.

N ach tveis . Fur die Drogę sind im Gegensatz zu 
anderen, aknlichen Umbelliferen charakteristisch: 1) Die 
Kaklkeit der ganzen Pflanze. 2) Der blauliche Eeif, be
sonders an den Stengeltkeilen. 3) Die stumpfgrtine Ober- 
seite der Blatter. 4) Die Stackelspitzcken der Bliitter.
5) Hiille und Hullcken am Blutkenstand. 6) Das Verkalten 
der Spaltoffnungen (Fig. 222. 223). 7) Geruch.

A is  V erw eclislungen  re sp . Y erfiilschungen  
kornmen vor: C kaeropkyllum  bulbosum  L., Ckaero- 
phyllum  tem ulum  L., C kaeropkyllum  h irsu tu m  L., 
A n tliriscu s s i ly e s tr is  H offm ann, A n tk risc u s  vul- 
g a r is  P ersoon , A e th u sa  Cynapium  L., Cicuta 
v iro sa  L.

E in s a m m lu n g . A u fb e w a h ru n g . Im Juni und 
Juli sammelt man das ganze, bliiliende Kraut, entfemt dickere Stengel und Aeste und ver- 
wendet es entweder sofort zur Estraktbereitung, oder man trocknet bei gelinder Warme 
(niclit fiber 25° C.), zuletzt riber Aetzkalk und bewahrt in Bleck- oder Glasgefassen an 
einem trocknen Orte v o rs ic litig , vor Lickt gesckiitzt und nicht iiber 1 Jakr (Austr.) 
auf. Bei liingerer Aufbewakrung soli der Coniingehalt sckwinden. 5x/2—6 Tk. frisckes 
Kraut geben 1 Tk. trockenes. Brit. lasst nur das frische, bei Beginn der Frucktbildung 
gesammelte Kraut yerwenden.

A n w e n d u n g . Innerlick selten bei Astkma, Keuckkusten, Neuralgien in Pulver 
oder Pillen zu 0,05—0,3. Aeusserlick ais schmerzstillendes Mittel in Aufgiissen und Ab- 
koekungen zu Injektionen, Gurgelwiissern, Klystieren. — G rbsste  E in ze lg ab e  Austr.0,3, 
Germ. 0,5. G rbsste T ag esg ab e  Austr. 2,0, Germ. 2,0. In der Thierheilkunde giebt 
man Pferden 30—90 g, Schafen bis 45 g, Hunden 1—4 g.

Sckierlingkraut und seine Zuboreitungen sind dem freien Verkekr entzogen. Zum 
innerlicken Gebrauck diirfen sie nur gegen arztliohe Verordnung abgegeben werden.

II. f  Fructus (Jonii (Helv.). Conii Frue- 
tus (Brit.). Conium (U-St.). Semen Cieutae. — 
Scliierli n gf ru elit. Schierlingsamen. — Fruit 
de eigue oflleinale on de grandę eigue. — 
Hemloek. Conium Fruit.

B esch re ib im g . Die Frucht ist unge- 
fiikr 3 mm lang, von der Seite zusammenge- 
drttckt, von den beiden Griffeln gekront. Jedes 
Theilfriicktcken kat 5 starkę Langsrippen, die 

gokerbt sind (in der getrockneten Frucht kbnnen die Kerbungen sekr undeutlick 
sein). In der Frucktsehale feklen die grossen, fur die Umbelliferen sonst ekarakte- 
ristiscken sckizogcnen Sekretbekalter. Eine aus im Querschnitt fast quadratisehen Zellen 
bestekende, auffallende Sckicht, ferner die sich nack innen daran ansckliessenden Zelllagen, 
sowie das Parenchym ausserhalb der Gefassbtindel in den Rippen entkiilt Ooniin. Das

Fig. 224. Querschnitfc durcli Fructus Conii.



Endosperm ist im Querschnitt tief eingebuchtet, (laher rundlich herzformig, es enthiilt 
fettes Oel und Aleuron. Die Aleuronkorner ffihren Drusen, seltner Einzellaystalle von 
Kalkoxalat, noch seltner Krystalloide, dagegen haufig Globoide. Geruch und Geschmack 
wie beim Kraut.

B esta n d th e ile . Die unroifen Fruchte entbalten von allen Theilen der Pflanze am 
meisten Alkaloid, namlich in der trocknen Drogę bis 3,36 Proc. Coniin (ais salzsaures C. be- 
rechnet), mit dem Reifen nimmt der Alkaloidgehalt ab, fur reife Fruchte werden angegeben 
1,32 und 1,44 Proc. Coniin (ebenfalls ais salzsaures C. berecbnet). Ausser den iibrigen 
beim Kraut genannten Alkaloiden enthalten die Fruebte noch ein 4. Alkaloid P seudo- 
oonhydrin C,II,,NO. — Frisch enthalten die Fruchte 68 Proc. W asser.

E in s a m n ilu n g .  Man sammelt die ausgewaehsencn, aber noch u n re ifen  Fruchte, 
trocknet sie bei gelinder Wannę, zuletzt iiber Aetzkalk, und bewahrt sie v o rs ic h tig  
nicht iiber ein Jahr auf.

A n w e n d u n g  wie bei Herba Conii. Hochstgaben: pro dosi 0,2 g, pro die 1,0 g 
(Helv.).

f  Alcoolatura Conii, A lco o la tu re  de feu ille  de eiguti (Gall.). Aus frischen 
Schierlingblattorn wie Alcoolature de belladone (S. 470).

4 Conserya Conii. S ch ie rlin g k o n se ry e . 100 Th. frische Schierlingblatter 
stOsst man mit 50 Th. Glycerin zu einom zarten Brei, treibt durch ein Siob und mischt 
mit 360 Th. Zuckerpulver.

Einplastrnm Conii. E m pl. C icu tae. Em pl. cum  Oonio m acu la to . S ch ie r- 
lin g p flaste r. E m p ld tre  de cigue. E rganzb . 4 Th. gelbes Wachs, 1 Th. Terpentin,
1 Th. Oliyenol schmilzt man und fugt 2 Th. fein gepulvortos Schierlingkraut hinzu. — 
Helv. Mit Sehiorling-Fl\iidextrakt wie Empl. Bolladonnao Hely. (S. 471). — A ustr. 
125 Th. Sohwoinefott, 250 Th. gelbes Wachs, 25 Th. venet. Terpentin schmilzt man und 
vormisclit mit 100 Th. gepulvertem Schierlingkraut. — Gall. 940 Th. Galipot, 440 Th. 
Weisses Pech, 640 Th. gelbes Wachs, 130 Th. Schiorlingbl, 2000 Th. frische, geąuetschte 
Schierlingblatter orhitzt man, bis alle Feuchtigkeit yerdampft ist, bringt heiss unter die 
Presse, schmilzt wieder, reinigt die Masse durch Absetzenlassen und yerarbeitet sie mit 
500 Th. Ammoniakgummi.

f  Extractum Conii. S c h ie r lin g e x tra k t. E rgiinzb. 20 Th. frisches, bliihendes 
Schierlingkraut werden mit 1 Th. Wasser zerstossen, ausgepresst, dasselbe mit 3 Th. Wasser 
Wiederholt. Die Pressfliissigkeiten erwarmt man auf 80° O., seiht durch, dampft auf 2 Th. 
oin, mischt mit 2 Th. Weingeist, seiht nach 24 Stunden durch. Den Riickstand behandelt 
man unter Erwarmen in geschlossenem Gofasse mit 1 Th. verdunntem Weingeist, giosst 
War ab, mischt und filtrirt die Auszugo und dampft zum dicken Extrakt ein. Ausbeute 
3,5—4 Proc. Vorsichtig aufzubewahren.

H elv. E x tra c tu m  C onii du p lex  s. siccum .1) T rockenes S c h ie r lin g e x tra k t. 
E x tra it de c iguo  sec. 200 Th. Schierlingfrucht (IV) werden mit einor Misehung von 
20 Th. yerdiinnter Salzsaure, 20 Th. Wasser, 40 Th. Weingeist (94proc.) befeuchtet, im 
Perkolator mit q. s. eines Gemisches aus Weingeist und Wasser aa erschOpft. Man fangt 
zuerst 180 Th. auf, bereitet 1. a. 200 Th. Fluidextrakt und aus diosem mit q. s. Reispulver 
100 Th. trockenes Extrakt.

A ustr. E x tra c tu m  C onii herbae . S c h ie r l in g k ra u t-E x tra k t . Aus gepulvortem 
Schierlingkraut wie Extr. Aconiti radicis Austr. (S. 155). Ausbeute otwa 20 Proc.

U-St. E x tra c t  of Conium. Aus 1000 g gepulverten Schierlingfruchten (No. 40) 
und oiner Misehung von 20 ccm Essigsaure (36 proc.) und 980 ccm verdiinntem Weingeist 
(41 proc.) im Yerdrangungswege. Man befeuchtet mit 300 ccm, sammelt, unter Nachfiillen 
von yerdUnntem Weingeist, zuerst 900 ccm Perkolat, dann noch etwa 2100 ccm '2), yerdampft 
letztere bei hćłchstens 50° C. auf 100 ccm, hierauf das Ganze zur Pillenkonsistenz.

, Gall. 1. E x tra c tu m  C onii m acu la ti. E x tr a i t  do ciguii avec lo suc. Aus
frisehem, bliihendem Schierlingkraut durch Pressen, Erhitzen, Durchseihen und Eindampfen 
4es nochmals geklarten Saftes zu einem weichen Extrakt. — 2. E x tra e tu m  do sem ine

') Zur Vermeidung von verhangnissvollen Irrthumern sei darauf aufmerksam gemacht, 
iass man im Geltungsbereich der Ph. Germ. und Austr. unter tro c k e n e n , n a rk o tisc h e n  
® xtrakton Priiparate yersteht, die von denon der Ph. Helv. d u rch au s v e rsch ied en  
sind. Extractum Conii siccum ist in Deutscliland und Oesterreich die Bezeichnung fur ein mit 
Siissholzpulyer bozw. mit Milchzucker eingetrocknetes Extrakt, von welchem 2 Th. 1 Th. 
Extractum Conii entsprechen. Die Standgefasse tragen daher die Aufschrift „sumatur 
4uplum“. Die Hóchstgabe fur dieses Extract. Conii siccum wśire 0,4 pro dosi, 1,2 pro die. 

a) Yorgl. Fussnote S. 925 und „Reaktionen11 S. 943.



Conii. E x tra it  de cigue (Sem ence) wird wie Extr. de radiee Belladonnao Gall. 
(S. 469) bereitet.

T Extractum (Jonii lluiduin. S c h ie r lin g -F lu id e x tra k t. E x tra i t  flu ide  de 
cigue. F lu id  E x tra c t of Coniurn. Holv. 100 Th. Schierlingfrucht (IY) werden mit 
einer Mischung von 10 Th. verdiinnter Salzsaure, 10 Th. Glycerin, 20 Th. Weingeist befeuchtet, 
im Verdrangungswege mit q. s. Wasser und Weingeist aa erschopft. Man fangt zuerst 90 Th. 
auf; die ubrigen Ausziige dampft man zum dunnen Extrakt ein, lost in 40 Th. Wasser, 
filtrirt, verdunstet auf 10 Th., so dass man 1. a. 100 Th. Fluidextrakt erhiilt. — U -St. Aus 
1000 g Schierlingfrucht (No. 40) und einer Mischung von 20 ccm Essigsiiuro (36proc.) 
und 980 ccm verdunntem Weingeist (41 proc.) im Yerdrangungswege. Man befeuchtet 
mit 300 ccm und erschopft durch Nachgiessen von verdunntem Weingeist. IJie ersten 
900 ccm stollt man bei Seite und bereitet 1. a. 1000 ccm Fluidextrakt. — Klar, hellbraun; 
giebt mit NaHO erwarmt Coniingeruch; 12 Tr. in 10 ccm Wasser werden durch 1 ccm 
MAXER’scher Losung sofort bis zur Undurchsichtigkeit getriibt. Yorsichtig aufzubewabren.

Hochste Einzelgabe. Hocliste Tagesgabe.
Extractum C o n i i ..................................Austr. Ergb. 0,2 0,6
Extractum Conii duplex1) .................... Helv. 0,05 0,25
Extractum Conii f lu id u m .................... Helv. 0,1 0,5

Aeusserlich zu Augenwassorn (2—4 Proc.), Augensalben (10—20 Proc.), Verbandsalben.
f  Pulpa e folio Conii maculati. P u lp ę  de c igue  (Gall.). Frische Schierling- 

blatter stosst man im stoinernen Mftrser und treibt durch ein Haarsieb.
f  Succus Conii. Ju ic e  of Coniurn (Brit.) wird wio Succus Belladonnae Brit. 

(S. 470) dargestellt. Gabe 3,5—7,0 ccm.
f  Tinctnra Conii. S c h ie r lin g tin k tu r . T e in tu re  ou A lcoo ló  de ciguS. 

T in c tu re  of Coniurn. B rit. Aus 200 g frisch gepułverter Schierlingfrucht (No. 40) 
und Weingeist (70proc.) bereitet man im Verdrangungswege 1000 ccm Tinktur. Einzelgabe 
1,75 — 3,5 ccm. —• Gall. Aus 100 g grób gepulyerten Schierlingblattern und 500 g 
Weingeist (60proc.) durch lOtligige Maceration. —  D i e t e e i o h : A us 100 Th. frischoin, 
zorąuetschtom Schierlinglcraufc und 120 Th. Weingoist (90proc.) durch Maceration. Ex 
tempore: 2,0 Schierlingextrakt, 98,0 verd. Weingeist. Aufbewahrung v o rs ic h tig  und vor 
Licht geschiitzt. Gabe: 10—20—30 Tropfen.

■f" Tinctura Conii aetlierea. T e in tu re  ś th e re e  ou iS thero le  de cigue (Gall.). 
Wie Tinct. Belladonnae aetherea Gall. (S. 472) zu bereitcn.

Ungnentum Conii. S o liierlingsalbe . Pom m ade do cigue. Coniurn O int- 
m ent. E rgknzb. 1 Th. Schiorlingextrakt, 9 Th. Wachssalbe. Zur Abgabe frisch zu 
bereiton. — Helv. 2 Th. Schierling-Eluidextrakt, 8 Th. benzoinirtes Schweinefett. — 
B rit. 88 ccm Succus Conii Brit. dampft man bei hOcbstens 60° O. auf 11 ccm ein und 
vormisclit mit 33 g Wollfett. —  D ie t f .r i c h : 10 Th. Schierlingextrakt, in 5 Th. Glycerin 
gelOst, yermischt man mit 85 Th. Wachssalbe.

Cataplasma Conii.
Rp. Ilerbac Conii 25,0

Placentae Lini seminis 75,0.

Emplastrum Conii ammoniacatum.
E ra p l .  C ic u t a e  c u m  A m m o n ia c o .

Rp. 1. Ammoniaci via bum. dep. 20,0
2. Aceti Seillae 20,0
3. Spiritus 20,0
4. Em plastri Conii 75,0.

Man erhitzt 1—3 im W asserbade bis zum Gewielit 
von 25,0 und m ischt dann m it 4. Trocken auf- 
zubewahren.
Emplastrum cum oxtracto Conii m aculati.

E m p l a t r o  d ’ c x t r a i t  d e  c ig u e  (Gall.).
Rp. E xtracti de semine Conii 90,0

Kłomi depurati 10,0
Em plastri L ithargyri comp. (Gall.) 20,0.

Oli bani pulv.
M yrrhae „
Sandaracae aa  2,25
Campborae 0,3
Styracis liąuidi 1,0.
t  Extractuin Conii solidum. 

S c h i e r l i n g - D a u e r e x t r a k t  (Diet.).
Wio E xtr. Uvue Ursi solidum (S. 303) zu bereiton. 

tilyceritum  Conii.
G l y c e r i t u m  c u m  e x t r a c t o  C o n ii .  G ly c ó ró  

d ’ e x t r a i t  d c  c i g u e  (Gall.).
Rp. E xtracti Conii 10,0 

Glyceriti Amyli 90,0.
Injoctio v a g i  n u li s W a l d is n ij u r g .

Rp. Infusi ilerbac Conii 10:250,0 
Tincturae Opii sim plicis 5,0.

Bei schm erzhaften Uterusloidon.

Emplastrum <lo tribus (B u k ó w ). 
Formuł. Regiomontan.

Rp. Em plastri Conii
Em plastri Ilydrargyri 
Em plastri adbaesiyi aa.

Emplastrum do Yigo sino Mercurio.
Rp. Em plastri Conii 20,0

Empl. L ithargyri comp. 65,0
Cerae flavac 5,0
Radicis Hellebori vir. pulv.

*) Siohe Notę 1 auf yoriger Seite.

Lanolimontuin Conii.
S c b i e r l i n g - L a u o l i n s a l b e  (I)iet.).

Wio Lanolimont. Belladonnao (S. 471).

Linimontum Conii G u il l ie r m o n d . 
B a l s a m u m  C o n i i , . B a u m e  c i c u t ć ,  B a u m o  

do  G o n i c i no  G u il l ie r m o n d .

Rp. Tincturae Conii aethor. G e r a r d  10,0 
Adipis suilli 20,0.

Man erhitzt, bis der Aether verdunstet ist. Bei 
Krebsgeschwiilsten.



Łiąuor Conii ad Jnjectionos G uillierm ond . 
L i ą u e u r  d ’i n j e c t i o n  do  Co n i  c i n o  Gu il -

LIERMOND.
Rp. Tincturae Conii fructus 100,0

Aquae Calcariae 000,0.

M ix tu ra  a n t i ic t e r ic a  Q u a r i n . 
Rp. E x tracti Conii 1,0

E xtracti Taraxaci 20,0
Liąuoris Kalii acetici 45,0
Aquao Fooniculi 200,0
Sirupi Sonnae cum M anna 50,0.

Viennal tiiglich 2 Essloffel.

Oleum Conii liiaculatl (Gall.).
H u  i l e  d e  c ig u d .

Wio Oleum Belladonnae (S. 472) zu bcreiten.

Pilulae cicutatao mitioros Gu illierm ond . 
P i l u l a e  C o n i i  I. P i l u l e s  c i c u t ć e s l  de 

Gu illierm ond .
Rp. Fructus Conii recent. pulv. 2,0 

Gum mi arabici
Sacchari aa  4,0.

Man form t 200 Pillen und  uberzieht dieselben m it 
Zuckcr. Tiiglich 2 Stlick steigend bis 20 Stuck.

Pilulae cicutatao fortioros Guillierm o n d . 
P i l u l a e  C o n i i  II . P i l u l e s  c i c u t ć e s  II  do  

Gu illierm ond .
Rp. Fructus Conii recent pulv. 5,0 

G um m i arabici 
Sacchari iui 3,0.

Man form t 100 P illen und uberzieht m it Zuckcr.

Pilulae Conii compositae.
Rp. E xtracti Conii 2,5

Rad i cis Ipecacuanliae 0,5 
Radicis L iąuiritiae  1,0
Radicis Althaeae q. s.

Man form t 50 Pillen.

Pilulae Conii Ve l p e a u .
Rp. F ructus Conii 2,0

E xtracti Lactucae (Thridace) 0,0 
Succi Liąuiritiae ą. s.

M an form t 50 Pillen. Bei Krebsleiden tiiglich 2, 
steigend bis 8 Pillen.

Sapo Conii BIćral.
Rp. E x tracti Conii 5,0

Saponis oleacei pulver. 10,0.
Auf Leder oder Leinwand zu streichen.

S irupus Conii.
Rp. E x tracti Conii 0,2 

Sirupi simplicis 100,0.

Sirupus Conii fructus.
S i r o p  d c  C o n i c i n e  Guillierm ond .

Rp. Tincturae Conii fructus 10,0 
Sirupi simplicis 290,0.

Species sopientes Clinici.
Rp. Herbae Conii

Ilerbao Hyoscyaini ail 25,0 
Placentae Lini sem inis 100,0.

Zum Umschlag.
Tinctura Conii acida.

Rp. H erbae Conii m in. cone. 100,0 
Spiritus dilu ti 1000,0
Acidi sulfurici d ilu ti 5,0.

Tinctura Conii aotliorea.
E  tl i  e r  c i  c u  14 Ger a r d .

Rp. 1. F ructus Conii pulv. 100,0
2. Kalii liydrici 4,0
3. Spiritus 25,0
4. Aetlieris q. s.

Man befeuchtet 1 m it der Ldsung von 2 in 3, 
liisst den W eingeist verdunsten und sam m eltdurch 
Auszieheu m it 4 im  Verdrilngungswege =  100,0.

Unguentum rosolvons L a n g l e b k r t .
Rp. Kalii jodati 1,0 

E xtraeti Conii 3,0 
Adipis suilli 20,0,

Conserva.

Conserva. Konserve ist eine heute ziemlieh in Vcrgessenheit gerathene Arznci- 
form von der Konsistenz eines dcrben Breies oder einer Latwerge, in welcher Zuclcer das 
Vohikel ist. Man nahm ais Arzneistoff hierzn gewoknliek frisches saftiges Vegetabil, ver- 
wandelte dieses in einen zarten Brei und misclite es mit soviel ZuckerpuWer, dass ein 
derber Brei entstand. Man glaubte, dass eine solche Zubereitung sieli lange Zeit, mindestens 
ein Jahr, konserviren lasse. Dass dies in selir yielen Fallen niciit der Fali war, beobaehtete 
Wan bald, nnd man liess dicse Arzneiform fallen. Seitdein man im Besitz des Glycerins 
ist, lassen sich in der That jahrelang lialtbare Konserven darstellen. Eine allgemeine 
Formel ist: 100 Th. des frischen Vegetabils dnreh Zerstossen mit einem hblzernen Pistill 
im steinernen Miiser in einen zarten Brei zu yerwandeln, diesen mit 50 Th. reinem Glycerin 
zu mischen, durch ein Sieh zu schlagen und dann mit 360 Th. gepulyerteni ausgetrocknetem 
Zucker in die derho Breiform ilberzufiihren. Wiire die Masse zu wcich, so geniigt dann 
mu Zusatz von 1—5 Th. Traganth zur Erlangung der gewtinschten Konsistenz. Die Kon- 
serve betrage 500 Theile.

Man bewahrt die Konseryen in gesehlossenen Poreellanbuchsen.



Conservatio.
Unter „K o n serv en “ im cngeren Sinne versteht man Nahrungsmittel, welehe durch 

eine besondere Zubereitung in einen solchen Zustand yersetzt worden sind, dass sie sich 
fiir oine liingere Zeit aufbewahren lassen, obno in Yerdeiben iiberzugehen. — Unter „Kon- 
s e rv iru n g s m itte ln “ im engeren Sinne yersteht man demnach die Hilfsmittel. welehe 
dazu dienen, Nahrungsmittel in einen fiir langere Aufbewahrung geeigneten Zustand zu 
versetzen. Unter Konseryirungsmitteln im weiteren Sinne verstekt man allerdings diejenigen 
Hilfsmittel, welehe dazu dienen, auch andere Objekte aus dem Pflanzen- und Thierreiche 
(nicht bios Nahrungsmittel) aufbewahrungsfahig zu machen, z. B. Pflanzen und Thiere zu 
Lehrzwecken, menschliehe Leichname u. s. w.

In den Nalmmgsmitteln sind insbesondore drei N ah ru n g se lem en te  vorhanden: 
E iw eiss und die ihm nahestehenden Substanzen, K o h leh y d ra te  und F e tte . Diese 
Nahrungselemente kbnnen unter giinstigen Bedingungen versehiedenen Umwandlungen 
unterliegen.

Die E iw e isssto ffe  gerathen ziemlieh rasch in Faulniss. Es ist festgestellt, dass 
die Faulniss der Eiweissstoffe bedingt wird durch die Lebensthatigkeit von Mikroorganismen 
(Faulnissbakterien). Faulniss kann verhindert oder aufgehoben oder zum Stillstand ge- 
bracht, werden, wenn man den Zutritt der Mikroorganismen verhindert, oder -yorhandene 
Faulnisserreger tddtet oder in einen Ruhezustand versetzt, in welehem ihr Stoffwechsel — 0 
ist. Begunstigt wird die Thatigkeit der Faulnisserreger durch eine geeignete Temperatur 
und durch einen gewissen Wassergehalt der faulnissfahigen Substanz. Zu niedrige und 
zu hohe Temperatur beeinflussen die Thatigkeit der Faulnisserreger in einem fiir diese 
ungiinstigen Sinne. Ębenso wird Faulniss verhindert, wenn die faulnissfahige Substanz 
nicht so viel Wasser enthalt, dass die Faulnisserreger ihren Wasserbedarf leicht decken 
kbnnen.

Die K o h leh y d ra te  unterliegen, insoweit sie gahrungsfahige Zuckerarten oder 
solche Zuckerarten, welolie leicht in gahrungsfahige ubergehen kbnnen, darstellen, ausser- 
ordentlich leicht der Gahrung, indem die iiberall weit verbreiteten Keime yon Gahrungs- 
erregern (Hefe, Milchsaurebakterien etc.) in dereń Losungen hineingerathen und in ihnen 
den Gahrung genannten Yorgang hervorrufen. Da auch die Gahrung ein durch Mikro- 
organismen hervorgerufener Process ist, so kann ihm durch die namlichen Mittel wie der 
Faulniss begegnet werden, namlich durch Abhaltung und Abtodtung der Gahrungserreger, 
oder indem man diese in eine Art Ruhezustand yersetzt. Auch wird der Gahrungsyor- 
gang yerhindert durch zu hohe oder zu niedrige Temperatur, endlich dadurch, dass die 
zu yergahrende Substanz nicht hinreiohend wasserhaltig ist.

Die F e t  te  unterliegen weder der Faulniss noeh der Gahrung, dagegen werden sie 
ranzig, d. h. sie nehmen einen eigenthumlichen unangenehmen Geruch und Geschmack an. 
Nachweislich ist der Vorgang des Ranzigwerdens yerkntipft mit dem Auftreten von freien 
Fettsauren, in manchen Fallen auch mit der Bildung von Estern. Indessen yollig auf- 
gekliirt ist der Vorgang des Ranzigwerdens zur Zeit noch nicht. Man weiss noeh nicht 
mit yoller Bestimmtheit, oh Licht oder Luft, oder Bakterienthatigkeit, und zwar jeder dieser 
Faktoren fiir sich allein oder ob yielleicht alle diese Faktoren zusammen eine Rolle beim 
Ranzigwerden der Fette spielen. Die praktischen Erfahrungen haben indessen ergeben, 
dass das Ranzigwerden der Fette begunstigt wird: 1) Durch einen Feuchtigkeitsgehalt. 
2) Durch eine gewisse mittlere Temperatur. 3) Durch Zutritt von Luft. 4) Durch Zutritt 
von Licht. Und mancherlei Beobachtungen weisen darauf hin, dass unter Umstanden doch 
auch Mikroorganismen thatig sind, wie denn uberhaupt unter dem Ranzigwerden lioute 
noch Yersehiedone Vorgange zusammengefasst werden, welehe yerschiedene Ursachen und 
nur das gemeinsam haben mogen, dass die Fette in ihrem Verlaufe unangenehme Eigen- 
schaften annehmen.

Nach dem Yorausgeschickten werden sich die yerschiedenen Konservirungsverfahren 
in ihrem inneren Mechanismus leicht yerstehen lassen.



1. Erliolnmg (ler Temperatur. Geniigend liohe Temperaturen todten jedes Lebe- 
weeen, also auch die Mikroorganismen. Da aber niclit alle Nahrungsmittel der erfordcr- 
lichen Temperatur voii 100—110° C. unterworfen werden kOnnen, ohne ihren Gesclimack 
zu andern, so ist fur jedes Nahrungsmittol das fur es zweckmassigste Yerfahren auszuwahlen.

Das P a s te u r is ire n . Wird besonders zur Konseryirung von Milob, Bier und Wein 
angewendet. Es besteht darin, dass man diese Fliissigkeiten in gesehlossenen Gefassen 15 bis 
30 Minuten auf 60—70° C. erhitzt und dann rasch abkiihlt. Hierdurch werden die Hefen 
und sehr viele Bakterien abgetodtet. Nicht getodtet werden dagogen die Dauerformen 
(Sporen) der Bakterien. Das Pasteurisiren hat sieli boi Wein und Bier bew&hrt, eine ab- 
solute Sicherheit gegen die Infektion durch Milch bietet es dagegen nioht.

A p p u r t ’s Y erfahren . Sehon seit 1804 angewendet. Die nahezu fertig gekochten 
Nahrungsmittel werden in Blechdosen gefiillt und diese bis auf eine klcine Oennung zu- 
gelflthet. Die Oeffnung wird nun mit dem betreffenden Safte gefiillt, zugelbthet, und. nun 
werden die Biichsen etwa 1 Stunde in Wasser oder Salzliisungen, von denen sie ganz 
bedeckt sein miissen, erhitzt. Besonders angewendet zur Konseryierung von Fleischspeisen 
(Corned Beef, Zunge), aber auch von eingedickter Milch, Gemiisen und Friicliten.

S te r il is a tio n . Hierunter ist im Grunde genommen das AppiwFsche Yerfahren 
zu yerstehen; meist wird aber ais Wiirjneąuelle „stromender Wasserdampf11 angewendet. 
Durch geniigend lange Sterilisation im stromenden Wasserdampfe werden alle Mikro
organismen getodtet, dagegen kónnen die Dauerformen (Sporen) entwickelungsfahig bleiben.

D isk o n tin u ir l ic h e  S te r il is a tio n . Diese wird namentlich fur Fliissigkeiten an
gewendet, bei welchen die langere Einwirkung stromenden Wasserdampfes nicht mOglich 
ist. Sio besteht darin, dass an mehreren aufeinander folgenden Tagen die betreftende Fliissig- 
keit auf 70—80° O. erhitzt wird. Bei diesor Temperatur gehen wohl die Mikroorganismen 
zu Grunde, nicht aber dereń Dauerformen (Sporen); die zu vegetativen Zellen ausgekeimten 
Sporen werden durch die nachste Sterilisation getodtet. Wird dieses Verfahren geniigend 
lange fortgesetzt, so wird schliesslich Tollige Keimfreiheit erzielt. Dieses Verfahren dient 
nur selton zur Konseryirung von Nahruugsmitteln, dagegen ist es fur wissenscliaftlich-bak- 
teriologisclie Zwecke im Gebrauch.

Hierzu wiirde auch zu rechnen sein das Konserviren der Oelsardinen durch Ein- 
legen in heisses Oel und das Konserviren von gebratenem Gefliigel (Wild) durch Einlegen 
in heisses Fett.

2. Ent/.ielmng yon Wasser. Befreit man eine faulnissfahige Substanz von ilirem 
Wassergohalt ganz oder docli bis zu einem gewisson Grade, so kann sio der Faulniss lange 
widerstehen. Hierauf beruht die Ilerstcllung und die Verwendung des Fleischpulyers, des 
troekenen Eiweisses und Peptons, des Leimes. Getrockneto Gemiiso, gotrocknetes Obst 
gerathen, Wenn die Trocknung hinreichend ist, weder in Faulniss noch in Gahrung. Auch 
das Trocknen der Arzneikr&uter ist ais Konservirungs-Mothode 'aufzufassen. Es ist nicht 
iiumer nothwendig, den zu konseryirenden Substanzen alles Wasser zu entziehen, es 
geniigt, das Wasser soweit zu entfernen, dass die betreffende Substanz aufhórt ein geoignetor 
Kahrboden fur die Faulniss- und Gabrungserreger zu sein. Aus diesem Grunde ist z. B. 
kondensirte Milcb mit und ohne Zuckerzusatz haltbar, wenn sie bis zu einer gewissen 
Konsistenz eingedickt ist. — Aus dem gleiehen Grunde bleiben geniigend koncentrirte 
Sirupe von Gahrung yerschont, wahrend dumie Sirupe ziemlich leieht in Gahrung ge
rathen. — Haufig geniłgt sehon eine nur oberilachliche Austrocknung wasserreicher Sub
stanzen, um sie fiir langere Zeit zu konserviren; hierher geh&rt z. B. die oberilachliche 
Austrocknung des Fłeisches und der Wurst durch Raucherung, obgleich diese ausserdem 
auch noch unter No. 5 fallen. Bisweilen geht dem Trocknungsprocess auch noch eine 
Behandlung mit Salz yoraus. S to ck fisch  ist z. B. getrockneter Kabliau (Gadus Morrhua). 
Wird der Kabliau zunachst gesalzen und alsdann erst getrocknet, so heisst das Produkt 
„ L a b b e rd a n “.

Die Konservirung durch Austrocknung ist um so orfolgreicher, je rasclier das Aus- 
trocknen vor sich geht. Deshalb werden griissere Objekte, z. B. Fleisch, in kleinere Stiicke 
geschnitten und dann ausgetrooknet. Auf Entziehung von Wasser ist ebenfalls zuriick- 
zufiihren die Konseryirung durch Zusatz grosser Mongen Kochsalz oder Zuckor, ferner das 
Einlegen in Alkohol und Glycerin. Diese Stoffe nehmen das Wasser der Gewebe auf und 
erzeugen damit Lbsungen, aus welchen die Mikroorganismen Wasser nicht aufnehmen 
kii mion. Vielmehr entziehen diese Stoffe den Mikroorganismen das Wasser und machen 
damit ihre Entwickelung unmbglich.

3. Abscliluss der Luft. Da die meisten liier in Frage kommenden Mikroorganismen 
Sauerstoff fiir ihre Lebensthatigkeit bodiirfen, so kann in vielen Fallen Konseryirung auch 
durch Abschluss der Luft erreicht werden. Man konseryirt z. B. Fleisch und ahnliche 
Substanzen durch Einlegen in Fett, durch Ueberziehen mit Harz, Parafftn. Man legt 
Sardinon in Oel ein. Eier werden in Kalkwasser eingelegt, damit der ausfallende kohlen- 
saure Kalk die Poren der Eierschale yorstopfe und den Zutritt von Luft yerhindere. — 
Ein solcher Ueberzug bietet natiirlich, solange er yollig intalct ist, auch einen Sehutz gegen



das Eindringen von Mikroorganismen. Der zarte lleif auf unseren Obstfriichten (Kirschen, 
Pflaumen) besteht aus einer zarten Wachsschicht, dereń Aufgabe es ist, das Eindringen von 
Mikroorganismen zu yerhindern.

Man hat auch versucht, Konservirung dadurch zu ermoglichen, dass mail die Objekte 
in eine Gasart brachte, welehe das Waebstlnim der Mikroorganismen verhindert. Vorsuche 
liegen vor iiber die Anwendung der Kolilensaure, doeli sind dioselben in die Praxis noch 
nicht iibertragen worden.

4. Niedrige Temperatur. Die Entwickelung der Mikroorganismen ist an ein 
gowissos Temperatur - Optimum gebunden, welches fur die verschiedenen Individuen ver- 
seliieden ist. Bringt man die zu konservirenden .Substanzon in Temperaturen, welehe 
erheb lich  (1) unter diesem Optimum liegen, so konnen Faulniss und Gahrung lange Zeit 
hinausgeschoben werden.

Eaulniss und Gahrung werden unterdriiokt oder doch yerzogert. Hierauf beruht die 
Benutzung der Keller und der Eiskeller bez. Eisschranke. Indessen ist zu beachten, dass 
einerseits durch niedrige Temperatur (Kiilte) die Mikroorganismen zwar in ihrer Ent- 
wickelung gehemmt, aber nicht getodtot werden, und dass Kiilte insbesondere gegeniiber 
den Dauerformen (Sporen) ziemlich ohne Binlluss ist. Andei’seits yertragen zahlreiche 
Nahrungsmittel eine intensive Kiilte nicht. So ist. es z. B. fur die Kartoffeln bekannt, dass 
sie durch das Einfrieren einen siissen Geschmack annohmen, weil dio St&rkekorner zer- 
sprongt und theilweise in Zucker ubergefiihrt werden. Eloisch im gefrorenen Zustande ist 
zwar vor F&ulniss geschiitzt, aber es fault — einmal aufgethaut — um so rascher. Audi 
tibt in vielen Fiillen intensive Kalto einen schiidigenden Einfluss auf dio betreffenden 
Nahrungsmittel aus. Zum Zwecke der Konservirung wendet man daber nur miissige Kiilte 
an. Die Temperatur unserer Keller betriigt etwa 8 —10° 0. uud erweist, sieli ais hin- 
reichend, um unsere Nahrungsmittel eine gewisse, kurze Zeit zu konserviren. Fiir Fleisch 
bat sich eine Temperatur von etwa -|- 2° C. (in den Kaltehauscrn der Sclilachthofe) ais 
zweckmassig erwieson. Aehnlicho Temperaturen werden eingohalten in don Eiswagen der 
Eisenbahnen und in den Eisschiffen.

5. Cheiiiiknlien. Eine Anzahl von Ohemikalien ist im Stande, Mikroorganismen 
zu tddten oder doch is ihrer Entwickelung zu hemmen. Zum Theil sind diese Ohemikalien 
Gifte, d. h. sie iiben einfi bedrohliclie odor doch gesundhoitsschadliche Wirlcung auch auf 
den menschlichen Organismus aus. Solche Ohemikalien, wie z. B. Quecksilberchlorid, sind 
natiirlioh fiir die Konservirung v.on Nahrungsmitteln ausgeschlossen. Einige Ohemikalien 
sind nun im Stande, Mikroorganismen abzutOdten odor in ihrer Entwickelung zu hemmen 
in Mengen, welehe auf den menschlichen Organismus noch nicht in wahrnehmbarer Weise 
schadigend einwirken. Solche Ohemikalien werden ais „ Konservirungsmittel “ xar i'Ęoyj]r 
bezeichnet. Zu dieson gehoren :

K ochsalz. Dasselbe wird in grossen Mengen zum Konserviron von Fleisch und 
Fleischwaaren (Pokeln), auch zum Konserviren von Pflanzenthcilen benutzt. In hinreichender 
Mengo angewendet verhindert es die 1'aulniss, wahrend es andero bakterielle Processe nicht 
stort. Die Bereitung der Salzgurken und des Sauerkrautes z. B. beruht darauf, dass durch 
genilgenden Zusatz von Kochsalz wohl die Faulnisserreger gotodtet worden, wahrend die 
Thatigkeit der Erreger der Milchsauregahrung wohl yerzogert aber nicht ganz unterdriickt 
wird. — Dor Zusatz von Salpetor beim Pokeln des Fleisclies hat nur don Zweck, den 
Fleischfarbstoff aufzuhellen, also dem Fleische eine schone rothe Farbo zu gebon; fiu- die 
Konsenrirung ist dieser Zusatz weniger von Belang.

F lu o rw a sse rs to ff  und F lu o rid e . Die Fluorwasserstofisilure bez. das Fluornatrium 
wird in der Gahrungstechnik angewendet, um falsche Gahrungen zu yerhindern, also z. B. 
um den Eintritt von Faulniss und Milchsauregahrung bei der alkoholischen Gahrung zu 
yermeiden.

H olzessig  wird wegen soines Gehaltes an Phenolen namentlich zum Konserviren 
des Fleisches (Schnellraucherung) benutzt. Bei der Holzraucherung spiclon die auftretenden 
Phonole gleiohfalls die Rolle des Konservirungsmittels.

Essig. Etwa 5 Proc. Essigsauregehalt ist im Stande, sowohl Faulniss wie Gahrung 
eine gewisse Zeit zuriickzuhalten, namentlich wenn der Essig vor dem Gebrauche durch 
Aufkochen sterilisirt worden ist.

Neuerdings werden besonders angewendet: B o rsau re , B orax , F o rm ald eh y d , 
um die Faulniss zu yerhindern, also namentlich fiir Fleisch und Fleischpraparate, ferner 
B enzoesaure, S a licy lsau re  zur Verhindernng von Gahrung. — Die schweflige Saure 
ist im Stande Gahrungserreger zu todten, ausserdom hat sic die Eigenschaft, den Fleisch- 
farbstoff aufzuhellen und fiir einige Zeit zu konservircn,

Dio zuletzt angefiihrten Ohemikalien sind in den letzton Jahren zu einer grossen 
Anzahl von Konservirungsmitteln yerwendet werden, von welchen in Nachstehendem die 
wichtigeren aufgefiihrt werden sollen.

Amerikanische Scliinken-Praserye. H a u p t-D e p o t: F. N ik tsch , Berlin, Friedrich- 
strasse 245. Saure Fliissigkeit vom Geruch des Theerwassers und yon gelblicher Farbę. Spec.



(lew. boi 16° C. =  1,049. In 1 Liter =  70,0 g Kali-Alaun und 21,4 g Kaliumnitrat. 
(Polenske.)

Antisepticuni von L . H. R osę, Hamburg-Uhlenhorst. Is t fein gepulvorte Borsaure. 
(POLENSKE.)

Austriilian Silit von Oiibtmann. Inliaber: Glaser & E iirlich , Berlin. 5,5 Proc. 
Natriumchlorid, 54,0 Proc. Borax mit 40,8 Proc. Krystallwasser. Das Salz war 1890 mit 
’/a Proc. cines fliichtigen, dickflussigen Kohlenwasserstoffs durchtrankt, der sich durch 
Petroleumather leicht entfernon liess. (P olenske.)

B erlin it, koncen trirtes, von D klvendaiil & K untzel, Berlin. Starli alkalischos 
Pulver aus: 7,46 Proc. Natriumchlorid, 9,8 Proc. Borsaure (B03I-I3), 45,75 Proc. Borax mit
36,8 Proc. Krystallwasser. (P olenskb.)

B erlin it, Pokel, von D elvendahl & K untzel, Berlin. Feuchte Salzmasse von 
saurer Reaktion, aus 45,92 Proc. Natriumchlorid, 32,2 Proc. Kaliumnitrat, 19,16 Proc. Bor- 
sfture, 2,28 Proc. Wasser. (Polenske.)

Best A ustralian New Zealand — Meat Preserve von L . Z ie f e r , Berlin.
33.12 Proc. Natriumchlorid, 48,62 Proc. Natriumsulfat, 16,0 Proc. Natriumbisulfit, 1,7 Proc. 
Kalk, Magnesia, Feuchtigkeit. (Polenske.)

Barnut, von L. Z iffe r , Berlin. 18,9 Proc. Natriumsulfat, 30,88 Proc. Natriumsulfit,
40.12 Proc. Natriumchlorid, 1,6 Proc. Natriumlcarbonat, 5,1 Proc. Rohrzucker, 0,7 Proc. 
Oalciumkarbonat -f- Magnesiumkarbonat, 2,00 Proc. Feuchtigkeit. (P olenske.)

C arolin-Pnlyer von II. B ehbnd & Co., Berlin. 24,55 Proc. schwcflige Saurc, 
18,87 Proc. Schwefelsaure, 38,88 Proc. Natriumoxyd, 19,6 Proc. Borsaure. (Polenske.)

China Frlialtungspulyer. M inerva, Fabrik  fttr Erlialtungspriiparnte vou 
Lotjis Sci-iult, Berlin. 25,0 Proc. Natriumchlorid, 17,7 Proc. Borsaure, 38,84 Proc. Natrium
sulfat (Na.SOJ, 9,2 Proc. Natriumsulfit, 9,4 Proc. Wasser.

Dreifaelies Konseryesalz derH agener Konseryesalz-Fabrik. Fouchtcs, alkalisches 
Salzgemenge aus 0,8 Proc. Natriumchlorid, 55,5 Proc. Borsaure, 29,0 Proc. Borax mit 
14,70 Proc. Krystallwasser. (P olenske.)

Dreifaelies Konseryesalz von T iieodok H eydbicii & Co., Wittenberg. 55,5 Proc. 
Borsaureanhydrid mit 44,1 Proc. Krystallwasser. (P olenske.)

Dreifaelies Konseryirungsalz von K ari. Ster n , Wien. 80,0 Proc. Boraxpulver,
17,0 Proc. Borsaure, 3 Proc. Kochsalz. (P olenske.)

Einfaelies Konseryesalz der Hagener Konseryesalz-Fabrik. Feuchtes, alkalisch 
reagirendes Salzgemisch aus: 21,95 Proc. Borax mit 13,30 Proc. Krystallwasser, 33,1 Proc. 
Kaliumnitrat, 32,04 Proc. Natriumchlorid. (Polenske.)

Einfaelies Konseryesalz von T heodor H bydrich & Co., Wittenberg. 15,5 Proc. 
Kaliumnitrat, 73,4 Proc. Natriumchlorid, 9,45 Proc. Borsaure, 1,23 Proc. Wasser. (P olenske.)

Frlialtungspulyer von L. Z if e e b , Berlin. 28,3 Proc. Natriumchlorid, 70,1 Proc. 
Borsaure, 1,84 Proc. Feuchtigkeit. (Polenske.)

F r e e z e -EM. , a m e r ik a n is c h e s  K o n s e rv iru n g s m itte l  fiir F le isch  und 
Kl eischw aaron . Ist wasserfreies Natriumsulfit mit einem Gehalt von 15,6 Proc. Natrium
sulfat. Das Pulver ist schwach rosa gefarbt (mit Tropaeolin 00). (Polenske.)

Geruclilose M eat-Preserye-Fliissigkeit von Ii. D resel, Berlin. Spec. Gewicht =  
1,228 bei 15° C. 1 Liter — 22,0 g Natriumchlorid, 0,15 Yanillin, 73,5 Natriumsulfat, 171,0 
Natriumsulfit, 34,5 schweflige Saure, 3,0 Forrichlorid. (Die Salze wasserfrei.) (P olenske.) 

Konseryesalz von M. B bookmann, Leipzig-Eutritzsch. 34,32 Proc. Natriumchlorid,
14.04 Proc. Kaliumnitrat, 15,00 Proc. Kaliumsulfat, 24,86 Proc. krystall. Borax, 12,0 Proc. 
Borsaure. (Polenske.)

Konseryirnngsfliissigkeit fiir W urstgut. Schwach opalisirende, geruchlose, sauer 
reagirende Flussigkeit. Spec. Gew. =  1,0605 bei 20° C. In 1 Liter — 33,4 g Kaliumnitrat,
27.5 g Bor saurc (B03H3), 50,0 g Glycerin. (Polenske.)

Konscrvirungs-Poke]salz von E. D resel, Berlin. 80,0 Natriumchlorid, 8,0 Borax- 
pulver, 12,0 Kaliumnitrat. (P olenske.)

Konseryirnngssalz von Dr. G. L angbein & Oo., Leipzig-Sellerhausen. 80,0 krystall. 
Natriumsulfit und 20,0 kryst. Natriumsulfat. (P olenske.)

Łakołiu von E. D resel, Berlin. Klarę, gelbe, sauer reagirende Flussigkeit. Spec. 
Oew. =  1,244 bei 15° C. 1 Liter =  6-,8 g Kaliumsulfat, 17,6 Natriumsulfat, 212,0 Natrium- 
oisulfit, 96,0 Natriumsulfit (alle Salze wasserfrei), 25,0 Glycerin, 6,0 Borsaure, 3,6 Ferri- 
chlorid. (Polenske.)

Magdeburger Konseryesalz von Dr. G. M oeries, Magdeburg. 0,46 Proc. Oalcium- 
^yd, 20,42 Proc. Natriumchlorid, 33,45 Proc. Borsaureanhydrid, 15,0 Proc. Borax mit 
30 Proc. Krystallwasser. (P olenske.)

Mayol. B u d a p o s te r  K o n s e rv iru n g s m itte l  fiir F le isch . Ist ein Gemisch 
von Methyl- und Aethylalkohol mit Borsaure, Glycerin und Ammoniumfluorid. (Tiian.)



Meat-Preserye.- Kry stall von E. D resel, Berlin. Besteht aus 90 Proc. krystall. 
Natriumsulfit Na2S 03 ~j- 7H.,0 und 10 Proc. Natriumsulfat. (Ursprunglich wohl reines 
Natriumsulfit B.F") (Polenske.)

Meat-Preserve-Pulver von E. D ebsel, Berlin. Ist stark zersetztes Natriumbisulfit.
Monopol von L. Z ibeer , Berlin. 4-3,32 Kaliumnitrat, 15,0 Kaliumkarbonat, 17,25 

Kaliumchlorid, 1,2 Natriumchlorid, 20,0 Rohrzucker, 3,00 Feuchtigkeit. (Polbnske.)
Neuestes FlcischprHserve-Pulvcr von H. Schramm & Co., Berlin. Besteht aus 

43,0 Natriumsulfat und 57,0 Natriumbisulfit. (Polenske.)
OHKTMANJi’8 Real Australian Meat-Preserye. Pliissigkeit, in 1 Liter =  11,1 g 

Oalciumoxyd und 61,76 g schweflige Saure enthaltend. (Spec. Gew. =  1,0467 boi 19° C.)
OppermaiiiPs Erlialtungspulyer zu Konservirungszwecken besteht vorwiegend aus 

Borsaure.
Phlodaritt. N euestes F le is c h p ra se rv e -P u lv e r  der M ag d eb u rg er Kon- 

se rv esa lz fab rik  von Adolpii D ubbckb. Besteht aus 75 Proc. Natriumsulfat und 25 Proc. 
Natriumbisulfit. (Polenske.)

Praseryesalz zum. Bestreuen der amerikanischen Schinken. Ist gepulyerter Borax. 
(Polenske.)

Priiseryiriuigssalz von Gebr. Gause. Peuchtes, sauer reagirendes Salzgemenge 
aus: 29,7 Proc. Borsaure (B03H3), 37,8 Proc. Kaliumnitrat, 26,7 Proc. Natriumchlorid, 
5,5 Proc. Wasser. (P olenske.)

Priiseryirungssalz von R. L iesenthal in Koln, „ r5 th e n d “. Feuchte, sauer 
reagirende Salzmasso aus: 28,34 Proc. Borsaure (B03H3), 9,58 Proc. Natriumchlorid, 57,35 
Proc. Kaliumnitrat, 4,5 Proc. Wasser. (P olenske.)

PrUseryirungssalz von R. L iesenthal in Koln, „n ich t r6 t l ie n d “. Geruchloses, 
alkalisch reagirendes Salzgemenge aus: 48,4 Proc. Borax mit 39,0 Proc. Krystallwasser, 
3,44 Proc. Natriumchlorid, 9,1 Proc. Natriumbikarbonat. (P olenske.)

Preseryaliue, S chu tz  gegen S p rin g m ad en , von L. Ziefer , Berlin. Fliissig- 
keit, spec. Gew. =  1,275 bei 15° C. 1 Liter — 206,7 g Natriumchlorid, 185,0 Natriumsulfit 
und -bisulfit, 14,2 Natriumsulfat. Spur Eisenchlorid, Spur Benzoesaure. (Polenske.)

Probat von A. Adamczyk, Berlin. 47,5 Natriumsulfit, 10,9 Natriumsulfat (beide 
wasserfrei), 35,5 Natriumchlorid, 4,5 Rolirzucker, 0,25 Eisonoxyd -j- Kalle, 1,0 Feuchtigkeit. 
(P olenske.)

The Real American Meat-Preserye. Farbloso, stark nach schwefliger Saure 
riechende Flussigkeit. Spec. Gew. =  1,0842 bei 20° C. In 1 Liter =  26,42 g Calciumoxyd, 
89,60 g schwefligo Saure (SO.,), 1,8 g Eisenoxyd -f- Thonerde, 1,3 g Kieselsaure- j-Alkalien. 
(P olenske.)

The Real Australian Meat-Preserye. Farblose, stark nach schwefliger Saure 
riechende Flussigkeit. Spec. Gew. =  1,038 boi 20° O. In 1 Liter =  11,08 g Calciumoxyd, 
46,33 g schweflige Siiure (S02), 0,39 g Eisenoxyd Thonerde, 0,52 Kieselsaure -|- Alkalien. 
(Polenske.)

Real Australian Meat-Preserye von F ranz H ellwig, Berlin. Saure,nach schwefliger 
Siiure riechende Flussigkeit. Spec. Gew. =  1,0344 boi 19° 0. In 1 Liter — 9,5 g Oalciuin- 
oxyd und 39,0 g schweflige Saure (S02).

Real Australian Meat-Preserye von D elvendahl & K untzel, Berlin. Flussigkeit, 
Spec. Gew. =  1,0799 bei 19° O. In 1 Liter — 20,7 g Calciumoxyd und 100,0 g schweflige 
Saure (S02).

j)r. C. Rij'(»Kli’s Barmenit von A. W asmuth & Oo., Barmen. 49,95 Proc. Natrium- 
chlorid, 27,00 Borsaureanhydrid mit 22,5 Proc. Krystallwasser (Polenske) vergl. hierzu 
S. 501.

Stabil (yerbesse  r te s  M onopol) von A. A damczyk, Berlin. 79,6 Kaliumnitrat,
10,1 Natriumchlorid, 9,0 Rolirzucker, 0,5 Feuchtigkeit. (P olenske.)

Stabe’s Itonseryator fu r  friseh es  F le isch  je d e r  A rt. 42,1 Natriumchlorid,
32,3 Borax, kryst., 4,0 Rohrzucker, 0,6 Salicylsiiure, 6,0 schweflige Saure, 7,9 Schwefel- 
saure, 6,4 Natriumoxyd. (Die letzten drei Sauren sind also ais Natronsalze zugegen.) 
(Polenske.)

Stauh’8 Sanitiit zur Pokelung. 61,0 kryst. Borsaure, 7,5 Natriumsalicylat, 14,5 
Kaliumnitrat, 7,1 Natriumchlorid, 4,2 Rohrzucker, 6,0 Feuchtigkeit. (P olenske.)

Stake’s Wurstsalz von M. Stare, Charlottenburg. 60,2 Proc. Borsaure, 7,6 Proc. 
Natriumsalicylat, 12,8 Proc. Kaliumnitrat, 7,7 Proc. Natriumchlorid, 6,8 Proc. Rohrzucker, 
5,0 Proc. Feuchtigkeit. (P olenske.)

Sozolitl). K o n c o n trir te s  P rh se ry o sa lz  von Fr. M. S ci-iultz, Berlin. Stark 
nach schwefliger Siiure riechende Salzmasse. 37,27 Proc. Natriumsulfat (NasSO.i), 21,0 Proc. 
Natriumoxyd, 39,68 Proc. schweflige Siiure (SO.,), 2,05 Proc. Wasser. (P olenske.)

Stuttgarter KonservirungsUiissigkeit fiir Fleiscli. I. Sauer reagirende, stark 
nach schwefliger Siiure riechende Flussigkeit. Spec. Gew. =  1,075 boi 16° O. In 1 Liter =  
0,103 g arsenige Siiure (As20 3), 5,5 g Natriumchlorid, 41,94 g Calciumphosphat Ca^PO^i



0,44 g Eisenoxyd -j- Thonerde, 87,44 g schweflige Saure (SO.>), 6,05 g freie Phospliorsilure 
(HjP 0 4). ( P o l e n sk e  1889.) II. Seit dem Jahre 1890 ist diese Fliissigkeit frei von Arsen. 
Sio onthielt im Liter rund 36,5 g Calciumbisulfit. (B. F is c h e r .)

W i c k e u s i i e i m e iP s  Fliissigkeit zur Konseryirnng vou Nalirungsinitteln. Sauer 
rcagironde, dickliche Fliissigkeit, spec. Gew. =  1,0995 bei 20° O. In 1 Liter =  52,3 g 
Borsiiuro, 18,25 g Natriumchlorid, 22,8 g Salicylsaure, 7,2 g Natriumoxyd (Na20) an Salieyl- 
siiuro gebunden, 250,0 g Glycerin, Aqua q. s. ad 1 Liter. ( P o l e n s k b .)

Zanzibar-Karbon, am erik an isch es  K o n se rv iru n g sm itte l  fu r  F lo isch  und 
P le ischw aaren . Ist eineMischung von 75 Proc. Natriumehlorid u. 25 Proc. Bismarckbraun.

Zur K onserv ix u n g  p f la n z lic h e r  und th ie r is c h e r  O b jek te  ftir wissensebaft- 
liche Zwccke wird ausser Spiritus zur Zeit namentlich oino 4 proc. Formaldehydldsung 
verwendet.

Ponnaldehydlbsung, 4 proeentige. Ist in Braunschweig' zur Konservirung yon 
Gehirn und Rlickenmark amtlich vorgeschrieben.

Injektionsiliissigkeit zum Einbalsamiren der Leichen von Dr. L e u f f e n . R p .  
Acidi arsenicosi 20,0, Hydrargyri. bichlorati 30,0, Aquae carbolisatae (5 Proc.) 3250,0, 
Spiritus 200,0. Kann mit etwas Fuchsin tingirt werden. Fiir oinon Erwachsenen bedarf 
man 5—6 Liter. — Auf den Boden des Sargcs bringt man in otwa 10 cm hoher Schicht 
oine Mischung aus 100,0 g Schwefelblumen, 50,0 g Borsaure, 20,0 g Myrrhe nebst einer 
entspreclienden Monge Krauterpulyer (Eucalyptus, Salbei, Kamille). Mit dieser Mischung 
werden auch die KOrporhOlilen ausgefiillt.

KonservirungslUissigkei1 fiir naturliistoriselie und anatoinisclie Objekte von
Ga w a l o w s k i. 0,5 g  Q,uecksilberchlorid, 0,01 g  Thymol, 100,0 g  Glycerin. O dór 0,01 Thy- 
mol, 100,0 Petroleum.

Jl0LLBB’sche Ldsung. Zur Konservirung von Gehirn und Riickenmark in Braun
schweig yorgeschriebcn: 2,5 Kaliumdichromat, 1,0 Natriumsulfat krystall., 100,0 Wasser.

Poudre pour la conseryation des cadayres (Gall.). P u lv is  ad co nd ionda  
cadayera. Rp. Acidi carbolici crystall., Spiritus 90 Proc., Olei Thymi aa 200,0 g. Mit 
dieser Liisung wird eine Mischung aus 2 kg grób gepulyertem krystall. Zinkvitriol und 
10 kg Sagespanen befeuclitet.

Consolida.
Radix Consolidae. Radix Consolidae mnjoris. Kadix Sympbyti. — Schwarz- 

wnrzel. lłeinwurz. Beinwellwurzel. Weil wurzel. — llacine de (grandę) eonsoude 
(Gall.). Comfrey root ist die Wurzel des Symphytum officiliale L., Familie der 
Uorraginaceae — Borraginoideae — Anclmseae, heimisch im gemassigten Europa bis 
zum westlieken Sibirien.

JieschreibuH f). Die Wurzel ist mehrkopfig, bis 2,5 cm dick, frisch iieiscliig, getrocknet 
hart, liingsrunzelig, aussen schwarz, und zeig-t im ebeneu Brach innerhalb der breiten Rinde 
einen weissen, strahligen Holzkorper. Die Zellen des Parenchyms enthalten reichlicb S ehleim , 
der im Zellinhalt entsteht. In der Drogę findet sich ausser der Wurzel auch das Rhizom, 
das im Centrum Mark ftthrt, welches haufig gcschwunden ist. Die aussere Bedeckung der 
Wurzel ist kein Kork, sondern dnnkel gefarbtes Gewebe der primiiren Rinde.

J iesta n d tłie ile . Sehleim , G e rb s to ff , angeblich A sp arag in .
E in s a m m lu n g .  Die Wurzel wird im Herbst gesammelt, der Liinge nacb ge- 

spalten und sebarf getrocknet. 7 Th. frisehe W urzel geben 2 Tb. troekene.
A n w en d w n g . Einstmals gegen alle moglicben Krankbeiten gebrauebt, ist die 

Sehwarzwurzel beute nur noch eiu Ilausmittel, das bei Lciden der Athmuugswerkzeuge ais 
Aufguss, oder gepulyert mit Ilonig zur Latwerge gemacht, genommen wird.

Hi er und da werden auch die Blatter gegen Katarrb angewendet und die Bliitben 
zum Farben. — Aebnlich yerwendet man Symphytum tuberOSUITI L.

Consena Consolidae. Ptisana Consolidae (Gall.).
Ep. Iładicis Consolidae pulv. 20,0 T i s a n c  de  e o n s o u d e  g r a n dę .

Glycerini 10,0 lip . Radicis Consolidae conc. 20,0
Sacchari pulver. 70,0 Aquao destillatae obuli. 1000,0.
Aquae fervidae q. s. Naeh 2 Stunden se ih t m an durch.



Sirupus de rad ice  Consolidao (Gall.). 
Sirop de conso udo.

Rp. 1. Iladicis Consolidao concis. 50,0
2. i\quao destillatao 300.0
3. Sirupi Sacchari 1500,0.

Man macerirt 1 mit 2 zwolf Stunden, scilit olino 
zu driicken ab imd koelit mit 3 bis zurn spec. 
Gew. 1,26.

Species ailstrliigcntes Astruc.

lip. Iladicis Consolidao
Uhizomatis Tormcntillae 
Rhizomatis Bistortac ad.

FllElTAG,s Mittel fiir B rustkranke. Eine mit geschnittener Schwarzwurzol bcreitote 
gallertartigo Latwcrge.

Hustenmittel v o n  M a y en  in Friedeberg ist ein Trank aus Schwarzwurzol, Malz 
und Meerrettig.

Coiwallaria.
Gattung der Liliaceae — Asparagoideae — Convallarleae — Convallariuae.
Einzige Art: Conyallaria majalis L., keimisch in Europa, in Sibirien und Japan, 

in Nordamerika in den Alleghanies. Verwendung' finden:
1) Die Bliitken Flores ConvalIariae (Erganzb.j. Flores Łiliorum  eonyalliuin. 

Flores sternutatorii. — Maiblumen. Maililienblumen. Yiesblumen. Marien- 
glbckchen. — F leur de miigiiel; (Gall.).

JBeschreibung. Der Blilthenstand ist eine einseitswendige Traube, mit 5—11 
niekenden Bliithen in der Acksel kleiner Deokblattchen. Perigon weiss, gloekig, mit 6 
dreieckigen, etwas naoh auswarts gebogenen Zipfcln. Antheren 6, in das Perigon eiuge- 
sehlossen nahe der Basis desselben. Griffiel dreikantig, kurz und dielc.

E in s a m m lu n g . Man sammelt die Bliithen im Mai, trennt sio vom Scliafte, trocknet 
und bewahrt sie, in ein mittelfeines Pulver yerwandelt, in gelben Stopselglasern aut
7—8 Tb. frisehe geben 1 Tli. trockene.

A n w e n d u n g . Friiher ais Bestandtbeil von Niespulyern, ferner im Aufgnss 
10 ; 200 (mit Gummischleim, urn Diarrhoo zu yermeiden).

2) Das Kraut Herba Conyallariae (Erganzb. Helv.). Maiblumenkrant. Mai- 
blume. — Muguet (planie entiere) (Gall.).

Man sammelt die ganze, bluhende Pflanze ohne den Wurzelstoek und yerwendet sie 
entweder frisch zur Bereitung der Tiuktur, odor man behandelt sie wie die Bliithen.

3) Das Eliizom Rliizoma Conyallariae. Conyallaria (U. St.).
Man sammelt das Rhizom mit den Wurzeln, reinigt und trocknet es.
J iesłand the ile . 2 Glukoside: C onyallam arin  (zu 0,2 Proc.) und C onvallarin  

(vergl. unten), ferner ein Alkaloid: M aja lin , ausserdem iith e rise h e s  Oel.
A n w e n d u n g . Die Pflanze ist ein seit alter Zeit bekanntes Herzmittel, war aber 

vollig in Yergessenheit gerathen und ist neuerdings erst wieder in Aufnahme gekommen. 
(Yergl. unten die Glukoside.)

f  Extract.uin Conyallariae majalis (aqnosum). Gall. 1. E x tra i t  de m uguet 
(aqueux). 300 g frisch gosammelte und getrocknete Maiblumen mit den Stongeln, 100 g 
getrocknoto Maiblumenblatter, 100 g getrocknetes Maiblumenrhizom werden geschnitten, 
mit 3000 g koehendem, destillirtom Wasser tibergossen, nach 12 Stunden ausgepresst wid 
noclimals obenso behandelt. Dio Auszuge dampft man zum weichen Extrakt ein, lflst in 
kaltem Wasser, filtrirt und dampft zu einem festen Extrakt ein. 2. E x tra i t  de m uguet 
(avec le suc). 3000 g frischo Maiblumen mit den Stongoln, 1000 g frisclic Maiblumen- 
bliitter, 1000 g 'frisehe Maiblumenrhizome stijsst. man im SteinmOrser, presst aus, erhitzt 
den Saft, seibt durch und dampft zurn weichen Ext.rakt ein; dieses lost man in destillirtom 
Wasser, filtrirt und dampft zu einem festen Extrakt ein.

Extractum Conyallariae v o n  S e e  w ird  eb en fa lls  au s d e r  g an z e n  P fla n z e  b e re ite t.
f  Extractum Conyallariae fliiidnm (Helv. U-St,). M a ib lu m en -F lu id ex trak t. 

E x tra i t  flu ide  de m uguet. — F lu id  E x tra c t  of C onyalla ria . Holv. 100 Th. 
M aiblum en (V) werden mit einer Mischung von 10 Th. Glycerin, 15 Th. Wasser, 25 Tb. 
Weingeist befeuehtet und im Verdriingungswege mit q. s. Weingoist und Wasser aa ersehSpft- 
Man fiingt die erston 80 Th. Porkolat fur sich anf, dampft dio ubrigen zum diinnen Extrakt 
ein, ldst in 40 Th. Wasser, filtrirt, dampft auf 20 Th. ein, so dass man 1. a. 100 Th. Fluid-



6x trakt erhalt. Y o rsich tig  aufzubewahren. Grosste Einzelgabe 0,1 g, grósste Tagesgabo 
0,2 g. Muss wenigstens 25 Proc. Trockenruckstand geben. — U -St. Aus 1000 g Mai- 
blumcnrhizom (No. 60) und yerdiiimtem Weingeist (41 proc.) im Vcrdrangungswege. Mail 
befeuchtet mit 400 ccm, sammelt zuorst 800 ccm Perkolat und stellt 1. a. 1000 ccm Fluid- 
*ixtrakt bor.

Tinctura Conyallarine. M a ib lu m e n tin k tu r  (Erganzb.) wird aus gleichen Theilen 
bischem, zerąuetschtcm Maiblumenkraut und Weingeist (87 proc.) durch Btagige Maceration 
bereitet. Yor L ic h t g esch iitz t au fzubew ahren .

Pulvis trililnus Hufeland.
Hufeland ’ s N i e s e p u 1 v e r. 

lip. F lorum  Couvallariae 
Florum  Lavandulae 
Ilerbae Maj orana© aa 25,0
Saponis modieati 
Sacchari albi aa  12,5
Olei Bergam ottae 
Olei Caryopbyllor. aa  gtt. XXV.

Pulyis sternutatorius viridis.
G r u n c r  S c h n e e b e r g e r  S c h n u p f t a b a k .

Poudre  de Saint-Ange.
Rp. Florum  Couvallariae

1 ferbae M ajoranae aa 30,0
Khizomatis Irid is Florent. 10,0 
Rliizomatis V eratri 1,5
Olei Bergamotta<; gtt. X.

In kb.-inen, lłinglichen Holzscliaclitein abzugeben.

Coinallamarin 0,>3H U0 12. Weisses, krystallinisches, bitterlich-siiss selimeckendes 
kulver. In Alkohol und Wasser leicht loslich, in Aether fast unlóslich. Yorhor befeuchtet, 
wird es mit Schwefelsaure violett. Liefert mit verdiinnton Sauren Glultose und Gon- 
v a llam are tin .

Amoendung  bei Herzschwache und Kompensationsstórungen subcutan (Dosis 
0,005—0,01 g). Innerlicli 0,05 pro dosi und pro die bis 0,5.

y Conyallarin O3JH0slOu. Farblose Krystalle, in Alkohol leicht loslich, in Aether 
unlóslich, in Wasser kaum loslich. Schwefelsaure lóst es mit brauner Farbę. Liefert mit 
verdiinnten Sauren beim Kochon Zucker und C o n v a lla re tin .

A n w e n d u n g  wie beim yorigen, wirkt aber abfuhrend, ist der den kratzenden 
Geschmack der Drogę bedingende Bestandtheil. Einzeldosis 0,05 — 0,1 g. Tagesdosis 
bis 0,25 g.

Copal.
Gummi vel Resina (Jopal. Suecinum iudicum. Kopal. Kopalgummi. Kopal-

harz.
Mit dem Namen Kopal bezeichnet man eine Anzahl Harze, die sieli durch ilire 

Hartę und deu relatiy hohen Schmelzpunkt auszeichnen. Daneben lindet sieli fllr sie (be- 
sonders im engdischen Handel) der Name Aninie, welchen man anderwarts gegenwartig 
melir flir weichere, aromatisch rieehende, vielleicht von B u rse raceen  stammende Harze 
benutzt. Der Name Aninie gehort sehon dem Altertlium an, der Name K opal wurde 
erst aus Amerika bekannt und danu allmaklich auf in der alten Welt yorkommende, friiher 
ais Aninie bezeielmete oder diesen iilmliche Harze itbertragen.

Die Kopale sind amorpli, ilire Hartę scliwankt, zwischen der des Kalkspathes und des 
Gripses, ikr Schmelzpunkt zwischen 180 und 370°C., ikr spec. (lew. von 1,068 bis 1,121. 
Die Abstammung ist bei manchen unsicher oder gar nicht bekannt, was seinen Grund 
einestheils darin bat, dass wir ja iiber die Abstammung solclier fremden Drogen ohne 
Struktur wenig erfabren, anderseits darin, dass manche Kopale ais halbfossil zu botrachten 
sind; sie werden in Flussbetten, wo sie zusammengeschwemmt sind, aus der Erde gegraben 
oder in Gegenden anf oder in der Erde gefunden, wo die Bilu me, von denen sie stammen, 
sicher yerschwunden sind.

Man theilt sie ein nach der Heimath:
I. Afrikanische Kopale, 

a. Ostafrikanisclie.
1) Der Sansibar- Kopal, Bombaj- oder Salem-Kopal, die geschatzteste Sorte. 

Ais stammpflanze gilt Trachylobium verrucosum (Gaertn.) Oliv. (Caesalpiniaeeae
— Amlierstieae). Man griibt ihn in Ostafrika zwischen dem 5° und 15° siidl. Breite aus 
der Erde und bringt ihn direkt nach Europa oder erst nach Indien, wolier er dann zuweilen 
den Namen indischer oder Boinbay-Kopal flihrt. Er bildet platten- oder tropfsteinartige



Stucke von schwaehgelber Farbę, warziger Oberflaehc, glasglanzendem and muschligem 
Bruch, die bis 20 cm gross sind. Er ist geschmacklos und ohne Aroma. Hat die Hartę 
des Steinsalzes. Frisch ans der Erde gegraben, zeigt er eine Yerwitterungskruste, die 
dureh Abschaben und Wasohen mit Lauge entfernt wird. Im ungepulyerten Zustand ist 
er bei 300° 0. nocli nielit gescbniolzeu, feingepulvert. beginnt er bei 140° C. zu schmelzen. 
Er ist schwer aber yollstandig liislieb in 96 proc. Alkohol, ebenso in Phenol, unyollst&ndig 
in Aceton, Benzol, Eisessig, Chloroform, Petrolather, Toluol, Schwefelkohlenstoff, Aether, 
Amylalkohol; Terpentinol lost nur Spuren auf.

B esta n d th e ile . 80 Proc. Trachylolsaure CS1HB50 3(OH) (C00II)2, 4 Proc. Isotrachy- 
lolsiiure, 6 Proc. Resene, Bitterstoif, atherisches Oel, 0,12 Proc. Asche.

2) Cliakazzi-Kopal, gleichfalls von Sansibar in den Handel kommend und yielleicht 
von derselben Pflanze stammend, wird ebenfalls aus der Erde gegraben, mit schwacherer 
Verwitterungskruste wie 1.

3) Baum-Kopal, ebenfalls von Sansibar, reeentes Harz des Trachylobium veiTU- 
cosum.

4) Madagascar-Kopal, wenig bekannt, soli mit 1 identisoh sein.
•5) Mosambique-Kopal, flacho Stiioke, bis 5 cm gross, meist weissgelb, hilufig 

etwas rothlich, oft von Gasblasen und fremden Korpern durchsetzt, Bruch flachmusohlig. 
Spec. Gow. 1,069. Ais mnthmassliche Stammpflanze wird auch Trachylobillltl veiTll- 
COSUIT1 angegeben.

Es scheint danach, ais ob alle diese Kopale von derselben Pflanze abstammen und 
sich nur im Alter unterscheiden.

6) Inhambane-Kopal, angeblich von Copaiba ęonjliyata (?) und Copaiba Mo- 
pane Kirk, halbfossil.

1>. Westafrikanisclie.
Sammtlich, mit Ausnalime der K iesc l-K opale  von S ie rra -L eo n e , weicher ais 

die ostafrikanischen.
1) Kiesel-Kopal von Sierra-Leone. Glas-Kopal. Kommt in abgerollten Stticken 

von 2—3 cm Durchmesser vor, die selten mit einer papierdiinnen Kruste hedeckt sind. 
Farblos bis gelblich, durchsichtig bis durchscheinend, geruch- und geschmacklos. Spec. 
Gew. 1,09. Steht im Wertli dem Sansibar-Kopal nahe.

2) Junger Kopal von Sierra-Leone, soli von lebenden Stammen der Gllibourtia 
copallifera Benn. gesammelt werden. Besteht aus kugel- oder tropfenformigon Stiicken 
von 1—3 cm Durchmesser. Spec. Gew. 1,6. Triibc und gelblich. Wenig werthvoll, soli 
nur im englisehen Handel vorkommen.

3) Kopal von Gabon. Rundę, oft abgeplattetc Stucke von 1—8 cm Durchmesser. 
Oberflache zuweilen mit einer sehr diinnen, kreidigen Kruste, die von Sprunglinien durch
setzt ist. Weissgelb his blutroth, meist triibe. Spec. Gew. 1,073. Haftet wie 2 beim 
Kauen schwach an den Ziihnen.

4) Kopal von Loango. Kommt in Bruchstiicken vor, die darauf schliesson lassen, 
dass die ursprunglichen Stucke, mehrere Decimeter gross sind. Weiss bis roth, Stucke 
yon letzterer Farbę harter. Spec. Gew. 1,064.

5) Kopal von Angola. Haufig auch in Bruchstiicken bis 2 kg schwere Klumpen, 
mit weisslicher bis braunlicher oder rother Kruste, und mit Warzchen, die aber viel grosser 
ais die der Sansihar-Copale sind. Yon der Kruste befreit, ist er gelblich, braunlich, roth
lich. Spec. Gew. 1,062—1,081.

6) Kopal yon Benguala, mit sehr diinner Haut, farblos bis hellgelb, von muscheligem
Bruch.

Die folgenden Sorten der westafrikanischen Kopale gehoren zu den weichercn, wenig 
werthvollen.

7) Kopal von Accra, der Sorte 6 ahnlich, oft milchig triibe, dem Copaivabalsam 
ahnlich riechend.



8j Kopal von B enin, der Sorte 5 aknlieh, kuglig', birnfdrmig', flach, bedeckt mit 
ciner dunkelbraunen, dunneu Rinde, triibe, braunroth, blasig.

9) Kugel-Kopal, aucli westindiselier Kopal. Durchsicktige, fast farblose, meist 
kugelformige Stiicke, oft im Innem nocb weich, oder in der Warnie zusammenfliessend, 
oft mit rothen Stiicken untermengt.

II. Amerikanisehe Kopale.
Sammtlich reeent, man sammelt sie yon den Stammen und Wurzeln der Stamm- 

pflanzen, ais wolcbe Hymenaea Courbaril L., Hymenaea stilbocarpa Hayne, 
Trachylobium Martianum Hayne, Cynometra genannt werden. Das Harz der erst- 
genannten Art bestekt aus knollenformigen, bis 10 cm grossen Stiicken, mit einer weissen 
kreidigon Kruste bedeckt, aussen unregelmassig, hdckerig, gelb bis dunkolgrun. Bruch 
fettglanzend. Spec. Gew. 1,082. Haftet beim Kauen an den Zahnen.

Yon zwei neuerdings (1893) vorkommenden Sorten war A. farblos bis gelb. Spec. 
Gew. 1,068, beginnt bei 55° C. zu schmelzcn, ist bei 90° C. gesebmolzen. Liisst sich im Auto- 
claven mit Kalilauge vbllig verseifon. B. ist weissgelb bis bernsteingelb. Spec. Gew. 1,07, 
beginnt bei 58° C. zu schmelzcn, ist bei 95° C. gesebmolzen. Lasst sich ebenfalls verseifen.

III. Kopal von Neuseeland und Neucaledonien, der Kaurie-Kopal, das Harz der 
Agathis australis Salisb. (D am m ara a u s tr a l is  Lamb.) (Coniferae — Pinoideae 
— Abietineae — Araucariinae), lieimisch in Australien und Neuseeland. Man sammelt das 
im Bodcn der Walder angesammelte Harz, das Stiicke bis zu 50 kg bildet. Mit dtinner, 
grauer Rinde, im Innem oft triibe, farblos, grau und hellbraun, Bruch muschelig und fett- 
gliinzend, von balsamischem Geruck und aromatischem Geschmack. Klebt beim Kauen an 
den Zahnen. Spec. Gew. 1,109—1,115. Leieht sclimelzbar, in absolutem Weingeist vollig 
liislich.

liestanc lthe ile . D am m arsaure  C10H,oO7, und eiu Harz (D am m aran), C.10II300 0.
IV. Manila-Kopal (Piney resin) von Vateria intlica L. (Dipterocarpaceae),

Wird durek Einschnitte in die Rinde gewonnen. Bildet triibe Masscn, die bis 1,5 cm 
messen. Spec. Gew. 1,121. Bruch splitterig, Bruchflacke glanzend. Geruch schwacli 
balsamisch, Geschmack etwas bitter. Das Pulver haftet beim Kauen an den Ziihnen. In 
zwei Sorten yorkommend: a) der h a r te , dem yorigen aknlieh, aber dunkler und etwas 
hSrter, b) der w eichere , gelblich, zwischen den Fingorn leieht zu zerreiben.

A n w e m lu n g .  Man yerwendet den 
Kopal in der Technik zur Herstellung von 
Łacken und Firnissen und beyorzugt da- 
bei die harten Sorten (Sansibar - Copal), 
die ein nachheriges Absckleifen und Poli- 
ren der lackirten Flachen gestatten. Eben
falls die harten Sorten werden auch wie 
Bernstein zu Drechslerarbeiten benutzt.

Copal coetum. G ekoohtei’ K o 
pal. Dient zur Bereitung von Lackcn 
und Firnissen. Entweder erhitzt man Ko
pal auf 360° C., bis er 1/6—V* an seinem 
Gewicht yerloren bat, oder man yerfilhrt 
folgendermassen: Grób gepulvorton Kopal 
setzt man einige Wochen hindurch derEin- 
wirkung warmer Luft aus, schmilzt ihn als- 
dannin einem k u p fe rn en , mit Siebboden 
(s) versehenen Trichter (a) (Fig. 225), indem 
man denselben mit gliihenden Kohlen urn- 
giebt, lasst das geschmolzene Harz in einen 
untergestellten Morser abfliessen (c) und pul- 
vert es nach dem Erkalten. Nac li langerer
Aufbewahrung ist dieser Kopal in Ter- F ig . 225,
pentinol, Weingeist, Aether leieht lóslich; Yorrichtung zur Bcreitung von Kopnllacfc
im andoren Falle muss das Yerfahren wie- im Lllngsschuitt.



derholt werden. Audi kann man don schmelzenden Kopal unmittelbar in ein GeftUs mit 
heissom LeinOlfirniss fliossen lasson; verdiinnt man alsdann mit der nOthigen Menge Terpen- 
tinól, so erlialt mail don

Vernix Co pal, K o p a lf irn is s , K o p a llack , B ra u n e r K opallack . 1) 100 Th. 
gekochten Kopal schmilzt man mit 20 Th. Copaivabalsam oder 20 Th. venetianischem Ter- 
pentin and lost in etwa 150 Th. Terpentinol. 2) 100 Th. gepulverter, gekochter Kopal 
werden mit 10 Th. venetianischem Terpentin geschmolzeu, mit 10 Th. sehr heissem Leinfll- 
firniss gemischt, vom Feuer entfornt und mit etwa 150 Th. heissem Terpentinol versetzt. — 
Mit */io— 1/r, LeinOlfirniss vermischt zum Lackiren von Weissblech.

Weisser oder farhloser Kopallack. 1) Westindisehen Kopal, der ais Pulver Jahr 
und Tag' gelegen hat, schmilzt man in oinem Kolben im Sandbade, um etwaige Feuchtig- 
kcit zu entfernen, miseht */,,—1/1 liber 110° C. erhitzten Copaivabalsam, dann nach und 
nach etwa 1 ‘/a Raumtheil lioisses Terpentinol zu. 2) 1 Th. Kopal lasst man wenigstens 
6 Wochen gepubeert an einem trockenen Orte ausgebreitet liegen, miseht mit 1 Th. grobem 
Glaspulver, erhitzt im Sandbad mit 6 Tb. Terpentinol bis zum Sieden und setzt 1 Th. 
hcissen LeinOlfirniss liinzu. Der Laek ist gclblich und klar und oignet sieli besonders zur 
Oelmalerei. 3 )  Nach D ie t k b io h  (,,\Vagenlaek“): 400,0 Manilakopal schmilzt man, giesst 
in flachę Sclialen, pulvei't, lost in 400,0 Terpentinol und fugt 800,0 LeinOlfirniss zu.

Aetheriselier Kopallack. 25 Th. Kampher lost man in 300 Th. w asserfre iem  
Aether, fugt 100 Th. gepulverten, g ek o ch ten  Kopal, oder Kopal, der gepulvert Jahr und 
Tag gelegon hat, nach einigen Ta gen 100 Th. w a sse rfre ien  Weingeist und 10 Th. Ter
pentinol liinzu und klart durch Absetzenlassen.

Elastisclier Kopallack. 3 Th. Kopal kocht, man 2—3 Stunden mit I1/., Th. LeinOl
firniss und fugt dann 9 Th. Terpentinol hinzu.

Weingeistiger Kopallack. 1) 100 Th.gepulverter, gekochter Kopal, 50 Th. Sandarak, 
25 Th. Mastix, 100 Th. grobes Glaspulver werden gemischt und nach Zusatz von 20 Th. 
venetianischem Terpentin mit 100 Th. Aceton und 100 Th. w asserfre iem  Weingeist, 
digerirt. Mit letzterem wird spiiter nach Bedarf verdtinnt. 2) 180 Th. gepulyerter, go- 
kochter Kopal, 25 Th. Kampher, 800 Th. wasserfreier Weingeist; man digerirt, bis LOsung 
erfolgt ist.

Kopallack fiir Buchbindcr. (Buchh.) 375,0 Manila-Kopal, 90,0 wasserfreier Wein
geist, 90,0 Lavendelol, 480,0 Terpentinol.

Kopallack, goldfarbig. 1) Fiir physikalische Gerathe (Buchh.). 250 g Lavendołol 
erwannt man im Sandbado in einem Glaskolben, tragt nach und nach 125 g gepulvorten, 
hellen, afrikanischen Kopal ein, fiigt nach erfolgter LÓsung 750 g Terpentinol zu und filtrirt 
nach dem Erkalten.

Goldlack, Goldfirniss. 100,0 gepulverter Brasil-Kopal, 25,0 Kampher, 0,5 xVnilin- 
gelb, 1,75 Oorallin, 15,0 Terpentinol, 300,0 Aether lasst man 14 Tage stehen, fiigt 100,0 
wasserfreien Weingeist liinzu und lasst klar -absetzen.

Kopallack fiir Pliotographcn. 20 g Manilakopal lost, man im Wasserbade in 70 g 
Epichlorhydrin, fiigt 100 g absoluten Alkohol hinzu und filtrirt. Man kann den Laek 
warm oder kalt, rein oder verdiinnt (1 Epichlorhydrin -{- 5 Alkohol) anwonden. Er trocknet 
schnell, ist gliinzond und widerstandsfahig.

Kitt fiir Glas auf Glas oder Metali. Peines Mastixpulver wird mit Kopallack 
zur honigdicken Masse gemischt. Fiir weisse Gegenstiindo setzt man noch Zinkoxyd zu.

Kitt fiir Bernsteinsachen. Man benutzt hierzu eine atherische, sirupdicke Losung 
des Brasil-Kopals.

Fussboden-Lack. (Buchh.) 170,0 Manila-Kopal, 160,0 Terpentinol, 170,0 Weingeist.
Zalinkitt, zum A usfiillen  h o h le r  Zahne. 20 Kopal lost man in 15 Weingeist 

und fiigt Asbestpulver q. s. zur bildsamen Masse hinzu.
Adhaesol, ein a n tiso p tisc h e r F irn iss , ist ein Gemiseh aus 350 Kopal, 30 Benzoe, 

80 Tolubalsam, 20 ThymianOl, 3 a-Naphtol, 1000 Aether. (Thoms.)
Ambroili, ein Stoff zur Herstellung von Eutwickelungsgefassen. Akkumulatorgefassen 

u . d e rg l., b e s te h t aus Kopal und Faserstoffen. (R ik d e l .)

Coriandrum.

Gattung der Umbelliferae — Apioideao -  Coriandreae.
Coriandrum sativum L., heimisch im mediterran-orientalischen Gebiet, dureb 

dio Kultur weit verbreitet und dic Fruchte in derselben nach Form und Grosse stark 
yariirend. Yerwendung findet die Frucht:



Fructus Corinndri (Austr. Erganzb. Brit.). Coriandrum (U-St.). Semen Cori- 
andri. — Koriamler. Koriandersamen. Schwindelkorner. *) Stinkdillsamen. — 
Fruit ou Semence de Coriandre (Gall.). — Coriamler. Corlauder Fruit. Coriandcr 
Seed.

lie sch re ib u n g . Die Fracht ist kuglig (oder zuweilen elliptisch), 5—7 mm im 
Durchmesser, von den Griffelresten gekrdnt, gelbbraun gefarbt; die beiden Thcilfruchtehen 
fast immer zusammenhangend, da die holzige Meso- 
carpschicht beider Theilfriiohtchen an den Randem 
verwachsen ist. Die Hauptrippen treten wenig hervor, 
sie sind geschliingelt, zwischen ilinen die fadenfiirmi- 
gen Nebenrippen. Auf der Fugenseite jeder Tlieil- 
frucht zwei Oelstriemen. Das Mesocarp besteht aus 
unregelmassig gelagerten, fast vollig verdiekten, ge- 
streokten, verholzten Zellen; sie sind fur die Er- 
kennung der Drogę im Pulyer besonders charakte- 
ristisoh. Das Endosperm ist konkav. (Fig. 226.)

B es ta n d th e ile . A e th e risch es  Oel (0,15 
Proc. ostindischer K., 0,4—0,6 Proc. franzos., holland.
"ud italienischer K.; 0,8—1,0 Proc. thuring., mahrischer
"ud russischer K.). Das Oel ist farblos oder schwaeh ]ns- 22fa- Queischmtt dmch die imcht

. .  , , , A/, von Coriandrum sativum  L. 7 mai rergr.
l?elblich, spec. Gew. 0,870—0,885. Drehung (100 mm-
liohr) -(- 8 bis —|—13°. Es ist loslich in 3 Th. 70 proc. Alkohols bei 20° G. Es enthalt einen 
Alkohol C o rian d ro l C10HlsO, der die rechtsdrehcnde Modiflkation des Linalools ist, ferner 
4-Pinen. Ferner cnthalten die Fruchte 13 Proc. fettes Oel. Aschengehalt 6,8 Proc., davon 
1,05 Proc. in Salzsiiure unłoslich.

A u fb e w a liru n g . In Bleohbuchsen, das Pulyer in gelben Stopselglasern. 100 Th. 
Koriander geben 90—92 Th. Pulyer.

A n w e n d tin g . Ais magenstarkendes wad blahungtreibendes Mittel, haufiger ais 
?"wiirziger Zusatz zu Abflihnnitteln, ais Kuchen- und Biergewiirz; mit Zucker iiberzogen 
"ls Confectio Coriamlri, im Gebrauch. — Die Riickstande von der Oeldestillation diencn 
ais beliebtes Yiehfutter, sie enthalten 11—17 Proc. P ro te in  und bis 20 Proc. F e tt .

Aqua C o rian d ri.

Rp. Olei Coriamlri g tt. I I I
Ąquac destillatae tepidae 100,0.

C urry-Pow der.
Rp. F ructus Coriandri 30,0 

F ructus Oardamomi 1,0 
Rhizom atis Curcumac 20,0 
Rliizomatis Zingiberis 3,0 
F ructus Capsici 3,0
Fructus Cumini 7,5
Sem inis Foenugraeci 11,5 
Cortieis Cinnaniomi 15,0 
F ructus P i men tac 2,0 
F ructus Piperis nigri 1,0 
F ructus P iperis longi 1,0 
Caryopliyllorum 1,0
Macidis 1,0.

P ulv is d igostivus F u l le r .
Rp. F ructus Coriandri 15,0

Fructus Anisi 5,5
Fructus Foeniculi 5,0
Seminis Myristicao 2,0
Cortieis Cinnaniomi
Caryopliyllorum lui 1,25
Piperis longi 0,0
Sacchari albi 30,0

Divide in  part. aeq. XX.
Naeh der Malilzcit 1/2 bis 1 Pulver.

Species p ro  p u lp a  P ru n o ru m .
P  f 1 a  u ni e n m n s g  e w ii r  z (Di etk r ic h ).

Rp. F m ctus Cardamomi 10,0
Rliizomatis Zingiberis 10,0
Cortieis Cinnaniomi 20,0
Caryopliyllorum 20,0
Fructus Coriandri 10,0

werden ais grobe Pulver gemischt.

S p ir itu s  C o rian d ri.
Rp. Olei Coriandri gtt. XV 

Spiritus d ilu ti 100,0.

v  A lpestre, zu r S e lb s tb e re itu n g  von C h a rtre u se , ist ein Gemisch von 8—9,0 
Coriandcr, 1,0 Angelikafruchten und Spuron von Zimmt, Wcrmuth und PfeiTerminze fur 
Selben, von 6,0 Koriander und 6,0 oiner Miscbung von Angelikafruchten, Ysop, Wcrmuth, 

fcfferminze und Zimmt fur g riinen  Chartreuse.

*) Unter diesem Kamen geben auch die K u b eb en , vergl. S. 972, Notę 1. 
Handb. d. pliarm, Praxis. I. (51



Kiisekriiuter, ostfriesisclie. Je 135,0 Koriander und Mutterkummel, jo 315,0 
Ania und Kiimmel, 5,0 Safran, 95,0 Nelken.

Ł e b e n s th e e  v o n  K w ie t  in  Berlin, enthalt Koriander, Ania, Fenchel, Stiefmuttorchen- 
kraut, Hollunderbliithen, Sennesblatter und Weinstein.

Theobrominat, zur Geschmackverbesserung von Kakao, ist oine 15 proc. Losung von 
Korianderol in Weingeist.

Oleum Coriandri. (Brit. U-St.). Korianderol. Essenco de Corinmlre. Oil oi' 
Coriander.

G ew innung . Bei der Destillation der yorber zerkleinerten Corianderfruchte erhalt 
man 0,5 Proc. atherisebes Oel.

E igensclia ften . Diinniliissiges, hellgelbes Oel von eigenthtimliehem, gewiirzhaftem 
Coriandergerucb und mildem Gescbmack. Spec. Gew. 0,870—0,885 (Brit. TJ-St.). Drehungs- 
winkel im 100 mm Ilobr -)-8 bis - |-1 3 0. Bas Oel lost sich klar in 3 Theilen Spiritus 
dilutus.

B estand tlie ile . Corianderiil besteht neben geringen Mengen (5 Proc.) Pinen, 
C10H1(j, in der Hauptsache ans Linalool, O10H18O, und zwar aus der in atherischen Oelen 
seltenen, recbtsdrehenden Modifikation dieses Alkobols. Der den speeifisehen Koriander- 
gerucb beryorbringende Bestandtbeil, von dem nur Spuren in dem Oele zugegen sein 
kdnnen, ist nocb unbekannt.

jPr ilfu n g . Korianderol ist rein, wenn es den unter „Eigensohaften“ angegebenen 
Anfordorungen an speciliscbes Gewiebt, Dreliungsyermdgen und Liislicbkeit entspricbt.

Coronilla.

Gattung der Papilionaccae — Hedysareae — Coronillinac.
Verwendung linden:
I. Coronilla varia L. Heimiscb in Mittel- und in Siideuropa bis nacb Vorder- 

asien. Man benutzte die bliihenden Stengel:
Summitates Coronillae. Kronwieke. — Scliafiinse ais Diureticnm. Gegen- 

wartig kommen nocb in Gebraucb:
■'f Extractum Coronillae yariae aguosum. Wird wie Extractum Centaurii aquo- 

sum (S. 684) boreitet.
f  Tinctura Coronillae yariae. Aus 1 Tb. grób gepulyorter Kronwieke und 5 Tli. 

yerdunntem Weingeist (80proc.) durch lOtagige Maceration zu bereiten. Tagesgabe 2—4 
—10 g. (Poulet.)

Ep. E x tracti Coronillae var. aq. 5,0 
Herbae Coronillae var. pulv, q. s.

M. f. pilul No. 50. 4mai Ulglieli 1 Pilic. Bei k rank- 
hafter HerzthUtigkeit.

Ep. T incturac Coronillae var. 10,0 
Sirupi Coffeao 3,0

3—6mal t&glich 15 Tropfen in Zuckerwasscr. Tages
gabe 2—4 —10 g.

II. Coronilla Emerus L. Heimiscb vom atidl. Skandinayien dureb Westeuropa 
bis ins Mittelmeergebiet, zuweilen ais Zierstrauch kultiyirt. Liefert in den Blattern, die 
einst ais Purgans benutzten Folia Coluteae scorpioidis, die auch ais Surrogat der Folia 
Sennae yorkommen. Die Bliitter sind unpaarig gefiedert, die Bliittcben yerkebrt-eiformig, 
ganzrandig, an der Spitze stumpf oder ausgerandet, auf der Riickseite angedriickt bebaart.

III. Coronilla scorpioides Koch. Heimiscb vom Mittelmeergebiet bis nacb 
Persien, mit dreizabligen Blattern. Die Samen gelangen unter die Gerste, von da in das 
Bier, das davon einen sebr bitteren Gescbmack annimmt.

t  Coronillinum, Goronilbn (C7H120 6)x. Von mehreren Arten, namlich Coronilla 
yaria L., C. scorpioides Koch, C.juncea L., C. montana Scop., C. pentaphylla Desf., 
nicht abor C. Emerus L., ist soit langorer Zoit bokannt, dass die Samen giftig wirken. 
Sie enthalten ein Glukosid: C o ro n illin , das der Trager der Wirksamkeit ist. Es ist ein 
gelbes, lockores Pulyer, leicht loslich in Wasser, Alkohol, Aceton und Amylalkoliol, wenig 
in Chloroform und Aetber. Es spaltet sich: 2(C,H120 6) 311,0 =  C8H180 7 - f  CttH12O0



Mit Salpetersaure und einer Spur Kupferchlorid giebt es eine kirschrothe bis rothbraune 
Farbung.

Es ist ein ausgesprochenes HerzmittoL: verstiirkt den Pulsschlag, bowirkt Zunahme 
der Diurese, Abnahme der Oodeme und Dyspnoe. — Einzeldosis 0,1 g, grosste Tagesdosis 
0,6 g. Einzelgabon von 0,3 g erzeugen schon ICrioboln in den Extromitaten.

Rp. Coronillini 2,0
Tincturao Coronill. var. 20,0 
Glycerini 5,0
Birupi Coffeae 5,0

3—6mal tiiglieli 10 Tropfen.

Rp. Coronillini 2,5
Radicis Althaeae 0,5
Mucilag. Cydoniae q. s.

M. pilulae XXV. Consporge pulvere Rosae. 6 mai 
tiiglieli 1 Pilic.

Coto.
Cortex Coto (Ergilnzb.). Cortex Cotouis. Cotorinde. Kotorimle. Ecorce (le 

Coto. Coto bark.
Seit 1874 bckannte Rinde von einem iii Boliyia heimischen Baum aus der Familie 

der Lauracoen, der wabrscheinlich zur Gattung Cryptocarya oder einer nalieverwand- 
ten Gattung gehort.

B esch re ib u n g . Die Rinde bildet flachę Stiicke, die bis 10 cm breit, bis 7 mm 
dick sind, von mattbrauner Farbę. Der Kork ist meist entfernt, die etwa yorhandenen 
geringen Reste sind von weisslieker Farbę. Die obenfalls braune Inncnseite ist grób ge- 
streift. Der Brueli ist kurz und derb splittrig. Der Querschnitt ist braun und lasst in 
grossen Mcngen hellere Pnnkte erkennen, die mit der Lupę fein radialgestreift erscheinen. 
Gerucb schwacb-aromatisch, Gesehmack gewiirzhaft-scharf.

Der Kork ist aus diinnwandigen Zellen und solchen, dereń Innenwand und Seiten- 
wiinde verdickt sind, gesohichtet. Im darauf folgenden Parenchym Steinzellcn, die oft 
ebenfalls yorzugsweise an der Innenwand und den Seitenwanden verdiekt sind. Weiter 
nacli innen ein fast geseblossener Ring aus Steinzellen, die isodiametrisch oder tangential 
gestreekt sind. Im Bast ansebuliehe Gruppen sebr stark verdickter, deutlich geschickteter 
Zellen. Die einzelnen Zellen sind faserartig, etwas knorrig, bis 1100 \x lang und bis 
ISO /z breit. Der zwiscben diesen Gruppen gelegene Weickbast ist dureh Gruppen zn- 
sammengefallener Siebriihren deutlich gcsckicktet. Die Markstrahlen sind ‘2—3 Zellreiken 
breit, zwischen den Steinzellgruppen sklerosirt. In den nickt verdickten Zellen der Mark
strahlen und dem Parenchym feine nadelfbrmige Oxalatkrystallchen. Ueberall im Paren
chym reichlicb Oelzellen.

B es ta n d th e ile . Zu etwa 1,5 Proe. O otoin C14H120 4 (vergl. unten), D ieo to in
C.,sH2#08, P h en y leu m alin  CuII80a, a tb o risc h e s  Oel, G erb sto ff.

A n w e n d u n g .  Ais Mittel gegen Diarrhoe (0,5 g 3—4 mai tiiglich). Die Rinde 
^uft leicht Reizungen der Magenschleimhaut bervor und infolgedessen Uebelkeit, Auf- 
stossen und Erbrechen. Man zieht daher die Yerwendung des Cotoins vor.

f  Cortex Paracoto, Paracotorinde. Selir bald nacli dem Bekanntwerden der Coto- 
tinde (1876) ersehien eine zweite Cotorinde im Handel, ebenfalls aus Boliyia, die makro- 
skopiseb und mikroskopisck von der erstcn nicht zu unterscheiden ist.

B e s ta n d th e ile . P a ra c o to in  C12II80 4 (vergl. unten), L eu co tin  G„H1(10 6, Oxy- 
leuco tin , H ydro eo to iu  Clr,lllt0 4, P ro to c o to in  C,8H140 8, M etb y l-IIy d ro eo to in  
îoRiaO.1, M eth y l-P ro to co to in  0 1VH1808, P ip e ro n y lsa u re  0„H„0„ G erb sto ff, iith e -  

tisches Oel. Letzteres ist farblos, von angenehmem Geruch, spec. Gew. 0,9275. Drehung 
— 2,12°; es entkalt C adinen  C16H41, und M e th y leu g en o l, vielleicht noeh ein Hydrat 
^es Cadinens C16H.280 und K o h le n w a sse rs to ffe  Ou Hlg und C12H18.

A n w e n d u n g .  Wie bei der yorigen.
1fa lsch e  C o torinden . In neuester Zeit sind zwei solcber yorgekommen:
1) Eine Rinde, die makroskopisch den ecliten Rinden gleicht, mikroskopisck sieh yon 

'hnen dadurch untersohoidet, dass sie ausser den grossen Fasergruppen im Bast noch Stab-
61*



zellen enthiilt, und (lass (lie Zellen des sklerotischen Ringcs radial gestreckt sind. Sie 
riecht und schmeckt zimmtartig and enthiilt zu 0,145 Proc. ein A lka lo id , das mit 
Sckwefelsaure und Eisencklorid schmutzig-griin, dann am Eande rotk, endlich schmutzig- 
yiolett wird. Sie enthalt ferner zu 1,2 Proc. a th e r ise h e s  Oel vom spec. Gewicht 1,108 
und Drehung — 2° 40'. Die Rinde stimnit mit der seit langem bekannten Rinde von Cryp- 
tocarya pretiosa Mart. (Mesp ilodap iine  p re tio s a  Nees) uberein.

2) Eine Rinde, die in dicken rotbbraunen Stucken yorkommt. Sie ist ausgezeicbnet 
durcb sebr grosse, knorrige, einzeln stebende faserformige Zellen im Bast. Dieselbe Rinde
ist zuweilen ais Gerbrinde (C urtidor) nach Europa gekommen. Sie entbiilt 24 Proc. 
G erbstoff. Yielleicbt stamnit sie von einer Sapotacee.

A n fb e w a h ru n g . In dieht verscblossenen Gefassen y o rs ic b tig  und vor Licbt 
geschtitzt. Die Pulverung ist mit den notbigen Yorsichtsmassregeln auszufubren, da der 
Staub der Rinde die Schleimhllute der Luftwege angreilit.

f  Extrnctuni Coto ilnidum. Wird aus mittelfein gepulverter Ootorindo wie Extraet. 
Cocae fluid. (S. 869) bereitet. Antidiarrhoicum. Gabo: 5—10 Tropfen mehrmals taglich.

f  1'inctura Coto. O o to tin k tu r. Erganzb. 1 Th. grób gepulvorto Ootorindo, 
5 Th. yerdiinnter Weingeist. — D ieteeich : 20 Th. Ootofluidextrakt, 80 Th. yerdftnnter 
Weingoist. Yorsicbtig und vor Licht. gescliiitzt aufzubewahren. Gabo: 2stiindlich 10 Tropfen. 
N ation. Form .: Grób gepulyerte Cotorinde 125,0, Alkohol von 94 Vol. Proc. q. s. zu 
1 Liter Tinktur.

f  Cotoinum. Cotoin. 01:1,0 . O0H2(OH)3 .0 0  . C0Hfl. (Erganzb.)
D a r  ste li ling. Eclite Cotorinde wird mit Aother extrahirt, der Aother abdestillirt 

und der Riickstand mit Ligroin yormischt. Man giesst vom ausgefallten Harze ab und 
liisst die LOsung an der Luft yerdunsten. Das so erhalteno Cotoin krystallisirt man aus 
Wasser um.

K igenscha ften . Aus Wasser in blassgelben, gekrummten Prismen, aus Alkohol und 
Chloroform in Tafeln krystallisirend. Schmelzpunkt 180—131° C. Optisch inaktiy. Wenig 
loslieh in kaltem Wasser, loicbt in Alkohol, Aethor, Chloroform, Scbwefelkohlenstoff, Benzol, 
Aceton, unldslich in Ligroin. Reducirt in der Kiilte Silberlosung, in der Warme FnHUNo’sche 
Losung. — In Eisessig gelost, dann mit koncentrirter Salpetersaure yersetzt, giebt Cotoin 
eine blutrothe Farbung und der Staub erregt Niesen und Hustenreiz.

A n w e n d u n g . Gegen Diarrhoe. 0,005 — 0,01—0,05 g ein- bis dreimal taglich. — 
Gr0ssteEinzelgabe0,3,grtSssteTagesgabol,0. Manverwendot an seinerStelle meist das folgonde.

^.O. ^ C  : C II. CII
f  Pnracotoinum. Paracotoin. OH„ OcH„ | || (Ergiinzb.)

'" - '0 ^ ' ""O  . CO , OH
D a rste llu n g :  Paracotorinde wird mit Aether ausgezogen und der Aother ver- 

dunstet. Die auskrystallisirte Masse wird abgepresst und in heissem Alkohol geliłst, beim 
Erkalten krystallisirt zuerst Paracotoin aus.

M g en sch a ften :  Blassgelbe, gliinzende Blattchen. Schmelzpunkt 155° C. Etwas 
loslieh in kochendem Wasser, loicbt loslieh in Aethor, Chloroform, Aceton und kochendem 
Alkohol, schwer in Benzol und Essigsiiure. Paracotoin in Eisessig gelost, wird durcli kon-' 
centrirte Salpetersaure anfangs gelb, dann griin. (Die Reaktion kommt eigentlicli dem 
Oxyleucotin zu, mit dom das kaufliche Paracotoin immer yerunreinigt ist.)

A n w e n d u n g : Boi Darmkatarrh, sowie bei Diarrhoe zu 0,1—0,5 g bis dreimal taglich.
U ix tu ra  Coto.

lip. T incturae Coto
Tineturac Cardamomi aa 2,5 
Sirupi $acchari 10,0
Aąuae destillatac 180,0
Mucilaginis Gummi aiab. 15,0.

Boi Durclilall m ehrmals taglich essloffelweise.

M ixtura Cotoini.

lip. Cotoini 0,05—0,08
Spiritus d ilu ti 10,0 
Aq. destillat. 120,0 
S irupi Sacchari 30,0.

dtfintllich b is zweisttindlich 1 Jissloffel voll.

Corylus.
Gattung der Betulaceae.
Liefert yon mehreron Artcn essbare Frtichtc, die anch hier und da medicinisob ver- 

wendet werden; so: Corylus Avellana L., die H ase lnuss, in Europa, C. tllbulOSa 
Willd., die L am bertsnuss, in Sttdosteuropa, C. Collima L., die B aum hasel, Dick- 
nuss, tiirk isch e  Nuss, im Orient und Ilimalaya, C. rostrata Ait. in Nordamerika. 
Yorwendung findet das Oel der Frttchte der erstgenannten Art: Hułle du noisetier (Gall.).



B e s ta n d th e ile  der Friiebte von  O orylus A y e lla n a  nacb K o e n ig : W asser 
7,11 Proc., S tic k s to ffsu b s ta n z  17,41 Proc., fe tte s  Ool 62,60 Proc., S tic k s to ff f re ie  
E x tr a k ts to f f e  7,22 Proc., H o lz fa se r  3,17 Proc., Ascbe 2,49 Proc. Das Oel liat das 
specifiscke Gewicbt 0,917, es erstarrt boi — 20° C. Jodzabł 88. I)io Haare der Cupula 
der 0. r o s t r a ta  sollen gegen Eingeweidewurmer angewendet werden.

Crocus.
Gattung der Irłdaceae — Crocoideae.
CrOCUS sativus L. var. oc-auctumnalis. Im wilden Zustande niebt bekannt. 

Crocus satiyus ist beitniscb wahrscheinlicb in Kleinasien und Grieclienlaud, abcr mit der 
die Drog-e liefernden Pflanze, die steril ist, nieht identisch. Verwendung finden die N ar- 
ben d er B llithe : Crocus (Austr. Brit. Germ. Ilely. U-St.). Crocus orientalis. Stig-
niata Croci. Safran. Gcwiirzsafran. Safran (Gall.). — Saffron.

lieschreU m ng . Der Blutbenstiel 
ist bis 2 cm, das Perigon 10—15 cm lang, 
blassviolett mit dunkleren Streifeu, am 
Schlunde biirtig, die Abschnitte oblong, 
stumpf. Die 3 Antheren etwa lialb so lang 
ais der Saum des Perigons. Der Griffel et- 
was langer ais die Rbkre des Perigons, die 
3—3,5 cm langen Narben zwiscben den 
Zipfeln des Perigons herabgebogen. Sie sind 
am unteren Ende heller gefarbt, dunn, nacli 
oben dunkelroth, keilfiirinig ycrbreitert, auf- 
gescklitzt. Am oberen Rande kleingelappt, 
papillos, biiutig, biegsam, ziihc (Fig. 227). In 
der Drogę sind die Narben durch das Trock- 
non zusammengefallen und durclieinauder 
gewirrt, nacli Aufwcicben in Wasser, ey. 
unter Zusatz yon 1ji Ammoniak tritt die 
Form deutlicli beryor. — Der Geruch ist 
stark gewiirzliaft, fast narkotisch, der Ge- 
sckmack bitterlich gewiirzliaft, etwas scliarf.

Auf dem Querschnitt zeigt der Safran 
einen sebr einfachen Bau. Die Zellen der 
Epidermis sind an einer Stelle papillos vor- 
gewblbt und von der Cutieula bedeekt, welche 

sieli in Wasser leiclit abliist, da die darunter liegende Membran yerschleimt ist. Zwischen 
den Epidermen dunnwandiges Parenebym und zarte Gefassbilndel mit Spiralgefassen. In 
don Epidermen und im Parenebym gelbe Chromatoplioren und gelb gefarbter Zellsaft (Poly- 
cbroit). Bei der Untersuchung des Safrans stosst man hiiufig auf die runden, diekwandigen 
Pollenkorner.

J ie s ta n d th e ile  n a c li  K o e n ig :

Fig,227. (Nacli 1’lanchon .) 
Narben von Crocus satiyus. Narben von Crocus yernus.
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Ueber den Aschengekalt gehen die Angaben der Litteratur weit auseinander, er 
wird in anscke inend  unyerdachtigem Safran bis zu 10 Proc. angegeben. Hilgbb fuhrt 
ais kdcksten zuliissigen Aschengehalt 8 Proc. an, wovon 0,5 Proc. in Salzsaure unlosliok 
sind. Die Asche enthalt Aluminium.

Die Pbarmakopoen normiren den zulassigen Ascben- und Wassergebalt folgender- 
massen:

Gcrm. IIelv. Austr. Brit. u-st.
Ascke . . . . Proc. 7,5 7,5 8 7 7,5
W asser . . Proc. 14,0 14,0 12,5 14,0

Der wichtigste Bestandtbeil ist der glukosidiscke Farbstoff P o ly c h ro it oder Cro- 
cin C.uH,0O28, der C roee tin  C31H,809 und Destrose liefert. Das Polychroit ist ldslich in 
Wasser und yerdiinntem Weingeist, wenig loslich in starkem Weingeist und Aether. Salz
saure lost es mit gelber Farbę, Sckwefelsaure mit blauer Farbę. Ausser im Safran 
findet es sicb in den e liinesischen  G elbsckoten  yon G arden ia  spec., in der 
F ab ian a  im b ric a ta  und in der T r i to n ia  au rea  (vergl. unten). Naok neucsten Unter- 
suckungen von Hilgek  und Schuleb ist der Farbstoff identisck mit C arotin . Bei der 
Destillation des Saffrans mit Sckwefelsaure wird atherisckes Del in Menge abgespalten.

Ferner entkiilt der Safran das in farblosen, prismatiscken Krystallen krystallisirende 
P ic ro cro c in  oder S a f ra n b it te r  CjsH#8Oi,.

S o rten . Es sind gegenwartig im Handel nur zwei von Bedeutung:
1) F ran zo sisck e r oder G a tin a is -S a f ra n , kawptsachlich kultivirt im Arrondisse- 

ment Pithiyiers-en-Gatinois, nordostlick von Orleans. Man untersckeidet 2 Sorten: Safran 
d ’O range, durck kiinstliche Warnie getrocknet, yon besonders lebkafter Farbę, und Safran 
co m ta t, an der Sonnc getrocknet, weniger geschatzt. Der franzosiscke Safran ist der beste.

2) S p an isch er S a fran  in der Proyinz M urcia bei A lbacete , A ndalusien  bei 
H uelya , Y alencia  bei A lican te , ferner auf den Inseln P a lm a und M allorca kultiyirt. 
Der spaniscke Safran gilt ais weit weniger gut, wio der franzosiscke, er ist sekr kiiufig ver- 
falsckt, kommt aber, wenn in Frankreick wenig producirt wird, ais franzosiscker oft genug 
zu uns. Da das Einsammeln und Trocknen sekr miiksam ist, so gelit die Kultur im all- 
gemeinen zurilck, in manchen Landem, wie Oesterreick und der Schweiz, die friiker er- 
hebliclie Mengen producirten, ist sie so girt wie yersckwunden.

P rttfu n g . Dieselbe erstreckt sick zunackst auf die Feststellung, dass wirklick 
Safran yorliegt (vergl. oben), ferner auf die Bestimmung des Ascke- und Wassergekaltes 
und auf die Faliigkeit, grossere Mengen Wasser gelb zu farben. Germ. sckreibt vor, 
dass 1 Tk. 100000 Tk. Wasser gelb farben sollen, ebenso Helv. und U.-St. A ustr.
1: 30000. Caesab und L obetz empfeklen neuerdings 0,3 g Crocus mit 300,0 g Wasser mehrere 
Stunden zu macerircn. Von dieser Losung soli '/ 10 ccm (=0,0001 g Crocus) geniigen, 
100 ccm Wasser deatlick zu farben, also 1:1000000. Die Bestimmung des Ascke- und 
Wassergekaltes ist wicktig, da viele der im Folgenden aufgefukrten Verlalsckungen gerade 
diese sekr bedcutend erkolien.

Bei der Untersuckung des Pulyers ist der mikrockemiscke Nackweis des Polyekroits 
von grosser Wichtigkeit: man breitet eine kleine Menge des zu untersuckenden Pulyers 
sorgfaltig auf dem Objekttriiger aus, so dass die einzelnen Partikelchen mdglickst sick nickt 
beriikren, und lasst dann, wakrend man bei sckwacker (30 x )  Yergrosserung beobacktet, aus 
einer Pipette einige Tropfen koncentrirter Sckwefelsaure zufliessen. Alle Partikelchen, die 
aus Safran besteken, werden yorlibcrgekend sckon blau und yiolett, wakrend die Ver- 
falsckungen gelb, roth, braun, sckwarz eto. werden. Hat man auf diese Weise festgestellt, 
ob iiberkaupt eine Yerfalscliung mit einem fremden Pflanzontkeil yorliegt, so ist es Sacke 
der weiteren, oft ziemlick sckwierigen, mikroskopiscken Untersuckung, dereń Natur zu 
ermittoln. Zum Zweck dieser Untersuckung kann man das Pulver in Cklor alby dra tlosung 
(3 Ckloralk.: 2 Wasser) aufkellen.



Vergl. ferner V inassa , Arek. <1. Pk. 1892, S. 353 und T se h irc k -O e s te rle , Ana- 
tomiseker Atlas, S. 93.

V erfa lschun(/en . Der Safran ist ausserordentlick haufigen Vcrfalschungen aus- 
gesetzt; die im Folgenden aufgefuhrten sind etwa innerhalb der letzten 15 Jahre vor- 
gekommen.

A. Ohne Z usatz  oder S u b s ti tu t io n  fre m d e r  S ub stan zen :
1) Dor Safran ist mit solchom gemongt, dom dor Farbstoff ganz odor theilweiso 

entzogen ist. Solcher Safran ist koli, sjwode, mit geringer oder ohne Farbekraft (vorgl. 
oben). Oft ist solcher Safran mit „E ougo s o lu b le 11 (Śulfonatriumroccellin) aufgofarbt.
Er farbt dann Wasser rothlieh oder orange.

B. Y erfa lsch u n g  m it T h e ilen  dor S a fran p flan ze :
2) mit don bellgefarbten Griffeln, dio untor dom Namen „F em ino llo" eineu Handels- 

artikel bilden. Da beim Herauszupfen der Narbon aus der Bliithe haufig der Griffel ganz 
oder thoilweise daran haften bloibt, so lasson G erm ., fle ly ., A u str., B rit. dieselben 
in geringer Menge zu. Die zur Herstellung ganz reinen Safrans ausgelesenon Griffel werden 
aber oft in grosserem Umfange beigemengt.

3) Das in Streifen geschnittene, gerollte und gefarbte Porigon sowio dio Staubblatter 
erkennt man beim Aufweichon, die letzteron an den zahlreiehen PollenkOrnern, die ersteren 
habon Spraltoffnungen.

O. Y erfa lschung  m it B escb w e ru n g sm itte ln , urn das G ew iclit zu v er- 
rnehren:

4) Der Safran wird langero Zeit in einem feuchten Keller aufbewahrt, um Wasser 
anzuziehen.

5) Dor Safran wird mit Zuckersirup, Honig, Glyccrin oder fotten Oelen besekwert 
(giebt, auf Papier gedriickt, Flecken).

6) Ausserdem setzt man ihm weitere Beschwerungsmittel zu: Baryumsulfat, Calcium- 
karbonat, Gips, Stiirkemeb); solcho Beschwerungsmittel sind bis zu 60 Proc. beobachtet 
Worden. Sie sind ais krustiger Ueberzug dor Narbon moist schon boi schwacher Ver- 
grOssenmg zu erkennen. Beim Behandeln mit Wasser liofern solche Beschwerungsmittel ein 
Sediment im Wasser, das dann weiter mikroskopiach (Starkę) oder chemiscli untersucht 
wird. Ueber mineralische Beschwerungsmittel giebt ferner dio Aschenbostimmung Auf- 
schluss. Dio Yerfalschung mit Baryumsulfat wird auch so ausgefiihrt, dass man den Safran 
mit einem loslichen Baryumsalz und dann darauf folgend mit einem Sulfat behandelt.

D. V erfiilschung  m it T h e ilen  fro m d er P flan zen :
7) Mit don Bluthen von O artham us t in c to r iu s  L. (vergl. S. 659).
8) Mit den Bluthen von O a len d u la  o ff ic in a lis  L. (vergl. S. 577). Fiir den Nach- 

Wois dieser boiden Kompositonbluthen im Pulver ist besonders auf die Pollcnkorner zu 
aohton, dio stachlig odor warzig sind.

9) Mit den Narben anderer K ro k u sa rte n . Dioso sind meist kiirzor und ohne .larbe- 
verm0gen. Diejenigen von C rocus v e rn u s  (Fig. 228) sind vorn breiter und tiefer gokei’bt, 
die von C rocus spec io su s sind gabelspaltig getheilt.

10) Zerschnittene Bluthen von P a p a v e r  Ith o eas L., P u n ic a  G ran a tu m  L., 
Staubfaden einer N elke , Bluthen von A rn ic a  m o n tan a  L., Scolym us h isp a n ic u s  L.

11) Zerschnittene und gefarbte Z w ieb e lsch a len .
12) Pulver von C a p s ic u m fru c h te n  (bis zu 70 Proc. im Pulver beobachtet).
13) Zerschnittene und gefarbte, grasartige Pflanzen (C arex cap illa ris? ).
14) Mit einem Eosin-Azofarbstoff gefarbte Keimpflanzon einer L eg u m in o se  (Vicia?).
15) Wurzolchon von A llium  P o rru m .
16) Gepulvertes S and o lh o lz  (an den Bruchstucken grossor Gefasse leicht zu erkennen).
17) K urkum a. Der atherische Auszug hinterlasst beim Verdunsten einen gelben 

Fleck, der mit Borax und Salzsaure braun wird.
E. V erfa lsch u n g  m it th ie r is c h e n  S to ffon :
18) Ais solche sind Fasern gepokelten und getrockneten Fleisches beobachtet.
F. V o rfa lsch u n g  m it K u n s tp ro d u k te n :
19) Gelatinefaden, mit einem rothen Farbstoff getrankt.
G. V erfa lschung  m it o rgan isc lion  F a rb s to ffe n :
20) Dinitrokresol-Kalium oder -Ammonium (Safransurrogat, chemischer Safran), 

Martiusgelb und Tropaeolin (Safran Algeri), Fuchsin.
21) Ais S a f ra n s u r ro g a t  kornmt auch vor ein Gomonge von 4 Th. Weizenmehl, 

2 Th. Safran, 2 Th. Kurkuma, 1 Th. Sandolholz und etwas Gewiirz.
E in k a u f .  E u lv e r u n g .  Den Anfordcrungen der Arzneibueher entspricht nur die 

ais Crocus e lec tu s  bezeichnete, durcli kunstliche Warme getrocknete Sorte. Das Pulvern



des Safrans gelit łeicht von statton, wenn man ihn einige Stunden iiber Actzkalk, o der 
bei ciner Warne von hdchstens 25° C. (Gall.) nachtrocknet; er giebt hierbei etwa 10 Proc. 
Feuchtigkeit ab. 8 a fran p u lv e r sollte, da der hobe Preis dessolben zu Yerfalschungen 
Anlass giebt,, nur aus ganz zuverlassigor Quollo kauflich bczogen werden.

A u fb e w a h ru n y .  Safran und Safranpulver bewahrt man in gut verschlossenen, 
gelben Hafenglasern an einem kiihlen Orte auf.

A n w en d u n g . Innerlich giebt man ihn ais Pulver zu 0,1—0,3 — 1,0 g, ais Tinktur 
zu 15—60 Tropfen, ais Sirup theeloffolweise bei Keucbbusten und Krampfen. — Im Haus- 
b a lt vielfach zum Farben von Speisen, zarten Geweben (,,Gardinen-ereme“), seltener ais 
Gewiirz. Er gilt ais Stomachicum, Antihysterieum und Emmenagogum. Da Safran inner- 
licli in Gaben von 5—15 g Abortus bewirken soli, so giebt man ihn in solehen Mcngen 
mit der nothigen Vorsicht ab.

Extractum Croci (Gall.) ist wio Extract. Colocynthidis Gall. (S. 934) zu bereiten. 
Ausbeute etwa 5U Proc.

Sirupus Croci. Sir. de Croeo. S a fra n s iru p . S iro p  de S afran . E rganzb .: 
2 Th. Safran zieht man 2 Tage mit 45 Th. Weisswein aus und bereitot aus 40 Th. Filtrat 
und 60 Th. Zuclter 100 Th. Sirup. — Gall.: 25 Th. Safran macerirt man 24 Stunden 
mit 440 Th. Roussillonwein (Grenache), sammelt 440 Th. Filtrat und lbst darin 560 Th. 
Zucker. — Vor L ic h t gosch iłtz t au fzubew ahren .

Tinctura Croci. S a fra n tin k tu r . T e in tu re  de Safran . T in c tu re  of Saffron. 
E rganzb . H elv.: 1 Th. Safran, 10 Th. verdunnter Weingeist. — B rit.: 50 g Safran, 
1000 ccm Weingeist (60 Yol.-Proc.). — U -S t.: 100 g Safran, verdiinnter Weingeist (41 Proe.) 
q. s,; durch Verdrangung sammelt man 1000 cem. — Gall.: 1 Th. Safran, 10 Th. Wein
geist (80 proc.). — Vor L ic h t gesch iitz t aufzubew ahren . 5 Tropfen (naeh Holv. 
1/10 Tropfen) farben 1 Liter Wasser noch deutlich gelb.

Aqua Y itae au r osi. 5. Aquae destillatae ebullientis 500,0
E l i x i r  d e  q u i n q u i n a  e t . d e  s a f r a n .  6. Aquac A urantii florum 200,0

L i q u o u r  d o rć e .  7. Saecbari albi 1000,0.
Rp. T incturae Cbinae 1, 2, 3 zwoi Tage m aceriren; Aufguss von 4 m it 5

Tineturae Croci 
T incturae Cinnamomi 
Tincturae A urantii eort. aa  100,0 
Spiritus (90 proc.)
Yini Hispanici aa 2000,0

* Aquae A urantii flor.
Aquae Rosae aa  200,0
Sirupi Saecbari 2000,0.

C ataplftsm a an top litha ln iicu in  P lenck .
Rp. Croci pulverati 0,7

Vi tell um ovi unius 
Micae panis albiss. recent. 35,0.

Aeusserlich, bei Augenentzlindung.
E lecluarium  Croci com positum .

E l o c t u a i r o  d e  s a f r a n  c o m p o s ć  (Gall.).
C o n f e c t io n  d ’H y a c i n t b e .

Rp, 1. Croci pulverati 10,0
2. Mellis albi 240,0
3. Sirupi Tunicae hortensis1) 480,0
4. M yrrliae subt. pulver. 10,0
5. Ligni San tali e itrini pulv. 10,0
6. Ligni Santali rubri pulv. 10,0
7. Herbao Dietamni cretici pulv. 10,0
8. Cinnamomi Ceylanici pulv. 30,0
9. Lapidum Cancrorum pulv. 80,0

10. Ternie sigillatae pulv. 80,0.
Man steli t 1 m it der m varm tcn  Mischung von 

2 und 3 wilhrond 12 Stunden bei Seile und 
m ischt dann 4—10 binzu.

E lix irłu m  Gnri.
E 1 i x i r do  G a r u s (Gall.).

Rp, 1. Spiritus Gari (S. 225) 1000,0
2. Fruetus Yanillao 1,0
8 ,/Croci 0,5
4. Herbae Adianti pedati 20,0 *)

zur Lttsung von 7 in  G zufugen, das Ganze 
miseben und filtriron.

Ex tempore:
Rp. Spiritus Gari 45,0

Sirupi A urantii flor. 50,0 
Tincturae Croci 2,5 
Tincturae Vanillae gtt, V.

E m plastrum  oxycrocoum .
S a f  r  a  n p f 1 a  s t  e r . O x y c r o c e u m p f l a s t e r .  

H a r  z i g e s S a f r a n p f l a s t e r .
E v g U n  z u n  g s b u c l i :

Rp. 1. Cenie flavae 6,0
2. Coloplionii 6,0
3. Resinae P in i 6,0
4. Ammoniaci 2,0
5. Galbani 2.0
6. Terebinthinae 2,0
7. Masticlics pulv. subt. 2,0
8. M yrrliae pulv. subt. 2,0
9. Olibani pulv. subt. 2,0

10. Croci pulv. subt. 1,0.
1—3 im  Dampfbade scbmelzen, ebenso 4—G, beide 

miseben, und 7—10 binzusetzen.

H e l v e t i c a :
Rp. 1, Cerae flavae 35,0

2. Coloplionii 25,0
3. Elemi 10,0
4. Galbani (V) 5,0
5. Ammoniaci (V) 5,0
G. M yrrbao (V) 5,0
7. Tercbiutliiuae 12,0
8. Croci (VI) 1,0
9. E x tracti Ratanbiae 2,0.

1—3 im  Dampfbade scbmelzen, Losung von 4—6 
in 7,zuletz t8—9 m itS p ir.d ilu t.angeru lirt zufttgen.

*) Siro^J d’oeillot, aus don Bluthen von Dianthus Caryopliyllus wio Sirup. Rhoeados 
zu bereiten (vcrgl. Dianthus).



A u s t r i a c a :
Filulao Crocł eompositao Gallom.

Lip. Croci 4.0
4.0 
0,4

II]). Gonio flavae 
Coloplionii

50,0
100,0

Asao footidao 4,0
E xtracti Opii 0,4
E xtracti Valcrianae 2,0.

M an fo rin t 50 Pillen. 8—Im ał tiiglich 2 SttickGalbani /  depurati aa 25,0 
Terebintliiuao laricinao 25,0 
Olibani subt. pulvor.

boi Monstrualbeschwerden.
Ptisana do Croco sativo. 

T i s a n e  d e  s a f r a n  (Gall.).M astickes „ „ tul 30,0
Croci „ „ 15,0. Rp. Croci

Bereitung wie boi vorigom. Aquae dostillatac ebull. 100,0. 
Nacli */a Stunde seilit m an durch.

Kiisefarbe. Zur Erzielung einer b e s ta n d ig e n  Gelbfarbung eignot sieli besondors 
hóehst fein gepulverter Safran.

K indertinktur, schmerzstillende, vou P a s q u a l e  C a t e r in u s i , enthalt die Bestand- 
theile aus Jalapo, Safran, Muskatnuss, Zimmt, Pfefferminze, Kummel.

Kuiuts’ altbewiilirtes Lebensextrakt ist oine mit Safranauszug vorsetztc Rhabarber- 
tinktur.

Sirop de dentition de D elabarre, zum Erleiohtern dos Zahnens, bestoht aus 7,5 
Safrantinktur, 1,0 Brechwurzeltinktur und jo 50,0 Siissholz- und Rhabarbersirup.

Zuhusirup von Mabks ist mit Safran versetzter Zuekcrsirup.

Gattung der Euphorbiaeeae — Platy lo b ea e— Crotonoideae.
I. Croton Eluteria, vergi. s. 669.
II. Croton Tiglium L., keimisek im tropiseken Asien und yielfaek kultiyirt. Yer- 

wendung flnden die Samen:
-f- Semen Crotonis. Semen s. Grana Tiglii s. Moluccana. Krotonsamen. Kroton- 

kdrner. Granatill. Purgirkdrner. — Graine de Tliły. Graine des Moluques (Gall.).
B eschre ibung . Sie sind etwa eiformig, 10—12 mm lang, 4—8 mm kreit, auf 

dem Riioken mit stumpfem Litngskiel, auf der Bauekseite mit deutlick sicktbarer Rapke, 
an dem einen Ende mit kleiner Caruneula. Die Farbę ist meist sehmutzig graubraun mit 
dunlderen Fleclien. Die diiune Samensckale umscliliesst ein fleisekiges Endosperm und den 
Embryo mit klattartigen Cotyledoncn. In beiden neben fettem Ool und Plasma Aleuron- 
kiirner, die ein Krystalloid und Globoid entbalten. Gesobmack anfangs milde und olig, 
bald kratzend und anhaltend brennend. Das Gewiebt der Scbalcn maclit etwa 00 Proc. 
dor Samen aus.

J iesta n d th e ile . 50—60 Proc. fettes Oel: Ol. C ro to n is , vergl. unten. Benzin 
lost aus den Samen 33,3 Proc., Scbwefelkoklenstoff 33,7 Proc., Chloroform 23,0 Proc.

A u fb e w a liru n g  u n d  A n w e n d u n g . Krotonsamen werden v o rs ic b tig  auf- 
bewakrt und im Handverkauf n ic h t abgegeben. Nur selten dienen sie nocb in der Tbier- 
beilkunde ais Abfiibrmittel; man giebt einem Pferde 4 bis bilebstens 8 Samen (!) mit Kleić. 
Bei Menscben konnen sebon 4 Samen tddtlicb wirken.

Aucb andere Tkeile der Pllanze: das IIolz (L ignum  P a v an ae , L ignum  m olue- 
canum), die Wurzel und Bliitter wirken purgirend.

f  Oleum Crotonis (Austr. Brit. Gcrm.). Oleum Tiglii (Helv. U-St.). llu ile  de 
Croton Tiglium (Gall.). Kroton-Oel. Croton oil. Granatilldl.

Das in den Krotonsamen enthaltene Ocl kann durch Pressung oder dureb Extraktion 
der Samen mit Aetber, Schwefelkoblenstoff und dergl. gewonnen werden. Ausserdem ist 
es niebt ganz gleichgultig, ob die eutbtilsten oder niebt eiitbtilsteii Samen zur Gewinnung 
benutzt werden. Es sekreiben vor: B rit., Holv. und U-St.: Dureb Pressung der Samen. 
Austr. und Germ.: Dureb Pressung der cntbiilsten Samen. Gall.: Dureb Pressung der 
enthiilsten Samen oder Extraktion derselben mittelst Aetber.

D a r  s te li u ng . 1) Man liest alte, dunkelbraun gewordene, verdorbene Samen aus- 
pulvert die zuruckbleibenden unverdorbenen, und presst aus ihnen das fette Oel in der

Croton



unter Oletm Amyydalanm  (S. 280) angegebenen Weise. 2) Man schalt die sub 1) erhaltenen 
unyerdorbcnen Samen, pulvert die Samenkerne und presst aus ilmen das Oel. 3) Man 
pulyert die geschalten Samen und extrabirt sie im Soxlilet’schen EŁstraktionsapparat mit 
Aether. Nach dem Yerdunsten (oder Abdestilliren) des Aetbers bleibt das Krotonol zuriick.

Das gewonnene Oel wird nacli mehrtagigem Absetzen dureb ein getrocknetes Filter 
an oinem w arm en Orte filtrirt. Die Ausbeute betriigt bis zu 30 Proc. vom Gewickte 
der Samenkerne.

Yorsichtl Alle R iickstande  (S am enschalen , P ressk u ch en  und F ilte r )  
sind so fo rt durch  Y erbrennen  zu vcrn ick ten . Man hiite sieli audi vor den iliiclitigen 
Bestandtheilen der Krotonsamen und yermeide jede direkte Beriihrung mit der blossen Hand.

Im Handel untersełieidet man O stin d isch es und E n g liseh es  K rotonbl. Ersteres 
ist gelblicb, letzteres braungelb, aber von stiirkerer Wirlcung. Wenn es miiglieli ist, so 
bereite man das Oel selbst, anderenfalls bemlibe man sich, gute Handelsmarken zu erlangen. 
Eine solehe ist die in ldeinen Fliischchen yorkommende, mit der Signatur: „Croton Oil, 
sold by A. Short, Ratcliff, Higliway, London11.

E ig en sch a ften . Krotonol ist ein fettes, gelbbraunes, dicklliissiges Oel, welch.es 
zwiseken den trooknenden und den nichtroclmenden Oelen, den erstoren aber naher stebt. 
Es besitzt einen sebwacben, aber eigenthiimlichen und unangenehmen Gerueh, und rothet 
infolge seines Gehaltes an freien Saureu angoteuebtetes blaues Lackmuspapier. Der Ge- 
scbmack ist anfangs mild, binterher sehr scharf und anlialtend kratzend und scbmerzbaft 
brennend. (Y orsichtl) In 90proc. Weingeist ist es nur zum Theil liislicb. Der die 
Hauptmenge ausmacbende, in 90 proc. Weingeist losliche Antbeil ist allcin der Trager der 
drastisclien Wirkung, der in 90proc. Weingeist unlosliche Antheil ist unwirksam.

In dem doppelten Volumen abso lu ton  Weingeistes ist Krotonol liauiig scbon bei 
gewdbnlicber Temperatur, jedenfalls aber beim Erwiirmen yiillig loslich. Das spec. Gew. 
ist bei 15° C. nacli Brit. Germ. U-St. =  0,940 bis 0,960, nacb Austr. =  0,940 bis 0,950, 
also bober ais dasjenige anderer fctter Ocle, von denen sieli in dieser Beziebung nur 
Ricinusol und Leiniil dcm Krotonol nahern. Krotonol erstarrt bei etwa — 16° C. Jod- 
z a b l =  90 bis 100.

Sciner ebem iseben Z usam m ensetzung  nacb ist das Krotonol ein Gemenge der 
Glyceride der Stearinsaure, Palmitinsaure, Myristinsaure, Lanrinsiiure, Oenanthylsaure), 
Capronsaure, Valeriansaure, Buttersfture, Krotonolsaure (Krotonolemsiture), Tiglinsślure. 
Ausserdem entbalt es wechselnde Mengen fre ie  S au r en, unter ihnen (etwa 4 Proc.) freie 
Krotonolsaure (Krotonol) nach Si eg cl O10H18O3.

Die K ro to n o lsau re  oder das „Krotonol11, welehem bisher die blasenziebenden Eigen- 
sebaften des Krotoniils zugeschrieben wurden, ist nacb Dunstan und Frl. Boolb ein Ge- 
miseb von meist unwirksamen Fettsauren mit einem Harz (Krotonbarz).

K ro to n b a rz  C^HjgOi, fast unloslich in Wasser und Benzin, leicht loslicb in Alkohol, 
Aetber und Cbloroform. Schmelzpunkt 90° C. Es ist kcin Glycerid, sondern yoraussicbtlicb 
ein Lakton oder komplicirtes Anbydrid.

F r ttfu n g .  1) Von Wicbtigkeit ist die Feststellung des specifischeu  G ew iehtes, 
weil das des Krotonoles hoher ist ais dasjenige aller anderen fetten Oele mit Ausnabme 
des Ricinusoles. 2) Ferner ist wicbtig die L o s lic h k e it in dem doppelten Volumen 
absolutem  W ein g e is t, obgleicb das Krotonol die Aufliislicbkeit etwa beigemengter fremder 
Oele, welche an sich in absolutem Weingeiste niebt in gleichem Maasse liislicb sind, be- 
giinstigt, und namentlieb Ricinusol ein gleicbes Verhalten gegen absoluten Weingeist zeigt.
3) Von Wicbtigkeit ist endlich der Ausfall der E la id in p ro b e , bei welcber reines Krotonol 
tagelang lłiissig und hellfarbig bleibt, wakrend ein mit nichttrocknenden Oelen yersetztes 
Krotonol innerbalb eines Tages tbeilweise fest wird oder kdrnige Antheile absebeidet:

2 Raumtbeile Krotonol, nacb Zusatz von 1 Raumtheile rauchender Salpetersaure 
und 1 Raumtheil Wasser kriiftig geschuttelt, diirfen nach 1—2 Tagen weder ganz, nocb 
tbeilweise erstarren.



A u fb e w a h r u n y .  Weil das Krotonol aus der Luft leiclit Sauerstoif aufnimmt, 
wobei cs sieli verandert iind verdickt, auch melir freie Krotonolsiiure abspaltet, so bewahre 
man es v o rs ic litig  nebcu andereii starkwirkenden Substanzen in kleinen, lrioglielist ganz 
gefullten und gut gesebłossenen Gefassen vor T a g e s lie h t g e sc h iitz t  auf.

A n w e n d u n y .  Auf die Haut gebracht, erzcugt Krotonol Brennen, dann Rdtliung, 
schliesslieb einen pustulosen Ausseblag. Man benutzt es daher a u sse r lic h  zu ableitenden 
Einreibungen. In n e r lic b  wirkt es in Gaben von x/4 bis 1 Tropfen drastisch abfiibrend. 
Man giebt es daher ais Laxans, wenn alle Mittel im Stiehe lassen. Die Wirkung tritt 
ungemein schnell ein. Krotonol darli nur gegen arztliclie Yerordnung abgegeben werden.

H b ch stg ab en : pro cłosi 0,05 g, pro die 0,1 g (Austr. Germ. Helv.).
Rp. Olei Crotonis gtt. I  Rp. Olei Crotonis gtt. II

Saecbari Lactis 3,0. Olei Ricini 60,0.
Divide in  part. 3. 2stdi. 1 Pulv. 2stlindl. 1 Essloffel.

Die Beseitigung von Muttermalen geschioht nach Dr. S i g l e r  durch dreimalige An
wendung von Krotonol nach Art des Lebensweckers (s. unter Euphorbium).

B ac illi Olei C rotonis L im o u s in . 
K r o t o n s t i f  te . C r a y o n s  i\ 1’h u i l e  d e  

C r o to n .
Rp. Olei Cacao

Cerae flavae aa. 5,0 
Olei Crotonis 10,0.

Man form t Stifte von 8—9 mm  Dicke.
C h ar ta  op ispnstica .

P a p i e r  ć p i s p a s t i q u e  (Dieterich). 
a. s t i i r k e r e s .

Rp. Cerae flavae 50,0
Terebin th inae 25,0 
Olei Crotonis 25,0. 
b. s c li w lich  e r  es.

Rp. Cerae albae 50,0
Terebinthinae 35,0 
Olei Crotonis 15,0.

Die geschmolzene und erkaltende Mnsse w ird m it 
einem  Pinsel auf geleimtes, unsatin irtes Schreib- 
papier gestrieben.

Clysnia an tidyso iite ricum  K o n o p l e f f .
Rp. Olei Crotonis 0,05 (0,1—0,2).

Olei 01ivarum 30,0
G um m i arabici 15,0
Aquae destillatae 120,0
E x tracti Hyoscyami 0,1 (0,2—0,3).

D. S. Zum  K lystier.
C olłodium  c ro to n a tu m . 

K r o t o n O l - K o l l o d i u m .
Rp. Olei Crotonis 2,5 

Collodii elastici 7,5.
Zur Iteizung der H a u t u nd  Erzeugung von Pusteln. 

C olłodium  T ig lii (Nat. form.).
Rp. Olei Crotonis 1,0 

Collodii (U-St) 9,0.
E laeosaccharum  C ro ton is .

Rp. Elaeosaccbari Cinnamomi 10,0 
Olei Crotonis gtt. II.

Em ’ ro ea tio  T ig lii  jo d a ta .
N ew-Y orker Formel.

Rp. Olei Crotonis 1 vol.
A etberis 2 „
Tincturae Jodi comp. 5 r

E m u ls io  n ii t id y n e n te r ic a  K o n o p l e f f .
Rp. Olei Crotonis 0,1 (—0,15)

Olei Amygdalarum 20,0
Gum m i arabiei 10,0
Aquae M entbae piperit. 160,0 
Aquae Lauroeerasi 5,0 (—10,0)
S irupi Am ygdalarum  40,0.

Stlindl, 1 Essloffel, K indern 1 Tbeeloffel.

L in i in en tum contra calv itiem  Hochstetter.
Rp. Olei Am ygdalarum  16,0 

Olei Crotonis 0,5.

L in im en tum  C rotonis.
L i n i m e n t  o f  C r o to n  O il  (Brit.).

Rp. Olei Crotonis 20 cem 
Olei Cajeputi 70 cem 
Spiritus (90 °/0) 70 cem.

L in im en tum  T ig lii  (Nat. form.).
Olei Crotonis 12 cem
Olei Cajeputi 44 cem

Rp. Spiritus (94 Vol. Proc.) 44 cem.

L in im en tu m  T ig lii  com positum  (Nat. form.), 
Rp. Olei T erebinthinae 

Olei Sassafras 
Olei Crotonis aa 20 cem 
Olei 01ivarum 40 cem.

M ix tu ra  a n tis p a s tic a .
ItlLLIET e t BaRTHEZ.

Rp. Olei Crotonis 0,1
Saecbari albi 10,0
Gummi arabici 
Tincturae Cardamomi aa 2,0 
Aquae destillatae 60,0.

M ebrmals tilglieb 1 Tbeeloffel, bei G ebirnhautent- 
zCmdung.

O leum  C ro ton is  a rg łl la tu m .
Rp. Olei Crotonis 1,0 

Argillae purae 9,0.
D ient in  der pharm . Receptur zum genaueu Ab- 

■wiigen k leiner M engen Krotonbl. N ur kurze 
Zeit baltbar.

Oleum R ic in i a rte llc ia le .
Pb. paup.

Rp. Olei Crotonis gtt. I 
Olei Papaveris 30,0.

P ilu lae  an t l iy drop i cae S e l w i n .
Rp. Olei Crotonis

Bulbi Seillae pulv. aa 0,25
Ammoniaci 0,5
llbizom atis Z ingiberis 1,0
E xtracti Coloeyntbidis comp. 2,5.

Zu 20 Pillen. 3maJ woclientlicb 1—3 Pillen.

P ilu lae  h y d r a g o g a e  Sc h l e s ik r . 

ltp. Olei Crotonis 0,1 (gtt. II I)
E x tracti Coloeyntbidis 
G utti aa 0,5
ltad ie is Altbaeae q. s.

Zu 8 Pillen. M orgens 1 Pilic.



Sapo Crotonis.
Ans Krotonol wie Sapo medicatus z u bereiten. 

Dosis 0,1—015—0,2.

Tincturu Crotonis.
lip. Seminis Crotonis p«lv. 10,0 

Spiritus 100,0 .
Man d igerirt einen Tag und filtrirt.

Y c t .  O leu m  a c re  G ć n is a u .
lip . Olei Crotonis 4,0

Olei Cantharidum  (Gall.) 20,0 
Olei Terebinthinae 20,0
Olei Iiapae G0,0
Olei Alkannae q. s.

Yct. Pilnlu laxativa fortior.
Rp. Aloes pulverat. 20,0 

Olei Crotonis gtt. V III 
Saponis viridis 5,0.

Zu einer Pille fu r Pferde. Auf einm al zu geben, 
wenn Aloe allein nielit wirkt.

Malelizol des Pfarrers K n e ip p : 1 Th. KrotonOl, 6 Th. Matidelól.
III. Croton Pavana Hamilton, heimisch in Indien, liefert Samen, die etwas 

kleiner und dunkler sind ais die yorigen, aber noch heftiger wirken; ebenso werden die 
Samen von Croton oblongifolius Roxb. (Kowli seeds) benutzt.

IV. Croton lacciferus L. in Ostiudien, Ceylon und Cochinehina liefert Scliellack 
(vergl. dort).

V. Croton salutaris Casar., Croton Paulinianus Muli. Arg., beide in 
Brasilien, Croton Draco Schlechtendal in Mesiko, Croton hibiscifolius Kth. in
Neu-Granada und andere Arten liefern D rach en b lu t.

VI. Croton phebalioides R. Br. in Neu-Sudwales, Croton flavens L. in
Westindien, liefern der C asca rilla  ahnlicke Rinden. Die jungen Triebe der letztgenanntcn 
Art var. b a lsam ife ru s  werden wie Insektenpulyer benutzt, solleu aber wirkungslos seim

VII. Croton Malambo Karst. im nordlicken Siidamerika liefert die jetzt obsolote 
M alam borinde. Eine damit identisohe oder ganz nahe verwandte Bindę ist ais fa lsche 
C h in a rin d e  yorgekommen.

VIII. Croton corymbosus Engelm. in Tcxas. Die bliihenden Zweigspitzen
werden ais Tliee benutzt.

Cubebae.

Cubebae (Germ.). Fructus Cubebae (Austr. Brit. Helv.). Cubebn (U-St.). Iiaccae 
Cubebae. Fi per eaudatuin. Kubeben. Kubebenpfeffer. Stielpfeiler. Seliwanz- 
pfeffer. Schwindelkorner.l) — Cubebe. lłoivre a queue (Gall.). — Cubebs. Die
Friichte des Piper Cubeba L. fil. Familio der Piperaceae, heimisch auf ,Tava, viel- 
leicht aueh auf Sumatra und Borneo; kultiyirt auf den Antillen, in Malakka und yiclleidit 
in Sierra-Leone.

lie sch re ib u n g . Man sammelt die Kubeben vor der Reife, sie sind dann kuglig, 
von etwa 5 mm Durchmesser, sehr wenig zugespitzt, am Grunde in einen bis 1 cm 
messenden Fortsatz ausgezogen, aussen durch das Trocknen runzelig, grau, graubraun oder 
sckwftrzlich. Die Sohale ist etwa 0,5 mm dick, sie umschliesst den nicht yijllig entwickelten, 
geschrumpften, nur an der Basis angewachsenen Samen. Ist der Same gut entwiekelt, 
so erkennt man im Langsseknitt das maelitige Perisperm und im oberen Tlieil das kleine 
Endosperrn mit dem wenig differenzirten Embryo. (Fig. 230.)

Der Quersehnitt durch die Fruchtschale lasst in den der Epidermis zunaclist ge- 
egenen Zelllagen zahlreiche Steinzellen erkonnen, die eine zusammenhangende Schicht 
bilden. Im Parenchym sind zahlreiche Zellen zu etwas yeigrosserten Oelzellen geworden, 
dereń Inlialt, infolge des Gehaltes an Oubebin mit koncentrirter Scliwefelsaure schiin rotli 
wird. Die yorletzte Zellschicht der Fruchtschale ist ebenfalls in meist etwas radial ge-

l) Unter diesem Mamon aueh die F ru c tu s  C o ria n d ri, die w eissen  Senfsam en 
und dio giftigen K okk elsk ó rn er



streckte, stark yerdickte, grosse Steinzellen umgewandelt (Fig. 229). Die dann folgende Samen- 
schale besteht ans zwei stark zusammengefallenen Zellsckickten. Im Perisperm ebenfalls reieh- 
lich Sekrotzellcn, dereń Inkalt mit Schwefelsaure roth wird, im Parenchym Starkę in 
grossen, aus sebr zahlreicben 
Theilkorncben zusammengesetz- 
ten Kornern. Gerueb aroma- 
tiseh, Gescbmack scharfaroma- 
tisch, bitterlieb.

JScstandtheile . 10 bis 
18 Proe. d th e r is c h e s  Oel 
(vergl. unten), etwa 2,5 Proc.
Oubebin C10H10O3, feine weisse 
Nadeln, die bei 125° C. schmcl- 
zen, in kaltem Wasser fast 
unloslicli, in heissem wenig 
liislich, in 76 Th. absol. Alko
hol loslieh, in 26,6 Th. Aether 
iBslich, ferner loslieh in Essig- 
siiure, Chloroform, fluchtigen 
und fetten Oelen. Wird mit 
ltone. Schwefelsaure und Plios- 
phorsaureanhydrid roth. Fer- 
ner etwa 1,7 Proc. K ubeben- 
sfture C13HuO, bildet eine 
amorphe, bei 56° C. schmelzende 
Masse, von schwach saurer 
Reaktion, unloslicb in Wasser, 
liislich in Weingeist, Aether,
Chloroform, Ammoniak und 
Kalilauge. Wird ebenfalls mit 
koncentrirter Schwefelsaure 
roth. Asche 5,45—8,12 Proc.,
<lavon in Salzsaure unloslicb
0,09—0,39 Proc. Die Asche ist griłnlich, sie enthalt M angan.
Proc. Extrakt.

Fig. 229.
Q uersclm itt durch die Fruehtschale der Cubobe. 180 nml vergr.

Die Kubeben geben 20

JPriifung etc. Die den Kubeben reichlich beigemengten Bruchstficke der Frucht- 
spindel sind vor der Venvendung zu entfernen. — Da hiiufig 
Frtichte von abweichender Beschaffenheit im Handel vorkommen, 
so sollen nur solche verwendet werden, die der obigen Beschrei- 
bung genau entsprechen und die mit koncentrirter Schwefelsaure 
schon roth werden, wobei aber darauf aufmerksam gemacht werden 
muss, dass auch Friichte von vollig normalem Ban vorkommen, 
die die Rothfarbung mit. Schwefelsaure nicht geben. Man bezeich- 
net sie in Java ais „Kinoe K a to e n tja r" , im Gegensatz zu den mit 
Schwefelsaure roth werdenden, die „Rino e b ad ak “ heissen. Man muss 
also auch bei vollig normal gebauten Fruehten die Schwefelsiiure- 
probe machen. Zu diesem Zweck zerreibt man einige Friichte im 
Mdrser und ubergiesst mit koncentrirter Schwefelsaure. Ganz bc- 
sonders ist diese Priifuug auch fur das Pulver anzurathen. Gerade 
hu letzteren Fali giebt natiirlich die Eeaktion nur dariiber Auf- 
schluss, dass das Pulver echte Kubeben enthalt, nicht daruber, ob es mit andern Friich - 
ten vermengt ist. Wenn solche Vermengungen aus Piperaceenfriichten bestchen, so dtirften 
sie durch das Mikroskop kaum nachzuweisen sein, wenn es dagegen Friichte aus anderen

XCig. 280.
Cubebe im  Langsschnitt. 

15 mai vergr.



Familien sind, so ist der Nachweis durch. in solchen vorkommeude abweiehende Zellformen 
ermoglicht. la  Pulver aus eclitea Kubeben diirfen keiae andcren verholzten Zellen vor- 
kommen, ais die Steinzellen der ausseren und innerea Steinzellenscliicht, die Gefitsse and 
denselbea vorgelagerte sparliche Fasern.

V erfd lseh u n g en  u n d  Y erw echslungen . Die folgende Uebereicht giebt die 
echte Drogę und die in den letzten Jahren unter den Kubeben oder an ihrer Stelle vor- 
gekoinmenen fremden Fruehte.

A . F ip eraceen friich te .
I. Pipeniceenfruclite mit stielartigem Fortsatz.

A. A eussere und in n ere  S te in zo llen sch ic lit y o rh an d en , ausserdem  zer-
s tre u te  S k le ro se  im P aren ch y m  des P e ric a rp s .

Piper ribesioides Wallioii.
B. A eussero und in n ere  S te in z e lle n sc liic h t y o rhandon , w o ite re  S k le 

rose fehlt.
a. Steinzellen der inneren Schicht radial gestreckt.

Piper Cubeba L. fil.
x Rinoe Katoentjar, mit Schwefelsaure roth. 

xx Itinoe badak, mit Schwefelsaure nicht roth.
b. Steinzellen der inneren Schicht isodiametrisch.

Piper crassipes K orthals.
c. Steinzellen der inneren Schicht hufeisenformig yerdickt.

Piper d court peclicelle.
O. N ur eine iiussere S te in z e lle n sc liic h t vorhanden .

a. Steinzellen nicht radial gestreckt. Frucht mit Fortsatz bis 3 cm lang.
Piper mollissimum Blume (Keboe-Kubeben, Karbauw-Beercn).

b. Steinzellen radial gestreckt. Friichte viel kleinor.
Piper venosum D. O. Mit Schwefelsaure roth.

D. Im  P e ric a rp  iiborliaupit keine S te in ze llen .
a. Afrikanische Arten.

1) Frucht 5—(j min, Fortsatz ebenso lang.
x Mit Schwefelsaure roth.

Piper Clusii D. O. 
xx Mit Schwefelsaure nicht roth.

Piper yuineense Schcm.
2) Fruclit bis 4 mm lang, Fortsatz bis 6 mm lang.

Piper borbonense D. 0. (Cubebo du pays.)
b. Indisehe Arten. Mit Schwefelsaure sammtlich nicht roth.

1) Fortsatz viel kurzer ais die Frucht.
Piper caninuni Bl. var .

2) Fortsatz so lang wie die Frucht oder langer.
x Stiel flach.

o Piper Lowong B l u m e . Sekretzellen mit Schwefelsaure blaugriin 
werdend.

oo C ey lon-P feffer. Sekretzellen mit Schwefelsaure hoohgelb. 
xx Fortsatz nicht flach, hochstens runzelig.

Piper caninum Blume, Piper phyllostictum D. 0.
II. Piperaceenfriiclite ohne stielartigen Fortsatz.

A. A eussere  und  innore S to in zo llen so h ich t vorhanden .
1) Piper nigrum L. Mit Schwefelsaure roth. Zellen der ausseren Schicht radial 

gestreckt.
2) Cubebe de Jawa sauvage. Zellen der iiussoren Schicht nicht radial gestreckt.

B. N u r eine iiussere S te in z e lle n sc liic h t vorhanden .
Dangdang boeroeng.

C. A eussere und in n ere  S te in z e lle n sc liic h t fehlt.
K ubeben  von B angil. Mit Schwefelsaure zuerst roth, dann braun.

F riich te  a u s  a n d e re n  F a m ilie n .
1) Xanthoxylum Badrunga Wall. (K utacoae.) F a lsch e  K ubeben  von Ma- 

dura. Kuglige, zwoiklappig aufspringende Frucht mit einem scliwarzen Samoa, der am 
langen Funiculus hangen bleibt.



2) Briclelia tomentosa B lum e . (E uphorb iacoae.) Frucht etwa 6 mm gross, von 
der Seito zusammengedriickt und eingesehniirt, zweifiicherig, zweisamig.

3) Tetranthera citrata N e e s . (L au raeeae .) Kuglig, bis 0 mm gross, oben zu- 
gespitzt, dunkelbraun, einfacherig, einsamig, Embryo mit dicken Cotylcdonon. Im Pericarp 
Palissaden mit wellig gekriimmteu Wanden.

4) Daphnidium Cubeba N ee s . (L au raeeae .) Wie vorige, aber Palissaden mit 
nielit gekriimmten Wanden, Krystalle enthaltend.

5) Pericampylus incanus Miees. (M enisperm aceae .)  Scheibenformig flach, am 
Bando wulstig aufgetrieben und gerippt.

6) Rhamnus spec. Frucht 3—4facherig mit ebensoviel Steinlcernen.
7) Xylopia frutescens Gaertner (A nonaceae), in Brasilien und Guyana. lłacherig, 

mit 2 glanzend schwarzen oder braunon Samon mit weissom Arillus. Endosperm ruminat.
8) Ilelicteres hirsuta Bl. (S te rc u lia c e a e )  und Greioia tomentosa (T iliaceae ). 

Beido nicht nilher bekannt. Yergl. Genaueres: Arch. d. Ph. 189fi p. 204, 1898 p. 172.
A u fb e w a liru n g .  In Blech- oder Glasgefasscn, das Pulver in diebt yerschlossenen 

Hafenglasern an einem trockenen Orte und, wegen seiner Neigung zum Yerbarzen, in niebt 
zu grosser Menge.

JPu lveru n g . Kubeben lassen sieh ihres bohen Oel- und Harzgehaltes wegen schwer 
l>ulvern, da sie die Maschen der Siebe verstopfen. Man trocknet sie eutweder kiirzere Zeit 
bei biichstens 25 °C. (Gall.), und yerwandelt sie in ein mittelfeines Pulvor; oder man lasst 
sie einige Wochen im Kalt-Trockenschrank (S. 546) liegen und verlegt die Arbeit des 
Pulverns in die kalte Jabreszeit, in welchem Falle sie verhaltnissmassig gut von statten 
geht. Aus 100 Tb. lufttrockenen Kubeben crlialt man etwa 94 Th. mittelleines Pulver.

A n w e n d u n g .  Bei Gonorrhoe ais Pulver zu 1,0 bis 10,0 steigeud, 3 mai tiiglieb 
in Oblaten, Latwerge, Pillen, Bissen oder Tabletten, liaufig zueammen mit Copaiya- 
balsam. Vom atherischen Oel befreit ais C ubebae p ra e p a ra ta e  s. to s tae . Unzer- 
kleinert bei Kopfsobmerz (daher „SebwindelkOrner"). In Deutschland sind Kubeben dem 
freien Vei'kehr entzogen.

Extractum  Cubebarum s. Cubebae (Austr. Gall. Gorm. Holv.). E x tr. C ubebae 
aetberoum . O leo rosina  C ubebae (U-St.). — K u b eb o n ex trak t, E x tr a i t  (oleo- 
resinoux) de cubbbe. — O loorosin  of Oubeb. Gorm.: 2 Tb. Kubeben (Sieb IV) 
ziebt man je 3 Tage mit 6, dann 4 Th. ein er Mischung aus Aother und Weingeist aa aus 
und dampft zum diinnen Extrakt ein. — H elv. U -St.: Kubeben (V) werden im Perko- 
lator mit Aother orscbOpft, die Ausziige, von denon man den Aetlier abdostillirt, zum 
diinnen Extrakt yordunstot. — A ustr.: Aus gepulvorten Kubeben und einem Gomisoh von 
Aetlier und Weingeist aa durch Vordrbngung und Eindampfen wie yoriges. — Gall.: 1 Th. 
Kubebenpulver wird im Verdrangungswege zuerst mit 2 Th. Aetlier (Spec. Gow. 0,724), 
dann mit 2 Th. Woingeist (95 proc.) erschopft, die Ausziige nach Abdestilliren des Lcisungs- 
mittels eingedampft und miteinander gomischt. — Ausboute 17 — 20 Proc. Dunkelbraun, 
in Wasser unl&slich. Vor der Abgabo umzuschutteln (Germ. Helv. Austr.) oder (U-St.) 
okno Bodensatz zu verabfolgen. Ist das Extrakt in wasserigen Mixturen verordnot, so 
muss es zuvor emulgirt werden; auf 1 Th. Extrakt nimmt man 2 Th. arabisches Gummi 
und 3 Th. Wasser.

A n w e n d u n g .  0,5—2,0 mehrmals taglich in Latwergen, Pillen oder Gallertkapseln, 
in lotztersr Form liiiulig mit Oopaivabalsam gemischt.

Dio Kubebenextrakto des Handels verdankon ilire bisweilon lebliaft g rune  Farbo 
meistens einem geringon Kupfcrgohalte; man wcist densolben nach dem Einascliern in be- 
kannter Woise nach.

Kxtracilim Cubelmo iluidum (U-St.). Aus 1000 g Kubebenpulver (No. 60) und 
Weingeist (91 proc.) im Verdrangungswege zu boreiten. Man bofeuchtot mit 200 ccm, 
fangt die ersten 900 ccm besondors auf und stellt 1. a. 1000 ccm Fluidextrakt her.

Extractum  Cubebarum spirituosiiin stollt man durch Ausziohon von 1 Th. Ku- 
bebonpulver mit 0, dann nochmals mit 2 Th. yerdiinntem Weingeist und Eindampfen zum 
woiclien Extrakt dar. Ausboute 18—20 Proc. Durch Eindampfen auf das Gewicht der 
verwondeten Kubeben erhillt man das Extract. Cubebarum alcoholicum Pucho.

T inctura Cubebae. B rit. U -S t.: Aus 200 g Kubobonpulver (No. 30) und q. s. 
Woingeist (90 proc.) sammelt man im Verdrangungswogo 1000 ccm Tinktur. — Gall.: 
1 Th. Kubebenpulver,. 5 Th. Weingeist (80 proc.). 10 Tage maceriren.



Boli a n tig o n o rrh o ic i.
Ilp. 1. Balsami Copaivae

2. Cerae flavae- liii 10,0
3. Cubebarum pulv. 50,0.

Boi gelinder WUrmo misek t  m an und form t 100 
Boli.

liijcc tio  cubebim i W i l l . 
lip . Infusi Cubebarum (30,00) 500,0 

E xtracti Bclladormae 0,5.
Gegen Leukorrlioc und Gonorrhoe.

P ilu lae  cubebinao H a u s s m a n n .
Bp. Extraoti Cubebarum 4,0 

Gum mi arabici 2,0
Magnesii carboniei 6,0 
Aquae destill. q. s.

Man form t 100 Pillen. 3mal tfiglick 10 Stuck.
P u lyores cubeb in i L a n g l e b k r t .
Ilp. Cubebarum pulv. 75,0 

N atrii biearbonici 5,0.
Divido in  part. 40.

Pulvin Ciibebaruiii com positiis Bicyran.
Ilp. Cubebarum pulv. 20,0 

Radicis Belladonnae 
Camphorao tritae aa 1,0.

Divido in part. 10.

T ab u le tta e  Cubobao.
Ilp. Cubebarum pulver. 10,0 

Magnesiae ustae 1,0
Zu 10 Tabletten. M it M agnesia usta ssu bcstrcuen. 

T ragom ata  cubcb ina.
T r o c k i ś c i  c u b e b i n i .  C o p a h i n c  M ege .

D r a g 6 e s d e  c o p a h u  e t c u b e b i n e  L abelonyic.

Bp. Extracti Cubebarum
Balsami Copaivac aii 100,0 
Yitella ovorum No. 3. 
lladicis Liquiritiae pulv. q. s.

Man forint langlichc Pillen von 0,75 g, troeknet 
und uber/.ieht m it Zucker.

Trockiści Cubebao (U-St.) 
T r o c l ie s  o f  C u b e b .

Oleoresinae Cubebae 4,0
Olei Sassafras 1 ccm
E xtracti Liquirltiao pulv. 25,0
Gummi arabici pulv. 12,0
Sirupi tolutani q. s.

Man form t 100 Pastillen.

lieize fiir rolio Tabakbliitter. Je G0,0 Kubeben, Storax, Zimmt, Salpeter, 35,0 
Kaskarilla, 50,0 Honig, 125,0 Branntwein, 5 1 łtosenwasser. Ausreichond fiir 40'—50 kg.

Cnbebae compositae. T ab lo lds von B u b k o u g h s , W e l l c o m e  & Co. entbalten 
jcde 0,016 Kubebenoxlrakt, 0,032 Chlorammonium, 0,016 Glycyrrhizin.

Oleum Cubebae (Brit. U-St.). Kubebenol. Essence de Cubebc. Oil of Cnbebs.
Bas aus den zerkleinerten Kubeben in einer Ausbente von 10—18 Proc. gewonnene 

atherische Oel ist ein etwas dickfliissiges, farbloses oder hellgrunes bis blaugrunes Liąuidum. 
Es besitzt den ebarakteristischen Gerucb der Kubeben und einen warmen, kamphorartigen, 
zuletzt kratzonden Geschmaclt. Spec. Gew. 0,915—0,930 (Brit.) (ca. 0,920 U-St.). Drclmngs- 
winkel im 100 mm-Bohr — 25 bis — 40°. Die Loslichkeit in 90 proc. Alkohol ist ver- 
schieden, manche Oele losen sich in gleichen Thcilen, bei anderen sind 10 Theile dieses 
LSsungsmittels erforderlicb. Deshalb ist die Anforderung der U-St., nacb der das Oel sieli 
in gleichen Theilen losen soli, ais zu weitgehend zu bezeichnen.

Bas Oel besteht fast nur aus Kohlonwasserstoffon. Es enthalt wenig eines von 
158—168° siedenden Terpons (Pinen oder Camphen?), ferner Uipenten, C,0H10, Cadinen, 
C15H21, und ein zweites noch niebt nabór untersucbtes Sesquiterpen. In alten Ocień ist 
Kubebenkampher, ein Sesquiterpenhydrat der Formel Clr>H.,()0 , gefunden worden.

Cucumis.
Gattung der Cncurbitaeae — Cueurbiteae — Cucumerinae.
I. Cucumis sativus L. Gurke. — Concombre. — Cucumber. Walirscheinlich 

in Ostindicn heimisch, seit altor Zeit durch die Kultur verbreitet.
JBestandtheile  d e r  Frucht naoh K o e n ig : Wasser 95,20 Proc., Stickstoffsubstanz 

1,18 Proc., Fctt 0,09 Proc., Zucker 0,96 Proc., sonstige stickstofffreie Bestandtheile 1,85 Proc., 
Holzfaser 0,78 Proc., Asclio 0,44 Proc., Phosphorsaure 0,094 Proc., Schwefel, organisch ge- 
bunden 0,005 Proc.

A n w e n d u n g .  Uie Samen fanden und iindon wolil noch Verwendung zu Emulsionen. 
Gall. hat Fruit et senience de Concombre.

II. Cucumis Melo L. Melone. — Melon. — Melon. Ebęnfalls walirscheinlich 
in Ostindien heimisch und seit langer Zeit in Kultur.



J iesta n d th e ile  d er  F ru ch t, nach K o en ig : Wasscr 90,38 Proc., Stickstoffsubstanz
1,00 Proc., Fett 0,32 Proc., Zucker 2,13 Proc., sonstige stickstofffreie Stoffc 4,40 Proc., 
Holzfaser 1,09 Proc., Asche 0,68 Proc., Phosphorsaure 0,113 Proc., Sckwefel, organisch ge- 
bunden 0,009 Proc.

Die W u rze l  wirkt in Dosen von 25 g brechenerregend, das wirksame Princip 
heisst: M elonen -E m etin , es ist wenig bekannt.

III. Cucumis myriocarpus Naud., heimisch in Siidafrika. Die Frucht wirkt 
purgircnd mul brechenerregend, das wirksame Princip ist ein glukosidischer Bitterstoff, 
M yriocarpin .

IV. Cucumis utilissimus Roxb., heimisch in Yorderindieri, enthalt im Pericarp 
ein eiweisslosendes Ferment, das in alkalischer Losung am besten wirkt.

V. Cucumis Citrullus Ser., heimisch in Siidafrika. Die Wurzel soli blasen- 
ziekend wirken.

Gurken-CoM-Crcain (nach A sk in so n ). 434,0 frischon Gurkensaft erwarmt man auf 
etwa 65° O., filtrirt und misoht zu einer Salbe aus jo 28,0 Walrat und Wacbs, 450,0 
Mandolol, 6Ó,0 Gurkenessenz.

G urkoniiiilch .
L a i t  d e  e o n c o m b r e .

Rp. 1. Cetacei
2. Cerao albae
3. Saponis m edieati
4. Olei 01ivarum Sa 10,0
5. Glycerini 50,0
6. Amygdalar. dnie. 100,0
7. Aquae 360,0

8. Sueci Cucumerla recent. 500,0
9. Spiritus 250,0.

M an schm ilzt 1—4, riilirt sorgfaltig die durclige- 
aeilite Em ulaion aus 6—7 und zuletzt 5,8 und 
9 hinzu. — Einen E rsatz  flir diese Zubcreitung 
b ildet eine parfum irte M iscluing aus je 25,0 
Scifonspiritus und E enzoetinktur, 60,0 Glycerm 
und 850,0 Rosenwasser, worin man je 20,0 Borax 
und N atrium acetat gelost bat.

Cueurbita.

Gattung der Cucurhitaeeae — Cucurbiteae — Cucurbitinae.
I. Cueurbita Pepo L. Heimisch wahrscheiulich in Amerika, dureh die Kultur 

weit verbreitet.
J ie s ta n d th e ile  des F ru c h tf le isc lio s  nach K o e n ig : Wasser 90,32 Proc., Stickstoff

substanz 1,10 Proc., Fett 0,13 Proc., Zucker 1,34 Proc., sonstige stickstofffreie Stoffe 
5,16 Proc., Holzfaser 1,22 Proc., Asehe 0,73 Proc., Phosphorsaure 0,097 Proc., Schwefel, 
organisch gebunden 0,02 Proc. Im Fruchtfleisch ist C aro tin  entlialten.

A rzn e ilie h e  Y erw e n d u n g  finden die Samen, Semen Cueurbita©. Semen Pe- 
pouis. Pepo (D-St.). —- Kurbissainen. Kttrbiskerne oder -Kbrner. — Oralne o u 
pepin de courge. Semence de Calebasse d’Enrope, de Gourde on Coujourde (Gall.). 
Pepin de citrouille. — Pumpkin Seed (U-St.). Oourd-Seed.

H eschre ibung . Die Samen sind platt, oval, gegen das eine (Funiculits-) Endo deut- 
lich ausgezogen, mit einem aufgetriebenen Kande yersehen, bis 2 cm lang, 1 cm breit, 
0,3 cm dick. Ohno Niilirgewebe mit grossem Embryo mit platten Cotyledonen. Geschmack 
milde, olig.

J ie s ta n d th e ile . Aus den geschalten Samen gewinnt man durch Pressen 20 Proc. 
fe tte s  Oel, das zu den trocknenden Oelen gehort, aber frisch bercitet ais Speiseol ver- 
Wendet werden kann, durch Extraktion mit Aether gowinnt man nocli 15 Proc. Oel mehr.

Es hestcht aus P a lm itin , M y ris tin  und Ol ein. Ausserdem entlialten die Samen 
L euoin  und T yrosin . Asche 4,4 Proc.

A n w e n d u n g .  Dic Kiirbiskerne gelten seit langer Zeit ais Bandwurmmittel und 
‘la keinerlei Bestandtheil, dem man eine antkelmmtische Wirkung zuschreiben konnte, 
iu denselhen ermittelt ist, so nimmt man an, dass die unzweifelhafte Wirkung durch das 
Oel bedingt, eine mehr mechanische sei. Es sollen fiir einen Erwachsenen 100—200 ent- 
Schalte Korne nothig sein, 5—10 Stunden nach dem Einnehmen 1—2 Thceloffel RicinusBl.
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Es scheint, ais ob dio Samon baki ikro Wirksamkeit ombiisseu. Diejeuigeu von Cucur- 
b ita  m asim a Ducli. sollen dieselbe Wirksamkeit liaben. Die nach dom Abpressen des 
Oeles bleibenden „Oelkucheu1* entkaltcu 55,60 Proc. R o k p ro te in , 11,40 Proc. R o life tt 
und 8,00 Proc. stiekstofffreie E x .Irak tsto ffo ; man empfieklt sie ais „ K ra t t fu t te r " .

Kmu 1 sio tnoni 1 )HHOUT.
lip. Semiu. Cucurbit. decortic. 40,0 

Sacchari albi ' 30,0
E xtracti Filicis 5,0
Aquae dostillatao 150,0.

Man bercitct oino ISmulsion, dio n iclit durchgescilit 
wird. Auf Imał innerbalb cines Ta ges zu nclimon, 
hinterher 2 Loffel Ricinusol,

Kmulsio tn en ifu g a  Desnos.
lip. .Semiu. Cucurbit. dccort. 50.0 

Aquao destillatao 200,0
Si nip i A urantii cort. 50,0.

Bereitung und Auwendnng wio boi yorigom.
Aiititaenin. B an d w u rm m itte l der P h a rm a c ia  In te rn a tio n a le  S arem e 

Y acch ie ri ist eine Pastę aus 50,0 Kiirbissamon, 10,0 Zuckor, 10,0 Glycerin und etwas 
O rangenbliitl lenwasser.

Itandwuriuinittol naeli Dupont. 20,0—45,0 gesolialte Kiirbiskerno stosst man mit
25,0 Zucker zum Teig an und riihrfc 60,0 Milch darunter. — Morgens nuclitern, naeli zwoi 
Stunden etwas Iticinusol.

II. Cucurbita foetillissima H. B. K. In Amerika. Die selir bitter selmieckende 
Wurzel enthalt ein Alkaloid.

B asta  C ucurbitao  sem inuin.
C o n s e r v a  t a e A i f u g a .  K i i r b i s k e r n p a s t a .  

lip. 1. Scm inuni Cucurbitao 40,0
2. Saccliari 30,0
3. Aquno Iiosae 5,0.

Die Korne werden gescliiilt und m it 2—3 gleicli- 
miissig angestosson. Morgens auf eimnal, 10 
Minii ten spU ter 1 Ksslbffcl liicinusol. Bandwurm 
mittel.

Cumarinum.

Cumarinum. Kumarin. Cuinnrsiiurennliydrid. Tonkobohiieiikampher. Cunia- 
rylige Siiure. Ortho-Oxyzi»imtsiiiireaiihydnd C9II(iO... Mol. (lew. =  140.

Diese in zahlreicheu duftenden Krautern etc. vorkommende Substanz ist in grosster 
Menge in don Toukobohnon entbalten und wird entweder aus diesen gewonnen odei' 
synthetiscb dargestellt.

D a rs te llu n y . 1) Aus Tonkobolinen. Man kocht zerkleinerto Toukoboknen zwoi 
bis dreimal hintereinander am Riiekflussldililer liingere Zcit mit 80 proc. Alkohol aus. Die 
Ausziige werden yereinigt und filtrirt. Alsdaim destillirt man von ilmen den Weingeist 
ab, yermischt den hinterbleibenden TUickstand mit dcm 3—4fachen Volumen lieissen 
Wassers, erbitzt nocbmals bis fast zum Sieden und filtrirt im Dampftrichtcr durch ein 
mit Wasser angefeuchtetes Pilter, welches das ausgeschiedenc Fctt zuruekkiilt. Deim Er- 
kalten sebeidet sieh das Kumarin in Krystallen aus. 2) Synthetiscb. erlialt man das Kumarin 
durch Erhitzen yon Natrium-Salicylaldebyd mit Essigsiiureanhydrid und 4 Th. wasserfreiem 
Katriumacetat bis zum schwaćhen Sieden. Die nach dom Erkaltcn krystallinisch erstarrendc 
Masse wird mit Wasser versetzt. worani: sich ein Oel ausscheidet, welches neben Kumarin 
noch Acetyl - Orthocumarsaure enthalt. Man destillirt das Del, wobei sich dio Acetyl- 
Orthocumarsaure in Kumarin nmwandelt, und krystallisirt dieses aus siedeudem Wasser urn 
oder rciiiigt es durch Destillation im Wasserdampfstrome.

E ig en sc lia ften . Farblose gliinzendc Blattcken oder rhombische Saiilen von an- 
genehmem, eigenartigen Geruche und bitterem, gewiirzhaft hrennenden Geschmaeke, sehwer 
loslich in kaltem (1: 400), leichter dagegen (1 : 50) in siedendem Wasser, selir leieht loslich

0  qq in Alkohol und in Actker, auch in fliichtigen und in fetten Oelon.
| Kumarin schmilzt bei 67° C., sublimirt zicmlich leieht (schon in der 

Gil Wiirme des Wasserbades) und siedet unzersetzt. bei 291° G. Von konc. 
Cumaijsaureanhydrid Scliwefelsauro wird es schon in der Kalte langsam und obne Farlrang 

aufgelost; auehbeim Erwiirmen trittkaum  Farbung auf. Uebergicsst man 
es mit Natronlauge, so lost es sich in der Kiilte nur sebr langsam auf; beim Erwiirmen 
mit dieser schmilzt es zunaehst und lost sich alsdann unter selwach griinlicher Fiir-



bung anf. Ans der Losung wird durch Salzsauro das Kumarin wieder in farblosen Na- 
deln gefiillt.

P r u fu n g .  1) Es sei farblos uiid sckmelze bei C70 C. Dic meisten Verunreinigungen 
beeinflussen den Sclimelzpunkt, indem sic ihn kerabdriieken oder erhohen. Im Zweifelsfalle 
krystallisirt man eine kleine Menge urn mul sielit nuu, ob der Sclnnelzpunkt sieli ge&ndert 
bat. 2) Es yerbrenne, ohne einen Riickstand zu binterlassen. 3) Man kocht 0,1 g mit 
1 ccm Salzsiiure eine Minutę lang, uud fiigt zur klaren Losung 2 ccm KarboMurelOsung 
(1 ; 20), sowie otwas ftltrirte ChlorkalklBsung. Es soli kcine rotlie Farbung auftroten. 
Eine sol oho wiirde durch A c e ta n ilid  yorursacht werden und alsdann duroh Uebersilttigen 
mit Ammoniak in Indigoblau tlbergehen (Indophenol-Reaktion s. S. 4). Das Acetanilid 
ist das beliebteste Yerfalsehungsmittel fur Kumarin und ahnliehe Produkte. — I-Iandelt es 
sieli um eine B estim m ung  etwa yorhandenen Acetanilids, so orfolgt diese am zweck- 
massigsteu durch dic Bestimmung des Stickstoffes naeh K jis l d a h l  (s . Nitrogenium), yoraus- 
gesetzt, dass nieht nocb andere stickstoffhaltige Substanzen zugegen sind.

A nw end /ung . Das Kumarin ist ein schwach.es Desinficiens, wird aber arzneilicli 
weder iinsserlich noch innerlich angewendet. In Gaben von 2,0 g kann es Intoxikationen 
hervorru£en. Man benutzt es in der Parfiimerie, zum Desodoriren von Jodoform und ais 
Bestandthoil von Maibowlen-Essenzen an Stelle des Waldmeisters. Es besitzt etwa dio 
70fachc parfiimirende Kraft wie die Tonkoboknen.

T ren n u n g  des K u m arin s  von V an illin . Liogen alkoholische Losungon vor, 
so verdampft, man aus 25—100 ccm dcrselben unter Zufiigung von etwas Wasser don Al
kohol bei 80° O. Alsdann fiigt man zu der erkalteten Fliissigkeit vorsiclitig Bleiacetat, bis 
kein Niedcrscblag mehr entsteht, filtrirt ab und wascht den Ńiederschlag aus. Das Filtrat 
wird mit Aether sorgfaltig ausgeseliuttelt, woleher sowolil das Kumarin ais auch das Va- 
nillin aufnimmt. Alsdann schiittelt man dio atherischo Flussigkoit mit verdiinntem Am- 
moniak. Das Yanillin goht ais Ammoniakverbindung in dio wiisserige Schicht, das Ku- 
marin bleibt in der athorisohen Losung. Naeh Verdunstung des Aethors hinterbleibt das 
Kumarin und kann durch Bohandeln mit Ligroin gereinigt werden. Die ammoniakalische 
Wiisserige Schicht wird mit yerdiinnter Schwefelsiiuro angesauert und mit Aother sorg- 
fiiltig ausgesehuttelt. Das naeh dem Yordunston des Aethors hinterbleibende Vanillin kanr. 
gleichfalls durch Ligroin gereinigt werden.

Elneosaccliiiruni Cumarini.
Rp. Cumarini 1,0

Sacchari pulverati 909,0.
Auf 1 Flascho Moselwein se tz t m an fur W ald- 

m eis  torbo w io —  2 g dieser M ischung zu (D i e t e -  
KICII).

Essen li a  Asporulao a rto ilc ia lis .
M a iw o in e s s e n z .  W a 1 d m e i s to  r  e s s o n z. 

Itp. Cortieis C itri rocontis
Corticis Aurantii dulcis recentis aa  10,0 
Spiritus dilu ti 200,0
Cumarini 0,1,

Auf 1 Flasehe Moselwoin — 1/2 ThoclOffel voll.

Cuminum.
Gattung der Umbelllferae — Apioideae — Amniinenc — Carinae.
Einzige Art: Cuminutn Cytninum L., heimisch im iistlichen Mittelineergebiet his 

Turkestan und Aegypten, ijfter der Friichte wegen in Siideuropa gebaut.
Verwendung findet die Frucbt: Fructus Cumini (Erganzb.). Semen Ciunini 8. 

Pymini. Semen Caryi romani s. aegyptiaci. — Mutter- 
kiiinmeL Acgyptischer, riiinischer, welsclier, langer 
KnnnncL Hafer-, Kreuz-, Kronkiimmel. Pfefferkttm- 
niel. — Fruit de cumiu (Gall.). — Cumin Seed.

H esclireibung . Die beiden Theilfriichtchen hangen 
>n der Drogę meist nocli zusammen. Die Frucht ist lang- 
lich, 5—6 mm lang, oben vom Kelchrcst, dem Stempel- 
polster und Griffel gekront. Farbę braun, mit liellor ge-
farbten Rippen, und zwar in iedem Theilfruclitclien 5 faden- ... , , , ,,« . . .  1 J Big. 281. (iucrschm tt durch F ructus
tormige Haupt- und 4 breitere Nebcnrippcn. Die Rippen cum in i. 15 mai vergr.
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(besonders die Ncbenrippen) tragen reichlicb Borsten. In joder Nebenrippe ein nnd auf der 
Fugenflacbe zwei Oelstriemen (Kg. 231). Die Fruclitsokale lost sieli leicht voin Samen. Die 
Borsten entstehon aus einer Anzahl emporgewachsenorEpidermiszellen, sie sind oft yerzweigt 
\md erreioben 0,5 mm Liinge. In der an der Fugenfliiche befindlichen Parthie der Samen- 
baut wandeln sieh einige Zellen hiiufig zu porosen Steinzellen nm. Gerucb und Gesehmack 
aromatisch, nicbt sehr angenebm.

JSestandtheile. 8 Proc. fe t te s O e l, 2,5—4,0 Proc. a tb eriseJies Oet. Letzteres 
ist anfangs farblos, spat.er gelblich. Spec. Gew. 0,893—0,93. Drehung (100 mm-Robr) 
-f-4° bis -f- 8°. Es entbśilt C um inaldehyd (Cuminol) C10IIł2O, Cymol CI0H14 und 
ein T erp en  G10HJ0.

V erunre in iff'ungen . E ruc tu s  Cu mi ni sind mit reicbliehen Mengeu Pr uc tu s  
Conii yerunreinigt yorgekommen. Aueb hier ist Coninm begleitet von den Fruchten der 
Se ta r ia  g la uca  Beauv. (yergl. S. 314).

A u fb e w a h ru n g  u n d  JPulverung  wie bei Eructus Carvi (S. 660).
A n w e n d u n g . Mutterkiimmel wirkt wie Kiiinmel, doch kriiftiger. Man yerwendet 

ihn bei Verdauungsschwache, Kolik und in der Tkierheilkunde; in mancben Gegenden ais 
Gewiirz fur Brot, Kuchen und Kasę

A<iua €  inni n i-
Itp. Olei Cumini g tt I I I

Aquae destillatao tepidae 100,0
E m p la s tru m  C n im n i.

Rp. 'C erati Eesinae Pini 60,0
Olei M yristicae
Cerae flavae aa 12,5
Fructus Cumini subt. pulv. 12,0 
Olei Cumini 3,0.

F . 1. a. em plastrum . Bei Kolik auf die M agen- 
gegond zu legen.

Yet. P iilv is Soininum q ua tuo r.
Y i e r  s a m e n - P  u 1 v e r.

Rp. F ruct. Anisi gr. pulv. 
Fruet. Carvi „ ,,
F ruct. Cumini „ „
Fruct. Foeniculi „ „ aa.

Mittel gegen Magejikrampf von Fr. Donic ist ein Aqua Cumini coneentrata.
Semen Cumini nigri ist der Samo der Nigella sativa L.
Oleum Cumini. Cuminol. ltomiscli Ktimmelol. Essence de Cuiuin (Gall.). 

Oil of Cuiuin.
Bei der Destillation der zerkleinerten Cuminfriichte erhiilt man 2,5—4 Proc. atkeri- 

sohes Oel. Es ist anfangs farblos, wird aber bald gelb und bat den unangenebmen, aber 
charakteristischen Geruch des Cumins und einen gewurzhaften otwas bittorlieben Ge
sehmack. Spec. Gew. 0,890 — 0,930. Drehungswinkel (100 mm-Robr) -f- 4° bis -]- 8°. 
Es lost sieb in 3 —10 Tb. 80 proc. Alkohols. Es besteht aus Cuminaldehyd, Cymol und 
einem nocb nicbt nśiker bestimmten Terpen. Der wichtigste Bestandtheil ist das Cumin- 
a ldebyd oder das Cuminol  C10H120, eine optiscb inaktiye Eliissigkeit yom spec. Gew. 
0,972 bei 13° C. und dem Siedepunkt 232° O. Das Cymol, C10HU, ist identisch mit dem 
in anderen atberiseben Oelen gefundenen, oder dom ans Kampher darstellbaren Paracymol 
O0H,,[l]CH3. [4JC3H7. Cuminijl wird abnlich wie Ktimmelol yerwendet. Dosis  2 — 6 
Tropień in weingeistiger Losung mebrmals taglieh.

Cuprum.
Cuprum (Yenus). Kupfer. Cuiyre (franz.). Copper (engl.). Cu. Atomgew.

=  63. Metallisches Kupfer gebraueht der Pharmaeeut zur Untersucbung fetter Oele, 
mittels der „Elaidiuprobe"; zu diesem Zwecke wendet er entweder Drehspiine oder Schnitzel 
yon diinnem Kupferblecb an. Ferner Kupferbleeh in Streifen zur Prufung saurer Flussig- 
keiten auf das Vorbandensein yon Arsen oder CJuecksilber. Fur diesen letzteren Zweelc 
scbafft man ein Stiick dttnnes Kupferblecb (0,6 mm stark) vom Kupfersehmied an und beizt 
dessen Oberflacbe durch Bebandeln mit warmer yerdunnter Scbwefclsaure blank.



I. Cuprum pulveratum seu praecipitatum. P r iie ip it ir t e s  K n p fc r . Ist fein-
yertheiltes metałlisches Kupfer, welches zur Bereitung von Kupferamalgam fiir Zahniirztc 
und Metallarbeiter, auch in der Homoopathie Yer wendung findet.

Zur D a rs te llu n g  lost mau 100 Th. krystall. reines Kupfersulfat in 500 Th. Wasser, 
mischt die filtrirte Losung mit 300 Th. reiner Salzsaure (von 25 Proc. HC1) und stellt in 
dicseihe Stabe oder Streifen von Zink ein. Das ais dunkler Schlamm abgeschiedene Kupfer 
wird gesammelt (auch vom Zink abgekratzt), mit salzsiiurehaltigem Wasser digerirt, dann 
mit Wasser bis zur yolligen Entfernuiig aller Sauro gewaschen, schliesslich zwei bis drei- 
mal mit Alkohol nachgewaschen und rasch g-etroeknet.

Ein braunliches, spec. schweres Pulyer, welchos beim Eeiben im Porcellanmorser 
rothe dehnbare Metallflittcr erkennen lasst, im iibrigen alle Eigensohaften des metallischen 
Kupfers besitzt.

E ig en so h a ften . Das Kupfer ist das einzige Metali, welches hellrothe Farbę be
sitzt. (Friiher schrieb man auch dem metallischen Titan eine rothe Farbę zu, indessen 
haben sich die in den Hohofen kiiufig gefundenen kupferrothen Wiirfel, welche friiher fiir 
reines metałlisches Titan gehalton wurden, ais Gyanstickstoff-Titan Ti5N4C herausgestellt,; 
das metallische Titan ist ein graues Pulyer.) Die dunkelrothe, stumpfe Farbę, welche 
nicht polirtes Kupfermetall an seiner Oberflache gewohnlich besitzt, riihrt von K u p fe r 
osy  d ul her, welches an der Oberflache des Kupfers meist yorhanden ist.

Das metallische Kupfer besitzt hellrothe Farbę, lebhaften Glanz und hohe Politur- 
fahigkeit. Es ist hart, zahe und sehr dehnbar, lasst sich z. B. zu Blech walzen, zu Draht 
ausziehen und in diinne Blattelien ausschlagen, welche griinlich-blaues Liclit hindurch- 
lassen. Der Bruch ist hackig, nach dem Schmieden sehnig. Wenn das Kupfer krystalli- 
sirt, z. B. nach dem Schmelzen oder bei der elektrolytischen Abscheidung (in M eidingek - 
oder Da n ie l i.-Elementen), so tritt es in Krystallen des regularen Systems auf. Das spec. 
Gewicht des gegossenen Kupfers ist etwa 8,83 (wird librigens verschieden gefunden wegen 
der im Kupferguss stets vorhandenen Hohlraume), dasjenige des geschmiedeten Kupfers 
8,94. Das Kupfer schmilzt sehwerer ais Silber und leichter ais Gold. Der Schmelzpuukt 
wird yerschieden angegeben (1200—1300° 0., auch 1050°C.), fiir reines Kupfer nimmt man meist 
1050° O. ais Schmelzpunkt an. Im gesehmolzenen Zustando ist es von griinliehblauer Farbę und 
absorbirt yerschiedene Gase, die es beim Erstarren unter Zischen (Spratzen) wieder ab- 
giebt. — Das re in e  Kupfer hat ein ausgezeichnetes Leitungsyermćigen fiir Elektricitat. 
Setzt man das Leitungsyermogen des Silbers =  100, so ist dasjenige des Kupfers =  93. 
Indessen drucken schon seh r g e r in g e  Verunreinigungen mit anderen Metallen das elek- 
trische Leitungsyermogen des Kupfers ganz erhcblich herab. Durch eine Spur Arsen z. B. 
sinkt es auf 58, durch 0,5 Proc. Eisen auf 35, durch je 0,5 Proc. Blei und Antimon auf 64 
u. s. w. Deshalb ist es von grosser Wichtigkeit, dass das fiir olektrische Leitungen be- 
nutzte Kupfer moglichst rein ist (s. w. unten).

An trockener Luft ist das Kupfer bestandig; an feuchter Luft iiberzieht es sich 
o b e rflach lich  mit einer Schieht von basischem Kupferkarbonat (P atina), welche falsch- 
lieh „Grunspan11 genaunt wird. Beim schwachen Erhitzen an der Luft nimmt das Kupfer 
einen braunrothen Ueberzug von Kupferoxydul an, welcher bei Temperaturen von 160 bis 
340° C. eine Beihe schoner Anlauffarben durchlauft. Beim starken Gliihen an der Luft 
wird das Kupfer zu Schwarzem Kupferoxyd (K upferham m ersch lag , K u p fe ra sch o j 
G liihspan) oxydirt, welches abbliittert. Da der Kupferoxyduliiberzug der Luft und der 
Feuchtigkeit besser widersteht ais das Motali selbst, so erzeugt man ihn kiinstlich (ktinst- 
liche Patina) auf Gegenstanden aus Kupfer. — Gegen Schwefelwasserstoff: ist Kupfer sehr 
empflndlich, cs iiberzieht sich unter seiner Einwirkung mit einer Schieht von dunklem 
Sehwefelkupfer. Bisweilen nimmt das Kupfer in einer Sehwefelwasserstoff-Atmosphare auch 
prachtvoll blaue Farbung an. Man schreibt dicse der Bildung yon K n a p p ’ s blauem 
Schwofol zu, fur welchen das Sehwefelkupfer ais Triiger gilt.

In allon nicht oxydironden Siluren (also ziemlich allon Siiuren mit Ausnahme der 
Salpctcrsaure) ist das Kupfer in der K iilte  und so la n g e  die S au ren  fre i yon L u ft



sind und keine Gelegenkeit haben Sauerstoff oder Luft aufzunehmen, unldslich. Es ist 
also unliislich in Salzsaure, verdimnter Sckwefelsaure, Phospkorsiiure, Essigsaure, Milch- 
siiure, Wcinsaure, Citronensilure, solange diese frei von Luft oder Sauerstoff sind. Ent- 
halten diese Sauren aber Luft oder Sauerstoff fund das ist gewohnlick der Fali, wenn sio 
nieht vorhcr ausgekockt waren) oder haben sie Gclegenhcit, Luft oder Sauerstoff wahrend 
ihrer Beriikrung mit Kupfer aufzunehmen, so wird das Kupfer von dem vorhandeneh Sauer
stoff oxydirt und das gebildete Kupforoxyd bildet mit der vorhandenen Siiiire das be- 
treffende Salz. —- Es erklart sich hieraus der Umstand, dass in blanken kupfernen Ge- 
fassen Nahrungsmittel und saure Fliissigkeiten (Pflanzensiifte) wohl gekocht werden kbnncn, 
n ieh t aber d a rin  e rk a lte n  diirfen. Bei der Operation des Koehens namlich wird die 
Luft ausgetrieben, so dass die luftfreien Sauren nieht losend auf das Kupfer wirken 
kiinnen, wahrend des Erkaltens dagegen wird wieder Luft aufgenommen und dann Kupfer 
von den Sauren geliist.

Unter denselben Umstanden werden auch yiole Fliissigkeiten kupforhaltig, wenn sie 
Salze (z. Ii. Koclisalz) enthalten, die mit Kupferosyd lbslicke Yerbindungon eingehen. 
F e t to und Ocle, in kupfernen Gefassen aufbewahrt, werden gleichfalls kupferhaltig infolge 
der Einwirkung bez. Bildung von Fettsauren. Auf dieses Yerhalten hat man stots Riick- 
sicht zu nehmen, wenn man kupferne Gefitsse in Gebrauck zielit.

Sehr leicht dagegen wird das Kupfer unter Bildung von Stickstoffoxyd geldst von 
Salpetersaure, und zwar sehon in der Kiilte, ferner von konc. Sckwefelsaure in der Hitze, 
wobei Seliwefeldioxyd entweieht. Auch Ammoniak wirkt bei Gegenwart von Sauerstoff 
losend auf Kupfer ein. Aus seinen Liisungen wird das Kupfer durck Eisen, Zink, Blei, 
Zinn, Kadmium, Wismut, Niekcl, Phosphor gefallt. Dagegen werden Silber und Queelc- 
silber aus ihren Losungen durch Kupfer abgeschiedcn.

JPriifung des tn e ta llischen  K u p fe rs  a u f  A rsen , h-—6 g des zu priifenden 
Kupfers werden im moglichst zerkleinerten Zustande in einem Kolbclien, welehes mit 
einem 60—80 cm langen absteigenden Kobrę oder einer anderen Kiihlyorrichtung versehcn 
ist, mit einem Gemische aus der achtfaehen Menge offtcineller Ferrichloridlosung und der 
vierfachen Menge ofiicineller Salzsaure (25 Proe. IICl) der Destillation unterworfen und das 
Destillat in einem gut gekiihlten Kolben aufgefangen. Die Destillation ist bis auf ein 
m og lich st k le in e s  Volumen des Ruekstandes fortzusetzen, da das vorkandene Arsen 
hauptsachlich erst gegen das Ende derselben iibergeht. — Durch die Einwirkung des 
Ferriehlorids wird das Kupfer in Losung iibergefuhrt und das in demselbcn yorhandene 
Arsen ais Arsentrichlorid verfluchtigt, welehes alsdann im Destillate durch Hchwefelwasser- 
stoff nachgewiesen werden kann (E. Sc h m id t).

C hem ie u tu l A n a ly se .  Man erkennt das mctallischc Kupfer leicht an seiner 
rothen Farbę. Auch in Legirungen mit anderen Metallen bietet der Nachweis des Kupfers 
keine Sehwierigkeiten, da die bei Behandlung mit den ublichen Reagentien entstehenden 
Kupfersalze durch ihre blaue oder griine Farbung auffallen.

Das Kupfer bildet zwei Salzreihen: die vom Cuprooxyd Cu.,0 sich ableitenden Cupro- 
salze oder Kupforoxydulsalze, und die vom Cuprioxyd CuO derivirenden Cuprisalze.

Die C uprosalze sind im allgemeinen die weniger wicktigen. Das Cuprooxyd selbst 
ist roth gefiirbt, das Cuprohydroxyd. kanariengelb. Die Cuprosalze sind meist farblos, die 
neutralen Cuprosalze auch unldslich. Die Cuprosalze haben die Neigung in Cuprisalze 
uberzugehen.

Die C uprisa lze  sind diejenigen, welchc man ais Kupfersalze schlechthin bezeichnet. 
Sie sind von erheblicher praktischer Bcdeutung. Im wasserhaltigen Zustande sind sie blau 
oder griin gefarbt, im wasserfreien Zustande sind die Salze farbloser Sauren gleichfalls 
farblos.

Fur die aualytiseke Erkennung des Kupfers kommen namentliek die Cuprisalze in 
Betracht, wcil alle Verbindungen des Kupfers behufs der analytischen Erkennung doch in 
Cuprisalze iibergefuhrt werden. Cuprisalzlosungen zeigen gegen Reagentien folgendes 
Yerhalten:



I) Schw ef e lw asse rs to ff fiillt aus sauron, neutralen oder alkalischen Lbsungen 
braunscbwarzes Cuprisulfid, CuS, mit einem Stich ins Griinliche oder Blaulicbe. Dasselbe 
ist unlOslioh iii verdunnter Salzsiiuro oder vordunnter Schwefelsaure, dagogen wird es von 
Salpotorsiiuro geliist. Es ist ferner unlOslioh in Kali- oder Natronlauge, Kaliumsulfid, Na- 
triumsullid, dagegen werdon kleino Mengen von. Ammoniumsulfid geliist. In Kaliumeyanid- 
liisung ist frisch gefiilltes Cuprisulfid leioht nu einer farbloson Fliissigkeit lOslich, aus 
welohor Schwefolwasserstoff koin Cuprisulfid mohr abscheidot. — 2) Kali- oder Natron- 
liydrat fallon einen hellblauen Niederschlag von Cuprihydroxyd Cu(OH)2; wird dio Fliissig- 
koit gekocht, so geht das hellblaue Cuprihydroxyd untcr Abspaltung von Wassor in 
schwurzes_(Juprioxyd iiber. Die Eallung des Cuprih'ydroxyds durcb Natron- oder Kalilauge 
wird verhindert duroh Ammoniaksalze, ferner durcb die Anwesenhoit geniigeiidor Mengen 
von Weinsaure, Citrononsaure, Glycerin, Mannit und anderer organischer Yerbindungen. 
Boi ihrer Anwesenheit golit das Ouprihydroxyd mit prachtvoll blauer Farbę in LOsung. —
3) N a triu m k a rb o n a t fallt basisches Ouprikarbonat GuCOa -)- Ou(OH)a ais griinlichblauen 
Niedorsohlag, der beim Kochen untor theilweisem Uebergang in Ouprioxyd braunschwarz 
wird. — 4) Am m oniak  bewirkt, in kloinon Mongcn zugesetzt, zuniichst die Ausscheidung 
hellblauor basischer Salze, auf Zusatz von mehr Ammoniak entsteht lasurblaue .Losung. —
5) K a liu m fe rro c y an id  erzeugt in nicht zu stark verdiinnton Liisungen einen braun- 
rothen Niedorsohlag von Cupriforrooyanid FeCyaCu.2, in starker Vordunnuiig entsteht rothe 
Farbung. Das Oupriferrocyanid ist in verdflnnten Siluren unlOslioh, von Kali- oder Natron- 
laugo aber wird es zersetzt, von Ammoniaklliissigkeit geliist. —• (1) R h o d an k a liu m  fallt 
aus der nicht zu stark verdiinnten Lfisung schwarzes Cuprirhodanid 0u(S0N)2, enthalt die 
Losung aber gleichzeitig schweflige Saure, so wird weisses Cuprorhodanid Cu . SCN go- 
lallt. — 7) Metallisches Eisen (ein blanker eiserner Spatel) iiberzieht sich, mit einer kon- 
contrirteren (und mit Salzsaure etwas angesauorten) Liisung eines Cuprisalzes in Beriihrung 
gebi’aeht, augenblicklich mit einer Schicht von metallischom Kupfor. Ist die Cuprisalz- 
lOsung stark verdiinnt, so tritt dor Ueberzug langsam auf. — 8) Bringt man die saure 
Kupfersalzlósung auf Platinblech und legt in dieso ein Kornchen metallisches Zinlc so ein, 
dass dieses mit dem Platin in Beriihrung ist, so schoidet sich auf letzterem gleichfalls 
metallisches Kupfor aus. —• 0) Wird ein Gemisch von Kupferverbindungen -j- Soda im 
Reduktionsfeuor des Lóthrohrs auf Kobie geschmolzon, so enthalt die Schmelze rothe 
Motallflitter, wolche duktil sind. — 10) Bringt man etwas metallisches Kupfer oder eino 
kupforhaltige Legirung oder ein Kupfersalz auf einem dunnen Platindrahte in die nicht 
leuchtende Flamme, so farbt sich dieselbo smaragdgriin. Zusatz von Salzsaure befordort 
das Auftreton dieser Erscheinung. — 11) Die Boraxperle oder Phosphorsalzperle wird 
(lurch Kupfer und seine Yerbindungen in der Oxydationsilaimne griin gefilrbt, boim Er- 
kalten geht dieso Farbung in Blau iiber. — Setzt man die Perlen der Reduktionsllammo 
aus und gliiht man sie untor Zusatz von etwas Zinn oder nacli dem Betupfen mit Stanno- 
chlorid, so werdon sie undurchsichtig braunrotli, weil sich nunmohr Cuprooxyd (Kupfer- 
oxydul) abgesehieden hat.

Man b es tim m t das K u p fe r:
.1) Ais K u p fe ro x y d  CuO: Man erhitzt die neutrale oder schwaeh saure, aber 

ziemlich stark v e rd u n n te  (!) Kupfersalzlósung in einer Sebale aus Platin oder Porcellan 
bis zum beginnendon Sieden, fiigt reine, etwas verdiinnto Natronlauge liinzu, solange noch 

5*1 ein Niederschlag entsteht, erhalt noch oinigo Minuten boi einer dem Sieden nahekommen- 
den Temperatur, lasst kurzo Zeit absetzon, filtrirt die Fliissigkeit ab, iiborgiosst den Nieder
schlag mit Wasser und erhitzt zum Kochen. Nacbdem man dios zwoi- bis dreimal ge- 
than bat, bringt man den Gesammt-Niederschlag auf das Filier, wasclit. ibn mit heissem  
Wasser vollig (!) aus, trocknet zunachst bei 100° O. und gliiht dann im Tiegol aus Platin 
oder Porcellan iiber einem einfachen Bunsenbrenner. CuO x  0,79747 — Cu. — Das so er- 
lialtene Kupferoxyd kann man zur Kontrolle dureli Erhitzen im Wasserstoffstromo in me
tallisches Kupfer uberfubren. Die Methode ist genau, docli diirfon organische Substanzen, 
welcbo die Fallung von Kupfer durcb atzende Basen verhindern (s. oben), nicht zugegen sein.

2) Ais C u p ro su lfid  Ou.,S: Man leitet in dio Kupfersalzlósung, welcbo kleine 
Mengen frcior Salzsaure oder Schwefelsaure aber keiue Salpetersaure enthalt, Schwefel- 
wassorstoff bis zur volligen Sattigung ein. Damit man einen dichten Niederschlag erhalt, 
ist es zweckmassig, dio Fliissigkeit wahrend des Einleitons von Schwefolwasserstoff zum 
Sieden zu erhitzen, doch darf alsdann freio Salpetersaure nicht zugegen sein. Man filtrirt 
darauf rasch  durcb ein Filter, bringt don Niederschlag auf das Filter, wascht ibn auf 
diesem mit Schwefelwasserstoffwasser aus und trocknet tbunlicbst rasch. (Es empfiehlt 
sich, den spater zu benutzenden Rosu’schen Tiegel wahrend des Trocknens untor den 
Trichter zu stollen.) — Nach dom Trocknon trennt man don Niederschlag vom Filter, ver- 
bronnt dasselbe in einem RosE’schen Tiegel v o lls ta n d ig  (!), misebt zu der Filterascbe 
nach dem Erkalten etwas reinen Sohwefel, bringt ferner den Hauptniedersehlag dazu, und 
gliiht das erbaltene Gemisch von Sohwefel und Cuprisulfid im Wasserstoffstrome (siehe



Hydrogenium) boi dunkler Rotliglut bis zum konstanten Gcwiclito. Man erhalt schliesslioh 
Ouprosulfid CiuS. Die Berechnung ist dio gleiche wie beim Cuprioxyd: CuaSxO,79747=Cu.

3) Ais K u p fe rrh o d a n u r Cu(SON). Man versetzt die von Salpetersaure oder 
freiem Chlor moglichst freie LSsung der Kupferverbindung, welche keine oder nur sehr 
wenig freie Siiure cnthalten soli, mit schwefliger Siiure oder unterphosphoriger Siiure in 
ausreichender Menge und fiigt eine Lfisung von Rhodankalium iii moglichst geringem 
Ueberschuss liinzu. Das Kupfer schliigt sich unter diesen Umstiinden (s. sub 4) ais 
weisses Cuprorhodanid nieder. Man liisst os bei gcwohnliclicr Temperatur absetzen, filtrirt, 
wasclit mit Wasser aus und trocknet den Niederschlag. Dann trennt man ihn yom Filter, 
yerbrennt dioses im RosE’schen Tiegel, bringt zur Filterasche das Cuprorhodanid, sowie 
etwas gepulverten Sehwefel, miseht und gluht im Wasserstoffstrome bis zum konstanten 
Gewiclit. Man erhalt auch in diesem Falle Ouprosullid Cu2S. Dio Berechnung s. sub. 2.

Doch kann man das Cuprorhodanid auch auf gowogenem Filter sammeln und nach 
dem Trocknen bei 100° C. wagen. In diesem Falle ist CuSON x  0,52066 =  Cu.

4) M aassan a ly tisch . Nach Volhakd. Man bringt die Kupfersalzlosung, welche 
nicht zu vicl freie Siiuro enthalten soli, in einen 250ccm-Kolbon, erhitzt zum Sieden (!) und 
sotzt so viel einer gesattigton Losung von schwefliger Siiure hinzu, dass die Fliissigkeit 
d e u tlic h  damach riecht. Man fiigt nun unter Umschwenken einen Ueberschuss von 
1/10 Normal-Rliodanammoniumlosung hinzu. Dioso bewirkt beim Eintropfen in die Kupfer- 
ldsung zuerst eine griine Farbung, hervorgerufen durch Bildung von Cuprirhodanid, 
welche beim Umschwenken unter Abscheidung von weissem Cuprorhodanid verschwindet. 
Dieses Yerhalten giebt ein Mittel, die yollstiindige Ueberfiihrung des Kupfers in letztere 
Verbindung loicht zu erkennen. Man liisst von der Rhodanammoniumlbsung so viel zu- 
fiiessen, bis an der Einfallstollo eine Farbenveriinderung nicht mehr auftritt, fiigt alsdann 
nocli einige ccm J/10 Rhodanammoniumlosung hinzu, liisst erkalton, fiillt bis zur Marko auf 
und miseht. Nachdem sich der Niederschlag yollstandig abgesetzt bat, filtrirt man dio 
Fliissigkeit ab und bestimmt nunmehr den noch in Losung befindlichen Ueberschuss von 
Rhodanammonium. Zu diesem Zwecke bringt man 50 ccm des Filtrates in einen Kolben, 
fiigt einen gemessonon Ueberschuss 1/1o -Normal-Silbernitratlósung hinzu, miseht durch Um
schwenken, macht mit Salpetcrsiiuro stark sauer, setzt etwas Eiscnalaunlosung hinzu und 
titrirt den nunmehr yorhandenen Ueberschuss mit 1/10 - Normal - Rhodanammoniumlosung 
zuriick. Yergl. auch S. 58.

Da die Reaktion nach der Gleiehung: SOuSO^ +  5H20  -j- 2NH4CNS -)- SO»== 
2(NH,)HSO.t - S04H2 -j— 3ILO 2 CuONS yerlauft, so ergiebt sich daraus, dass 1 ccm
'/tft-Normal-RhodanammoniumlOsung, welcher 0,0076 g NH,CNS enthti.lt =  0,0063 g mc- 
tallisches Kupfer oder 0,0249 g krystallisirtes Kupfersulfat (CuS04 -]- 5H20) anzeigt. Bei- 
sp iel. 10,0 g reines, durch Alkohol gefalltes, lufttrocknes Kupfersulfat wurden in Wasser 
zu 500 ccm gelost. — 25 ccm dieser Losung ( =  0,5 g CuSO., -)- 5H.20) wurden im 250 ccm- 
Kolben mit 25 ccm Wasser und einigen Tropfen Schwefelsiiure zum S ieden  (!) erhitzt, 
dann mit 60 ccm 1/io'Normal-li.hodanainmoniuinlGsung vei-setzt und nacli dom Mischen und 
Erkalton (!) auf 250 ccm aufgefullt. — 50 ccm des Filtrata (== 5 ccm der urspriinglichen 
Losung =  0,1 g  CuSOj-j-5H20) wurden mit 25 ccm Wasser verdiinnt, dann wurden 
20 ccm %  -Normal-Silbornitratliisung zulaufen gelassen. Hierauf wurden 10 ccm Salpeter
saure von 25 Proc. HN()3, sowie etwa 1 ccm Eiscnalaunlosung zugegeben und mit 1/10-Nor- 
mal-Rhodanammoniumlosung bis zum Eintreten der Rothfiirbung titrirt. Verbraucht =  
12 ccm '/jo-Normal-RhodanammoniumlOsung.

Mithin waren fur 50 ccm des Filtrates yerbraueht wordon:
Rhodanlosung Silbernitratlósung

a) Urspriinglieh zugesetzt -g- =  12 ccm 20 ccm
12b) Zur Sehlusstitrirung ---- ^ ^ —-— •

Es sind also in Recłmung zu stellen 4 ccm Ł/10-Normal - RhodanammoniumlOsungs 
4 x  0,0249 g == 0,0996 g. Diese Menge kryst. Kupfersulfat ist in 5 ccm der ursprung- 
lichen Losung yorhanden. Mithin sind in 500 ccm dieser Losung =  0,96 g krystallisirte- 
Kupfersulfat gefunden worden. Dcmnach wurden bei dem Yersuche 99,6 Proc. des vor. 
handenen Kupfersulfats wiedergefunden.

Dio obenerwahnte Farbung von Cuprirhodanid ist bei Gegenwart von Ferrisalzen 
nicht zu erkennen; aucli nach yollstiindiger Ausfiillung des Kupfers cntstelit auf weiteren 
Zusatz von Rhodanammonium eine dunltle Farbung, welche beim Umschwenken ver- 
schwindet. In solchen Fallon uborzeugt man sich von der yollstfindigen Ausfiillung des 
Kupfers arn leichteston, wonn man nach Absetzen des Cuprorhodanids eine Probo der fiber- 
stehenden Fliissigkeit in ein Reagensglas bringt und Rhodanammoniumlosung dazu bringt. 
Entstelit keine F&llung melir, so yereinigt man die Probe mit der Hauptfliissigkeit. Ent- 
steht noch eine Fiillung, so ist noch mehr Ammoniumrliodanid zuzusetzen u. ŝ  w.



5) E le k tro ly  tisch . .Dic eleganteste und genaueste Bestimmung des Kupfers ist 
die auf elektrolytischem Wege. Wenn auch die elekt,rolytisclien Bestimmungen im allgo- 
meinen das Vorhandensein nicht gerade wohlfeiler Hilfsmittel voraussetzen, so liisst sich 
doch gerade die Bestimmung des Kupfers mit ziemlich einfachen Mitteln ausfiihren, wes- 
halb sie hier beschrieben werden soli. Zur Eloktrolyse gelangt eine Losung, wolche aussor 
Kupfer moglichst kein anderes aus salpetersaurer Losung fiillbares Metali enthalten soli 
(also z. B. kein Antimon und kein Arsen), dagegen ist die Anwesenheit von Blei nicht 
storend. In Losung sollen nicht mehr ais 0,2 g metallisches Kupfer sein, das Gesammt- 
Volumcn der Losung betrage zum Schluss etwa 120 ccm.

Man braucht 1—2 DANiKLL-Elemente A, eine Platinschale B, eine Platineloktrode C, 
Leitungsdrahte, einen kleinen Glasliober und, wenn es zur Yerfugung ist, ein elektrolytisches 
Stativ D .

Fig. 232. A  A  Zwei DANIELL-Elemente. B  E ine Platinschale, m it der zu elektrolysirenden LOsung theilweise 
angefiillt, ais Kathode. G Eine in  die Fliissigkeit eintauchende P latin -A nodo . D E in  elektrolytisches S tativ

m it Glasstange.

Zur Ausfiihrung bringt man die Kupferlosung, in der das Kupfer ais Sulfat ent- 
halten ist und die in der Kogel noch einen Ueberschuss von freier Schwofolsaure enthalten 
wird, in die vollig saubere Platinschale, ftigt so viel Ammoniak hinzu, dass liasisches 
Kupfersalz sich ausscheidet oder die bekannte azurblaue Parbung eintritt. Dann sauert 
tnan mit Salpetersaure scliwach an, fullt mit Wasser auf etwa 100—120 ccm auf, fiigt noch 
3—5 ccm Salpetersaure von 1,2 spec. Gew- hinzu und schaltot die Schale ais Kathode in 
einen Stromkreis von 1—2 DANiELL-Elemonten ein, ais Anodę eine durclilócherte Scheiben- 
Elektrode aus Platin und bedeckt das Ganze mit einem durchlochten oder halbirten Uhr- 
glase. Nach etwa 1—2 Stunden ist der grosstc Theil des Kupfers ausgefallen. Man spritzt 
nun das Uhrglas ab und iiberlasst den Apparat etwa 12 Stunden (tiber Nacht) sich selbst. 
Nach diesor Źeit priift mail eine mittels Pipetto entnommene Probe der Fliissigkeit, ob sie 
sich durch Uebersattigung mit Ammoniak blau farbt. Wenn dies nicht mehr der Fali ist, 
so hangt man in die Schale einen mit Wasser gefullten Heber (mit der linlcen Hand) ein 
und giesst aus einer grossen Spritzflasche (mit der rechten Iiand) so viel Wasser in dio 
Schale ein, dass das Volumen der Fliissigkeit stets das gleiche bleibt und die Anodę stets 
mit Fliissigkeit bedeckt bleibt. Wahrend des Auswaschens darf der Strom n ic h t (!) 
unterbrochon werden. Wenn etwa 1 Liter Wasser zugegossen ist, nimmt man den 
Heber aus der Schale heraus, entfernt diese vom Stativ, spiilt sie noch 1—2 mai mit 
Wasser, dann 2—3 mai mit Alkohol, schliesslich 1—2 mai mit Aether nach, trocknet im 
Luftbade und wiigt. Man erhalt so das Kupfer ais glanzend rothen, krystallinischen 
Niederschlag, der durch Salpetersaure leicht aus der Platinschale herausgelhst werden kann.

K u p ferb estim im m g  in  e in e r  L e g ir u n g . Man iibergiesst in einem Eklenmeyee- 
sclien Kolben mit aufgesotztem Trichter etwa 1 g der moglichst zerkleinorten Legirung 
mit 5-—10 ccm Salpetersaure von mindestens 1,2 bis 1,3 spec. Gewiclit. Wenn in der Kalto 
keine Einwirkung mehr orfolgt, so erwiirmt man, bis auch unter diosen Umstiinden braune 
Dampfe nicht mehr entweichen. Man spiilt dann die salpetersaure Fliissigkeit mit Wasser 
in eine Porcellanschale und dunstet auf dem Wasserbado zur Trockne ein. Ist Zinn vor-



handon, so erhitzt man den Trockenriiekstand 2 Stnnden lang im Luftbado anf 150° C. 
Nach dem Erkalton erwarmt man den Riiekstand mit Salpetersaure, nimmt mifcWasser ant' 
und filtrirt. ImRuckstande ist Z in nd ioxyd , event. mit kleinen Mengen Kup ter and Blei. 
Ueber die Trennung des Ziiindioxyds von diesen siehe untor Zinn. Aus der salpetersauron 
Losung fallt man durch Zusatz von w enig Salzsiiure das S ilb e r  ais Silberchlorid. Das 
Filtrat wird mit Schwefelsaure versetzt und auf dem Wasserbade, zulotzt auf dom Sand* 
bade bis zur Verjagung der Salzsiiure und Salpetersaure erhitzt. Den Riiekstand nimmt 
man mit verdiinnter Schwefelsaure auf, filtrirt das B le isu lfa t ab und wilsclit mit ver- 
diinnter Schwefelsaure yollig aus. Die Schwefelsaure verdrangt man durch Auswasch.cn 
mit 80 proc. Alkohol, lśisst aber diesen nicht zu dom Kupforfiltrat laufen.

Das kupferlialtige Filtrat yerdiinnt man mit Wasser und leitot in dassolbe unter 
Erwarmen Schwofelwasserstoff im Ueberscliuss ein. Man filtrirt und wiischt den Nioder- 
schlag mit Schwofelwasserstoff. Das Filtrat wird bis zur Trockne verdampft und zur Be- 
stimmung von Eisen, Mangan, Aluminium, Zink verwendet. Den Niederschlag beliandelt 
man in der Wanno mit Schwefelnatriumlosung, wolche Arsen, Antimon und Zinn in Losung 
bringt. Das von diesen befreite Kupfersulfid wird naoh dem Auswaschen mit Schwefel- 
wasserstoffwasser in Salpetersaure gelost. Man yersetzt diese Liisung mit uberschilssiger 
Schwefelsaure, verjagt die Salpetersaure durch Eindunsten auf dem Wasserbade, zuletzt 
auf dem Sandbade, nimmt mit Wasser auf und bestimmt das Kupfer nacii 1, 2 odor 3.

Toxi1cologisches. Metallisches Kupfer ist vom Magen und Darm aus wirkungslos. 
Beweis: Yerscbluckte Kupfermiinzen geben in der Regel ohne Yergiftung' verursaclit zu 
haben auf den natiirlichen AYegen ab.

Die loslichen Kupfersalzo geben mit Eiweiss unlosliches Kupferalbuminat, sie wirken 
dahor atzend, und wenn sie resorbirt werden, konnen sie Vergiftungsersebeinungen hcrvor- 
rufon. LOslicho Kupfersalzo in grosseren Mengen in den Magen gebracht, bewirken Er- 
breehon, das Kupfcrsalz wird in der Kegel yollig wieder lierausgeschafft, so dass gesund- 
heitsschadlicho Storungen nicht entstehen. Saure Speisen wirken boi Gegenwart von Luft 
lćiscnd auf metallisches Kupfer ein (s. S. 982), ein Kupfergehalt solcher in kupfernen Ge- 
rathen zubereitetcr Speisen kann unter Umstilnden Vergiftungserscheinungcn hervorrufen, 
doch bat man die Giftigkeit der Kupferverbindungen bis vor kurzom stark iibertrieben.

Chloropliyllbaltige Pflanzenthoile werden behufs Inyerkehrbringens ais Konsorycn 
(Gurken, Erbson u. a. Gcmusekorjserven) mit Kupfersalzen beliandelt (reverclissnge). Es 
bildet sich alsdann phyllooyaninsaures Kupfer, welches gegen Salzlosungen und Siiuren bei 
weitem widorstandsfiibiger ist ais Chlorophyll. Dieses Kupfern ist in Deutscbland durch 
das Gesotz vom 5. Juli 1887 eigentlich yerboten, wird aber bis zur endgiltigen Regelung 
dieser Frage yorlilufig stillsehweigend geduldet. T s c h ib c h  schlagt vor, ais zuliissiges 
Maximum 0,05 g metallisches Kupfer pro 1 kg K.onserveu zu gestatton. Durch die Yor- 
wendung von Kupfersalzen ais Bokampfungsmittel pflanzlicher Parasiten (Brandpilz des 
Getroides, Mildewpilz der Reben, Erreger der Kartoffelkrankheit) lconnon Idoine Mengen 
von Kupfersalzen in Nabrungsmittel ubergehen, doch ist dereń Menge zu goring, ais (lass 
sie schadigond wirken konnten. Bedenklicher ist der Zusatz von Kupfersulfat zum Mehl, 
um dossen Backfahigkeit zu erhohen. Indessen ist in allen solchen Fiillen immer darauf 
Rucksiclit zu nehmen, dass Spuren von Kupfer in sehr yielen Nahrungsmitteln ais nor- 
maler Bestandtheil vorkommen. (In 1 kg Kakaoschalen sind z. B. bis 0,225 g metallisches 
Kupfer enthaltcn.)

Die einzelnen Kupfervorbindungen sind von yerschiedener Giftigkeit. Relatiy un- 
giftig sind die Yerbindungen des Kupfers mit Eiweiss, erheblicher giftig sind das Kupfer
sulfat und das Kupferacetat, am giftigsten Kupferoleat und Kupferstearinat.

Eino ohron ische  K u p fe rv e rg if tu n g , welcho mit der Bloivergiftung zu ver- 
gleiohen wiire, giebt es — nach der heutigon Anschauung — beim Menschen nicht.

Dor N achw eis des K u p fe rs  in Nahrungsmitteln eto. ist nicht senwierig zu fiibren: 
Man yerasoht die getroclmeten Objoktc, dampft die Aselie mit Konigswasscr wiederliolt 
ein, erhitzt den Riiekstand 2 Stunden auf 150° O., zieht ilin mit Salzsiiure aus, fallt aus der 
Losung durch Schwofelwasserstoff das Kupfer ais Schwcfelkupfer und schlagt das Kupfer 
oloktrolytiscb nieder (s. S. 985).

II. Kupferzink-Legirungen. Die Knpferzink-Legirungcii mit einem Gelialt von 
24—36 Proc. Zink heissen M essing. Sie sind woblfeiler ais Kupfer, yon gelbcr Farbę, 
widerstandsfahiger gegen oxydirende Einflusse, barter und leichter schmelzbar. Geschmolzen 
sind sie sehr diinnflussig, eigneu sich daher yorzuglieh zu Gusswaaren. In der Kiiltc sind 
sie hammerhar und streckbar, lassen sich auch stanzen, driicken, pressen. Das zur Ver- 
arheitnng mit Feile und Drehbank bestimmte Messing erhalt einen Zusatz vou 1—2 Proc. 
Blei, weil es sich daun leichter yerarbeitet; z. B. werden die Feilcn nieht yerscluniert. 
Dieser Zusatz ist aber ungunstig fiir die Yerarbeitung zu Bloch oder Draht. — Je grdsser



iler Zinkgehalt ist, dcsto leichter sehmelzbar ist (las Messing. Bei Łampen z. B. besteken 
ilie einzclnen Theile, je naeMcm sie mit der Flamme direkt in Beriilmmg kommen odei 
niclit, aus liolier oder uiedrigcr schmelzendem Messing.

Messing, gewolmliclies. (G elbguss.) Kupfer 70,0, Zink 30,0. Om es auf der 
Drchbank und mit der Feilo leichter bearbeitbar zu macben, erbiilt es noch einen Zusatz 
von 1—'2,0 Blei.

ltotlies Messing. JRothguss, T om back , S im ilo r. Besteht gewiihnlich aus 
85 Th. Kupfer und 15 Th. Zink.

Weisses Messing'. B a th m e ta ll , P la tin o . Hellgelbe Legirungen aus etwa 55 Th. 
Kupfer und 45 Th. Zink.

Prinzm etall. 75 Proc. Kupfer und 25 Proc. Zink.
Alumininm-Messing. 60,0 Kupfer, 30,0 Zink, 2,0 Aluminium. Lasst sich walzen, 

sclimieden, stanzen, pressen.
Mnntzmctałl. Yellow-Metal. Findet zu Schiffsbeschlagen Yerwendung und be

steht aus 50—63 Proc. Kupfer und 50—37 Proc. Zink.
Prometlieus oder Titan-M etall. Kupfer 60,0, Zink 38, Aluminium 2,0.
Delta-M etall. Kupfer 54—56,0, Zink 40—42,0, Blei 0,7—1,8, Eisen 0,9—1,2, 

Mangan 0,8—1,4. Hart, zahe, leicht zu bearbeiton, politurfahig.

iii. K upferzinn-Legirungen. Die aus Kupfer und Zinn bestehendeu Legirungen 
Werdeu „B roncen11 geuannt. Sie sind noch leichter flitssig wie Kupfer und Messing, 
dichter und aus diesem Grandę politurfiiliiger, ferner klingender. Betragt der Zinugckalt 
niclit mehr ais 15 Proc., so sind sie gelb und ziike, mit zunelmiendem Zinugehalte (25 Proc.) 
werden sie Heller gelb, sekliesslick fast weiss, hiirter und sproder. Durcli langsamc Ab- 
kiihlung werden sie weieb und deknbar. Man unterscheidet hauptsachlick drei Alton:
1) K an o n en m eta ll, 2) S ta tu en b ro n o e  und 3) G lockenm eta ll.

Kanonenbronce. Besteht aus 88—92 Proc. Kupfer und 12—8 Proc. Zinn. Hart, 
Lst, elastisch, widerstaudsfahig. Der sog. UcHATius-Śtahl besteht aus 92 Proc. Cu und 
8 Proc. Sn und entbalt seine besondoren Yorziigo erst durch die mechanische Bearbeitung. 
Mierhor gehoren noch:

M asch in o n -B ro n ce , fiir L a g e r, Z a b n ra d e r  u. dergl. Die Zusammensetzung 
Wechselt jo nach den geforderten Eigcnschaften von 82,0—94,0 Proc. Kupfer und 18,0 
his 6,0 Zinn.

Z a p fe n la g er-B ro n c e . 95,0 Kupfer und 5,0 Zinn.
Statuenbronce. Die Zusammensetzung der antikon Statuenbronoe ist eine sehr 

Weehselnde. Die modernen Broncen erhalten, um sie leicht fltissiger zu macben, Zusatzo 
ren Zink und Blei. Zweckmassige Zusammensetzungen sind z. B. 1) Reines Kupfer 93,0, 
fiiHikazinn 7,0. 2) Kupfer 82,0, Zink 18,0, Zinn 3,0, Blei 1,5.

Glockenmetall. 80—75 Proc. Kupfer und 20—25 Proc. Zinn. Die boste Legirung 
8oll die aus 22 Proc. Kupfer und 78 Proc. Zinn sein.

IV. V erschiedene Legirungen, den mannigfaltigsteu Zwecken dicnend.
lironcepulyer. Bestohen jo nach der Farbung aus Legirungen von 82—98 Proc. 

Kupfer und 2—48 Proc. Zink.
Munzenhronce. Die doutschen und schweizerischen sogen. Kupfermunzen bestchen 

aus 95 Kupfer, 4 Zinn und 1 Zink.
Neusilber. A rg e n ta n , P a c k fo n g , W eisskupfer. Besteht aus etwa 50—66 Proc. 

Kupfer, 31—19 Proc. Zinlc und 19,1—41,0 Proc. Nickel. Galvanisch yorsilbertes Neusilber 
heisst: A lfen ido , C h ris to fle , A lpacca.

Atlas-Bronee. Kupfer 56,5, Zink 39,6, Blei 0,6, Mangan 1,4, Eisen 1,3, Alu
minium 0,5.

Kronand-Metall. Kupfer 55,8, Nickel 21,9, Zink 21,3, Eisen 1,1.
Bronce, japanlsche. Soli angeblieh bestehen aus: Gold 1,0, Queeksilber 3—9,0 

^iun 33—65,0, Kupfer 1272,0.
Sterrom etall, Aielnnetall. Kupfer 60,0, Zink 40,0, Eisen 0,5—3,0. 

r _ Durana-M etall der D tlren e r M e ta llw e rk e  fiir T o rp ed o s  etc. Antimon -j- 
Mnn 2,22, Eisen 1,71, Aluminium 1,70, Kupfer 64,78, Zink 29,50. Spec. Gew. bei 16° C.

8,077.
. Goldscliaum. U nech tos B la ttg o ld . Enthiilt je nach der Farbung 91—83 Proc. 
Kupfer und 9—17 Proc. Zink.

Talmigolil. Ist yergoldetcs Tomback.
Mira-Metall. 74,8 Th. Kupfer, 0,6 Zink, 16,3 Blei, 0,9 Zinn, 0,35 Eisen, 0,25 Nickel, 

h>8 Antimon.



Kupferamalgam, ein M e ta llk it t  fiir Ziihne. 100,0 Kupfervitriol, 78,0 Queck- 
silber und 23,0 gepulvertes Eisen worden in einem porcellanenen Morsor auf circa 70° C. 
erwarmt, an einem luftigon Orto unter Besprengen mit heissem Wasser zcrrieben und ge- 
mischt. Nach 6—12 Stunden erstarrt das A.maigam zu oirier harten Masse. Man kann 
auch 30,0 frischos, durch Zink gefalltes Kupfer mit 70,0 Q,uecksilber in der Wiirme des 
Wasserbades in oin Amalgam verwandeln. 30,0 Kupfermetall werden aus 120,0 Kupfer- 
vitriol elektrolytisch abgoschieden.

V. Lothe. Zur Darstellung der im Nachstehenden angegebenen Kupfer oder 
Messing entlialtendcn Legirungen schmilzt man zucrst das schwerer schmelzende Metali, 
fiigt die leichter schmelzenden hinzu, riihrt mit einem eisernen Stabe um und giesst in 
diinnem Strahle in Wasser aus, welclies in lebhafte Bewegung versetzt wird. Um mdg- 
liclist kleine Granalien zu erbalten, giesst man die Legirung auch durch einen feuch- 
ten Besen,

Hartlotłi fiir Kupfer, sog. h a rte s  S ch lag lo th . 1) 2 Th. Kupfer und 1 Th. Zink 
oder 2) 5 Th. Kupfer und 1 Th. Blei.

Gelbes Schlagloth zum Lothen von Kupfer, Messing, Eisen, Bronce. 1) Sehr 
s tren g fliiss ig : 7,0 Th. Messing, 1 Th. Zink. 2) S tren g fltiss ig : 4 Th. Messing, 1Tb. 
Zink. 3) L e ic h tf lu ss ig : 2 Th. Messing, 1 Th. Zink. 4) S ehr le ic h tf ltis s ig : 5 Tli. 
Messing, 4 Th. Zink.

Halhweissos Schlagloth. 1) 16,0 Th. Kupfer, 18,0 Th. Zink und 1 Th. Zinn oder
2) 12 Th. Messing, 6 Th. Zink und 1 Th. Zinn.

Weisses Schlagloth. 1) 20 Th. Messing, 1 Th. Zink und 3 Th. Zinn. 2) 3 Th. 
Kupfer, 2 Th. Zink, 1 Th. Zinn.

Sclmellloth (Weichloth) fiir Kupfer und Messing. 1) Zinn und Blei je 1 Th.
2) Blei 2 Th., Zinn 1 Th.

VI. Schwarzen von Kupfer und Messing. Man uherzielit Gegenstiinde aus 
Kupfer oder Messing haufig mit einem grauen oder schwarzen Ueberzuge, weil fiir gewisse 
Zweoke (z. B. bei Theilen von wissenseliaftliehen Instrumenten) die dunkle Farbung an 
sich zweekmassig erscheint, und weil der dunkle Ueberzug widerstandsfahiger gegen aussere 
Einfliisse ist ais das blankę Metali.

Sehuarzheizc. fiir Messing. 1) Z u r k a lte n  A nw endung: Man ldst 300 Th. 
Cuprikarbonat in 250' Th. Ammoniakflussigkeit und fiigt 500 Th. Wasser zu. In diese Ld- 
sung werden die gut abgeśohmirgelten fettfreion Gegenstando an Drahten aus Kupfer oder 
Messing kurze Zeit eingetauoht, dann abgetrooknot. Z ur w arm en  A nw endung : Man 
setzt zu konc. Salpetersaure Kupfer bis zur Sattigung hinzu. Zu 500 g dieser Ldsung 
bringt man 3,0 Silbernitrat. Die gereinigten Gegenstiinde werden handwarm gemaclit, 
dann eingetaucht und sofort herausgonommen. Man erhitzt sio, bis der zuerst grune 
Schaum schwarz geworden ist. Nach dem Erkalton abbiirsten und mit Oel abreiben. 
2) Man taucht das Metali in eino Losung, welche hergestellt ist durch Versetzen einer 
gcsiittigton Kupfersulfatlosung mit gesilttigtor AmmoniumkarbonatlOsung bis zum Ver- 
schwinden des Nioderschlags, erhitzt hierauf, wiederholt das Eintauchen und Erhitzen so 
oft, bis der Ueberzug dunkol geworden ist, btirstot ihn alsdann und tiberzieht mit Negativ- 
oder Mattlack. 3) Man ldst 1 Th. Cuprinitrat in 2 Th. Ammoniakflussigkeit von 0,90 spec. 
Gew. und hangt die zu iiberziehenden, fettfreien Gegenstiinde an Drahten von Kupfer oder 
Messing ein.

Scliwarzgraue Beize fiir M essing, B ronce , R o th g u ss , K u p fe r , S ilber. 
1000 Th. rohe Salzsaure, 60 Th. arsonige Siiure fein gepulvert, 30 Th. Antimonchlorid, 
150 Th. Hammerschlag fein gostossen. Man fiigt alle Bcstandtheilo zur Salzsaure (Yorsicht 
wegen Arsenwasserstoff!) und erhalt die Mischung 1 Stunde auf 70—90° O. Man taucht 
die fettfreien Gegenstando zweimal je 10—15 Sekunden ein, spiilt mit Wasser und trocknet 
mit weicher Leinwand oder Sagespanen ab.

Stahlgraue Beize fiir Messing, B ronce , R o th g u ss , K u p fe r, S ilb e r. 1) Man 
ldst 83 Th. Eiseimtriol und 83 Th. gepulvorte arsonige Saure in 1000 Th. rober Salzsiluro. 
Gobrauch wie boi der vorigen. 2) In einer Mischung aus 1 Liter rohor Salzsiiure und 
0,125 Liter Salpetersaure ldst man 42,5 arsonige Saure und 42,5 Eisenspiine (Yorsicht!). 
Die gereinigten Gegenstiinde werden 5 Minuten oingehiingt.

Mattschwarze Beize von A. B ollekt. Fiir K u p fe r , M essing , K u p fe rz in n - 
leg iru n g e n , K o u silb c r, P h o sp horb ronoe . Man lost 500 g Cuprinitrat in 150 g 
Alkohol von 90 Proc. Man taucht die betr. kalten Metallgegenstande in die kalte Losung 
und erhitzt sie alsdann, bis der Ueberzug soliwarz ist.

Bruniren von Kupfer. Das polirte und erwarmte Kupfer wird bestrichen mit 
einer Ldsung aus 5 Th. krystall. Kupferaoetat, 7 Th. Ammoniumchlorid, 3 Th. yerdtlnnter



Essigsaure (von 30 Proc.), 85 Th. Wasser. Der briinirte Gegenstand wird schliesslich mit 
einer Losung von 1 Th. Wachs in 4 Th. Torpentinol abgerieben.

VII. Verkupferung. Die galvanische Yerknpferung hat zwar die friiher geiibten 
Verfahren der direkten Yerkupferung fast yollstandig yerdrangt, indessen kdnnen doeli 
Fiille yorkommen, in donen Verkupferimg ohne galyaniscben Stroni erwiinscht ist.

Z in k g eg en stan d o  werden mit folgender frisoh bereitoton breiigen Mischung ein- 
geriobon; 10,0 Kupfcrvitriol in 50,0 destillirtem Wasser gelost wordon zuniichst mit oiner 
LOsung aus 13,0 Kaliumoyanid in 52,0 destillirtem Wasser und dann mit 105,0 weissem 
Thone oder soviel davon yermischt, dass eine sirupdicke Fliissigkoit daraus liervorgeht.

Zur V e rk u p fe ru n g  von E isen  dient folgende Fliissigkeit: 10,0 Kupforyitriol, 
6,6 Zinnsalz und 11,5 Zinkyitriol werden in 3,5 Liter reines Wasser, welches zuvor mit
15,0 koneentrirter Schwefelsaure yersetzt ist, gegeben. In diese Fliissigkeit werden dio 
eisernen Gegenstande (z. B. 1500,0—2000,0 eiserne Nilgel) eine halbe Stunde unter Um- 
riihren erhalten, herausgenommen, mit Wasser abgewaschen und mit trocknen Sagespanen 
abgetrocknet.

B lan k ę  oder g la t te  e ise rn e  G eg en stan d e  werden zuerst mit einer Losung von 
1 Th. Kupfernitrat in 50 Th. yerdiinntor Salzsiiure geputzt und dann wicdcrholt mit einer 
Lijsung von 10 Th. Kupfernitrat, 10 Th. Cuprichlorid in yerdiinnter Salzsaure mittelst 
eines wollenen Lappens oder einer Biirste berieben (W bisskom?!.

Zur B ro n e iru n g  yon Z inkguss wird dieser zuerst mit einer Losung von 1 Th. 
Eisenyitriol und 1 Th. Kupfervitriol in 20 Th. Wasser abgerieben und nach dem Abtrockncn 
rnit einer Losung von 4 Th. Grfinspan in 11 Th. Essig bostrichen. Nach dem Abtrooknen 
wird mit Kolkothar polirt.

Zum B ron ci ren  der M edaillen  maclit man eino filtrirte Abkochung von 10 Th. 
Griinspan und 5 Th. Salmiak in 250 Th. Essig. Dieso Fliissigkeit wird mit einem gleichcn 
Volum Wasser yerdunnt, und nachdem die Medaillen hineingelegt sind, erhitzt und gekocht, 
bis die Medaillen mit einer geniigenden Kupferschioht bedeckt sind.

G a h a n isc h e s  M essingbad  fur alle Metalle anwendbar. Man lbst 200,0 g Kalium- 
Zinkcyanid und 200,0 g Kalium-Kupfercyanid, sowio 40,0 g Natriumkarbonat, 7,5 g Kalium
oyanid und 7,5 g Ammoniumchlorid in o Liter Wasser. Die Losung wird auf 20—25u C. 
erwarmt. Die Spannung des Stromes betrage 3—4 Volt. Ais Anodo dient eine Messing- 
platte. Stromdichto 0,5 Arnpbre pro Quadratdocimoter.

Galyrtiiisclies Kupferbad. 1) F u r a lle  M eta lle : Oupriacetat 100,0, Natrium
karbonat 100,0, Natriumbisulfit 100,0, Kaliumoyanid 100,0, Wasser 5 Liter. Kalt anzu- 
wenden. Spannung 3—4 Volt, Stromdichto 0,4 Ampere pro Quadratdecimeter. Ais Anodo 
dient eino Kupferplatto. 2) F u r E isen  und S tah l: Oupriacetat 100,0, Natriumbisulfit
100,0, Natriumkarbonat 125,0, Kaliumoyanid 125,0, Wasser 5 Liter. Spannung 8—5 Yolt, 
Stromdichte 0,4 Ampbro pro Quadratdecimeter. Fur Zinkgegenstando ist dieses Bad an
wendbar, wenn die Menge des Cyankaliums auf 150,0 bis 200,0 yermebrt wird.

Broneirlaek fiir Gipsfiguren. Ein solclier bestoht aus einer Losung einer aus- 
getrockneten Kupferseife in Terpentinfll. Die Kupferseifo erhalt man duroh Fallung von 
100 Th. troekner Talgseifo, gelost in 500 Th. heissem Wasser, mit 35 Th. Kupforyitriol, 
golost in 150 Th. Wasser.

Yolta-Kreuz von M. Fbith in Berlin. Bestoht aus jo einem in Kreuzform ausge- 
sohlagenen Kupfer- und Zinkplattohen mit dazwischen golegtem rotlion Tuchlappchen. 
Heim Gebrauch ist das Kreuz nach Anfeuchtung des Tuchlappchens an einer scidcnon 
Sohnur um den Hals zu tragen. Preis 1,20 M. Werth kaum 10 Pf. (Karlsruhor Orts- 
gesundheitsrath).

W iSTEiPsehe G ic h tk e tte n  sind aus 60, zu gleichen Theilen aus Kupfer-, Zink- und 
Messingdraht bestehenden Sehaken im Wechsel zusammengesetzt. Es giebt zwei Arten 
dieser Ketten; bei der einen hangen an dem herzformig gebogenen Draht, welcher die 
Oeiden Enden der Kette yerbindet, zwei sogenannte Elephantenl&use, bei der anderen Art 
hiingt an dieser Stelle eine leere Kapsel in Form und Grosse einer kleinen Damenuhr, die 
eino Seite bestelit aus Kupforblecli, die andere aus Zinkblech. Dass hier woder Elektricitat 
noch Magnetismus zur Wirkung kommcn, ist ersichtlich.



Cuprum aceticum.

I. Cuprum aceticum (Ergiinzb. Holv.). Cuprum aceticum neu trale. Neu- 
trales Cupriacetat. Kupferacetat. Essigsaures Kupfer. Aerugo crystallisata. 
Krystallisirter Griinspan. Destillirter Griinspan. Acetate <le cuiyre. Cupri Ace- 
tas. Cu(CH3C04)j 4- H20. Mol. Gew. =  190.

D a rs te llu n g . 10 Th. Griinspan werden mit 50 Th. Wasser und 10 'L'h. Essigsiiurc 
von 30 Proc. fein angerieben, die Mischung wird zum Sieden crhitzt und mit soviel 30 pro- 
centiger Essigsaure yersetzt, bis Auflosung des Grunspans erfolgt ist. Man filtrirt alsdann 
und stellt zur Krystallisation boi Seite. Die ausgesehiedenen Krystalle werden nach dcm 
Abtropfen auf porosen Unterlagen bei gewohnlieher Temperatur getrocknet.

E ig en sch a ften . Dunkel-blaulich-griine, prismatisehe Krystalle von ekclhaft me- 
tallischem Geschmacke, Idslich in 14 Th. kaltem oder 5 Th. siedendem Wasser, auch iu 
etwa 16 Th. Weingeist. Zur volligen Auflosung in den genannten Medicn ist g-ewdhnlich 
der Zusatz einer klcinen Menge Essigsaure erforderlich. An der Luft verwittern die Kry- 
stalle oberflachlicli und erscheinen alsdann mit, einer hellblaugrlinen, pulverigmatten Schicht. 
bedeckt. Bei 100° C. wird das Kupferacetat wasserfrei. Durch einen Ueberschuss von 
AmmoniakflUssigkeit oder Ammoniumkarbonatldsung wird es zu einer azurblauen Fliissig- 
keit gelost.

E rU fu n g . 1) Die Losung des Salzes (1 =  20) werde durch einen s ta rk e n  (!) 
Ueberschuss von Ammoniumkarbonat nicht getrlibt (Eison, Thonerde, Kalk). Um einen 
yorhandencn Niederschlag (von Eisen und Thonerde) siclitbar zu machen, empiiehlt es sich, 
die Fliissigkeit zu filtriren. 2) Wird die wasserige Losung (1:20) mit einein starken 
Ueberschuss von Natronlauge cinige Zeit gckoeht, so darf das Filtrat durch Schwefel- 
wasserstoff nicht yerandert werden (Zink, Blei). 3) Wird 1 g des Salzes stark gegliiht, so 
darf der Gliihriickstand feuchtes rothes Laclcmuspapier nicht blauen (Erden, Magnesia, 
Alkalien).

A u fb e w a h ru n g . V o rs ic h tig , in gut verschlossenen Glasgcfassen. Ein ober- 
flachlichcs Verwittern der Krystalle ist auch bei sorgfiłltiger Aufbewahrung kanni zu 
yermciden.

A n w e n d u n g . Nur au sscrlio h  ais mildes Aetzmittel in Einstreupulvern, Salben, 
Augensalben (0,1 auf 5,0), in Losung zu Injektionen (0,5—1,0 zu 100,0). T echn isch  wird 
es in der Farberei, beim Zeugdruck, auch zur Darstellung des Schweinfurter Griins 
verwendet.

Tinte fiir Z ink , Z inn und Eisen. Ist einc Mischung aus 10,0 krystall. Oupri- 
acetat, 10,0 Ammoniumchlorid, 5,0 gebranntom Kienruss und der geniigenden Menge Wasser.

11. f  Cuprum subaceticum. Aerugo (Ergiinzb.). Yiride Acris. Griinspan. 
Basiach er Griinspan. Spangriin. Sousacetate de cuivre (Gall.). Ycrtlet gris. Kommt 
in zwoi, durch Farbę und Zusammensetzung verschiedenen Sorten in don Handel:

Der b laue oder franzdsisohe  G riinspan  wird hergestellt durch Einwirkung von 
in Essigsiiuro-G&hrung bogriffenen Weintrestoru auf Kupferblecho und besteht im wescnt- 
liehen aus einfach-basischem Kupferacetat Cu(0H3C0.2).,-)-O n (O H ).5 H 40. Er ist in der 
Regcl etwas durch Weintrester verunrcinigt.

Der griine oder soliw edisclie (deutsohe oder onglisciio) G riinspan  wird 
durch Einwirkung von mit Essig gotriinkten Zeugstiickon auf Kupfcrplatten (mit denen 
erstero abwecliselnd gescbiclitct werden) odor durch Besprongon von Kupforplatton mit 
lieissem Essig gewonnon. Er besteht im wesentlielien aus Halbbasiseli-Kupferacetat 
[Cu(GH.iOO.,usl-j-Ou(OH).2-|-5H ssO nobeu wenig Zweifach-basiscli-Kupforacetat Cu(CIl300.2)2 
- f  2 0 u(OH);.4-H,O.

Beide Sorten kiiunen zu therapeutischen Zwecken promiscue gebraucbt werden, doch 
wird zu pharmaceutischen Zwecken die griine Sorte im allgemeinen vorgezogen. Jeden- 
falls wiirde es erwilnscht soiu, sich fur eine bestimmte Sorte zu entscheiden.

E ig en sch a ften . Feste, speciflsch schwere, schwerzerreibliche, griine oder hiaulich- 
griiuc Massen von Brot- oder Kugelform. — ltiihrt man fein yertheilten blauen Griinspan



mit wannom Wasser an, so scliwillt er zuniichst infolge Aufnakme von Wasser an, dann 
zerfiillt er allmlihlich in oin blaucs krystallinisolies, in Wasser uulosliches Pulver (Zweifaeb- 
basisck-Kupfcracetat, s. oben), wahrend Halb-basiseh-Kupferacetat (s. obcn) mit blaugrimer 
Farbę in Liisung gekt. In gleickor Weise bleibt beim Ausziekeu des griinen Grtinspans 
mit Wasser das blaue Zweifach-basiscke-Kupfcracetat im Rtickstande, wahrend Halb-basi- 
sehes-Kupferacctat mit blaugrunor Farbę in Liisung gekt. — Yon yerdttnnter Schwefel- 
siiure, von bcisser yerdtinnter Essigsśiure wird Grunspau unter nur geringem Aufbrauseu 
und unter Hinterlassung nur geringer Mengen von Unreinigkeiten geldst.

jPr iifu n g . 1) Der Grunspan ist hinreiobcnd rein, wenn 1 Tbeil von 4 Th. vcr- 
dimnter Sehwefelsaure (spec. Gew. =  1,112) bis zu 94 Proc. und yon 10 Th. Ammoniak- 
fiiissigkeit (spec. Gew. =  0,960) bei gelinder Wiirme in gleichem Procentsatz geldst wird. 
Das Unlosliche bestelit, in Treberresten, Pasem, Kupfcrmetall, Thon, Kalk. 2) Eine etwaigo 
Yorweclislung oder Ycnnischung mit arsenhaltigcn Kupferfarben stellt man fest, indem 
man die Liisung in Salzsaure mit Zink zusammenbringt und das entwickelte Wasserstoff- 
gas auf Silbernitratldsung (1 -|- 1) cinwirkeu liisst. Ein citronengelber Pleok zeigt Arsen 
an (s. S. 407).

A u fb e w a liru n g .  Man łuilt den Grunspan in Stticken und fein gepulyert vor- 
riithig und bcwalirt ihn y o rs io h tig  auf.

A m v e tu lu n g . In n e r lic h  wird Grunspan kaum noch angewendet. A eusserlich  
ais iitzendes Strciipulycr bei unreinen, wuchernden Geschwuren, in Salben (1,0 auf 10,0), 
in Ceraten, Pllastern. In  A u g en w asse rn , G u rg e lw asse rn  und E in sp r itz u n g e n  
ist A erugo dureh  Cuprum  ace ticum  zu e rse tzen ! In der Thierkoilkundo dient er 
ais Beizmittel bei Klauenseuclie und gegen wildes Fleisch.

Im H an d y e rk au f wird er bisweilen zu Kratzemitteln yerlangt; in diesem Palle 
ware die Abgabe zu yerweigern. T ech n isch  wird er namentlich zu galyanischen Badem 
und zu Metallbeizen yerwendet und kann alsdann gegen Giftsehein unbedonklick yerab- 
fulgt werden.

Spiritus Aernginis. Wird Kupferacetat der trockeneu Destillation unterworfen, 
so dostillirt boi 240—260° O. Essigsaure, bei 270° O. gelit Guproacetat Cu2(GH:lCO.,).2 in Form 
Wolliger Flocken tiber. Daber ist dieses auch ais K u p fe rsp ir i tu s  bokannte Praparat 
im wesontlichcn kupferhaltige Essigsiiuro.

A q u a  v ir id is  H a r t m a n n . 

lip. Tincturac Gallarnm
Tincturae Absintliii aa 10,0 
Aquae aromaticae 100,0
Mellis depurati 20,0
AUiminis pulverati 
Aeruginis pulveratae aa 5,0. 

Umgeschutlelt zum Yerbando unreiner Wundon 
oder syphilitischer Geschwttre.

B an ino  do Metz.
Metz/ s Balsam. Baumc de fcu ille t.

B1 ii 11 e r b al s am. G r ii ner H c i 1 b a 1 s a m.
Rp. Aeruginis pulver. 12,0 

Aloes pulyer. 8,0
Zitici sulfurici pulver. 6,0 
Olei Lauri 30,0
Terebinthinae 60,0
Olei Lilii
Olei 01ivarum aa 180,0 
Olei .1 uni pori 15,0
Olei Caryopłiyllorum 4,0.

Ceratum Aeruginis Genu. I u. Hamb. V. 
C era tum yiride. E m plastrum  A eruginis, 

K en n e d y - P f 1 a s t  e r. G r ii n w a c li s.
Itp. Cerac flavae 120,0

Resinao Pini 60,0
Terebinthinae 40,0
Aeruginis subt. pulv. 10,0.

M an giosst das  P f la s te r  in  a/2 cm  d ieke  T iifelclien 
kos. Ais H uh n erau g en p flas te r .

Er giin zungsbuc b:
Cerac flavac 10,0
Resinao Pini 5,0
Terebinthinae 4,0
Aeruginis subt. pulv. 1,0.

Emplastra ad clavos podam.
I. H u h n erau g en p fla s te r der F rau

G r im m  e  u t .

Rp. Emplastri Galbani crocati 50,0 
Cerac flavae
Terebinthinae aa 10,0
Aeruginis subt. pulv. 20,0.

I I .  R ic h t e r ’ s H uhneraugenpflaster.
Rp. Pieis nigrae 25,0

Emplastri Lithargyri simplieis 12,5 
Galbani pulverati 10,0
Ammonii chlorati
Aeruginis aa 5,0.

111. RuST*s H uhneraugenp flaste r .
Rp. Cenie flavae 15,0

Olei 01ivnrum *1,0
Ammoniaci 15,0
Terebinthinae 4,0
Aeruginis subt. pulv. 6,0.
Emplastrum ad lupiam.

G1 i e d s c h w a m m p f 1 a s t o r .
Rp. Cerati Aeruginis 00,0

Gallarum subt. pulv. 10,0.
Pflaster bei lupia juncturae.



Emplastruin Manus I>oi.
E m p la s t r u m  d i v i u  u m v i r i d e.

Ep. Emplastri Plumbi compositi 90,0 
Cerat! Aeruginis 10,0.

Ais erweiehendes Pflaster und auf Leichdomon.
3Iixtura cuprica Rademaciier. 

Rademaciier’s K upferm ix tur. 
lip. Tincturae Cupri acetiei 5,0 

Mucilaginis Gum mi arabici 90.0 
Aąuae Cinnamomi 175,0
Aquac destillatae 115,0.

f  O x y m e l A e rn g in is .
G runspan-Sauerkonig  Mel escharo ti- 
cum. A egyptisehe Salbe. G ipsjakob. 

Ergilnzb., Hamb.-Y.
Rp. Aeruginis subt. pulv. 10,0 

Acidi acetiei dii. (90 proc.) 5,0 
Mellis depurati 100,0

Werden im' Wasserbade auf 100,0 eingcdampft. 
Vor dem G obrauch um zuschu tte ln ; v o r - 
s icb tig  aufzubew ahren.
Pilulao Cupri acetici-pliospliorici Lićoeois. 

Jede Pille entliiilt:
Cupri acctici 0,01 
Nutrii pbospborici 0,05.

Gegen Rleichsucht.
Spiritus caoruleus.

B lauer S p iritu s  (ITamb. V.).
Rp. Liąuoris Ammonii caustici (10 proc.) 50,0 

Spiritus Lavandulae
Spiritus Rosmarini aa 70,0
Aeruginis pulv. 1,0.

Man liisst einige Tnge stehen und filtrirt. Zum 
Einreiben aut' Contusionen.

t  Tinctura Cupri acctici Radem aciier .
R a d e m a c h  Eli * s K u p f e r a e e t a t  - T i n k t u r. 

(Ergilnzb, ITamb.-V.)
Rp. 1. Cupri sulfurici eryst. 12,0

2. Plumbi acetiei 15,0
3. Aquae destillatae 68,0
4. Spiritus (90 proc.). 52,0.

Man zerreibt 1 u. 2 zu mittelfeinem Pulver, reibt 
mit 3 an und erliitzt in. einem Kupfergefiisse zum 
Sieden. Naeh dem Erkalten (!) wird 4 zugesetzt 
und die Miscbung im verscblossenen Gefitsse 
unter bisweiligem Umschiitteln l Monat stelien 
gelassen, dann filtrirt. Yorsicbtig aufzubewahren

Tinctura Cupri acotici Sch a ciit .
[Loco Tincturae Cupri acetiei Radema c iier .]
Rp. Acidi acetiei diluti (30 proc.)

Cupri acetiei eryst. aa 10,0 
Aquae destillatae 150,0
Spiritus (90 proc.) 100,0.

Unguentum Aeruginis (ITamb. V.). 
Unguentum A postolorum  (duodecim). 

U nguentum  dodeka pharm acum. 
A postelsalbe. A egyptisehe Salbe. Griin- 

spansalbe.
Rp. Aeruginis pulveratae

Olibani pulverati aa 1,0 
Cerae flayae 2,0
Terebinthinae 8,0
Olei 01ivarum 16,0.

Zum Verbande unreiner, fauliger Wuuden bei 
Menschen und Thieren.

Yot. Łiniincntum aphthicuin.
L in im ent gegen E utersch  wam m e.

Rp. Cupri acetiei 5,0 
Acidi salicylici 2,5 
Olei 01ivao 50,0.

Zum Bestreiclicn der Aplithen am Eu ter.

Yct. Liniinentum cupricnm.
K lauenscuchen-Schm iere.

Rp. Aeruginis pulv. 50,0
Acidi liydrochlorici crudi 20,0 
Olei Raparum crudi 
Olei Lilii aa 300,0.

Vor dem Gebraueh gut umzuscbiitteln.

Arct. Ongiicnt aegyptiae (Gall.).
Rp. 1. Aeruginis pulverati 500,0

2. Aceti (7—8 proc.) 500,0
3. Mellis 1000,0.

Man erliitzt in einem Kupferkessel 1 und 2 kurze 
Zoit, fligt 3 liinzu, und erliitzt unter Umrlihren 
weiter, bis die Miseliung eine rotlie Farbę und 
Honigkonsistenz angonommen hat.

Cuprum chloratum.

I. f  Cliprum monochloratum. Cuprum. chloratum album. Cuproehlorid. 
Kupferchloriir. Cu>Cl2. Mol. Gew. =  197.

D a rste llu n ff. 42,0 Th. krystall. Cupriehlorid und 32,0 Th. metallisches Kupfer 
(Draktnetz oder Spiine) werden mit 100,0 Tk. keissem Wasser iikergossen. Man giebt 
235 Tk. (roke) Salzsiture vom spec. Gew. 1,175 hinzu, versckliesst den Kolken mit einem 
Trickter and erkitzt mm auf einem Gasofen, wenn notkig nock unter Zusatz von etwas 
rauekender Salzsaure, bis farklose Losung erfolgt ist. Dicse 1—2 Stunden dauernde Opera- 
tion lasst siek wesentlick besckleunigen, wenn man der Fliissigkeit etwas gefiilltes Kupfer- 
pulver zufiigt. — Wenn die Fliissigkeit farblos geworden ist, so wird sie von dem Kupfer, 
w elckes im U ekersckuss v o rk an d en  sein  muss (!), in einen hoken, mit viel kal- 
tom destillirten Wasser gefiillten Cylinder durch ein Bausckchen Glaswolle ra sch  durch- 
gegossen. (Es ist zweckmassig, destillirtes Wasser anzuwenden, welckes au sg ek o ck t und 
wieder erkaltet ist.) — Naok dem Absetzen des zunaokst kasig gefalltcn Cuprocklorids



wird delcanthirt, das Cuprochlorid sehnell abgesaugt, mit Alkohol mul Aether gewaschen 
and im Yacuum iiber Schwefelsiiure getrocknet.

E ig en sch a fłen . Weisse, m Wasser unlosliche, schwere Massen, die sioh an der 
Luft unter Grunfiirbung leicht oxydiren und durch Chlorwasser oder Konigswasser leicht 
ais Cuprichlorid in Ldsung gehen. Beim Erhitzen im Rokrchen sehmelzen sie ohne 
Zersetzung.

A u fb e w a h n m g .  Yorsichtig, vor dem oxydirenden Einfluss der Luft geschiitzt, 
also in kleinen, gut geschlossenen Gefassen. Zersetzte Priiparate sind nieht weiss, sondern 
schmutziggriin bis braun.

A n w e n d im g .  Ais Reagens in der Gasanalyse in ammoniakalischer oder salzsaurer 
Losung zur Absorption des Kohlenoxyds.

Salzsaure Kupfercliloriirldsung nach Winklkb. (Zur A b so rp tio n  von K ohlen- 
oxyd.) Man tragt eine Misclmng von 86,0 g Kupferoxyd mit 17,0 g Kupferpulver (durch 
Reduktion von Kupferoxyd im Wasserstoifstrome dargestellt) langsam und unter Umschutteln 
in 1086,0 g Salzsaure von 1,124 spec. Gew. ein, bringt in die Flasche eine vom Boden bis 
zum Halse reichende Spiralo von Kupferdraht und yerschliesst das Gefass mit oinem 
Weichen Kautschukstopfen. Die anfangs dunkle Ldsung wird beim Stehen vollkommen 
farblos, farbt sieli abor in Beruhrung mit Luft unter Bildung von etwas Cuprochlorid 
Wieder dunkelbraun. Zuliissiger Absorptionswerth fiir 1 ccm =  4 ccm Kohlenoxyd.

Aininoniakalisehe Kupferchloriirlosung nach Winkler (zur A b so rp tio n  von 
K ohlenoxyd). Man lost 250,0 g Ammoniumchlorid in 750 ccm Wasser, bringt die Losung 
in eine mit Gummistopfen dicht zu yerschliessende Flasche und fiigt ihr 200,0 g Kupfer- 
chloriir zu. Dieses lost, sich beim Umschwenlcen unter Hinterlassung von etwas Kupfer- 
oxychlorid auf. Man erhalt eine braunliche Flussigkeit, welche sich unverandert hiilt, 
Wenn man in die gut zu yerstopfende Flasche eine vom Boden bis zum Halse der Flasche 
reichende Kupferspirale stellt. Vor dom Gebrauche setzt man dieser Losung Ł/s Wolumen 
Ammomakflussigkeit von 0,905 spec. Gew. zu. — Absorptionswerth fiir 1 ccm =  16 ccm 
Kohlenoxyd.

Aininoniakalisehe Kupfercliloriirldsung nach Hempel (zur A b so rp tio n  von 
K ohlenoxyd) fiir eine Menge yon 200 ccm. Man lost 10,3 g Kupferoxyd in 100 bis 
200 ccm kone. rober Salzsaure und liisst die Losung alsdann in einem mit Kupferdrahtnetz- 
Spiralon moglichst erfiillten Kolben von passender Grosso zum Zwecke der Reduktion so 
lange wohlverschlossen stehen, bis sie yo llkom m en far,bios ist. Man giesst alsdann 
diese Losung durch einen Bausch von Glaswolle in ein 1,5—2,0 Liter ausgekochtes und 
Wieder erkaltetes destillirtes Wasser enthaltendes Bechorglas. Nach dem Absetzen des 
Kupferchloriirs giesst man die iiberstehende yerdunnte Salzsaure moglichst ab, spiilt das 
Kupferchloriir mit 100—150 ccm destillirtem Wasser in eine Kochflasche yon 250 ccm 
Inhalt und loitot in die noch schwach sauro Flussigkeit so lange Ammoniak, bis die LOsung 
sioh schwach blau farbt. Um dio Luft moglichst abzuschliesson, yerschliesst man den 
Kolben mit einem zweifach durchbohrten Stopfen, welcher ein Gaszuleitungs- und ein Gas- 
ableituugsrohr enthhlt, welches letztore in etwas Quecksilber taucht. Aucli kann man den 
ganzen Apparat einschliesslich des Entwickelungsapparates fiir das Ammoniak yorher mit 
Wasserstoff fullen.

Die so erhaltene Losung des Kupferchloriirs wird durch Zusatz vou Wasser auf 
200 ccm yerdunnt. — Zuliissiger Absorptionswerth fiir 1 cem =  6 ccm Kohlenoxyd.

II. f  Cuprum bichloratum crystallisatum. CuprieMorid. Kupferchlorid. 
Chlorwasserstoifsanres Kupferosyd. CuCl2 -f- 2 Ha0 .  Mol. (lew. — 170.

Zur D a rs te llu n g  werden 100 Th. Kupferoxyd in 360 Tli. Salzsaure von 25 Proc., 
welche mit 150 Th. destillirtem Wasser yerdiinnt ist, in der Warnie gelost und die Lo
sung anf 300—250 Th. oder soweit eingedampft, bis ein Tropfen, auf eine kalte Porcellan- 
sehale gebracht, erstarrt. Man liisst die Gesammtmenge erstarren, presst zwischen Filtrir- 
papier, trocknet hei gewohnlieher Temperatur und bewahrt in trocknen, gut yerschlossenen 
Gefassen auf.

Grane rhombische Krystalle, hygroskopisch, leicht loslich in Wasser und aueh in 
Alkohol. Die wiisserige Losung ist schon griin, bei starker Verdiinnung blau. Es wird 
etwas iiber 100° C. wasserfrei und geht in das braune, wasserfreie Salz CuCla iiber. Durch 
Einwirlaing von metallischem Knpfer wird das Cuprichlorid zu Cuprochlorid redueirt 
(s. S. 992).

Handb. d. phnrm. Praxis. I.



Alterans und Tonicum, angewendet bei Skropkeln, Rkachitis, Hautaffektionen, Dys- 
krasien. Gaben 0,005—0,01—0,015 g drei bis yiermal taglich. Grosste Einzelgabe 0,08 g.

t  Cuprum bicliloratum siccum. Entwiissertes Cupricklorid oder Kupferclilorid. 
CnCl2. Mol. Gew. =  134.

Es wird durch Erhitzen des obigcn krystallisirten Salzes auf 110° O. erhalten. Gelb- 
braune. zerlliessliche Masse, im ubrisea von den Eieenschafton des yorisren.

Aether Cupri.
lip. Cupri bichlorati cryst. 4,0 

Aetheris 100,0.
Dosis 5—8 Tropfcn.

A qua a n t im ia s m a t ic a  K o e c h l in .
A q u a  B e i s s e r i .  L i ą u o r  a n t i m i a s m a t i c u s  

B e is s e r .
Bp. Liąuoris antim iasm atici K o e c h l in  1,25 

Aquae destillatae 100,0.
Anfangs des Morgens, nacli m ehreren Tagen aueli 

des Abends einen Essloffel voll.

L ią u o r  a n t im ia sm a ticu s  K o e c h l in . 
L i ą u o r  C u p r i  c h l o r a t i  a m m o n i a t u s .

Bp. Cupri bichlorati crystall. 5,4 
Ammonii chlorati 50,0
Aquac destillatae q. s.

(185) dass das Gesammtgewicht =  240,0 betrfigt 
Klarę, smaragdgriiue Fliissigkeit von 1,070 bis 
1,072 spec. Gewicht. In  120,0 is t 1,0 K upfer 
enthalten. I n  n e r  l i c h  gegen skrophulo.se und 
syplnlitischc JEIaut-, Knochen- und Driisenaffek- 
tioneu, gegen Cardialgie, Epilepsie, Chorea etc. 
zu 5—10—15 Tropfcn in  Vcrdunnung m ehrmals 
tUglich. A e u s s e r l i c h ,  ohne Erfolg, zum Ycr- 
bande sy pilili tischer Gescliwure.

T inctura Cupri b ich lorati H e l y e t iu s .

Bp. Cupri bichlorati cryst. 40,0 
Spiritus (90 proc.) 100,0.

5—7—10 Tropfen bei Epilepsie, Ilhachitis, W urmern.

Cuprum oxydatum.
I. f  Cuprum OXydulatum. Cnprooxyd. Kupferoxydul. Kupferlieiuioxyd. Cu20. 

Mul. Gew. — 142.
Zur D a rs te llu n g  stellt man eine Auflosung von 1 Tb. Traubenzucker (oder 1,5 Tb. 

Honig in 30 Th. Wasser dar, filtrirt diese und yersetzt sie mit 2—3 Tb. Seignettesalz so
wie mit Natronlauge in reichlichem Ueberschuss (etwa 20 Th.) und miseht eine Losung von 
1 Th. krystall. Kupfersulfat in 30 Th. Wasser zu. Man muss nun eine ld a re , lasurblaue 
Fliissigkeit haben. (Ist dies nicht der Fali, so fehlt es entweder an Traubenzucker oder 
an Natronlauge oder an Seignettesalz.) Diese Fliissigkeit erkitzt man auf dem Wasser- 
bade oder auf freier Flamme, worauf sicb das Kupferoxydul inikrokrystallinisch absebeidet. 
Man sammelt es, wascht es zunaobst mit heissem Wasser, bis das Ablaufende nicht mebr 
alkalisob reagirt, dann mit Alkohol und mit Aethor und tro e k n e t rascb.

Rotkes, krystalliniscbes Pulyer vom spee. Gew. 5,84—5,37. Es yerandort sieb nicht 
an der Luft, ist unloslicb in Wasser. In Ammoniakfiiissigkeit ist es loslich; die urspriing- 
lieb farblose Losung wird bei Luftzutritt blau. Dureb Cblorwasserstoffsaure wird es in 
Cuprochlorid yerwandelt; sauerstoifbaltige Sauren, z. B. yerdunnte Scbwefelsauro, bringen 
die Halfte des Kupfers ais Kupferoxyd in Losung, wabrend die andere ILiilfte ais metalli- 
scbes Kupfer ungeliist bleibt. In feuohtem Zustando oxydirt es sieli leickt, an der Luft, 
im trocknen Zustande ist es baltbar. Durch Ueberleiten yon Wasserstoff oder von Methyl- 
alkoboldampfen iiber Kupferoxydul in der Hitze wird dieses leicbt zu metallischem Kupfer 
reducirt,. Durch Gliihen an der Luft yerglimmt es zu Schwarzem Kupferoxyd. — Es dient 
in der Technik zum Farben yon Glasfliissen.

Cuprohydroxyd, K u p fe ro x y d u lh y d ra t, 0u2(0I-I)2, wird ais kanariengolber Nieder- 
scblag durch Kalilauge aus Cuprochloridlosungon gofiillt. Es zersetzt sieli schon unter 
100° O. in Ouprooxyd und Wasser.

II. f  Cuprum 0xydatum (Erganzb.). Oxy«lc noir dc cuivro (Gall.). Cuprum 
oxydatum nigrum Radumaohkh. I(upferoxyd. Cuprioxyd. CuO. Mol. Gew. — 79.

Das Kupferoxyd kann durch Erhitzen von metallischem Kupfer an der Luft oder durch 
Gliihen von Cuprinitrat erhalten werden. Da die so gewonnenen Priiparate aber sebr 
dicht und selten rcin siud, so soli das zum tberapeutiseben Gebraucho bestimmte Kupfer- 
oxyd durch Gliibeu yon Cuprikarbonat dargestellt werden.



D a rs te llu n g . Man lost 10 Th. rcines Kupfersulfat in 50 Th. Wassor, anderseits 
15 Th. reines kryst. Natriumkarbonat in 50 Th. Wasser. Man misckt die filtrirten, klaren 
Liisungen uiul erwiirmt die Mischung in einer Porcellanschale so lange, bis der Nieder- 
schlag sieli ani Boden des Gefasses in diehter Form abgeschieden. Hierauf wascht man 
ihn zunachst durch Dekantkiren, dann aut' dem Filter solauge mit heissem Wasser, bis 
das Filtrat nicht mehr alkalisch reagirt, und trocknet ihn aut porosen Unterlagen, zuletzt 
im Wasserbadtrookenschranke. Den trocknen Niedersclilag bringt man in eiuen Porcellan- 
tiegel odcr Hessisohen Tiegel und gliiht ihn boi allmahlich verst'faktem Feuer so lange, 
bis eine aus der Mitte entnommene Probe nach dem yo llig en  (!) Erkalten in vcrdunnter 
Salpetersaure ohne Aufbrauscn von Kohlensaure loslich ist. Man fiillt es nocli warm in 
die troekenen, vorgewarmten Gefasse.

E ig en sćh a ften . Scliwarzes, glanzloses, spec. schweres, nicht krystallinisches Pul- 
ver, welches in verdunnter Salpetersaure leieht, ohne IUickstand und ohne Entweichen von 
Kohlensaure loslich ist. Es ist żart anzufiihlen, ohne Geruch und Geschmack, unloslieh in 
Wasser und Natronlauge, loslich in Siluren. Aus der Luft zieht es etwas Feuchtigkeit an. 
In Ammoniakfliissigkeit lost es sieli mit blauer Farbę zu Kupferosydammoniak. Durch 
Ueberleiten von Wasserstoff oder von Methylalkoholdampten in der Gliihhitze wird es 
leieht zu metalliscliem Kupfer reducirt.

P r ii fu n g .  1) Es lose sich in 10 Th. verdttnnter Schwefelsaure ohne Aufbrausen 
(Kohlensliure). — 2) Die salpetersaure Liisung werde durch Baryumnitratlosung nicht so- 
fo rt getriilit (mehr ais Spuren Schwefelsaure), — 3) Die mit yerdunnter Schwefelsaure be- 
roitete Losung gebe nach vollstandiger Ausfallung des Kupfers durch Schwefelwasserstoff 
ein farbloses Filtrat, welches durch Ammoniakfliissigkeit nieht verandert werde (weisse 
Fallung =  Zink oder Aluminium, sehwarze Fallung =  Eisen) und beim Verdampfen und 
Gliihen koinen feuerbestandigen lluekstand liinterlasse (Kalk, Magnesia, Alkalien). —
1) Werden 0,2 g Kupfeimyd in 2 cem verdiinnter Schwefelsaure ohne Anwendung von 
Wanno golbst, und wird die Losung mit 2 ccm Ferrosulfatlosung vermischt und auf 2 ceni 
kono. Schwefelsaure geschichtet, so darf keine branne Zwischenzone auftreten (Salpetersaure).

A u fb e w a h ru n g .  V o rs ic h tig , in gut gesohlossenen Gefassen; wegen der hygro- 
skopischen Eigenschaften siehe vorher.

A n w e n d u n g .  A eu sserlieh  in Form von Salbcn (1,0:10,0—20,0 Fett) ais zer- 
theilendes Mittel bei Drusengeschwiilsten, Gelenkentzundungen, um die Resorption von 
Exsudaten zu beschleunigen, Hornhauttriibungen. In n e r lic h  bei „Kinderkrankheiten11 und 
ais Wurmmittel, besonders ais Bandwurmmittel. Bei der innerlichen Darreichung sind 
saure  Speisen zu yermeiden.

Pilulac Cupri oxydati H a g e r .
Ilp . Cupri oxydati n igri G,0 

Calcii curbonici 2,0
Boli albae 12,0
Glycerini 11,0.

Fiiuit pilulae 120. Tliglich eium al jo 2 P illen bei 
ytirm eidung saurer Speisen gegen Bandwurm 
lhrwacbsener. Einige Tage nacli Beendigimg des 
Gebrauehes eine Gabe llieinusol. K inder erbalten 
zweimal tiiglich 2 Pillen, im  ganzen 50—00 Pillen.

Uiiguentum contra  ainaurosin S ic i ie l .
Ilp. Cupri oxydati nigri 2,0 

Olei Amygdalarum gtt. XV 
Adipis 20,0.

Zum Einreiben von S tirn  und  Schliifen bei Schwar
zem Staar infolge ttbormilssigen Tabakraucliens.

Uiiguentum contra  zonam.
Ilp. Cupri oxydati nigri 1,0—4,0 

Unguenti rosati 30,0.
Boi Gtirtelrose. Die befallenen H autstellen werden 

des Morgens und  des Abends eingerieben.

Are t .  Pilu lae taenifngao H a g e r .
B a n d  w u r m p i  l l e n  f t t r  H u n d e .
Bp. Cupri oxydati nigri

Boli albae aa  10,0 
Glycerini 8,0
Aquao q. s.

F ia n t pilulae 200. K leinen H unden tiiglich eine, 
grbsseron tiiglich zweimal eine Pilic in Fleisch 
gehiillt zu gobeu, zwei Wochen hindurch.

Vot.
lip.

Klauensenchensalbo.
Cupri oxydati 5,0
A lum inis .usti 10,0
Ammonii hydroclilorici 8,0
Camphorae 1,0
Unguenti populei 50,0.

G3*



Cuprum oxydatum purum granulatom ist ein ans linsen- bis erbsengrossen 
Stu okoń bestehendes Kupferoxyd, welches durch Gluhen von Cuprinitrat dargestollt wird. 
Mail gebraucht es wesentlich zur Yorbrennung in der Elementar-Analyse. Zu diesem 
Zwecke muss os namentlich frei sein von Salpetersaure, KohlenstofT bezw. Kolilensiiure 
und Wasser. Dies wird dadurch erreicht, dass man das Kupferoxyd vor jeder neuen Be- 
nutzung entweder an der Luft oder im Sauerstoffstrome und zwar im Kupfertiegel oder 
direkt im Verbrennungsrolir cinige Zeit ausgliiht. Dio Aufbewahrung erfolgt zweckmassig 
in „Glasbirnen11 unter Clilorcalciumversehluss.

Cuprum oxy(latum purum in Dralitform. Wird durch Gliilien von Kupfordraht- 
stucken im Sauerstoffstrom erbalten und dient gleiclifalls zur Ełomeńtar-Analyse. Eiir das- 
selbe gilt das Niimliche, was fur das yorige Praparat gesagt worden ist.

Cuprum hydroxydatum. Cuprihydroxyd. Kui>fcroxydliydrat. Cu(OII),. 
Mol. Geyv. =  07. Diese Verbindung fallt ais hellblauer, gelatinoser Niederschlag aus 
Kupfersalzlosungen auf Zusatz von atzenden Alkalicn. Will man sic auswasclien, so lasse 
man sie bei 60—70° O. stchcn, bis sic kornige Beschaffenheit angcnoimnen hat. Erhitzen 
bis zum Sieden ist unzulassig, wcil alsdann das Cuprihydroxyd in Wasser und Kupfer- 
oxyd zerfitllt. Das Cuprihydroxyd lost sich in Sauren und bei Gegenwart von Traubcn- 
zucker, Glycerin, Mannit und weinsauren Salzen aucli in atzenden Alkalien. Ferner wird 
es von Ammoniak loicłit geldst.

Ilultbnrcs Kupl'erliydroxyd nach Stotzeb. (Zur F iillung  der E iw eissstoffe.)
100,0 g kryst. Kupfersulfat worden in 5 Liter Wasser gelost und mit 2,5 g Glycerin ver- 
setzt. Aus dieser Losung wird durch Zusatz von yerdunnter Natronlauge, bis die Fliissig- 
keit alkalisch reagirt, das Kupfer ais Hydroxyd ausgefiillt. Letzteres wird abfiltrirt, alsdann 
durch Anreiben mit Wasser, welches pro Liter 5g  Glycerin enthS.lt, aufgoschlammt. Durch 
wiederholtes Dekantbiren und Filtriren entfernt man dio letzten Spuren von Alkali. Der 
Filterriickstand wird mit Wasser, dom man 10 Proc. Glycerin zugesetzt liat, yerrieben und 
bis zu oiner Yordiiimung gobraclit, dass derselbe oino gleichmassigo, mit citier Pipette auf- 
saugbare Masse bildet. Dieselbe wird in gut yersclilossenen Flaschon und im Dunkeln 
aufbewahrt. Den Gehalt der breiigon Masse an Kupferhydroxyd bestimmt man durch 
Eindunsten eines abgemessenen Volumens und Gluhen des Ruckstandes.

III. Cuprum OXydatum ammoniacatum. Kui>feroxydaminoniak. Cuoxnm
(Amerikanische Abkiirzung). Cu0.4N U 4.OH. Zur Verwcndung gelangt die wasserige 
Auflosung dieser Verbinduug, und zwar ais Reagens.

2,0 g krystall. Kupfersulfat werden in 100 ccm dostillirtom Wasser gelost und einige 
Tropfen koncentrirte AmmoniumchloridlOsung zugefugt. Hierauf boreitet man eine Losung 
von 1,0 g Kalihydrat in 100 ccm Wasser und sctzt etwas Barytwasser zu, um das yorhandene 
Kaliumkarbonat zu fiillen. Beide Losungon werden gemiseht. Von dem sich absetzonden 
Kupferhydroxyd wird dekantbirt, dann wird der Niederschlag wiederliolt mit destillirtem 
Wasser gewasehen, schliesslicli abfiltrirt. Den nocli feuchten Niederschlag iibergiosst man 
in einer Porcellanschale mit koneentrirtem Ammoniak (0,900 spec. Gew.) und liltrirt, sobald 
AuflOsung erfolgt ist, durch Glaswolle.

Das Reagens ist im Dunkeln aufzubewahren; trotzdem zersotzt es sieli nach eimger 
Zeit. Es empfielilt sieli dalier, das ausgewasehene Kupferhydroxyd unter Wasser aufzube
wahren und im Bedarfsfalle eine klcine Menge desselben in koneentrirtem Ammoniak 
aufzulosen.

Kupferoxydammoniak bringt Cellulose zuniielist zum Quellen und lOst sio schliesslicli 
Yollstandig auf. Aus der LOsung wird durch Zusatz von Sauren wieder Cellulose gefiillt.

Cuprum sulfuricum.
I. Cuprum sulfuricum (Austr. Genu. IIelv.). Cuprum sulfuricum purum. 

Su 1 fale (le cuiyre (Gall.). €upri Sulplias (Brit. U-St.). Kupfersulfat. Cuprisulfat. 
Seliwefelsaures Kupfer. Reiner Kupferyitriol. CuS04 -j- 5 11,0. Mol. Geyy. =  249.
Das roine Kupfersulfat lasst sich mit Vortheil nieht aus dem rohen Kupferyitriol gewinnen; 
inan stellt es zweckmiisslg aus Kupfer dar.

D u rste llu n g . 10 Th. Kupferselmitzel werden mit 30 Th. Wasser libergossen, dazu 
ein erkaltetes und filtrirtes Gęmisch von 18 Th. engl. Sckwefelsaure und 32 Th. Wasser



gegeben. Mail ffigt nun in kleincn Antheilcn 27 Th. Salpetersauro (von 25 Proc.) hinzu 
and. erwarmt inzwischen alhuiihlich, schlicsslich kurze Zeit zum Sieden. Nach erfolgtcr 
Auflosung des Kupfcrs filtrirt mail noch heiss, dampft die Liisung in einer Porcellan- 
schale ein, erhitzt (zur Vertreibung der Salpetersaure) den Ruckstand im Sandbade oder 
tiber einein Drahtnetz, bis schwere weisse Dampfe von Schwefelsaure entweichen. Danu 
lasst man erkalten, lost den Ruckstand in etwa 60—70 Th. siedendem Wasser, filtrirt, heiss 
und liisst in der Kalte krystallisiren. Das aus den Mutterlaugen zu gewinnende Kupfer- 
sulfat verbraucht man ais rohen Kupfervitriol. Ausbeute etwa 37 Th.

In  seh r h a n d lic h e rF o rm  lasst sich das Kupfersulfat gewinnen, wenn man die 
heiss gesattigte wiisserige Liisttng des reinen Salzes in ein 3—4-faches Yolumen Alkohol 
unter Umriihren hineinfiltrirt. Man erhalt es darni ais krystallinisćhes Pulver, welches 
nach dem Absaugen an der Luft getrocknet wird.

JElyenschaften. Das reino Cuprisulfat bildet klcinere, durchscheinendo, lasurblaue, 
schiefrhombische Krystalle von widerlichem, metallischem Geschmacke, an der Luft all- 
mahlich yerwittornd, loslich in 3,5 Th. kaltern oder 1 Th. heissem Wasser, unlbslich in 
Weingeist. Die wiisserige Ldsung reagirt sauer und fitllt Eiweiss. Das gepulyerte Salz 
ist blauweiss. Durch Erhitzen bis 100° C. verliert das Kupfersulfat 4 Mol. Krystallwasser, 
bei 200° O. wird es vollig eutw&ssert und bildet ein woisses Pulyer, CuSOj, welches be- 
gierig Wasser aus der Luft oder anderen Medien (Weingeist) aufnimmt unter Uebergang 
in das krystall. wasserhaltige blaue Salz. In gelinder Gliihhitze wird es nicht zersetzt, in 
starker Rothgliihhitze entweichen Schwefelsaure, Schwefligsiiure sowie Sauerstoff, und Cupri- 
oxyd blcibt ais Ruckstand. — Es krystallisirt mit gewissen Salzen (ZnSCL, MgS04, FeS04) 
zusammcn und ist von diesen durch blosse Krystallisation nicht zu trennen.

Yolumgewicht und Gehalt, der Losungen von Cuprisulfat bei 15° C.

Yol. Gcw.
Proc.

CuS 0*  +  5II20 Yol. Ge w.
Proc.

CuS04 4“ »h 2o Vol. Ge w.
Proc-

CuS04~\- 5 H 2

1,0126 2 1,0649 10 1,1208 18
1,0254 4 1,0785 12 1,1354 20
1,0384 6 1,0933 14 1,1501 22
1,0516 8 1,1063 16 1,1659 24

JPrttfunff. Man lost 0,5 g des Salzes in 20 ccm destillirtem Wasser, fiigt einige 
Tropfen Salzsiiure hinzu, erwarmt und fallt das Kupfer durch Eiuleiten yon Schwefel- 
wasserstoff ais Ctiprisnlfid. Das Filtrat von diesem darf a) durch HinzufUgung von 
Ammoniakflussigkeit weder dunkel (Bisen, Nickel) noch weiss (Zink) gefallt werden, b) noch 
nach dem Eindampfen und Gliihen einen feuerbestiindigen Ruckstand hinterlassen (Eisen, 
Zink, Magnesia, Kalk, Alkalien).

A u fb ew a h m tn g . Man bewahrt das reine Kupfersulfat in wohlgesehlossenen Ge- 
fassen y o rs ic h tig  auf. Man halt den Hauptvorrat,h in Form der Krystalle oder in Form 
des durch Weingeist niedergesehlagenen Krystallmehles (sehr zweckmassig), eine kleine 
Monge fiir den Recepturgebrauch halt man ais feines Pulyer yorriithig.

-|- Cuprum sulfuricum siccum. Entwassertes Kupfersulfat. Man trocknet das 
zerriobene Kupfersulfat zunachst im Trockouschranke vo r, alsdann erhitzt man es 
in einer Porcellanschale im Sandbade unter Umriihren, bis es weiss geworden ist, zer- 
reibt es und fiillt os sofort in erwarmte, gut zu yorschliessonde Gefiisse ab. Es dient zum 
Nachweis eines Wassergehaltes im Alkohol, Aether und ahnliehon Fliissigkeiten.

Cuprum sulfuricum in bacillis. Kupferyitriolstifte. I) Diejenigen dcs Handels 
worden durch Sehleifen ausgesucht grosser und schoner Krystalle von Kupfersulfat auf 
oinem nassen Schleifstein dargestollt. 2) Frisch gopulvertes Kupfersulfat wird mit einigen 
Tropfen Wasser befeuchtet und in einer Porcellanschale unter Umriihren zum Sehmolzen 
erhitzt, bis oine zahe Masse entstanden ist. Diese wird alsbald in ca. 4 mm dicke Stiibe 
ausgerollt.

11. f  Cuprum sulfuricum crudum (Germ.). Rohes Kupfersulfat. Rober 
Kupferyitriol. Blauer Yitriol. Blauer Galitzensteiu. Yitriolum Cupri. Yitriol 
bleu. Couperose bleue. Blue yitriol. Blue stoue. Mortboot. Dieses Salz wird in



grossen Mengen in den Huttenwerken dargestellt und ais „Kupfervitriol“ in den Handel 
gebraekt. Es ist kilufig ziemlich rein, bisweilen aber auoh durcli Ferrosulfat, Magnesiuin- 
sulfat, Aluminiumsulfat und andere Salze stark yerunreinigt.

In seinen E ig e n sc h a fte n  gleicbt der rohe Kupferyitriol vbllig dem reinen Kupfer- 
sulfat, nur stellt er sehr viel grossere Krystalle dar.

P rilfung. Die wasserige Losung gebe mit iibersckussiger Animouiakfliissigkeit 
eine tiefblaue, klare oder fast klare Fliissigkeit. lleines Kupfersulfat wiirde eine k la re  
Fliissigkeit geben. Eine Trubung konnte herruhren von Eisen, Thonerde, violleicht auch 
Magnesia. Es sind daher geringe Mengen dieser Verunreinigungen zulassig. Ha die Be- 
obachtung einer Trubung in der tiefblauen Fliissigkeit scbwierig ist, su Hltrire man die 
Lbsung durcb ein angenilsstes Filter ab und sehe sich einen kinterbleibenden, in der Rcgel 
aus Eisenoxyd bestehenden Riickstand naher an.

Eine m aassan a ly tisch e  B estim m ung des R u p fe rg e b a lte s  lasst sicb sehr 
leicht in der Weise ausfukren, dass man 0,2—0,3 g Kupfervitriol in 20 eem Wasser auf- 
lost,"l—2 g Jodkalium kinzufugt und nun das ausgesehiedene Jod mit Ł/10 Natriumthio- 
sulfat misst. Da die Reaktion nach der Gleickung

CuSO, - f  2 KJ =  HaSO., - f  OuJ - f  J
Cu pro jod id

verliiuft, so entsprieht 1 eem J/10 Natriunithiosulfatldsung — 0,0249 g Kupfersulfat (CuSO|
+  5ILO).

Die Yitriole des Handels, welehe ais Salzburger Y itriol, Adinonter Yitriol, 
Haireuther Y itriol, Adleryitriol, Doppelyitriol etc. untersehieden werden, sind nie 
reiner Kupferyitriol, sondern aus Ferrosulfat und Cuprisulfat besteliende Yitriole. Heller 
Cyperyitriol besteht aus Kupfersulfat und Zinksulfat.

Anwendung. Die loslickcn Kupfersalze fallen in nicht zu starker Yerdunuung 
Eiweiss und Schleim. Daher wirken lbsliehe Kupfersalze in Substanz oder koncentrirter 
Losung auf Schleimhauten und Wunden iitzend, in yerdiinnter Losung adstringirend. 
Ausserdem wirken sie antiseptisch. In n e rlic h  genommen wirken sie breckenerregend 
und nervenumstimmend. In starken Gabcn wirken sie giftig und selbst tijdtlieh. Gegcn- 
mittel sind Eiweiss, Eisenpulyer, Schwefeleisen, Blutlaugensalz. Man giebt das Kupfer
sulfat zu 0,004—0,025 g bei passiyen Blutungen, Epilepsie, Veitstanz und anderen Neryen- 
leiden, ais Brechmittel zu 0,05—0,1—0,2 g 4—5 mai innerhalb einer Stunde. H ijchst- 
g ab en : pro dosi 0,05 g, pro die 0,5 g- (Helv.) ais E m eticum  1,0 g (Germ. Ilelv.) 
0,4 g (Austr).

A eusserlieh  dient das Kupfersulfat in yerdiinnten Losungen ais adstringirendes 
Mittel bei mannigfaehen Entziindungen der Schlcimhaute, in Substanz ais Aetzmittel, 
namentlich in der Form der Kupferstifte. In der Analyse wird Kupfersulfat zur Bestim
mung des Eiweisses (nach Ritthausen) und zur Bestimmung des Zuckers (naeh Fehlino) 
benutzt.

III. f  Cuprum sulfuricum ammoniatum (Erganzb.). Aininonium cuprico-sul- 
furicum. Kupferamiiioniuiiisulfat. Sulfate de cuiyre ammoniacal (Gall.). Ammo- 
uiakalisciies Kupfersulfat. Schyyefelsaures Kuple roxyd-Am moniak.

Jiereiiung. 50 Th. K u p fe rs u lfa tk ry s ta lle  werden unter Umscliiitteln in 
150 Th. A etzanunon gelost, wenn nothig durch ein Bauschehen Glaswolle filtrirt und 
mit 300 Th. W e in g e is t gemischt. Den Niederschlag sammelt man in einem Filter und 
trocknet ihn ohne Anwendung yon Warnie durch Walzen auf Fliesspapier. Ausbeute fast 
84 Theile.

Man erlialt es so ais krystallinisckes Pulyer. Will man ausgcbildete Krystalle er- 
zielen (wie Gall. yorschreibt), so schichtet man in kohen Cylindern auf die ammoniakali- 
sche Kupforlosung yorsiehtig ein gleiches Volumen Alkohol von 90 Proc. und liisst die 
Mischung, ohne sie zu bewcgen, stehen. Nach 1 — 2—8 Tagcn haben sich praektvolle 
Krystalle abgeschiedon.



E iyen sch a ften . Das offłoinolle ammoniakalische Kupfersulfat bildet ein dunkcl- 
blaues Krystallpulver vou schwackem ammoniakalisehem Gerucke, aknlicliem, ekelliaft me- 
tallischem, annnoniakalischem Gesckmacke und alkalischer Reaktion. Es ist in l l/a Th. 
kaltern Wasser lbslich, mit vielem Wasser scheidet sieli daraus ein Salz von blassblauer 
Farbę ab, welekes ctwas weniger Ammoniak entkalt. Langere Zeit der Luft ausgesetzt, 
verwittert es, besondeis das grossere Krystalle bildende Priiparat, es verliert einen Theil 
seines Ammoniak- und Wassergekalts and wird zuletzt zu cinem bUiuliehgruneu Salzpulver, 
aus schwefelsaurem Ainmon und basischem Kupfersulfat bestehend. Darek Erkitzen ver- 
Iiert es Ammoniak und Wasser, so dass endlich bei 250° C. sckwefelsaufes Kupferoxyd 
zuriickbleibt. Die Zusammensetzung ist CuS04 -|~ 4NH3 -|- H,0.

Łiisst man sekwefelsaures Ammon und sckwefelsaures Kupferoxyd zusammen kry- 
stallisiren, so krystallisirt ein Doppelsalz, das mit dem obigen Praparate nielit zu ver- 
weekseln ist.

P r ii fu u y .  Gesiittigt blaue Farbę der Krystalle und eino schnelle und bei gewohn- 
licker Temperatur erfolgende vo lls tan d .ig e  Auflosung in 2 Th. destill. Wasser sind kin- 
reichende Beweise der Giite. Ein Priiparat mit koklensaurem Ammon bereitet ist nieht 
von krystalliniseker Besckaifenkeit, braust auck wohl mit Siiuren auf. Auf Zusatz von 
Aetzkali muss sieli Aetzammon entwickeln.

A u fb e w a h r u n y .  Wegen seiner leiekten Zersetzbarkcit an der Luft wird das 
ammoniakalische Kupfersulfat in k le in en , mit guten Korkpfropfen dickt verscklossenen 
Glasflascken in der Reike der starkwirkenden Arzneikorper aufbewakrt.

A n w e n d u n g .  Das ammoniakalische Kupfersulfat gilt ais Adstringens, Antispas- 
niodieum und Antepilepticum. Man giebt dieses Mittcl in Pillen und in Auflosung zu 
0,01—0,03—0,05 bei mekreren Nervenkrankkeiten, wie Epilepsie, Veitstanz, Astkma, Magen- 
krampf. Aeusserlick wird es gegen Hornkautfleeke, chroniscke Augenentziindungen, zu 
Einspritzungen gegen Tripper und Sekleiiniliisse etc. angewendet. H ochstgaben : 0,2 g
pro doń, 0,4 g pro die (Erganzb.).

Aqua cooruloa sou coelostis.
lip. Cupri sulfurici crystall. 1,0

Aquao dostillatac 575,0
Liquoris Ammonii caustici q. s 

ad solutionem (5,0).

Aqua dirinu oxtorna.
A q u a o p h t h a l m i c a  H elvktiu s .

Rp. Cupri aluminati 1,0 
Aquao Ilosao 200.0.

Man lbse durch Anreiben und filtrire.

Aqua o p h tlia lin ica  Om ik l iu s .
A q u a  o p li t  li a 1 m i c a  Y vel . O o 11 y r  i u m Sa int- 

J ek nebon . A q u a  o p h t h a l m i c a  Alibour . 
ALiBOUR-W asser. G r i l n e s  A u g e n  w a s s e r .  

lip. Cupri sulfurici
Zinci sulfurici aft 1,0 
Camphorao tritae 0,1
Tincturae Opii crocatao 2 ,0  
Aquao tepidae 200,0.

Umgoscliuttelt ais Augentropfwasser und Augen- 
wasehwasscr. Auch zum Yerbinden von Wunden,

Aquu o p litlia lm ica  Sichicl. 
lip. Cupri sulfurici 0,2

Aquae dostillatac 60,0
Tincturae Opii simplicis 0,8. 

Augenwasser gegen chronische Conjunctivitis.
Aqua s ty p tlc a .

A q u a  v i t r i o l i c a  c o e r u lc a .  
lip. Cupri sulfurici

Aluminis aa 10,0
Aquae dostillatac 130,0 
Acidi sulfurici conc. 1,3 g.

Collyrium cum Lapido <livino.
C o lly re  la p ie rr o  d iv iu c .

Rp. Cupri aluminati 0,4 
Aquae destillatao 100,0.

Man lćise durch Anreiben und filtrire.

t  Cuprum alumiiiatum (Germ., llelv.). 
L a p is  d iv in u s  St.YvES. L a p is  o p th a l-  

m icus. Y it r io lu m  cam ph oratu ra . A u g en - 
s te in . H e ilig e n s te in . K u p fera la u n .

I. G erm . H elv.
Rp. 1. Aluminis

2. Kalii ni tri ci
3. Cupri sulturici aa. 16,0
4. Aluminis
5. Camphorae aa 1,0.

1—3 werden gopulvert, gemischt und goschmolzen, 
worauf man die Misehuug von 4 und 5 unter 
Umrllhren mit einem erwilrmten Glasstabe zu- 
giebt. Die Schmelze wird auf eino kalto Stein- 
platte oder in Stangenformen ausgcgosson Ais 
Sohmel/.gofilsfl beuutzt man die S. 375 angegebene 
Porcellaupfanne.

II. P ie rre  di v i no (Gall.).
Rp. Kalii nitriei pulv.

Cupri sulfurici 
Aluminis lia 100,0 
Camphorae 5,0.

Gutt a o autiepilepticae Nkumann.
Up. Cupri sulfurici ammoniati 1,5 

Aquae destillatao 25,0.
TUglich zweimal 5 Tropfen gegen Chorea und 

Epilepsie.



Lapis causticus L io v et .
L io v et ’s A e tz s t ifte . 

lip. Cupri sulfurici recentis pulv. 6 0 ,0  
Aluminis erystall. contusi 60,0.

Man s cli mil z t die Mischung und giesst in Stabchen- 
form ans.

L iquor co rro sivus (Ergiinzb.). 
A e t z f l u s s i g k e i t .  ViLLAT’seke .Losung. 
lip. Cupri sulfurici

Zinci sulfurici aa 5,0
Aceti (6 °/0) 80,0
Liąuoris Plumbi subacetici 10,0.

Nur auf Yerordnung zu bereiten.
P a s ta  e sc lia ro tica  P ayan. 

lip. Cupri sulfurici pulv. 10,0 
Yitelli ovi q. s.

Fiat .pasta mollis. Die Aetzwirkung soli inner- 
balb 4—5 Stunden erfolgen und die Heilung des 
Schorfcs keino Narbe liinterlassen.

P ilu la c  C upri su lfu r ic i am m oniati.
Bp. Cupri sulfurici ammoniati 1,0

Boli albao 7,0
Liąuoris Ammonii caustici gtt. XV 
Glycerini q. s.

Fiant pilulac 100. Dreimal tiiglich. eine Pille, bei 
Epilepsie, Chorea.

Pulv is op litha lm icus J ungken . 
lip. Cupri aluminati 1,0 

Opii 0,6
Sacchari albi 4,0.

Augenstreupulver bei Hornhautflecken.
T inctu ra  antim iasm atica Go elis .

Bp. Cupri sulfurici ammoniati 5,0
Aquae dcstillatae 45,0
Acidi hydrocblorici (25 °/0) gtt. II.

lliiguen tum  an tib lo p lia riticu n i Muellkr .
Bp. Cupri sulfurici pulv. 0,5 

Unguenti Glycerini 15,0.
U nguontuin oplithalm icum  Desm arre 

lip. Cupri sulfurici 0,2 
Butyli insulsi 4,0 
Camphorae 0,4.

L iq u o r  Cupri su lfu r ic i P u r d y .
Bp. Cupri sulfurici crystallisati 4,15 g 

Manniti 10,0 „
Kalii hydrici 20,4 „
Liquoris Ammonii caustici

(0,88 sp. Gew.) 800 ccm
Glycerini 50 ccm
Aquae q. s. ad 1 Liter.

25 ccm dieser Losung werden durch 15 Milligramm 
Traubenzucker reducirt.

Yot. Aqua styptica  cxungulantium .
Ii e i 1 w a s s o r f u rK la u e n se u c lie  d er Sc b a f e. 

Bp. Cupri sulfurici crudi 50,0 
Acidi sulfurici Anglici
Acidi earbolici aa 5,0 
Glycerini 100,0
Aceti (6 °/0) 900,0.

Yot. Aqua yu lne ra ria  cuprica.
Bp. Cupri sulfurici 0,4

Liquoris Ammonii caustici (10 °/0) 15,0 
Spiritus 5,0
Aqua 80,0.

Aeusserlicli bei Wunden und Bculen.

Bp. Cupri sulfurici 30,0 
Benzoes pulv. 60,0 
Aquae communis 1200,0.

Wird im bedcckten Gefiiss gekocht und filtrirt. 
Zur Waschung bei Gelenkbrlichon.

Yet. Pasta  gegon Fussfiiu le.
(F o o t -R o t -P a te .)

Bp. Cupri sulfurici
Ferri oxydati iia 120.0 
Acidi aeetici glacialis 90,0 
Glycerini 30,0.

Wird mit Leinol zur Pastę verarbeitet.

Yot. L in in ion tum  autip  arony chicum .
M a u k cw a ss  o r.

Bp. Aluminis 20,0
Cupri sulfurici 60,0
Aquao carbolisatae (3 °/0) 400,0 
Glycerini 100,0
Tincturae Aloes 20,0.

Yet. L Iqueu r do Y illa to  (Gall.).
L iq u o r  V illa te . A qu a s ty p t ic a  V illat . 

Bp. Cupri sulfurici cryst.
Zinci sulfurici cryst. aa 15,0 
Aceti (7—8 °/0) 200,0
Liquoris Plumbi subacetici 

(1,32 sp. Gew.) 30,0.
Diese Vorsclirift ist die der Gall. In Deutschland 

wird sie durch den L iq u o r  c o r r o s iv u s  des 
Ergiinzb. zu ersetzen sein (s. oben).

Yot. Sch l e^ scIios Pn lvo r
gegen  S tra h lk re b s  d er P ferde .

Bp. Ferri sulfurici cryst. 20,0
Cupri sulfurici cryst. 30,0
Rhizomatis Tormentillae 40,0.

A z u r in .  Mittel zur Vertilgung der Peronospora, lip. Cupri sulfurici crudi 1 kg, 
Liąuoris Ammonii caustici (20 Proc.) 1,5 kg, Aąuae 380 Liter.

B u r g u n d e r  B r i i l i e ,  S e iH g e  K u p f e r k a r b o n a t b r i i l i e ,  zum V ertilg en  d e r Pcrono- 
spora. Rp. Gtipri sulfurici crudi 125 g, Natrii carbonici cryst. 175,0 g, Saponis domestici
25,0 g, Aąuae 10 Liter.

B o r d e la i s e i ’ B r e i  gegen die P e ro n o sp o ra  und gegen die K a rto ffe lk ra n k -  
h e i t .  Man lost 8 kg Kupfervitriol in 100 Liter Wasser, forner loscbt man 15 kg Aetzkalk 
mit 30 Liter Wasser und mischt das Kalkhydrat nach  dem B rk a lte n  (!) der Kupfor- 
lOsung zu.

G e z u c k e r t e  K u p f e r k a l k b r u l i e .  1 ) Nach B a r t ii: Kupfervitriol 2 kg, gebrannter 
Kalle 1,5 kg, Zucker 0,3 kg, Wasser 100 1. 2) Nach P ktkrmann: Kupfervitri.ol 2 kg, Aetz
kalk 4 kg, Melasse 4kg, Wasser 1001. 3 )NachP eg lio h : Kupfcrvitriol 1,5 kg, A e tz k a lk  1,5 kg, 
Zucker 0,75 kg, Wasser 1001.

Kupferzuckerkalkpuher. Entwiisserter Kupforvitriol 40 Th., Kalkstauh 50 Th., 
gemahloner Zucker 10 Th. Auf 1001 Wasser =  3 kg des Pulvors zuzusetzen.

Kupferkarbonatbriilie. Kupfervitriol 0,4—0,7 leg, krystall. Soda 0,4—0,7 kg, Wasser 
100 Liter.



Kilu ee le s te  von A udoynaud. Cupri sulfurici crudi, Liąuoris Ammonii caustici 
(20 Proc.) jo 1 kg, Aquae 400 Liter.

Mittel gegen B lack  Rot (d. i. Schwarzfaule, Laestadia Bidwellii (Eli.) Y und R). 
Eine Losung von 50 g Kupfervitriol wird in eine Losung von 100 g Kaliseife eingegosseu 
uud das Ganze auf 10 Liter aufgefiillt.

IM iptjt’s Samenbeizc ist rohes Kupfervitriol.
Peronosporicid von E isenstein in Wien. Ist mit Kochsalz yermischtes rohes 

Kupforsulfat.
Uidual-Cakes, zum Einlegen in Pissoirbecken, urn dieso zu desinficiren. Eino 

Mischung von Kupfervitriol, Eisonvitriol, Zinkvitriol, Alaun, Glaubersalz wird unter Zu- 
gabe von et was Harzlosung (Hai’zseife?) in Kuchen gepresst.

Cupri salia varia.
I. f  Cuprum jodatum. Kupferjodur. Cuprojodid. Cu,.J,. Mol. Gew. =  380.

20,0 k r y s ta l l i s i r te s  C u p risu lfa t und 25,0 k r y s ta l l i s i r te s  F e r ro s u lfa t  werden in 
•500,0 destillirtem Wasser geldst und die filtrirte Losung untor Umriihren mit einer Losung 
von 14,0 K aliu m jo d id  in 150,0 d e s ti l l ir te m  W asser yersetzt. Der Niederscklag wird 
nach einigen Stunden gesammelt, gewaschen und in der Wannę des Wasserbades ge- 
trocknet. Ausbeute 15,0. Ein weissliehes Pulyer. unldslich. in Wasser und yerdiinnten 
Sauren, ldslich in Aetzammon nnd Kaliumjodidlosung. Es entlialt 66,7 Proc. Jod. Wird 
in Salben (1 auf 10) angewendet.

II. f  Cuprum nitricum. Cuprinitrat. Kupfernitrat. Salpetersaures Kupfer-
oxyd. Cn(N03)2 -j- 31LO. Mol. (lew. = 2 4 1 . In 100 Th. einer 25procentigen Salpeter- 
sauro werden nach und nach Kupferspane eingetragen, so lange Auflosung stattfindet 
(gegen 13 Th.). Die Lbsung liisst man absetzen, flltrirt durch Glaswolle und dampft sie 
im Wasserbade bis zum Salzhautchen ein. Dann liisst man nicht unter 10° C. krystalli- 
siren, presst das Salz zwisehcn Filtrirpapier, lasst es auf poroser IJnterlage an der Luft 
troeknen und bringt es sogleieh in die gut zu versehliessenden Gefasse.

Man kann auch Kupferosyd in Salpetersaure Ibsen und in gleieher Weise weiter 
yerarbeiten. — Unter 21° C. seheiden sieli tafelformige Krystalle Cu(N03)2 -f- 6H„0 aus.

Das Kupfernitrat bildet ein lasurblaues Krystallpnlyer (oder lasurblaue grossere 
Krystalle). Es ist hygroskopisch, leicht lbslieh in Wasser und Weingeist.

Es wurde einmal innerliok und iiusserlicb gegen Syphilis empfoblen und zu 0,005— 
0,0075—0,01 g drei- bis yiermal taglich gegeben. Die grosste Einzelgabe ist zu 0,025, 
die grosste Gesainmtgabe auf den Tag zu 0,1 g anzunehmen. Aeusserlich (0,5—1,5 auf 
100,0) hat man es zum Yerbande oder zum Bepinseln syphilitiseher Geschwiire, in Injektion 
(0,2—0,5 auf 100,0) bei Gonorrhoe und ehronisehen Hamorrhagien angewendet. Es ist 
ein Caustidum und in seiner Wirkung vom Kupfersulfat wohl nicht wesentlich yerschieden.

Das Kupfernitrat wird zur Darstellung des Kupferoxyds, zn Broncirfliissigkeiten, 
aueh in der Kattundruckerei, eine ammoniakalische Lbsung in der Farberei gebraueht. 
V o rs ich tig  und vor F e u c lit ig k e it  g e so h iltz t au fzubew ahren .

III. f  Cuprum carbonicum. Cuprum subcurbonicum. Kupferkarbonat. 
Kupfersubkarbonat. Rasiscb-kolilensaures Kupfer. CuC03. Cu(OH)2. Mol. G ew.=220.

Zur D a rs te llu n g  erwarmt man in einem kupfernen Kessel oder in einer Porcellan- 
schale eine filtrirte Lbsung von 120,0 Th. krystall. Natriumkarbonat in 1000,0 Th. destil
lirtem Wasser und tragt in diese Lbsung unter Umriihren eine zweite filtrirte Lbsung aus
100,0 Th. krystall. reinen Kupfersulfat in 1000,0 Th. destill. Wasser ein. Man iiberzeugt 
sich alsdann, dass die Fllissigkeit deutlich alkalisch reagirt; sollte dies nicht der Fali sein, 
so ist noeh Natriumkarbonat bis zur alkalischen Ileaktion binzuzufiigen. Mau erwarmt 
nun die Mischung unter gelegentliehem Umriihren solange auf 50—60° C., bis der urspriirg- 
lieli gelatinbse Niederschlag kornig-krystallinisch geworden ist. Dann wiischt man mit 
heissem Wasser zunachst durch Dekauthiren, spliter auf dem Filter, bis das Ablaufouda



nieht mehr alkalisch reagirt, presst den Nicderschlag ab and trocknet ihn boi 50—60° C. 
Ausbeute etwa 50,0 Th.

Ein specifisck leicht.es, griinlieliblaues, nentrales Pulver, in Wasser unloslich, in ver- 
diinnten Mineralsauren (z. B. Salzsaure), aueh in Ammoniakflussigkeit liislich. Es wird 
zur Darstellung von Kupfersalzen verweudet.

In n e r lie k  in Gaben von 0,2—0,5 g vier- bis seehsinal tiiglicdi in Pulyern oder 
Pillen gegen Neuralgien angewendet. Neuerdings von B a m b e h g e r  gegen Pkospkoryergif- 
tung empfolilen: Nachdeni ein Brechmittel von Knpfersnlfat vorausgegangen, wird 0,25 
bis 0,5 g Kupferkarbonat, in Wasser vertlieilt, anfangs halbsttindlieh gereicht, wobei jedes- 
mal 1 Esslofiel Wasser nachgetrunken wird. lii don Inteiwallen kaltcs Getra.uk, Eis- 
stiickehen oder Prucliteis; nach einigen Stundon wieder Emeticuin von Knpfersnlfat. Die 
Phosphorkiigelchen sollen sich dadureh mit ciner schwarzen Schicht von Phosphorkupfer 
iiberzieken, welche das weitere Yerdampfen bez. dic Iiesorption des Phosphors vorhindert. 
A eusserlich  in Salben urul Pflastern 2,0—3,0:10,0.

IV. f f  Cuprum arsenicosum. Cuprum subarsenicosum. Cupriarsenit. 
Arsenigsaures Kupferosyd. ScHEEŁii’s c l ie s  Griin. Man lost 10 Th. Arseiiigsaureanky- 
drid durch Kochon mit einer Losung von 20 Th. trocknem Aetzkali in 20 Th. destillirtem 
Wasser, yerdunnt mit 400 Th. destillirtem Wasser und mischt, die filtrirte Losung nach 
dem E rk a lte n  mit einer. liltrirten Losung' yon 20 Th. krystall. Knpfersnlfat in 200 Th. 
destillirtem Wasser. Man lasst den Nicderschlag an einom warmen Orto absetzen, filtrirt 
ihn ab, wiisckt ihn mit Wasser ans und trocknet ihn auf porćisen Unterlageu Lei etwa 
50°C. Die Zusammensetzung des Niederschlages ist nieht ganz konstant, entspricht aber 
anniihernd dem Ausdruck CuHAs03.

Zeisiggrilnes Pulyer, in Wasser unloslich, in Ammouiak lćislich. Yon Kalilauge 
wird es mit blauer Farbę gelost; ans dieser Losung acheidet sich beim Erkalten langsam, 
rascher beim Erwarmen, rothes Kupferoxydul aus. Findet nur selten arznciliche Verwen- 
dung. A ufbew ahrung : Sehr yorsiehtig.

H o ch stg ab en : pro dosi 0,01 g, pro die 0,025 g. Die teehnischen Sorten fanden 
frilher ais ScnEELB’sches Griin oder S chw edisches Griin Verwendung; ikrę Benutzung 
unterliegt indessen heute yielfacher gesetzlicher Beschrankung.

V. f f  Cuprum acetico-arsenicicum. Essig-arsenigsaures Kupfer. Schwein- 
furter Griin. Diese zwar giftige, aber sehr schiine griine Farbę wird dargestellt durch 
Kochen von Griinspan mit arseniger Saure und Essig. Nach Lnsiun lost man 4 Th. basi- 
schen Griinspan und 3 Th. arsenige Saure, beide fur sich, in der geniigenden Menge ge- 
woknlichen Essigs unter Erhitzen bis znm Sicden auf. Man yermischt die Losungen, dampft 
das klarc, hellgriine Gemisch ab, bescitigt einen geringen, zunachst entstehenden Nicdcr- 
schlag durch Filtriren, worauf sich alsdann die griine Farbę in grdsseren Mengen und zwar 
in Krystall en abscheidet.

Das Schweinfurter Griin ist ein smaragdgriines Pulyer, welches 
aus mikroskopiseben Krystallen bestebt. Seine Nuance ist nm so 
dunkler, je grosser die Krystiillchen sind. Wird es zerrieben, so 
wird auch die Nuance heller. Ein ais amorpkes Pulyer im Handel 
vo'rkommendes (Englischgriin) deekt zwar besser ais das erstgenannte, 
es bat aber niebt das Feuer wie dieses. Welche Sorte yorliegt, er- 
kennt man mit Leichtigkeit unter iłem Mikroskop (s. Fig. 233). Das 
krystallisirte Schweinfurter Griin stellt Sphaeroide oder undeutlick 
ausgebildete sechseckige Krystalle dar mit dunklem Band und drinkiem 
Centrum in einer zwischen diesen liegenden, griin durchleuchtenden 
helleren Zonę. Die Krystalle sind yielfach mit einander yerwachsen. 

Das S c h w e in fu rte r  Griin ist cine Doppelverhindung yon Cupriacetat und Cupri- 
metarsenit. Seine Zusammensetzung wird durch den Ausdruck Gu(CH3C0.2)2 +  3Cu(AsOs)9 
oder (Ou)a . CH3C02. (AsO.,)3 wiedergegehen. Es enthalt etwa 33 Proc. Kupferoxyd, 56 Proc.
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Arsenigsaure-Anhydrid, 8 Proc. Essigsaure und 3 Proc. Wasser. Es lost sich sowolil in 
starkcu Mineralsauren ais auch in Ammoniak auf und unterscheidet sieli vom Scheele- 
scheu Grim dadnrch, dass es, im oinseitig gesclilossenen Glasrohr erhitzt, das widcrlich 
rieclicndc Kakodyl (s. S. 401) entwickclt.

Es wird sowolil ais Oelfarbenanstrich ais aucli ais Wassorfarbe verwendet, dock ist, 
seine Yerweudung zur &eit gesetzlich beschrankt. In Nord-Amerika bildet es eineu be- 
deutenden Produktions- und Handelsartikel. Es wird dort unter dem Namen „ P a r is  
g reen" zum Bestreuen der Kartoffelfelder und anderer Folder gegen den Colorado-Kafer 
[Doryphora decemlincata) verwendet. Es kommt aber zu diesem Zwecke nur stark mit 
Gips vermengt iu den Handel.

VI. f  Cuprum phosphoricum. Cupripliospliat. Phospliorsaures Kupferosyd. 
CulIPO,. Mol. Ge w. =  159.

D ieses S alz  entsteht, wenn man eine Losung von 10 Tb. krystall. Kupfersulfat in 
50 Th. Wasser zu einer Losung (nicht umgekehrt!) von 14,5 Th. krystall. Dinatrium- 
phospliat (Na2HP04-j-12H20) in 100 Th. Wasser zusetzt. Der Niedersclilag wird aus- 
gewaschen und auf porosen Unterlagen an der Luft getroeknet.

Blaugrlines Pulver, welches beim Koehen mit Wasser zum Theil in basisehes 
Kupferphosphat iibergekt; unloslich in Wasser, liislich in Sauren und in Ammoniak, durch 
Kalilauge wird es in der Hitze vollstandig zersetzt.

Es wurde neuerdings von Luton innerlich und in subkutanen Injektionen bei be- 
ginnender Phthise empfohlen. Dosis 0,008—0,03 g mehrmals taglieh. Es werden Ein- 
spritzungen mit einer M ischung (!) folgender zwei Losungen gemacht: I) Natrii phos- 
phoriei crystallisati 5,0, Aquae 30,0, Glycerini 30,0. II) Cupri acetici 1,0, Aquae 20,0, 
Glycerini 20,0. Auch giebt man es per os in Pillcn, welche 0,01 g neutrales Kupferacetat 
und 0,05 g krystall. Natriumphosphat per Pille enthalten. In beiden Fallen wird also das 
Kupferphosphat ex temporc gebildet.

Kupferphospliatbriilie gegen den Getreiderost. 1) Hach Galloway : Kupfervitriol 
00,0 g ,  Natriumphospiliat 1 0 5 ,0  g, Wasser 1 5 ,2  Liter. 2 )  Nach F a i r c h i l d : Kup>fervitriol
400 ,0  g, Natriumphosphat 7 0 0 ,0  g, Wasser 1 0 0  Liter.

VII. f  Cuprum boricum. Cupriborat. Borsaures Kupferoxyd. CuB,05. Mol. 
Gew. =  219. Man mischt Losungen von 16 Th. krystall. Kupfersulfat in 100 Th. Wasser 
und 24 Th. krystall. Borax in 150 Th. Wasser, wascht den blassgrtinen Niedersclilag mit 
kalt em Wasser ans, saugt auf porosen Unterlagen ab und trocknet zunachst bei gewblni- 
lieher Temperatur, erst zum Schluss in der Warnie.

Blaugrilnes, krystallinisehes Pulver, welches durch heisses Wasser in Borsaure und 
basisehes Kupferborat zerlegt wird.

Das gegliihte Priiparat findet Verwendung in der Oel- und Porcellanmalerei.
Kupferboratbrttho nach F airchild zur Bek& m pfung d e r  B la ttf le c k e n k ra n k -  

hoit (Entomosporium maculatum): Kupfervitriol 400,0 g, Boras 430,0 g, Wasser 100 Liter.
Kupferboratbrttho nach Galloway. 1) Z u r F e rn h a ltu n g  des R ostes bei 

'Y in te rg e tre id e : Kupfervitriol 70,0 g, Borax 180,0 g, Wasser 100 Liter. 2) F u r  Som m cr- 
getreido: Kupferyitriol 400,0 g, Borax 430,0 g, Wasser 100 Liter.

VIII. f  Cuprum benzoicum. Cupribenzoat. BenzoSsaures Kupforoxyd.
. Cu -j- 2 HaO. Mol. Gew. =  341. Man fallt eine wasserige Losung von 10 Th. 

krystall. Kupfersulfat in 100 Th. Wasser mit einer wiisserigen Losung von 13 Th. Natrium- 
benzoat in 50 Th. Wasser, wascht den Niedersclilag ans, saugt ihn ah und trocknet ihn 
an der Luft.

Hellblaues Pulver, wenig loslich in kaltem Wasser, reichlicher liislich in lieissem 
Wasser.

IX. f  Cuprum salicylicum, Cnprisalicylat. Salicylsaures Knpferoxyd.
(C,H50 3)aCu- j-4H20 . Mol. Gew. — 409. Man stellt zunachst durch Neutralisiren von 
276 Th. Salicylsaure mit 200 Th. Baryumkarhonat das Baryumsalieylat dar. Alsdann setzt 
»ian eine wiisserige Losung von 10 Th. Baryumsalieylat mit einer zweiten wiisserigen



Losung von 5,8 Th. krystall. Kupfersulfat bei 60° C. um. Aus dem Filtrat scheidet sieli 
das Kupfersalicylat in blaugrunen Nadoln ab. Sckwerloslich in kaltcm Wasser.

X. t  Cuprum oleinicum. Oelsaurcs Kupfer. (C18H3304)3Cii. Mol. Gew. =  625.
Man fSllt eine wannę Losung von 20 Th. mediciniscker Seife in 500 Th. Wasser mit einer 
warmen Losung von 20 Th. Kupfersulfat in 500 Th. Wasser, wascht den Niederschlag mit 
Wasser und troeknet ihn bei gelinder Warme.

Griinblaues korniges Pulver, loslieh in Aether. In Eorm von Salben 1—2,0:10,0 
Fett etc. ais Antisepticum bei indolenten Geschwiiren und iippigen Granulationen.

XI. f  Guprum sulfocarbolicum. Cnpri-Aseptol. Sulfokarbolsaures Kupfer. 
Paraplienolsulfosaures Kupfer. [€„11,(011)80:,].. €u -|- 5H.O. Mol. (lew. =  400.

D a rs te llu n g . 10 Th. Phenol und 10 Th. konc. Schwefelsaure werden in einem 
Kolben solange auf 90—95° C. erhitzt, bis eine gezogene Probe in Wasser klar loslieh ist. 
Man yerdiinnt darauf mit etwa 250 Th. Wasser und fligt nacli und naeh Baryumkarbonat 
erst in der Kiilte, dann unter Erwarnien hinzu, bis die Flussigkeit neutralisirt ist. Man 
kocht auf, liltrirt und wascht den Filterriickstand mit heissem Wasser nach. Dic ver- 
einigten Filtrate yersetzt man in der Hitze mit einer Aufldsiuig von 13,2 Th. krystall. 
Kupfersulfat, lasst heiss absetzen, flltrirt vom gebildeten Baryumsulfat ab und dampft die 
Losung zur Krystallisation ab.

E ig en so h a ften . Griinc rhombisehe Prismen oder hellgriine Nadeln, Idslich in 
Wasser und in Alkohol. Die wasserige Losung wird dureh uberschussigcs Ammoniak 
tiefblau gefiirbt; mit Ferrichlorid gicbt sie eine yiolette Farbung.

Die wasserige Losung (1 == 20) werde dureh yerdiinnte SchwefelsSure nieht getriibt 
(Baryumsalz) und muss nach yollstilndiger Ausfallung mit Schwefelwasserstoff ein Filtrat 
geben, welehes beim Verdampfen lceinen feuerbestandigen Eiickstaud hinterliisst. 100 Th. 
des Salzes hinterlassen beim Gliihen unter Anfeucktung mit Salpetersaure =  15,86 Proc. 
Kupferoxyd.

A u fb e w a h r u n g .  Y o rs ich tig . A n w e n d u n g .  Aeusserlick ais Antisepticum 
‘in gleicher Weise wie Zincum sulfocarbolicum: Zu Yerbanden und Umschlagen 1 :100,0 
bis 200,0 Wasser, zu Injektionen in die Urethra und Vagina 0,5—1,0 : 200,0 bei Gonorrkoe 
und Blenorrhagie. Auch wird seine blutstillonde Wirkung gerlihmt.

Cupratin-FlLEHHB. Man lasst 100 Th. Eiereiweiss in Wasser ąuellen, fiigt soviel 
Natronlauge zu, ais eben nothwendig ist, das Natriumalbuminat herzustellen, und yermischt 
in der Wiirme mit einer LOsung von 32 Th. Kupfersulfat. Man wascht mit Wasser aus, 
saugt ab und troeknet.

Dunkolbraune, kriimelige und pulyerisirbare Masse, rund 6,4 Proc. metallisches 
Kupfer enthaltend. Fast unloslich in Wasser; dureh Katronlauge erfolgt Auflosung. Dureh 
Neutralisation mit Sauren wird os aus dieser Liisung wioder gefallt, ein Uoberschuss von 
Saure wirlct wieder auflosend. Aus den Losungen wird dureh Schwefelwasserstoff kein 
Sehwefelkupfer gefallt. Das Cupratin ist nach F ilbhnb ungiftig.

Cupi;um resinicum, Kupferresinat. Zur Behandlung von Hufknorpelfistelu em- 
pflehlt L ignićres ein Kupferresinat genanntes Priiparat, welehes er wio folgt darstellt:

Man bereitet eine Auflosung von 1 Th. Kupfersulfat in 20 Th. Wasser, bringt dieso 
zum Kochen und setzt 2 Th. Colophonium hinzu. Das Harz sehmilzt und bleibt auf der 
Oberflaelie der Flussigkeit. Das Ganzo wird nun etwa 40 Minuton lang mit einem Glas- 
stabe umgeriihrt, bis das Harz eine ausgesprochen griine Farbę angenommon hat. Naeh 
dem Erkalten ist das Kupferresinat ein briichiger, in Wasser unloslicher, in Alkohol lds- 
licher Kdrper.

Zur Vorwendung gelangt es, indem man es in Seifenspiritus oder besser noch in 
einer Losung von Schmierseife in Amylalkohol aufldst. Eine Losung von 5 Th. Schmier- 
soifo in 5 Th. Amylalkohol ldst 3 Th. Kupferresinat auf. Diese Losung ist klar, schdn 
griin gefarbt, in jedem Yerhiiltnisse mit Wasser mischbar.



Curare.
t f  Curare (Erganzb.). Curara. Uran. Yeueuuin Americanum. — Curare. 

Pfeilgift. Ticunas-Gift. — Curare. Ourari. Wourali. Woorara (Gall.).
Curare ist ein seit dem Endo des 16. Jahrliunderts iu Europa bekanntes Pfeilgift 

der Indianer im nordlichen und iistliehen Theile Siidamerikas. Von den zablreieben, theil- 
weise unbekannten oder wenig bekannten Bestandtlieilen, die auch lokal verscbieden sind, 
sind die wichtigsten eine Anzakl S try ch n o s-A rten , und zwar yerwendet man Strychnos 
Castelnaea Wedtlel am oberen Amazonas, Strychnos Crevauxii G. Planchon in 
Cayenne, Strychnos toxifera Benth. zwiscben Orinoko und Esseąuibo bis zum Rio 
negro und Strychnos Gubleri G. Planchon neben dem soeben genannten in Britisch- 
Guyana. — Das Curare kommt in Bambusrohren, Calebassen und Topfen in den Handel- 
und wie wir aus den Arbeiten Bóhms wissen, sind diese Sorten aucb nach den Bestapd- 
theilen verscbieden:

1) Curare in Bambusrohren, Tubocurare. Es wird angeblieh am Amazonas ge- 
macht, und gelangt tiber Para in den Handel (daher P a ra c u ra re ) . Es enthiilt an Alka- 
loideu: C urin  C1SH19N03, gliinzende yierseitige Prismen, Sehmelzpunkt 161° C., mit Vana- 
dinschwefelsaure wird es scbwarz, dann am Rande dunkelblau, endlich bellzwiebelrotb, 
Metaphosphorsaure giebt eine starkę weisse Fallung. T u b o c u ra r in  C10H.21N01, liellroth- 
lich-gclb, amorph, mit Vanadinschwefelsaure wird es scbwarz, nacb einigen Minuten zwiebel- 
roth, giebt mit Metaphosphorsaure einen gelblicb-weissen Niederschlag. Im Curare enthaltene 
Krystalle sind Q uerc it. — C urin  bewirkt bei Warmblutem Abnabme des Blutdruckes 
und fiibrt zur Herzlahmung, T u b o c u ra rin  ist ein Gift der Neryenendigungen und bewirkt 
allgemeine GcfSsslahmung.

2) Calebasscncurare. Der wicbtigste seiner Bestandthoile ist S trychnos toxi- 
fera B enth . Es enthiilt an Alkaloiden C u ra rin  C10H2l!NaO; mit Vanadinschwefelsaure 
wird es dnnkelveilehenblau, beim Unterschiehten der verdunnten, wiisserigen Losung des 
Chlorids mit koncentrirter Schwefelsapre entsteht an der Beriihrungsflaehe eine purpur- 
violotte Earbung, Salpetersaure fitrbt yorubergehend blutroth, Metaphospborsaure erzeugt 
erst nach liingerer Zeit einen schwachcn, liockigen Niederschlag. Ferner enthiilt es einen 
dem C urin  ahnliclien Bestandtheil. Das C u ra rin  wirkt lahmond.

3) Topfcurare. Ais wichtigster seiner Bestandthoile ist S trychnos C aste lnaea  
W eddel anzunehmen. Es enthiilt an Alkaloiden: P ro to c u rin  C,20IL3N03, dasselbe giebt 
mit Metaphosphorsaure eine sehr voluminose, weisse Fallung, P ro to c u rid in  C^H.^NOa, kry- 
stallisirt in Form farbloser, prismatischer Krystalle, Sehmelzpunkt 274—276° C., giebt mit 
Metaphosphorsaure eine starkę, weisse Fallung, P ro to c u ra r in  0 19H25N0.,, mit konc. 
Schwefelsaure und Kaliumbichromat wird es violett, mit Vanadinsehwefelsaure rothviolett, 
mit Salpetersaure kirschroth, Metaphosphorsaure bewirkt eine voluminose gelbe Fallung. 
P ro to c u rin  wirkt deutlich, aber schwach lahmend, P ro to c u r id in  ist ungiftig, P ro to 
cu ra rin  wirkt wie Curarin, aber heftiger.

Die C urare  sind mehr oder weniger braune, barto (in den Gefassen zuweilen 
noch weiche) Estrakte, die sich in Wassor und Alkohol unvollstandig Ibsen und in der 
wiisserigen Losung mit Alkaloidreagentien deutliche Fallungen erzeugen.

A u fb e w a h ru n g .  S e lirv o rs ic h tig  und in di elit verschlossenen Glasern. Troeken 
aufbewahrt halt sich Curare unverandert; dagegen sind wasserige Losungen nicht haltbar.

W ir k u n g  u n d  A n w e n d u n g . Curare wirkt nur, wenn es direkt in das Blut 
gelangt, also subkutan, dagegen nicht vom Magcn aus, was darin seinen Grund hat, dass 
es langsam resorbirt und sehr schnell wieder ausgeschieden wird. Die Wirkung ist eine 
lahmende, aber wie aus dem Yorstehenden heryorgeht, eine bei den einzelnen Sorten quuli- 
tativ und quantitativ yersebiedene. Der Tod tritt ein durch Erstickung. Ais G eg en g ift 
wird C offein empfohlen.



Man hat es empfohlen bei Tetanus, Hydrophobie, ais Gegengift bei Stryehiiin- 
vergiftungen, bei Epilepsie etc., doch ist die Verwendung eine geringe geblieben, da die 
Wirkung bei der verschiedenen Beschaffenkeit eine /.u unsiehere ist. Der Arzt hat daber 
bei der Dosirung sehr grosse Vorsicht anzuwenden. — Zn subkutanen Injektionen ver- 
wcndet man eine 1 proc. wiisserige Losung ev. unter Zusatz von etwas Glyceriu. Die 
Liisungen sind zu filtrireń. Die innere Darreichung ist zwecklos, doch normirt Erganzb. 
die hochste Einzelgabe auf 0,02 g, die grijsste Tagesgabe ant 0,06. Man benutzt das 
Curare in den physiologischen Laboratorien, umThiere fiir Vivisektionen gefuhllos zumachen.

t t  Curarin. Curarimun. Die friiher unter dicsem Nanien hergestellten Stoffe waren 
nnrein, Gemcnge und von sehr wechsolnder Beschaffenkeit, je nach der Methode der Dar- 
stellung und der Curaresorte von der man ausgegangen war. Ein gegenwiirtig von
E. Merck in den Handel gebrachtes C u ra rin , frei von C urin , nach Bóhm, soli die mit 
der oben angegebenen nicht iibereinstimmende Zusammensetzung C18H36N (V) haben. Es 
bildet ein zerfliessliches, braunes, in Wasser und Alkohol ldsliches Pulver. Dosie fiir die 
Injektion 0,001—0,005.

Curcuma.

Gattung der Zingiberaceae — Hedyeliieae.
I. Curcuma longa L. Heimisch in Stidasien, aber im wilden Zustande nicht bo- 

kannt, kultivirt in Indien, China, im Arehipel, Afrika und Westindien.
Verwendung- findet das R luzom : Itlii/.oma Curcuinae (Erganzb.). Radix Cur- 

cmnae. — Kurkuma. Gelber Ingber. Gelb- oder Gillwurzel. Gelbsuchtwurzel. 
Gurkemey. Turmerikwurzel. — Curcuma loug et roml (Gall.). Soucliet des Indes. 
Turmeric.

Jiesclireibung . Die Pflanze bat 
ein rundlich-birnenformiges Ithizom mit 
kurzeń, ringsnmlaufenden, manschetten- 
fdrmigcn Nioderblattern, aus dereu 
Achseln sieh scliief nacli abwarts gerieh- 
tete Rhizomzweige entwickeln, die ebon- 
falls Niederblatter tragen, aus dereu 
Achsel sieli wieder Zweige entwickeln 
kijnnen. Diese aus dem Rhizom ent- 
stebenden Zweige entwickeln sieh zu- 
weilen weitor, indem an der Spitze eines 
Zweiges eine Knospc zur Entwieklung 
gelaugt. Gewohnlich gcsehieht aber die 
Weiterentwicklung der Pflanzen durch

C.r. ein ebenfalls knolliges Bbizom, das mit
dem ersten zuniiebst durch einen kurzeń 
Ast vereinigt bleibt. Vom Rhizom und

Langes und rnndos Curcumarliizom. ,semen Aesten entspringen Wtirzem, die, 
zuweilen anschwellend, zu Reservestoifbehaltern worden lconnen.

Man unterscheidet im Handel zwei Formen der Drogę: 1) Curcuma longa, von 
den Rhizomzweigen gebildot, etwa fmgerlang, 8—12 mm diek, runzelig, undeutlich gc- 
ringelt, einfach oder mit kurzeń Aesten, oder mit den Narbcn, wo diese abgebrochen sind. 
Die gegenwiirtig am meisten vorkominende Sorte (Fig. 234 O. ?.). 2) Curcuma rotunda (friiher 
von einer anderen Pflanze abgeleitet), dieRliizome, die noch nicht gebliiht haben; sie sind 
ei- oder birnenformig, bis 40 mm lang, bis 30 mm dick, ebenfalls ąuergeringelt, mit Narben 
und Resten der Wurzeln (Fig. 234 C.r.). Oft, um das Trocknen zu erleiehtern, zer-



selmitten. Beide Sorten siwi iuneu wacbsglanzond, rotbgelb, auf dem gegiatteten Quer- 
schnitt punktirt, die Bindo vom Ccntralcylinder durch eine dunkle Linie getrennt.

Der Querschnit.t lasst unter dem Mikroskop die E p id e rm is  erkennen, die einzellige 
Haare und Spaltoflinungen bat, inncrhalb derselben oinigo Schickton P arcn ch y m , dereń 
Wandę ycrkorkt sind, und dann den K ork , 5—10 Zellreihen stark. Das dann folgende 
P arcnchym  entkalt roichlich S ta rk em ek l, welches, da die Drogę gebriibt wurde, vev- 
kleistert ist. Wo die StarkekSrnchen z u erkennen sind, sind sie 15—45 /t gross, sckeibcn- 
formig, im Umriss sackartig, rhombisch, mit dcm Kern im Yerscbmalcrtcn Ende. Zahl- 
reicbe Zellen der Parencbyms sind zu S e k re tz e lle n  umgewandelt, die Farbstoff und athe- 
risches Oel enthalteń. in der Drogę aber baufig leer sind, da der Inhalt in das Parencbym 
ausgetrctcn ist. Ausscrdem im Parencbym 
kier und da kleinc Krystalle von Calcium- 
oxalat. Die „Rinde“ ist yom Gefasscylinder 
durcb die E ndoderm is getrennt, dereń 
Zellen taugential gestreckt und yerkorkt 
sind. Die G efassb tindel sind kollateral 
mit einigen Abwcichungen.

Im P u lv e r  fallen die dtireb Cur- 
eumin gelbgefarbten Ballen verkleisterter 
Starkę aus dem Parencbym besonders auf.
Uoselimack fenrig gcwurzkaft, etwas bitter.

B e s ta n d th e ile .  */3 — 'I* Proc.
O urcum in (vergl. unten), F e t t ,  5,0 bis
5,5 Proc. a tk e r is c b e s  Oel, 7,9 Asclie.

Das a th e r is c h e  Oel (O leum Cur- 
cumae) ist orangegclb, etwasfluoreseirend, 
spec. Gew. 0,942. Liist sicb in J/.,—1 Vol. Alkohol (90 proc.) klar auf, weiterer Zusatz 
Ton Alkohol triibt dieLosung. Es enthalt oinen AlkoholTurmerol C,0II28O u n d P h ellan d ren .

A n w e n d u n g .  Frliher ais Magenntittel und bei Gelbsucbt („similia similibus“) an- 
gewcndet, dient Kurkuma jetzt nur noch ais Farbemittcl, seltenor ais Gewurz. Man be- 
nutzt zum Gelbfarben weingeistiger Fliissigkeiten die Tinktur, fiir Ocle und Salben das 
weingeistige Extrakt. In Indien wirol die Drogę roichlich ais Gewurz benutzt, sie ist ein 
Bcstandtboil des zum Wiirzcn des Reis benutzten C u rry p u lv ers .

Das Kurkumapulver des Handels ist mikroskopisch auf fremde Stiirkemeble (S. 297) 
und durcb die Aschebestimmung auf mineralische Yerfalschungen zu nntersuchen.

A u fb e w a h ru n g . Yor Licht und Ammoniakdiimpfen geschiitzt. (Das Gleicbe gilt 
fiir alle Kurkumapraparate.)

Das Kurkumapulver iindet haufig Verwendung zum Verflilschen anderer gelber 
Pulver, z. B. Orocus, Khabarber. Die Auffindung dicser Verfalschung wird durch den 
Nachweis des C urcum ins schr erleichtert.

T inctura Cum unae. K u rk u m a tin k tu r . T u rm o ric  T in c tu re . a. Zum 
F arben . 1 Tli. grób gopulverte Kurkuma zielit man mit 5 Th. Woingeist (90 proc.) 
aus. b. Z u r B o re itu n g  von K u rk u m ap ap io r. U-St. Kurkuma (grób gepulveri. 
und von dom feinen Staube durcb Absicben bofreit) wiisebt man so lange mit kleineu 
Mengen destillirton Wassors aus, ais dieses nocli gefarbt ablauft. Man trocknet den Ruck- 
stand im Dunkeln aus, digerirt ilm dann mit seinem G fachon Gewicbt Woingeist (91 proc.) 
und filtrirt.

Nach Dietuuich wird diese Tinktur mit dor zelinfaclion Monge vordiinnten Wein- 
geists (4 Alkohol, 5 Wasser) vermiscbt und giebt dann ein Reagenspapier von holier 
Empfindlichkeit.

Extractum Ciircmmie spiritiiosuni. Mittelfein gepulvorto Kurkuma erschopft man 
nu Perkolator mit Woingeist und vordunstet den Auszug zu oinem dunnen Exlrakt.

Fig. 235.
Q u ersd m itt durcli das Curcuinarhizom.



C urry-Pow dor (Diet.).
Dp. Rhizomat. Curcumae 50,0

Piperis albi 20,0
Fructus Pim entae (Amomi) 10,0 
Seminis Sinapis deoleati 10,0
Fructus Carvi 5,0
Fructus Coriaudri 2,5
Fructus Capsici 2,5.

M it Essig gescliiittclt giebt diese Mischung einen 
Ersatz fu r die sog. Worcestershire-Sauce.

Oloum Curcumae (Buchh.).
Itp. 1. Orellaiiae 125,0

2. Itliiz. Curcumae 250,0
3. Olei 01ivarum sou Araebidis 1000,0 > 

Man trocknet 1 vOllig au s, verreibt m it 2,
dann beide m it 3, erh itz t einigo Stunden im 
W asserbade, presst warm u. filtrirt.

Pu lv!s t in c to riu s  y irid is .
Itp. Indici subt. pulv. 1,0

Rhizom. Curcumae subt. plv. 10,0.
Zum FUrben von Fetten.

Ciircuminuni, O urcum in , O urcum agelb
D a rste llu n g . Das zerkleinerte Rhizom wird vom atherisehen Oel befro.it, mit 

heissem Wasser gewaschen und getrocknet. Dann zieht man mit reiohlichen Mengen 
siedenden Benzols aus. Beim Erkalten sobeidet sich rohes Ourcumin in Krusten ab. Diese 
liist man in Woingeist, fiillt mit neutralem und so viol basischem Bleiaeetat aus, dass die 
Fliissigkeit schwach sauer reagirt. Den Kiederschlag von Bleicurcumin wascht man mit 
Woingeist, zerlegt ibn unter Wasser mit Schwefelwasserstoff, entzieht dem abfiltrirten 
Schwefelblei das Ourcumin mit kocliondem Alkohol und lilsst verdunsten.

JSigensehaften. Anscheinend orthorhombische Prismen, die bei 165° O. schmelzen. 
Leicht lbslich ip Aether und Woingeist, weniger leicht loslich in Bonzol. Koncentrirto 
Mineralsauren losen os in geringor Monge mit karmoisinrother Farbo, wilsserige Alkalien 
loicht und mit lebhaft rothbrauner Farbę; das mit Ourcumin getranlcte Papier wird mit 
Alkalien braunroth, nach dem Trocknen violett. Verdunnte Sauren stellen die gelbe Farbę 
wieder her. Borsaure erzeugt eine nur beim Trocknen hervortretende orangerotlie Farbę, 
dio durch verdilnnte Alkalien in Blau yerwandelt wird. Erhitzt man eine alkalische Losung 
von Borsaure-Ourcumin mit Mineralsauren, so scheidet sich beim Erkalten R osocyanin 
in Form oines kiirnigen Korpers ab, der sich in Alkohol mit rother Farbę lbst, die durch 
Alkalien lasurblau wird.

II. Curcuma aromatica Salisburyi) (B io ck z ittw er, Rhiz. Cassumunar), 
liefert in Cochinchina ein wahrscheinlich auch Ourcumin enthaltendes Rhizom, das man 
wie 1. verwendet. Ebenso scheint das Rhizom von Curcuma caesia Roxb. Ourcumin 
zu entlialten.

III. Curcuma Zedoaria Rosc. liefert Rliizoinn Zedoariae (rergl. dort).
IV. Curcuma angustifolia Roxb. liefert ostindisclies Arrowroot (vergl. S. 297!.

Cydonia.

Gattung der Rosaceae — Pomoideae — Pomariae.
Cydonia vulgaris Pers. Wahrscheinlich im Orient und in Sudeuropa heimisch, 

durch die Kultur verhreitet. Yerwendung finden die F riich te  und die Samem
Fructus Cydoniae. Poma Cydoniae. (Juitteii. Fruit de coing (Gall.). — Semen 

Cydoniae (Austr. Erganzh. Helv.). — (JuiUensanien. (juittenkerne. (Juiltcn- oder 
Schleimkorner. — Semence de coing (Gall.). Pepins de coing. — (Juince kernels.

Sesch/reibung. Die grosse, gelbe, anfangs wollig behaarte, spater kable F ru ch t 
ist hałd von apfelfbrmiger, hałd von birnenfdrmiger Gestalt (var.: m alifo rm is Mili- 
Apfelquitte, var.: oblonga Mili. Birnquitte), sie ist von dem vergriisserten, laubig ge- 
wordenen Kelcb gekrbnt und enthalt in jedem der 5 Facber 6 — 15 (oder mebr) Samen. 
Die Frucht ist von starkem, angenehm-aromatischem Gerlich und herbem, saurem Geschmack.

Die Samen sind bis 10 mm lang, braun, von Gestalt der Apfelkerne, aber durch 
gegenseitigen Drucie in der Frucht oft etwas yerkriimmt, meist zu mehreren mit einander 
oberllachlich verklebt. Die braune, ziemlich spriide Samenschale umschliesst' ein schmales 
Endosperm und den Embryo mit zwei diclcen, plan-konvexen Kotyledonen. Die Epider- 
m iszcllen  der Samenschale enthalten reiehlich Schleim , der in Form von Ycrdickungen *)

*) Gall. fiihrt ais Stammpflanze der Z ed o a ire  rondo C urcum a aro m atica  
Rosc. an, welcbe Art nach dem Index Kewensis gar nicht existirt.



der Aussenwand und der Seitenwiinde entstckt, und welcher 20 Proc. der Samen betragen 
kann. Die Samen enthalten etwas z lm ygdalin  und E m ulsin . Die Asclie der Samen 
entklilt 42 Proc. P h o sp h o rsau re .

V er fa lsch im yen . Ais solche werden A pfel- und B irn en sam en  genannt, die 
grosser, gianzendbraun, nicht miteinander yerklebt sind. Sie geben wenig oder keinen 
Schleim. Ferner sollen die Samen mit R o sin en k ern en  yerfalscht werden. Vor eipigen 
Jahren kamen die Fruchte einer X ylop ia  (Anonaceae), die zweisamig und von scharf 
aromatischem Gesebmaek sind, ais Semen Cydoniae in den Handel.

A u fb e w a h r u n g .  Die im Herbst gesammelten Samen werden, sebarf getroeknet, 
in Blecb- oder Glasgefassen an einem trockenen Orte aufbewahrt. Sie kommen aus Siid- 
russland, Teneriffa und vom Kap in den Handel. Die russischen Samen gelten ais be- 
sonders schleimreick.

A n w e n d u n g . Die Samen dienen nur zur Bereitung des Schleimes, der ais Zusatz 
zu Augenwassem, ais kosmetiscbes Mittel zum Befestigen der Haare benutzt wird. Die 
ganze Frucht wird entweder getroeknet, oder in Zucker eingemacht.

Slucilago Cydoniae. M ucago de sem ine O ydoniae. Q ,u ittenschleim . M uci- 
l a g e d e s e m e n o e d e c o in g .  1 Th. Q,uittensamon schlittelt man in einer Flasche mit 
50 Th. liosenwasser (Ergiinzb.) oder 50 Th. Wasser (Hel v.), oder 25 Th. Wasser (Austr.), 
und seilit nach 1/.2 Stunde ohne zu pressen durch. Gall. lasst 1 Th. Samen mit 10 Th. 
Warmem Wasser 6 Stunden ausziehen und auspresson. Kur im Bedarfsfalle zu bereiten.

Mucilago Cydoniae sicca. M ucilage  desseche  de sem ence de co ing  (Gall.). 
Aus 1 Th. Q,uittensamen und 15 Th. destill. Wasser durch 12 stiindige Maceration und Ein- 
trocknen der SeihAussigkeit in flachen Schalen bei liochstens 50° C. Ausbeute 10 Pi'oc. 
Es entspricht also 0,1 g dieses trocknon Praparates 1 g Q,uittensamen und giebt mit den 
oben angegebenen Gewichtsmengen Wasser sogleich einen Schleim.

Die Ausbeuto wird erhoht (auf 12—15 Proc.) und das Yorfahren beschlounigt, wenn 
man 1 Th. Samen zuerst mit 10, dann mit 5 Th. Wasser behandelt, die Flussigkeit mit 
10 Th. warmem Weingeist misoht, und mm die sieli trennende untore Schieht ointrocknet.

Sirupus de fructu Cydoniae. S iro p  de co ing  (Gall.) wird wie Sirupus Cerasi 
(S. 697) boreitet.

Śuccus e fructu Cydoniae. Sue do C oing (Gall.). Aus noch nicht yiillig reifen, zu 
einem Mus zerriebonen Fruchten durch Pressen, Gahrenlassen und Filtriren — wio Succus 
Cerasi.

(jiiitteuessenz (nach Weineuel.) Die Schalen von 25 reifen Quitten wordon foin 
zerschnitten und mit 500,0 Wasser in eine Retorto oder Kolbon gebracht, nach zwoi 
Stunden giebt man 300,0 Spiritus dazu, destiliirt langsam 500,0 ab und fiigt 0,05 Kumarin, 
0,01 Yanillin, 25,0 Bittennandelwasser, 5 Tropfen Citrononol, 2 Tropfen Citronelldl, 3 Tropfen 
Safrantinktur hinzu.

(Juittenlik.br (nach A ll e n ste in ). Ausgelesene Q,uitten werden zerrieben, mehrere 
Tage kiihl gostellt, gelindo durch Flaneli gepresst, die Kolatur aufgekocht, 1 Liter des 
erkalteten Saftes liisst man mit 1 Liter Franzbranntwein, 20 g bittern Mandoln, 10 g Zimmt, 
4g Nelken, 400 g Zucker, 3 Wochen digeriren. Man filtrirt und bewahrt im Kiililen auf.

Pil. o car pin oder Dr. K reli/ s Tinktur gegen Haarleidon bestoht aus I  Q,uitten- 
schleim, II  einem durch Oel und Seliloim gebundenen Gemisch von Kohle, Schwefel und 
Salpeter.

Cynoglossum.

Gattung der Borraginaceae — Borragiuoideae — Cynoglossene.
Cynoglossum officinale L. H u n d szu n g e , V e n u sfin g e r, L iebH ugle in , ver- 

weitet durch das genfassigte Europa und Sihirien, sowie in den gemassigten Staaten 
Nordamerikas. Verwendet wird noch hier und da in der Volksmedicin das K r a u t und 
die W urzel.

Das K r a u t (ller ba Cynoglossi) bestoht aus dem bliiheuden rauhhaarigen Stengel 
Mit den ebenfalls rauhhaarigen Blattern, von denen die unteren gestielt, elliptisch, dio 
°beren sitzend oder stengelumfassend und lanzettlieh sind. Die Bliithen sind brauulick- 
r°th, selten wcisslich.

Handb. <1. pharm . P iax is . I. 0 4



Die W urzel (Radix Cynoglossi) ist bis 30 cm lang, 2 — 2,5 cm dick, tief langs- 
runzelig, ausscn braun, innen mit weisser, liickiger Ilindc und braunlichem IIolz. Sie bat 
einea faden, etwas schleimigen Geschmack und wie das Kraut einen unangenehmen Gerucli. 
Gali. bat die Wurzelrinde Ecorce de la racine de cynoglosse aufgenommen.

B esła n d th e ile . Die Pflanze enthalt ein amorphes Alkaloid G ynoglossin , das 
mit Salzsaure lila wird.

A n w e n d u n g .  Beide Drogen fauden friiher ais schmerzlindernde Mittel innerlicb 
und aus serii oh Yerwendung. Das Alkaloid wirkt zuerst excitirend, dana beruhigend. Das 
Kraut soli Ratten und Mause yertreiben.

P ilu lae  cum Cynoglosso (Gall.). M yrrhao 15,0
M a s s a  p i l u l o r u m  s e d a n t i u m .  P i l u l a e  O p ii Olibani 12,0
c o m p o s i t a e .  P i l u l c s  d c  c y n o g l o s s e  o p i a - Croci

c ć e s .  P i l u l c s  d e  c y n o g lo s s .c . Castorei a;.1 4,0
Rp. Cort. rad. Cynoglossi M ciiiti sim plicis 35,0

E xtract. Opii f. pilni, h 0,2 g.
Scmiu. Hyoscyami aa 10,0 In jeder Pilic 0,02 g E x tr. Opii.

Cytisinum.

f f  Cytisinum. Freies Cytisin. Cytisin. Uaptitoxin. Sophorin. Ulexin. 
Cu HuN,,0. Mol. Gew. =  190. Dieses zu etwa 1,5 Proc. iu den reifcn Samen des Gold- 
regens (Cytisus Laburnum L.) entbaltcne Alkaloid bat sieli ais idontisch erwiesen mit dem 
B a p tito x in  aus der Wurzel von Baptisia tinctoria li. Br., dem iu verscbiedenen So- 
phora-Arten yorkommenden Sophorin  und dem aus dem Samen von Ulex europaeus L. 
dargestellten Ulexin.

JJarstellun ff. 1) Die gepulverten reifen Samen des Goldregens werden im Perko- 
lator' mit essigsaurehaltigem Alkohol yon 60 Proc. ausgezogen. Nack Entfernung des 
Allcohols duroh Destillation wird der Riickstand mit Wasser aufgenommen und filtrirt.
f)as Filtrat wird zur Entfernung von Earbstoffen etc. mit Bleiacetat gefallt. Das Filtrat 
hieryon wird mit Kalilauge alkalisch gemacht und mit Chloroform ausgeschiittelt. Das 
nach dem Verdunsten des Chloroforms hinterbleibende Cytisin ist aus absolutem Alkohol 
oder aus siedendem Ligroin umzukrystallisiren.

E ig en sch a ften . Aus absolutem Alkohol krystallisirt farblose, prismatische Kry- 
stalle, bei 152—153° C. sehmelzend. Sie sind geruchlos, etwas hygroskopisch, von alkali- 
scher Reaktion und konnen bei yorsiehtigem Erhitzen ohne Zersetzung sublimirt werden. 
In Alkohol, Wasser, Chloroform, Essigather sind sic leieht ldslich, schwieriger in Aether, 
Benzol, Amylalkohol. Es yerbindet sich mit Sauren zu Salzen und fungirt bei der Salz- 
bildnng meist ais einsiiurige Base, obgleich es streng genommen eine zweisiuirigo Base ist 
und in der That auch mit 2 Aequivalenten Siiure Salze eingeht. Ais charakteristische 
Reaktion giebt v . d. M o e r  folgende an: Uebergiesst man das freie Alkaloid oder eiues 
seiner Salze mit der Lo&ung eines Ferrisalzes, so entsteht eine rotlie Earbung. Fiigt 
man zu diesem roth gelarbten Cytisin einigo Tropień Wasserstoifsuperoxyd, so yersehwindet 
die Farbę, um alsdann bei g e lin d e r  (!) Erwarmung auf dem Wasserbade siek in Blau zu 
yerwandeln. Die Reaktion gelingt nach Garter am besten, wenn man auf 7,7 mg Cytisin 
0,2 ccm Ferrichloridlosung von 5 Proc. FeCl, und 2 — 5 ccm Wasserstoffsuperosydldsung 
von 0,5 Proc. anwendet. Es sollen sich so noeh 0,00005 g Cytisin nachweisen lassem

Die Losungen des Cytisins und seiner Salze lenken die Ebene des polarisirten 
Lichtes stark nach lin k s ab.

t t  Cytisinum nil ri cum. O y tis in n itra t. S a lp o te rsa u re s  C ytisin . C.JL.NoO. 
HN03-f-H20 . =  271.

■ ..Z u r D ars te llu n g  werden 10 Th. freies Cytisin in 20—30 ccm Wasser goliist und 
mit (13,3 Th.) Salpetersaure von 25 Proc. genau neutralisirt. Bcim Vordunsten der Lósung 
iłber Calciumchlorid oder Aetzkalk oder Schwefelsaure erlialt man wohl ausgebildete Kry-



stalle. Zur Reinigung kann man dio Krystallo in Terdiinntom Alkohol aufloson; durch 
Ueberschichten der Losung mit Aether erh&lt man schone Nadeln oder Blattchen.

Farblose oder schwach gelbliche Nadeln oder Blattchen, in Wasser leicht loslich. 
Dio wiisserige Losung reagirt schwach sauer. Leicht loslich in yerdiinntem Alkohol, schwer 
loslich in absolutem Alkohol und in Amylalkohol, unlóslich in Aether. Bei 100 —110° O. 
werden dio Krystelle wasserfrei und alsdann undurchsiehtig.

A u fb e w d h r u n g .  Sehr vorsichtig.
A n w e n d u n g .  Nach Marmć wirkt es auf das Ruckenmark und dio peripherischen 

motorischen Nerven und das respiratorische Centrum, welcho zunaebst erregt, dann ge- 
' lahmt werden. Der Blutdruck wird enorm gesteigert olino Beeinflussung des Herzens 

(R uskmann, K obert). K raepelin  bat giinstige Erfólge durch subkutane Injektionen von 
0,003—0,005 g Cytisinnitrat erziolt bei sog. paralytischer Migraine, bei welcher Erwciterung 
der Blutgefitsse vorhandon ist. Abgescblossene therapeutische Versucho liogen nicht vor, 
doch ist eino ausgedehntere therapeutische Vcrwondung nicht ausgeschlossen. D osis 
0,003-0,005(1) g subkutan.

f t  Cytisinum hydrocliloricum. C y tis in c h lo rh y d ra t. CjjHnN.,0.HC1 -f- IDO 
=  244,5.

Das Salz fiillt ais amorphes Pulver aus, wenn man in die LOsung des Oytisins in 
Chloroform gasformige Salzsiiure einleitet. Durch Umkrystallisiron des Salzes aus 90 pro- 
centigem Alkohol erha.lt man schwach gelbliche Krystallo, die in Wasser leicht loslich sind.

A n w e n d u n g  und A u fb e w a h r u n g  wie bei dem Cytisinnitrat.

Dammar.
B ę s i  ii a  D a m m a r  (Austr. Germ.). R e g in a  D a m m a r a c .  —  D a m m a r .  D a i n a r .  O s t-  

in i l i s c l ie s  D a m m a r h a r z .  S t e i n h a r z .  K a t z e i i a u g e n h a r z .  D a m m a r - p n t i .  —  D a i n a r .  
D a m m a r .

Mit dem Namen „D am m ar11 ( = I I a r z )  bezeichnet man in Indien eine Anzahl von 
Harzcn, dio in crster Linie zur Beleuchtung, dann aber auch allen moglichen anderen 
technischen Zwecken dienen. Sie stammen von Pflansen aus den Familien der Coniferae, 
Dipterocarpaceae und IJurseraceae, und es kommon folgende Stammpflanzen in Betracht:

1) AgathlS Dammara Rich. (syn.: D am m aia o r ie n ta l is  L am b., D. a lb a  
Rum pk.), Familie der Coniferae — Pinoiilcae — Abietineae — Araucariinae.

2) Shorea selanica Blume und var. ji latifolia Blume, Familie der Diptero
carpaceae.

3) Canarium rostratum Zippel, Familie der Burseraceae.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass ausser den genannten auch nocli andere Baume 

Dammarharze liefern; fiir die ausser 1) von der Germ. genannten H opea m ic ra n th a  
H ooker und H opea sp len d id a  de V riese  ist dies aber sehr zweifelhaft. Dasselbe gilt 
Wohl fur die von der Austr. aufgefiihrte A g a th is  lo ra n th ifo lia  S alisb . Man bat nach 
0. Muller angenommen, dass das meiste nach Europa kommende Dammarharz von der 
erstgenannten Art abstammt, wogegen W iesner auf Grund von Untersuchungen an Ort 
nnd Stelle zeigt, dass das von dieser Pflanze gelieferte Harz der K a u rik o p a l (vergl. 
S. 959) ist, und dass das Dammarharz des europiiischen Handels von einer Art der Gattung 
Hopea, Familie der Dipterocarpaeeen abstammt.

K esclire ibung . Es bildet gelblieh-weisse, rundliche oder stalakt.itenformige, durch- 
eichtige, gelblieh-weisse Stiieke oder unformliehe Klumpen von erheblicher Hartę. Loslich 
in Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff, wenig loslich in Alkohol. In Rosmarinol vollig 
loslich, in Terpentinol zu 66 Proc. loslich. Es ist leicht zerreiblich, der Brueh musclielig. 
Saurezahl 20—30. Spec. Gew. 1,04 — 1,12. Schmelzpunkt 120° C. Ammoniak trilbt die 
alkoholisehe Losung. Koncentrirte Sehwefelsiiure liist es mit rother Farbę. Der in Pet.rol- 
iither unlosliche Theil fiirbt sich mit Froiide’s Reagens gelb bis gelbroth, mit Chloral- 
hydrat schwach griin.



H estand theile . 23 Proc. Dammarolsanre CMH,,(OH)OOOH. 40 Proc. o-Danim ar- 
R esen (Schmelzpunlct 65® 0.) C11H„0. 22,5 Proc. /?-D am iuar-Resen (Schmelzpunkt
200° O.) 032H620. Ferncr in geringer Menge ein Bitterstoff und atherisches Oel, Ascłie 0,1 
bis 3,5 Proc. .

B estim m ung der S au rezah l nach D thterich : l g  Dammar ilbergiesst mau mit 
50 ecm Benzin (spec. Gcw. 0,7 bei 15° O.), fiigt 10 ocm 1/a N. alkoholische and 10 ecm 
1/a N. wasserige Kalilaugo zu und liisst 24 Stunden yerschlossen stcheu. Man titrirt dann 
ohne Wasserzusatz mit N. Sehwefelsiiure und Pbenolphtalcin zuriick. Die xlnzahl der
gcbundenen ccm Kalilauge x  28 =  Saurezahl.

V erftilschung  des Dammarharzes mit hcllem Kolopbonium ist beobachtet worden. 
Zum Nachweis des letzteren werden 2 g des gepulverten Harzes mit 20 ccm Ammoniak 
(spec. Gew. 0,96) geschuttelt, nacb halbstilndigem Steben filtrirt und das Mchstens scbwacb 
opalisirende Filtrat mit Essigsaure ubersattigt. Reines Dammar bleibt klar oder zeigt 
geringe Opalescenz, bei 5 Proc. Kolophonium scheiden sieli einige Flocken ab, bei 10 Proc. 
entsteht eine starkę Abscheidung, bei 20 Proc. eine Gallerte.

A n w e n th m g .  In der Pharmacie nur ais Bestandtheil des Heftpflasters; sonst zur 
Bereitung von Laekon und Firnissen, die zum Ueberzichen von Karton und dergl. dienen 
sollen. Der aus dem natiirlichen Harz gewonnene Dammarlack trocknet schwer und er- 
weicht in der Warnie, er eignet sich daher n ie b t zum Lackiren von Gebraucbsgegen- 
standen, die oft mit der Korperwilrme in Beriihrung kommen, also nicht fur Papierschilder 
an Standgefassen (vergl. unter Yernix Dammar) und aucb niebt fur Anstricke, auf die man 
sich spater setzen soli.

Alabaster- oder Marinor-Imitation. Man iibcrzieht don betroffenden Gegenstand 
mit farblosem Dammarlack und bestreut mit Glasmchl, naeh einem zweiten Lackubcrzuge, 
mit feingepulvertom Marieoglase.

Bronce ■ Tinktur. 1) naoh Stookmeiek. 250 g feingeriebenes Dammarliarz lOst 
man in 1 1 Benzin oder Petroleumiither in einer geraumigen Flascbe, setzt 250 g Natron- 
laugo (10 proc.) hinzu, scbiittelt 10 Minuten, hebort die HarzlOsung ab, priift mit Laek- 
muspapier, entsauert nfithigenfalls noohmals mit 250 g Lauge und stellt zum Klaren boi 
Soito. Die saurefroie Dammarlosung ist in mdglichst gefullten, gut vorschlossenen Flaschen 
aufzubewahren. Sio giobt mit 300—500 g Bronce oino niebt grun wordendo fliissige 
B ronce. — 2) (Buchh.). 200 g Dammarharzpulver schmilzt man langere Zeit mit 60 g 
calcinirtor Soda, pulvert nach dom Erkalten, lost in 800 g Benzin und klart durch Ab- 
sotzenlassen. — 3) Dammarlack, TerpentinOl jo 45,0, Siccativ 10,0.

Perriickcn - Klebwaclis. Je  200,0 Dammar, gereinigtcs Fichtenharz, Larchen- 
torpentin, 400,0 gelbes Wacbs schmilzt man und fiigt 0,5 Alkannin, jo 10 Tropfen Berga- 
mottol und CitronenOl und 5 Tropfen GeraniumOl hinzu (Dietekich).

Retouchirlack fiir Photograplien. 1,0 Dammar, 5,0 helles Kolophonium liist 
man in 30,0 Terpentinol. Trocknet langsam.

Schilderlack, CkacaU,s, W eisser: 150 Zinkoxyd reibt man mit q. s. Terpentinol 
an, fiigt 90 Dammarlack (l-(-2), 20 hcissos LoinOl, 20 Kopaivabalsam, 5 RicinusOl, 3 fein 
gepulverten Bleizuckcr hinzu. Reclit diinn und 2—Smal aufzutragen. Der Lack wird 
weder gelb noch sprodo. Scbwarze Schrift malt man darauf mittels Kienruss, Kolo- 
plionium aa, Alkohol q. s., oder mittols Steinkohlentheer, don man mit q. s. Chloroform 
verdiinnt; rotho Schrift mittels Zinnobcr, Kolophonium aa, Alkohol q. s. Seliwarzer: 
5 Kienruss, 15 Dammarlack (1 2), 10 heisses Loinol, 10 Kopaivabalsam, 2 RicinusOl,
3—4 Bleizucker.

Vcrnix Bnnunar. D am m arlack. Einen nicht klebcnden Lack orzielt man nur 
mit einem sorgfiiltig ontwiisserten Dammarharz. Entweder pulvort man dasselbe und 
trocknet os scharf aus; oder man schmilzt 40 Th. desselbcn vorsiclitig iiber freicm Feuer, 
so uass koine Braunung eintritt, zerstosst nach dem Erkalten und lost in soviel Torpen- 
tinOl, dass man 100 Th. Lack erhalt. Odór man pulvert das Harz, vorriihrt es mit q. s. 
Terpentinol zum dicken Brei, erhitzt bis zum Sclimelzcn und wciter so lango, bis das 
Schaumen aufliOrt, und setzt q. s. erwarmtes Terpentinol (auf 1 Th. Harz 1—2 Th. Oel) zu. 
Diose Arbeit wird wogen ihrer Feucrgefahrlichkeit im Freien yorgonommen. Endlich lasst 
sich der Lack aucli schnell und gefahrlos im Yerdrangungswege herstcllen. — Dammar- 
lack nach Held, fiir Blech- und Holzarbeiten, ist der vorige mit etwa 2,5 Proc. yenetia- 
niscliem Terpentin.



C oratum  ail barliam  (Vom.). 
B a r tw ic l i s e .

Rp. Resinae Dam m ar 70,0
Terebintliinae laricinae 50,0 
Cerae flavae
Adipis suilli aa 125,0.

In Schachteln auszugiessen.

Em p lastrum  adhaosiyum  K k a ft .
Rp. Resinae D am m ar 80,0 

Olei O lm irum  prov. 20,0.
M an schm ilzt bei golinder Wiirme.

En ip la strum  adhaesiv«m  Petropolitam im .
P e t e r s b u r g e r  H e f t p f l a s t e r .

Resinae Dammar 60,0
Cerae flavae 10,0
Olei 01ivarum 15,0
Terebintliinae laricinae 5,0.

Man schm ilzt bei gelinder W arm e und seih t durch,

Em p lastrum  Dam m arao Diet.
D a m  m a r p f l  a s t e r .

Rp. 1. Resinae D am m ar 12,5
2. Cerae flavae 15,0

3. Em plastri L ithargyri 85,0
4. Olei Terebintliinae 7,5.

Man schm ilzt 1 llber freiem  Feuer, filgt 2 liinzu, 
bringt ins Dampfbad, setzt 3 und wiihrcnd des 
Erkaltens 4 liinzu.

Em plastru in  Dainm arae com positum
SCIIWIMMER.

Rp. E m plastri D am m ar 50,0 
U nguenti P lum bi 26,0 
Acidi salicylici 16,0
Kreosoti 8,0.

M an schm ilzt und giesst in  Papierkapseln aus.

N ogatiy-Łack.
Rp. Resinae D am m ar 100,0 

Masticb.es 15,0
Benzini 885,0.

V e rn ix  Dam m arao com posita.
Rp. Resinae D am m ar 100,0 

Resinae Copal 20,0.
Man pulvert, troclm et in  der Wiirme vollstandig,

liist in  Olei Terebintliinae 250,0 und fiigt von 
letzterem  q. s. zur Sirupdicke zu.

Diphthericidum, Kaupastillon ais Vorbougung'smittol gogen Diphtherie, bostehen 
aus Dammarharz, Guttapercha, Thymol, Natriumbenzoat und Saccharin (T homs).

Mattoleiu fiir Photographen: 40 Dammar, 20 £opaivabalsam, 5 Elemi, 85 Ter- 
pentinSl.

Datura.

Gattung der Solanaceae — Datureae.
I. Datura Stramonium L. Gegenw&rtig durch ganz Europa, Asien, Afrika und 

Nordamerika yerbreitet, urspriinglich vielleicht am Schwarzen und Kaspischen Meer hcimiscli. 
Fiir den arzneilichen Gebrauch wird die Pflanze hier und dort kultivirt. Yerwendung finden: 

a. die B la t te r :  f  Folia Stramonii (Germ., Helv., Austr.). Stramonłi Folia (Brit. 
U-St.). Folia s. łlerba Daturae. Herha Metellae. — Stechapfelblatter. — Feuilles de 
stramoine ou de Pomme-epinense (Gall.). — Stramonium leayes. Tliorn apple leaves.

B esch re ib u n g . Der bis 10 cm lange 
Blattstiel tragt die bis 20 cm lange, bis 10 cm 
breite Blattspreite. Diese ist im Umriss spitz 
eifbrmig, stark bucbtig gezitbnt, die grossen 
buchtigen Ziihne nocb einmal mit einigen Zab- 
nen. Der Grund der Blattspreite ist keilformig 
oder fast berzformig. Die Sekundiirnerven 
gehen unter einem Winkel von 35—40° vom 
Mittelnerven ab , theilen sieb im ausseren 
Drittel der Blatthśilfte gabelig, der eine Ast 
verliiuft dann in einen Blattzabn, der andere 
anastomosirt mit einem Tertiamerven des 
naobst oberen Sekundarnerven.

Spaltoffnungen beiderseits, auf der Un- 
terseite zabireicher. Beide Epidennen tragen, 
besonders auf den Neryen, dreizellige, derb- 
wandige, warzige Gliederbaare, die oft an der 
Spitze umgebogen, bis 270 fi lang und an der 
Basis 40—50 fi dick sind, daneben kurzge- 
stielte Drusenhaare mit wenig-zelligem Kopf. 
Zahlreiche Zellen des Mesophylls entbalten

B latt von D atura  Stram onium  von der U nterseite. 
s Schwam m parenehym . h  H aar. fu  Gefiiss. K  K ry- 

stalldruse. s t  Spaltoffnuug.



Drusen von Kalkoxalat, in der Kalie der Gefassbundel aueli Krystallsand. Fur deu Nacli- 
weis der Blatter und fiir ihre Unterseheidung' von anderen Solanaceenblattern ist anf diese 
Oxalatdrusen und auf dic w arz ig en  Gliederhaare besonderes Gewicht zu legen (Fig. 236). 
Fiir die Untersuchung geniigt es, um das Blatt durchsichtig zu inacben, ein Stuckehen 
desselbeu einige Stuuden in koncentrirte Chloralhydratlosung (3 : 2 H.,0) zu legen.

Die frisch straffen Blatter welken sehr schnell. Der friscli widerliche Geruch ver- 
schwindet beim Trocknen.

lie s ta n d th e ile . Die Blatter entbalten ein Alkaloid, das man D a tu r in  nanute, 
es ist nach L adenbekci identiseh mit H yoscyam in. Der Gebalt d a r a u  betragt 0,308 bis 
0,370 Proc. Uebrigens sollen die Blatter von den yersehiedenen Theilen der Pllanze, ausser 
der Wurzel, am wenigsten Alkaloid enthalten; am reicbsten sind die Stengel. Kultivirte 
Pflanzen bleiben im Alkaloidgehalt hinter den wildwachsenden nieht zuriielc. — Asche
17,4 Proc., sio ist reiclt an Kaliumnitrat. B estim m ung ' des A lk a lo id g e h a lte s  wie 
bei Belladonna pag. 467.

Y erw ech slu n g en  m u l V erfiilschungen . Ais solche werden aufgefiikrt: 1) Die 
Blatter von C benopodium  hybridum  L .; sie sind ganz kakl, im Umriss fast g-leich- 
schenklig dreieckig, der Blattstiel ist oberseits rinnig. Im Mosophyll enthalt das Blatt 

die aber grdsser wie die von Datura sind. 2) Die Blatter von 
Solanum  n ig rum  L., sie sind viel kleiner, ganzrandig oder buch- 
tig-stumpfgezahnt. 3) Unter der Drogę sind 50 Proc. Blatter eiuer 
L ac tu ca  gefunden.

E in s a m m lu n g . A u fb e w a h r u n g .  Der Steebapfel bliiht 
zwar bis in den Oktober hineiu, man sammelt die Blatter indessen, 
obwobl die Arzneibiicker einfacb „von der bliihenden Pflanze“ vor- 
scbreiben, nur zur Zeit der e rs te n  Bliithe, im Juni, trocknet im 
Schatten ohne kiinstlicbe Warnie, und bowakrt sie in JJleck- oder 
Glasgefassen v o rs ic b tig , yor Lieht geschiitzt und (nacli Austr.) 
niokt iibor ein Jahr auf. 8—9 Tli. friscke Blatter geben 1 Th. 
trockene. Aus 100 Th. der letzteren gewinnt man etwa 87 Th. niit- 
telfeines Pulver. Aus den fr isch en  Blattern wird ein Extrakt 
und eine Tinktur dargestellt.

A n w e n d u n g .  Die Wirkung ist der der Belladonna ahnlich. 
Innerlich kaum noch angewendet — grosste Einzelgabe 0,2 (Genu., IIclv.), 0,3 (Austr.), 
grdsste Tagesgabe 1,0 — diencn die Blatter yielfach zu Baucheruugen bei Asthma, indem 
man sie verglimmen lasst und die Dampfe einathmet, oder in Form von Cigaretten, die in
dessen leicht Narkose erzeugen.

Die Drogę ist dem freien Verkehr entzogen und darf, ausgenommeu zuni Rauchen 
oder Rauchern, nur gegen arztliehe Verordnung abgegebeu werden. Unter der Bezeich- 
nung „A sth m ak rau te r“ flndet sie sieh, gewiihnlich mit Salpeter getrankt, hitufig im 
Handel; derartige Mittel sollten nur mit genauer Gebrauchsanweisung und unter Gift- 
signatur verabfolgt werden, denn es sind durch dereń Anwendung Yergiftungen yorgekommen.

b. Die Samen. t  Semen Stramonii (Erganzb. Helv.). Stramonii semen (Brit. 
U-St.). — Slechapfelsamen. Tollkbrner. — Semeuee de stramoiue ou de Pomme- 
ćpineuse (Gall.). — Stramonium seed.

B esch re tb u n g . Die Fracht ist eine aufreehte, kurzgestielte, eiformige, staclilige 
Kapsel, dereń Grund vom unteren Theil des Kelclies wie von ciner abwiirts gerichteten Man- 
schette umgeben ist. Die Frucht bfluet sich yierklappig, lasst oben zwei Facher, unten vier 
Facher erkennen, da die beiden Facher durch falsche, vom Riickeu der Carpelle entspringende 
Scheidewande noch einmal getheilt werden. Die Placeuteu sind von den Samen dicht bedeckt. 
Diese sind schwarzbraun (am Nabel hellcr), flach, rundlich-nierenformig, etwa 4 mm g-ross, 
unter der Lupę hockerig und fein punktirt. Innerhalb der kraftigen Samenschale enthiilt 
der Same ein Endosperm und deu grossen gekrummten Embryo mit langer Radicula und 
zwei flach aufeinander liegeuden Cotyledonen (Fig. 237).

ebenfalls Oxalatdrusen,

Fig- 237. Samo von B atura 
Stram onium  im Liings- 
schnitt, schwach vergr.



Die Samensehale bcsteht aus der eigenthiimlich gebildeten und sehr eliarakteristi. 
schen Epidemia, dereń Zcllen unten mit kurzeń Fortsatzen yersehen, yielfach ineinander 
gekeilt siud, und im oberen Theile kurze Tupfel zeigen. Ihre Wandę sind zum grossen 
Tbeil verkorkt. Daran schliesst sicb eine aus zusammengedriickteu Zellen bestebende 
.Schicht, die „Nahrschieht11, und eine einfache Zelllage, das Nest des „Knospenkerns1*. Im 
Gewebe des Endosperms und des Embryo lassen sicb Protoplasma, fettes Oel und Aleuron- 
korner nacbweisen. In den letzteren ein oder wenige Krystałloide und Globoide. Alkaloid 
lasst sicb in der „Nabrschi.ckt“ und zweifelbaft aucb im Endosperm und Embryo nacbweisen.

lie s ta n d th e ile . A lk a lo id e : H yoscyam in , geringe Mengen A tro p in  und 
Ilyosein , zusammen 0,365 Proc. Ausserdem enthalten die Samen etwa 25 Proc. f e t te s  
Oel, darin die Glyceride der O elsau re , L e in o lsa u re  und D a tu r in s a u re  C17l i340.2. 
Endlich bat man in den Samen einen dem C b o les te rin  abnlicben Korper aufgefunden. 
Ascbe 2—3 Proc.

Zur A lk a lo id b es tim m u n g  nacb K kllek  werden 10 g Sem. Stramonii ge- 
pulvert in einer 800 ccm fassenden Flascbe mit 100 g Aetber iibergossen, nacb 
s/4 Stunden 10 ccm Ammoniak (10 proc.) zugegeben, 5 Minuten tticbtig durcbgeschuttelt 
und unter wicderboltem Umschutteln 8 Stunden steben gelassen. Dann filtrirt man die 
Aetherlosung ab, wiigt sie, und scbiittelt sie im Scbeidetricbter mit 1 proc. Salzsiiure mebr- 
mals aus, bis die abgelassene wasserige Ldsung mit MAYMt’schem Eeagens keine Trubung 
mehr giebt. Die wasserige, saure Losung giebt man dann in den Scbeidetricbter, macbt mit 
Natronlauge alkaliscb und scbiittelt vou neuern mebrmals mit Aetber aus, bis einige 
Tropień des Aethers, verdunstet, mit 1 proc. Salzsaure aufgenommen, mit MAYKłdscbem 
lleagens keine Trubung mebr geben. Dann wird von der atberiscben Losung der Aetber 
aus einem gewogenen Kolbcben abdestillirt und der Rtickstand bis zum konstanten Ge- 
wicbt getrocknet. Unter Berucksicbtigung der oben durch Abwiigen gewonnenen Menge 
Aetberlosung (10 g =  1 g Samen) berechnet man den Alkaloidgebalt. Zur Titration lost 
man das Alkaloid in 5—10 ccm saurefreiem, absolutem Alkohol, setzt Wasser bis zur be- 
ginnenden Trubung binzu und titrirt unter Benutzung von Hamatoxylin ais Indikator 
mit 1/100 N. Salzsaure, 1 ccm 1/100 N. HC1 =  0,00289 g Alkaloid.

E in sa m m lu n g . A u fb ew a h n m g . Die Samen werden im Herbste der reifen 
Frucht entnommen, im Scbatten bei gelinder Warme getrocknet und — wie Folia Stra- 
lnonii aufbewabrt. Das Pulver bereitet man jedesmal friscb.

A n w en d u n g . In gleicben Fallen wie die Blatter, gewohnlicb aber in Form der 
Tinktur oder des Extrakts. Grosste Einzelgabe 0,2, grosste Tagesgabe 0,6 (nacb L ewin).

t  Alcoolatura Stramonii. A lco o la tu re  de fe u ille  de s tra m o in e  (Gall.). Aus 
gleicben Tbeilen friscber Blatter und Alkohol (90 proc.) durch 10 tagiges Auszieben. 

Oigarettes de stramoine (Gall.) sollen jede 1 g Stechapfelblatter enthalten. 
Emplastrum cum extracto Stramonii. E m p la tre  d ’e x t r a i t  de s tram o in e  

(Gall.). Aus dem Extrakt der Samen wie Emplastrum Belladonnae (s. S. 471. VI).
y Extractum Stramonii. Stecliapfel-Extrakt. E rgbnzb .: Aus fnschem, bluhen- 

den Kraut wio Extr. Belladonnae Germ. (S. 469) zu bereiten. Ausbeute otwa 8 Proc. 
G rosste  E in ze lg ab e  0,1 g, grO sste T ag esg ab e  0,2 g (nacb L ewin).

H elv.: 1) E x tr . S tra m o n ii  d u p lex  s. siccum . T ro ck en es  S te c h a p fe l-  
ex trak t. E x tr a i t  do s tra m o in e  sec. 200 Th. Stechapfelsame (IV) werden im Perko- 
lator mit Pctrolather ausgezogen, bis das Abfiiessonde nacli dem Verdunsten kein Oel 
binterlasst, getrocknet, gepulvert (V), mit 2 Th. Weinsaure in 30 Th. Weingeist und 60 Th. 
Wasser befeuclitet, im Perkolator mit q. s. einor Mischung von 1 Tb. Weingeist, 2 Th. 
Wasser erschópft. Man fangt die erston 180 Th. fur sich auf, lost darin den auf 20 Tb. 
verdampften Eest und stellt mittels q. s. Reispuhrer 100 Th. trockenes Extrakt her. Grosste 
Einzelgabe 0,025 g, grosste Tagesgabe 0,075 g (vergl. die Eussnote S. 947).

2) E x tra c tu m  S tra m o n ii flu idum . S te c h a p fe l-F lu id e x tra k t. E x tr a i t  
flu ide de s tram o in e . 100 Th. Stechapfelsamen (IV) werden wio boi vorigem angegeben, 
entolt, getrocknet, gepulvert (V), mit 1 Th. Weinsaure in 10 Th. Glyceriu, 15 Th. Wein- 
geist und 20 Th. Wasser befouchtet, im Perkolator mit q. s. einer Misclmng aus 1 Th. 
Weingeist und 2 Tli. Wasser erschiiiift. Man samme.lt zuerst 90 Th., verdampft don Eest 
zum dunnen Extrakt, liist in 40 Tb. Wasser, filtrirt, yordunstet auf 10 Th. und lOst diese



im ersten Auszuge zu 100 Th. Klares, hollbraunes, griin fluorcscmondcs, bitteros Extrakt. 
G r O ss te  E inze lgabe  0,05 g, griisstó  Tagosgalio 0,15 g.

B rit.: E x tra c t of S tram onium . Stechapfelsamen (No. 40) ersoliopft man im 
Perkolator mittels Alkohol (70 proc.), destillirt lctzteren ab und yerdampft zu einem festen 
Extrakt. Dosis 0,015—0,06 g.

U-St.: 1) E x tra c tu m  S tra m o n ii som inis. E x tra c t  of S tram o n iu m  Seed. 
Aus 1000 g Stechapfolsamen (No. 60) und q. s. yerdiinntem Wcingeist (41 proc.) im Vcr- 
drangungswege. Man bofeuchtet mit 300 ccm, sammelt zuerst 900 ccm, dann nocłi 
2100 ccm, ycrdampft letztore boi 50° O. auf 100 ccm, dann das Ganze zur Pillcnkonsistenz.

2) E x tra c tu m  S tra m o n ii som inis flu idum . F lu id  E x tra k t  of S tram o 
nium Seed. Aus 1000 g Stechapfolsamen (No. 60) und q. s. einer Mischung von 750 ccm 
Wcingeist (91 proc.) und 250 ccm Wasser im Yerdrangungswege. Man befouchtet mit 
200 ccm, sammelt zuerst 900 ccm, und stollt 1. a. 1000 ccm Fluid-Extrakt her.

Gall.: 1) E x tra i t  de feu ille  de s tra m o in e  (avec le suc). Aus dem frischen 
Safte durch Erhitzen, Durchsoihen und Eindampfon zum woichon Extrakt.

2) E x tra c tu m  de sem ine S tram o n ii. E x tr a i t  de som ence de stram oine. 
Aus den grób gepulverton Samon wie Extr. de radice Belladonnao, Gall. (S. 469.).

D ie t.: E x tra c tu m  S tra m o n ii  solidum . S to c h a p fe l-D a u o re x tra k t. Wie 
Extr. Uvao Ursi solid. (S. 363). S te c h a p fe le x tra k t is t  v o rs ic h tig  au fzubew aliren .

Oleum Stramonii. H uilo  de s tram o in e  (Gall.) wird wie Ol. Bolladonnae Gall. 
(S. 472 II) bereitot.

•j- '1'inctura Stramonii. E rganzb .: S te c h a p fe lsa m en tin k tu r. 1 Th. grób ge- 
pulverte Samon, 10 Th. verd. Wcingeist (60 proc.). Hellbraun, griinschillernd. Grósste 
Einzelgabe 1,0 g, grosste Tagesgabo 3,0 g (nach L ewin).

B rit.: T in c tu ro  of S tram on ium . Aus 200 g Stechapfolblattorn (No. 20) und 
Wcingeist (45 proc.) bereitot man im Verdrangungswoge 1000 ccm Tinktur. Dosis 0,3—0,9 g.

U -St.: T in c tu ra  S tra m o n ii sem inis. T in c tu ro  of S tram o n iu m  seed. Aus 
150 g Stechapfolsamen (No. 40) und q. s. verd. Weingcist (41 proc.) wie bei yorigem. 
1000 ccm Tinktur.

Gall.: T e in tu ro  de s tram o in o  (feuille). Wio Tinctura Oocae Gall. (S. 869) zu 
bereiten.

f  Tinctura Stramonii cx lierba recente borcitet man wio Tinct. Bolladonnae, 
Ergilnzb. (S. 470). Aufbewahrung: Y o rs ic h tig , vor Licht geschtitzt.

Candelao S tram o n ii.
C a n d o la e  a n t a s t h m a t i c a e .  A s t l i m a k e r z -  

c l ie n .  S t e c h a p f  e lk e r z c h c n .
Bp. Folior. Stram onii pulv. 00,0

Kalii ni tri ci pulv. 80,0
Balsam i peruviani 1,5
Sacchari pulverati 0,5
Tragacanthae pulv. 2,0.

Man stosst m it Mucil. Tragacanth. au und forint 
Kerzchen, denen m an durch Bepinscln m it W cin
geist, worin 0,1 °/0 KOH gelost ist, ein lebliafteres 
Griin giebt.

C h arta  a n ta s th m a tic a  (Ergilnzb.). 
x\. s t  li m a  p a p i e r.

Bp. E x tracti Stram onii (Ergb.) 10,0 
Kalii n itrici 17,0
Sacchari 20,0
Aquao fcrvidac 100,0.

Man trttnkt m it der Losung weisses F iltrirpapier 
und troeknet an  der L uft auf Sclintiren.

C h ar ta  fu m ife ra  (Gall.).
A s t h  m a p a p p e .

C a r t o n  f u m i g a to i r ©  o u a n t i a s t h m a t i ą u e .
Bp. Charta© bibuła© grisea© 120,0

K alii nitrici pulverati G0,0 
Foliorum Belladonn. pulv. 5,0 
Foliorum Stram onii pulv. 5,0 
Foliorum  Digitalis pulv. 5,0 
Herb. Lobeliae pulv. 5,0 
M yrrhae pulv. 10,0
Olibani pulv. 10,0
Fructus Pbollandrii pulv. 5,0.

Man vor\vandelt das Papier durch Zerreisson, Ein- 
weieben in W asser und Stam pfen in  einen glcicli-

miissigen Brei, arbeite t die Pulverm iscbuug dar- 
unter, vertboilt die Masse in  Blecbformen und 
troeknet in  der Wiirme. Die Pnppe w ird in 
3G recbteckig© Stucke zersebnitten.

O igarotao a n ta s th m a tic a e .
A s t  h m a c i g a r e t t e n .

Rp. Folior. S tram onii conc. 30,0 
Folior. Belladonn, conc. 50,0 
Folior. Hyoscyam i conc. 20,0 
Folior. Nicotianae conc. 10,0 
Folior. Jaborandi conc. 10,0 
Foliorum Salviae conc. 20,0 
Herb. Phellaudrii conc. 12,0.

Die m oglichst gleicbmiissige, vom Pulver befreite 
M ischung besprengt m an m it 40,0 Aq. Laurocc- 
rasi und yerarbeitet sie zu Cigaretten.

C igarctao  an tispasm od icao  T r o u s s e a u .
Bp. 1. Folior. S tram onii concis. 30,0

2. E x tracti Opii 2,0
3. x\quae destillatae 10,0.

l ia n  triink t 1 m it der Losung von 2 in 3 und 
wickelt nach dcm Trocknen in Cigarcttenpapier.

E m plastrum  S tram o n ii.
P a rc tu r u ti E m plastrum  Conii Ergilnzb. (S. 1)17).

f  F o lia  S tram o n ii n i t r a t a  (Ergiinzb.).
A s t l i  m a k r a u t .

Rp. 1. Foliorum  Stram onii gross. conc. 2,0
2. Kalii n itrici 1,0
3. Aquae 3,0.

M an triinkt 1 m it der Losung von 2 in 3, liisst
12 Stunden stelien und troeknet.

G lycero latum  S tram o n ii.
Rp. E xtracti Stram onii 1,0 

Glycerini 10,0.



O u tta o  a n ta s th m a t ic a e  R ic h t e r .

R ic h t e r ’s A s t h m a t r o p f e n .
Rp. E x tracti S tram onii 0,1 

Tincturae Digitalis 4,0 
Aquao Yalcrianao 30,0.

Beim Anfall 1 Tkeelbffel voll.

P i lu la o  a n te p i le p t ic i ie  L e u r e t .

Rp. E x tracti Stram onii
E x tracti Relladonnao aa  2,0 
Camphorao
Opii aa  1,0
Radicis G entianae q. s.

Man forint 60 Pillen. Anfangs tUglieli 1, steigend 
bis z u omal tiigliek 3 StUck.

P i lu la o  n n t in o u n ilg ic a o  T r o u s s e a u .

Rp. E x tracti S tram onii
E xtraeti Opii aa  0,5 
Ziuci oxydati 8,0.

Zu 40 Pillen. TUglieli 1, steigend bis zu 8 Stttck.

P ilu la o  a n t ip r o s o p a lg ic a o  O e s t e r l e n .

Rp. Sem inis Stram onii
Foliorum  Belladonnao 
Cliiuini bydrocblorici liii 1,0 
Succi L iquiritiae q. s.

Zu 50 Pillen. TUglieli 2mal 2, steigend bis zu 
5 —6 Stiick,

P u lv is  an tas th im iticu s .
A s th m a p u l v e r .

I.

III. Nacli Martin d a le .
Rp. 1. K alii n itrici

2. Aquae ebullientis
3. H erbae Lobeliae pulv.
4. Folior. S tram onii „
5. Folior. Theae „ aa  240,0
6. Olei A nisi 1,0.

M an ldst 1 in  2, fiigt 3—5 hinzu, misclit, troclcnot 
und setzt 6 hinzu.

t  Sirupus Stramonii.
S y r u p u s  d e  S t r a m o n io .

S i r o p  d e  s t r a m o i n e  (Gall.).
Rp. T incturae Stram onii 7,5 

Sirupi Saccliari 92,5.

Spocios a n ta s tlim a ticao  (Diet.).
I l e r b a e  a n t a s t h m a t i c a e .  A s t h m a k r l i u t e r ,  

Rp. 1. Folior, S tram onii concis. 1000,0
2. Spiritus (90 proc.) 200,0
3. K alii n itrici 200,0
4. N atrii n itr ic i 20,0
5. Kalii carbonici 2,0
6. Aquae destillatae 1500,0.

M an bcfeuchtet 1 m it 2, liisst im  versehlossencn 
Gefasse 24 Stunden stehen, trUnkt m it der Liisung 
von 3—5 in  6 und trocknot mich 24 Stunden bei 
25—30° C. S ta tt 1 k ann  m an aueli folgende 
M isekung venvenden:

Rp. Folior. S tram onii 500,0 
Folior. Belladonnae 250,0 
H erbae Hyoscyam i 250,0.

Die KrUuter m ussen frei von R ippen und Stengeln 
seiu.

Rp. Folior, S tram onii pulv. 4,0 
F ructu s A nisi pulv. 2,0
Kalii n itrici pulv. 2,0.

Tabacum a n ta s th m a tic u in  Bouciiardat 
E s p & c e s  p o u r  fu  m e r .

Rp. Foliorum  Stram onii 
Foliorum  Salviae aa.

Zum Rauchen.
II.

Rp.Rp. 1. F ructus A nisi pulver. 4,0
2. Herbae Cannabis Indie.
3. Ilerbae Lobeliae pulver.
4. Folior. Eucalypti pulvor.
5. Folior. Theae pulver. aa  30,0
6. Folior. Stram onii pulver. 60,0
7. Kalii n itr ic i 40,0
8. Aquae 90,0.

Dio Pulver 1—6 werden gem ischt, m it der Łosung
von 7 in  8 getrUnkt und getrocknet. Zum Ge- 
braucho fo im t m an HUufehen, d ie an  der Spitze 
angezundet werden. Den Rauch a th m et m an  ein.

t  Yinum Stramonii.
Rp. Sem inis Stram onii gr. pulv. 10,0

Yini Ilispan ic i 100,0.
3 Tago digeriren, auspressen, filtriren.

t  T in c tu ra  S tram o n ii a cida.
Foliorum  Stram onii conc. 10,0 
Spiritus d ilu ti (60 proc.) 100,0 
Acidi sulfurici puri 0,6.

t  T in c tu ra  S tram o n ii sem in is  ao tho roa .
Rp. Sem inis Stram onii gr. pulv. 1,0 

Spiritus aetherei 10,0.

U nguen tu in  S tram o n ii (U-St.).
S t  r  a m o n i u m O i n t  m e n  t. 

E x tracti S tram onii sem inis 10,0 
Spiritus d ilu ti 5,0
Adipis benzoati 85,0.

Rp.

Astlinia-CIgaretten von Dr. Plaot. 8 Th. Stechapfelblattor, 8 Th. Grunen Thee,
7 Th. Lobelienkraut bonotzt man mit gesiittigter KaliumnitratlOsung und wiokelt in Oi- 
garettenform.

Asthma-Cigaretten, Wiener, bostehen aus Stechapfelkraut, Bilsenkraut, Fingerlmt- 
und Tollkirachenblattern.

Astluna-Cnre, Greeu Mountain von Guilt: Mit Salpeterlósung gotriinktes, grobos 
Tulver aus Fenchel und Stocbapfolkraut.

Asthma-Cure von H im k o d . Foliorum Stramonii, Foliorum Lobeliae, Folioimm 
Theae aa mit geringem Zusatz von Fenchel- und Anisfruohten und etwas Kalisalpeter.

Astliniador, Dr. 11. ScmrFMANN’8 Asthmapulver aus Minnesota, besteht nach An- 
gabe des Erfinders aus 34,9 Proc. Salpeter, 51,1 Proc. Bliittern von Datura arbóroa und 
14 Proc. Blattern von Symplocarpus foetidus. Ńach A u f b b c h t  25 Proc. Salpeter, 70 Proc. 
Stechapfelblatter, 5 Proc. Tollkirschenblatter.

Astlnnakraut, Hollandisches, von Apotheker P l o n e s  in Weiskirchen. Mit Salpeter 
getrankte Stechapfolblatter.

Astl»napulver der Goethe - Apotheke in Frankfurt. 30 Salpeter’, 20 Zuekcr, 
30 Stechapfelblatter, 5 Lobelienlcraut.



Astlnnaraiicherpulyer you O. F ischek. 250 Stechapfelblatter, 25 Schafgarbe mit 
einer Losung von 50 IĆalisalpeter gotriinkt.

Astlimatabletten von Fil. IIelbing, bostchen aus Stechapfelblattern und einer Halle 
von Salpeterpapier.

Charta antasthinatica D ukstiiofe , Stramoniumraucherpapier (D.E.G.M. 85982) ist 
oin aus nitrirter Celluloso in der Grósse 70: 170 mm hergestelltes, mit einom fest haftenden 
(Jeberzug gopulyerter Stechapfelblatter (nach Art dos bekannten Senfpapiers) verselienes 
Papier. Jedes Blatt entbalt 2,0 Fol. Stramonii.

CLHAltY’8 Astlnna-Powder. Foliorum Stramonii grosse pulv., Foliorum Belladonna© 
grosse puly. aa 15,0, Opii puly. 2,0, Kalii nitrici 5,0.

Kaw-turc v o n  G u il l e m a in  bestebt a u s  Stechapfelkraut, Salpeter u n d  einem Stiick- 
chen Fouerschwamm.

Krebspulyer von A. F iuschmuth ist (nach Thoms) wahrscheinlich ein Gemisch aus 
Stechapfelkraut mit Wurzel und lcohlensaurem Kalk.

Nimrod Powder aus Paris besteht aus Kalisalpeter und Stechapfelblattern.
Zematone-Cigaretten von  E scouflaike, onthalten nur Salpeter und Stechapfelblatter.
II. Datura alba Nees. (D. f  a s tu o sa  L.) Heimisch in Ostindien; in Siideuropai 

Aegypten, Sudamerika nicht selten kultivirt. Arzneilick verwendet werden die B la tte r ,  
die Sam en und die W urzel. Die Blatter enthalten wie I. Osalatdrusen, die Wurzel 
Oxalatsan(l wie bei I.

Die Samen sind grosser wie bei D. Stramonium, gclbbraun, flach, etwa ohrformig.
Der A lk a lo id g e h a lt  ist folgender: B la t te r  0,41 Proc., B liith en  0,464 Proc., 

Sam en 0,541 Proc., W u rze l 0,315 Proc. Die Alkaloide sind mydriatisch wirkende, in 
dem Samen wurde Hyoscyamin und wenig Atropin, in den Bliithen Hyoscin aufgefunden. 
Die Pflanze enthiilt aueh das indifferente S tram onin .

Die Pflanze wird in Indien wie 1. gebraucht, in China mit Aconitum zusammen ais 
lokales Anastlieticum.

III. Datura meteloides D. C. und Datura quercifolia H. B. K. i n Mexico. 
Die Blatter werden ais Berausehungsmittel benutzt, lihnlich verwendet man andere Arten 
in Sudamerika, Indien und Australien.

IV. Datura arborea L. in Brasilien. Z u schmerzstillenden Kataplasmen etc. 
Enthalt in den Alkaloiden s/# Hyoscyamin, lja Atropin.

Daucus.

Gattung der Umbelliferae — Apioideae — Dauceae.
I. DaUCUS Carota L. I-Ieimisch in Europa, Nordafrika, bis nach Sibirien und 

Indien ais Unkraut yerbreitet, vi elf ach der Wurzeln wegen kultiyirt. Stengel gefurcht, 
steifhaarig, Blatter doppelt oder dreifach gefiedert mit langlich-lanzettlichen Zipfeln, Hiille 
und Hiillchen yielblattrig, die fruchttragende Dolde in der Mitte korbartig oder yogelnest- 
artig yertieft; die ausseren Bliithen der Dolde strahlend. Yerwendung flnden:

a) Die F ru e lit  der wildwachsenden Pflanze. Fructus Dnu ci. Semen Dauci sil- 
yestris.

J iesch re ib u n y . Die Frucht ist oval, vom Eiicken her stark zusainmengedriickt. 
Auf den stark entwickelten Nebenrippen eine einfache Eeihe gebogener Staclioln, auf den 
Ilauptrippen kurze Haarzotten. Die beiden seitlich stehenden Nebenrippen jeder Theil- 
fruoht besonders stark entwiekelt, so (lass die eigentlioh seitlich stehenden Ilauptrippen 
gegen die Fugenflaeke yerschoben werden, die dadurch auffallend breit erscheint. Unter 
jeder Nebenrippo ein Sekretgang, auf der Fugenflaeke je 2 (Fig. 238).

S e s ta n d th e ile .  0,8—1,6 Proc. a th e r is e k e s  Del. Es ist farblos bis gelb, spec. 
Gew. 0,870—0,923. Drelit links (100 nim-Eohr) — 13 bis —37°. Von Bestandtheilen des- 
selben ist ein Terpen C10Hie, wahrscheinlich P in e n , isolirt.

V erw en d u n g :  ais Diureticum.
2) Die W urze l. ltadix Dauci. Eacine de carotte (Gall.).



jU eschreibung. Die Wnrzel der wilden Pfianze ist weisslich, diinn, kolzig, von 
stark aroinatischem Geschmaek. Die yielfaeken Spielarten, in denen die Pfianze gcbaut 
Wird, haben eine weisse, gelbe oder rotliliche Wnrzel, welehe stark rttbenforinig oder inehr 
kugelig ist. Das ausserordentlicb parenchymreiche Gewebe liisst schmale Markstrahlen, 
im Holz vereinzelt die Gefśisse erkennen. Im Parenchym zahlreicke Farbstoffkorperehen 
von C aro tin .

J ie s ta n d th e ile  nach K o k n ig  im Durchsehnitt: W a sse r  86,79 Proc., S tic k s to ff-  
su b stan z  1,23 Proc., F e t t  0,8 Proc., B ohrzuclter 2,11 Proc., F ru c h tz u c k e r  4,08 Proc., 
so n s tig e  s t ic k s to f f f re ie  B e s ta n d tb e ile  8,08 Proc., H o lz fa se r  1,49 Proc., A sche
I, 02 Proc. In der Trockensubstanz: S tic k s to f fs u b s ta n z  9,31 Proc., K o lile h y d ra t 
69,41 Proc., S tic k s to ff  1,49Proc.
Die Asche enthalt: K ali 36,99 
Proc., N a tro n  21,17 Proc., K alk
II, 34 Proc., M agnesia  4,38 Proc.,
E isenoxyd 1,01 Proc., Phos- 
p h o rsau re  12,79 Proc., Schw e- 
f e 1 s a u r e 6,45 Proc., K i e s e 1 s a u r e 
2,38Proc., C hlor 4,59 Proc. Ferner 
enthiilt die Wurzel 0,0114 Proc. 
eines farbloscn, a th e r isc k e n  
Ocles vom spec. Gew. 0,8863 boi 
11,2° C., ein C lio leste rin  (I)an- 
costerin ) vom Schmelzpunkt 
136,5° C. C aro tin  C.2UH3S bildct 
rotkb ramie, ąuadrat ische, glanzende 
Krystalle, die bei 167,8° C. sehniel- 
zen. Es ist unlosliek in Wasser, 
leicht ldslich in Schwefelkohlen- 
stoff, schwer loslich in Alkohol,
Aetlier, Ligroin und Chloroform, 
in Schwefelsaure liist es sich mit 
indigoblauer Farbę. An der Sonne 
wird es bald farblos und amorpk, 
in der Warnie rieckt es nach Yeilchenwurzel. 
in der Wurzel vorkommend, bildet monokline Blatter, die boi 137,4°C. schmelzen, es dreht 
die Polarisationscbene links; es soli mit C h o les te rin  identisch sein, was von andrcr Scite 
bestritten wird.

F ig . 238. Q u ersc lm itt c lurch  d ic  F r u c h t  v on  D aueus C aro ta  L .f 
scbw ach  Y ergrosscrt. a S tac lie ln  a u f  d en  N e b en rip p e n . b S ek re t-  

gange. c H a u p tr ip p e n . e E m bryo .

H y d ro c a ro tin  C18H30Ol?), neben Carotin

A n w e n d m ij/.  Die Verwendung der Wurzel ais Geniiise ist bekannt. Der ein- 
gedickte Saft wurde friiher ais Succus D auci in s p is s a tu s  pharmaceutisch bonutzt. 
Ueber die Verweiulung der Wurzel ais Kaffcesurrogat vergl. S. 829.

Pulpa e radice Carotae. P u lp ę  de O aro tte  (Gall.) ist der aus der zerriebonen 
Wurzel gowonnene, duroli ein Haarsieb gotriebene Brei.

II. Daueus hispanicus L. und Yieiieicht auch Daueus gummifer Lmk., beide 
in Sildeuropa, lieferu ein Gummiharz durcli Einschnitte in den Stengel: B dellium  
siculum.

III. Athamantha cretensis L. Heimisch im Mittelmeergebiet, liefert in den Friick- 
ten Pruits de Daueus de Crete (Gall.). Die Friicbte sind 4 min lang, stielrund, behaart, 
'nit fadenformigen Bippen. In jedein Tkalcken ein Sekretgang, auf der Fugenflache zwei.

Die aromatiseh rieehenden Friichte werden ais Diuretieum yerwendet.



Decocta.
Man yerstebt hierunter flłr (lio Zwecke der Receptur kergest.cllte Abkoclnmgen. 

Das dabei eingehaltene Yerfahren bestebt im allgemeincn darin, dass man die zerkleinerte 
Substanz mit kaltem Wasser Iibergiesst, alsdann die Mischung erhitzt und etwa 15—30 Mi- 
nuten im Kochen erhalt, woraiif man noch heiss kolirt. Die Yorschriften der Arznei- 
bucher woichen indessen in den Einzellieiten von einander ab.

A ustr. Ist die Menge des Arzneistoffes nicht angogoben, so bereitet man aus 1 Th. 
Arzneistoff = 1 0  Th. Kolatur. Diese Regel gilt nicht fiir starker wirkonde, namentlich 
narkotische Arzneistoffe (iiberhaupt bei solchen, fiir welche A ustr. HOchstgaben vor- 
geschrieben hat), ferner fiir schleimige Substanzen; bei diesen ist die zu yerwendendo Menge 
dem Apothoker iiberlasson. — Der auszuziehende Arzneistoff ist mit einer geniigenden 
Menge kalten Wassers zu iibergiessen und unter bisweiligem Umriihren Ł/2 Stunde lang zu 
kochen oder den Dampfen des siedenden Wasserbades auszusotzen. — Die Fliissigkeit ist 
noch heiss abzuseihen, abzupressen und wenn notliig zu filtriren. — Stoffe dichterer 
Struktur sind in der Regel eine Stunde lang zu kochen.

Germ. Ist die Menge des Arzneistoffes nicht vorgeschrieben, so bereitet man aus 
1 Th. Arzneistoff = 1 0  Th. Kolatur. Ausgenommon hiervon sind Arznoistoffe, fiir welche 
G erm . hochste Gaben festgesetzt hat. Bei schleimigen Substanzen ist das Verhaltniss des 
Arzneistoffes zur Kolatur dom Apotheker iiberlasson. — Abkochungen sind in der Weise 
zu bereiten, dass man die Substanz mit der erfordorlichen Menge kalten Wassers iiber- 
giesst und die Mischung 1/2 Stunde den Dampfen des siedenden Wasserbades unter bis
weiligem Umriihren aussetzt. Die Fliissigkeit wird noch warm ahgepresst. Decoctum 
Althaeae und Decoctum Seminum L ini werdon durch )/2stundliclie Maceration mit kaltem 
Wasser ohno Umriihren bereitet.

Holv. Abkochungen sind entweder durch 1/2stiindigo Digestion im Dampfbado 
oder durch Kochen iiber freiem Feucr zu bereiten, wobei mindestens das l 1/2fache der 
Kolatur an Wasser zu verwonden ist. Das Koliren muss heiss geschehen. Ist die Menge 
dos zu verwendenden Arzneistoffos nicht yorgeschrieben, so wird 1/10, bei schleimigen Sub
stanzen nur I/20 der yorlangten Kolatur gonommen. Nicht zulassig ist dies fiir Substanzen 
aus der Reilio der S ep a ra n d a  und Y enena; bei diesen hat der Arzt die Menge des 
Arzneistoffes yorzuschreiben. — Die Yorwendung sogenannter „D ecocta  s icca“ ist zur 
Bereitung von Abkochungen nicht gestattet.

U-St. Wenn etwas atideres nicht yorgesehrieben ist, boreitet man aus 50 g der 
Arzneisubstanz =  1000 ccm Kolatur. Mail iibergiesst in einem Kessel die 50 g Substanz 
mit 1000 ccm kaltem Wasser, bedeckt mit einem Dcckel und erhalt 15 Minuten im Sieden. 
Nacli dem Abkuhlen auf etwa 40° C. wird ausgepresst und der Ruckstand mit Wasser 
nachgewaschon, bis die Kolatur =  1000 ccm betragt. — Bei stark wirkonden Substanzen 
ist die Menge des zu yerwendendon Arzneistoffes vom Arzte yorzusohroiboii.

B rit. und Gall. gebon allgemoino Anweisungon zur Bereitung von Dekokten nicht.
AYenn im Vorstehenden aucb angegeben ist, dass die Dekokte im allgemeincn heiss 

zu koliren sind, so ist das doch cum grano salis zu yerstehen. Coiulurango-Dekokte z. B. 
sind erst nacb yćilligem Erkalten durchzuseihon, yergl. S. 941.

Delphinium.
Gattung der Rauunculaceae — Helleboreae.
I. f  Delphinium Staphisagria L. S te p h a n sk ra u t, L a u se k ra u t. Heimisch 

im Mittelmeergebiet. Verwertbung fmden die Sam en: Semen Staphisagriae (Erganzb.), 
Semen Stapliidis agriae, Semen Pedicularis. — Liiuse- oder Steplianskorner, Liiuse- 
pfeffer, Rattenpfeffer. — Semence de Stapliisaigre (Gall.). — Stavesacre.

JBeschreibung. Die Samen sind bis 7 mm lang, halb so dick, unregelmassig kantig, 
matt, netzrunzelig, braun bis schwiirzlieh. Im Querschnitt das dickfleischige Endosperin 
und der kleine Embryo. Die Samenscbale hat eine aus grossen, yerdicktcn, porosen Zellen 
bestebonde Epidermis, woran sieb die zusammengefallene Nahrscbiebt schliesst. Im Endo- 
sperm grosse Aleuronkorner. Geschmaek stark bitter und brennend.

lie s ta n d th e ile . 17—18 Proc. Fett im Endosperm und Einbryo, ferner durcli- 
schnittlieb 1 Proc. A lka lo ide , die ikreu Sitz in den peripberen Theilen des Endosperms



haben solleu; es sind folgende bekannt: D e lp h in in  C31H,]9N07, stark giftig, wird bei 
120° C. gelb und sehmilzt bei 198° C., in Wasser scbwer, in absolutem Alkohol, Aetker, 
Benzol leichter, in Chloroform in jedem Verhaltniss loslich'; D elph isin , wahrscheinlieh 
mit dem Delphinin isomer, D e lp h in o id in  CaisHJS!N04, Sehmelzpunkt 152° C., mit Schwefel- 
saure und Bromwasser eine yiolette Losung gebend, mit Zucker und Schwefelsaure braun, 
dann auf Wasserzusatz griin. S ta p h isa g rin , kein einheitlicher Korper, sondom ein Ge- 
menge amorpher Basen.

A n w e n d u n g  u n d  W irk u n g . Die Alkaloide wirken ahnlich wie Akonitin, rufen 
aber keine Pupillenerweiternng hervor. Die ganzen Samen wirken stark narkotisch; friiher 
und wohl auch noch jetzt gegen Hautungeziefer angewendet.

A u fb e w a h r u n g .  Y o rs ic h tig .
L in im entnm  contra  scnblom  Defens.

R p. Sem in. S tap h isa g riae  pulv.
S em in . S abad illae  a a  10,0
F u lig in is  1,0
O lei 01 ivarum  80,0.

T in c tu r a  S ta p h is a g r if te  a c id n .
R p. Sem in . S tap h isag r. gr. pu lv . 10,0 

S p iritu s  d ilu ti  100,0
A eid i su lfu ric . p u r i  0,5.

Un gu en tum  contra  pediculos.
R p. S em in . S tap h isa g r. pu lv . 20,0

U n g u en t. I ly d ra rg . c iner. 10,0 
U nguen t. cere i 70,0

Yet, A qua  an tip so rica  Ranquo.
K r ł l t z -  u n d  R i iu  d e  w a s s e r .

R p . Sem in . S tap h isa g r. con t, 20,0
C apit. P ap av e r. conc. 30,0
A quae fe rv id ae  • 1000,0.

M an e rh i tz t  1 S tu n d e  im  D am pfbado  u. p re s s t  aus.

II. Delphinium Consolida L. Ackerunkraut in Europa, in Nordamerika einge- 
schlcppt. Yerwendung finden die Samen: Semen Consolidae regalia, Semen Calcatrip- 
pae. — Larkspur Seed. Sie sind schwarzbraun, kantig, mit hautigen Sehuppen bodeckt, 
2 mm lang und dick. Gesckinaek bitterlieh scharf. Sie enthalten ein Alkaloid: C alca- 
tr ip in . Eriiher wurden anoh die Bliithen Flores Calcatrippae benutzt.

III. Delphinium Ajacis L. Verbreitete Zierpflanze. Soli ais Anastheticum, Ex- 
citans, Kubefaciens etc. yerwendet werden.

IV. Delphinium Zalil Aitch. et Hemsl. Heimisck in Persien und Afghanistan. 
Das Kraut yerwendet man ais tonisches Mittel. Enthalt ein Alkaloid. Die gelben Bliithen 
werden zum Farben yerwendet. Ebenso yerwendet man zum Gelbfiirben Delphinium 
camptocarpum Fisch. et Mey in Persien und Delphinium saniculaefolium Boiss.,
ebenfalls in Persien. Die letztere Art soli B e rb e rin  enthalten. Die Bliithen dienen 
ais Heiimittel bei Gelbsucht und Wassersucht.

V. Delphinium denudatum Wall. Ein Extrakt der Pflanze wird mit Carda- 
momen, Sem. Strychni, Semen Ignatii und Semen Lodoiceae gegen Cholera, Diarrhoe und 
Chlorose angewendet. — Das Sem. Lodoiceae ist die Seychelleu-Nuss: Lodoieea Sechellarum.

Desinfectio.
Unter „ D e s in fe k tio n "  (Entseuchung) yersteht inan die Vernichtung der in eińem 

bestimmten Objekt enthaltenen pathogenen Mikroorganismen (Bakterien). — Nieht zu ver- 
weehseln mit der Desinfektion ist die D e so d o ra tio n , welche die Zerstorung oder Yer- 
deckung iibler Geruche bezweckt, die durch die freiwillige Zersetzung (Faulniss) organi- 
scher Substanzen aufgetroton sind.

Wer daher mit Erfolg desinficiren will, muss eine genaue Kenntniss yon den Eigen- 
thiimlichkeiten der in Frage kommenden pathogenen Org-anismen besitzen. Er muss ihre 
Entwickelung, Eortpflanzung, dio Art, in welclier sio sieh yerbreiten, ihre Widerstands- 
fiihigkeit gegen iiussere Eingriffe kennen, cr muss 1’eruor unterrichtet sein iiber die Wirk- 
samkeit der Mittel (Desinfektionsmittel), die ihm zur Yeruichtung der Bakterien zur Ver- 
fiigung stehen. Er muss endlich Sorgo dafiir tragen, dass nicht durcli das Desinfektions- 
verfahren eine Verschleppung von Koimen erfolgt. Endlich muss er die Gewahr bieten, 
dass er die erfordcrliehen Arheiten mit der nothigen Zuyerlassigkeit ausfiihrt.



Die zur Desinfektion zur Verfiigung stchenden Hilfsmittel sind zum Theil pliysi- 
kalischer, zum Theil chemischer Natur, Von ehemischen Desinfektionsmitteln hesitzen wir 
zur Zeit eine wahre Legion. Nur wenige dersclben aber haben sich der bakteriologisckeu 
Kontrolo gegeuiiber ais geeignet erwiesen. — Wir theilen im Nackstehenden diejenigen 
Desinfektionsmittel mit, welehe in der Praxis in Anwendung gezogeu werden.

1) Fener. Durcb vollstandige Verbrennung kOnnen natiirlich alle pathogenen Or- 
gamsmen mit volliger Sicherheit vernicbtet werden. Man wird daher zweckm&ssig ver- 
breutien: Kleinere Gegenstande von geringerem Wertli, z. B. gebraucbtes Verbandmaterial, 
Hadern, Lappen, Lumpen, Kehricht, Milll, Brot, welches zum Abreibeu von Tapeten oder 
Wandflachen gedient hatte. Desgleichen Bettstrob, Holztheile aus verseuchten Thierstallen, 
stark vorschmutzte Wiische, dereń Werth ein geringer ist. Das Verbrennen erfolgt ent- 
weder in einer hinreicbeud grossen Feuerung, z. B. unter einem Ilampfkessel, oder auch 
auf einem im Freien zu errichtenden Scheiterhaufen.

Es ist hierbei Sorgo zu tragen, dass dureh grossere oder leicht zerstreubare Objekte 
dio Infektionserreger nicht verscbleppt werden. Man schlagt deshalb z. B. Bettstrob in 
mit SublimatlOsung befeucbteto Tueher oder Sacke ein utul befordert es auf diese Weise 
zur Verbrennungsstelle.

Unter diose Abtheilung wilrde auob gehoren das Verbrennen von Muli und von 
Exkrementen in eigens bierzu konstruirten Oefen.

2) Koclien in Wasser. Durch 5 — 10 Minuten langes K ochen  (!) in Wasser 
werden mit Sicherheit alle Krankheitskeime getćidtot. Da Zusatz von Salzen die Siede- 
temperatur des Wassers orhoht, so kann man dem Wasser, in wolchem man die betreffen- 
den Objekte kocht, oinen Zusatz von Kocbsalz oder Soda (2 Proc.) geben.

Man kocht daher alle Objekte, welcho durch diesen Process nicht leiden, also z. B. 
Instrumente, Essbestecke, ferner Wasche etwa 1 Stunde lang mit Wasser. Zusatz von 
2 Proc. krystallisirter Soda zum Kochwasser ist bei Wasche zu empfehlen. Auch Stuhl- 
giinge werden in einigen Kranlcenhausern durch etwa einstundiges Kochen desinficirt, wo- 
bci indessen ekelhafter Oeruch auftritt.

In den Cafillerien (Abdeckereien) der SchlachthOfe werden dio verworfenen Fleisch- 
theile durch Kochen unter 4—5 Atmospharen Druelc unschadlich gemacht und zu Fleisch- 
mehldunger, Blutmehldungor, Leimdiinger verarbeitet.

Bei voluminiisen Objektcn ist es natiirlich nothwendig, die Zeit des einstiindigen 
Kochens von da an zu recbnen, wenn die betr. Objekte bis in ihr Inneres auf die Tem
peratur des siedenden Wassers gebracht sind.

3) Piimpfen. Stromender Wasserdampf von 100° O., also Wasserdampf unter ge- 
wOhnlichem Drucke todtet binnen 10—15 Minuten, Wasserdampf von 110—120° C. todtet 
binnon 2—5 Minuten mit Sicherheit alle pathogenen Bakterien. Zur Desinfektion mit 
strOmondem oder gespanntem Wasserdampf sind besondere Desinfektionsapparate kon- 
struirt worden. Man erhitzt in diesen Apparaten je nach der Dampfspannung, mit wel- 
cher sio arbeiten, die Objekto 10—30 Minuten lang. Um sich zu vergewissern, dass die 
zu erziolende Temperatur auch im Centrum des Apparates oder im Innem eines Biindels 
oder dergl. erreicht ist, bettet man in die Objekte Kontakt-Thermometer ein, welehe ein elek- 
trischos Klingelsignal auslfison, sobald das Thermometer die Temperatur erreicht hat, auf welehe 
es eingestellt ist. Dieser Art der Desinfektion werden namentlich gefarbte Stolfe, Klei- 
dungsstiicke, Matratzen, Decken, Betten unterworfen, auch Pelzwerk, welches indessen 
daruntor etwas leidet.

4) Seifenlange. 1 kg Kaliseife wird in 10 — 15 Liter Wasser golOst. In diese 
LOsung werden Wasche und wasehbare Gegenstande 24 Stunden eingelegt, dann mit 2pro- 
centiger Sodalosung ausgekocht. Mit derselben Seifenlósung werden Holztheile (Sitzbretter 
von Aborton), soweit sie abwaschbar sind, grundlich abgescheuert. Auch Hadern, Wisch- 
lappen und dergl. werden, soweit sie nicht zu verbrennen sind, in diese Seifenlósung ein
gelegt und spater ausgekocht.

5) Karbolsiiure. Die 3proccntige wiisserige Losung der lOOprocentigen Karbol- 
saure todtet bei gonugend langer Einwirkung alle pathogenen Bakterien, nicht aber mit 
der gleichen Sicherheit dereń Dauerformen (Sporen). Der Sicherheit wegen wendet man 
haufig dio 5procentige, energischer wirkende Losung an. Man bomitzt diese LOsungen 
zur Desinfektion der Hande, der Haupt- und Bartliaare, von Wasche uud wasebbaren 
Gegenstanden, z. B. von Oelanstrichen an Holz und Wiinden, Fussboden, ferner zum Ab- 
wasohen von Leicben, Befeuchten von Tuchern, in welehe letztere gehiillt werden sollen.

Robo Karbolsiiure ist um so weniger wirksam, jo melir sie Kolilcnwasserstoife enthalt.
(i) Kresolseifenldsung. Wird in einer Verdiinnung von 1 :10 bis 1:20 in jenen 

Fallen angewendet, in denen man Seifenlósung oder Karbolsaurelosung anwendet.
7) Knlkinilcll. 1 Th. frischgebrannter Aetzkalk ist zunachst mit 1 Th. Wasser ab- 

zulBschen, sebliesslich setzt man noch 3 Th. Wasser zu. Ist entweder friseh zu boreiten



oder Lu gut gosehlosseuen Gefasseu aufzubewahren. Diese Kalkmilcli dient besonders zur 
Desinfektiou von Entleorungen (Erbrochenes, Stuhlgang). Man ycrsetzt diese mit dem 
gleichon Volumeu Kalkmilcli, r i ih r t  g u t d u rch  (!) und lasst 2—3 Stunden (mindestens 
1 Stunde) stuhon. Die Erreger vou Typhus und Cholera sind alsdann getodtot. Die 
nśimliche Kalkmilcli dient ferner zum Anstreichen von Fussboden, Wiinden, Holztkeileu, 
Pfłaster, Rinnsteinen, Aborton, von Eimern, Kiibeln, Tonneu u. s. w.

Zur Desinfektiou von Latrinen und Aborten reclmet man auf 20 Liter Inhalt —
1 Liter Kalkmilcli, welclie mit dem zu desinficirenden Inhalt gut zu mischen ist.

8) (Juecksilberclilorid tiidtet in einer Koncentration von 0,5—1,0 pro mille alle 
Organismen. Werden die Lósungen mit gewóhnlichom Wasser bereitet, so sotzt man ihnen 
pro Liter =  2 g Kochsalz oder 5 g Weinsaure zu. Man bonutzt diese Losung zur Des- 
infektion dor Hande, zum Abwaschen von Leiclien, zum Befeuchten der Tiichor, in welche 
man Leichen einliiillt. Zum Fiillen von Speigliisern, von welchen der Auswurf aufgonommon 
werden soli. Zum Abwaschen der Wando, Holzwerk, Fenster und Thiirrahmen, Bettstellen, 
Bilderrahmen, Dielon, Mobel.

Gegenuber der sicheren Wirkung dieses Desinfektionsmittels liegt ein Nachtlieil des- 
selben in seiner ominenten Giftigkeit. Die zu benutzende Losung ist mit Fuchsili deutlich 
roth zu fiirben, damit Verwechslungen mit Getranken vermiedon werden.

!)) Chlorkalk wird entweder ais Pulvor oder ais wiisserige Losung angewendet. 
Auf 1 Liter Entleeruiigen (Stuhlgang, Erbroclienes) wendet man 50—100 g Chlorkalk mit 
25—33 Proc. wirksamem Chlor an und rerruhrt denselben sorgfiiltig. Die Einwirkung soli 
mindestens 1 Stunde andauern.

Man wendet ferner wiisserige Lósungen (2 -j- 100) an, die k a lt  (!) zu bereiten und 
zu (iltriren sind. Diese Losung dient zur Desinfektiou der Hande und anderer Kórper- 
thcilc, zum Abwaschen von Leichen. Fur Desinfektiou des Fussbodons, des Pflasters, der 
Rinnsale, zum Desinficiren von Nachtgeschirren, Kiibeln, Tonnen, Eimern und dergl. ver- 
wendet man eine Ohlorkalkmilch von 50 g Chlorkalk auf 1 Liter Wasser. Einwirkung 
mindestens 1 Stunde lang.

10) Abreiben mit Brot. Wandanstriche von Leimfarben, Tapeten, Oefen werden 
mit frisch em  Brote bis iiber Mannshohe abgerioben (Gelanstrich mit Karbolwasser ab- 
gewaschen). Hierdurch werden die Bakterien an das Brot fostgeklebt und so von den 
Wandon entfornt. Die gebrauchten Brotstiicke sind sofort zu verbrennen.

11) Abreiben mit Tuchern. Polirte Mobel werden mit einom Tucho scharf ab- 
gerieben und dieses dann verbrannt. Man kann sio aucli, ohno der Politur zu schaden 
mit einem mit Benzin angefeuchteton Tuche abreiben. Die Bakterien werden dann an 
dieses Tucli angeklobt.

12) Formaldehyd ist zur Zeit das am moiston empfohlene Desinfektionsmittel. 
(Jobor dessen Gebrauch vergl. unter Formaldehyd.

13) Schweflige Siiure tódtot namentlich Hofe-Arten. Sie ist dalier fiir speciello 
Zwecke, z. II. fiir Bierbrauereien, Molkereien, ein selir geschatztos Desinfektionsmittel; zur 
Abtódtung dor fiir Monschen gefabrlichen Miki’oorganismen (Bakterien) tienutzt man sio 
dagogen nicht.

Die friiher luiufig benutzten gasformigen Desinfektionsmittel Chlor und Brom sind 
nur in starken Koncentrationen von siclierer Wirkung, ausserdem greifon sio alle Metalle 
lieftig an. Ihr Gebrauch ist daher zur Zeit ziemlich aufgegeben. Bemerkt sei noch, dass 
man nicht zu gleicher Zeit Karbolsaure und Brom anwenden darf, da diese sich in ilirer 
Wirkung unter Bildung von Tribromphenol gegenseitig aufheben. Dio Yerwendung von 
Ozon schoitert gegenwurtig noch an technischen Schwierigkeiten.

Die friiher yielfach ais Desinfektionsmittel vervvendeten Chemikalien: Eisenvitriol, 
Hanganchlorid, Zinkchlorid, Theer und Thecrole haben nur den. Werth von D esodora- 
tio n sm itte ln . Kaliumpermanganat wirkt zwar desinficirend, kann aber wegeu seines 
kokon Preises nur zu besckrankten Zwecken yerwendet werden.

Es sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass fiir grossere Stadte und andere po- 
litische Verbande auf dem Yerwaltungswege „ D e s in fe k tio n s -O rd n u n g e n “ erlassen 
worden sind, welche da, wo sie rechtsgiltig publicirt worden sind, auch bcaclitet werden 
miissen.



Dextrinum.

Dieses Umwandlungsprodukt der Starkę kann naeh d re i verschiedenen Verfahren 
hergestellt werden: 1) durcli Erkitzen yon Starkę anf 200—240° C., 2) durck Einwirkung' 
von Sauren auf Starkę, 3) durck Einwirkung' yon Diastase auf Starko. — Die nack den 
yersckiedenen Yerfakren gewonnenen Produkte fiikren versckiedene Namen. Nack 1) und 
2) werden feste Dextrine, nack 8) Dextrinlosungen erkalten.

I. RÓ$t-Dextrin. Itdstgummi. Leiocom. Łeiogomme. Gommeline. Rohes
l)extrin. Elsasser Gummi. l)ampldextiin.

Dieses Produkt wird erkalten, indem nian Starkę (meist Kartoffelstiirke) auf 200 bis 
240° C. erliitzt. Das Erkitzen orfolgt unter Anwendung von Rlikrwerken entwcder in 
Aachen eisernen Pfannen iiber direktem Peuer oder in rotirenden doppeltwandigen Trom- 
inein, dereń Zwisckenraum mit Oel gefullt ist, also im Oelkade.

Je nack der Art des Erkitzens ein fast farbloses oder mehr oder weniger gelb ge- 
farbtes Pulyer, entweder fast gerucklos oder von meklartigem Gerueh und von fadem 
Geschmack. Ist es durck direlcte Eostung gewonnon, so sieht man unter dem Mikroskop 
die stark verquollenen Starkekornchen, unter ihnen auch gelegentlick so weit erkaltene, 
dass sick die Herkunft der Starkę bestiinmen lasst. Wurde es durck Eintroeknen der Lo- 
sung erkalten, so stellt es dem arabisohen Gummi aknlicke, gelbiiche bis gelbe Stiickc dar, 
die unter dem Mikroskop eine Struktur nickt mekr erkennen lassen. — Es ist von eigen- 
thumlick mehlartigem Geruck, von fadem Geschmack und in kaltem Wasser urn so yoll- 
standiger losliok, je weniger unveranderte Starko es entkalt. Die wiisserige Losung wird 
durck Zugabe von Jodlosung granatrotk bis violettroth gefarbt.

Diese Sorte wird zu teckniscken Zwecken, z. B. ais Appreturmittel und ais Kleb- 
mittel, ferner zum Verdiinnen von Theerfarbstoffen, in der Pharmacie zu Dextrinverbanden 
yerwendet. In der Technik dient es namentlick ais Ersatzmittel des arabiscken Gummi 
(yergl. G um m itin  S. 1026).

Adrugailline ist ein durch yorsichtiges ROsten von Weizenstarko erlialtenes wois- 
ses Dextrin.

II. Saure-Dextrin. Zur Darstellung werden 1000 Tk. Kartoffelstarke mit einer 
Mischung von 2 Tk. konc. Salpetersaure (von 1,36 spec. Gew.) und 300 Tk. Wasser be- 
feucktet. Die Masse wird zunackst in Trockenstuben getrocknet, alsdann gepulyert und, 
in 3—4 cm hoher Schiclit ausgebreitet, im Luftbade auf 110—120° C. erliitzt. Die Er- 
kitzung wird sofort unterbrocken, sobald die Reaktion auf Starkę ausbleibt.

Diese Dextrinsorto ist in der Kegel heller wie die durck einfacke Riistung darge- 
stellte. Sie ist im iibrigen von den namlicken Eigensckaften wie die vorige, reagirt meist 
sckwach, aber deutlick sauer. Sie dient den gleicken Zwecken wie die yorige.

III. Dextrinum depuratum. Gercinigtes Dextrin. 1000 Tk. blondes Kartoffel- 
dextrin, 20 Tk. gefalltes Calciumkarbonat werden mit 2500 Tk. kaltem destillirtem Wasser 
ubergossen und unter o fte rem  U m riihren  bis zur Auflosung des Dextrins steken gelassen. 
Dann lasst man k la r  absetzen, giesst die iiber dem Bodensatze stekende Losung klar ab, 
kolirt sie durck ein wollenes Tuch, engt sie auf etwa 3/3 ikres Volumens ein und giesst 
sie in ein Gefass mit 3000 Tk. Spiritus von 90 Proc. unter Umrukren ein. Nack dcm Ab
setzen sammelt man das ausgesckiedene Dextrin auf eincm Filtor oder Kolatorium, wasckt 
es mit yerdiinntem Alkohol (von 70 Proc.), zum Sekluss nock einmal mit starkom Alkohol 
naeh und troeknet es auf Poreellantellern im Trockensehranke.

Ein weisses oder weissliches, n ic k t feu ch t w erd en d es, fast geruchloses Pulyer,
welches in Wasser ziemlick klar ldslich ist und dessen Losung durck Jod rotklick gefarbt
wird. D ieses P r a p a ra t  k an n  zur Herstelluug trockener Extrakte yerwendet werden.

IV. Dextrinum officinaie. Dextrinum (Erganzb. Helv.). Dextrine (Gall.).
J)extrinn. 01'llcinelles l)extrin.



Dieses Priiparat stellt ein fast rcines, nur noeh geringc Mcngen Traubenzucker ruid 
Zwischenprodukte zwischen Starkę und Dextrin enthaltendes Dextrin dar.

D a rs te llu n g . Man lost 4 Th. krystallisirte Oxalsauro in 750 Th. lcaltem Wassor, 
riihrt mit dieser kalten (!) Losung 150 Th. KartoiMstarke an und erhitzt die Mischung 
in einem Glaskolben oder in einer hedeckten Porcellanschale im Dampfbade unter ofterem 
Umriihren so lange (einige Tage), bis ein Tropfen der wohldurchmischten Fliissigkeit, mit 
o eem Wasser verdunnt, durch Jodlosung nicht mehr blau, sondern nur weinroth gefarbt 
wird. Sobald dies der Pall ist, setzt man so viel gefalltes Calciumkarbonat (5—6 g) hinzu, 
dass die Oxalsaure neutralisirt wird, schuttelt hauflg um und liisst die Fliissigkeit als- 
dann an einem kiihlen Orte einige Tage absetzen. Hierauf filtrirt man, dampft das Filtrat 
ein, bis der Abdampfruckstand sich in Faden ausziehen lasst, trocknet diese aut' Porcellan- 
tellern bei 30—40° C. (!) im Trockensclirankc gut aus und pulvert sie. Das Pulver ist so- 
gleich in vorgewarmte, gut sehliessende Gefasse abzufullen. (Germ. I.).

E ig en sch a ften . Gelbliche, geruehlose, dem arabisehen Gummi ahnliche Massen 
oder ein gelbliches Pulver, w elches n ic h t  h y g ro sk o p isch  is t. Dextrin lost sich in 
einer gleicken Gewichtsmenge Wasser zu einer schleimigen, Lackmuspapier nicht veran- 
dernden Fliissigkeit, welche nach Zusatz der doppclten Menge Weingeist einen reiclilichen 
Niedcrschlag giebt.

100 Th. Dextrin sollen an siedenden Alkohol nicht mehr ais 5 Th. (Traubenzucker) 
abgeben, beim Trocknen nicht mehr ais 10 Th. Wasser yerlieren und nach dcm Yerbrennen 
nicht mehr ais 0,5 Th. Asche liinterlassen. — Die w&sserige Losung (1 =  10) werde nach 
Sattigung mit Jodlosung durch einen kleinen Ueberschuss derselben nicht geblaut (Starkę). 
— Calciumacetatlosung yerursache nach dem Ansauern der Losung mit Essigsaure keine 
Trttbung (Oxalsiiure), ebensowenig Ammoniumoxalatlosung (Kalk). — Schwefelwassorstoff- 
wasser v er and er e die Losung nicht, auch nicht nach Uebersattigung mit Ammoniakfliissig- 
keit (Metalle).

A n w e tid u n g .  Ais YerdUnnungsmittelzurDarstellung trockener narkotischerExtrakte. 
Es hat vor Siissholzpulver den Vorzug, dass es in Wasser loslich ist. Wesentlich ist es 
hierbei, dass das Dextrin nicht hygroskopisch ist, also nicht grossere Mengen Starkezucker 
enthiilt. — Das nach obiger Vorschrift gewonnene Dextrin enthalt nur etwa 1,5—2,0 Proc. 
Traubenzucker, welche fur die pharmaceutische Vcrwendung nicht storend sind, auch durch 
Ausziehen mit Alkohol zum grdssten Theil entfernt werden kbnnen.

V. Dextrinum purissimum. Reines Destrin. Das v(illig reine Dextrin ist 
kaum Gegenstand des Handels, sondern ein Sammlungspraparat. Man erhalt es aus dem 
officincllen Dextrin, indem man dieses in Wasser lost, die Losung durch Alkohol fallt und 
dieses Verfahren einige Małe wiederholt, so dass alle vorhandene Dextrose entfernt wird.

Gelblich weisses Pulver oder amorphe, dem arabisehen Gummi ahnliche Massen, 
Welche sich in etwa der gleichen Menge Wasser zu einer fast farblosen, neutralen, fade 
schmeckenden Fliissigkeit aufldsen. Die wasserige Losung lenkt die Ebene des polari- 
sirten Lichtes nach rechts ab (daher der Name Dextrin von dexter, rechts) und reducirt 
in der Kalte Fnni.iNo’sche Losung nicht; dagegen findet Reduktion in der Wannę des 
Wasserbades statt. Eine Losung von 6 Th. Kupferacetat in 93 Th. Wasser und 1 Th. Eis- 
essig (B a k f o e d ’s Reagens) wird durch Dcxtriu (zum Unterschied von Dextrose) auch in 
der Hitze nicht reducirt. Bleiacetat und Bleiessig fallen Dextrin erst nach Zusatz von 
Ammoniak (Unterschied von don Gummiarten), dagegen wird es durch Barythydrat und 
durch Kalkwasser gefallt. In Alkohol und in Aether ist Dextrin unldslich; aus der wiisso- 
rigen Losung wird es durch geniigenden Zusatz von Alkohol gefallt.

Die durch Siiuren oder kydrolytische Fermente verursachte Umwandlung der Starkę 
in Dextrin und Zucker durchlauft mehrere Stadien; die im Verlaufe der einzelnen Stadien 
gebildeten Produkte haben yerschiedene Eigenschaften und fuhren besondere Namen: 
1) A m y lo d ex trin  (A m idulin , lo s lic h e , k r y s ta l l i s i r b a r e  S ta rk ę ) giebt in wasse- 
ńger Losung mit Jod eine yioletto bis rotho Farbung. 2) E ry th ro d e x tr in  (D ex tri-  
nogen, a -D ex trin )  wird in wiisseriger Losung durch Jod braunroth gefarbt. 3) A chroo- 
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d e x tr in  (/?-Dextrin) wird in wasseriger Losung durch Jodlosung nicht starkcr gefarbt ais 
reines Wasser.

W erth b estim m iin ff. Die fur die' Technik wichtigsten Bestimmungen werden 
wie folgt ausgefuhrt (Hefełmann und Schmitz-Dumont).

1) W asser. Man wagt 2,0 g Dextrin in eine mit Glasstab und 20 g ausgogluhtem 
Sando beschickto Porcellanschale ein, lost in wenig Wasser, verdampft unter Umruhren 
auf dem Wasserbade zur' Trockne und trocknet den Bilckstand weiterlun 4 Stunden bei 
105° 0. 2) As che. 5 g Dextrin werden vorsichtig verasoht. 3) L osliches und Un- 
ldsliches. Man lost 5 g Dextrin im 250 ccm-Kisibchen in kaltem Wasser und flillt bis 
zur Markę auf. 100 ccm der Losung werden in einem 110 ccm-Kolbchen mit 7 ecm Aether 
kraftig geschtittelt, wobei sich die Starkę ais flockiger Niederscblag zusammenballt, wahrond 
allos I)extrin in Losung blcibt. Das Yolumen betragt nach dem Schutteln 106 ecm. Man 
filtrirt durch ein bedocktes Faltenfilter, dampft 50 ccm wie bei der Wasserbestimmung ein 
und trocknet 4 Stunden bei 105° G. Die Gewichtszunahme der Schalo ergiebt das Los- 
liche (Dextrin, Zucker und lOsliche Salzo), wahrend das Unlosliche durch Subtraktion des 
LOslichen von der Gesammttrockensubstanz erhalten wird. 4) Z ucker. In 25 ccm des 
nach 3) erhaltenen Filtrates wird der Zucker nach Alliiin bestimmt und ais Maltose be- 
rechnet. 5) D e x tr in  ergiebt sich aus der Differenz des Zuckers vom Loslichen, event. 
unter Boriicksichtigung der loslichen Mineralstoffe.

Dextrin-Leim. 40,0 g Dextrin werden unter Erwarmen in 60,0 Wasser gelOst. 
Der noch warmen Losung setzt man 2,0 g kryst. Aluminiumsulfat zu.

Gummilin ist identiscli mit Patentgummi (s, weiter unten).
L l P P S  lleagcns auf Dextrin. Eine kalt gesattigte Losung von Bleiacetat wird auf 

60° O. erwarmt und mit soviel Bleioxyd yermischt, dass die Mischung fest wird. Naeh 
einiger Zeit wird mit Wasser extrahirt und filtrirt. Giobt beim Kochen mit einer Dextrin- 
losung weisse Fallung.

Mucilago I)extrinl. M ucilage of D o x trin  (Nat. Form.). Dextrini 335,0 g, 
Aquae q. s. ad 1000,0 ccm.

Packleim ist I) koncontrirte Dextrinl8sung. II) Eine Losung von je 50,0 Borax 
und Stśirkezucker, sowie 500,0 Dextrin in 400,0 Wasser.

Pasta dextrinata. D ex trin p as ta . 100,0 Dextrin, 100,0 Glycerin und 100,0 
Wasser werden auf dem Wasserbade unter Ersatz des verdunsteten Wassers bis zur vólligon 
AuflOsung erwarmt.

Patentgummi in Stiicken, welche dom arabischen Gummi ahnlich sind, ist nach 
S chw bissinoer  Dextrin mit 12 Proc. Wasser.

Dianthus.
Gattung der Garyophyllaceae — Silenoideae — Diantheae.
Dianthus Caryophyllus L. Heimiseh in Westfrankreich, Italien, Sardinicn, 

Dalmatien. In zahlreichen Formen ais Zierpflanze (Gartennelke) kultiyirt.
B esch re ib u n g . Stengel der Pflanze, sowie die lineal-lanzettlichen Blatter kahl 

und meergriin, die hliihenden Stengel oberwarts iistig, Bliithen cinzeln, Kelch rohrig, mit
4—6 Yorhlattern, die krautig, fast rhomhisch und spitz sind, Blumenblatter mit langem 
Nagel und horizontal ahstehender Platte, diese gezalmt. Wohlriechend.

Die B lu m e n b la tte r  waren friiher ais Flores Tunicae liortensis oder Flores 
Caryophyllorum rubrorum in Gebrauch, sie sind jetzt nur noch von der Gall. ais Fleurs 
d’Oeillet rouge aufgenommen.

Sirop d’Oeillet rouge (vergl. S. 960 Notę 1). Ist aus den Bliithen von Dianthus 
Caryophyllus wie Sirupus Ithoeados zu bereiten.



Dictamnus
Gattung dor Butaceae — Rutoideae — Kuteae — Dictamninae.
I. Einzige Art: DictamflUS albllS L. (syn. D ic tam n u s F ra x in e lla  Pers.). 

W eisse r D ip tam , A sch erw u rz , S p eck tw u rze l. Ileimisch von Mittel-und Siideuropa 
ostwarts bis zum Amur und Nordckina, aucli liaufig in Garten ais Zierpflanzo.

liesch re ibu n g . Mebrjahriges Kraut mit unpaarig gefiederten Blattern, die Blatt- 
chen eiformig, am Itande gesagt. Bluthen in einfaelien oder unterseits zusammengesetzten 
Trauben mit 2 Vorblattern, ozahlig, die oberen Kronblatter paarweise aufgerichtet, das 
untere kerabgebogen. 10 Antkeren, nack vorn gebogen, am Grunde eines Diskus einge- 
ftigt. Frncktknoten tief 5 lappig, Narbe einfack. Fracht eine kurz gestielte, in o Theil- 
fruckte zerfallende Kapsel.

V erw en d u n g  flndet die W u rz e lr in d e : Radix Dictamni, Cortex radicis 
Dictainni. — Racine de Dictamne blanc, Racine de Fraxinelle (Gall.) in riemenformig 
zusammengebogenen, weissliehen StUclcen. Frisck yon charakteristischem Geruck und 
sckarfem Gesckmack, die aber beim Trooknen fast ganz versch\vinden. Der Querschnitt 
liisst in der Wurzelrinde reichlick grosse Drusen von Kalkoxalat erkennen, kurze, spindcl- 
fdrmigo, stark verdickte Fasern, sowie lysigene Sekretbokalter mit gelbem Inkalt. Im 
Parenckym reicklick Starkę.

Ais lie s ta iu lth e ile  sind a tk e r is c k e s  O el und H arz  ermittelt.
Frttker ais Antikystericum und Diureticum, jetzt inx wesentlichen nur nock Volks-

mittel.
Die jungen Bliittor der Pllanze werden in Sibirien wio Tkee benutzt.
II. Herba Dictamni cretici, Dictame de Crete (Gall.), stamnien yon OriyaniHTl 

Dictamnus L. (Łabiatae).
Tiilyis nntopilopticus IIindsoheidler,

ungefalir 10 bis 15° C. niedriger liegt ais der Kockpunkt des Vekiculums. Bei 90 procen- 
tigem Weingeist wdre demnach die Digestionswarme 60 bis 65° C., bei 60 procentigem 
Weingeist 65 bis 70° O. Bei der Bereitung der Tinkturen piiegt man die Zcit der Digestion 
zu yerlangern und die Hoke der Digestionswarme herabzusetzon. Daker sckreibt das 
deutscke Arzneibuck vor, „das Digeriren gesckeke bei 35—40° C. unter wiederkoltem Um- 
riihren odor Bewegen der Gemiscke.'1

E in le i tu n g . Die wirksamen Bestandtheile des rothen Fingerhuts (Digitalis pur- 
purea L.), und zwar dor Bliittor und der Samen, waren vielfach Gogenstand der ckemi- 
sohen und physiologisohen (Jntersuchung. — Das Studium der hierauf beziiglichen Litte- 
ratur wird erschwert dadurok, dass oinerseits zur Bezeiohnung oft ganz verschiedener Indi- 
viduen die namliclien Namen gebraucht werden, anderseits die n&mlichen KOrper mit yer- 
sokiedenen Namen bolegt werden.

Die ersten worthyollcn cbemischon Untei-suchungen der Digitalis-Pfianze riihren von 
den Franzosen hor. Die von ihnen angegebenon Darstellungsmethodon der Digitalisstoffo

Rp. Radicis Dictamni 
Radicis Paeoniae 
Visci albi
Conchar. praep. aa 10,0 
Castorei Canadensis 2,0.

Pulvis antopilcpticus Sloet. 
Rp. Radicis D ictam ni 20,0

Rłiizom. Zedoariae 2,0.

Digitalinum



worden — wenigstens im Princip — auch jetzt noch angewendet. Die genauere Oharak- 
terisirung und chemische Untersuchung der pharmakologisch wichtigeren Stoffe wurde 
aber orst durch die Arboiten von S chmiedeberg und K iliani geliefert.

Die franzosischen Digitaline. IIomolle yerdffentlichte 1845 ein Yerfabren, 
urn aus don Digitalisblattern D ig ita lin  abzuseheiden. Er stellte einen wasserigen 
Auszug dorselben lior, reinigte diesen mit Bleiessig, entfernte das uberschiissige Blei, 
ferner Kalle und Magnesia durch kohlensaures, oxalsaures und phoephorsaures Alkali und 
fallto mit Gerbsaure. Das entstandene Tannat zerlegte er mit Bleiglfitte und brachte den 
in Eroiheit gesetzten Digitaliskiirper durch Weingeist in Ldsung. Zur weiteren Reinigung 
wurdo dor Yerdunstungsriickstand der alkobolischen Losung mit wenig Wasser gewasehen, 
dio Ldsung des Ruckstandes in absolutem Alkohol mit Thierkohle entfarbt und der nach 
freiwilligem Yerdunsten dieser alkobolischen Losung verbleibende kOrnige Ruckstand mit 
Aether ausgezogen, um Eett und andere Substanzen zu entfernen.

Dieses Digitalin (la Digitaline) ist ein weisses, gerucbloses, bitter schmeckendes 
Pulver, sehr schwer in Wasser und Aetlier, leicht in Alkohol loslich.

In Gemeinschaft mit Q,uevenne untersuchte H omolle dieses Digitalin naher und 
trennte es mit Hilfe von Aetherweingeist (von 0,78 spec. Gow.) und 50procentigem Wein
geist in d re i Korper: D ig ita lin , D ig ita lin e  und D ig ita lo se . In Aetherweingeist ist 
unloslich Digitalin, loslich Digitaline und Digitalose; in 50proe. Weingeist lost sich nur 
Digitaline.

Die Gall. lasst nach dem Verfahren von I I omolle (abor unter Weglassung der zu- 
letzt angegebenen Trennungsmethode von H omolle und Q,uevenne) ihr D ig ita lin e  
am orphe bereiten. Das Digitaline-IIoMOLLE ist also idontisoh mit dem Digitaline amorphe 
(pur) der Gall. und Belg. und mit dem sog. Digitaline chloroformiąue. Nur insofern be- 
steht ein kleiner Untersehied, ais boi der Reinigung des Roh-Digitalins die Behandlung 
mit Aether unterbleibt. Dafiir wird das Digitalin scbliesslicb mit Chloroform aufgenommon. 
Nach dem Abdestilliren des letzteren hinterbleibt es ais sohwach gelbliches Pulver.

Nativelle zog Digitalisblattor mit Wasser unter Zusatz von Bleiacetat aus und 
isolirte die in Losung gegangenen Korper ahnlich wie H omolle durch Gerbsaure. Er 
erhielt hierbei einen wasserlbslichen und D ig ita lo ln  genannten Korper (Digitaletn-NA- 
tivelle). Durch nachfolgendes Extrahiren der Blatter mit Weingeist erhielt er noch 
zwei andero Korper: 1) D ig ita lin , in Nadeln krystallisirend und von ihm, spater auf 
andere Weise dargestellt, Digitaline cristallisee genannt. Dasselbe ist loslich in Chloro
form und in Weingeist, sehr schwer lSslich in Wasser und fast unloslich in Aether.
2) Die „S ubstanee c r is ta ll is e e  in e r te “, dereń Namen' er spater in „D ig itin" um- 
anderte. Diose Substanee cristallisdo inerto, loslich in Weingeist, fast unloslich in Wasser, 
Chloroform und Aetlier, ist vielleicht identisch mit unserem heutigen Digitonin.

, Mit Salzsaure von 1,19 spec. Gew. farbt sich das Digitaline cristallisee grfin, Digi- 
tin-NATivELLE bleibt farblos. Ersteres ist sehr giftig, lotzteres wirlcungslos.

Nativelle liess seiner ersten Digitalisarbeit noch andere folgen und arbeitete ein 
neues Darstellungsverfabren aus. Nach d iesem  lasst mit geringfugigen Aenderungen die 
Gall. ihr D ig ita lin e  c r is ta ll is e e  darstellen, welches sie neben dem bereits 1866 auf- 
genommenen amorphen Digitalin seit 1884 fiilirt.

Man bat also zu unterscheiden:
1) Digitaline cristallisee (Gall.) — D ig ita lin e  cristallisde-NATivELLE.
2) Digitaline (pure) amorphe (Gall.) =  Digitalin-HoMOLLE (La D ig ita line).
3) Substanee cristallisee inerte =  Digitin-NATivELLE.
4) Digitalin von HOMOLLE und (JUEYENNE, aus dem gewOlmlicben amorphen Digi

talin (Gall.) von H omolle durch das oben angegebene Trennungsverfahren mit Aetber- 
woingeist und 50procentigem Weingeist isolirt.

Es haben noch Andere (Henry, K osmann, L ancelot, L ebourdais u. s. w .) iiber Digi- 
talisbestandtheile und ihre Spaltungsprodukte gearbeitet. Da dio beschriebenen Korper 
aber zun&chst jedenfalls nicht rein waren, konnon dieso Arbeiten iibergangen werden.

Deutselies Digitalin. Ein von den in Erankreich officinellen chloroformlOslichen 
Digitalinen vollig verschiedenes w asse rlo s lich es  Produkt, ein sogenanntes „D eutsches 
D ig ita lin 11 stellte W alz her. Dieser zog das weingeistige Extrakt von Digitaliskraut mit 
Wasser aus und band die wasserlosliclien Digitalisstoffe an Gerbsaure. Das mit Bleioxyd 
zerlegte Tannat lieferte ihm das rohe Digitalin, welches er mit Aether behandelte. Dieser 
nimmt auf Eett und einige andere, von ihm D ig ita lo in , a- und /L D ig ita la e rin  ge- 
nannte Korper. Ungelost bleiben D ig ita lin  (Walz) und D ig ita le tin . Diese trennt er 
durch Behandeln mit Wasser, in welchem sein Digitalin loslich, das Digitaletin aber un
loslich ist. Nach W alz ist Digitaletin ein weisser, krystallisirter, bei 175 ° C. schmelzender 
Korper, also wabrscheinlich unreines Digitonin, sein Digitalin gelblich gefiirbt und amorph.

Aus dom Gesagten geht. hervor, dass fast jede neue Untersuchung neue Korper zu 
Lago brachte, von denen cs zweifelhaft war, ob sie einheitliche Individuen darstellten.



] ) ie  Untersuchungen ScnJUi!m:BHH«,s. Diese Unsiclierheit veranlasste S chm ie
deberg  zu oiner Untcrsuchung der Digitalis-Bestandtheile. Ais Ausgangsmaterial diento 
ihm yorerst kaufliclies dcutsches Digitalin, welches aus Digitalissamen dargestcllt war. Er 
zog dieses mit Cliloroform-Alkohol aus und yersetzto dic erhaltene Losung mit Aether. 
Dadurch wurdo eino Substanz niedergoschlagen, dic er solange reinigte, bis er einen rein 
weissen, amorphen, nicht hygroskopischen KOrper in Hiinden liatte: das D ig ito n in . 
Dieses war ein stickstofffreies Glukosid, loslich in Wasser und in Cliloroform-Alkohol, 
schwer lOslicli in kaltem, otwas besser in hoisscm Alkohol, unlOslich in Aether, Benzol 
und Chloroform. Die wasserigo Losung schiiumt stark (Aehnlichkoit mit den Saponinen) 
und wird durch Bleiessig, Ammoniak und Gerbsaure gefiillt. Konc. Salzsiiuro lost das Digi
tonin in der Kalte farblos, beim Kochen entsteht eino granat- bis yiolettrothe Farbung. 
Die nslmliche Farbung entsteht beim Kochen mit massig yerdiinntor Schwefelsauro. Was- 
serige Losungen sind nicht lange haltbar. Durch eine Art Gahrung entstohon, genau wio 
beim Kochen mit sohr yerdunntor Mineral-Saure, die Spaltungsprodukte des Digitonins: 
D ig ito re s in  und D ig ito n e in , beide amorph, in Wasser unlOslich, dayon Digitoresin 
in Aether loslich, Digitonein in Aether unlOslich. Ferner entstohon zwei krystallisirto 
Korper: D ig ito g e n in  und P a ra d ig ito g e n in .

Das eigontliche D ig ita l in - S chmiedeberg  ist im kauflichen deutsclien Digitalin 
(Digitalinum purum amorphum Germanicum) nur in geringer Menge enthalten. Zu seiner 
Darstellung extrahirte S chm iedebebg  die wiisserige Losung des deutsclien Digitalins mit 
Aether. Dem Yerdunstungsruckstand der atherischen Losung entzog er das Digitalin durch 
Alkohol. Durch Zusatz von Aether zu dieser alkoholischen Losung scliied er D ig ito n in  
und D ig ita le in  ab. Von der alkoholisch-iitherischen Losung destillirte er den Aether 
ab, versetzte die zuriickbloibende alkoholischo Losung mit Wasser und (iberlioss sio der 
freiwilligen Verdunstung. Das hierbei sich abscheidende Digitalin unterwarf er einer 
weiteren Rcinigung. Das so erhaltene Digitalin-ScHMiEDEBERG stellte eine weisse, kriimlige, 
amorphe Masse dar, sogut, wie unlOslich in kaltem, etwas besser loslich in hoissem Wasser, 
schwierig in Chloroform und in Aether, leicht in Alkohol und in Cliloroform-Alkohol und 
in warmer, yerdiinnter Essigsaure.

Von kaltor konc. Salzsauro wird dieses Digitalin ohne Farbung gelost; beim Er- 
warmen entsteht eine gelbe bis gelbgrtine Farbung. Konc. Schwefelsauro nimmt es in der 
Kśilte mit golber bis brauner Farbung auf, die auf Zusatz von etwas Kaliumbromid in rotli 
bis yiolettroth iibergeht.

Digitalin-ScHMiEDEBEKG ist ein Glukosid von der F’ormel n(05HsO.>), welches durch 
yordiinnte Siiuren gespalten wird in Zucker und D ig ito re s in .

Ais dritten Bcstandtlieil schiod S chm iedebebg  aus dem kauflichen deutsclien Digi
talin das D ig ita le in  ab. Dieses gebt bei der Darstellung und Reinigung des S chm iede- 
BERo’schen Digitalins in das daboi yerwondeto Wasser iiber. Er reinigte es durch wieder- 
boltes Losen in Alkohol und fraktionirto Fiillung mit Aether und erhielt es so schliesslich 
nicht ais rein weisse Substanz, sondern ais gelbgef-iirbte, brockelige Masse. Dieses Digi- 
taleln, von wolchom S chm iedebebg  annalim, es sei ein oinheitlichor Korper, ist in Wasser 
yollkommen lbslich, leicht loslich in absolutem Alkohol, schwierig in Chloroform. Die 
wiisserigen Losungen schaumon stark wie die des Digitonins und sind wie diese durch 
Bleiessig und Ammoniak und Gerbsaure fallbar. Konc. Salzsilure liist in der Warme mit 
gelber, konc. Schwefelsauro mit braunrother Farbung, welclie auf Zusatz von Kaliumbromid 
purpurroth wird. Durch Kochen mit yerdiinntor Mineralsliure wird das Digitalein ebenfalls 
gespalten, und zwar in Zucker und in einen dem Digitaliresin ahnlichon oder gleichen Korper.

Alle bisher orwlihnten, von S chm iedeberg  isolirten Substanzen entstammten den 
Digitalis-S am e n.

S chm iedeberg  untersuchto nun auch das NATivELLE’sche Prilparat, das wie oben 
bemerkt wurdo, aus don Blattern dargestellt wird, und fund darin ais Hauptbestandtheil 
einen von ihm D ig ito x in  genannten Korper. Diesen stellte er selbst aus den Blattern 
dar. Er extrahirto die Blśitter zuerst mit Wasser, dann mit 50 proc. Weingeist, reinigte 
die weingeistigen Ausziige mit Bleiessig, entfernte das uberschiissige Bloi mit Ammoniak, 
filtrirte und destillirte von dem klaren Filtrate den Weingeist ab. Aus dom yerbleibenden 
■wiissrigen Rlickstande scheidet sieb das Digitoxin mit Fett und andoren Pflanzenstoffen 
gemengt ais Sclilamm ab, der mit sehr yerdiinnter Sodalosung, dann mit Wasser gewaseben 
und gctrocknet wird. Die trockne Masse wird mit Chloroform ausgozogon, und der nach 
Abdestilliren dossolbon verbleibende Riickstand durch Bcliandlung mit Aether und Petrol- 
atlier von anbaftenden Verunreinigungen befreit. — Das so erhaltene Roh-Digitoxin wird 
durch ofteros Umkrystallisiren aus Alkohol und Beliandoln mit Thierkohlo goroinigt und 
bildet dann oin weisses, aus foincn Nadelchon odor Blattchen bestchendes Krystallpulyer, 
welches bei ca. 240° C. scbmilzt. Aus der Elementaranalyse wurdo die Formel C21H320 7 
abgeleitot.

Digitoxin ist in Wasser und Benzin vbllig unlOslich, so gut wie unlOslich in Aether 
schwer in kaltem, leicliter in heissem Alkohol, leicht in Chloroform lOslicli. Beim Er-



wilrmen mit konc. Salzsiiure entsteht oine gelbgriine Farbung, dio bei Wasserzusatz untcr 
Abschoidung einor harzartigen Masse yerschwindet. Konc. Schwefelsaure lost mit brauner 
bis schwarzer Farbę, die durch Kaliumbromid nicht yerandert wird.

Durch Kochen dos Digitoxins mit verdiinnter Mineralsilure erhielt Schmiedkberg  
einen giftigen amorphen Koi-per, das T o x ire s in , welchos in Aethor, Chloroform und 
Alkohol leicht lóslich, dagegen wenig lOslich in Benzol und in Wasser ist. Zucker voi'- 
inochte er ais Spaltungsprodukt nicht naclizuweisen. Er nahm daher an, dass das I)igitoxin 
ltein Glukosid sei.

Die U n te rsu ch u n g  d er f r a n z d s i s c h e n  D ig ita lin e , d. h. dos 1) Digitaline 
cristallisee N ativelle  (Gall.), 2) des Digitaline amorphe (Gall.) H omolle, wie sio damals 
zu Anfang der 70er Jahre im Handel waren, ergab, dass das NATivELLE’sche lcrystallisirto 
Digitalin (sub 1) der Hauptsache nacli aus Digitoxin bestand, neben Paradigitonin, Toxiresin, 
violleicht aueh Digitalose und geringen Mengon Verunreinigungen, dagegen das H omolle'- 
sche amorphe Digitalin (sub 2) aus Dlgitalin-ŚcHMiEDEBERG, Paradigitonin, Digtaliresin und 
Digitonein.

Von den ScHMiEDEBERG’schen Praparaten kamen fur don Arzneischatz nur droi in 
Betracht: D ig ita lin , D ig ita le in  und D ig itox in . Digitonin wirlct wolil Ortlich ausserst 
reizend und entzundend, ist aber auf den Gesammtorganismus oline Wirkung. Die Spaltungs- 
produkte der Digitalislcorper sind auch nur zum Theil therapeutisch wirksam, żuciem sehr 
theure Praparate, welche damals nicht einmal mit Sicherheit rein und daher gleiehmassig 
erhalten werden konnten. Selbst das aussichtreichste Priiparat, das Digitoxin, erschien 
S chmiedeberg  von geringer Bodeutung, zunśichst wegen seiner Unloslichkeit in Wasser, 
sodami wegen seiner hohen Giftigkeit und der daraus folgenden schwierigen Dosirung. 
Der Verwendung des wenigor giftigen Digitalins und Digitaielns, von denen ersteres theil- 
weise, letzteres vollig wasserldslich ist, war die umstandliche und langwierigo Reindarstellung 
im W  ego.

So kam es, dass sieli langere Zeit nacli S chm iedeberg  Niemand mit dem Studium 
der Digitalis beschaftigte. Einen wie grossen Fortschritt auf diosem Gebiete die S oiimiede- 
b k r g ’sc1io Arbeit aueh bedeutet, so liess sie doch manchos unaufgeklart und unvollendet. 
Ein Theil der neu aufgofundenen Korper wurde nur ibrem Aeusseren, ihren Loslichkeits- 
yerlialtnissen und Farbenreaktioneti nacli beschrieben. Ihre Einhoitlichkeit wurde wohl 
angenommen, jedoch experimentell durch unzweideutige Analysen und Angabe genauer 
chemischer und physikalischcr Konstanton nicht erwiesen. Diese Thatsachen und die immer 
von neuem erprobte, ausgezeichnete Wirkung eines Infusum Digitalis war der Grund, dass 
die Digitalisforsohung nicht zum Stillstand kam.

Die Arbeiteu Ivir.lAM’s. Ende der achtziger Jahre nahm sie K ilia n i wieder 
auf, mit der Absicht, die fur die Medicin brauchbaren Korper rein und zugleich billig' 
darzustellen. Das erste Hauptergebniss .seiner Arbeiteu ist der Nachweis, dass das Digitalin- 
S ciim ied eberg , obwolil amorph, eine einheitliche, reine Substanz ist, dereń fruher auf- 
gestellte Molekularformel x(C5H80 2) er bestiitigte. K ilia n i giebt folgendo einfache Dar- 
stollungsweise an: 1 Th. Digitalin pur. pulv. Germanie, wird in 4 Th. Alkohol von 95 Proc. 
gelflst, mit 5 Th. Aethor (sp. Gew. =  0,720) yorsetzt und 24 Stunden yerschlossen stehen go- 

' lasson. Von einer Probe der mittlerweile klar gcwordenen Fliissigkeit bostimmt man den 
Trockenruckstand, zieht darauf im Yakuum die alkoholisch atlierische LOsung bis auf
1,6 Th. ihres Trockenruokstandes ab uiid fugt 2,4 Th. Wasser hinzu. Auf diese Weise er- 
halt man eine ca. 20 proc. spirituose Losung, aus der sich binnen Tagosfrist das Rohdigitalin 
abscheidet. Dieses wird mit 10 proc. Alkohol, dann mit Wasser abgewaschen, bei niederer 
Temperatur getroclcnet und zuletzt durch Lóson in Alkohol und Behandlung mit Thierkohle 
vollig gereinigt. In reinem Zustande stellt dieses Digitalin ein weisses, amorphes Pulyer 
dar, lbslich in 1000 Th. Wasser und 100 Th. 50 Proc. Weingeist von gewohnlicher Tem
peratur, leicht in heissem starken Alkohol, so gut wie unloslicb in Aether und Chloroform. 
In konc. Salz- und Schwefelsaure lost es sich mit gelber Farbo, die bei letzterer Silure 
rasch in Roth umschlagt; englische Schwefelsaure liefert ein intonsiyes Blauroth. Auf 
ftber 200° O. erhitzt, beginnt das Digitalin zu sintern und sclimilzt bei ca. 217° C. Diescm 
Praparat, das sich von dem ScHMiEDEBERG’schen nicht unterscheidet, gab dio Firma Boh- 
ringer  in Waldhof den Namon „D ig ita lin u m  v e ru m “.

Durch Erhitzen von 1 Th. Digitalin ver. mit 8 Tli. 50 Proc. Weingeist und 2 Th. Salz- 
saure  1,19 spaltete K ti.ia.ni dasselbo glatt in Digitaligenin, Digitalose und Traubenzucker. 
D ig ita lig e n in  la-ystallisirt in weissen Nadoln mit dem Schmelzpunkt 210—212° C. Es 
ist leicht loslich in Alkohol, schwer in Aethor, unloslicb in Wasser, mit Schwefelsaure 
giebt es die gloichen Reaktionen wie Digitalin. Digitaligenin ist auf den thierischen 
Kiirper unwirksam.

K iliani stellte im Vorlauf seiner Arbeiteu fest, dass das ScHMiEDEBEKG’sche Digitonin 
und Digitalein koine einheitliclien Korper waren. Das D ig ito n in  schied er in krystalli- 
sirter Form ab, durch Losen von 1 Th. Digitalin pur. pulv. Germanie, in 4 Th. Alkohol 
von 85 Proc. Aus dieser LOsung krystallisirt das Digitonin leicht aus und kann daher beąuem



gereinigt werden. Er fand ais Molekułarformel seines bei 110° O. getrockneten, krystalli- 
sirten Praparates C.,7H,c0 14 neuordings 0MH92O28. In Wasser ist es scliwer loslioh 
(S chm iedeberg  in jedem Verh6ltniss), leicht dagegon in 50 proc. Weingeist. Kaltc, konc. 
Śalzsaure lOst Digitonin farblos, Kochen mit der verdunnton Siluro spaltet es in Dex- 
trose, Galaetose und Digitogenin. Dieses liefert, mit Essigsaurcanhydrid und Natrium- 
aeotat erhifczt, ein bei 178° O. scbmelzendes Acetylderivat, mit Chroms&ure oxydirt die 
Digitogensaure C28H410 8, Schm.-P. 146—150° O., die mit Kaliumpermanganat weiter oxydirt 
die Oxydigitogensiiure C28H,.,O0) Schm.-P. ca. 250° O. und die sehr bestandigo Digitsauro, 
Wahrscheinlich C20H32O8, Schm.-P. 192° O. giebt. Aus der Digitogensaure entstehen beim 
Kochen mit Kalilauge noch zwoi andere Sauren, in der Hauptsacho Digitosauro C20H 12O7, 
daneben noch Hydrodigitosśiuro 0.2(!H160 6; bei der Reduktion mit 33 atriumamalgam ent
steht die Desoxydigitogensiiure C28H160 ,. Alle diese Sauren, mit Ausnahmo der Desoxy- 
digitogensaure, liefern gut krystallisirte Salze, -was fiir ihre Reinigung und Bestimmung 
sehr wesentlicb ist.

Mit dem Studium des Digitalelns ist K iłiani zur Zeit noch beschaftigt (Arcbiv d. 
Pharm. Bd. 237, Heft 6 pag. 458); ein abschliessendos Urtheil uber sein Digitalein (weiss, 
amorph, sehr leicht loslioh in Wasser, in Alkohol in einem Gemisch von 3 Th. Aceton 
mit 1 Th. Wasser, fast unlóslich in Aether, Benzol, Aceton und Chloroform) ist daher noch 
nicht moglich.

K ilia n i vermuthet, dass ausser Digitalin. verum, Digitonin und Digitalein noch andere 
Korper (Glukoside) im Digitalin. pur. pulv. German., d. h. im Semen Digitalis enthalton 
sind; bis jotzt yermochte er sie aber nicht abzuscheiden. Auch das Digitoxin fand sich 
nicht, darin vor, dessen Studium er sich spater widmete, nachdem sich lierausgestellt hatte, 
dass das Digitalin. verum, auf das man arztlicherseits grosse Hoffnungen gesetzt hatte, 
dioselben nicht erfiillte. Er untersuchte Handelswaare (Digitoxin. kryst. M erck ), S chm iede- 
BER»’sches und Digitoxin eigner Darstellung mit dem Endergebniss, dass alle drei idcntisch 
Waren. Die von ihm anfanglich fiir Digitoxin angenommene Molekularformel C31H50O10 
ist die gleiche,die A rnaod fiir das Digitaline eristallisee angiebt.

Spater anderte er sie jedoch auf Grund der Untorsuchungen von Spaltungsprodukten 
ab in 03lH610 u . Weiter stellte er fest, dass das Digitoxin ein Glukosid ist: in verdunnter 
weingeistigor salzsaurer Losung spaltet es sieli in 1 Molekuł Digitoxigenin,
Schm.-P. 225—230° O. und 2 Molekule Digitoxose, C,,Hn O,, Schm.-P. 101" C. Aus dem 
Digitoxigenin entsteht dureh Wassorabspaltung das Anhydrodigitoxigenin, eine schón kry- 
stallisirendo, boi 215—2200 C. scbmelzende Substanz. Wird diese in Eisessiglosung durch 
Chromsaure oxydirt, so bildet sich ein in Nadeln krystallisirendes, ketonartiges Produkt das 
Toxigenon. Ein andrer Abkommling des Digitoxigonin ist die Dixgeninsaure, in Nadeln vom 
Schmelzpunkt 220—230° C. krystalLsirend; sio wird orlialten durch Bohandcln vou Digi- 
toxigenin mit verdiinnter alkoholischer Natronlauge.

K il ia n i glaubt in den Digitalisblattern neben dom Digitoxin noch einen diesem 
ahnlichen, ebenfalls krystallisirenden Korper gefunden zn haben, das D ig ito p h y ll in , 
C32H52O10, Scbm.-P. 230—232° O. Digitalin, Digitonin und Digitalein, dio Samenglukoside, ver- 
moclito er dagegen darin nicht naclizuweisen. Mit dieser letzteren Angabe bofindet er 
sich in Widerspruch mit K e l l e r , der sich in letzterer Zeit gleichfalls mit den Digitalis
blattern beschaftigte und ein Yerfabren zur Worthbestimmung derselben ausgearbeitet bat, 
gegriindot auf der Bestimmung ihres Gehaltes an Rohdigitoxin: Gepulrerto Bliltter (20 Th.) 
worden mit 70 Proc. Weingeist vollig erschopft, die Ausztigo eingedampft (auf 25 Th.), 
mit Wasser versetzt (bis 222 Th. Gesammtgewicht), mit Bleiessig (25 Th.) gefallt und flltrirt. 
130 Th. des klaren Filtrates werden mit 5 Th. Natriumsulfat, gelóst in 7 Th. Wasser, ent- 
bleit, und 130 Th. der bleifreien Losung, entsprechend 10 Th. Fol. Digitalis, nach Zusatz 
von 2 ccm Ammoniak 4—5mal mit je 30 ccm Chloroform ausgeschuttelt. Dio Chloroform- 
auszuge werden tiltrirt, das Chloroform abgezogen, das zuruckhleibende Rohdigitoxin in 
3 ccm Chloroform gelost und diese Losung zur Trennung von Fett, Oel und Riechstoffen 
mit 7 gr Aotlier und 50 g PetrolUther versetzt. Dahei schlagt sich das Digitoxin in woissen 
Flocken nieder und wird nach dom Trocknen gewogen. Dieses I)igitoxin ist in kalter 
Salzsilure 1,19 mit gelber Farbo loslioh, dio beim Erwiirmen griinlich bis griinlich braun 
wird. Wasserzusatz bewirkt eino golbgrune Fiirbung und Abscheidung eines Niederschlages. 
Mit konc. Schwefelsilure fśirbt es sich braun bis braunschwarz; in eisenchloridhaltigem 
Eisessig gelost und mit konc. Schwefolsilure unterschichtet, entsteht auf der obersten Schieht 
der Schwefelsilure eine braunrothe Fiirbung und der Eisessig farbt sich intensiv indigoblau. 
Das so gewonnene K e l l e r ’sc1io Digitoxin ist noch durchaus kein reines Materiał und muss, 
um in dio krystallisirte, sclimelzpunktsreine Form zu kommen, erst, von den schwierig 
abzutrennenden Beimengungen befreit werden. Aus diesem Grunde hat das angefuhrte 
Vorfahren nur einen bedingten Worth. K e l l e r  giebt ais Digitoxingehalt von unter- 
suchten Bliittern 0,26—0,62 Proc., ais Durehschnitt 0,2—0,3 Proc. an. Diese Zalilen be- 
deuten aber nicht roines, krystallisirtes Digitoxin, sondern KELLEidsches R o h d ig ito x in . 
Gigitoxin. eryst. kommt in weit geringerer Menge vor. N a tiy elle  fand in den Digitalis-



blattern 0,10—0,12 Proc. Digitalin cristallisee, von dem S chmiedeberg  nachwies, dass es 
ausser Digitoxin noch andere Beimengungen enthielt. S chmiedeberg  giebt auf Grund 
eigner Erfahrung ais Gelia.lt 0,0100—0,0125 Proc. au; er betragt bei Verarbeitung grosserer 
Mongen Blatter ca. 0,02 Proc.

Gegenwiirtiger Stand der D igitalisfrage. Nach unserer heutigen Kenntniss der 
Digitaliskorper entbalten sowobl die Samen ais auch die Blatter ein Gemenge von kry- 
stallisirten und amorpben Kćirpern. Im Samon siad genau nachgewiesen. und ais einheit- 
lieh charakterisirt worden Digitonin ais krystallisirter und Digitalin yerum, sowie Digi
talein „Kiliani“ ais amorpke Substanzeu. Diese zusammen machen nach K il ia n i etwa 50 
bis 60 Proc. des deutschen Digitalins ans. Der Rest ist ein Gemenge noeh unbekannter, 
amorpher Glukoside. In den Blattern ist ais krystallisirter Korper sieher nachgewiesen 
das Digitoxin; die Existenz eines zweiten, des Digitophyllin, ist wahrscheinlich. Wie aus 
dem Samen, kann man auch aus den Blattern auf iihnliche, allerdings nielit so einfache 
Weise ein dom Digitalin. pur. pulv. Germanie, ahnliehes Materiał darstellen. Es sind in 
denselben deshalh auch die sogenannten Samenglukoside, wenn auch yielleiclit in anderen 
Mengenyerhaltnissen, vorhanden.

Von den Digitalisstoffen haben grossere Bedeutung erlangt, d. h. werden in grosseren 
Mengon mediciniseh angewandt: D ig ita lin . pur. pulv. G erm anie., D ig ito x in , D ig i- 
ta l in e  c r is ta l is e e  und D ig ita lin . pur. am orph. Pharm. Gallica und Belgica =  Digi- 
taline chloroformiąue. D ig ita lin u m  yerum  ist z war zweifellos eine einheitliehe, wirk- 
same Substanz, vermag aber das Infusum Digitalis nicht zu ersetzen. D ig ito n in u m  
c ry s ta ll is a tu m  ist werthlos, weil es uberhaupt koine Herzwirkung besitzt. Fiir das 
reine D ig ita le in  fehlt es bis jetzt an einer praktiscb brauebbaren Darstellungsinethode. 
Digitalin. pur. pulv. Germanie., aus den Samen yon Digitalis purpurea gewonnen, be- 
stebt zu 50—60 Proc. aus Digitonin eryst., zu 5 — 6 Proc. aus Digitalin yerum, der 
Rest aus Digitalein und noch nicht niilier untersucbten Glukosiden. Digitoxin ist das aus 
den Blattern gewonnene Glukosid, vielleicht identiscb mit Digitaline cristallisee, wie 
es beute von den Franzosen geliefert wird. Von diesen ist mehrfacb die Berecbtigung des 
Namens Digitoxin bestritten worden, weil Digitoxin nicbts anderes soi ais Digitaline 
cristallisee. In Wirklichkeit ist die Sachlage diese: Der Name Digitaline cristallisee ist 
iilter ais der Name Digitosin. Digitaline cristallisee ist nicht zu allen Zeiten dasselbe 
Praparat gewesen; beute ist es ein anderes ais vor oa. 30 Jahreu. Ais damals Schmiede
berg das von Nativelle eingefubrte und ais „Digitaline cristallisee11 bezeiebnete Praparat 
untersucbte, war es ein Gemenge mehrerer Substanzen. Die wirksamste und in grosster 
Menge darin vorkommende isolirte er, wie bereits erwahnt, und erkannte ihre Gleichartig- 
keit mit seinem I)igitoxin. Seit dieser Zcit haben die Franzosen ihr Darstellungsverfahren 
yerbessert, nnd das beute fabrikmassig bergestellte franzosisebe Praparat zeigt nach don 
Angaben yerschiedener Forscber keine wesentlichen Unterscbiede gegeniiber Digitoxin.

D ig ita lin . pur. amorph. Pliarm. Gallica und Belgica =  Digitaline chloroformigue 
ist dem Digitoxin in der Wirkung alinlich, ebonfalls aus Blattern gewonnen, ehloroform- 
loslicb und amorph. Nach der franzosischen Phannakopoe ist es in seiner Wirkung drei- 
mal schwacher ais das krystallisirte Praparat und stets zu yerabreiehen, wenn auf einem 
Recept das Digitalin nicht specialisirt ist.

D ig ito n in . eryst. Dieses Praparat wurde zuerst von M erck  aus dem Digitalissamen 
dargestellt und hatte zum Untersebied von dem amorpben Digitalin pur. pulv. Germanie, 
die nabeliegende Bezeiebnung Digitalinum crystallisatum erbalten, weil es mit keinem der 
bis daliin bekannten Digitaliskorper eine Aebnliehkeit hatte. Erst viel spiiter bat K iliani 
nachgewiesen, dass es identiscb mit dom von ihm hergestellten Digitonin eryst. ist.

D ig i ta le in ,  das zur Zeit in den Listen pharmaeeutischer Praparate geftihrt wird, 
is t der nach den Angaben Schmiedebkrg’s bergestellte Korper, also ein Gemenge.

f f  Digitalin. pur. pulv. Germanie. Reutsehes, amorplies Digitalin. Digitalis
samen (oder -Blatter) werden mit Weingeist estrahirt; der Weingeist wird abgczogen, das 
zuruckgebliebene Extrakt mit Wasser yerdiłnnt und durch Bloiacetat gereinigt. Aus der



vom Bleischlamm getrennten Fliissigkeit wird mit Natr. pkosplioric. das iiberschiissige Bici 
abgeschieden. In der so gereinigten Losung werden die Digitaliskbrper mit Gerbsaure ge- 
fiillt, dic Tannato mit Wasser gut gewaschon und darauf mit Blei- oder Zinkoxyd zerlegt. 
Das hierbei abgeschiedene Digitalin wird in Weingeist aufgenommen, durch vorsicbtige 
Destillation von letzterem befreit und dann so lange mit Aether gewaschen, bis derselbe 
nickts mehr aufnimmt. Dann wird das auf diese Weise gereinigte Digitalin bei niederer 
Temperatur getrocknet und schliesslich gepulvert.

Digitalin. pur. pulv. Germanie, ist ein gelblich-weisses, amorpbes Pulver, lbslich in 
Wasser und Weingeist, unlbslich in Aetlier und Chloroform. Farbenreaktiouen haben bei 
dem deutschen Digitalin, das, wie bereits mekrfach erwiihnt wurde, kein einheitlicher, 
sondern ein Gemenge yerschiedener Korper ist, wenig Werth.

Das Digitalin. Germanie, ist ein Diureticum und Herztonieum. Infolge seiner Wasser- 
losliclikeit bat es den Yorzug, nieht kumulativ zu wirken. Es wird entweder in Substanz 
oder wasseriger Losung (bei sublcutanen Injektionen) gebraucht. Die Dosis betragt 0,001 
bis 0,002 g 2—3 mai taglick. Maximaldosis ist ptro dosi 0,004 g, pro die 0,020 g.

Ais Gegenmittel kommen zunachst in Betracht Brechmittel, Magenpumpo, Magen- 
ausspiilungen und Gerbsaure, dann Morpkium, Nitroglycerin und alkoholische Stimulantien.

Das Priiparat ist vor Licht geschiitzt und in mit Glasstopfen versołienen Flaschen 
sebr v o rs io h tig  aufzubewahren.

Es ist kochst wicbtig, bei dem Digitalin. pur. pulv., welches ein Gemiseh von ausserst 
wirksainen und wirkungslosen Digitaliskorpern ist, darauf hinzuweisen, dass nur dann auf 
eine stets gleickinassige und gefabrlose Wirkung gercehnet werden kann, wenn bei der 
Darstellung ein und dasselbe Verfahren iinraer peinlieh genau eingehalten wird. Darauf 
ist bei Kauf des Mittels Riicksicht zu nehmen. Man sollte immer aus derselben Quelle 
bezieken, die fttr eine gleickinassige Beschaffienkeit auch wirklick garantiren kann.

f f  Digitoxinum (Erganzb.). Digitalisblatter werden zur Beseitigung storender 
Extrakti.vstoffe mit kaltem Wasser gut extrakirt, sekarf abgepresst und dann mit Wein
geist von 50—60 Proc. so lange ausgezogen, ais die Blatter nooh Bittcrstoff abgeben. Die 
vereinigten, weingeistigen Ausziige werden mit Bleiessig gereinigt, ttberschussiges Blei 
wird durck Ammonialc beseitigt, der Bleiniederseklag abfiltrirt und etlieke Małe mit 
60 Proe. Weingeist nachgewaschen. Das Filtrat, das neutrale Iteaktion zeigen muss, wird 
im Vakuum vbllig vom Weingeist befreit. Aus der dadurck erkaltenen wasserigen Digi- 
talislosung, die man nock etwas einengen kann, sekeidet sick beim Steken das in Wasser 
unloslicke Digitoxin neben Harz, Fett etc. ab. Die wasserige Losung wird yorsicktig ab- 
gegossen, und der feste Riickstand bei niedriger Temperatur getrocknet. Diesem entzieht 
man das Digitoxin mit Chloroform und erhlilt nack Abdestilliren desselben das Rohdigi- 
toxin in Form einer stark gefarbten Masse, welcke nack dem Wascken mit Aetker durck 
Umkrystallisiren aus 80 Proc. Weingeist unter Bekandlung mit Thierkokle gereinigt wird.

Digitoxin, C34H5łOu , stellt ein weisses, geruehloses, bitterschmeekendes Krystall- 
pulver dar, bestehend aus feinen Nadelelien oder Blatteken, im krystallwasserfreien Zustand 
bei 238—240° C., im krystallwasserhaltigen bei ca. 145° O. sckmelzend. Digitoxin ist un- 
loslich in Wasser, so gut wie unloslich in Aetker, schwer in kaltem, leiekt in heissem 
Weingeist und leiekt in Chloroform loslick. Es falit mit Gerbsaure, aber nickt mit Blei- 
salzen. Konc. Salzsśiure von 1,19 spec. Gew. lbst Digitoxin mit tiefgriiner Farbę. E r 
ganzb.: Lbst man 0,001 g Digitoxin in 5 ccm Eisessig, fiigt e inen  Tropfen einer (1:20) 
Terdunnten Ferrickloridlosung kiuzu und sckicktet diese Losung auf das gleicke Yolumen 
konc. Sckwefelsaure, so bildet sick an der Beruhrungsstelle der beiden Fliissigkeiten ein 
breites, anfangs braunlich-grunes, bald dunkelblau werdendes Band, wclckes gegen die 
Sckwefelsauresckiclit nur einen sekmalen, rothbraunen Saum zoigt, wakrend die Essigsiiurc- 
schickt sick allmaklick griin farbt. (KELLEn’sche Farbenreaktion, von K iw a n i  wie folgt 
gefasst: Reine Sckwefelsaure 1,84 versetzt mit 1 Proc. von einer wasserigen 5 proc. Losung 
von Ferrum sulfuric. oxydat. pur. lbst das Glukosid mit sckmutzig braunrotker Farbę.



Digitoxin in Eisessig g-elost, der ebenfalls mit 1 Proc. obiger Ferrisulfatlosung yersetzt 
und der erwahnten Schwefelsiiure iibererschichtet ist, farbt denselben beim Steben tief 
indigoblau; an der Grenze beider Fliissigkeiten bildet sieli eiue dunkle Zonę, wiihrend 
die Schwefelsaure fast farblos bleibt,.)

Digit.oxin findet bei Herzkrankbeiten (I-Ierzklappenfebler, Myocarditiden, Hydrops) 
ais ausgezeicbnetes Herztonicum immer mehr Anwendung. Es -wirki, diuretiscli und bei 
Typhus und Pneumonie giinstig- auf Puls und Temperatur. Von seiner Yerordnung muss 
boi schwerer Degeneration des Herzfleisches und bei starken Magenstorungen abgesehen 
werden. Die Einzeldosis betragt 0,00025 g, die Tagesdosis 0,002 g im Mazimum. Die Ge- 
sammtmenge des wahrend einer Krankbeit verabreicbten Digitoxins soli 0,005 g durch 
Subkutaninjektion und 0,007 g per rectum eingefuhrt, niebt ilberschreiteu. Ais Gegen- 
mittel sind die bei Digitalin. pur. pulv. Gorm. angegebenen anzuwenden.

Bei der Verordnung- des Mittels ist besonders darauf zu acliten, dass es in einer 
Porm geliist in den Kbrper eingefiibrt wird, die ein Wiederausfallen desselben ver- 
hindert. (Darauf, dass man diesen wichtigen Umstand, auf den zuerst belgische Aerzte 
aufmerksam gemacht haben, niebt berileksichtigte, diirften yielfacb die widerspreehenden 
Angaben beruhen, die friiher ttber die Wirksamkeit des Digitoxins gemacht worden sind.)

Eine Digitoxinlosung, die weder mit Wasser, noch mit physiologiseber Kochsalz- 
losung, noch mit Serum Fallungen giebt, wird folgendermassen hergestellt:

Rp. D igitoxini eryst. Merck  0,003 
Chloroforniii
Spiritus (90%) iiii q. s. ad sol u t  (1,0) 
Aquae destillat.no ad 200,0 

D S. Alle 6—8 Stunden den 6. Tell zu nehmen.

Eine andre bewribrte Verordmmgsweiso is t  folgende.
Rp. D igitoxini eryst. Merck  0.1 

Spiritus (90%) 205,0
Aquae dest 710,0
Saccbari eryst. 55,0

Yon dieser Losung werden 15 g r (10 g r entlialtcn 
0,001 gr Digitoxin) mit 25 gr Sirup verm iseht 
und  diese M ixtuc auf dreimal in  Z wi schenra u men 
von 4 zu 4 Stunden binnen Tagesfrist verabreicht. 
Die Einzeldosis betragt som it 0,0005 gr. Zur Be- 
banalung per rectum wird folgende Form el em - 
p fo b len :

Ep. Digil.oxini eryst. Merck  0,01 
Spiritus (90%) 10,0
Aquae destill. q. s. ad  200,0.

Von dieser Losung w er den nacb einem  y orli er 
applicierten Reinigungslclystier zuerst dreimal 
taglieb, spiiter zweimal und zuletzt einmal jo 
15 gr auf ein 100 gr W asser enthaltendes, lau- 
warmes K lystier gegeben.

Zur Yerbinderung von Plilegm oneu und, um die 
Bindegewebereizung auf das geringste Maass 
herabzusetzen, wurdo folgende Losung fu r Sub
kutaninjektion verwendct.

Rp. D ig ito x in i eryst. M e r c k  0,01 
Alcobol. absol. 5,00
Aquao 15,00.

D. S. % —1 Pravazspritze zu injieiren.

In lieuerer Zeit ist das Digitoxin zur beguemen Dosirung in Tahlettenform yerordnet 
und in den Handel gebracht worden. 1 Tablette =  0,00025 g Digitoxin. Die raittlere 
Dosis fiir 1 Klysma sind 2 Tabletten, fiir innerlichen Gebrauch 1 Tablette 3—4 mai tag
lieb. Die Tabletten sind in 100 ccm lauwarmen Wassers -)- 15 Tropfen Alkohol absolutus 
vollkommen Ićislicb.

Digitaline cristalisee (Gall.). Die Gall. giebt folgende Darstellungsart an: 
Digitalisbliitter 1000 Th. werden mit 1000 Tb. Wasser, in dem 250 Tb. Bleizuckcr geliist 
sind, angefeuchtet und nacb eintiigigem Steben mit Weing-eist von 60 Proc. extrahirt. Die 
Ausziige werden mit Natriumbikarbonat neutralisirt, eingeengt bis auf 2 Liter und darauf 
mit Wasser yersetzt. Der dadurch entstandene Niederschlag wird in Weing-eist gelost 
und die weingeistige Losung mit Bleizucker, dann mit Kobie gereinigt. Auf der Kohle 
(50 g) schlagt sieb beim Abseihen des Weingeistes das Rohdigitoxin nieder. Sie wird mit 
Wasser ausgewaschen und bei einer Temperatur, die 100° C. niebt ubersteigt, getroclcnet, 
worauf man ihr das Digitalin mit Chloroform entzieht. Nach dem Abdestilliren desselben 
wird der Ruckstand in 90 proc. Alkohol gelost und einer nochmaligen Reinigung mit Blei- 
zueker und Thierkohle unterworfen. Das soweit gereinigte Digitalin wird in (ca. 10 ccm) 
90 proc. Alkohol gelost, die Halfte Aether und so viol Wasser, ais man Alkohol -j- Aether 
angewandt bat, hinzugefiigt und die Miscbung durcbgeschiittelt. Beim Steben trennt sie 
sieb in zwei Theile; aus der unteren farblosen krystallisirt das Digitalin aus und wird 
nacb vorberiger Behandlung mit Thierkohle in alkoboliscber Losung auf die eben ange- 
gebene Weise nochmals gereinigt.



Es bildet leichte, weisse Kry stalle, die inForm kurzer, diinnerNadelchen um eine gemein- 
same Axe gruppirt sind, ist selir bitter, kanm in Wasser, leicbt in 90 proc. Alkohol, kaum in 
absolut. Alkohol, fast nickt in Aether, leicht in Chloroform loslich. Es lost sich ferner in 
konc. Salz- und Phosphorsaure; nacli kurzer Zeit nimmt die Lttsung eine smaragdgrune 
Earbe an. Nach A b n a u d  besitzt das Digitalin cristallisee die Porinel C31H50O10 und den 
Schmelzpunkt 243—245° C. (Wir fanden jcdoch den Schmelzpunkt franzćisischer Handels- 
waare etwas niedriger liegend, mit dem des Digitoxin cryst. 238—240° C. iibereinstimmend.) 
Die Boziehungen zwischen Digitaline cristallisee nnd Digitosin sind bereits erwahnt. 
Was bei letzterem in medicinischer Hinsicht (Verordnungsweise, Gegengifte) gesagt wurde, 
gilt aueh fur das franzosische Praparat.

Poudre dc D igitaline crystallisee au ccntieme. P u lv is  D ig ita lin i  c ry s ta l l is a t i  
d ilu tu s  (Gall.). Bp. Digitalini crystallisati Gallici 1,0 g, SacchariLactis 96,5 g, Carmini 2,5 g.

f f  Digitaline (pure.) amorphe Pharm. Gallica und Belgica =  Digitaline 
chloroformique.

Die franzosische Pharmakopoe giebt folgende Yorscbrift zur Darstellung an: 100 Th. 
gepulverte Digitalisblatter werden mit 1 Liter Wasser befeuchtet und im Perkolator lang- 
sam so lange ausgezogen, bis das Perkolat 3 Liter betriigt. Dieses wird mit 250 Th. Blei- 
essig gefiillt und das vom Blei getrennte Filtrat zur Entfernung iiberschussigen Bleies mit 
40 Th. kryst. Soda und 20 Th. phosphorsaur. Natrium-Ammonium ycrsetzt. Vom Blei- 
schlamm wird ahfiltrirt, das Filtrat mit 40 Th. officinellem Tannin gefallt, das Tannat mit 
25 Th. gepulyerter Bleigliitte und 50 Th. gereinigter Thierkohle yennischt und einge- 
trocknet. Der eingetrockneten Masse wird der Digitaliskorper mit 90 proc. Alkohol ent- 
zogen, lctzterer abdestillirt, der liiickstand mit destill. Wasser ausgewaschen und darauf 
wioder in 90 proc. Alkohol aufgenommen. Dieser wird nochmals abdestillirt und der Rttck- 
stand nun mit Chloroform ersohopft. Beim Abtreiben des letztercn bleibt das Digitalin 
zuriiek.

Es ist ein gelblich-weisses, amorpbes Pulyer von eigenartigem aromatischen Geruch 
und von bitterem Geschmack; es ist neutral gegen Lackmus, fast unloslich in Wasser, los
lich in Alkohol und Chloroform, unloslich in Aether, erweieht bei 90® C. und beginnt bei 
100° C. zu schmelzen. Durch Lbsungen von Bloisalzen wird es niebt niedergeschlagen; 
mit Gerbsaure bildet es ein in Wasser unlosliches Tannat und farbt sich mit konc. Salz- 
saure smaragdgriin. Das amorphe Digitalin ist immer abzugeben, wenn nicht ausdriicklich 
krystallisirtes verlangt wird (— nach der franzosischen Pharmakopoe —). Die Angaben 
iiber seine Giftigkeit lauten verschieden, was seinen Grund darin haben mag, dass es ein 
Gemenge yon amorphen, digitoxinahnlichen aber nicht gleichwerthigen Korpem ist, und soli 
ungefiihr — desjenig-en des Digitaline cristallisee betragen. Ais Dosis wird ange- 
geben 0,00025 g, schnell steigend bis 0,0015 g pro die, Maximaldosis pro die 0,002 g. 
Gegenmittel wie bei dem deutscken Digitalin. Digitoxin, Digitaline cristallisee und Digi
taline pur. amorph. Pharm. Gallica und Belgica sind ausserst heftige Gifte. Man bewahrt 
sie seh r y o rs ic h t ig  vor Lioht geschiitzt auf.

Granulcs dc D igitaline (Gall.). Rp. Digitalini amorphi gallici 0,1 g, Sacchari 
Lactis 4,0 g, Gumini arabici 1,0 g, Mollis depurati q. s. Fiant granulae 100. Jedes 
Kórnchen enthiilt 0,001 g amorphes Digitalin.

f 11 Digitalemum. Das Handelsprodukt ist nach dem Yerfahren ScHMiEnijnEKo’s dar- 
gestellt, also nicht das KiLiANi’sche. Ein bitter schmeckendes, amorphes, gelblichweisses 
Pulyer, leicht loslich in Wasser und absolut. Alkohol, fast unloslich in Chloroform, 
Unloslich in Aether. Die wasserigen Losungen sehaumon stark nnd werden durch Blei- 
essig und Ammoniak und Gerbsaure gefiillt. Bei diesem Korper, der, wie oben ange- 
geben, nicht einkeitlich ist, kann auf Farbenreaktionen kein grosses Gewickt gelcgt werden.

Das Digitalein wird wie das Digitalin. pur. pulv. Germanie, ais Herztonicum und 
Diureticum gebraucht. Dosis 0,001—0,002 g tSglich zwei- bis dreimal. Aufbewakrung 
und Gegenmittel wie beim deutsehen Digitalin.



f f  Digitalinum verum. KimasPs Digital i.i. Die Darstellung ist in der kistori- 
sclien Uebersicht der Digitalisstoffe schon angegeben worden. Es ist ein weisses, amorphes 
Pulver, von schwach bitterem Geschmack, so gut wic unl oślich in Chloroform und Aether, 
schr schwer in Wasser, leicditcr in SOproc. Weingeist, leicht in lieissem absoluten Alko
hol und in Chloroform-Alkohol loslich. Konc. Salz- und Schwefelsliure (rein) Ibsen das 
Digitalin verum mit gelber Farbę; die schwefelsaure Losung fiirbt sich bald roth; diese 
Farbo wird durch Znsatz eines Tropfens Brom noch intensiver. Engl. Schwefelsaure giebt 
sofort cine blaurothe Farbung. Die unter Digitoxin angofiihrte eiscnhaltige Schwefelsaure 
zeigt diese blaurothe oder yiolettrothe Farbę in besonders schoner und bestlindigcr Weise. 
Eisenlialtiger Eisessig giebt keine Farbenreaktion.)

Die Zusammensctzuug des Digitalin. verum wird ausgedruckt durch die Molekular- 
formel x(C6H80 2), worin x hoohstwahrscheinlich =  7 ist, also CajlIjgOu. Es schmilzt bei 
ca. 217° C., nachdem es schon vorher gesintert ist. Ausser den angefuhrten Eigenschaften, 
die ein der Untersuchung unterworfenes Digitalin verum zoigen muss, bat es noch folgende 
von K il ia n i angegebene Proben auszuhalten:

1. Einige Kornchen des Digitalins mit ca. 2 ccm Kalilauge 1 :10 iibergossen, miissen 
mindestens 1 Minutę lang weiss bleiben. (Sofortiges Auftreten intensiyer Gelbfttrbung 
zeigt Beimengungen an.)

2. Biihrt man Digitalin ver. mit Wasser zu einem dunnen Brei an, setzt unter TJm- 
schtitteln auf je 100 Theile des yerwendeten Wassers 22 Th. Amylalkokol hinzu und lasst 
im yerschlossenen Kolbchen stchen, so bilden sich innerhalb 24 Stunden deutlich Krystall- 
wiirzchen, falls Digitonin auch nur in hbchst geringer Quantitat yorluinden ist.

Dosis 0,00025 g; 2—3 stiindlich zu geben. Gegenmittel wie bei dem deutschen 
Digitalin. A u fbew ahrung : In Flasehen mit Glasstopfen, seh r y o rs ic h tig .

f f  Digitoninum cryst. ( =  Digitalinum crystnllisatum Merck). Weisses, kor- 
nig krystallinisches Pulyer, sehr schwer loslich in Wasser (Losung opalescirt), schwer in 
kaltem, leichter in heissem Alkohol, leicht in 50proe. Weingeist, in Amylalkohol und 
Chloroformalkohol, kaum loslich in Chloroform, unloslich in Aether, Petrolather und Benzol. 
Es wird von kalter Salz- und Salpetersiiure farblos aufgenommen; auch eisenhaltige 
Schwefelsaure und eisenhaltiger Eisessig geben bei Anwendung von sehr wenig Substanz 
keine gefarbte Losung. Das Digitonin. cryst. findet keine mediciniscke Anwendung, da 
schon die specifische Digitaliswirkung mangelt.

f f  Digitalinum depuratum. Fruher nach der osterreichischen Pharmakopoe offi- 
cinell, wird nach dereń Vorschrift unter Anwendung von Chloroform aus dem deutschen 
Digitalin dargestellt.

Digitalis.

Gattung der Scropliulariaceae — Ithinantlioideae — Digitaleae.

I. Digitalis purpurea L. Heimisch in Westeuropa bis Siidskandinayien, baufiger 
in Bergwitldern, seltener in der Ebene, oft kultiyiert, aber mebr ais Zierplianzc ais zum 
arzneilichen Gebrauch. Die zweijahrige Pilanze treibt im ersten Jahre eine grosse Rosettc 
von bodenstandigen Bllittern. Im zweiten Jahre entwickelt sich der bis 2m  bohe, einfache 
Stengel mit alternirenden Stengelblattern und grosser einseitswendiger Traube. Der fiinf- 
thoilige Kelch umscbliesst eine bauchig glockige Korolle mit fast zwoilippigem Saum. 
Staubbliitter didynamisek, der Kronrohre angedriickt und die Staubbeutel einander paar- 
weise genaliort. Der ebenfalls angedriiekte Griffel mit zwei Narben. Fracht eine wand- 
spaltig-zweiklappig aufspringende Kapsel mit zahlreiclion kleinen Samen. Yerwendung 
ftnden die B liitte r  der wildwaehsenden Pilanze:



•f- Folia Digitalis (Germ. IIelv. Austr.). Digitalis folia (Brit.). Digitalis (U-St.). 
Derka Digitalis. — Fingerhuthliitter. — Feuille de digitale (Gall.). — Digitalis 
leayes. Foxgloye leayes.

B escJireibung . Die Blatter siad eiformig-ianglich, spitz, die untersten in einen 
langen, gefliigelten Blattstiel yerschmalcrt (Fig. 239), die oheren am Stengel kurzgestielt 
oder sitzend, alle ungleick oder fast doppelt gekerbt mit einem kleinen hellen Drusehen 
auf der Spitze jedes Zaknes. Lange bis 30 cm, Breite bis 15 cm. Runzelig, oberseits dunkel- 
griln, llaumig, unterseits, besonders auf den Neryen, dereń Netz kier besonders deutlicb 
keryortritt, weichfilzig. In der Kultur geht die Behaarung zurtick, und die Pflanze kann 
fast kalii werden. — Die Sekundarneryen gelien vom Primarneryen am Grunde des Blattes 
unter einem Winkel von 30—40°, weiter oben von 40—50° ab, zwischen ibnen bilden Neryen 
dritter und yierter Ordnung reichliche Anastomosen und Maschen. Halt man das 
Blatt gegon das Licht, so erscheint zwischen diesen immer nock relativ dicken Nerven 
ein zartes Netz feiner durcksckimmernder Neryen hokerer Ordnung (Fig. 240). Die 
Zellon der Epidermis der Oberseite ziemiick geradlinig polygonal mit sckmaien Spalt- 
offnungen, die der Unterseite mit bucktigen Wiinden und runderen SpaltSffnungen. Die 
Epidermen (die untere viel reichlicher) tragen bis Ozellige Gliederkaare, dereń Basalzelle

Fig. 239.

nicht selten in der Mitte eingezogeu ist, und Kijpfehenhaare mit ein- oder zweizelligem 
Kopf. Die Gliederkaare sind etwas warzig. Der Querschnitt zeigt nickts Auffallendes: 
an der Oberseite eine Reike ziemlich kurzer Palissaden, die Gefassbiindel sind kollaterał ohne 
Faserbelag. Krystalle feklen dem Blatt (Untersekied von den officinellen Solanaceen- 
blattern). So leickt das Blatt auck in kleinen Bruckstucken an der starken Behaarung 
der Unterseite, den hervortretenden starkeren Nerven, den durchscheinenden feinen Nerven 
erkannt wird, so sekr feklt es an charakteristischen Merkmaleu, es ais Pulver zu erkennen, 
kockstens kamen Bruchstiicke der Haare mit kollabirten Basalzellen in Betrackt. Man tkut 
in solckem Falle besser, den Nackwcis der Glukoside ins Auge zu fassen.

B e s ta n d th e ile .  Ais die Wirksamkeit bedingend, sind die G lukoside von grosster 
Wicktigkeit, von denen mekrore bekannt sind. Es ist darauf aufmerksam zu macken, dass 
es nock nicht feststekt, ok die in den Blattern yorkommenden Glukoside identisch sind 
mit denen der Sameu, welcke hilufig zur Herstellung der officinellen etc. Digitaline ver- 
wendet werden. Nacli K e l l e r  sollen in den Blattern yorkanden sein: „ D ig ito x in “ , der 
Haupttrager der Wirkung, D fg ito n in  und D ig ita l in ,  letzterem wurde friiher der Haupt- 
antheil an der Wirkung zugeschrieben, was gegenwiirtig aber kezweilelt wird. Nach 
K i l i a n i  sollen in den Blattern D ig ito n in  und D ig i ta l in  fehlen und der ais D ig ito n in  
bezeichnete Kdrper ein Gemenge sein. Dagegen soli sieh neben dem Digitoxin nock ein 
fiieselbe Reaktion gekendes Glukosid in den Blattern finden, namlick D ig ito p h y llin , Da 
jedenfalls der wichtigste Bestandtheil der Blatter dasDigitoxin ist, so ist auf desseu Naekweis 
i'esp. quantitative Bcstimmung grosses Gewicht zu legen, wenn es auck koi der uock nickt sekr



grosscn Anzahl yorliegender Untersuchungen noeh nicht angezeigt erscheint, Forderungen 
fiir einen bestimmten Dig'itoxingelialt in die Pharmakopoen aufzunehmen.

Daneben ist audi den anderen Glukosiden Aufmerksamkeit zuzuwenden. (Bestim- 
miing vergl. imtcn.) Ausserdem entlialten die Blattor einen nicht glukosidischen Farb- 
stofi: D ig ito f la v o n  C6H10O8 .H 20 , In o s it ,  W asser 6,4—11,6 Proc., A sche 7,55 bis 
12,85 Proc. Die Blatter liefern 20 Proc. d ickes E x tra k t.

N acbw eis d er G lukoside nach K e l l e r : 10 ccm klares, filtrirtes Digitalis-Infnsum 
(1'•10) werden in einem kleinen Scheidetrichter mit 2—3 ccm Alkohol versetzt und dann 
mit 10 ccm Chloroform ausgeschuttelt. Nachdem sicb die FlUssigkeiten getrennt haben, 
lasst man das Chloroform abfliessen, filtrirt durcb ein kleines, mit Chloroform benetztes 
Filter und verdunstet im Wasserbadc. Den Riickstand lost man in 4 ccm Eisessig, setzt 
eine Spur Eisenchlorid liinzu und unterschichtet mit Scbwefelsaurc. Es tritt eine rotbe

Fig. 210. Stuckclien von Folium  Digitalis, scliwach vergrossert.
A  Primitrneiw. B  SekundUrnerv. G Tertiarnerven. 1) Quaternttrnerven. Die zwischen diesen befindliclien, nur

m it einfacher Linie gezeichneten, feineren Nerven sind nu r im durchfallenden L ieh t sichtbar.

Zonę, dariiber ein breites, blaugriines Band auf. Das letztere gehort dem Digitoxin, die 
erstere den anderen Glukosiden an.

Q u an t,ita tiv e  B estim m ung des D ig ito x in s  nach F b o m m e : 28 g Fol. Digital. 
pulv. werden mit 280 g Spirit. dilut. in einer 400g-Flasche 3 Stunden lang unter ofterem 
Umsohiitteln macerirt, dann durch ein Filter vou etwa 18 cm Durchmesser filtrirt, 207 g 
des Filtrats auf dom Wasserbade unter Uinriihren auf ca. 25 g eingeengt, dann mit Wasser 
auf 222 g gebracht, diese mit 25 g Iiq . Plumbi subacetici yersetzt, durch ein 18 cm Filter 
132 g abfiltrirt, das Filtrat mit einer Losnng ans 5g  krystallisirtem Natriumsulfat in 8g  
destill. Wasser in eińem E r l e n m e y e ii  - Kolben yersetzt und das Gemisch einige Minuten 
bei Seite gestellt. Dann giebt man dem Kolben eine so sehrage Lagę, dass die Fliissig- 
keit fast die Oeffnung erreicht, stellt zum yolligen Absetzen bei Seite, giesst dann vor- 
sielitig 130 g ab, yersetzt mit 2 g Liq, Ammon. caustici und schuttelt 5 mai mit je 30 ccm 
Chloroform in einem Scheidetrichter aus. Die Chloroformausziige filtrirt man nach dem 
jedesmaligen Absetzen direkt aus dem Trichter in einen tarirten E b l e n m e y e r  - Kolben ab, 
destillirt ab und yerdampft im Wasserbade zum konstanten Gewicht. Den Riickstand 
wfigt man, es ist R o h -D ig ito x in . — Zur Reinigung lost man dasselbe in 8 g  Chloro
form, setzt der Losung 7 g  Aether und 50 g Petrolather zu, schwenkt gut um, wonacli 
sich das gereinigte Digitoxin llockig ausscheidet und filtrirt durch ein Filter von 5—6 cm 
Durchmesser, wobei man das im Kolben haften bleibendo Digitoxin ausser Acht lasst. Den 
Riickstand auf dem Filter sptilt man mit heissem, absolutem Alkohol durch Filtration in den 
Kolben zuriick, yerdunstet den Alkohol und trocknet zum konstanten Gewicht. Der Itiick-



stand x  10 giebt den D ig ito x in g e h a lt  der Drogę au. Zur Wertbbestimmung der 
T in k tu r  dampft man 200 g dcrselben im Wasserbade ein auf circa 20 g , nimmt den 
Rttckstand mit Wasser auf, yerdunnt auf 222 g , yersetzt mit Liq. Plumb. subaectici und 
verarbeitet weiter wie oben. Entsprechend yerfithrt man beim Nachwois im Fluidextrakt.

Auf Grund der yorliegenden Bestimmung lassen sicb besonders nacb C a e s a b , und 
L o b e t z  folgende G e s ic h tsp u n k te  fiir die B e u r tb e ilu n g  der D rogę aufstellen:

1) Dor Gebalt an Digitoxin scbwankt von 0,1—0,62 Proc. Es sckeint, ais ob 0,3 Proc. 
ein Durchscłmittsgobalt ware, an den sicb der Apotheker halten sollte, denn, wie schon 
gesagt, die Anzahl der yorliegenden Untersuckungen reicbt zu einem abscbliessenden 
Urtheił noeh nicbt aus.

2) Die Drogę ist nicbt spater wie Mitte September einzusammeln, von da ab macbt 
sicb ein erheblicher Riickgang bemerkbar, z. B. 0,290 und 0,327 Proc. gegen 0,139 und 
0,170 Proc.

3) Nacb langer Regenperiode gesammelte Bliitter sind minderwertbig.
4) Die nicbt bltihende Pllanze liat einen boheren Digitoxingebalt ais die bliihende; 

die Differenz betragt etwa 10 Proc. Sollte sicb das durcb weitere Untcrsucbungen bestii- 
tigeu, so wiirden die Arzneibucber die Forderung, nur von der bllibenden Pllanze zu 
sammeln, fallen lassen mlissen.

5) Die von den Blattstielen- und stitrkeren Rippen befreiten Blatter geben etwa 
doppelt so yiel Digitoxin wie die ganzen Blatter.

6) Bliithen mit den Kelcben ergebeu einen ahnlich boben Digitoxingehalt wie die 
Blatter; Wurzoln enthalten nur Spuren.

7) Die Einwirkungen der Kultur erweisen sicb bis jetzt ais ungiinstig, kultiyirte 
Blatter entlralten erbeblicb weniger Digitoxin wie wildgewacbsene, so dass die entspreehen- 
den Eorderungen der Arzneibiicher ihre Berecbtigung baben. Ob aber fortgesetzte und 
sorgfaltig geleitete Kulturyersuche den Gehalt nicbt giinstig beeinflussen werden, muss 
die Zukunft lehren. Jedenfalls ist bei solcben der Auswahl des Bodens, der Diingung, 
Bewasserung, Meeresliobe grosse Aufmerksamkeit zu scbenken.

8) Ein Riickgang sorgfaltig aufbewabrter Blatter im Digitoxingehalt nacb ein- 
jahriger Aufbewahrung scbeint nicbt stattzulinden.

9) Dagegen scbeint es, ais ob das Pulyer, wenn es nicbt vor L ic b t und Luft sorgfaltig 
gescluitzt wird, im Digitoxingehalt rascb zuriickgebt.

V erfiilsch u n g en  u n d  Verw ecli$ lungen. 1) Die Blatter kultiyirter Pflanzen 
sind weniger behaart, oft fast kahl, sie sollen nicht yerwendet werden (yergl. oben).

2) Die Blatter anderer D ig ita l is -A r te n  (D ig ita lis  am b ig u a  M urray , D. lu te a  
L., D. p a ry if lo ra  Lam.) sind stiellos, kleiner, schmaler, mit weniger stark heryortreten- 
dem Adernetz, fast kabl oder kahl.

3) Die Blatter yon V e rb ascu in -A rten  sind dicker, sehmecken nicht bitter, sie 
baben, abgeseben von anderen Morkmalen, Sternhaare.

4) Die Blatter von ln u  la  C onyza DC. sind elliptiscb, brlicbig, spitzig, oberseits 
weichbaarig, unterseits dilnnfilzig, am Rande gesagt oder ganzrandig. ICein feines Faser- 
netz im durchfallenden Licbte. Kaum bitter schmeckend.

5) Die Blatter von Sym pbytum  o ffic in a lo  L. sind berablaufend, untere in deu 
Blattstiel yerscbmalert, r a u b b a a r ig , ganzrandig, nicht bitter.

6) Die Bliitter von T eucrium  Scorodon ia  L. sind nicbt filzig, gestielt, berzfbrmig.
7) Die kiirzlich beobaehteten Blatter von Solanuni tu b e ro su m  L. und Solanum  

n ig rum  L. sind am Oxalat leicbt zu erkennen (yergl. Datura).
O ffic inell sind (yergl. oben) nur die yon der 2 ja h r ig e n ,  w ild w ach sen d en  

P flan ze  w ah ren d  der B liith e  gesammelten Blatter; in Deutscbland ausserdem das 
frische, bliihende Kraut zur Bereitung der Tinktur, in Frankreicb gebraucbt man bis- 
weilen aucb die getrockneten Bliithen.

Auf E in s a m n ilu n g  u n d  A u fb e w a h r u n g  dieses ausserst wicbtigen Arznei- 
nrittels ist besondere Sorgfalt zu yerwondon. Man sammelt die Blatter yon der im Juli



nnd August bliihenden Pflanze, trocknet sie an einem sehattigen Orte zunachst an der 
Luft, dann bei einer Warme. ron hoehstens 30° C. uud bewabrt sie in diebt schliessenden 
Blecbbuchsen auf. Holzfasser oder gar Sacke bieten keinen geniigenden Schutz gegen 
Luft, Licbt uud Feucbtigkeit uud sind hier ais Aufbewabrungsgefasse nicht geeignet.

Wer nieht in der Lagę ist, die Digitalis selbst sammeln zu lassen, beziebe dieselbe 
von Apotbekern in Gebirgsgegenden, oder von durcbaus zuverliissigen Drogenbausern und 
aueh dann am besten in unzerkleinertem Zustande! Man durcbmustert jede Sendung ein- 
gehend, entfernt missfarbigc Theile oder zweifelhafte Beimengungen, und aebtet auf die 
weniger wirksamen Blatter der angebauten Pflanzen. Durch Beiben auf einem Drabtsiebe, 
wobei die gr ober en Rippen zurlickbleiben, welche verworfen werden, verwandelt man die 
Blatter in eine feine Species fur Aufgiisse, oder nacb kurzerem Nacktrocknen iiber Aetz- 
kalk in ein feines Pulver und bewabrt beide Zerkleinerungsformen in gelben, diebt ver- 
seblossenen Hafenglasern auf.. — 5 Tb. friscbe Blatter geben 1 Tb. trockene; das Pulvern 
der letzteren bedingt einen Verlust von 10—12 Proc.

Digitalisblatter sind vorsicbtig, vor Licbt geschiitzt, aufzubewahren und jahrlich zu 
erneuern; die alteren Yorratbe werden am besten verbrannt. Yergl. vorige Seit.e.

W irh u n g  u n d  A n w e n d u n y .  Die Wirkung ist kauptsackliek auf das Herz ge- 
ricbtet. Durch kleine Dosen wird nacb Yorubergebender Beschleunigung die Pulsfreąuenz 
berabgesetzt und der Blutdruck erhbht infolge erbohter Energie der Herzkontraktionen 
und gleichzeitiger Verengerung der peripherischen Gefasse. — Grbssere Dosen erzeugen 
Pulsbeschleunigung durch Lahmung der Hemmungsapparate und Verminderung des Blut- 
druckes. — Sehr grosse Dosen bewirken schnellen, unregelm&ssigen, kleinen Puls und 
fiibren zur Lahmung des Herzmuskels selbst. — Auf die Diurese wirlct bei gesunden 
Menscben Digitalis nicbt ein, wohl aber bei bestehenden, organiscben Herzfeklern. — Bei 
grosseren Dosen wird die Korpertemperatur erniedrigt. — Digitalis besitzt kumulative Wir
kung, bei wiederbolter Darreichung kleinerer Dosen kommt es zu In to x ilc a tio n se r-  
scb e in u n g en : Erbrechen, Kopfschmerz, verlangsamter Puls, Scbwindel, Hallucinationen, 
Diarrboe, Kiilte und Schwachegefiikl. — Der Tod kann durch Herzlahmung unter Konvul- 
sionen erfolgen.

Man verwendet sie bauptsacblicb bei Herzerkrankungen, ais Diureticum boi Wasser- 
sucbt infolge von Kompensat, i on sstorungen bei Herzerkrankungen, ais die Pulsfreąuenz 
berabsetzendes Mittel bei fieberhaften Krankheiten, bei Lungenentziindung etc., bei akutem 
Rbeumatismus zur Bekampfung der denselbcn komplicirenden Herzerkrankungen.

Man giebt Digitalis iu n e r lie b  in Pillen, Pulvern oder ais Infusum 1,5—2,0: 150,0, 
bisweilen aueh, wenn letzteres nacb langerem Gebraucb nicbt mehr yertragen wird, in 
koncentrirter Form ais subkutane Injektion. In diesem Fali ist der Aufguss naturlieb 
durch Papier zu filtriren. Bei Herstellung der Aufgiisse soli ein K oehon mit Riicksicbt 
auf die Zersetzbarkeit der Glukoside unterbleiben. Nacb B enyschuk ist die beisse Perko- 
lation das beste Verfahren zur Bereitung gebaltreicher, wassriger Auszuge. Dieselben 
habon die Eigeutbiimlichkeit, leiebt zu gelatiniren; man bat das einem reichlichen Pektin- 
gebalte, besonders einjahriger Blittter, zugesebrieben. Gegenwiirtig wissen wir, dass Bak- 
terien die Ursache sind, niimlicb B ac illu s  gum m osus R its e r t  (Bacillus gelatinogenus 
Briiutigam), und dass der Sehloim durch Umwandlung des im Infusum befindlieken Bobi'- 
zuckers entstebt. Solcbe’ gelatinirte Infusa durfen nicht verwendet werden. Alkalien, 
Gerbsaure, Metallsalze, Jod sind mit Digitalisarzneien unvertraglicb.

Grdsste Einzelgabe; Germ. Helv. 0,2 g Austr. 0,2 g Brit. 0,12 g
„ Tagesgabe: „ „ 1,0 g „ 0,6 g.

Grosste Tagesgabe im Aufguss nacb Helv. 2,0 g. Fiir Kinder rechnet man 0,05 g 
aufs Lebenąjabr ais Hocbstgubo (Bied eet .).

Fiir Thiere: 2,0—12,0 g fiir Pferde und Kinder; 0,1—1,0 g fiir Scbafe und Ziegen; 
0,05—0,3 g fiir Hunde.

Digitalis und ihre Zubereitungen sind dem freien Verkekr entzogen und diirfen nur 
gegen arztliche Yerordnijng abgegeben werden.



1 Alcoolatura Digitalis. A lc o o la tu re  de d ig ita le  (Gall.). Aus gleichen Tlieilen 
frischer, zu Beginn der Bluthe gesammelter Fingerliuthlatter und Alkohol (90 proc.) durch 
lOtagigo Maceration za bereiten.

Cigarettes de digitale (Gall.). Wio Oigarettes de stramoine Gall. (S. 1015).
Emplastruiu cum extracto Digitalis. E m p la tre  d ’e x tra i t  de d ig ita le  Gall.: 

Mittels Extr. digital. alcool. wie Emplastrum cum extracto Oonii Gall. (S. 948).
f  Extractum Digitalis. E rg an zb . P in g e rh u te x tra k t . Man bereitet es aus 

frischom, zur Bliithezeit gosammeltem Fingerhutkraut wie Extract. Belladonnae Germ. 
(8. 469). Ausbeute 8 Proc. Grbsste Einzelgabo 0,2 g, grosste Tagesgabe 0,6 g (nach Lew in).

H elv. E x tr. D ig ita lis  d u p lex  s. s ic c u m 1). T ro ck en es  F in g e rh u te s tr a k t .  
E x tr a i t  do d ig ita le  sec. 200 Th. Fingerhutblatt (V) erschopft man mit q. s. einer 
Mischung von Wasser und Weingoist (94 proc.) aa im Perlcolator.2) Man befeuchtet mit 
100 Th., sammelt zuerst 150 Th., verdunstet den Rest auf 50 Th., yermisclit beides, fiigt 
allmalilich unter Umschiitteln 200 Th. Weingeist zu und giesst nach 48 Stunden klar ab. 
Den durch gelindes Erwarmen in 40 Th. Wasser gelosten Ruckstand ftillt man nochmals 
mit 120 Th. Weingeist, filtrirt nach 24 Stunden, mischt beide Ausziige und bereitet durch 
Eindampfon mit q. s. Reispulver 100 Th. trockenes Extrakt. Grosste Einzelgabe 0,05 g, 
grosste Tagesgabe 0,25 g.

U -St. E x tr a c t  of D ig ita lis . Aus 1000 g Digitalispulyer (No. 60) und q. s. 
einer Mischung von 600 ccm Weingoist (91 proc.) und 300 ccm Wasser im Yerdrangungs- 
woge. Man befeuchtet mit 400 ccm, sammelt etwa 3000 ccm2), destillirt den Weingeist 
ab und vordampft bei hochstens 50° C. zur Pillenkonsistenz.

G all. 1) E x tr a i t  de d ig i ta le  (aqueux). Durch Uebergiessen von 1 Th. grobem 
Digitalispulver mit 6, dann 2 Th. siedendem Wasser, je 12stiindiges Ausziehen und Ein
dampfon der Pressfliissigkeiten zu einem weichen Extrakt.

2) E x t r a i t  de d ig ita le  (alcoolique). 1000gmittelfeinesDigitalispulrer erschopft2) 
man im Yerdrangungswege mit 6000 g Weingeist (60 proc.), destillirt den letzteren ab und 
verdampft zu oinom weichen Extrakt.

D ietebioh. E x tra c tu m  D i g i t a l i s  so lidum . In fu su m  D ig ita l is  siccum . 
F in g e rh u t-D a u e re x tra k t . Aus feingeschnittenen Blattern wie Extr. Uvae Ursi soli
dum (S. 363) durch 12stundiges Ausziehen.

Dio Yerwondung dieses Extrakts an Stelle eines frisclien Aufgussos wird von der 
Pli. Helvet. ausdriicklich untersagt.

t  Extractum Digitalis Unidum. F in g e rh u t-E lu id e x tra k t . E x tr a i t  f lu id e  
do d ig ita le .

EIelv. 100 Th. Fingerhutblatt (V) befeuchtet man mit einer Mischung von 10 Th. 
Glycerin, 15 Th. Wasser, 25 Th. Weingeist und erschopft2) im Perlcolator mit q. s. Wasser 
und Weingeist aa. Man sammelt zuerst 75 Th., yerdampft dos Rost auf 25 Th. und vor- 
eitiigt beide zu 100 Th. Grosste Einzelgabe 0,1 g, grosste Tagesgabe 0,5 g.

U -St. Aus 1000 g Digitalispulver (No. 60) und einer Mischung von 600 ccm Wein
geist (91 proc.) und 300 ccm Wasser im Yerdrangungswege. Man befeuchtet mit 400 ccm, 
sammelt zuerst 850 ccm, dann weiter 1. a. durch Eindampfon des Restes q. s. zu 1000 ccm 
Fluid-Extrakt. Digitalis-Extrakte sind y o rs ic h tig  au fzubew ahron .

4 Tinctura Digitalis. E in g e rh u tt in k tu r . T e in tu re  de d ig ita le . T in c tu re  
of D ig ita lis . T in c tu re  of Foxg love.

Germ. Aus 5 Th. frischom , zerquetschtem Fingerhutkraut und 6 Th. Weingeist.3) 
Braungriin, wird durch Wasserzusatz triibe (die folgenden nicht!).

Holv. Aus Fingerhutblatt (V) wie Tinct. Belladonnae Helv. (8. 470).
A ustr. Aus gepulverten Fingorliutblattern wie Tinct. Aconiti rad. Austr. (S. 155).
B rit. Aus 125 g gepulvert,en Fingerhutblattern (No. 20) und q. s. Weingeist 

(60 proc.) bereitet man durch Vordrangung 1000 ccm Tinktur.
U -S t. Aus 150 g gepuhrerten Fingerhutblattern (No. 60) und q. s. verd. Weingeist 

(41 proc.) wie vorige 1000 ccm Tinktur.
Gall. Aus gepulyerten Fingerhutblattern wie Tinct. Cocae Gall. (S. 869).
A u fb e w a h r u n g : V o rs ic h tig  und vor Licht geschiitzt.
G rosste  E in ze lg ab e : Germ. Austr. 1,5 Helv. 1,0 Brit. 0,9.
G rosste  T ag esg ab e : 5,0 5,0.
Tinctura Digitalis ab oleo et acido liberała. Um dio oft brechenerregenden 

Wirlcungen der Digitalis zu beseitigen, wird empfohlen, dio zerschnittenen Blatter im Ver- *)

*) Vergl. Fussnoto S. 947.
2) Vorgl. Fussnote S. 925 und oben unter Nachweis der Glukosido.
3) U-St. giebt unter T in c tu ra e  H e rb a ru m  re c e n tiu m  — T in c tu re s  of fre sh  

horbes folgende allgemeine Vorschrift fur Tinkturen aus frisclien Krautern: 500 g frisches 
Kraut, 1000 ccm Weingeist (91 proc.), durch 14 tagige Maceration zu bereiten.

IIundb (1. phann. Praxis, I. gg



driingungswego mit Petrolśither zu ontfetton, ferner die duroli Perkolation bereiteto Tinktur 
vor dom Einstellon auf das riolitige Gewioht mit 10 proc. Ammoniak zu noutralisiren.

4 Tinctura Digitalis aelherea. A eth e risc h e  E in g e rh u ttin k tu r . T e in tu re  
e th e re e  ou E th e ro le  do d ig ita lo . E rganzb . 10 Th. fein zerschnittene Fingerhut- 
blatter, 25 Th. Aether, 75 Th. Weingoist. Grosste Einzelgabe 1,0 g, grossto Tjigesgabo
3,0 g (nach L kwin). In Gelatinekapseln zu 0,25 im Handel.

Gall. Aus 100 g mittelfein gepulverton Digitalisblattern und 500 g Aether (spec. 
Gow. 0,758) duroli Yerdrangung. Wie vorige aufzubowahren

t  Acetum  D ig ita lis  Ergilnzb. 
F i n g e r k u t - E s s i g .  Y i n a i g r e  d e  d i g i t a l o

Rp. Foliorum  Digitalis m in. conc. 10,0 
Spiritus (87 proc.) 10,0
Acidi acetici diluti (30 proc.) 18,0 
Aquae destillatae 72,0.

Durck 8tilgiges Ausziehen. Beim Auspressen*sind 
Metallgerftthe zu vermeiden. A ufbewahrung: 
vorsicktig und  vor Liclifc gesckiUzt. Hdckstgabe 
2,0 g, pro die 5,0 g.

M ix tu ra  a iitihao inop tysica  Lebert. 
lip. Infusi Digitalis (1,2) 150,0

E xtracti Ratankiae 2,0 (—4,0)
E xtracti Opii 0,0G (—0,12)
Sirupi Succi C itri 30,0.

Gcgen B lutspeien essloffelweise.

M ix tu ra  D ig ita lis .
Mfincli. Nosokom .-Yorsckr.

Rp. Infusi Fol. Digitalis (0,5) 110,0 
S irupi simplicis 20,0.

C andolac D ig ita lis .
Itp. Folior. Digitalis pulver. 50,0 

Kalii n itr ic i 40,0
Iladicis A lthaeae pulver. 10,0.

Man stosst m it W asser an  und fo rin t 10 Kerzchen.

tiuttao diuroticae IIildebrand.
Rp. T incturae Digitalis

T incturae Colchici sem inis aa  10,0 
Spiritus A etheris nitrosi 2,0.

Bei B rustw assersucht zu 20 Tropfen.

Guttao scdantcs Oppołzbr.

M ix tu ra  D ig ita lis  com posita.
Munck. Nosokom .-Yorsckr,

Rp. Infusi Digitalis (0,5) 110,0
Liąuoris Kalii acctici 20,0
Sirupi sim plicis 20,0.

M ix tu ra  d iu re tic a  I-Iałłb. 
Rp, Tincturae D igitalis 18,0

Vini Colckici 0,0
Kalii jodati 10,0
Sirupi Sarsaparilł. comp. 50,0 
Aquae destillatae 75,0.

Bei W assersuelit, tkeelćiffolweise.

Rp. T incturae Digitalis 5,0 
Aquae Laurocerasi 7,5. 

Smal tiiglick 20 Tropfen.

In fu su m  D ig ita lis .
I u f u s i o n  o f  D i g i t a l i s .

I. Brit.
Rp. Foliorum  Digitalis gr. plv. 0,8

Aquae destillatae ebullientis. 1000,0. 
N ach 15 M inuton auspressen.

II. U -St.
Rp. T. Folior. Digitalis concis. 15,0 g

2. Aquae ebullientis 500 ccm
3. Spiritus (91 proc.) 100 ccm
4. Aquae Oinnamomi (U-St.) 150 ccm
5. Aquae frigidae q. s.

Man iibergiesst 1 m it 2, presst nacli dem Erkalten, 
ftigt 3 und 4 und  zuletzt 5 q. s. zu 1000 ccm liinzu.

In fusum  D ig ita lis  co n cen tra tu m  p ro  re c e p tu ra . 
Rp. 1. Folior. Digitalis concis. 25,0

2. Aquae destillatae fervid. 250,0
3. Aquae destillatae fervid. 200,0

. 4. Spiritus (90 proc.) 50,0.
Man ziekt 1 m it 2, dann m it 3 lego artis im  W asscr- 

bade au s, oder m an perko lirt m it lieissem 
W asser im  Ileissw assertrick ter, fligt nacli dcm 
Erkalten  und Auspressen 4 hinzu, f il tr ir t und 
b ring t m it q. s. W asser auf 500,0 g. Gesam m t- 
gewickt. 20 Th. Infusum  =  1 Th. Fol. Digitalis. 
E ine Recepturerleiclikirung, die m an n u r  fu r den 
Tagesbedarf vorrłltłiig hiilt.

Mixtura a n ta s tlim a tic a  Ciioulant.
Rp. Infusi Fol. Digitalis 2,0\ 12oo  

Rad. Ipecacuank. 1 ,0/ ’
Sirup. Althaeae 25,0
Liąuoris Ammonii an isati 2,5.

Bei Asthma, K ram pfkusten 2stimdlick 1 Essloffel.

Oxym el d iu ro ticu m  Gublkk. 
Rp. T incturae Digitalis

E x tracti Secalis cornuti aa 5,0 
Acidi gallici 2,5
Kalii brom ati
Aquao Laurocerasi aa  15,0 
Sirupi Cerasi 200,0
Oxymclli8 Scillae 200,0.

Essloffelweise bei ITerz- und Nierenleiden.

f  P a s t i l l i  D ig ita lis  Labelonyk, 
Rp. E x traeti Digitalis 1,0 

Sacckari albi 280,0
Tragacantkae pulv. 0,05 
Aquae glycerinatae q. s.

Zu 300 Fastillen.

P ilu lae  becliicfto Heim. 
Form. mag. Bcrolin.

Rp. Folior. Digitalis pulv.
Radicis Tpecacuanli. pulv, aa 0,00
Opii pulverati 0,30
Radicis L iquirit. pulv. 2,0
E xtracti Helonii 3,0.

Zu 30 Pillen. 3mal tiiglick 1 Pilic.

P ilu lae  d iu re tic ao  Pearson. 
Rp. Folior. D igitalis

Bulki Scillae aa  2,0
E xtracti Gentianao 1,0
Olei Junipcri fructus 0,4
M ucilaginis Gummi arab. q. s.

Zu 30 Pillen. Bei Wassersuelit.

P ilu la e  d iu ro tic a e .
nacli Rev. in tern , de Mód.

Rp. Foliorum  Digitalis plv.
Bulbi Scillae plv. aa  2,0 
E x tracti Colocjrn tk id is  0,4 
E x tracti ltkei q. s.

Zu 50 Pillen, Morgens und Abends 1—3 Sttick



1’ilulno liyilragogao H eim ii. 
1-Ikim 's h a r n t r e i  b e n d o  P i l  len .

Form .
E:rg*b. Helv. Berol.

Folior. Digitalis 2,5 2,0 0,7
G utti pulv. 2,5 2,0 0,7
Bulbi Seillae pulv. 2,5 2,0 0,7
Stibii sulfurat. aurant. 2,5 2,0 0,7
E xtracti P im pinell. 2,5 2,0 0,7
Gum m i arabici — ' 2,0 —
Mucilag. Gum m i arab. q. s. — q. s.
Glycerini, Aquae aa  — gtt. V I I I .—. 

M an forin t — 100 — 100 — 110 Pillen.

P u ly e res  a n tip lilo g ls tic i Goklis. 
Ilp. Folior. D igitalis pulv. 0,011 

Calomelanos 0,06
Zinei oxydati 0,12
Sacchari albi 0,4.

D entur tales doses X.

P u lv is  (liuroticuH Breha.
Ilp. Folior. Digitalis pulv. 0,1 

Kalii n itrici 1,0.
D entur tales doses X.

P u ly is  la x a tiv u s  e t d iu ro tic iis .
(Naeh 11 uli. thćrap.)

Ilp. Folior. Digitalis pulv.
Bulbi Seillae pulv.
Calomelanos aa  0,05.

Diyide in part. II I . Stttndl. 1 Pulver.

S irupus do D ig ita lo  p u rp u rea .
S i r o p  d e  d i g i t a l o  (Gall.).

Ilp. T incturae D igitalis 25,0 
Sirupi Sacchari 975,0.

S iru p u s  D ig ita lis  L abiSlonye . 
Ilp. E x tracti Digitalis 0,1 

S irupi Sacchari 100,0.

T ln c tu ra  D ig ita lis  com posita  s . ru b ra .
E l i x i r  a n t a s t h m a t i c u m  A a s k o w .

Ilp. Folior. Digital, conc. 20,0 
. Radie. L iąuirit. conc, 10,0 
Li gn. Santal. rubr. 1,0 
Spirit. dilut.
Aq. Foeniculi aa  100,0. 

f  T in c tu ra  D ig ita lis  s a lin a .
lip. Foliorum  D igitalis conc. 20,0 

Liquoris x\mmonii acetici 100,0 
Spiritus (90 proc.) 20,0.

Durcli M aceration bereite t m an 100,0 T inktur.
T in c tu ra  d iu re tic a  I lu  f  EL AK d.

lip . T inctu rae  Digitalis
Spiritus A etheris nitrosi aa  10,0 
Olei Jun iperi fructus 2,0.

1—2stiindl. 20—30 Tropfen.

U nguontum  D ig ita lis .
F i n  g e r h u t s a l b e .

I. Ergiiuzb.
lip . E x tracti Digitalis 1,0 

U nguenti cerei 9,0.
Zur Abgabe friscli zu bereiten. Das E x trak t lost 

m an in wenig G lycerin oder verd. Weingeist.
I I  Helvet.

Ilp. F x trac ti D igitalis fluid. 2,0 
A dipis benzoati 8,0.

Y inuni D ig ita leu m  con ipositu in .
Y in  d e  d i g i t a l e  c o m p o s ć  d e  1’H ó t e l - D i e u  
(Gall.). Y in  d e  T r o u s s e a u .  O c n o  16 d e  d i g i 

t a l e  c o m p o s ć  d e  1’ I I o t e l - D i c u .
Ilp. 1. Folior. D igitalis pulv. 5,0

2. Bulbi Seillae conc. 7,5
3. F ructu s Ju n ip eri cont. 75,0
4. K alii acetici 50,0
5. V in i albi 900,0
6. Spiritus (90 proc.) 100,0.

Man zieht 1—3 m it 5—6 zehn Tago aus, presst 
und lost 4.

f  Y inuni d iu rc tic u m  (ErgUnzb.). 
I l a r n t r e i b e n d e r  W e in . 

lip . Folior. Digitalis conc. 10,0 
Bulbi Seillae conc. 10,0 
F ruct. Ju n ip eri cont. 60,0 
Vini X crensis 1000,0.

Man zieht 8 Tage aus, p resst und lost 
Kalii acetici 2,5,

f  T in c tu ra  D ig ita lis  a cida.
Ilp. Foliorum  Digitalis conc. 25,0 

Spiritus d ilu ti 250,0
Acidi sulfuriei p u ri 1,5.

Acetractum Digitalis fluidum vergl. Acetract. Cocae fluid. S. 870.
CHRISTISON’8 Einreibung bei liydrops. Rp. Tincturae Seillae, Tincturae Digitalis, 

Olei camphorati aa.
Estractum Digitalis D b n z e Ij ist ein Fluid-Extrakt, von welchem 5 g =  l  g Digitalis- 

blattern entsprechen; es soli nur das Digitalin und Digitalem enthalten und fast frei von 
iibeln Nobonwirkungon sein.

llydragogin ist ein Gemisch von Fingerhut-, Moerzwiebel- und Strophantus-Tinktur
II. Ob die anderen bei uns lieiiniscben Digitalis-Alton: Digitalis ambigua Murray 

und D. lutea L., ebenfalls Glukoside entlialteu und event. au Stelle von I treten konnon, 
dariiber stelien die Angabcn einander direkt g-egeiniber. Digitalis ferruginea L. soli 
zelinmal so stark wirkon wie D. purpurea.

Diphenylaminum.
I. Diphenylamin. Plienylanilin. (CUH6)>?JII. Mol. Go w. — J09. Wird in don 

Theerfarbenfabrikeu dargostellt durch Erliitzen von Anilincblorhydrat mit Anilin auf 220 
bis 230° C.

E ig e n sc h a fte n .  Farblose, monokline Krystallo von scbwacb fruchtartigem Ge- 
ruche, in Wasser unloslich, dagegen in Alkohol, Aetlier und Benzol leiclit loslicli. Schmelz-
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punkt 54° C., Siedepunkt 310° C. Es ist cine sekundare Base, die sieli mit Siiuren zu losen 
Yerbindungen (Salzen) vereinigt, dock zerfallen diese sclion unter dem Einfluss des Wassers.

JPrtifnng. 0,2 g Diplienylamin geben mit 2 ecm yerdiinnter Sehwefelsaure (von 
ca. 16 Proc.) und 20 ecm reiner (salpetersaurofreier) Sehwefelsaure eine farblose Liisung, 
die durch eine Spur Salpetersaure pracktvoll blau gefiirbt wird.

A n w e m lu n g .  In der Theerfarbenfabrikation zur Darstellung von Diphenylamin- 
blau, Anilinblau, Aurantia. In der Analysc ais Beagens auf Salpetersaure.

Diphenylamin-Reagens. Man lost 0,5 g Diplienylamin unter Zusatz von 20 ccm 
destillirtem Wasser in 100 ccm konc. salpetersaurofreier Sehwefelsaure. Von dieser Losung 
bringt man etwa 5 ccm in ein Probirglas und schichtet darauf die zu untersuchende Ld- 
sung. Bei Gegenwart von Salpetersaure oder salpetriger Saure entsteht an der Boriihrungs- 
zono mehr oder weniger intensive Blaufiirbung. — Die Blaufarbung wird indessen auch 
heryorgerufen durch: Unterchlorige Saure, Chlorsaure, Chromsaure, Eisenoxydsalze und 
ahnliche oxydirende Agentien.

II. f  Thiooxydiphenylaminum. Sulfaminol. CI2ii,(()ii)S , .N il. Mol. (lew.
=  247. Die D a rs te llu n g  erfolgt durch Kocken von Metaoxydiphenylamin mit Natron- 

lauge und Schwefel. Die filtrirte Losung wird mit Ammoniumchlorid be- 
2 handelt, wobei Natriumchlorid in Losung geht und Sulfaminol, wolckes mit 

I j | Ammoniak keine Verbindung eingeht, ais gelber Nicderschlag ausiiillt. Dieser 
V H V wir(̂  Wasser gewaseben und getroeknet.
on Gelbes, geruch- und geschmackloses Pulver, unloslich in Wasser, loslich

Sulfaminol jn atzenden Alkalien, schwieriger in Alkalikarbonaten. Auch von Wein- 
iiheńyiamin). geist und Essigsliure wird cs aufgenommen. Die Losungen sind gelb ge- 

farbt. Erhitzt braunt es sich, wird weicli und sclimilzt bei etwa 155® C.
Die Anwendung erfolgt ais Antisepticum (Jodoform -Ersatz) zu Einblasungen bei 

Keblkopftuberkulose, zur Trockenbebandlung bei Eiterungen der Kieferhoble. Ais Streu- 
pulver bei Wunden, Fussgescbwiiren und Decubitus. I n n e r l i c h  in Gabon von 0,25 yier- 
mal taglick bei Cystitis.

Einstiiubungen von Sulfaminol liaben sich ais specifisches Mittel zur Bekampfung 
der Faulbrut der Bienen bewahrt.

Sulfiiininol-Euealyptol (8 Proc.). Losung von 8 Th. Sulfaminol in 92 Th. Euca- 
lyptol. Gebrauch wie Sulfaminol zum Pinseln boi Keblkopftuberkulose.

Sulfaminol-Guajakol (8 Proc.). Losung von 8 Th. Sulfaminol in 92 Th. Guajakol. 
Gebrauch wie Sulfaminol fur rliinolaryngologische Zwecke.

Sulfaminol-Itreosot (8 Proc.). LOsung von 8 Th. Sulfaminol in 92 Tb. Kreosot. 
Fiir rhinolaryngologiscbe Zwecke.

Siilfaminol-Mentliol (8 Proc.). Losung von 8 Tb. Sulfaminol in 92 Tb. Monthol. 
Fur rhinolaryngologische Zwecke.

III. f  Dijodcarbazolum. Pijodcarbazol. C12H0J2NH. Mol. Ge w. =  419. Die
D a r s t e l l u n g  erfolgt durch Einwirkung yon Jod auf Oarbazol (Diphenylimid).

Gerucblose, gelbe Blattchen, unloslich iu Wasser, leielit loslich in Aether, Benzol, 
Chloroform, beissem Alkohol. Ais Antisepticum bez. Jodoformcrsatz empfoklen.

Dita.

Coi-tex Dita. Cortex Alstoniae. — Ecorce de Dita (Gall.). Ditarinde. — 
Ecorcc d’A!stonia. — Alstonia Bark. Dita Bark ist die Bindo des Stammes der zu 
den Apocyuaceae — Phunieroideae — Plumierene — Alstoniiuae geborigen Alstonia 
scholaris (L.) R. Br. In ganz Indien und von da bis zum tropiseken Australien und 
Nou Guinea waebsender Baum, iuigoblicb auch in Ostafrika.

lie sch re ib u n y . Die Bindę bildet flach rinnenformige Stiicke, die bis 1,5 cm dick, 
aussen gelbgrau, mit etwas sebwammigem Kork bedeckt, innen braun gestreift sind. 
Querschnitt rothlicli. Der Kork bestelit ans wechselnden Lagen dilniiwandiger und dick- 
wandiger Zellen. In der M i t t e l r i n d e  reicklicke Gruppen yon Steinzellen, die strecken-



weise fast z u einem gesclilossenen Ring zusammentreten. Die Steinzellen geh.cn auch in 
den Bast, ttber, der Milchsaftschlauche nnd zusammengefallene Siebrćihren erkennen lasst. 
Markstrahlen bis 3 Zellreihen brcit, ikro Zellen radial gestreckt. Im Parenchym der 
Baststralilcn nnd der Mittelrinde reicliłich Oxalat in Einzelkrystallen.

Da unter dem Namen Ditarinde ganz verschiedene Rinden in den Handel gelangen, 
so ist vorkommenden Falles genau auf den Bau zu aehten.

I ie s ta n d th e ile . A lk a lo id e : D ita m in  C18H,„N02, D ita in  oder E c h ita m in  
C22H28N20.,, ein heftiges Gift. Peru er E e h ic e r in s a u re , E e h ik a u ts e h in  C50H1002, eine 
elastischo Substanz, loslich in Chloroform, Aether, Benzin, E e h ic e r łn  C80HlsO2, E c h it in  
Ca2H5202, E c h ite in  C12H!00 2, E c h ite n in  C20H2,NO,, E c h ire tin . — D ita in  wird von 
koncentrirter Salzsaure nach mehreren Stunden purpurroth geliist, ebcnso losen Schwefel- 
saure, Vanadinschwefelsaure, Salpetersaure mit rother Earbo.

D ita m in  wird von Salpetersaure mit gelber Earbo geliist, die Farbę wird dann 
griin, endlich orangeroth.

A n w e n d u n g .  Man verwendet die Rinde ais Eebrifugum und Tonicum, besonders 
bei cbronischer Diarrhoe und Ruhr, wie Cbinarinde. Zum arzneilichen Gebraueh eignet sich 
am besten das Fluidextrakt und die Tinktur (1:10), von der 3 — 7 g  pro dosi gogeben 
werden.

Drosera.
Gattung- der Droseraceae.
I. Drosera rotundifolia L. S o n n en th au . R osee du so lo il. Y o u th w o rt. 

L u stw o rt. Heimisch auf Torfmooren Europas und Nordamerikas. Perennirendes Kraut 
mit einer Rosette grundstandiger, rundlicher, in den langen Stiel versehmalerter, reizbarer, 
mit Driisenhaaren besetzter Blatter. Inflorescenz wiekelartig. Bltithen klein, zwittrig, 
fiinfzahlig, mit 3 Karpellen.

Yerwendung findet die ganze Pflanzc:
Herba Droserae. łlerba Rorellae s. Roris Solis. — Sonnenthau. Sonncn- 

kraut. Ohrloffelkraut. Edler Widertlion. Jungfernbliitlie. — Drosera (Gall.).
Das bluhende, bei gewdhnlicher Temperatur getrocknete Kraut. 7 Th. frisches 

geben 1 Th troekenes.
I ie s ta n d th e ile .  Ein peptonisirendes Ferment, der Trager der verdauenden Kraft 

der Blatter, ferner rothe und gelbe Farbstoffe und ein atherisches Oel; die friseh etwas 
scharfen und reizenden Blatter verlieren diese Eigenschaft boim Trocknen. Das trockne 
Kraut liefert mit Alkohol (60 proc.) 25 Proc. Extrakt.

A n w e n d u n g .  Die in Vergessenhcit gerathene Drogę wird neuerdings besonders 
in England und Amerika bei Bronchitis, Asthma, Keuchhusten und dem Husten der 
Phthisiker angewendet. — Es wird auch eine Wirkung auf die Sexualorgane behauptet. 
lin wesentlichen sekeint die Wirkung eine diuretische zu sein, daher auch bei Wassor- 
sucht verwendet. — Dass die Pflanze zu den sogenannten „fleischfressenden“ gehort, ist 
bekannt.

II. Ebenso verwendet man auch die anderen bei uns heimischen Arten: D ro se ra
intermedia Hayne u n d  Drosera longifolia L.

Aleoolatnra Droserae (Gall.) wird aus der ganzen, frischen Pflanze wio Alcool. 
Digitalis Gall. (S. 1041). dargestellt.

Estraetuni Droserae s. Rorellae. Durch Ausziehen des trockenen Krautes mit 
verdunntem Weingeist bei gelinder Wanno und Eindampfen zur Extraktdicke. Ausboute 
otwa 25 Proc. Gabe 0,1—0,3.

Extractum Droserae lluidum. Wie Extract. Belladonnao fluidum U-St. (S. 470) 
zu bereiten.

Tinctura Droserae s. Rorellae. 1 Th. Sonnenthau, 5 Th. yerdiinnter Weingeist 
(60 proc.). Nach Ou k ib : 100 g trocknes Kraut, 11 vord . Weingeist (60 proc.). Einzol- 
gabo 0,4—1,0 g, Tagesgabe 6—10,0 g.



Rp. Tincturae Droserae 5,0 
Viui Pepsini 30,0.

M. I). S. 5stundlich ein ICaffeeloffel yoII.

III. A u sla n d isc h e  A rten : Drosera Whittakerii Planch. in Australien 
enthalt einen rothcn Farbstoif C1:lH8Or, und omen orangegelben CnllgOj.

In Brasilion liefert DfOSera COtlllllUniS St. Hil. in der ganzen gestosscnen Pflanze 
ein reizendes Mittel, wie Senfteig, auf Scbafe soli die Pflanze giftig wirken. Drosera 
villosa St. Hil., ebenfalls in Ilrasilien, liefert ans dem Safte der ganzen Pflanze mit 
Zucker einen Hustensaft, die Blatter einer andern, nieht bestimmten Art liefern einen 
schweiss- und urintreibenden Tbee.

Duboisia.

Gattung der Solanaceae — Salpiglossideae.
Kable Baumchen mit ungetheilten Blattern und zahlreicben, in einem endstiindigen, 

rispigen Bliitbenstand stelienden, relativ kleili en, weissen Bliitben. Die rohrig-gloekige 
Blumenkrone mit fiinflappigem, scbwacb zweilippigein Saum. 4 Staubblatter, Frucbt oine 
Beere Enthalt 2 Arten:

I. Duboisia myoporoides R. Br. Heimisch in Australien und Neukaledonien 
Ycrwendung finden die B la t te r :  Folia Duboisiae.

B esch re ib u n g . Sie sind bis 15 cm lang, bis 8 cm breit, langiieb lanzettlieh, ani 
Iiande etwas umgebogen. Vom bciderseits hervortretendcn Mittelnerven geben die Sekundllr- 
nerven fast unter einem reebten Winkel ab. Spaltiiffnungen oberseits sparlick, unterseits 
sehr zablreicb, fast kreisrund, ziemlicb gross, ferner auf der Epidermis keulenfOrmige, 
mebrzellige Driisenbaare.

I le s ta n d th e ile . Die Blatter enthalten ein A lkalo id  C^HgjNO*, das ais D ubo isin  
bezeicbnet wnrdo. Naeli Ladeneuro soli das Duboisin mit dem Hyosein identiscb sein, es 
ist aber darauf aufmerksam zu maeheu, dass das Duboisin stiirker wirkt, ais dasHyoscin. Nacb
E. S c h m id t  enthalten die Blatter Seopolam in und H yoscyam in und nacb E. M iseck 
Pseudobyoscyam Ln; letzteres schmilzt bei 133—134° C,, dreht links, ist inW asserund 
Acther scbwer, in Alkohol und Chloroform leicbt lbslich, es liefert bei der Spaltung Tropa- 
siiure und eine Base C8H10NO. — TJebrigens scheinen die Blatter nieht immer die gleichcn 
Alkaloide zu enthalten, vielleicht sind sie nacb dem Alter oder der Jahreszcit verschieden, 
so entkielt ein von Schutte untersuchtes Mustor nur H yoscyam in , ein anderes nur 
Hyosein.

A n w e n d u n g .  Die Bliitter wurden friiher ebenso wie die anderer narkotischer 
Solanaceen yerwendet, gegenwartig ist der Gebrauch sehr zuruckgegangeu, doch sollen sie 
anderen Solanaceenblattern beigemengt im Handel vorkommen.

Charakteristisch ist vorlcommenden Falles der bciderseits vorragende Mittelnerv, 
sein Gefassbiindel ist wie bei anderen Solanaceen bikollateral, er enthalt Steinzellen.

•j"}- Duboisinum sulfuricum, D u b o is in su lfa t (Erganzb.) wird ais Ilypnoticuni 
und Sedativum zuweilen angewendet. Das Duboinsulfat ist keiue einheitliche Yerbindung, 
sohdern ein Gemenge aus wechselnden Mengen Hyoscyaminsulfat, Scopolaminsulfat ( =  Ilyos- 
cinsulfat) und anderen Sulfaten der in den Blattern der Duboisia myoporoides enthaltenen 
Basen. Es kann je nacb der Art der verarbeiteten Blatter das eine Mai fast reines Hyos
cyaminsulfat, ein anderes Mai fast reines Scopolaminsulfat sein. Es giebt die unter Atro- 
pinsulfat angefiihrten Beaktionen. S ehr v o rsich t,ig  au fzubew ahren .

Dosis: subcutan bei Erauen 0,0008—0,0012 |
bei Miinnem 0,0012—0,0022 pro Dosi und dic.

innerlich bei Fraucn 0,0008—0,0022 )



II. Duboisia Hopwoodii F. V. M. (syn. D u b o is ia P i tu r ie B a n k ro f t) ,  P i tu r i ,  
P i ts c k u r ie . I-Ieimiscli in Sttdaustralien. Die Blatter sind 5—10 om lang, lineal, dło 
Spitze o£t etwas umgebogen. Sie entlialten ein Alkaloid P i tu r in .  Dasselbe wird ais 
farbloses, mitWassei', Aetlier und Alkohol loslichcs Oel vom Siedepunkt 243° C. beschrieben. 
Nacli L a d en u u h o  soli cs mit dcm Nicotin identiscli sein.

Dulcamara.

Stipites Dulcamarae (Ergttnzb.). Caulis Dulcamarae (Helv.). Cnules Dulcamarae 
(Austr.). Dulcamara (U-St.). Amara dulcis. Lignum Dulcamarae. — Bittersiiss- 
stengel. Bittersuss. llciligeiibitter. *) Hindisclikrautsteiigel. Miiuseliolz. — 
Donce-amere (Gall.). — Bittersweet. Bitterswect-stnlks sind die oberirdischen Axen 
von Solanum Dulcamara L. (Solanaceae — Solaneae — Solaninae), durch ganz 
Europa, bis nacli China und Japan yerbreitet.

B esc h re ib u n g . Pflanze strauchartig, Stengel unten holzig, oben mehr krautig; 
niederliegend oder klimmend. Blatter gestielt liiiiglicb eiformig, ganzrandig, spitz oder 
zugespitzt, am Grunde oft herzformig’ oder selbst g-eohrt, 3zahlig. Blutken yiolett, selten 
weiss, in langgcstielten, rispenartigen, gablig beginnenden Wickeln, dieselben durch An- 
wachsung scheinbar extraaxillar.

Die Stiicke der Axe, gewdhnlich geschnitten im Handel, sind 4—8 mm dick, der 
Lange nach gestreift oder gefurckt, aussen griinlich-braun, ziemlich gliinzend mit Kork- 
warzen (Lenticellen) und zerstreuten Blattnarben, innen hauflg kolii.

Ausserkalb des diinnen Korkes bleibt die Epidermis mit ikrer Cuticula erkalten, 
im Parenckym der Mittelrinde Ckloropkyll, darauf folgend ein einfaoher, oft unterbrockener 
Kreis von Pasom. Im Holz reichlick Ilolzfasern, wcnig Parenckym. Die Gefassbiindel 
sind bikollateral, daher im Mark ebenfalls Pkloein, das nack innen (also gegen das Cen
trum) Fasern erkennen liisst. In zaklreioken Zellen, besonders des Parenchyms, Oxalatsand.

Geschmaek zuerst bitterlick, dann susslicli (daher der Name).
lie s ta ru lth e ile . 1/3 pro mille S o lan in  C12HS7NOlr„ ferner ein amorphes, bitter- 

sckmeckendes, nocli nickt sichergestelltes-Alkaloid C0r,H10oX.i!OJ9, ein Glukosid D u leam arin  
C2.2H3jO10, das bei der Spaltung Glukose und D u lc a m a re tin  C10Ha0Oa liefert. Seine 
Spaltung beim Kauen sckeint den Weehsel im Gesckmack der Drogo (erst bitter, dann 
siiss) zu bodingen. Violleickt gehiirt das Duleamarin zu den Saponinen.

V erw ech8 lungen . Ais solcke werden die Stengel von L o n ic e ra -A rte n  und 
H um ulus L u p u lu s  L. genannt. Sie liaben gegenstiindige Blattnarben und keine bikolla- 
teralen Biindel.

E in s a m m lu n g  etc. Officinell sind die jiingeren (Helv. U-St.), wie aueli die zwei- 
bis dreijahrigen Stengel, die nack Erganzb. im Herbste nack dem Abfallen der Blatter 
nack Austr. im crsten Friiklinge oder im Spdtherbste gesammolt werden. Man sohneidet 
sic, um glatte Seheibchen zu erkalten, in frisekem Zustando, nackdem man die diekeren 
Stengel gespalten, trocknet zunachst an einem luftigen, sekattigen Ort, dann bei gelinder 
Wanno und bewahrt in Bleckgefiissen aut'. Die griine Farbę der Bindę yerliert sieli bei 
langerer Aufbewabrung.

A n w e n d u n g  innerlich zu 0,5—2,0 im Pulyer oder ais Abkocbung, auch in Tbee- 
misekungen. In der Homiiopatkie gegen Durchfall. In grosseren Dosen erzeugt die Drogo 
Schluckbesćkwerden, Uebelkcit, Erbreehen, Sekwliche, Schwindel, Cyanose, Pupillenerweite- 
rung, Konyulsionen. Innerlich yerwendet man sic gegen Hautkrankkeiten (Psoriasis, 
Pityriasis), Bkeumatismus, Katarrhe, Astlnna.

Extractum Dulcamarae. B itte rs iis s e x tra k t. E x t r a i t  de douce-am bre, 
E rganzb . 1 Th. fein zerschnittene Bittersiissstengel wird zweimal mit je 5 Th. siedendem.

l) Dntcr diesem Namcn sonst S p e c ie s  H ie ra e  p ic rae .



Wasser uborgossen 6, darni 3 Stunden stohon golassen, dio Pressfliissigkeiten zu einom dicken 
Extrakt eingedampft. Ausboute 16—18 Proc. Gall. liisst zuerst mit 5, dann 3 Th. kultom 
Wasser je 12 Stunden ausziehen. D iet. empfiehlt zur ErliBhung der Haltbarkeit Eindampfon 
zum diinnen Extrakt, Fallen dor Schleimtheile mit aa Weingeist, Filtriren, Wasclien des 
Riickstandes mit verd. Weingeist und Eindampfon. Ausbeute 14—15 Proc. Gabe 0,5—
1.0-1,5 g-

Extrnctiun Dulcamarae ilnidiini. F lu id  E x tra c t  of D u lcam ara  (U-St.). Wird 
obonso wie Extr. Convallariae fluid. U-St. (S. 957) bereitet. Auf 100 Th. dor Drogo braucht 
man etwa 450 Th. des Losungsmittels.

E lix ir an tica ta rrh a le  Hufeland.
Rp. Extracti Dulcamarae 2,0 

Extracti Cardui benedicti 6,0 
Aquae Foeniculi 50,0
Aquae Amygdalar. amar. 6,0.

Bei Katarrh mehrmals taglich einen Theeloffel.
Pilulao (lopuratoriae Althof.

Rp. Extracti Dulcamarae 10,0 
Stibii sulfurati laevigati 5,0 
Stipitum Dulcamar. pulv. 2,5.

Zu 150 Pillen. 3mal t&glich 3, steigend bis 7 Pillen. 
Bei Hautausschliigen.

Plisam i Dulcamarae (Gall.).
T is a n e  dc d o u c o -a m b re .

Rp. Stipitum Dulcamarae cone. 20,0 
Aquae destillatae ebullientis 1000,0.

Nach 2 Stunden auspressen.
Sirupus Dulcamarae.

Rp. Extracti Dulcamarae 2,0 
Sirupi Sacchari 08,0.

Kindern theeloffelweiso, Erwachsenen esslOffelweise.
Sirupus cle Dulcamara (Gall.).

S iro p  de  d o u c o -a m e ro .
Rp. 1. Stipitum Dulcamar. cone. 100,0

2. Aqu. destill. 1500,0
3. Sacchari

1 wird mit 2 kochond iibergosson, nach 6 Stunden 
presst. man ab, fiigt auf 100,0 der Pressfliissig- 
keit 180,0 von 3 liinzu und l(Jst durch Aufkochen.

Species pectorales Burow. 
BuROW ’ s c h e r  T hee .

Rp. Ilerbao Cardui benedict.
Herbac Centaurii min.
Lichen. Islnndici 
Stipit. Dulcamar. aa 60,0.

I)ivid. in part. X. Ein Pilckehen m it 2 l Wasser 
auf 1 1 einkochen und tagsubcr lauwarm vcr- 
brauchen. In  Ostpreussen boliebtes Hausmittel.

T inctura Dulcamarae.
Rp. Stipitum Dulcamarae conc. 1,0

Spiritus diluti 5,0

E x  temjiore:

Rp. Extracti Dulcamarae 4,0
Spiritus diluti 06,0.

Unguentuin cardiacum Sc h r o ed er .

Rp. Extracti Dulcamarae 2,0 
Spiritus diluti 1,0
Olei Lauri
Unguenti Rosmarin. comp.
Unguenti cerei aa 10,0

Zum Einreiben clcr Herzgrube bei Magenweh der 
Kinder.

Kriiuterthee von P r o u st , bestoht aus Bittersussstengeln, Kornblunaonbluthen, Sennes- 
blattern und Pfefferminze.

Kunkkls antilierpetiscUe P illen , Blutreinigungspillcn: 10 Th. Bittersiissextrakt, 
5 Th. Goldschwefel, 1 Th. Aloe.

M o k a a v it z ’ s  Ileilkriiuter- Extralft, gogen Lungenleiden, ist ein gereinigter Honig 
mit Spuren von Ausziigen aus Bittersiiss, Mohnkapseln und bitteren Krautern.

Ecballium.

Gattung der Cucurbitaceae — Cueurbiteae — Cuenmerinae. Umfasst eine Art: 
Ecballium Elaterium (L )  A. Rich. Heimisch im Mittelmeergebiet. Yerwendung 
finden die Beerenfriiohte. Eructus Eeballii. Fructus Elaterii s. Momordicae s. Cn- 
ciuneris asinini. — Springgurke. Eselsgurkc. — Concombre sauyage. — Ecbal
lium (Gall.).

B esch re ib u n g . Die Friichte sind oval, ctwa 4 cm lang-, 2,5 cm dick, gelblich 
griin, weichstachlig, dreifachrig, in jedem Fach zaklroiche, in einen grunlichen Sehleim 
eingebettete Friichte. Die am gekriimmten Blattstiel herabhangenden Eriiekte liisen sieli 
bei der Reife von demselben ab, wobei sie aus dem dadureh entstandenen Lochę die Samen 
mit dem Sehleim beftig herausspritzen. Man sammelt die Friichte kurz vor der Reifo nnd 
vorwendet sie nach Entfernung der Samen zur Herstellung des E x tra e tu m  E la te r i i  
und des E la te r iń s .

B es ta n d th e ile . E la te r in  (Elatem) O20tl28O5, sechsseitige Tafeln; von sehr bit- 
terem und soharfem Geschmack und neutraler Reaktion. In Wasser und Glyeerin unlSslich,



sckwer in kultem, leiclit in kochendem Wcingeist losliek, ekenfalls leicht in Sckwefel- 
kohlenstoffi, Amylalkokol, Chloroform mid Benzol losliek. In koncentrirter Schwefels&ure 
mit rother Farbę losliek, ebenso in Phenol und Sckwefelsaure. Man gewinnt es durcli 
Extraktion des w eissen  E la te r iu m  (vergl. unten) mit kockendem Alkokol, Ausfallen 
mit Wasser, Iteinigen und Wascken mit Aetker und Umkrystallisiren aus aksolutem Al
kokol. Es ist das drastiseke Princip der Friickte. Dieselben entkalten ferner P ro p k o tiu  
C,20Hli0O, (?), E c k a lin  (Elaterinsaure) O20H3.,O4 (?), H y d ro e la te r in  C.2OH30O0 .(?), E la - 
te r id  C20H32O12 (?).

A n w e n d u n g .  Die ganzen Fńickte werden kaum konutzt, dagegen das E la te r iu m  
und E la te r in .

4 E x tr a c tu m  E laterii. Man untcrschoidet: 1. E la te r iu m  a lbum  s. an g licu m . 
E la te r iu m  (Brit.). Durcli Absetzenlassen des Saftes und Eintroclcnen des Satzes hergestelltes 
Prilparat von sehr ungleichmassiger Zusammensetzung, derm der Elateringehalt, nack Brit. 
20—25 Proc., schwankt zwischen 15 und 50 Proc. Gabe 0,006—0,03 g (Brit.), docli go- 
niigon zur Purgirwirkung (nach H csismann) 0,003 —0,015 g. Die Anwendung ist nickt 
rathsam, bei alten Leuten sogar gefahrlich(!). Wird zuweilen mit Caleiumkarbonat und 
Starko yerfalscht. Griinliche, zorbrechliche Kuchen von schwachom Theegeruch.

2. E la te r iu m  n ig ru m  s. M altense . Durch Eindampfen des aus den frischen 
Eriichten gepresston und durchgeseihten Saftes zum dicken Extrakt zu boreiten. Ausbeute 
etwa 1,5 Proc. Grunlich braun, in Wasser triłbe lilslich. Enthalt 15'—20 Proc. Elaterin.

f  f  E laterinum . Elaterin (Brit. IJ-St.). Gabo 0,0015—0,006 g (Brit.) (vorgl. oben).
t  X’u lv is  E l iito r in i cim iiiositns (Brit,). 
C o m p o u n d  P o w d e r  o f E la to r ln ,  

Rp. Elatoriui 1,0
Sacchuri Eactis 39,0.

Dosia 0,06—0,25.

T rltu ra t io  E la te r in l (U-St.). 
T r i t u r a t i o u  of E la te r in .  
Rp. Elaterini 1,0

Sacchari T.actis 9,0.

Elaeis.
Gattung der Palmac — Ceroxylinae — Elaeinae.
I. Elaeis yuineensis L. Viclleicbt in Siidamerika heimisek, gegenwiirtig durck 

die Kultur in den Tropen und besonders in Afrika weit verbreitet.
Yerwendung lindet das Oel des M esoearps der ErUckte und das des E nd o sp erm s 

der Samen.
a) Das Oel des M esoearps: Oleum Palinae. Palinfett. Palmbutter. — Beurre

ou huile de palnie. — Palm oil. Erisck gepresst ist es butterartig, gelh bis rothlichgelh, 
von sckwackem Veilckengeruck; an der Luft hleicht der Farbstoff bald aus. Das Meso- 
carp entkalt 48,5 Proc. Eett. K o n s ta n te n  des O eles: spec. Gew. kei 15° O. =0,945, 
kei 50° C. =  0,8930, spec. Gcw. der Eettsauren bei 100° C. =  0,8701, S ck m elzp u n k t 
des Fettes nack Alter und Herkunft versckieden 27° C. bis 42,5° C. S ck m elzp u n k t der 
F e t ts a u re n  47,75° C. E r s ta r r u n g s p u n k t  dcrselken 44,13° C. HmiNEit’sche Z ahl 
95,6. Y e rse ifu n g sz a k l 202,0. V e rse ifu n g sz a k l d er F e t ts a u r e n  207,0. R e ic h e im - 
sche Z ak l 0,5. .Jodzahl 51,0—52,4. J o d z a k l der F e t ts a u re n  53,4.

lie s ta n c lth H le . Viel freie F e t ts a u r e n ,  in frisekem Oel 12 Proc., in alterem 
50 Proc., in ganz altem 100 Proc., ferner P a lm itin  und O lein. Bemerkenswertk ist der 
Gekalt an einem Li po chrom , auf dessen Gegenwart ckarakteristiscke Reaktionen bc- 
ruken: Oklorzink farbt das geschmolzene Fett g r iin , Sckwefelsaure fiirkt klaugrun, Mer- 
curinitrat farbt gelk, dann grun.

b) Das Oel des E n d o sp erm s: Palmkernol. — Huile de pepin de palnie. — Palm 
seeds oil. Palm kernel oil. Es wird vielfack aus den Kernen in Europa gepresst. Sie 
enthalten davon 28,4 Proc. Es ist weissgelblich oder kraun, von angenekmem Geruck und 
Gesckmack. K o n s ta n te n  des O eles: Spec. Gew. bei 15° C. — 0,952, bei 79° C. =  
0,8731. S c k m e lz p u n k t des F e t te s  23—28° C. E r s ta r r u n g s p u n k t  20,5. Sckm olz- 
p u n k t der F e t ts a u r e n  25—28,5° C. V e rs e ifu n g s z a h l des F e t te s  247,6, der F e t t 
sau ren  258—265. Jo d z a k l 10,3—17,5.



J iesta n d th e ile . Etwa 26 Proc. Oleiin, 83 Proc. S te a r in , P a lm itin  und My - 
r i s t i n ,  etwa 44 Proc. Glyceride der L a u r in s a u re ,  C a p r in sa u re , C ap ry lsau re  
und C ap ro n sau re .

Y erw en d u n g . Wie Kokosili. Die Pressriiekstande der Samen werden ais Vieli- 
futter benutzt, sie entkalten 16,1 Proc. R o h p ro te in , 10,93 Proc. R o h fe tt , 37,85 Proc. 
s t ic k s to f f f re ie  E x tr 'ak ts to ffe . Sie dienen auek zur Verfalsckung des gemahlenen 
Pfeffers; man unterscheidet sie liier leiekt von dem aknlick gebauten Endosperm der Kokos- 
palme durck die etwas starker und knotig' Yerdickten und sekr deutlick gettipfelten Zell- 
wande. Die Zellen entkalten ebenfalls grosse Aleuronkilrner und Reste vou Pett.

II. Elaeis melanococca Gartn. Heimisck in Mittel- und Sudamerika. Aus 
dem Mesocarp gewinnt ,man ekenfalls ein Fett von talgartiger Konsistcnz. Es ist von 
dunkelrotker Farbę.

Elemi.
Elemi (Erganzb. IIelv. Austr.). Gummi s. Resina Elemi. llalsamum cauca- 

mnin. — Elemi. Eleiniliarz. Oelbaumliarz. l) — Elemi (Gall.).
Mit dem Nainen E lem i kezeicknet man cine ganze Anzakl verschiedener, wokl 

meist von Burseraceen stammender Harze.
a) A m erik an isek es Elem i von Icica- mul Amyris-Arten. In den Handel kommt 

zuweilen m ex ik an isck es  E lem i von Amyris elemifera Royle und Y u ca tan -E lem i 
von Amyris Plumieri DC. und andere Arten. Beide Sorten sind kart. Dakin gehort 
ein neuerdings vom Protium heptaphyllum March. in den Handel gekommenes 
weickes Elemi, von grauer Farbę und fenckelartigem Geruek. Es entkalt 7,3 Proc. atke- 
risekes Oel.

b) O s tin d isc lie s  E lem i von Canarium-Arten bildet harte Stiioke vou sekwa- 
chem Geruek.

0) B en g a lisc k e s  E lem i, angebliek von Amyris Agallocha Roxb. und Balsa- 
modendron RoxbOlirghii Arn., ein weickes, weisses Harz.

d) N eu -G u in ca -E lem  i, angebliek von Canarium-Arten, bildet kartę, gelblick- 
weisse Stlicke.

e) M a u ritiu s -E le m i von Colophonia Mauritiana DC., weickes Harz, dcm fol- 
genden aknlick.

f) M a n ila -E le m i oder P h il ip p in is c k e s  E lem i, auf der Insel Lu zon gesammelt. 
Die einzige, gegenwartig in grosserer Menge in den Handel gelangende und nack den 
oben genanuten Arzneibuckern offieinelle jSorte. Gall. und Helv. nennen mit einiger Re- 
serve ais Stammpflanze Canarilim Commiine L., Austr. die Gattung Canarilim itberkaupt. 
Wakrsckeinliek ist die Ableitung falsck, da das Harz von Canarium fest ist.

Jiesch re ib u n g . Es bildet eine weiche, teig- oder terpentinartige, gelblick-weisse 
oder grunliehe Masse von kornig-krystalliniscker Besokaffenkeit, mit vielcn Plianzen- und 
Koklenpartikelchen untermisckt. Geruek an Fenckel erinnernd, Gesckmack gewiirzkaft und 
etwas bitterlick. Bei langerer Aufbewakrung wird das Elemi allmakliok fester und nimmt 
eine mekr gelbe oder braunlicke Farbę an. In Chloroform bei gewbknlicher Temperatur, 
in Alkohol, Aether und Benzol beim Erwarmen loslick, in Petrolatker unvollstandig loslich. 
Spec. Gew. 1,02—1,08.

J ie s ta n d th e ile . 30 Proc. a th e r is c h e s  O el, 20—25 Proc. A m yrin  (a-Amyrin 
Schmelzpunkt 180—181° O. und /?-Amyrin Sehmelzpunkt 198—194° C., beide Amyrine sind 
Triterpenalkokole der Formel C80H40OH), ferner eine krystallisirbare Sliure: E lem isau re  
CsrjH^O.!, zwei andere, krystallinische Kiirper, die in Wasser loslick sind, Bryoiidiu

1) Man nahm frilher an, dass das Elemi ein Sekret dos wilden Oelbaumes sei.



C20H38O3 und B re id in  und einen B it te r s to f f .  Die Hauptmenge bildet ein in Alkohol 
liislichcs, amorphes H arz.

Das a th e r is c k e  Oel: Oleum Elem i. — E lem ib l.— Essence d’Elcmi. — Oil of
Elom i ist farblos oder hcllgelb. Spec. Gew. 0,87—0,91. Es drelit (100 mm-ltohr) -|-44°3 '. 
Es enthiilt d- P l ie l la n d re n , D ip e n te n , P o ly te rp e n e  und s a u e r s to f f h a l t ig e  
A ntheile . >

A u fb e w a h r u n g .  In gut verscklossenen Bleehgefassen.
A n w e n d u n g .  In der Phannazie zur Bereitung reizender Salben, in der Technik 

zu Fimissen. Aeusserlich wirkt es wie Terpentin, doch inildcr.
Elemi depuratuin s. expurgatum . I le  sine elem i p u r if ie e  (Gall.). Man 

schmilzt Elemi bei gelinder Warmii und seilit durch Leinwand. Dieses goroinigte Elemi 
ist gewohnlich etwas dunkler gefarbt.

Unguontnm Elemi (Erganzb. Helv.). B alsam um  A reaei. U n guen tum  A rcae i. 
— E lem isalbo . A rcao b a lsam . A rc a e sa lb e  (volksthuml. A-B-C-Balsam). — O n g u en t 
d’A rcaeu s (Gall.). B aum c d ’A rcaeus. E rg an zb . H elv . Elemi, Larchenterpentin, 
Hammeltalg1), Schweineschmalz1) aa. Gall. 200 Hammeltalg, 150 Elemi, 150 Larchenter-pen- 
tin, 100 Schweinefott.

Bnlsm num  Arcae i liqu i(lum .
lip. Unguenti Elemi 30,0 

Olei Petroe 70,0.
Bei gelinder Wilrmc schmclzcn und kallriihron.

B n lsam um  Yu lnerarium  Hollam lorum .
II o 11 ii n d i s c h c r W u n d b al s a m. 

lip. Elemi 20,0
Cenie flavae 5,0
Terebinth. laricin. 35,0 
Olei Ilyperici 40,0.
E m ])1 a s t  r u m g l u ti u n i i s.

Empl. ad clavos pedum  Delacroix.
E m pla tre  D’Andr:ć de la Croix. 
lip. Elemi 25,0

Besinae Pini 100,0
Terebinth. larieinae 
Olei Lauri express. aa 12,5.

Auf Taffet gestrichen gegen Hubnera u gen.
Baiinley’s Pferdeliufsalbe, das Spalten der Hufe zu verhindern, besteht aus 2 

Elemi, 1 Talg, 1 Hub Ol.
Caspar Menet’b Bruehpflaster. Ein mit einer Masse aus Wachs, Terpentin und 

Elemi bestrichenes, mit Gazo bedecktes JPapier.
Psilotlirum  von E. J a c o b s e n , ein Enthaarungsmittel, onthalt 8  Th. Kolophonium, 

40 Th. Elemi, 10 Th. Benzoe, 10 Th. Wachs, 80 Th. Bleipflaster.

E inp la stru in  g lu t in an s  odoratum .

W ohlriecliendes H ef tp f las ter. 
lip. Elemi depurati 20,0

Colophonii flavi 30,0
Cenie flavao siccae *10,0 
Terebinth. larieinae 5,0.

Man schmilzt und fiigt hinzu
Yanillini 0,1
Olei Bergamottae
Olei Ci tri aa 1,0.

U nguo iitu in  E lem i rubrum .

li o t li e r A r c a e b a 1 s a m. 
lip. Unguenti Elemi 95,0

Boli Armenae laevigatae 5,0.

Emplastrum.
Emplastrum, M aster , Emplatre, Plaster. Ueber die Darstellung, das Formen, 

Ausgiossen, Streicben und Aufbewahren der Pilaster ist alles Erforderliche in dem Korn- 
mentar von IIageh-Fisciiek-H aut wicu, II. Auli., S. 605 u, f. gesagt, ferner in Hagek’s 
Technik der Pkarmaceutischen Receptur V. Aufl. S. 302 u. ii. — Dagegcn ist es crforderlich, 
dio neue Pflasterform der Goiłem p la s tr a  zu besprecken.

Collemplastrum. Der Name „ O o llem p last,ru m “, aus C olla=L eim  und Em
plastrum =  Pflaster entstanden, ist eigentlich nicht gliieklieb gewahlt, da gerade die Kaut- 
schukpflaster gegen Wasser bestandig sind und gerade die entgegengesetzten Eigenschaften 
eines Leimes — die Klebkraft ansgenommen — besitzen. Wahrend die UNNA’sehen Leim- 
kompositionen, die D iBTEnicH ’sc h e n  Colligamina und Glutektone gerade durch ihre Wasser- 
loslichkeit, iiberhaupt dadurch wirksam sind, dass sie sieli auli der Wunde verflussigen,

') Helv. liisst thierische F'otto nur benzoinirt yerwenden. Yergl. Adeps benzomatus
S. 159.



sckcint bei den Collemplastra besonders dor hermetische Yerscliluss, die yollkommene Un- 
loslichkeit der Kautsckukmasse, die Beliebtheit dieser Formen zu erklaren. Allerdings 
darf hierbei nicht unerwahnt bleiben, dass trotz des ausserordentlicken Konsums der Coll
emplastra, trotz ihrer Beliebtheit, das keutige Streben der Aerzte dahin geht, hermetische 
Verschlusse der Wunden mogliehst zu yermeiden. Jedenfalls aber hat die Praxis gczeigt, 
dass die Collemplastra — urspriinglick in Amerika hergestellt — eincn grossen techniachen 
Fortschritt bedeuten und zwar sehon deshalb, weil sie oine aussergewoknliche Klebkraft 
besitzen und mit yerhaltnismaśsig grossen Mengen Medikamenten ycrsetzt werden konnen. 
In dieser Eigensehaft nHhern sie sieli den Guttaperchapilastermnllcn, welche so ziemlicli von 
allen Verband- und ausserlichen Stoffen die grosaten Mengen an Medikamenten iukorporirt 
enthalten. Seit der Einfiihrung der Collemplastra ist der Verbrauch an den Emplastra 
entsohicden zurilekgegangen.

F o rm e n .  Die Collemplastra sind nicht nur in endlosen 20 cm breiton Rollen, 
sondern auch in Bandform und — was die praktischste Form ist, in Spulenform im 
Handel. Gerade letztere Form yordiont deshalb Erwahnung, weil sie sich fur den Arzt 
zum becpiemen Mitnehmen eignot. Meist ist das Collemplastrum aut Shirting gestrichen, 
es kommen aber auch andcre Grundlagen vor. Wakrend friiher vor allem das amerika- 
nisohe Kautscliukpflaster direct auf Wunden Nebenwirkungen zeigtc, sind die neuercn 
(leutschen Fabrikate geeignet, ais rcizloses, antiseptisches Kautscliukpflaster direkt auf 
Wunden gelegt zu werden.

D a rs te llu n g . Zur Herstellung eines guten, namentlich lange Zeit haltbaren Kaut- 
scliukpflasters bedarf es vor allem eines prima Para-Kautsckuk. Andere, besonders minder- 
werthige Kautschuke, wio Madagaskar-Kautschuk, liefern wohl ein schones Praparat, konnen 
aber keine Garantie fiir Haltbarlceit gewahren. Zur Herstellung yerwendet man am besten 
eine litlierische Kautschuklosung, die mit noch anderen Ingredientien wie Harzdl, Copaiya- 
balsam, Wachs, Terpentin, Kolophon etc. yermischt wird und nur noch ais Grundmasse 
mit weiteren Zusatzen, wie Melil, Harzol, Aethcr und Medikamenten ycrsetzt zu werden 
braucht, urn eine weiche, sehmierige Masse zu liefern, die nicht erst, wie bei den Pflastern 
geschmolzen werden braucht, sondern die in ciner Kastenstreichmasehine direkt gestrichen 
werden kann. (Siehe M assa C o lle m p la s tr i, seu O orpus ad co llem p lastru m  S. 682.) 
Ais Stoff zum Strcickon wiihlt man ein recht dichtgeschlossenes Gewebe. Das fertige 
Kautschukpflaster wird dann auf Hiirden gelegt, die mit Stoff bezogen sind, um das Ab- 
dunsten des Kautschukpflasters auch noch zu ermoglichen, und dann nacli Belegen mit 
Gazę eingerollt. Die Herstellung des Kautschukpflasters durch Aufwalzen des heiss- 
gemachten Kautschuks auf den Stoff — wie es merkwurdigerweise von Amerika gesagt 
wird — ist eine weder lukratiye noch rationelle Metkode; die diesbeziiglichen Angaben 

' dlirften wohl auf falschen Berichten beruhen und cum grano salis aufzunehmen sein.
Dio Konsistenz des Kautschukpflasters, seine Klebkraft etc. ist auch noch abhangig 

yon dem Feinheitsgrad der Pulyer. Man yerfahrt genau nach den bekannten Yorschriften, 
von denen die E. DiBTBBicH’schen (Pharm. Manuał, YII. Auflage, pag. 70 u. fig.) em- 
pfehlenswerth sind.

Vor der Verwondung von Koklenwasserstoffcn (Benzin etc.) ist zu warnen, weil 
dieses, ebenso wie Schwefelkohlenstoff, zersetzend und yerandernd auf den zum Pflaster 
yerwendeten Kautschuk wirkt und ein nur kurzo Zeit haltbares Praparat liefert.

Emulsio.

Emulsio (Austr. Germ. Helv.). Emulsion (Gall.). Emulsum (engl.). Ueber die ver- 
schiedcnen Arten der Einulsionen und die Technik ihrer Darstellung vergl. Kommentar 
zum deutschen Arzneibuche von Hageb-Fischuk-Hartwich, II. Auli. Bd. I, S. 623 u. flg., 
sowie Hager’s Technik der pharmaceutischen Receptur. Beziiglich der von den einzelnen



PharmakopSen gegebenen allgcmeinen Anweisungen ist zu bemerlcen, dass B rit. u. U.-St. 
solche tiberhaupt nicht geben. In den ubiigen Pharmakopocn sind folgende Bestimmungon 
enthalteu.

A ustr. S am en em u ls io n en  boreitet man in der Regel so, dass von 1 Th. des 
zerstossenen Samens mit der erforderlichen Menge destillirten Wassers =  10 Th. Itolatur 
erhalten werden.

O elem u lsio n en  sind zu bereiten aus: Oel 5 Tli., arabischem Gummi 2,5 Th 
Wassor 92,5 Th.

Genu. S am en em u lsio n en  werden, wenn nicht andoro Yerliilltnisso vorgoschriobon 
sind, so bereitet, dass von 1 Th. Samen — 10 Th. Kolatur boreitet werden.

O e lem u lsio n en  werden, wenn nicht andere Yerhaltnisse vorgeschrieben sind, be
reitet aus: Oel 10 Tli., arabischem Gummi 5 Th., destillirtem Wasser 85 Th.

Wird Emulsio oleosa vorordnet, so ist diese aus Mandelol zu bereiten.
Hely. Boziiglich der Samenemulsionen und Oelemulsionen (einsehliesslich der 

Emulsio oleosa) gelten die gleichen Vorschriften wie in der Germ.
G u m m ih arzem u lsio n en  werden bereitet aus Gummiharz 10,0 Tli. (welches• mit 

selir wenig Mandelol feingerieben ist), arabischem Gummi 10,0 Th., Wasser von 50° O. 
=  80,0 Th.

Gall. giebt keine eigontlichon allgomeinen Anweisungon. Dagegen giobt sie fur 
E m ulsio  A m y g d a la ru m  folgende Yorschrift: Amygdalarum excorticatarum, Sacehari 
aa 50,0, Aquae 1000,0. In gleicher Weise sind zu bereiten E m ulsio  A m ygdala rum  
am ara ru m , E m u lsio  C an n ab is  und E m ulsio  P is ta c ia e .

Sio giebt ferner fiir E m u lsio  B alsam i to lu ta n i  ' folgende Vorschrift: Balsami 
tolutani 20,0, Spiritus (90 Proc.), Tincturae Q,uillajae aa 100,0, Aąuae tepidae 780,0. In 
gleicher Weise sind zu bereiten E m u ls io  B alsam i C o p a iv ae , E m ulsio  O lei O ad in i 
und E m u lsio  P ic is .

Es yerstelit sich von selbst, dass die allgemeinen Anweisungen beziiglich der Mengen- 
verhaltnisso, wie sie A ustr., Germ. u. Holv. geben, sieli nur auf nicht starkwirkendo 
Samen und Oele, nicht aber auf starkwirkende (z. B. Semen I-Iyoseyami, Oleum Crotonis 
u. a. m.) bezielien.

E m u ls io  O le i J e c o r i s  < le x t r iu a ta .
D extrin -E m ulsion  of Cod L iver Oil 

(Nat. Form.).
lip. Olei Jecoris 500 ecm

Mucilaginis Dextrini 325 ecm 
Sirupi tolutani 125 cem
Flayoring *)
Aquae aa q. s. ad 1 Liter.

E m u ls io  O lo i J o c o r is .
Em ulsio  Olei M orrliuae (Nat. Form.). 
Rp. Olei Jecoris 464,0 g

Gummi arabici pulv. 116,0 g
Sirupi tolutani 100,0 cem
Flayoring 0
Aquae aa q. a. ad 1 Liter.

E in u ls io  O le i J e c o r i s  cum  
C alc io  p lio sp l io r ic o  (Nat. Form.), 

lip. Olei Jecoris 464,0 g
Gummi arabici 116,0 g
Caleii phosphorici 35,0 g 
Sirupi tolutani 100,0 ecm 
Flayoring1)
Aquae aa q. s. ad 1 Liter.

E m u ls io  O loi J e c o r i s  cu m  C a lc io  l a c to -  
p h o s p lio r ic o  (Nat. F o rm .).

Rp. Olei Jecoris 464,0 g
Gummi arabici 116,0 g
Caleii lactici 35,0 g
Acidi pliospliorici (85 Proc.) 20,0 g
Sirupi tolutani 100,0 g
FlayoringJ)
Aquae destillatae aa q, s. ad 1 Liter.

E m u ls io  O loi J e c o r i s  cu m  C alc io  e t  N a tr ia  
p l io s p l io r ic o  (Nat. Form.).

Rp. Olei Jecoris 464,0 g
Gummi arabici 116,0 g
Caleii phosphorici 
Natrii phosphorici aa 17,5 g
Sirupi tolutani 100,0 ccm
Flayoring1)
Aquao aii q. s ad 1 Liter.

E m u ls io  O le i J e c o r i s  cu m  E x t r a c to  H a i t i

(Nat. Form.).
Rp. Olei Jecoris 500,0 ccm

Mucilaginis Dextrini 125,0 ccm 
Extraoti Maili 375,0 ccm.

Ł) Unter „Flavońng“ vorsteht das Nat. Form. ein Gesclimackscorrigens. Und zwar 
empfiehlt es auf 1 Liter der fertigen Emulsion je nach Goschmack eins der folgenden un- 
gefahr in don hier angegebenen Mengcn zuzusetzen: 1) Olei Gaultheriae 4 ccm. 2) Olei 
Gaultheriae, Olei Sassafras aa 2,0 ccm. U) Spiritus Aurantii compositi (U-St.), s. Ś. 853
1.5 ccm. 4) Olei Gaultheriae 2,0 ccm, Olei Amygdalarum amararum aetheroi, Olei Corian- 
dri aa 0,25 ccm. 5) Olei Gaultheriae, Olei Sassafras aa 1,5 ccm, Olei Amygdalarum ama
rarum aetherei 0,25 com. (i) Olei Gaultheriae, Olei Amygdalarum amararum aetherei aa
2.5 cem. 7) Olei Neroli, Olei Amygdalarum amararum aetherei aa 1,5 ccm, Olei Oaryo- 
phyllorum 0,25 ccm.



E m u ls io  O loi J e c o r i s  cum  H y p o p h o sp lii t ib u s
(Nat. Form.).

Rp* Olei Jecoris 464,0 g
Gum m i arabici 116,0 g
Salis hypopliospborosi solubilis 

cujuslibet 17,5 g
Sirup i tolutani 100,0 ccm
F layo r in g1)
Aquae q. s. ad 1 Liter.

E m u ls io  O lo i J o c o r is  cum  P r im o  Y irg in ia n a .  
Ilp. Olei Jecoris 464,0 g

Gummi arabici 116,0 g
Extracti Pruni Yirginrani fluidi 65,0 ccm
Sirupi tolutani 100,0 ccm
FlavoringJ)
Aquao aa q. s. ad .1 Liter.

E m u ls io  O loi l l ic in i  (Nat. Form.).
Rp. Olei Ricini 32,0 g

Gummi arabici 8,0 g 
Tincturae Vanillae 2,5 ccm 
Sirupi Saccbari 20,0 ccm 
Aquae q. s ad 100,0 ccm.

E m u ls io  O lo i T o ro b in th iiu io  (Nat. Form.). 
Rp. Olei Terebinthinae 12,5 ccm

Gummi arabici 2,0 g
Vitelli ovi 15,0 ccm
Elixir aromatici (U-St.) 15,0 ccm
Aquae Cinnamomi q. s. ad 100,0 ccm.

E m u ls io  O loi T e ro b in th in a e  f o r t i o r  (Nat. Form.), 
Rp. Olei Terebinthinae 50,0 ccm 

Gummi arabici 2,5 ccm 
Aquae 50,0 ccm.

E m u ls io  p l io s p h a t ic a  (Nat. form.).
Rp. Olei Jecoris 250,0 ccm

Glyceriti Yitelli 165,0 g
Acidi phosporici diluti (10 Proc.) 50,0 ccm
Olei Amygdalarum amararum

aetherei 1,5 ccm
Rum 250,0 ccm
Aquae Aurautii florum q. s. ad 1 Liter,

G ly c o n in -E m u ls io  O lo i J e c o r i s  (Nat. Form.).
Rp. Olei Jecoris 500,0 ccm

Glyceriti Vitelli 175,0 ccm
Sirupi tolutani 100,0 ccm
FlavoringŁ)
Aquae aa q. s. ad 1 Liter.

({ u illa ja  E m u ls io  O le i J o c o r is .
Rp. Olei Jecoris 500 ccm

Tincturae Quillajao 65 ccm 
Sirupi tolutani 100 ccm
Flayoring1)
Aquae aa q. s. ad 1 Liter.

Ephedra.
Gattung der Gnetaceae.
I. Ephedra vulgaris Rich. (syn. E. m o n o stach y a  L., E. d is ta c b y a  L. E. 

lie 1 v c tic a  C. A. Meyer). Heimisch im Mittelmeergebiet und Orient bis zum Himalaya, 
niirdlieb bis ins Wallis, Tirol und Ungarn. Die oberirdiseben vegetativen Tlieile der 
Pflanze sind ein altes Mittel gegen Diarrhoe, die Prucbte (A n e n ta  Uvae m arinao) ver- 
wendete man gegen Fieber. Neuerdings ist die Pflanze ais Mittel gegen akuten und 
dironisclien Rheumatismus cmpfoblen worden, liat aber mit Ausnalime von Russland wenig 
yerbreitung gefunden, da sie gegen andere, genauer bekannte Mittel zweifellos zuriickstebt.

H esta n d tlie ile . Der die Wirkung bedingende Stoff ist das Alkaloid E pliedrin . 
C10Hi5NO. Man entziebt es dem weingeistigen Extrakt der Drogę naeli Zusatz von Al- 
kali mit Aether. Dureli Ueberfiihrung in das gut lcrystallisirende Cblorhydrat wird es 
gereinigt. Letzteres sebmilzt bei 216° C. und ist in Wasser leicht loslich. Das reine Alka
loid ist in Alkohol, Aether und Wasser lcicht loslich, es schmilzt bei 210° 0. Es 
schmeckt bitter, adstringirend und wirkt stark giftig mydriatiseb. Daneben kommt ein 
zweites Alkaloid: P se u d o e p h e d rin  C10HiriNO vor, das bei 115° O., dessen Cblorhydrat bei 
174°0. schmilzt; es ist dem yorigen im ubrigen, aucli beziiglich der Wirkung, sekr abn- 
lich. Ein drittes, ebenfalls ais E p lie d rin  bezeichnetes Alkaloid soli die Zusammensetzung 
C,3H19NO haben, Schmelzpunkt 112° C., der des Chlorhydrats 207° C. Seine Wirkung ist 
sehr scbwach. Ausserdem enthiilt die Pflanze einen oder mebrere Korpcr, die dem 
P b y to s te r in  ahnlicb sind und B re n z k a te ch in . Asche des Krautes 5,10 Proc., der 
Wurzel 4,09 Proc.

II. Ephedra andina Poeppig. In Peru und aucli sonst auf den Anden Siid- 
amerikas. Namon: .Pingo-Pingo und Plnco-Pinco. Verwendung finden die Wurzeln gegen 
Steinleiden. Sie sind 5 mm dick und dicker, mit einer hellbraunen, blilttrigen Itinde bedeckt. 
Querschnitt zierlich gestreift. Unter der Borke die lcarminrothe Rinde. Das Holz gelb.

Ł) Siehe Eussnote auf yoriger Seite.



In der Rinde stark verdickte, iange unyerbolzte Fasern und eigenthiimlich gestaltete Idio- 
blasten. Bas Holz mit echten Gefass.en,

III. Andere Alton: Ephedra Ariana Tel. In Brasilien. Namen: Fragaria do 
oniin)o, Morango do cnmpo. Die Friichte yerwendet man gcgen Fiebor. E. trifurcata 
Torr. an der Siklkuste der Vereinigten Staaten. Namen: Camitillo. Mittel gegen Go- 
norrhoo. E. antisyphilitia C. A. Mey. In den westlichen Vereinigten Staaten. Namen: 
lirigam weed, Mormon ten, Mountain rusli. Mittel gegen Gonorrlioe und Sypbilis. 
Ephedra fragilis Desf. Im ostliehen Mittelmeergebiet. Mittel gegen Hamorrhoiden.

' Equisetum.
Einzige Gattung der Eąuisetaceae.
Die oberirdiscben Tbeile von Eąuisetum hiemale L. und Equisetum arvense L.

fanden friłber ais diuretiscbe Mittel Yerwendung, sind aber viillig in die anscbeiuend 
wohlyerdiente Vergessenbeit gerathen. E ą u ise tu m  b iem alc  L. wird in den Yereinigten 
Staaten ais Adjuvans der Digitalis yerwendet. Neuerdings baben sie Aufnahme gefunden 
in den Arzneisckatz Pfarrer Kneipps.

Wassersuclitthee, Pfarrer K n b ip p ’s. Ilerba Eąuiseti 40,0, Fruct. Cynosbati 20,0, 
Fol. Rosmarini, Rad. Sambuci, Lign. Sassafras aa 10,0, Fol. Rutae, Fol. Trifolii fibr., Fol. 
Uvae Ursi, Yiscum album, Lign. Santali, Fruct. Juniperi aa 5,0.

Equisetum ramosum yerwendet man in der Mandscburei bei Augenentziindungen 
und ais Adstringens.

Einige Arten cnthalten A c o n itsa u re  CeHcO0, dalier friiber ais E ą u is e ts a u re  
bezeicbnet. E ą u ise tu m  h iem ale  L. enthalt 1,4 Proc. f e t te s  Ocl und 5,3 Proc. eincs 
W eichbarzes.

Die Verwendung der kieselsiiurereicben Pflanzen zum Sclieuern von Metallgeschirr 
(daher Z in n k ra u t)  und zum Glatten oder Schacbteln des Ilolzes (daher S cb ach te l-  
balm) ist bekannt.

Eriodictyon.

Gattung der Hydrophylliieeae-Nnmcae.
Eriodictyon glutinosum Benth. Heimiscli in Kalifornien. Yerba snuta. Saint 

herb. Mountain-peach. Unter demselben Namen werden aueli die Bliitter von E. tomen- 
tosum Benth. und E. angustifolium Nutt. yerwendet.

J iesch re ib u n g . Die Bliitter der erstgenannten Art sind lanzettformig, bis 10 cm 
lang, 1—1,5 cm breit, am Rande gescbweift-gezalmt, lcurzgestielt, lederig. Oberseits sind 
sie griin, unterseits silberweiss, beim Zerreiben riechen sie aromatisch, sie schmecken 
schwach adstringirend und schleimig.

Der Querscknitt liisst beiderseits die Epidermis mit dicker, gefalteter Cuticula cr- 
kcnnen. Spaltiiffnungen nur auf der Uuterseite. Unter der Oberseito eino Reike langer, 
gefiicberter Palissaden, die Oxalatkrystalle entbalten sollen (von uns niclit gefunden). 
Sehwammparenchym scbmal. Auf beiden Seiten Driisenbaare vom Bau der Labiatendriisen. 
Die Nerven ragen auf der Uuterseite selir stark hervor, die dadurch entstchenden „Zellen" 
sind dicbt mit diekwandigen, goseklangelten Haaren erfiillt. Die Blatter sind vou aus- 
getrocknetem Harz und Oel klebrig, die in der Drogę befindlieben Stengeltbeile sind 
direkt mit einer Harzschicht iiberzogen.

JB estandtheile . Eine eigentbftmliche Saure: E rio d ic ty o n s iiu re  zu 2,4 Proc., 
E r ic o lin , ein in Wasser losliebcr B i t te r s to f f ,  zwei I la rz e , von denen das eine in



Alkohol, (las andere in Acther (zu 9 Proc.) loslich ist, Gummi, ein glukosidischer G erb- 
s to ff , a th e r is c h e s  imd fe t te s  Ool.

A n w e m lu n g .  Man yerwendet' die BUitter in Amerika bel entzundlichen Krank- 
heiten der Athmungsorgane, besonders Bronchialkatarrh, am liobsten in Form des Flnid- 
extraktes. — Viel besprochen ist die Fahigkeit der Blattcr, die Geschmacksompfindung fur 
„bitter11 aufzuheben. Sie besitzen diese Fahigkeit nur in sehr geringem Maasse (vergl.
Gymnema).

S iru p u s  Eriod icty i.

Ilp. Extr. fluid. Eriodictyi 2 
Magncsiae ustae 1
Aquae destillatae 15
Sacchari 28.

F. 1. a. sirupus.

S iru p u s  E r io d ic ty i arom at! ou 8 (Nat. Form.). 
Rp. Extracti Eriodictyi fluidi 32 ccm

Liąuoris Kalii caustici (5 proc.) 25 
Tincturae Cardamomi comp.

(U-St.) s. S. 637 
Olei Sassafras

(55 "

Olei Citri aa 0,5 «
Olei Caryophyllorum 1,0 n
Spiritus (94 Vol. Proc.) 32 D
Sacchari 800,0 s
Aquac q. s. ad 1 1.

Extractnm Eriodictyi lluidiiin (U-St.). E x tra c tu m  Y erb a  san ta . Aus 1000g 
gepulyerten Blattern (Nr. 60) und q. s. einer Mischuhg von 800 ccm Weingeist (91 proc.) 
und 200 ccm Wasser im Verdrangungswege. Man befeuchtet mit 400 ccm, sammolt zuerst 
900 ccm und yerfahrt weiter, so dass man lege artis 1000 ccm Fluidextrakt erhalt.

Extractum Santa iluidum, von E riod . G alifo rn ieu m  Dcne., wird zu 1—4 ccm 
mehrmals tiiglich gogen chronischon Husten und Blasenkatarrh angewendet.

Eryngium.

Gattung der Umbelliferae — Saniculoideae — Saniculeae.
I. Eryngium campestre L. M a n n stre u , B ra c h d is te l. — P a n ic a u t. -  

C hardon  R oland. Heimisch in einem grossen Theile Europas, Nordafrika, sudliches 
Sibirien.

Yerwcndung lindot die W u rze l: Itadix Eryngii s. Lyringii s. Aeus Yeneris. — 
Radne de Panicaut (Gall.).

lie sch re ib u n g . Bildet 10—15 cm Lange, 5—10 mm dieke Stttcke, die aussen 
grau, runzelig, hoekerig sind. Die Einde ist schwammig-blattrig, das Holz strahlig. Im 
Holz und in der Rinde findet sich Oxalat, in der Rinde Rhomboide und Drusen, im Holz 
Drusen.

V erw en d u n g . Ais Diureticum.
II. Ais Diureticum und Sndoriflcum yerwendet man in Nordamerika E. aguati- 

CUm L. ais Eiebermittel und gegen Schlangenbiss, E. foetidum L., in Cayenne und 
Jamaica, endlicb ais die Milchsekretion hemmendes Mittel: E. maritimum L.

Erythritum.

Erythrit. Erythrol. Erythromannit. Erythroglucin. Pliycit. C,H,J(OH)i- 
Mol. Gen. == 122. Diese dem Glycerin und Mannit nahestehende Yerbindung wird aus 
dem in yorschiedenen Eleeliten yorkommenden „Erythrinu durch Einwirkung von Basen 
gewonnen. Man extrabirt die Eleeliten (Roccella tinctoria DC., Roecella fuciformis. Aeb.) 
kalt mit yerdilnnter Kalkmilcli, filtrirt und fiillt aus dem Filtrat mit Salzsiiure das Erythrin. 
Der gallertartige Niedeischlag wird gut gewascheu und einige Stunden hindurch mit 
Kalkmilch gekooht. Man filtrirt, fiillt den gelijsten Kalk durch Einleiten von Kohlensfiure 
und dampft zum Sirup ein, den man mit Sand yermischt und eintrocknet. Durch Extrak- 
tion des Rtickstandes mit Aether wird zuniichst Orcin entzogen. Alsdann zieht man mit



Wasser aus, fallt die konc. Losung mit Alkohol, lost den Niedersehlag nochmals in Wasser, 
entfarbt mit Thierkohle und liisst krystallisiren.

Quadratische Prismen von siissem Gescbmack, sehr leicht loslicli in Wasser, wenig 
ldslich in Alkohol, unloslich in Actlier. Sie schmelzen bei 126° C. und sieden unter theil- 
weiser Zersetzung bei etwa 830° C. Spec. Gew. == 1,451. Die Losungen sind optisch 
inaktiv. Mit Hefo nicht vergahrbar. Wird therapeutiseh nieht verwendet.

f  Erythritllrtl tetranitricuirr. Erytlirolmn tetranitrieum. Nitro-Erythrit. 
Nitro-Erytliromannit. Erytlirolnitrat. <.!,H(i(NO,),. Mol. Gew. =  302.

Zur D a rs te l lu n g  tragt jnan Erythrit in a b g e k iih lte  (!) rauchendc Salpotersiuire 
ein. Nachdem Aufliisung erfolgt ist, lasst man kurzo Zeit stehen und setzt zur Liisimg 
ein gleiches Voluinen konc. Schwefelsiture, wodurch die Verbindung ausgefallt wird. Man 
krystallisirt sie aus siedendem Wasser oder aus Alkohol um. Aus Alkohol krystallisiren 
farblose, grosse Krystallblatter, unloslich in kaltem Wasser, ldslich in siedendem Wasser 
und in Alkohol. Schmelzpunkt 01° C. Sie explodiren durch Druck und Schlag, daher Vor- 
sicht. Ihrer Konstitution nach ist die Verbindung ein Salpeterskureester des Erythrits, 
„Ery tk ro l te  tra n  i t r a t “.

Man giebt das Praparat bei Angina peotoris, Asthma, Herzkrankheiten, chronischer 
Nierenentziindung in alkoholischer Losung (1:60) und zwar in Gaben von 0,03—0,06 g. 
Y o rs io h tig  au fzu b ew ah ren .

Erythrophloeum.
Gattung der Caesnlpiniaceae — Diniorpliandrao.
I. Erythrophloeum guineense P. Don. R e d -w a te r - tre e , M ancóne, Bou- 

v an e  des floupes. Heimisch in Sierra Leone. Yerwendung findet die Rinde: Cortex 
Erytliropliloei. — Mancóne-, Tali-, Sassy-Rinde. — Casca bark, Saxon bark, 
Doom bark.

l ie sc h re ib u n g .  Etwa 1 cm dicke Stiieke, anssen matt zimmtbraun, uuregel- 
mSssig langsrissig und gnergerunzelt, innen schwarzlich. Auf dem Querschnitt erkennt 
man in der dunkelbraunen Gruudmasse kleine, beller gefarbte Punkte, die gegen die 
Inncnrinde durch eine ebenfalls heller gefarbte Zonę abgegrenzt werden. In der Innen- 
rinde die Punkte besonders zahlreieh und gross. Die liellen Punkte werden gebildet von 
Gruppen stark yerdickter poroser Steinzellen, ansser diesen in der Inncnrinde yereinzelte 
Pasem. In einzclnen Zellen grosse Oxalatkrystalle. Der Weichbast ist aus Parencliym und 
zusammengefallenen Siebrohren geschichtet. Die Markstrahlen 1—2 Zellreihen breit. Im 
Parencliym Starkę und rotbbrauner Inbalt, der mit koncentrirter Schwefelsaure schon 
roth wird.

B e s ta n d th e ile .  Ein Alkaloid E ry tliro p h lo e in  020HS7N3Oa(?), bildet einon dickon 
helion Sirup, aucb die Salze sollen nur in Sirupform erhalten werden. Schwefelsaure lost 
mit gelber Farbę, spater wird die Liisuug am Rande rosa und griin. E k ó h d e ’s Reagens 
lost, mit griiner Farbę, mit Schwefelsaure und Kaliumpermanganat wird es voriibergebend 
violctt. Leicht loslicli in Alkohol und Essigiithor, wenig in Aetber und Chloroform. Beim 
Koehen mit S'auren und Alkalien liefert es stickstofffreie E ry tb ro p b lo e in s a u re  und M an- 
conin , einen dem Pyridin abnlicben Kórper.

A n w e n d u n g .  In der Ileimatb der Pflanze dient die Rinde ais Gifttrank bei 
Gottesurtheilen, wahrscheinlicb aucb ais Pfeilgift. Bei uns ais lokales Anilstbeticum an- 
gewendet; nach anderer Ansiebt soli dio Wirkung cine labmende sein. Das Alkaloid ist 
ein Herzgift, es zeigt Digitalinwirkung, sie erinnert aber aucb an die des Pikrotoxins. — Die 
geringe Aufnahme, die das Alkaloid gefunden bat, ist mit darauf zu schieben, dass 
zweifellos yerschiedcne Rinden auf Erythrophloein verarbeitot werden. Ein spater in den 
Handel gekommenes E ry th ro p h lo e in . h y d ro ch lo ric . ist ein hellgelbes, amorpbes Salz,
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(las reine Digitalinwirkung kat. Die Zusammensetzung dieses neuen Alkaloids wird an- 
gegeben ais C28H13NO, oder C28H 15NO,, es liefert mit Sauren eine yielleiekt mit der Ery- 
throphloeinsaure identiscke Siiure und M etky lam in .

Ais Lieferanten der Bindo werden auek genannt: E. Coumingo Baill ., von den 
Seyekellen, E. Adansonii (?) aus Afrika, E. Chlorostachys Hennings aus Australien und 
E. Fordii 0liv. aus Ckina.

Eschscholtzia.

Gattung der Papayeraceae —• Papaireroideae — Eschscholtzicae. 
Eschscholtzia californica Chamisso. C a lifo rn ia  Poppy. Von Kalifornien 

bis Neumexiko, bei uns oft ais Gartenpflanze kultivirt.
Jieschreibung . Kraut mit feinzertheilten Blattern und langgestielten, gelben, 

orangefarbigen oder weissen Bliitken. Blutkenkulle und Staubblatter auf einer den Fruclit- 
knoten seheidig nmgebenden Ausbreitung der Blutkenack.se sokwack perigyn eingefiigt, 
Griffel fadig, Frucht eine septicide Kapsel oder auch die Klappen sick von den Plaeenten 
losend.

J iesta n d th e ile . A lk a lo id e : P ro to p in  C.,0H1,NO5. C k e le ry tk r in  C21Hl,N 04 
(vergl.: Ckelidonium S. 725). Die Anwesenheit von M orpkin in der Pflanze, die bekauptet 
wurde, kat sick niokt bestatigt.

A n w e n d u n g  u n d  W ir k u n g .  Die Pflanze gilt ais scklafmackendes und schmerz- 
milderndes Mittel, sie soli im Stande sein, besonders in der Kinderpraxis das Opium zu er- 
setzen, zumal ikr die unangenekmen Nebenwirkungen des letzteren feklen solleu. Man ver- 
wendct die ganze Pflanze in Dosen von 2—10 g, am liebsten ais Fluidextrakt (1—2 ccm), 
in Pillen oder ais Sirup.

Eucainum.

Unter „E uca 'inen“ verstcht man Deriyate des y-Ox,y- Metkylpiperidins, demnach 
also Verbindungen, welcke enge Beziehungen zum Tropin und zum Cocai'11 kaben. Generell 
bat man Eucaine m it Carboxylgruppen und solclie obne Carboxylgruppen zu unter- 
seheiden. Die ersteren stollen yollige Analoga des Cocains dar.

I. f  Alpha-Eucain. Eucain A. Eucainum liydrocliloricuin A. Unter den 
obigen Namen ist das salzsaure Salz des Beiizoyl-n-inethyltetrametliyl-y-<>xypipendin- 
carbonsiiuremetliylesters zu yerstehen. C10H27NO4 . HCl-)-H..O. Mol. (lew. =  387,5 
(D.K.P. 90245).

D a rs te llu n g .  Die Tetramethyl-y-oxypiperidincarbonsaure wird aus dem Triaceton- 
amin durck Anlagerung von Cyanwasserstoff und Y(;rseifen des entstan- 
denen Cyankydrins dargestellt. Von diescr Karbonsiiure gelangt man 
zu dem Eucain-A, indem man den Hydroxylwasserstoff (mittels Benzoyl- 
cklorid) durck die Benzoylgruppe und den Carboxyl- und den Imidwasser- 
stofl (durck Einwirkung von Jodmetkyl) durch Metkyl ersetzt. Die so 
erkaltene f re ie  Base ist in Wasser scliwer loslich, aus Alkohol oder 
Aetker krystallisirt sie in grossen glasglanzenden Prismen vom Sckm.-P. 
104° C. — Sie ldst sieli leiekt in Alkohol, Aetker, Chloroform, Benzol 
Durck Neutralisation der Base mit wiisscrigcr Salzsaure erkalt man das 

ais „E ucain-A “ oder A lp h a -E u ca in  bezeichnete salzsaure Salz.
E ig en sch a ften . Das salzsaure Eucain-A krystallisirt aus Wasser in glanzenden, 

luftbestandigen Blattchcn oder Tafeln, die 1 Mol. Krystallwasser entlialten und in 11 Th.
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Wasser von 15° C. zu einer neutralcn oder sehr selwach sauren Flussigkeit ldslich. sind. — 
Aus der wasserigen Losung wini durcli Ammoniak, atzende und kolilensaure Alkalien die 
freio Base ais klobriger, bald krystallinisch erstarrender Niedersehlag gefllllt. — Beim Er- 
hitzen mit wenig (!) Eisenchloridliisung farbt sich die Losung des salzsauren Alpka-Eucains 
voriibergoheud gelb und oraugerotk (Oocainohlorhydrat verhitlt sieli ebenso). Fligt man zu 

5 ecm einer 1 proceutigen Losung des Salzes drei Tropfen einer’ 5 procen- 
tigen Chromsaurelosung, so entstekt sogleich ein krystallinischer citronen- 
gclber Niedersclilag. (Salzsaures Cocain giebt unter den gleiehen Yerhalt- 
nissen lceinen Niedersclilag.) — Versetzt man o ccm einer 1 prooentigen 
Losung des Salzes allmahlick mit 3 ccm einer lOprocentigen Kalium- 
jodidlosung, so tritt zunaehst Triibung auf, welcbe vorerst wieder ver- 
schwindet, iu kurzer Zeit aber gesteht die Fliissigkeit zu einem dttnnen - 
Krystallbrei farbloser BlUttchen vou jodwasserstoffsaurem Eucain. (Salz
saures Cocain zeigt die.se Keaktion nielit). — Die 5 procentige Llisung 
des Salzes giebt mit konc. Kaliumpermanganatlosung (s. Cocain) einen 

krystallinischen, violetten, mit Mercuricblorid einen weissen Niederschlag. — Auf Zusatz 
von Natriumsalicylatlosung entsteht zunaehst eine harzige Ausscheidung, die durcli Rciben 
selir rascli in weisse Krystalle iibergeht. — Durcli Wasserstof£superoxyd wird das salz- 
saure Eucaiu-A zersetzt.

JPriifunf/. 1) Fiillt man aus einer wasserigen Losung von 0,5 g des Salzes die 
freio Base durcli Zusatz von Ammoniak, sckuttelt alsdann mit Aether aus, so soli der Vcr- 
dampfungsruckstand (die freio Base) nacli dem Troeknen im Wasserdampftrockenschranke 
bei 104—105° C. schmolzen. 2) 0,1 g des Salzes sollen, auf dem Platinbleche erhitzt, okne 
einen Riickstand zu hiuterlasscn verbrennen.

A n fb e w a h r u n g .  Yorsichtig. A n w e n d u n g .  Das Eueain-A wirkt ebenso wie 
das Oocainclilorhydrat auf Sclileimbauten anastbesirend, uberbaupt iiberall da anasthesirend, 
wo es zur Resorption gelangt. Man verwendet es daher ais lokales Aniistlieticum zur 
Anasthesie der Cornea; es bewirkt keine Mydriasis, keino Accomodationsparese und iibt 
keine schadliclie Einwirlcung auf die Cornea aus. Ferner zur Anastkesirung der Nasen- 
und Itachenschleimhaut, in der zalinarztlichen und urologisehen sowie dermatologischen 
Praxis. Zur Verwendung gelangt gewoknlich die 2 procentige Losung, stiirkere Losungen 
konnen boi der Applikatiou auf die Cornea und bei subkutaner Anwendung reizend wirken. 
— Die Losungen konnen sterilisirt werden, olme dass sie sich zersetzen.

Ungnentum Alplia-Encaini 10 Proc.
Ilp. Alpha-Eucaini hydrochlorici 1,0 

Olei 01ivarum 2,0
Lanolini 7,0.

Zur Erzeugung von Aniisthesie auf Schleimhliuten 
und Wunden (Likbreioh).

Unguentuin Alpha-Eueaini cum Moiitholo.
Ilp. Alpha-Eucaini hydrochlorici 1,0 

Meniholi 0,2
Olei Olirarum 2,0
Lanolini 7,0.

Bei juekenden Iliiinorrhoiden, Pruritus ani, Pru- 
ritus pudondorum.

N aehw eis des A lp h a -E u c a m s im Cocain. Lost man 1 g Oocainohlorhydrat 
in 50 ccm Wasser und schtittelt mit 2 Tropfen Ammoniak, so bleibt die Losung eino Zeit 
lang klar, wkhrend bei Anwesenheit von nur 2 Proc. Eucain milchige Triibung eintritt, 
dio orst nach Zusatz von mehr Wasser verschwindet.

II. f  Beta-Eucainum. Keta-Eucain. Eucain-1L Eucainum liydroclilori-
cum U. Unter den vorstehenden Nameu ist das salzsaure Sal z des B en z o y lv in y ld i-  

a c e to n a lk a m in s  zu versteken. C14H2lIf02. HC1. Mol. Gew. =  
271,5. D.R.P. 97672. Diese Verbindung ist zu denjenigen Eucainen 
zu recknen, welcbe Carboxylgrnppen n ic h t enthalten.

D a rs te llu n g .  Vinyldiacetonamin, welclies durch Einwirkung 
von Paraldehyd auf Diacetonamin erlialten ist, wird durcli Reduk- 
tion mittels metallischen Natriums in Yinyldiacetonalkamin yerwau- 
delt und dieses mit Benzoylchlorid benzoylirt. Die freie Base wird 
alsdann durch Neutralisation mit Salzsaure in das salzsaure Salz ver- 
wandelt.
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TU genschaften. Ein farbloses Salzpulver von neutraler oder sehr sehwach alka- 
lischer Reaktion. Es lost sieli in etwa 20 Th. Wasser von gewohnlicher Temperatur. 
Diese Losung kann gekocht (sterilisirt) werden, olme dass sie Zersetzung erfahrt.

In dieser 5 procentigen Losung erfolgt durch Natronlauge, Natriumkarbonatlosnng 
oder Ammoniak eine inilcliige Ausscheidung der freien Base, welche durch Aether gelost 
wird. Durch Mercurichlorid entsteht keine Fallung. Durch Chromsaure entsteht in der 
Losung ein pomeranzeugelber, amorpher Niederschlag, der sich bald zusammenballt, und in 
viel Wasser ldslich ist, also in sehr verdiinnter Losung iiberhaupt nicht entsteht. — In 
konc. Schwefelsaure ist es ohne Farbung loslich, diese Losung wird aueh durch Zugabe 
von etwas Salpetersaure nicht gefarbt. Mit Kaliumwismutjodid entsteht ein orangegelber, 
mit Pikrinsaure ein citronengelber und mit Phospliormolybdansaure ein weisser Nieder
schlag. F b 6 h d e ’ b Ecagens wird nicht gefarbt. Dampft man eine kleine Mengc des Salzes 
mit Salpetersaure ein, so ist der Riickstand ungefarbt; befeuchtet man denselben mit alko- 
holischer Kalilauge, so tritt keine Farbung, wohl aber deutlicli wahrnehmbarer Geruch 
nach Benzoesaureathylester auf.

A u fb e w a h r u n y .  V o rs ich tig . A n w e n d u n y .  
wirkt auf Schleimbiiute gebraeht oder subkutan injicirt 
Empfinduugslosigkeit der Hornhaut und Bindebaut des Auges tritt selir schnell ein nnd 
dauert 15—20 Minuten. Es ist nur geringe Pupillenerweiterung vorhanden. Davon ab- 
gesehen ist das Beta-Eucam nur etwa 2/3 so giftig ais Alpha-Eucain.

So lu tio  aiiaesthotica linom os taticft L e g r a n d .
2 o Ungiie iituni Beta-EucaYni 10 Proc.

0,7 lip. Beta-Eucaim 1,0

Die 2—3 prooontigo Losung be- 
yollkommene Anasthesie. Die

np. Gelatinae purac 
Na tri i chlorati
Acidi carbolici eryst. 0,1
Beta-Eucaini • 0,7
Cocaini hydroclilorici 0,3
Aquae destillatno q. h, ad 100,0.

I)io Lbsuug kann sterilisirt werden.
U n gu en tu m  B o ta -K u e a in i cu m  H e n th o lo .

lip. Beta-Eucaini 1,0 
Mcntholi 0,2
Olei 01ivarum 2,0 
Lanolini q, s. ad 10,0.

Olei 01ivarum 2,0 
Lanolini 7,0.

Boi juckenden ITUmorrkoiden, Pruritus ani, 
ritus pudendorum.

Pr u-

Eucalyptolum.

Eucalyptolum (Erganzb. U-St.). Eucalyptol (Gall.). Eucalyptuskampher. Cincol. 
Cajeputol. Terpan. (J)0HlsO. Mol. Ge w. =  154.

Dieser, in grosster Menge im athorischen Oele von E u c a ly p tu s  g lo b u lu s  Lauil- 
LAHBikRE, aber aueh im atherisehen Oele anderer Euealyptusarten vorkommende, sauer- 
stoffhaltige Korper ist identiseh mit dem aus dem Wurmsamenol ahgeschiedenen C ineol, 
ferner mit dem aus dem Cajeputiii ahgeschiedenen Cajeputol, und mit dem T erp an  von 
B o u ch a k d a t  und Y o ib y . .E r ist Ubrigens wfthrend der letzten 15 Jalire in sehr zahlreichen 
anderen atherisehen Oelen, u. a. aueh im Myrtenol naehgewiesen worden.

D a rs te llu n y .  Man kiihlt das Eucalyptusiil oder die zwischen 170—180° O. sieden- 
den Antheile desselben in einer Kaltemischung stark ab und leitet einen Stroni trooknen 
Salzsauregases ein, bis die Fliissigkeit zu einem Krystallbrei erstarrt ist. Die ontstehende 
Eucalyptol-Salzs£iureverbindung O10HlsO.HOl wird sokarf abgepresst, mit Wasser (in Salz- 
saure und Eucalyptol) zerlegt und das abgeschiedene Oel nochmals mit Salzsaure in gleieher 
Weise behandelt. Scliliesslick wird das Eucalyptol mit etwas alkoholiscker Kalilauge er- 
warmt, mit Wasser bis zum Entfernen der letzten Iteste Salzsaure gewaschen, durch Chlor- 
calcium getroeknet und iiber metalliscliem Natrium rectificirt.

E ig en sch a ften . Das Eucalyptol bildet eine farblose, kampherartig riechende 
Fliissigkeit, die in Wasser nahezu unldslieb ist, sich dagegon mit absolutem Alkohol, 
Aether, Chloroform, Terpentinol und fetten Oelen mischen liisst. Das spec. Gewicht, ist



bei 15° C. =  0,930 (Ergiinzb. D-St.) (Gall. =  0,940), der Siedepunkt liegt konstant bei 
176—177° C. (Gall. 174° 0.). Klihlt man das Euealyptol in einer Kaltemischung von Eis 
und Kocksalz ab, so erstarrt es vollkomrnen zu langon Krystallnadeln, dereń Schmelzpunkt 
bei etwa — 1°G. liegt. Die Ebene des polarisirten Lichtes beeinflusst Euealyptol nicht, 
es ist optisek inaktiv.

JPrilfung. Das Euealyptol sei farblos, babę bei. 15° C. ein spec. Gewieht von 
0,930 und destillire boi 176—177° C. in seiner ganzen Mcnge iiber. — Befeuchtet man dio 
Wandung eines Reagirglases mit etwas Euealyptol und lasst dann Bromdampf oinfliessen, 
so bilden sieli an den Wandungen des Reagirglases ziegelrothe Krystalle eines Brom- 
additionsderivates Gt0IIlsOBr,,. (Cliarakteristisolio Reaktion.) — Es erstarre in einer Kalte- 
misekung zu langen Krystallnadeln, die bei — 1°C. scbmelzen (Terpene yerhindorn das 
Erstarren) und sei optisek inaktiy. (Terpene.) — Mit dem gleieken Yolumen Paraffin. 
liąuidum sei es klar misckbar. (Priifung aut Wassergekalt.) — Es bildet losc Additions- 
produkte mit Brom (s. oben), Jod, Cklorwasserstoff, Jodwasserstoff, Bromwasserstoft', Pkos- 
pkorsiiure, a- und /5-Naphthol, auck mit Jodol, die tkeilweise zur Isolirung und Ckarakte- 
risirung des Eucalyptols zu benutzen sind.

A u fb e w a h r u n g . V or L ic k t g e s c k iltz t  unter den indifferenten Arzneimitteln.
A n w e n d u tig . Euealyptol dient iiu sse rliek  zu reizenden Einreibungen bei Rkeu- 

matismus, Neuralgien. Eerner zum desinficirenden Wundverbande bei atonisoken Ge- 
sekwuren, Hospitalbrand, Gangran (Verbandpackcken der britiseken Kolonialtruppen). 
In n e r lic k  wird es boi chroniscker Bronckitis, Lungengangran, Astkma, katarrlialiscken 
Aifektionen der Harnwege und bei Intermittens gegeben. Man reicht mekrmals taglick 
5 Tropfon in. Gelatinekapseln oder in Emulsiousform.

Eulyptol, von Dr. Sohmklz ais onergisches antifermontatives Mittel ompfohlon. 
Dasselbe bestoht aus 6 Tb. Salieylsaure, 1 Th. Karbols&ure und 1 Th. Eucalyptusiil.

Capsules-Cognet. Sind Gelatinekapseln, von denen jode 0,03 g Euealyptol, 0,03 g 
Kreosot und 0,05 g Jodoform enthalt.

Eucalypteol, Eucalyptenum liydroclilorieum. T e rp ile n d ic h lo rk y d ra t.  
C10H1# . 2I1C1 =  209. Wird durch Einwirkung von Salzsauregas auf Euealyptol erhalten. 
Farblose, perlmutterartige Lamellon, in Wasser unlOslich, in Alkohol, Aether und Chloro
form leiekt lbslieh. Schm.-P. 50° O., Siedep. 115° C. Ais innerliches Antisepticum bei 
Typlius, Diarrkoe u. s. w. zu 1—2 g. V or L ic k t g e seh iitz t au fzu b cw ah ren .

Eucalypto-Resorcin. Man erwkrmt 10 Th. Resorem mit 15 Th. Euealyptol, llisst 
erkalten und reinigt die Krystallmasse durch Umkrystallisiren aus 95 proc. Alkohol. — 
Weisses, krystallinisches Pulver, in Alkohol, Aether und Chloroform ldslick, in kaltem 
Wasser unloslich. In siodendem Wasser sehmilzt es zu iiligen Tropfon. Bei 100° O. subli- 
mirt es unter Entwiokelung kampherahnlicken Geruchs. Zu antiseptiseken Inhalationen in 
alkoholischor Losung bei Phthisis mit stinkendem Auswurf. V o r L ic k t g e se k u tz t auf- 
zubew ahren .

Encalyptol-Jodoform. Eine Auflosung von 5 Th. Jodoform in 95 Th, Euealyptol, 
zum ausserliehen Gobrauche.

Enciilyptol-Gaze nacli Listkk, 4 Proc. Rp. Euealyptoli 40,0, Resinae Dammar
240.0, Paraffini 360,0, Hydrophile Gazo (22—25 m) 1000,0. Boreitung wio Karbol-Gaze 
naeh L is t e r , S. 30.

Encalyptol-Gaze nacli Nussbaum, 71/., l ’roc. Rp. Euealyptoli 100,0, Spiritus 
96 proc. 500,0. Man 16st und sotzt liinzu Aquae dostillatao fervidao 900,0. Mit dieser 
Mischung trankt man 1000,0 hydrophile Gazo, prosst bis auf 2250,0 ab und trocknot auf 
Scknuren odor llolzstabon.

Pliegen- und Mttckenessenz (Dieteeich). A) Zum  G obrauch  im Z im m er.
Bp. Euealyptoli, Aethoris acetioi aa 10,0, Spiritus colonionsis 40,0, Tinoturao Chrysanthomi
50.0, B) Im  F ro ien . Rp. Euealyptoli, Olei Lauri expressi, Aethoris aa 10,0. Spiritus 
(90 Yol. Proc.) 70,0.

Eliegen- und Muckeniil, Breniseniil ( D ie t e b io b c ) . Rp. Olei Lauri oxpressi, Euca- 
lyptoli aa 50,0, Nitrobonzoli 100,0, Potrole'1 300,0, Oloi Rapao 500,0, Cklorophylli 2,0.

Eliegen- und Miickenstilte (D ieterioh). Rp. Euealyptoli 4,0, Olei Anisi 1,0, 
Paraffini liąuidi 45,0, Paraffini solidi 50,0. Man giesst in Metallstanzen aus.

Eucalyptoł-Opodeldoc. Rp. Saponis pro Opodoldoc 90,0, Spiritus (90 Vol. Proc.)
750.0, Oamphorae 45,0, Mentholi 7,5, Euealyptoli 22,5, Liąuoris Ammonii oaustici 
(10 Proc.) 45,0.



Eucalyptus.

Gattung der Mjrtaceac — Leptospermoideae — Lcptospermcae — Eucalypti-
nae. Mit Ausnahme weniger Arten, die im malayischen Gebiet und auf Neu-Guinea vor- 
kommen, auf Australien und Tasinanien beschrankte, artenreiche Gattung, die arzneilich 
yerschiedentlich yerwendet wird. Es kanu im Folgenden nur eine kurze Zusammenstellung 
gegeben werden. Man yerwendet:

I. Die B la t te r  Folia Eucalypti (Erganzb.). Folium Eucalypti (Helv.). Euca
lyptus (U-SŁ). — Eucalyptusbliitter. — Fcuilles (1’eucalyptus (Gall.). — Eucalyptus- 
leaves. Von Eucalyptus Globulus Labillardiere. F ieberbaum . Gum T ree. 131 ue 
Gum Tree. F oyer T ree. Heimiseb in Neu-Sii<lwales und Tasmanien, dureb die Kultur 
woit yerbreitet in wiirmeren Gegenden, da der Baum seiner Sehnellwitchsigkeit wegon sieli 
sebr zur Entwiisserung feuebter Fiebergegendon (Fever-Tree) eignet.

lie sch re ib u n g . Die Blatter des Baumes sind dimorpb, die zuerst an den Zweigen 
eutstandenon sind gegenstandig, ungestielt, eiformig mit berzformigem Grunde, an der 
Pflanze wagerecht gcstellt. Diese normale Stellung kommt aueb im Bau zum Ausdruek. 
Diese Blatter sind bifacial gebaut, d. b. sio baben Palissaden nur an der Epidermis der 
Oberseite. Die spliter an den Zweigen entstebenden Blatter stehen zerstreut, sio sind ge- 
stielt, der Blattstiel gedrebt. Die Lamina ist sichelformig oder scbmal-lanzettformig, lang 
zugespitzt, ganzrandig, am yerdickten Rande etwas umgebogen, am Grunde sebief ge- 
rundet oder in den Stiel etwas znsammengezogen, 20 cm und dariiber lang. Farbę grau- 
griin. Von dem wenig starken Primarnerycn geben beiderseits die SekundRrneryen am 
Grunde des Blattes unter einem Winkel von otwa 50°, in der Mitte von 40°, gegen die 
Spitzo von 30° ab, sie bildoii in einiger Entfernung vom Blattrand einen sehr ausgepragten 
Randneryen. Beiderseits etwas bockerig und durehsebeinend punktirt.

Cuticula auf beiden Epidermen diek, die Zellen der letzteren beiderseits polygonal 
und mit Stomatien. Beiderseits 2 oder 3 B-eiben von Palissaden, in der Mitte scbmales 
Schwammparenchym. Reichlieb Oelbebiilter und im Mesopbyll Einzelkrystalle und Drusen 
yon Kallcosalat. Ausserdem nicht selten im Blatt ICorkwucherungen, die dasselbe ais 
braune Punkte durchsetzen. Gerucb angenebm aromatiscb, Gescbmack ebenso und etwas 
bitterlich.

J iesta n d th e ile . In den trocknen Bliittern 1,6—3,0 Proc. a th o risc h e s  Del (siche 
S. 1064), ferner G erb s to ff, H arz , B i t te r s to f f  etc.

I la n d e ls w a a r e .  Pharmaceutiscb yerwendet werden nur die soeben besebriebenen, 
sicbelfSrmigen, monofacial gebauten Blatter, sie kommen meist aus Italien und Nordafrika 
zu uns.

A u fb e w a h ru n g . Vergl. S. 307 Fussnote.
A n w e n d u n g .  Dieselbe besebrankt sieb fast ausscbliesslich auf das atberisebe 

Oel (s. unten) und die Tinktur. Letztere yerwendet man bei Magcn- und Darmkatarrh 
sowie Blasenleiden; mit Wasser yerdunnt zu Gurgelwassern, zum Wundyerband.

Alcoolatura Eucalypti (Gall.). Aus frischen Eucalyptusbliittern wie Alcoolat. Digi
talis Gall. (S. 1041).

Aqua Eucalypti. H y d ro la tu m  E u c a ly p ti. E au  d is ti l le e  d ’E u ca ly p tu s  
(Gall.). Wie Eau de Camomille Gall. (8. 716) zu berciten.

Cigarettes (1’eucalyptus (Gall). Sollen jode 1 g Ecalyptusblatter enthalten.
Extractuin Eucalypti fluiduin. E u ca ly p tu su  F lu id e x tra k t. E x tr a i t  

flu ide  d ’ouca ly p tu s . F lu id  E x tr a c t  of E u c a ly p tu s . !Iclv . y00 Th. Eucalyptus- 
blatt (IV) erschópft man im Perkolator mit q. s. Weingeist (04 proc.). Man befeuchtet 
mit 35 Th., sammelt zuerst 85 Th. und stellt weiter 1. a. 100 Th. Fluidextrakt ber. Briiun- 
licbgriin, von kampherahnlichem Geruch, mit Wasser tidibe mischbar. — U -S t Aus 1000 g 
Eucalyptusblatterpulyer (Nr. 40) und oiner Mischung von 750 ocm Weingeist (91 proc.) und 
250 cem Wasser im Verdrangungswege. Man befeuchtet mit 400 ccm, sammelt zuerst 
900 cem und yerfahrt weiter 1. a., so dass man 1000 ccm Fluidextrakt erhalt.

Ptlsana (le folio Eucalypti. '1’isane  d ’e u c a ly p tu s  (Gall.). Wie Tisane de 
buchu (S. 511).



Sirupus Eucalypti. S y ru p u s  de E u c a ly p to  (Gall.). Wie Sirupus Chamomillae 
Gall. (S. 716) zu bereiten.

Tinetnra Eucalypti. E u c a ly p tu s t in k tu r . T e in tu re  d 'e u c a ly p tu s . E r- 
Ranzb.: 1 Th. mittelfein zerschnittene Eucalyptusblatter, 5 Th. verdunnter Woingeist. — 
H elv . Aus Eucalyptusblatt (IV.) wie Tinct. Oannabis indieao Helv. (.S. 592). —• Gall. 
Ans grób gepulverten Blattern wie Tinct. Cinnamorai Gall. (S. 843).

Tiuum Eucalypti. V inum  de E u c a ly p to . V in  ou oen o le  d ’e u c a ly p tu s  
(Gall.). Wird wie Vinum Oolombo Gall. (8. 937) bereitet.

Aquae dontifric ia  antisoptica (Ergilnzb.). 
A n t i  s e p t i  s c h e s M u n d w a 9 s or.

Rp. Olei Eucalypti 1,5
Thymoli
Olei Menthae piperit. ful 1,0
Olei Ci tri 2,0
Chloroformii 5,0
Glycerini 10,0
Spiritus 1.00,0.

Aqun dontifric ia  cum Eucalypto.
E u c a ły  p t  u s - Z a ł in w a s s e  r.

Rp. Eucalyptoli 20,0
Mentholi 20,0
Olei Caryophyllor. 5,0
Olei Gaultheriae 1,0
Aetheris acetiei 10,0 
Chlorophylli q. s.
Spiritus fłJ0 proc.) 1000,0.

E lix ir Eucalypti (Nat. Form.)
Rp. Extracti Eucalypti fluidi

Spiritus (94 Vol. Proc,) aa 125,0 ccm 
Magnesii carbonici 10,0 g
Sirupi Coffeae 875,0 ccm
Elixir Taraxaci compositi 375,0 „

Ist dftcr zu scliuttcln und nach 48 Stunden zu 
filtriren.

Formaliimin eucalyptatum .
Rp. Formalini (40 proc.) 25,0 

Tincturae Eucalypti 5,0 
Spiritus 170,0.

Diese angenehm riechende Fliissigkeit entlialt in 
1 Thcelbffel (5 g) 0,25 reines Formol.

Pasta den tifric ia  eucalyptata 
E u c a 1 y p t  u s - Z a li n p a s ta .

Rp. Calcii carbonici praecip. 50,0
Saponis medicati 15,0
Amyli Tritici 15,0
Olei Eucalypti 1,0
Olei Menthae piperit. 0,3
Olei Geranii 0,3
Olei Caryophyllorum 0,1
Olei Anisi 0,1
Glycerini
Phloxini f aa q. s.

Siehc Zahnpasten S. 554.
P uIyIs an tisepticus.

Rp. Aluminis pulver.
Boracis pulver. aa 50,0 
Acidi carbolioi cryst.
Olei Eucalypti 
Olei Gaultheriae 
Mentholi
Thymoli liii 5,0.
Rem edia contra  Insocta.

M i t t e l  g eg o n  l l l s t ig e  I n s e k te n .
a. B r e m s o n m it t e l ,

1. Rp. Olei Eucalypti 1,0 
Olei Lauri expressi 4,0.

Zum Einreiben an Hals, Seiten u. s. w.
2. Rp. Aquae Eucalypti 1000,0 

misclit mań m it
Creolini q. s.

so dass eben eine milchige Trlibung entsteht. 
Mittels eines Sclwammes aufzutragen.

3. Rp. Olei Eucalypti 
Olei Lauri
Olei Caryopliyll aa 50,0 
Tinct. flor. Pyrethri 850,0.

b. M i t t e l  g e g e n  F l ie g e n .
F 1 i e g e n e s s o n z.

Rp. Eucalyptoli 10,0
Aetheris acetici 10,0
Tinctur. Flor. Pyrethri 30,0 
Aquae Colonicnsis 50,0.

Mit 3 Th. Wasser verdunnt zum Bestreichen der 
Iiaut, Kopf und B arthaare; mit 10 Th. Wasser 
gemischt zum Verstiluben in den Zimmern.

F 1 i e g e n p u d o r.
Rp. Eucalyptoli 5,0 

Talei veneti 10,0 
Amyli 85,0.

Mittels eines Wattcbausches betupft man hiermit 
ofters Kopf und Hande.

F  l ie g e n s a lb e .  F l i e g e n s t i f t .
Rp. Paraffini solidi 50,0 

Paraffini liquidi 45,0 
Eucalyptoli 4,0
Olei Anisi 1,0.

Zum Einreiben der unbedecktcn Kbrpertheilc. Man 
verabfolgt die Salbe in Schiebedosen.

S t r e u p u l  ver.
Rp. Eucalyptoli 1,0

Rhizomatis Iridis 4,0 
Amyli pulv. 15,0.

Mittels einer Streubuclise oder eines Gazebcutels 
zu verst:iuben.

M ii c lc o n g e i s t. M ii c k e n s p i r i t u s .  
(YomAoka .)

Eucalyptoli 15,0
Aetheris acetici 15,0
Olei Tanaceti 5,0
Naphtholi 5,0
Spiritus saponati 30,0
Spiritus camphorati 30,0.

S c h n u p f e n - R i e c h m i t t e l  (Nat. Drugg.).
Rp. Acidi earbolici 

Olei Eucalypti 
Jodi aa 1,0
Alkohol absoluti 2,0
Liquoris Ammonii caust. 4,0.

S p iritu s  saponato-cam plioratus eucalyptatus.
E u ca l y p t  u s - O p o d e 1 d o k.

Rp. 1. Saponis oleacei 100,0
2. Spiritus 770,0
3. Camphorae 50,0
4. Mentholi 7,5
5. Olei Eucalypti 22,5
6. Liąuoris Ammonii caust. 50,0.

1 in der Wanno in 2 Ibsen, dann 3 und zulctzt 
4—6 zufugen.

Tela eucalyptata.
E u e a 1 y p t  u s - G a z e 

I. 4 proc. n a c h  Lister .
Rp. Olei Eucalypti 40,0 

Resinae Ram mar 240,0 
Paraffini solidi 360,0 
Telae hydrophil. 1000,0 (22—25 m). 

Yergl. Tela carbolisata S. 31 c.



II. 7^2 p roc. n a  c l i  N u s s b a u m .

Rp. Olei Eucalypti 100,0
Alcohol. absoluti 500,0
Aquae destiHat. fervid. 000,0.

Mit der Losung triinkt man
Telae hydropliil. 1000,0 (22—26 m), 

presst bis zum Gewiclit von 2250,0 und troclcnet 
auf Ilolzstaben oder Schnliren.

Iliiguentum Eucalypti (Brit.;. 
E u c a ly p tu s - O in tm e n t .  

Rp. Olei Eucalypti 80,0
Paraf fi ni duri

(Schm. P. 54,4—57,2° C.) 120,0 
Paraffini mollis

(Schm. P. 85,5—38,9° C.) 150,0.

Oleum Eucalypti (Brit. U-St. Erganzb.). Oleum Eucalypti Globuli. En- 
calyptusol. Essence d’Eucalyptus (Gall.). Oil of Eucalyptus.

Von der iiberaus grossen Anzakl der Eucalyptusole findet hauptsachlich das Oel von 
E u c a ly p tu s  G lobulus L ab ill. medicinische Yerwondung (U-St. Gall. Erganzb.); nur 
B rit. lasst neben diesem Oele aueh die Oele anderer Eucalypt.usarten zu, wenn sie nur 
die weiter unten besprochenen Eigenschaften liaben. Man pflegt im pbarmaceutisehen 
Sprachgebrauch das Globulus-Oel einfach ais Eucalyptusbl zu bezeichnen.

D a rs te llu n g .  Eucalyptusbl wird in Australien, Californien, Algier und Portugal 
ans frischen Bliittern durch JDampfdestillation gewonnen. Ausbeute etwa 0,7 Proc. Das 
robę Oel ist wegen seiner starlc zum Husten reizenden Nebenbestandtheile: Valeraldehyd 
Amylalkohol etc. nicbt direkt brauchbar; es kann zu medieinischcn Zwecken erst verwendet 
werden, nachdem diese Kijrper durch fraktionirte Destillation iiber Kalk odcr Natronlauge 
entfernt worden sind.

E ig en sch a ften . Rektificirtes Eucalyptusbl ist ein farbloses oder liellgelbes, ditnn- 
fliissigcs, angenehm erfrischend rieohendes Liquidum vom spec. Gewicht 0,910—0,980 (Brit.), 
[0,915—0,925 (U-St), 0,920—0,925 Erganzb.j. Das Globulus-Oel ist stcts reehtsdrehend 
(-j-1 bis -|~ 15° im 100 mm-Rohr) und unterscheidct sich dadurch von dem phellandren- 
haltigen Oel von E u c a ly p tu s  am y g d a lin a , das stark nach links dreht. Es lost sich 
klar in 3 Th. Spiritus dilutus auf. Tragt man in 5 Th. auf 50° C. erwiirmtes Eucalyptusbl 
allmahlich 1 Th. zcrriebenes Jod ein, so erstarrt die Mischung beim Erkalten zu einem 
Krystallbrei (Erganzb.), der ans Cineoljodid, C10H,8OJ2 bestelit. Fiigt man zu gut ge- 
klihltem Eucalyptusbl in kleinen Portionen die gleiclie Menge sirupose Phospborsaurc vom 
spec. Gewicht 1,750 (siebe S. 90) unter Umriihren hinzu, so entsteht ein halbfestes, durch 
Eenchtigkeit zersetzliches Additionsprodukt (Brit.) von Cineol und Phosphors&ure 
(C10H18O . H3PO.i?). Wie bereits erwfthnt, werden von der B rit. audi die Oele anderer, 
Eucalyptusarten zugelassen, wenn sie ein zwischen 0,910 und 0,930 liegendes spec. Gewicht 
haben, den polarisirten Lichtstrahl nach keiner Richtung mehr ais 10° ablenken, die ebcn 
beschriebene Pkosphorsaure-Reaktion kalten und mit Natriumnitrit und Eisessig (siebe 
spater unter Oel von Eucalyptus amygdalina) keine kry stall inische Masso bilden (Abwesen- 
heit grosserer Mengen von Phellandren).

B es ta n d th e ile . Die charakteristisehsten Eigenschaften des Eucalyptusbls werden 
durch das bei 176° sicdende Cineol oder Eucalyptol, 010HlsO, das 60—70 Proc. der Ge- 
sammtmenge ausmaclit, bedingt. Von Terpenen ist nur Rechts-Pinen, C10H10, sieher nach- 
gewieson, wahrend die Anwesenheit von Camphen und Feuchen ais wahrscheinlich an- 
genommen wird. In den um 200° 0. siedenden Antheilen findet sich der Ester eines specifisch 
schwereu, Imksdrehenden, noch nicht naher untersuchten Alkohols. Das Rohol enthiilt 
Valeraldehyd, Butyraldehyd und Capronaldehyd, Aetliylalkohol und Amylalkohol, sowie 
niedere Fcttsauren.

A n w e n d u n g .  Eucalyptusbl wird meistens ausserlicli zu Salben und Einreibungen 
(bei Neuralgien) oder zum Einatkmen (ais Schutzmittel gegcn Influenza) gebrauclit. Es 
bildet ferner einen Bcstaudtbeil derjenigen Einreibungen, die zur Abwelir von Miicken 
und Schnaken verwcndet werden.

Ebenfalls durch einen hohen Euealyptolgebalt ausgezeicknet und iu.ihren Eigen
scbaften dem Globulus-Oel iibnlich sind die Oele ans den Bliittern folgender Eucalyptusarten: 

Oleum Eucalypti od oralne B e h r , Oolausbeute 1,4 Proc., spec. Gewicht o,899 bis 
0,925; optisch linksdrehend. Das Oel enthiilt neben Eucalyptol noch Ouminaldehyd.



Oleum Eucalypti oleosae F. v. Moll. Ausbeute 1,25 Proc., spec. Gow. 0,906 bis 
0,926; optisch rechsdrehend. Bestandtheile: Eucalyptol und Cuminaldehyd.

Oleum Eucftlypti (lumosa. Ausbeute 1 Proc., spec. Gew. 0,884 — 0,915; rechts- 
drehend, eucalyptolhaltig.

Oleum Eucalypti rostratne S chlechtd. Ausbeute 0,1 Proc., spec. Gow. 0,912 bis 
0,925; in der Itegol reehtsdrehend. Bestandtheile: Eucalyptol, Valeraldehyd.

Oleum Eucalypti Amygdaliuae. Selir arm an Cineol (Eucalyptol) ist das zum 
Parftimiren vou billigen Seifen yielfach verwendeto Oel von E u c a ly p tu s  a m y g d a lin a  
L abill. Es rieclit pfefferartig, bat das spec. Gewicht 0,850—0,886 und drehfden polarisirten 
Lichtstrahl im 100 mm-Rohre 25 bis 70° nacli links. Es ist unlcislieh in Spiritus dilutus 
und erfordert zur Losung meist mehr ais 6 Th. Spiritus. Vcrsetzt mau das mit dem 
doppelten Vol. Petrolather yerdiinnte Oel mit einer koncentrirten, wassrigon Auflosung 
von Natriumnitrit, so entstelit nacli Hinzufiigen von Essigsiiure in kłeinen Portionen eine 
breiartige Masse verfilzter nadelformiger Krystallchen von Phellandrennitrit,
Selim.-P. 105° C.).

Nicht alle Eucalyptusole fiihren Eucalyptol. Einige wie die von Eucalyptus citrio- 
dora Hooker, Eucalyptus macnlata und Eucalyptus dealbata A. Cunn. enthalten Citronellal, 
C1(,1J)80, ais charakteristischsten Bestandtbeil. Citral, C10H160, findet sich in den Oelon 
von E u c a ly p tu s  S t a ig e r ia n a  F. y. Mull. und von B o ck b o u sia  c i tr io d o ra  F. v. Mull. 
Bie Destillate der Blatter von E u c a ly p tu s  b aem asto m a  Sm. und von E u c a ly p tu s  
p ip e r i ta  Sm. sind durch eiuen pfeffenninzartigen Geruch ausgezeicbnet, der moglicher 
Wciso auf oinon Gchalt des Oeles an Menthon zuriickzufubren ist. Alle nicht eucalyptol- 
reichen Oele werden bisber nur in bescbrankten Mengcn in der Seifonfabrikatiou und 
Parfumerie augewendet.

Cineol ist die Bezeichnung einer Mischung von Eucalyptus-, Cajoput- und Torpen- 
tinol (Karlsruber Ortsges.-Rath).

Encalyptus-Glo bulin von Bense & E icke, ein Kesselsteinmittel, ist ein alkaliscber 
Auszug von Bindę und Holz des Blaugummibaumes.

Euformol ist ein Antisopticum aus Eucalyptusol, Gaultheriaćil, Tliymol und Menthol 
(Eiedel).

Eunol, a- und fi-, sind Yerbindungen von a- und /3-Naphthol mit Eucalyptol. Gegon 
Hautkrankbeiten benutzt. (Gehe.)

Eutliymol, ein Antisepticum, entha.lt Eucalyptusol, WintergreenOl, Borsaure, Tliymol 
und das Fluidextrakt von Baptisia tinctoria. (T iioms.)

II. Eine Anzabl von Arten sind des reicben G e rb s to f fg e b a lte s  versckiedener 
Tbeile wegen von Bedeutung: Die Bindę vom Eucalyptus leilCOXylon F. V. NI. enthalt
41,09 Proc. Gerbstoff, die Blatter der E. macrorhyncha F. V. M. enthalten 18,4 Proc. 
Gerbstoff, von E. obliqua L’Her. 17,2 Proc., E. stellulata Sieb. 16,62 Proc., E. Gunnii 
Hooker 16,6 Proc., auf E. rostrata Schlchtd. vorkommende G a lle n  enthalten 43,40 Proc.

III. Ferner liefern eine Anzabl. Arten Kino und Gummi. Beides liisst sieli an- 
sebeinend nicht sebarf trennen, insofern das Sekret maneber Arten ais adstringirend 
scbmeckendes Gummi beschrieben wird und anderseits nianohe Kinosorten beim Bebandeln 
mit Alkohol ein Gummi binterlassen. Das austretende Sekret ist zuerst farblos, wird aber 
an der Luft baki roth bis Schwarz.

Am boston bekaunt ist das K ino vom Eucalyptus rostrata Schlechtd. Eu
calyptus Gum (Brit.). Es bildet eine briicbige Masse und ist von purpurner oder mebr 
brauner Farbę, das Pulver ist ockerfarben. Es lost sieb in 90 proc. Alkohol triibe hell- 
braun oder orangefarben, in Wasser zu 80—90 Proc. Es soli C a tec liin  und G e rb s to ff
84,3 Proc. enthalten (Gerbstoff 46,22 Proc.), H o lz s to ff 0,3 Proc., W asse r 15,2 Proc., 
Asobe 0,2 Proc. In cinigcn Arten, z. B. E. hemiphloia F. V. NI., sind ais beim Losen 
triibende Substanzen E udesm in  und A ro m ad en d rin  ermittelt worden; letzteres hat



die Zusammensetzung C'20H2ijO3, Schmelzpunkt 216° C., es ist weiss, krystallinisch, loslioh. 
in Aether, Essigiither, Alkohol und Amylalkohol, unloslich in Chloroform, Benzol und 
Petrolather.

G erb s to ff g c h a lt  e in ig e r  K in o so rten : E. macrorrhyiicha F. V. M. 78,72Proc., 
E. stellulata Sieb. 69,96 Proc., E. piperita Sm. 62,12 Proc.

Trochisci Eucalypti Gminni. E u e a ly p tn s  Gum L ozenge (Brit.). Mit Fruit 
Basis (yergl. łtibes) forint man Pastillen, dereń jede 0,0648 g Eucalyptus - Gummi enthalt-

IV. Einige Arten liefern der M anna iihnliehe Stoffe, so durcli den Stich der Cicada 
moerens Eucalyptus viminalis Labill., E. mannifera Mudie, E. resinifera 
Smith, E. Gunnii Hook. Die Manna der zulctzt genannten Art enthalt eine boi 87° C. 
schmelzende M elitriose., die ein Kondensationsprodukt von Galaktose, Glukoso und Prtik- 
tose sein soli.

V. 1874 wurde ein angehlich von Eucalypten gesammelter Honig ais hervor- 
ragendes Heilmittel empfohlen. Es zeigte sieli, dass es sich dabei mu gewohnlichen, mit 
E u c a ly p tu so l parfiimirten Honig handelte. Dass indessen die Bień en in Australien aucli 
von Eucalypten Honig sammeln, ist zweifellos und durch das Auffiuden zahlreicher Pollen- 
kdrner von Eucalyptus in demselben erwiesen. Echtcr Eucalyptushonig enthielt 1 Proc. 
G a la k to se , ferner viel G lukose und viel F ru k to se .

Euchininum.

Mit dem vorstehenden Namen wird der von den Chininfabriken Z i m m e b  & Co. in 
Frankfurt a. M. dargestellte und in den Verkehr gcbrachte „ A e th y lk o h len sau re iith e r  
des O h in ins“ hezeichnet. C2H5C03. C20H.23N20 . Mol. (lew. =  :l!l(i.

Die Darstellung dieser Verhindung erfolgt fabrikmassig durch Einwirkung von Chlor- 
kohlcnstture - Aethylester auf Chinin C.,IIr>. C02 Cl +  C20H24N.2O2 =  HC1 4- CJTr>. C03. 
C20H,23N.2O.

E i.f/enschaften . Zarte, weisse, fast gesclimacklose Nadeln, noch leichter und 
seidenglanzender wie das leichto Chininsulfat, in Wasser schwer loslioh, in Alkohol, Aether 
und Chloroform loicht loslioh. Es reagirt alkaliach, schmilzt bei 95° C., giebt die Thalleio- 
chin-Eeaktion, aber keine dem Herapathit analoge Yerhindungen (s. S. 745 u. 889). Mit 
Siiuren geht es leicht losliche, salzartige Yerhindungen bez. leicht losliche Salze ein. Die 
mit Schwefelsaure oder Salpetersaure hcreiteten Losungen fluoresciren mindestens ebenso 
stark wic die entsprechendeu Chininliisungen. Die Salze schmecken, soweit sie loslich 
sind, hitter. Das gerbsaure Salz ist unloslicli. — Ueborgiesst man etwa 0,2 g des Euchi- 
nius mit 2—3 ocm Natronlaugo, ftigt einige Kornohen Jod hinzu und erwiirmt, so tritt 
yoriibergehend ein schwacher Gerucli nach Jodoform auf. (Yorhandensoin der Acthjd- 
Gruppe.) In seiiien Losungen erzcugen die iiblichen allgemeinen Alkaloidreagentien Nieder- 
schliige.

F r iifu n g .  1) Das Euchinin sei farblos und fast geschmacklos, auf angefeuchtctes 
Lackmuspapier von schwach alkalischer Keaktion. 2) Es schmclze bei 95° C. 3) Die mit 
Salpeters&ure bcrcitete Losung werde weder durch Silbernitrat noch durch Baryumnitrat 
veriindert (Verwechslungeu mit Ohininhydroehlorid oder Chininsulfat, die aber schon durch 
die Geschmacksprobe erkannt werden). 4) Es verbrenne auf dem Platiubleche ohne einen 
Riickstand zu hinterlassen.

A n w e n d u n g .  Das Euchinin wird ais nicht oder nur wenig unangenehm schmecken- 
dor Ersatz des Chinins iiberall da angewendet, wo letzteres wegen des bitteren Geschmacks 
nur mit Schwiorigkeit gegeben werden kann, also z. B. in der Kinderpraxis; 1,5— 2,0 g 
sind gleichwerthig mit 1 g Chininchlorhydrat. Man giebt es sowohl in don bekannten 
Arzneiformen, aLs auch mit Milch, Suppe, Chokolade und dcrgl. yorriihrt. Die Neben-



wirkungen sollen geringer sein ais naeh Chinin. Angewendct boi Influenza, ICeuchhusten, 
Phthise, aucli ais typisch.es Antipyreticum init Erfolg.

Eucliininuin tannicum. Eine dem Chininum tannicum analoge Yerbindung von 
Euchiuin mit Gerbsiiure, welcbe rund 33 Proc. Euchinin enthalt. Ein gelbliches Pulvcr, in 
Wasser nur wonig loslicli, olme bitteren Gosclimack. In der Kinderpraxis an Stelle des 
Euchinius yerwondot.

Eugenia.

Gattung der Myrtaceae — Myrtoideae — Myrteae — Eugenimae.
I. Eugenia caryophyllata (vergi. s. 663).
II. Eugenia Cheken Hooker et Arnott. Heiinisch in Chile. Man verwendet 

die Blatter und diinnen Zweige.
lie sc h re ib u n g . Die Blatter sind 1—4 cm lang und lialb so breit, elliptisch 

bis cifdrmig, starr, żart gerunzelt, hcllgriin, kurz gestielt, am Ran de umgobogen, 
beiderseits lcahl. Gegen das Licht gehalten, scheinen Sekretbehalter durch. Zellen der 
Epidennis beiderseits wellig, Stomatien nur auf der Untcrscite. An der Oberseite kurze 
Palissaden. Im Blattgewebe grosse Sekretbehalter, die bis an die Epidennis der Oberseite 
reichen. Gefiissbiindel mit Faserbelag. Gerueh gewiirzhaft, Geschmack anfangs ebcnso, 
spater stark bitter.

J iea tand the ile . 1 Proc. a tk e r is c k e s  Ool, das C ineol und R ech tsp in e li ent
halt, ferner zu 0,08 Proc. krystallinisches C hekenon C10llu Oe, krystallinisches C hokeuin  
C12Hu 0 3, amorphes C h e k e n b it te r  und C h e k e n itin  Cu HvO„. H',,0, endlich G erbsto ff. 
9,48 Proc. As ehe

V erw en ilu n g . Ais tonisches, expektorirendes, diuretischcs und antiseptisehes 
Mittel, am liebsten in Form des Fluidextraktes in Dosen von 4—12 ccm.

III. Eugenia acris Wight et Arnott. In Westindien. Ans den Blattem 
destillirt man atherisches Oel, das wie das von My r i ca a c r is  (vorgl. dort) ais Bayol 
bezeichnet wird. Das Oel ist zu 2,0—2,5 Proc. in den Blattem enthalten. Spec. Gewicht
0. 965—0,985. Drehung (100 mm-Rohr) — 2°. Das frischc Oel liist sieli in gloiekviel 
90 proc. Alkohol auf, ałteres nicht melir. Es enthalt Eugenol OjoH^O.,, M yrcen CioH 16> 
C havico l C„H100 , M e th y lcu g en o l C11H1.,04, M eth y lch ay ico l CtoH,.>0, P h e lla n -  
dren  C10H16, C itr a l  C10H1(JO.

Das Oel wird mit Ol. Terebinth. verfalscht. Zum Nachweis desselben destillirt man 
von 10 ccm langsam 1 ccm ab, misek t das Destillat mit 1 ecm Amylnitrit und 2 ccm Eisessig. 
Dann setzt man tropfenweise unter Schiitteln und Abkuhlen so lange gleiche Mengen Eis
essig und Salzsśture zu, ais noeh Blaufarbung entsteht. Bei Anwesenheit von Pinen aus
01. Terebinth. entsteht ein weisser Niedersehlag von Pinennitrosochlorid. Noch 10 Proc. 
sind nachzuweisen.

IV. Andere Arten: Eugenia iucidula Mig. Die Frtiohte werden uut.er dem Namen 
D aden S a len  ais Gewurz verwendet. Eugenia Sandwicensis Asa Gray und Eugenia
Malaccensis L. Von beiden Arten verwendot man Blatter, Bliithen und Riude gegen 
Schwindsucht und Halskrankheiten. Von Eugenia Michelii Lam. verwendet man die 
Blatter gegen Rheumatismus.

Eugenolum.

I. Eugenolum. Eugenol. P-oxy-m-Methoxyallylbenzoł C8H3(C3H5)(OCII3)(OH). 
Mol. Gew. — 1(14. Ueher Gewinnung dieses Phenols ist auf S. 665 unter O leum  Oaryo- 
p h y llo ru m  das Nlithige gesagt.



E ig e n sc h a fte n . Frisch destillirt cine farblose oder schwach gelbliche, stark licht- 
brecliende, aa der Luft und im Liclite sieh allmilhlich braunende Fliissigkeit von durch- 
driagendom Geruch des Nelkeniils und scbarfem, brennendem Geschmaok. Es siedet unter 
gewbhnlichem Drucke unter nur geringer Zersetzung boi 253—254° 0. und bat bei 15° 0. 
das spec. Gewicbt 1.027.

Eugenol ist unloslich in Wasser, dagegen leieht ldslicb in Alkohol, 
Aetkcr, Chloroform, Eisessig und in Kalilauge von 1—2 Proc. KOH. 
Die Aufliisung von 2 Tropfen Eugenol in 4 ccm Weingeist wird durch 
1 Tropfen yerdunnter Ferriehloridldsung (1 : 20) blau, durch einen Tropfen 
unyerdiinnter Ferriehloridldsung griln gefarbt. Es ist ein einatomigos 
Phenol und giebt dementsprechend mit atzenden Alkalien salzartige Yerbin- 

dungen, z. B. Eugenolnatrium CcH3(C3H5)(OCH3)ONa.
J?rilfung . 1) Wird l g  Eugenol mit 20 cein heissem Wasser gesehttttelt, so darf 

dieses blaues Lackmuspapier nur undeutlich riithen (saure Bestandtheile unorganischer oder 
organischer Natur). 2) Das nach dem Erkalten klar filtrirte Wasser darf sieh mit 1 Tropfen 
Ferriehloridldsung nur yoriibergehend graugrilnlich, aber nicht deutlich blau fitrben (Karbol- 
siiure). 3) 1 Th. Eugenol muss sieh in 2 Th. yerdunntem Weingeist, sowie in 1 Th. 
Natriumsalicylatliisuug (1 =  2) klar aufldscn.

A
y O C  H , 

OH
Eugenol

A u fb e w a liru n y .  Vor Lioht geschiitzt.
A n w e n d u n g .  Therapeutisch zur Zeit meist in der Form des Nelkeniils und in 

ahnlichen Mischungen. Es wirkt lokal aniisthesirend, zugleich aber auch reizend bez. iitzend. 
In der Mikroskopie an Stelle des Nelkeniils zum Aufhellen von Priiparaten. — T echn isch  
zur Darstellung von Yanillin, in welches es durch Oxydation mit Kaliumpermanganat 
iibergeht.

II. Eugenolum benzoicum. Benzoyleugenol. Benzeugenol. Eugenolbenzoat. 
€luIInO . C6HBC02. Mol. (lew. =  208. Diese Verbindung wird durch Einwirkung von 
Benzoylchlorid auf Eugenolnatrium in der S. 066 angegebenen Weise dargestellt.

Farb- und gerucblose, schwach bitter schmeckende, neutrale Krystallnadcln yom 
Schmelzpunkt 70,5° C. Sie Ibsen sieli kaum in Wasser, leieht in heissem Alkohol, in Chloro
form, Aether, Aceton. Durch Erhitzen mit heisser Kalilauge wird die Yerbindung in 
Kaliumbenzoat und Eugenolkalium gespalten.

In Gaben von 0,5—1,0 g an Stelle des Eugenols bei phthisischen Zustanden, zur 
Bebandlung von Husten und tuberkuliisen Kehlkopfleiden, auch bei neuralgischem Kopf- 
schmerz.

III. Eugenol acetamidum. Eugenolessigsilureamid. CuH3(C3II5)(OCH3)OC1I, . 
CO NIL. Mol. Gew. — 221. Zur D a rs te l lu n g  wird durch Einwirkung yon Monochlor-
<J1I2 — OH =  CII,

yOCH,
ocii2 . GONU,

Iiugenolacetam id.

essigsiiure auf Eugenolnatrium zunachst Eugenolessigsaure C0H3(C3Hf)) 
(OCH3)OOH3 — COOH dargestellt. Diese wird durch Auflosen in absolu
tem Alkohol und Einleiten von troeknem Salzsauregas in die Ldsung in 
den Eugenolessigsaure-Aethylester C0H3(C3Hr>)(OCJI3)OCH2 — C00C2H3 und 
diescr durch Einwirkung von alkoholischem Ammoniak in Eugcnolaceta- 
mid iibergefiihrt. Es krystallisirt aus Wasser in farblosen, gliinzenden 

Blattchen, aus Weingeist in feinen, farblosen, gliinzenden Nadeln, welche auf Schleim- 
hiluten aniisthesirend wirken und die Zungenneryen gofiihllos machen sollen. Schmelz
punkt 110° C.

Man yerwendet es in der Form des selir feinen Pulyers an Stelle des Cocains ais 
Anasthetieum auf Sehleimhautcn, ferner ais Antisepticum bei der 
Wundbehaudlung.

IV. Eugenolcarbinolum. Eugenoicarhinoi. C„1L 
(C3H6)OCH3(OB)CH2.OH. ( 1 : 3 : 4 :  5) Mol. Gew. =  194. Wird 

oh durch Einwirkung von Formaldehyd auf Eugenol dargestellt
Eugeuoicarbinoi. (D. R.-P. 85588) und stellt farblose Krystalle yom Schmelzpunkt

CHj -
A '

(CH,OII)^OCH:

■ C H  : O H .



37° C. dar. Sie sind in Wasser mid in Ligroin schwer, in Alkohol, Aether and Benzol leicht 
loslieh and geben mit Eorrichlorid blaue Farbung.

Es ist ebenso wie das Eugenolacetamid ais lolcales Anastheticum und ais Antisepti- 
cum zur Wundbehandlung empfohlen worden.

Eupatorium.

Gattung der Compositae — Eupatorieae — Ageratinae.
I. Eupatorium cannabinum L. W asse rd o s t, K u n ig u n d e n k ra u t, Lam - 

m erschw anz. Heiinisch in Europa. Liefert die jetzt obsoleten I la d ix  e t H erb a  Can- 
nabis a q u a tic a e  s. E u p a to riae . Die Wurzel soli ais Yerwecbslung der R ad ix  Y ale- 
r ia n a e  yorkommen. Entkalt ein Glukosid E u p a to rin . Durch Fallen der alkoholiscben 
Tinktur mit verdiinnter Salzsaure stellt man das gleicknamige „Eesinoid“ dar (vergl. 
Eyonymus).

II. Eupatorium Ayapana Vent. E. triplinerye Yalil (Gall.). In Brasilien bei- 
misch, weiter in Amerika und in Ostindien kultivirt. Das Kraut rieckt nach C um arin. 
Eine aus den Blattern (F o lia  Ay a pana  e. F e u ille s  d ’A y a -P an a  [Gall.]) liergestellte 
Pastę yerwendet man ais blutstillendes Mittel, sonst dient sie bei Magenleiden ais Toni- 
cum. Neuerdings oftcr nach Europa gekommen.

III. Eupatorium perfoliatum L. In den amerikanischen Sudstaaten. Man yer
wendet die Pllanze ais Bittcrmittel. Sie soli ein G lu k o sid , das man ebenfalls E u p a 
to r in  nennt, einen nicbt glukosidisclien B i t te r s to f f ,  0,01 Proc. a th e r is c h e s  Oel, 
G a llu ssa u re , G e rb sau re  etc, und die bliibcnde Pllanze ein A lk a lo id  entlialten.

U-St. fiihrt ais Eupatorium, Thorongliwoot die Blatter diescr Pllanze, sowie ein 
Estrakt daraus auf.

Extractum Eupatoriae fluidum. F lu id  E s t r a c t  of E u p a to riu m . Aus 1000 g
der gepulyerten Drogę (No. 40J und yordumitom Weingoist (41 iwoe.) wio Extr. Con- 
yallariao fluidum U-St. (S. 957) zu beroiten.

IV. Eupatorium purpurum L. P u rp le  B o n ese t, G ray e l ro o t, T ru m p e t 
weed. Enthiilt wenig a th e r is c h e s  Oel, E u p a rin  oder E u p a p u rin  CiaHn Oa, Sckmelz- 
punkt 117,2° C., mit koncentrirter Schwefelsaure wird es roth.

V. Eupatorium aromaticum L. In Nordamerika. Enthiilt 0,6 Proc. iith e r i-  
solies Oel. Volksmittel bei rbeumatischen Leiden.

VI. Eupatorium tinctorium. (?) In Sudamerika. P a ra g u a y  In d igo . Enthiilt 
indigo, ebenso E. lamiifolium H. B. K.

Euphorbia.

Gattung der Euphorbiaceae — Platyloboae — Crotonoideae — Euphorbieae.
I, Euphorbia resinifera Berg. Von kaktusabnlichem Habitus. Heimisch im 

Innem Marokkos, auf den Yorbergen des Atlas. Man yerwendet das uacb Einschnitten 
iu die Kanten der Stengcl austretonde Gummiharz:

-f- Eupliorbium (Austr. Germ. Helv.). liesina s. Gummi-resina Euphorbium. — 
Eupliorbium. Euphorbiumliarz. — Eupliorbe. Gomme-resine d’euphorbe (Gall.).

B esch re ib u n ff. Die Drogę bildet rundlich-eckige, unregelmassigc, oft stalaktiten- 
artige Stiicke, die meist beim Sammeln abgerissene Theile der Pllanze (Stacheln und 
Stengelfragmente) einschliessen oder duch die Hoblungen zeigen, in denen solehe Theile 
lagen. Die Farbę ist mattgelblicb bis britunlicb, durchscheinend, bestaubt, zerreiblich. 
Unter dem Mikroskop ist es amorph, liisst aber hier und da die fUr die Euphorbiaceen



cliarakteristischen, knochenfdrmig gestalteten Starkekorner erkennen. Geschmack anhaltcnd 
und brennend scliarf. Sonst geruchlos verbreitet es, in grosseren Mengen erhitzt, eiiieu 
an Weikrauok erinnernden Geruck. Wasser bildet mit ikm keine Emulsion, sondom ent- 
ziekt ihm, wenn man es damit yerreibt, nur Gummi und vcrschiedene. Salze. In Wasser 
wenig losliek, besser in Alkohol, Aether und litherischeii Oolen, doch liist keine dieser 
Eliissigkeiten vollstandig.

S au rezah l naoh Beckukts und Bkuohe: 18 — 25, E s te rz a h l  49 — 68, Ver- 
se ifu n g sz a h l 70—83.

J ie s ta n d th e ile . Nacli I I e n k k : 34,6 Proc. E uphorbon , 29,95 Proc. in Aether los- 
liches H a rz , 14,25 Proc. in Aether unlosliches H arz , 1,10 Proc. K a u tsc h u k , 1,50 Proc. 
A epfe lsau re , 8,10 Proc. mit Alkohol fallbares Gummi. und Salze , 12,30 Proc. mit 
Alkohol nicht fallbares Gummi und S alze, 1,20 Proc. in Ammoniak losliokc S alze und 
organische Stoffe.

Das E u phorbon  Cir>H.2.,0 kann man der Drogę entweder dirclct mit Petrolathcr 
entziehen oder nach Estraktion der Drogę durch Wasser und Alkohol mit Aether. 
Schmelzpunkt je nach den L8sungsmitteln, aus denen man krystallisirt, sehr wcchselnd, aus 
Petrolather 67° O., aus Alkohol 114° 0. Es dreht rechts. Losliek in Petroliither, Chloro
form, Aether, Alkohol, Benzol, Aceton und 90 proc. Alkohol, in 10000 Th. heissen Wasscrs. 
Mit Schwcfelsaure ziegelroth sich farbend.

Das in A e th e r lo slich e  H arz  schmeckt scliarf, im Schlunde kratzend, und erzeugt 
Niesen und Augenentziindungen. Schmelzpunkt 42—43°C. Das in A e th e r u n lb s lich e  
H arz  reagirt sauer, schmeckt wenig bitter, meist kratzend, etwas zusammenziehend. 
Schmelzpunkt 119—120° C. A sche 10 Proc., in der Chlorkalium nebst Karbonaten des 
Natrinm und Calcium vorhanden sind.

A u fb e w a h r u n y . JP u lven m g . Euphorbium hat seinen Platz unter den vor- 
s ic h t ig  aufzubewahrenden Arzneimitteln. Unzerkleinert wird es nicht gebraucht 
und auch selten yorriithig gehalten. Man litsst es unter Beobachtnng der grijssten Vor- 
sicht (vergl. S. 595) am besten im Freieu stossen und kann zur Verminderuug des Staubens 
aut' 100 g zwei siisse Mandeln zusetzen. Da indessen trotz aller Yorsicht das Pulyern des 
Euphorbiums, dessen Staub schon in geringer Menge zu heftigem und anhaltendem 
Niesen reizt, eine der unangenehmsten Arbeiten ist, so iiberlasst man sie in der Kegel 
den Drogenhandlungen; hier wird das Gummiharz in geschlossenen Pulvermiihlen ge- 
mahlen und gelangt alsdann in dicht yerklebten Pappkiistchen von 1/1 und '/a Kilo Inhalt 
in den Handel. 100 Th. liefern etwa 93 Th. mittelfeines Pulver.

A n w e n d u n g .  Das Euphorbium dient hauptsachlieh in der Thierheilkunde ais Zu- 
satz zu reizenden oder blasenziekenden Salben und Pflastern; ist es dabei mit Kantharideu 
oder Harzen zu mischen, so besprengt man es vorher mit wenig Terpentinol. Euphorbium 
ist dem freien Verkehr entzogen; im Bereich der Austr. darf es nur gegen arztliche Ver- 
schreibung abgegeben werden.

Tinctura Euphorbii. E u p h o rb iu m tin k tu r . T o in tu re  d ’eu phorbe . E r- 
gilnzb.: 1 Th. grób gepulvertes Euphorbium, 10 Th. Weingeist (87 proc.). — G all.: Wio 
Tinctura Cinnamomi Gall. (S. 843) zu bereiten.

Einplastrum  Cap u ci no rum.
K ap  u z in  c r p f 1 a s to r. G i cli tp  f 1 a s tc  r 

Rp. Picia nigrae navalis 30,0 
Cerati Rosinae Pini <10,0 
Empl. Galbani crocat. 20,0 
Euphorbii pulver. 2,0
Benzoes pulver. 8,0.

Em plastrum  Eupliorbii.
E m p la s t r u in  i s c h ia d ic u m . 

Rp. Euphorbii pulv. 3,0
Cerati Resinae Pini 97,0. 

Boi Kreuz- und lluttweh.

Oleum Euphorbii.
Rp. Euphorbii pulv, 10,0 

Olei Terebinthin. 10,0 
Olei 01ivarum 90,0.

Digeriren, nach dem Absetzen liltriren. Zum Ein- 
reiben bei Lahmung.



Pen Berecknungen im Texte sind nachstekende a b g e ru n d e te  Atomgewichte
zu Grandę gelegt worden:

Aluminium . Al 27
Antimon . Sb 120
Arsen . . . [As 75
Barium. . . Ba 137
Beryllium. . Be 9
Bici . . . . Pb 207
Bor . . .  . B - 11
Brom . . . Br 80
Cadmium . Cd 112
Caesium . Cs 133
Calcium Ca 40
Cer . . .  . Ce 141
Cklor . . . Cl 35,5
Chrom , . . Cr 52
Didym . . . Di 145
Eisen . . . Fe 56
Erbium . . Er 166
Fluor . , . FI 19
Gold . . . Au 196.0
Iridium . . Jr 193

.Tod . . . . J 127
Kalium . . K 39
Kobalt . . . Co 59
Kohlenstoff . C 12
Kupfer. . . Cu 63,0
Lantkan . . La 139
Litliium . . Li 7
Magnesium . Mg 24
Mangan . . Mu 55
Molybdan . . Mo 96
Natrium . . Na 23
Nickel . . . Ni 59
Niob . . . Nb 94
Osmium . . Os 190
Palladium. . Pd 106
Phosphor . . P 31
Platin . . . Pt 195
Quecksilber . Hg 200
Rubidium . . Rb 85,0
Sauerstoff. . O 16

Sckwefel . . S 32
Selen . . . Se 79
Silber . . . Ag 108
Silicium . . Si 28
Stickstoff . . N 14
Strontium. . Sr 87,5
Tantal . . -. Ta 182,0
Tellur . . . Te 128
Thallium . . Tl 204
Tkorium . . Th 232
Titan . . . Ti 50
Uran . . . U 240
Yanadium . . V 51
WasserstoJf . H 1
Wismuth . . Bi 208
Wolfram . . W 184
Ytterbium Yb 173
Zink . . . Zn 65
Zinn . . . Sn 118
Zirkonium Zn 90,0

A bktirzunffen:
Austr. =  Pkarmacopoea Austriacaed.VII.
Bad. T. == Badische Taxe.
Brit. =  Pkarmacopoea Britannica 1898.
Buchk. =  Buokkeister, Vorsckriftenbuch 

fur Drogisten.
Ergiinzb. =  Erganzungsbuck des Deutsck. 

Ap otkeker -V ereins.
Form. Berol. =  Formulae Berolinenses.
Gall. =  Pharmacopee franęaise nebst 

Supplement yon 1895.
Germ. =  Deutsch. Arzneibuck (Germ. 111).
Helv. =  Pkarmacopoea Helyetica ed. III.
Natiou. Formuł. =  National Formulary o£ 

unoffteinal preparations (By autko- 
rity of tke American pkarmaceutieal 
association).

U-St. Pkarmacopoeia of tke United 
States 1890.

Yet. =  Arznei filr Tkiere.
Diet. M. und D ie t e r ic h  =  D ie t e r ic ii ’s 

Pharmaceutisckes Manuał.
Siedep. =  Siedepnnkt.
Schm.-P. =  Sckmelzpunkt.
Erstarrp. =  Erstarrungspunkt.
B. =  Barometerstand.
T. =  Temperatur.
C. =  Celsius.
fi —  Mikro- Millimeter.
f  =  Yorsicktig aufzubewakren.
f f  == Sekr vorsickt,ig aufzubewakren.
(!) — Bedeutet, dass eine Angabo von 

Wicktigkeit ist.
(?) — Bedeutet, dass eino Angabe zweifel- 

liaft ist.
>  1,021 =  mindestens 1,021.
1,021 >■ =  kockstens 1,021.



cliarakteristisehen, knockenformig gestalteten Starkekorner erkennen. Geschmaok ankaltend 
und brennend scharf. Sonst geruchlos verbreitet es, in grosseren Mengen erkitzt, einen 
an Weihrauch erinnernden Geruch. Wasser bildet mit ibm keine Emulsion, sondern ent- 
ziekt ibm, wenn man es dam.it verreibt, nur Guinmi uud yerschiedene .Salze. In Wasser 
wenig loslieh, besser in Alkohol, Aether und atherischen Oelen, dock lbst keine diescr 
Flussigkeiten yollstandig.

S a u re z a h l nach B jsckuiits und B r u c iie : 18 — 25 , E s te rz a k l  49 — 6 8 , Yer- 
se ifu n g sz a h l V0—83.

B e s ta n d th e ile .  Nacli H e n k e : 34,6 Proc. E uphorbon , 29,95 Proc. in Aetker los- 
liches H a rz , 14,25 Proc. in Aether unlosliches H arz , 1,10 Proc. K au tsc liu k , 1,50 Proc. 
A epfe lsau re , 8,10 Proc. mit Alkohol fallbares Gum m i und S alze , 12,30 Proc. mit 
Alkohol nicht fallbares Guinmi und S alze , 1,20 Proc. in Ammoniak loslickc S alze und 
organische Stoife.

Das E uphorbon  C15H._,.iO kann man der Drogę entweder direkt mit Petrolatlier 
entziehen oder nach Extraktion der Drogę duręh Wasser und Alkohol mit Aether. 
Sckmelzpunkt je nach den LSsungsmitteln, aus denen man krystallisirt, sehr weeksclnd, aus 
Petrolather 67° 0., aus Alkohol 114° G. Es dreht rechts. Loslieh in Petrolather, Chloro
form, Aether, Alkohol, Benzol, Aceton und 90 proc. Alkohol, in 10000 Th. heissen Wassers. 
Mit Sekwefelsśiure ziegelroth sieli farbend.

Das in A e th e r lo s lich e  H arz  schmeckt scharf, im Schlunde kratzend, und erzeugt 
Niesen und Augenentziindungen. Sckmelzpunkt 42—43° C. Das in A e th e r u n lo slick e
H arz reagirt sauer, schmeckt wenig bitter, meist kratzend, etwas zusammeuzielicnd. 
Sehmelzpunkt 119—120° C. A sche 10 Proc., in der Ohlorkalium nebst Karbonaten des 
Natrium und Calcium vorkanden sind.

A u fO ew a h ru n ff. Pul/verun<j. Euphorbium hat seinon Platz unter den vor- 
s ic h t ig  aufzubewahrenden Arzneimitteln. Unzerkleinert wird es nicht gebraucht 
und auch selten yorrathig gehalten. Man lasst es unter Beobachtnng der grossten Vor- 
sicht (vergl. S. 595) am besten im Freien stossen und kann zur Yerminderung des Stiiubens 
auf 100 g zwei siisse Mandeln zusetzen. Da indessen trotz aller Yorsicht das Pulvern des 
Euphorbiums, dessen Staub schon in geringer Menge zu heftigem und anhaltendem 
Niesen reizt, eine der unangenekmsten Arbeiten ist, so iiberlasst man sie in der Kegel 
den Drogenhandlungen; liier wird das Gummiharz in gescklossenen Pulyermiihlen gc- 
mahlen und gelangt alsdann in dicht verklebten Pappkitstchen von 1/.1 und 1/2 Kilo Inkalt 
in den Handel. 100 Th. liefern etwa 93 Th. mittelfeines Pulver.

A n w e n d u n y .  Das Euphorbium dient hauptsiichlich in der Thierheilkunde ais 7a \-  

satz zu reizenden oder blasenziehenden Salben und Pflastern; ist es dabei mit Kanthariden 
oder I-Iarzen zu mischen, so besprengt man es vorlier mit wenig Terpentinol. Euphorbium 
ist dem freien Verkehr entzogen; im Bereich der Austr. darf es nur gegen arztliche Ver- 
schreibung abgegoben werden.

Tinctura Euphorbii. E u p h o rb iu m tin k tu r . T o in tu re  d ’euphorbe . E r- 
giinzb.: 1 Th. grób gepulvertes Euphorbium, 10 Th. Woingeist (87 pi-oc.). — G all.: Wio 
Tinctura Cinnamomi Gall. (S. 843) zu bereiten.

E m p la s tru m  C a p iic in o ru m .
E iu p li i s t ru m  E u p h o r b i i .K a p u z iu e r p f l a s t e r .  G i c h t p f l a s t c r

Rp. Picis nigrae navalis 530,0 
Cerati Resinae Pini 40,0 
Empl. Gal bani crocat. 20,0 
Euphorbii pnlvor. 2,0
Benzoiis pulver. 8,0.

E m p  1 a s t r u m  i s c h ia d ic u m .
Rp. Euphorbii pulv. 3,0 

Cerati Resinae Pini 97,0.
13ei Kreuz- und Illiltweh.

O leu m  E u p h o rb i i .
Rp. Euphorbii pulv. 10,0

Olei Terebinthin. 10,0 
Olei 01ivarum 90,0.

Rigeriron, nach dem Absetzen filtriren. Zum Ein- 
roiben bei Liihmung.



Pulyis resinosns acoi* Vogt. 
Iłp. Euphorbii 2,0

Vot. l ’ou liąuido ordinniro (Gall.) 
Rp. 1. Euphorbii pulver. 30,0

Coloplionii 18,0 
Mastiches 0,0,

2. Cantharidum pulver. 30,0
3. Olei 01ivarum 300,0
4. Olei Lavandulae 000,0.Uiiguentum  E u p h o rb ii (Nkligan). 

Rp. Euphorbii pulv. 1,0 Man digerirt 1 und 2 m it 3 zwoi Stunden und 
fiigt dann 4 hin/.u.Adipis suilli 20,0.

Acerba’s antiiiieiiinatisehes Oel, fiir Pferde, ist Ol. Euphorbii ohne Terpentinol.
B a e n s (;i i e u i t ’s  Oel, durch Auszieheu von Euphorbium uńd Seidelbastrinde mit 

Weingoist und 01ivenol dargestellt, dient zum Einreiben der mittels des sog. „Lebons- 
weckers11 erzeugten Nadelstiehe.

Blister liqui<le. 100 Euphorbium, 400 Leberthran, 1 Alkannawurzel werden 8 Tage 
digerirt, dann filtrirt.

Hundswuthmittel v o n  P a t iu e w ic z . Ein Geback, dosson Eettstoff zuvor mit den 
Samen einer Euphorbia gokoclit wurde, und eino unschuldigo Salbe.

K o r x p o i n t e r ’s  Blutreinigungs - Bie nen - Pustel - Eettstoff, enthalt Euphorbium, 
Kanthariden, Crotonfil, Seidelbast, Senf und Yeratrin.

B i e (>e r ’ s  Diphtlieritismittel ist anscheinond oin oligor Auszug von Wolfsmilch; 
ausserdem Anisliąuor und eino Mischung aus Benzoetinktur, Eranzbranntwein u. a.

II. Euphorbia Lathyris L. Wobl in Slideuropa heimisch, in Mexiko und Peru 
oingefiihrt. In der Gall. sind die Sam en Semencc (Pepurge und die W u rze l Kaeine 
(1’epurge aufgefiihrt. Die ersteren: Semen Cataputiae minoris, Semen Titliymali la- 
tifolii, Semen Lathyridis majoris, Grana regia minera, Spring- oder Purgirkorner
enthalten 40 Proc. eines stark abfiihrend wirkenden O eles (H uile d ’ep u rg e), ferner 
A e se u łe tin  und einen zwciten krystallinischen Korper. Der Milchsaft enthalt Euphorbon.

III. Euphorbia pilulifera L. Heimisch in Australien, verhreitet in Ostindien, 
Westindien etc. P ili bearing spurge. Snake-weed. <!nt,’s liair. Seheint ais wirk- 
samen Stoff ein Harz zu enthalten. Wird gegen Bronchitis und Astlmia empfoblen, be- 
sonders (las Fluidextrakt (2—4 ecm melirmals taglich.) hi alnilicher Weise yerwendct man 
E. maculata L. in Nord- und Mittelamerika.

IV. Euphorbia Cattimandoo W. Elliot. In Ostindien. Enthalt im Milchsaft 
15 Proc. E uphorbon . Man vcrwendet denselben gegen Eheumatismus.

V. Euphorbia heterodoxa Muli. Arg. In Brasilien. Alycloz, Aveloz. Der
Milchsaft findet Verwendung ais Heilmittel bei Krebsleiden. Ebenso yerwendct man 
E. phyllanthus (?). Ebenfalls in Brasilien.

VI. Euphorbia Tirucalli L. Heimisch in Ostafrika, in Indien kultivirt. Die 
Rinde yerwendet man gegen Kolik, den Milchsaft ais Purgans, letzterer enthalt E uphorbon.

f  Euphthalminum. Euphthalmin. Euphthnlminum hydroehloricum. Unter 
diesem Namen ist das s a lz sa u re  Salz des P h en y lg ly k o ly l-n -m e th y l- /S -v in y l-  
d ia c e to n a lk am in s  zu yerstehen. C17II2sN03 . llCl. Mol. Gew. =  327,5.

Die freie Base steht in engem Zusammenhange mit dem Eucain B, doeh stcht an 
Stelle der Benzoylgruppo beim Euphthalmin der Eest der Mandelsaure, und das Wasserstoff- 
atom im Stickstoff ist durch die Methylgruppe ersetzt.

D a rs te ll im g .  Yinyldiacetonalkamin wird zunaclist durch Einwirkung von Jod- 
methyl am Stickstoff metkylirt, dann wird durch Einwirkung von Mandelsaure in sehr ver- 
dtinnter wasserig-salzsaurer Losnng der Eest der Mandelsaure (Phenylglykolyl-Eest) einge- 
fiihrt. — Die freie Base krystallisirt aus siedendem Petrolather in sechsseitigen Prismen, 
die bei 108—113° C. schmelzcn. — Das salzsaure Salz wird in krystallinischer Form er- 
halten, indem man in die atherisclie Liisung der Base trooknes Salzsauregas eiulcitet und 
das sicb ausscheidende Salz aus absolutem Aetber umkrystallisirt.

Euphthalminum



E ig e n sc h a fte n . Farbloses, krystallinischcs, luftbesfandiges Pnlver, sintert bei 
181° C. zusammen und scbmilzt bei 183^184° O. Sebr leicht loslich in Wasser, ferner in 
2 Th. absolutem Alkohol, schwerer loslich in Aethcr.

A u fb e w a h r u n g . Vorsichtig.
A n w e n d u n g .  Es unterscheidet sich in seiner Wirkung' ganz wesentlieh vom 

Eucain B. Wahrend dieses niimlich anasthesirend wirkt, aber eine mydriatisehe Wirkung
auf das Auge nicht austibt, erzeugen die Losungen des Eu- 
phtlialmins, in das Auge eingetraufelt, betraehtlickc Pupillen- 
erweiterung, aber keine Anasthesie. 2 — 3 Tropfen einer 
2 proeentigen Losung erzeugen nach 20 — 30 Minuten eine 2 
bis 3 Stunden anhaltende Mydriasis. Mau gebraucht es daher 
wie Homatropin und Atropin.

f  Euphthalminum salicylicum. Salicyisaures 
Euphthalmin. C,,H2503N . C?H„03. Mol. G ew .=  429.

Wird dureh Vermischen von 291 Th. 1'reier Euphthal- 
minbase und 138 Th. Salicylsfture in absolut-atherischer Lo- 

sung ais Niederschlag erhalten. Dureh Umkrystallisiren aus absolutem Alkohol-Aether 
erhiilt man in Wasser leicht losliehe Krystalle vom Schmelzpunkt 115—116° O.

H,C

OH, -  HC C <

0 — OC . CH(OH)(J„IIr,
1CII

A• cir2
ch3
CH,

V
N 
I
CHa

Die freie Euphthalminbase.

Evonymus.

Gattung der Cclastraceae — Celastroideae — Evonymeae.
EvonymUS atropurpurea Jacq. Heimisch im ndrdlichen und mittlcren Theil 

der Yereinigten Staaten. Verwendung findet die Rinde der Wurzel und der jungen Zweige. 
Evonyinł cortex (Onit.). Euonymus (Walioo.) (U-St.). Ecorce d^yonymus (Gall. Suppl.).

B esch re ib u n g . Die Rinde besteht aus bis 20 cm lang-en, 1 cm breiten, lialbrinnen- 
forniigen oder rinnenfdnnigen Stiicken von gelblich-grauer Farbę. Der Bast lasst keine 
Fasern, sondern wie die anderon Eyonymus-Arten eigenthttmliche faserartige, auf der 
Aussenseite mit Grubchen yersehene Gebilde erkennen, von dcnen man annimmt, dass sie 
dureh Umwandlung normaler Fasern entstandcn seien. Geschmack anfangs siisslich-fade, 
spiiter kratzend, zuletzt bitter.

J iesta n d th e ile . Ein Glukosid: E vonym in , leicht in Alkohol, schwer in Wasser 
ldslicli, ferner E v o n sau re , M annit. Das Evonymin ist ein Herzgift.

A n w e n d u n g .  Man verwendet die Rinde ais Cholagogum, Tonicum und Laxativum.
Nicht zu verwechseln mit dem Glukosid E vonym in  ist die in Amerika gebrauchliche 

„Koncentration" das „Resinoid“ gleichen Namens. Man erhalt es dureh Fallen der kon- 
eentrirten alkoholischen Tinktur mit Salzsaure und Yermischen des ausgewaschenen und 
getrockneten Niederschlags mit einem indifferenten Pulver. Man unterscheidet Evony- 
m inum  fuscum  aus Wurzelrinde und E vonym inum  v ir id e  aus Zweigrinde.

Extracfcuin Euonymi (U-St.). E x tra c t  of E uonym us. Aus gopulyerter Rinde 
(No. 30) wie Extr. Digitalis U-St. (S. 1041) zu beroiten.

Extractum Evoiiymi. E x tr a i t  d ’E vonym us a tro p u rp u re u s . E vonym ine 
b ru n e  (Gall. Suppl.). Aus 1000 g gepulverter Rinde (Siob No. 70) und 6 Liter 60 proc. 
Weingeist im Verdrangungswcge. Man befeuchtet mit 3 Litern, erschOpft nach 24 Stunden 
mit dem Rest des Weingeists, yerdrangt letzteron dureh Wasser und destillirt vom Per- 
kolat den Weingeist ab. Den filtrirten Riickstand dampft man zum weichen Extrakt ein, 
l5st in destill. Wasser, filtrirt und dampft wiederum ein und bringt mit 20 g gepulyertom 
Milchzucker zur Trockne.



Extracta.
1. Extracta. Extraits. Extracts. Mit den vorstchenden Nanieu bezeichnet nian 

Zubereitungen von diinnfliissiger, dickfltissiger oder fester (pnlyeriger) BesehafCenheit, welehe 
man durch Abdampfen eincs natiirlichen Saftes oder einer Losung gewinnt, die durch Aus- 
ziehen eines vegetabilisehen, seltener animalischen Itohstoffes mittels eines geeigneteu 
fliicbtigen Ldsungsmittels, hergestellt worden ist.

Die Arzneibiicher geben zur Bereitung der Extraktc fast ausnahmslos allgemeine 
Anweisungen, welohe viele gemeinsame Punkte besitzen, in Einzelheiten aber docli von 
einander abweichen.

Austr. Die zur Bereitung der Extrakte zu verwendenden Pflanzenstoffe sind zer- 
schnitten, zorstossen, grób oder foin gepulvert zu verwenden. Zur Bereitung der w&sse- 
rig en  Extrakte worden die Ilohstoffe bei niebt iiber 20° O. macerirt oder bei nicht iiber 
50u O. digerirt. — Die wasserigen Ausziige sind sofort auf den 1/4 Theil ihros Volumens 
einzudampfen, dann an oinom kalten Orte durch Absetzenlassen zu klaren, worauf man 
die klare Eliissigkeit abgiesst oder abflltrirt und dio Kolatur oder das Filtrat durch Ein- 
dampfen bei einer 100° O. nicht erreiebenden Temperatur auf die richtige Konsistenz bringt. 
— Zur Bereitung der sp iritu O sen  und a th e r is c h e n  Extrakto werden die gopulrortcn 
Kolisto ffo in einem geschlossenen Apparate (Perkolator) durch das Verdrangungsvorfahren 
vollstandig erschopft. Die gesammelten Fliissigkeiten werden vermischt und durch Destil- 
lation von der Hauptmonge des Weingeistos oder Aethers befreit. Der Destillationsriick- 
stand ist bei gelinder Wannę auf die yorgeschriebene Extraktkonsistenz zu bringen. Be- 
ziiglich der Konsistenz sind v ie r  Grade zu unterscheiden:

1) Fliissige (Extracta fluida), von der Konsistenz dichterer Tinkturen.
2) Diinne (Extracta tonuia), von der Konsistenz des frischen Honigs (Mellagines).
3) Dicke (Extracta spissa), welcbe sieli nach dem Erkalten nicht ausgiessen lassen.
4) Trockene, die zu Pulver zerreiblich sind.
Zur Bereitung der trockenen Extrakte dampft man die Ausziige bis zu einer ge- 

wissen Konsistenz ein, streicht sie alsdann auf Porcellanplatten und trocknet bei nicht 
iiber 40° C.

Y e rre ib u n g  n a rk o tis c h e r  E x tra k te . Es ist gestattet, Verreibungen nicht 
trockener narkotischer Extrakte herzustellen und vorrathig zu balton. Zu diesom Zweclc 
wird 1 Th. des betreffenden Extraktes mit 1 Th. Milchzucker zur Trockne gebracht. Die 
getrocknete und gepulyerto Mischung wird durch Zusatz von Milchzucker auf das Ge- 
sammtgewicht von 2 Th. gebracht. Signatur: Sumatur duplum.

B rit. Giebt keine allgomcinen' Anweisungen zur Darstellung der Extrakte. Aus 
dem Text lassen sich folgende allgemeinen Gesichtspunkte entnehmen: Die Brit. konnt 
folgende Konsistenzgrade:

1) Weiche Extrakte (soft oxtracts).
2) Dicke Extracte (firm oxtracts).
3) Miissig dicko Extracto (moderately firm extracts).
4) Trockene Extrakte (dry extracts).
•5j Fluid -Extrakte (fluid extracts).
Die alkoholischen Extrakte werden theilweise durch Abdunsten der entsprechenden 

Fluidextrakte dargestellt. Die narkotischon Extrakte sind, soweit sie Alkaloide enthalten, 
„standardisirt11, d. h. sie werden auf einen bestimmten Alkaloidgehalt eingestellt.

Gall. Giebt folgende allgemeine Anweisungen: Natiirliche Safte werden in der von 
der Natur gebotenen Koncentration (oline Yerdiiimung) eingedampft. Miissen liohstoffo 
ausgezogen werden, so bomiihe man sieli, miiglichst koncentrirte Ausziige zu erhalten, 
damit dioso durch den Abdampfungsprocess und die hiorbei statthabendo Einwirkung der 
Luft mogliehst wenig yerandert werden. — Das Abdampfen soli nicht iiber freiem Feuer 
erfolgon. Der beste Apparat ftir das Abdampfen ist der, wolcber das Verdampfen bei 
mogliehst niedriger Temperatur und in der kiirzesten Zeit ormOglicbt (also das Yakuum).

Giebt os von einem .Rohstoff ein wasserigos und ein alkoholisches Extrakt, so ist 
das erstere abzugeben, wenn der Arzt nicht ausdriicklich das letzterc yerordnot bat.

Dio Gall. unterschoidet die Extrakte nach folgenden Konsistenzgraden:
1) Weiche Extrakte (extraits mous).
2) Dicke Extrakte (extraits fermes).
3) Trockene Extrakte (extraits secs).
Die Gall. lasst ferner zahlreiclie alkoholisehe Extrakte durch Perkolation berstellon 

olme docli die Fluidextrakte aufgenommen zu haben.
Haiidb. d. pliarm. Praxis. I. 68



(lenn. Die fiu- die Bereitung der Extrakte auszuziehenden Rohstoffe miissen in 
dem vorgeschriebenen Grade der Zerkleinerung angewendct werden. — Dio w asserig en  
Ausziige werden sofort auf Ł/s ihres Yolumens eingodampft, dann an einem lcuhlen Orte 
absetzen gelassen und durchgeseilit. — Das Abdampfen erfolge im Dampfbade (natiirlich 
ist das Vakuum nicht ausgoschlossen) unter Umruhren. Boi alkoholischen und wasserigen 
Ausziigen darf die Vordampfungstemporatur 100° O., bei atherischen Ausziigen 50° O. nicht 
ubersteigen. Die weingeistigcn Extrakte sind gegen Endo des Eindampfens mit kleinorcn 
Mongen Weingeist wiedorholt zu yerriiliren und so fertig zu stellen. Beziiglich der Kon- 
sistenz unterscbeidot Germ. in analoger Weise wie A ustr. s. obon: 1. diinne Extrakte,
2. dieke Extrakte, 3. trockne Extrakte, 4. Eluid-Extrakte.

T ro ck n e  n a rk o tisc h e  E x tra k te  werden aus dicken Extrakten bereitet, indem 
man 4 Th. Extrakt und 3 Th. feines Siissholzpulver mischt, die Miscliung im Dampfbade 
austrocknet, noch warm zen-eibt und ihr soviel feines Siissholzpulver zumischt, dass das 
Gesammtgewicht =  8 Th. betriigt. Von dieser Extraktmisehung entsprechen also 2 Th. 
=  1 Th. des urspriinglichen Extraktes. Sie wird daher mit „Śumatur duplum“ signirt.

L osu n g en  n a rk o tis c h e r  E x tra k te  diirfon, naeh folgender Vorschrift bereitet, 
yorratbig gehalten werden: 10 Th. Exti-akt, 6 Th. Wasser, 1 Th. Weingeist (yon 90 Proc.), 
3 Th. Glyccrin. 2 Theile dieser Losungen entsprechen gleichfalls 1 Theile des ursprung- 
lichcn Extraktes.

Helv. Die zur Bereitung der Extrakte dienenden Rohstoflb miissen in dem vorge- 
schriebenen Grade der Zerkleinerung angowendet werden. Die Ausziige werden absetzen 
gelassen und filtrirt. Das Eindampfen soli ohne Verzug vorgenommen werden und im 
Dampfbade odor im Vakuum erfolgen. Beim Verdampfen in offoner Schale soli das Yer- 
dunsten durch Umruhren beschlounigt werden. Die Verdampfungstemperatur soli bei 
wasserigen und alkoholischen Ausziigen 90° O., boi atherischen 50° O. nicht iibersteigon.

Die von der Helv. aufgenommenen Extrakte werden naoh ihrer Konsistenz in fol- 
gende Grade eingetheilt:

1) Fluid-Extrakte.
2) Diinne Extrakte wie Austr.
3) Dieke Extrakte, welche bei 110° O. getrocknct 18—20 Proc. an Gewicht yerlieren.
4) Trockeno Extrakte, welche bei 110° O. getrocknet nicht melir ais 4 Proc. ihres

Gewiehtes yerlieren.
Troclcene n a rk o tis c h e  E x tra k te  (Extracta duplicia) sind solche, von welchen 

1 Th. — 2 Th. der Drogę entspricht. Sie werden mit Reispulver bereitet, dessen Menge 
je nach dem Trockengehalte des betreffonden Auszuges bemessen wird. Dor Gehalt an 
Trockensubstanz wird bestimmt, indem l g  des Auszuges bei 110" 0. bis zum konstanten 
Gewichte getrocknet wird. Die Fliissigkoit wird nunmehr durch Verdunsten im Wasser- 
bado koncentrirt, nach dem Erkalten mit dor berechneten Menge trocknen Reispulyors 
gleichmassig gemischt, bei nicht iiber 50° O. yollstśindig ausgotrocknet und zerrieben.

Zur P r iifu n g  auf 1) M o ta llg e h a lt werden 1—2 g des Extraktes im Porcellan- 
tiegel verascht; die Asche wird mit 5 ccm vordunnter Salzsaure (von 10 Proc. HOl) er- 
warmt und die Losung filtrirt. Das Filtrat darf durch Sehwefelwasserstoffwasser nicht 
verandert und nach Uebersattigung mit Ammoniak durch Schwefelammonium nur gefśirbt, 
nicht gefallt werden (eine Ausnahme bildet Extractum Ferri pomatum). 2) Wird 1 g 
Extrakt in dor uraprunglichen Extraktionsflussigkeit geliist, so darf nach dem Filtriren und 
Auswaschen nur ein unwagbarer Riłckstand zuriickbleiben.

U-St. Giobt keine allgemeinen Vorschrifton, sondern schroibt fur jedes Extrakt ein 
besondores Verfahren vor. Sie kennt:

1) Dieke Extrakte (extracts of pilular consistence).
2) Trockene Extrakte (dry extracts).
3) Fluid-Extrakte (fluid-extracts).
Die Ausziige werden (mit Ausnahme des Extractum Haematoxylini, bei welchem 

dies nicht angangig ist) durchweg durch Perkolation bereitet, die alkoholischen Ausziige 
werden bei nicht iiber 50° O. eingedunstet.

II. Fluidextrakte. Man bezeiehnet mit diesem Namen Ausziige von Arznei-Drogen, 
welche so hergestellt sind, dass 100 Gewichtstkeile der Drogę =  100 Gewicktstheilen 
oder Raumtheilen des fertigen Praparates (Fluidextraktes) entsprechen. Dies Princip ist 
indessen von der B rit. durchbrochen, indem sie fiu- solche Fluidextrakte, welche Alkaloide 
enthalten, einen bestimmten Alkaloidgehalt vorsehreibt, auf welchen. die Ausziige einzu- 
stellen sind. Die Hcrstellung der Fluidextrakte crfolgt durch das Verdrftngungsverfahren 
(Perkolation) in besonderen, verschliessbaren Extraktionsgefiissen (Perkolatoren). In diese 
werifen die zu extrahireuden Substanzen im Zustande gehoriger Zerkleinerung „eingepackt", 
naehdem sie yorher mit dem Estraktionsmittel hcfeuchtet und einige Stunden lang im be-



(leckten Gefiisse stehen gelassen worden sind. Durcli langsames Zutropfenlassen der vor- 
gescliriebcnen Extraktionsflussigkeit erreicht man das Abfliessen selir koncentrirt.er Ausziige 
ans dem Perkolator.

Hat man z. B. ans 1000,0 g Hydrastiswurzel == 1000,0 g Fluidextrakt zu bereiten, 
so sainmelt man die zuerst abfliessenden 850,0 g Perkolat und stellt diese bei Seite. D iescr 
A uszug , welcher die Hauptmenge der vorhandenen Extraktivstoffe enthalt, wird keincn 
eingreifenden Operationon mchr unterworfen. Man setzt nun das Perkoliren fort, bis die 
Drogę erschopft ist, d. k. bis das Perkolat ungefarbt: ablauft, oder bis sicb in demselben 
Alkaloide niclit mehr nachweisen lassen. (Vergl. S. 925 die Eussnote.) Die so erhaltenen 
Ansziige sind weitaus schwachcr ais die zuerst erhaltenen 850 Th. Perkolat. Man destillirt- 
von ihnen die Hauptmenge des fliichtigen Losungsmittels (Alkohol u. dergl.) ab, dampft 
den Riickstand im Wasserbade zum diinnen Extrakt ein, nimmt diescs mit einer genugen- 
den Menge des yorgeschriebenen Extraktionsmittels auf, bringt auf 150,0 g und yereinigt 
diese Flilssigkeit mit den yorher zurilekgestellten 850,0 g erstem Auszug.

Das Extraktionsmittel jst in vielen Fftllen lediglich yerdllnnter Alkohol. Bisweilen 
werden demselben, in der Absicht, yorhandene Alkaloide in eine leiehter liisliche Form zu 
bringen, Zusatze von Sanren (Salzsaure, Essigsaure) gemacht. Enthalt das Extraktions- 
mittel Glycerin, so wird es gewohnlicli in zwei Theilen angewendet. Der in b es tim m ten  
Gewichtsmongen angewendete I. Theil enthalt das Glycerin und wird zum Befeuchten der 
Drogę benutzt, zum Yerdrangen dieses ersten Losungsmittels, bez. zur Beendigung der 
Perkolation benutzt man alsdann den II. Theil des Losungsmittels, welcher lediglich ans 
yerdunntem Alkohol bestelit.

Beziiglich der Koncentration der Fluidextralcte machen die hier berilcksichtigten 
PharmakopOen folgende Angaben.

A ustr. hat in dieser Hinsicht keiti bestimmtes Princip; sie schreibt dio Koncen
tration fiir jodes aufgenommene Fluidextrakt im oinzelnen Falle vor.

B rit. Lasst bei den indifferenteren Drogen aus 1000 g Rohstoff =  1000 ccm Fluid- 
extrakt bereiten. Bei den starker wirkenden, alkaloidhaltigen Drogen lasst sie die Fluid- 
extrakte auf einen im Einzelfalle yorgeschriebenen Alkaloidgehalt einstellen.

d e rm . Lasst aus 100 Gewichtstheilen =  100 Gewichtstheile Fluidextrakt bereiten.
H elv. Wio Germanica.
U-St. Lasst aus 100 Gewichtstheilen Drogę =  100 Yolumtheile Fluidextrakt be

reiten.
Ueber die technischen Einzelheiten der Perkolation s. Kommentar von Hageb-Fischeb- 

Habtwioh. II. Auli. Bd. 1. S. 642.
Acetracta, A c e te x tra k te . Diese von Prof. R e m in g t o n  in Philadelphia angegebenen 

Arzneiformon werden boreitet, indem man die Drogen anstatt mit Alkohol mit Essigsaure, 
z. B. mit cinor solchen von 60 Proc., extrahirt. Diese Arzneiformen haben in Deutschland 
bisbor Eingang niclit gefunden, auch sind sie wolil noch niclit geniigend durchgearbeitet.

Yaloids. Untor diesem Namon yersteht man in Amorika und in England dio- 
jenigen FIuidoxtrakte, bei welchen 1 g =  1 g der Drogę ist (nicht 1 ccm =  1 g Drogę).

Mit Kochsalzlosung bereitete Extrakte. Nach D. R.-P. 80267 werden die frischon 
Vegetabilion zerkleinert, mit ungefahr 10 Proc. Kochsalz gomischt, oinigo Zeit mit diesem 
stehen gelassen und abgepresst. Die so orhaltene Soolc wird im Vakuum zur Sirupkonsi- 
stenz eingedickt und mittels der Osmose vom grossten Theile des Kocbsalzes befreit. Die 
so erhaltene Extraktlosung dampft man schliesslich zur Extraktdicke ein. Diese Praparate 
haben sich bisber niclit eingefiihrt.

K oncentrationen, am erikanische, auch R o sin o id e , sind Verreibungen indiffe- 
renter Pnlver wie Milchzucker, Lycopodium u. a. mit den aus den betreffenden Pflanzen- 
stoffon dargestellten wirksamen Bestandthoilen. Die Darstellung ist yerschioden. In der 
Regel wird ein koncontrirtor alkoholischer Auszug durcli Wassor odor mit Sauren ange- 
siiuertes Wasser oder SalzlOsungen gefallt und der orhaltene Miedorsehlag mit den oben 
angegebenen Verdiinnungsmitteln yerrieben, und zwar so, dass das Gewicht des fertigen 
Priiparates zum Gewicht der angewendeton Rohdroge in einer bestimmten Relation steht. 
Diese Arzneiformon haben in Deutschland Eingang nicht gefunden. Sie sind besondors 
deswegen zu erwahnen, weil sie mit Namon belegt worden (Atropin, Baptisin, Oorydalin, 
Hydrastin u. s. w.), welche mit den deutschen Bezeiohnungen zahlreicher starkwirkendor 
Alkaloide und Glukoside identisch sind. Evonymin z. B. ist der deutsclie Name des Glukosids
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Eyonymin, aber zugleich dio Bezeichnung fur die amorikanische Koncentration (das Resi- 
noid) ans der alkoholischen. Tinktur der Wurzclrinde bez. der jungen Zwoigrindo von 
Eyonymus atropurpureus.

Fabiana.
Gattung der S o la n a cea e  —  C cstrea e  — N ic o tia u in a e .

Fabiana imbricata R. et P. P ic b i .  Heimisch in  Chile. Verwendung flnden 
die beblatterten und oft mit Bliitben versehenen Zweige der Pflanze.

B esch re ib u n g . Der Habitus der Pflanze ist ein in Rucksieht auf die Familie 
selir auffallender, er erinnert an Erica und Tamarix, auch wohl an manche Onpressineen. Die 
kleinen Blatteben sind dicbt daehziegelig gestellt. Das einzelne Blatt ist lanzettlich-zugespitzt, 
mit konvexer, gekielter Anssen- und konkaver Iunenseite, mit breiter Basis sitzend. Die 
BlUthen sind yiolett odcr weisslich, rohrig, iiber dem Kelch eingeschnurt, nach oben 
etwas aufgeblasen, mit 5 Zipfeln. Aeltere Aeste zeigen Borkebildung. Die Borke ist 
schwarzlich-grau, etwas langsrissig. Die Gefassbiindel sind bikollateral, im Mark der 
Stengel Steinzellen, ebenso in der Rinde. Die Epidermis mit Driisenhaaron. Das Blatt 
fiihrt im Sokwammparenehym Drnsen von Oxalat. Die sehr harzreiche Drogę ist von 
schwacb balsamisehem Gerucb und aromatisch-bitterem Geschmack.

B e s ta n d th e ile . Die Drogę enthiilt nacb K u n z -K b a u s e  ein W eich b arz , welebes 
ais die Muttersubstanz einiger anderor Bestandtheile aufzufassen ist, niimlich: 1) E ab ian o l 
GruHuoOn ein atheriscb.es Oel von angenehmem Kampber- mul Krauseminzgeruch, und desseu 
Oxydationsprodukt 2) F a b ia u re se n  in weissen Krystalleu vom Schmelzpunkt
280° C. erhalten. 3) F a b ia n a g ly k o ta n n o id , ein hellgelbes, ausserst hygroskopisches 
Pulver yon schwaoh saurer Reaktion, vielleiebt G ly k o sy l-D io x y z im m tsau re , und 
dessen Zersetzungsprodukte: 41 C b ry sa tro p a sa u re  (/KMetbyl-Aeseuletin) und 5) einen 
nicht krystallisirenden und nioht drehenden, aber reducirenden Z ucker. Ferner enthS.lt 
die Drogę Oho lin  und reichliche Mengen von M agnesium phosphat. Infolge des Ge- 
haltes an Chrysatropasiiure nimmt die Abkockung der Drogę leiclit eine violette Farbę au.

W ir k u n g  m u l A n w e n d u n g .  Man yerwendet die zuerst 1885 in Europa bekannt 
gewordene Drogę in Abkockung, ais diekes Extrakt oder ais Fluidextrakt gegen Er- 
krankungen der Blase (Blasenstein), Entziindungen der Harnwege, sowie bei Leberleiden. 
In Siidamerika ist die Drogę auch ein beliebtes Mittel gegen den Leberegel (Distoma 
hepaticum) der Schafe und Ziegen.

Dosis des Fluidextraktes 0,6—2,6 cem, des dicken Extrakts 0,13—0,65 g.

Fagus.
Gattung der F a g a cea e .

Fagus silvatica L. B u e lie . R o th b u c b c . — H e tr e . — B e c c h . H< uinisch im 
grd.ssten Theile Europas und im westlicben xisien. Man yerwendet:

1) Die F r ttc h te , dreikantige Sckliessfrttckte, zu zweicn von der Cupula ganz uni- 
sehlossen, die boi der Reife aufreisst, mn die Frttchte zu eutlasseu. Die Fracht ist bis 18 mm 
lang, bis 10 mm breit, aussen glSnzeud braun. Iu der Fruchtscbale unter der Epidermis 
mehrere Lagen stark yerdickter, Steinzellen, im darauf folgenden Parenchym reicblicb 
Oxalatdrusen. Der Samenschale fehlen charakteristische Elemente, sie umschliesst inner- 
lmlb eines dttnnen Endosperms den Embryo mit breiten, mehrfack gefalteten ICotyledonen. 
Der letztere enthalt Oel, Oxalat in Drusen, Aleuron und kleinkornige Starkę (die Korn- 
chen bis 5 g). 100 Tb. der Frttchte enthalten 67 Proc. Kenie und 33 Proc. Sokalem

B e s ta n d th e ile  der ungeschalten Frttchte nach Koenig: W asser 4,74 Proc., 
s t ic k s to f fh a l t ig e  S u b stan z  14,34 Proc., R o h fe tt  23,08 Proc., s t ic k s to f f f re ie  Ex-



t r a k ts to f f e  32,27 Proc., R o k fase r 21,99 Proc., Asclic 3,58 Proc. In der Trocken- 
substanz: s t ic k s to f fk a l t ig e  S u b stan z  15,06 Proc., R o h fe tt 24,23 Proc.

Durch Pressen gewinnt mail ans den Samen 12—17 Proc. Oel: O leu m  F a g i s ilv a -  
l ic a e .  — B u c h e c k c r n o l. — I lu i le  d es f r u it s  du  lie tr e . — B e e c li o i l .

Es ist hellgelb, ohne Gerlich, von fadem Gesckmack, dient ais Speise- und Brennol. 
Konstanten: Spec. Gew. 0,920 — 0,9225. Erstarrungspunkt — 17,5° 0. Schmelzpunkt der 
Fettsauren: 24° C. Erstarrungspunkt 17° C. IlEiiNEidseke Zahl 95,16. Yerseifungszahl 
196,25. Jodzakl 104,4. Das Oel bestekt vorwiegend aus O lein.

Die R iick s tan d e  von der O e lg ew in n u n g , die B tic lie lk u c b e ii , B iick e lsa m en -  
lu ie lie n , finden Yerwendung alsYieMutter, doch sollen sie auf Pferde giftig wirken kiinnen. 
Die Rttekstande mit Schale entkalten: W asse r 16,10 Proc.., S tic k s to ffsu b s ta n z  18,15 
Proc., F e t t  8,34 Proc., s t ic k s to f f f re ie  E x tr a k ts to f f e  28,39 Proc., H o lz fase r 23,89 
Proc., Ascho 5,13 Proc. Ausserdem sollen die Samen einen giftigen Stoff F a g in , der 
T rim e th y la m in  sein soli, enthalten.

2) Aus dem Holz gewinnt man durch trockne Destillation den B iic lie n k o lz tk e e r  
(vergl. Pix) und aus diesem K r e o so t  (yergl. den betr. Artikel).

Faham.
F aliam  1 'h ee. F a liu m -T h ee . B o u r b o n -T lie e . — F e u i l le  de F a lia m  (Gall.). — O rch id - 

T ea sind die Bliitter von AngrecUHl fragrans Lindl., Familie der O rch id a cea e  —  
M onandrne — A ero to n a e  — S a r c a n th in a e  —  A ericlcae, heimisch auf Mauritius und 
Reunion.

J ieschre ibung . Die Bliitter sind lederig, lineal, bis 10 cm lang, bis 12 mm brcit, 
an der Spitze ausgerandet, parallelnervig. Unter den Epidermen, von denen nur die untere 
Spal tSffnun gen liat, beiderseits ein sklerotisches Hypoderm. Im Mesopkyll yeroinzelte Stein- 
zellen und OxaIatraphidcn. Auf beiden Epidermen Drusenhaare. Die Bliitter riechen an- 
genehm nacli C um arin , welches ansclieinend in krystallinischem Zustande in den Epi- 
dermiszellen der Unterseite yorkommt. Gesckmack angenekm, etwas bitterlich.

jB esta n d th e ile . 8,68 Proc. W asse r, 5,21 Proc. E iw e is s s to ffe , 6,35 Proc. 
Ascke, ferner C u m arin , o -O xyzim m tsiiu ro , o -C u m arin sau re , P lien o lp ro - 
peny lsau re .

A n w e n d im g .  Empfolilon ais Heilmittel gegen Schwindsucht, ais Ersatz des 
ckinesischen Tkees. Man soli aucli Cigarren mit einem Deckblatt aus Tabak daraus macken.

Farfara.
Tussilago Farfara L. lamii ie der Co 111 p o s i i u e — fl1ub iilillo i*ae S en ecio *  

liea e  —  S e n e c io n iiia e . Heimisch in Europa, Nordafrika und dem gemassigten Asien, im 
ostlichen Nordamerika eingebtirgert. Kraut mit tief in die Erde gekendem, mekrkopfigen, 
Ausliiufer treibenden Rkizom. Im ersten Friihjahr ersckeinen die nur mit Sckuppenblattern 
besetzten Bliithentriebe, nack der Bliitkezeit die LaubblStter. Verwendung finden:

1) Die B ltttk en k o p fck en : F lo r e s  1 'u s s ila g in is . F lo r e s  F a r fa r a e . — H n l la t t ig -  
b li ith e n . — C a p itu le  de tu s s i la g e  o u  de p as d ’au e (Gall.).

B esch re ib u n g . Die Kbpfchen sind etwa D/a cm lang, 2 cm breit, die Bliithen 
von goldgelber Farbo, der Htillkelch griinlich, weisslich spinnewebig behaart, cylindrisch, 
aus zwei Reiken angedriickter Blattcken bestekend. Bliitkenboden okne Spreublatter.



Weibliche liandbliithen in mehreren Reihen, schmal zungenformig, (lie zwittrigen Scheiben- 
bliithen rilhrig, fiinfzahnig. Griffelaste halb-walzenfiirmig, stumpf. (Fig. 241.)

2) Die B la t te r :  F o lia  F a r fa r a e  (Genu.). F o lia  seu  l le r b a  T u ss i la g in is . — 
H u f la t t ig b la t tc r . H u f la tt ig . B rand  la t t ig . B r u s t la t t ig .  L e liin b iiit ter . S a n d k ra u  1. 
(J n ir in sk ra n t. — F e u i l le s  de tu s s ila g e  ou  de pas d ’a n e . — C o lts fo o t le a y e s .

B esch re ib u n g . Die bis handgrossen Blatter sind langgestielt, herzformig-rund- 
lich, winkelig-gezahnt, die Zahne rothbraun, knorpelig. Das Blatt ist von einem Mittol- 
norven durchzogen, die ersten Sekundarneryen gehen am Grunde des BIatt.es ab, so dass 
die Neryatur handformig erscheint. Die Sekuudilrncrven endigeu in den Hauptziihnen des 
Blattrandes, ihre Zweige in den kleineren Z&hnen. Oberseits sind die Bliitter kabl, unter- 
seits sind sie, wenigstens in der Jugend, von langen Haaren filzig. Die Haare bestehen 
ans einer Anzahl kiirzerer, etwas angeschwollener Zellen, an die sieh eine diinnere, ani 
Grunde ebenfalls angescliwollene, ausserordentlich langc Endzelle anscliliesst.

Epidermiszellen der Oberseite wenig buehtig, mit Stomatien, die der Unterseite stark 
buebtig, ebenfalls mit Stomatien. Uuter der Oberseite drei Reihen kurzor Palissaden, das 
Sohwammparenchym ausserordentlich locker, so dass weite Maschen entstehen, die von 
schmalen Parenchymstreifen gebildet werden. Diese Maschen treten auf mit Ghloralhydrat 

Stiickchen des Blattes von der Unterseite sehr deutlich hervor. 
Der Blattstiel ist im Querschnitt langgezogen herzformig, mit meist 
13 Gefassbiindeln, unter der Epidermis mit sehr stark ausgeprag- 
tem Collenchym, bei dem besonders die Tangentialwande erheblich 
verdiekt sind. Geruchlos, Gesehmack fade schleimig.

l ie s tu n d th e ile .  Spuren a th e r isc h e n  O eles, 2,63 Proc. 
eincs glukosidischen B it te r s to f fe s , k a u ts c h u k a r t ig e  Sub- 
s ta n z , Sehleim , G a llu ssau re  und 17,10 Proc. Asclie, die Clilo- 
ride, Karbonate, Phosphate nnd Silicate von Kalium, Calcium, Mag- 
nesium, Eisen and Aluminium entkait.

V erw evh slu n g en  u n d  Y er fd lsch u n g en . Die Blatter 
von P e ta s itc s  o l l ic in a lis  M oench  haben bis 60 cm im Durch- 
messer, sie sind kaum ockig, unterseits wollig, die von P e ta s itc s  
to m en to su s  1)C. fast dreieckig-herzfbrmig, unterseits schneeweiss- 
filzig, Lappen des Grundes vorne yerbreitert, einwarts gekriimmt, 
die von P e ta s itc s  n iy e u s  H a u m g a rte ii sind ahnlieh, aber die 
Lappen des Grundes auseinander tretend. Alle sind den Huflattig- 
bliittern ahnlieh gebaut, doch haben sie nur eine Palissadeusehieht.

Die Bliitter der K le tte n , L ap p a o ll ic in a l i s  A ilio n i und L ap p a to m en to sa  L in k , 
sind oval herzformig, zugespitzt, klein geziihnt, mit stark auf der Unterseite lieryor- 
tretenden Nerven.

E in s a tm n lu n g  u n d  A n w e n d u n g .  Die Blatter werden im Mai und Juni ge- 
sammelt, geschnitten, von erdigen und filzigen Theilen durch Absieben gereinigt und an 
einem trocknen Orte aufbewahrt. 5 Th. frisehe geben 1 Th. trockne. Man bedient sich 
ihrer bei katarrhalischen Leiden der Respirationsorgane. Die Wirksamkeit bei Skrophulose 
bedarf der Bestatigung.

P tis a n a  de f lo r ib u s  T u ss i la g in is . T isane  do tu ss ilag e  (Gall.). 5g  Huflattig- 
bluthen, 1000 g siedendes Wasser. Nach 1j2 Stunde abseihen und d u rch  P a p ie r  fil- 
tr ire n .

S ir u p u s  de T u ss i la g in e . 8 iro p  de tu s s ila g e  (Gall.). Wie Strup. Oliamomillae 
(S. 716) zu bereiten.

S ir u p u s  p e c to r a l is . S iro p  d ’especes p e c to ra le s  (Gall.). 100 g Brustthee 
(Espbces pectorales ayec les fleurs, Gall. S. 233) iibergiesst man mit 1200 g siedcndem Wasser, 
presst nach 6 Stunden, bringt auf 1000 g, filtrirt, fugt 50 g Orangenbliithen wasser, worin
6,3 g  Opiumextrakt gelbst sind, hinzu und inacht mit 2000 g Zueker zum Sirup.

durchsichtig gemaehten

a b
Fig. 241.

a. SclieibenblUthe. b. Rand- 
blutho von Tussilago Farfara..



Up. Florum Ti lino
Foliorum F&rfarae 
Foliomm Millefolii 
Foliomin Montb. pip. 
Herbae Yeronicae 
llhizomat. Graminis 
Frnctus Cera ton iae 
Hordei perlą ti 
Herbae Violae tricolor. 
Florum Kboeados 
Hliizom. Polypodii 
Ilhizom. Calami 
Ligni Sassafras 
Fructuum Foeniculi 
Fructuum Anisi 
Passular. major.
Folior. Rosinarini 
Folior. Lauri 
Florum Primulao 
Floruni Cyani 
Hhizomat. Iridis

Species Ilispanicae.
S p a n i s c li e r T li o e.

aa 80,0

aa 85,0

Species pectorales Kneipp. 
Knbipp’8 H u s te n th e e .  

Up. Foliorum Farfarao 20,0 
Foliorum Urticae 
Herbae Kquisoti aa 10,0 
Fruct. Foeniculi 
Fruct. JUniperi 
Folior. Plantaginis 
Flor. Malvae arbor.
Flor. Tiliae aa 5,0
Semin. Foenigraeci 
Flor. Yerbasci aii 2,5.

Tlica Ifolyetioa.a 50,0 S p e c ie s  v u 1 n e r  a r i a e. K s p o cos 
Y u ln e ra ire s  (Gall.). T lió  su is s e .
Up. Florum Amicae

Florum Antennar. dioicae 
Florum Tussilaginis 
Herbae Absinthii

.AJUgilD lili i liłO

,, Calaminth. offie. 
,, Chamaedryos
„ Hyssopi

Tiv»fW te rre s tr .

Betonicae 
Ajugae reptantis

;iii 10,0.

Species lmijules. 
M a i k u r  t li e e.

,  Origuni
„ Vincae pei'viuc.
„ Kosmarini

lip, Spoder. Hispnnie. 500,0
Nutrii sullurio. in crist, pary. 50,0 
Florum Vorbnsci
Florum Rlioeados aii 25,0.

„ Sanioulae 
n Sabino
„ Scolopendrii 
„ Scordii 
,, Thymi

ISooiPs P e e t o r a l ,  H u s te n p a s ti l le u , enthalton nach Angabe des Fabrikanten: 
Huflattig, Siissholz, Isliind. Moos, Rom. Kamillen, Sternanis, Veilchenwurzol, Eibisch, 
Schafgarbe, Klatschrose ais Auszug, mit Malzextrakt, Salmiak, Traganth, Zucker, Yanille 
und Roseniil zu Pastillen geformt.

Habbri.anu’8 Alpenkriiuterthee, oin Blutreinigungsmittel, besteht aus Eibischwurzel, 
Sussholz, Senna, Guajakholz, Sassafras, Ringolblumen, Klatschrosen, Schlehen- und Schaf- 
garbenbluthen, Waldmeister und Huflattig.

I la r z e r  G e b ir g stlie e , von P a u l  H e id e r . Eine Mischung von Schafgarbe, Lavendel, 
Schlohdombliithen, Sassafras, Senna, Pfefferminze, Huflattig, Sussholz.

H erb a  Ś n io n a  ist ein Gomisch aus Huflattig und zerriobonom Weizenschrot.
K riiu tertb eo  (Wiener Yorschrift). Eibisch-, Huflattig-, Scabiosenbiatter, Lungen- 

kraut aii 4,0, Leberkraut, Sassafras-, Guajak-, Rothes Sandelholz, Q,uockenwurzol, Sussholz, 
Sennesbliitter aa 2,0, Fenchel 1,0, Klatschrosen, Kornblumen, Wollblumen aii 0,5.

L ip p s p i in g e r  T liee . Huflattig, Isliind. Moos, Eibisch-, Alant-, Siissholzwurzel, 
Wasserfenchel, Schafgarbe aa 20,0, Klatschrosen, Malvenblumon, Wollblumen aa 10,0.

Die G alie  ist ein Gemenge von dem Sekrete der Leberzellen und dem sog. Schleim, 
welcher von den Driisen. der Gallongange und von der Schleimhaut der Gallenblase ab- 
gesondert wird. Das Sekret der Leber, die Lebergalle, ist diinnfliissig und klar, die in der 
Gallenblase angesammelte Galie ist mebr ziibe und dickfliissig und infolge Beimengung 
von Zellen, Pigmontkalk und dergl. trilbe. Therapeutische Verwendung iindet nur die 
Rindergalle, welcbe den frisch geseblacbteten Rindern (Bos taurus L.) bez. dereń Gallen- 
blasen im mdglichst friseben Zustande entnommen wird.

I. Fel Tauri (Erganzb.). F e l B o v is  (U-St.). B ie l tle b o e u f  (Gall.). F e l T a n r i 
r e c e u s . O c h sc n g a lle . F ie l  de b o e u f . O x g a ll.

Die friscb der Gallenblase des Kindes entnommene Fliissigkeit werde vor dem 
Gebrauehe durehgeseiht. —. Britunliehgrime oder dunkelgrilne, sebleimig-dickliche, eigen-

Fel



thumlieh, aber nicbt widerlich oder faulig rieckende Fliissigkeit von sehr bitterem, un- 
augenehmem Geschmackc, von neutraler oder scliwach alkalisclier lleaktion. Mit Wasser 
gescliiittelt, sckiiumt sie seifenartig. Das spec. Gewickt ist boi 15° O. =  1,018—1,028. 
Lost man eine ganz kleine Menge Galie in einem PorcellanSckiilcken direkt in wenig 
konc. Scliwefelsauie und erwiirmt, oder mischt man ein wenig gallensiiurehaltige Fliissigkeit 
mit konc. Schwefelsiuire mit der Yorsicht, dass in beiden Fiillen die Temperatur nielit iiber 
70° 0. steigt, und fiigt darni unter Umriihren mit einem Glasstabe tropfenweise Rohrzucker- 
lbsung von 10 Proc. hinzu, so erhiilt man eine praehtvoll rothe Fliissigkeit, dereń Farbo 
bei Zimmertemperatur nicht yersckwindet, aber im Yerlaufe cines Tages mebr blauviolett 
wird. Die rothe Fliissigkeit zeig-t vor dem Spektroskop zwei Absorptionsstreifen, den 
einen bei F  und den anderen zwischen D  und F ,  neben E  (P e t t e n k o f k b Is G allensiiu re - 
R eaktion). Da dieso lleaktion auf die Bildung von Furfurol dureh Einwirkung der 
Schwefelsaure auf Zucker beruht, so kann man sie naek My liu s  und U dbanszicy  aueh mit 
l° /00 Furfurolliisung ausfiiliren. Zu je 1 ccm der alkoholischen Gailcnlfisung setzt man 
1 Tropfen l° /00 Furfurolliisung und 1 ccm konc. Schwefelsaure und kiihlt, wenn niithig, 
etwas ab. Bs entsteht alsdann gleichfalls die oben bescbriebene Fiirbung. In dieser Weise 
soli sich noch 1/20—1/30 mg Cholalsaure nacliweisen lasscn.

Die Galie enthiilt 8—10 Proc. Trockensubstanz, in dieser ais specifische Bestand- 
tbeile: Gallensaurcn (Glykocholsaure C20HI!,NOo und Taurocholsaure O20H15NSO,) an Kali 
und Natron gcbunden, Gallenfarbstoffe (Bilirubin, Biliverdin), im iibrigen kleine Mengen 
Leeithin, Cholesterin, Seifen, Neutralfette, Harustoff und Mineralstoffe (NaOl, Oa^POj.,, 
Mg,(P04), und FePOJ. Siiinmtlidie gallensaurcn Alkalisalze siiul 1 Ośli eh in Wasser und 
Alkohol, unloslick in Aether. Die alkoliolische Liisung der Salze wird dalier durcli Aether 
gefallt, und diese Fiillungen kdnnon im krystallisirten Zustande erhalten werden (P l a t t - 
NKBrs k r y s ta l l i s i r t e  G alie) durcb Fiillung mit Alkohol kann man die Schleimstoffe, 
durcb Extraktion mit Aether das Fett, Cholesterin und verwandte Stoffe, durcb Digestion 
mit Thierkohle die Farbstoffe eńtfemen. Die genuine Galie ist nur eine besclirankte Zeit 
haltbar und gebt bald in Faulniss iiber. Fiir therapeutische Zwecke wird sie daher in 
eine haltbaro Form gebraclit.

Die physiologisclie Rolle der Galie bosteht darin, dass sie die Aufgabe bat, die 
Resorption der Fette zu befdrdern, dadurch, dass sie dieselben yerscift und emulgirt. 
Ausserdem nimmt man an, (lass die Galie die pankreatische Yerdauung des Eiweisses unter- 
stiitzt und eine gewissc Desinfektion des Darmes besorgt.

A n w e n d u n g .  Die frisehe Ocksengalle wird loffelweise hypochondrischen Hiimor- 
rhoidariern gegeben. Sie wird beim Fleischer bestellt und noch fr isc h  aus dem ge- 
schlaehteten Thicre genomuien, kolirt und dispensirt. Ueber zwei Tage halt sie sich, auch 
wenn sie im Eisschrank aufbewalirt wird, nicbt. Damit sie sich einige Tage liinger kon- 
servirt, ist ein Zusatz von circa 3 Proc. Spiritus aethereus zu empfeklen. Die Anwendung 
der Ochsengalle im Hauslialt und in den Gewerben zur Iloinigung gefarbter wollener 
Zeuge ist bekanut. Um Ochsengalle fiir einen weiton Transport oder auf mehrere Tage 
zu konseryiren, yersetzt man sio mit 0,5—1,0 Proc. Aether.

II. Fel Tauri inspissatum (Erganzb.). l*lxtractum  a n im a le  a n ia n u n . E iu -  
g e d ic k te  O c h se n g a lle . Erwarmte und durch Leinwand geseihte, fr ise h e  Ochsengalle 
dampft man sofort im Dampfbade in einem Porcellangefiisse olme umzuriihren zur Kon- 
sistenz eines dicken Estraktes ein. Das „okne umzuriihren" ist so zu yerstehen, dass die 
einzudampfende Galie nicht unndthig viel geriihrt werden soli. Ausbeute 11—13 Proc.

E iffen sch a ften . Die eingedickte Ochsengalle bildet eine grttnlick-braime Masse 
von dicker Extraktkonsistenz, von anfangs siisslichem, dann stark bitterem Gesehmack und 
dem eigentbiimliehen Gallengeruche. Frisch bereitet, giebt sie mit Wasser eine griinlich- 
braune, klare, nach ldngerer Aufbewahrung etwas trttbe Losuug. Sie enthiilt die Bestand- 
tlieile der Ochsengalle, jedock zum Theil im ycriinderten Zustande.

A n w e n d u n g .  Man wendete dies Prśiparat friiher in denselben Falłen wie die 
trockene gereinigte Ochcngalle an. Das Yolk streicht es auf Blase wie ein Pflaster auf



und legt es den kleinen Kindern anf den Nabel oder Unterleib zur Yertreibung der 
Spulwiirmer.

III. Fel Tauri depuratum inspissatum. F e l bOYimmi p u r illc a tu m  IBrit.). 
F e l I5ov is p u r illc a tu m  (U-St.). G e r e in ig te  e in g e d ic k te  O c h se n g a lle . F u r if ie d  Ox 
B ile  (oder Ox G all).

Man dampft 300 g fr isc h e  Ochsengalle ani: etwa 120 g ein, vcrmisclit den IUick- 
stand mit 100 g Alkohol (93 proc.), filtrirt nach dem Absetzen und wasoht den Filterruck- 
stand mit etwas Alkohol nach, destillirt von den vereinigten Filtraten die Hauptmenge des 
Alkohols ab und dampft den Biickstand zu einem dicken Extrakt ein.

Eigenschaften und Anwendung wie das vorige. Durch die Eeinigung mit Alkohol 
werden namentlich die Eiweissstoffe beseitigt. Ausbeute 8—10 Proc. Das Praparat besteht 
vorwiegend aus glykocholsaurem und taurocholsaurem Kali und Natron und Gallen- 
farbstoffen.

IV. Fel Tauri depuratum siccum (Ergilnzb.). F e l  'T a u r i d e p u r a tu m . 
N atrum  c h o le in ic i i in . E x tr a c tu m  F e l l i s  ta u r in i. G e r e in ig te  tr o c k n e  O c h se n g a lle .
Gleiche Yolume f r is c h e r  O ch sen g a lle  und W e in g e is t werden unter Schutteln durch- 
einauder gemischt und zwoi Tage bei Scite g-ostellt, filtrirt, hierauf von dem Filtrat der 
Weingeist durch Destillation im Wasserbade abgezogen und der Euckstand unter haufigem 
IJmschiitteln mit so viel fe u c h te r  th .ie r isc h e r K ohle, welche vorher durch Salz- 
siiure gereinigt worden ist, nach und nach yersetzt, bis eine der Fliłssigkeit entnommene 
und filtrirte geringe Menge sieli nur von schwach gelber Farbę erweist. Alsdann filtrirt 
man und macht die Fliłssigkeit zu einem tro c k n e n  Extrakt. Ausbeute circa 6,5 Proc.

E ig e n sc h a fte n . Die trockne gereiuigte Galie bildet ein hygroskopisch gelblich- 
weisses Pulyer von anfangs siisslichem, dann anhaltend bitterem Geschmack und scliwachem 
Gallengeruch. Mit Wasser und yerdiinntem Weingeist giebt sio ldare, schwach gelbliche 
Losungen. Die wassrige Losung, die beim Schutteln stark schiiumt, mit etwas Zucker 
yersetzt, wird auf allmahlichen yorsichtigen Zusatz von koncentrirter Schwefelsiiure duukel- 
purpurroth gefiirbt (PETTENKOi’ER’sche Gallonprobe) und giebt dann mit yielein Wasser 
yerduunt oine yollig triibe zimmtfarbene Fliissigkeit. Beim Gliihen hinterlasst die Galie 
einen weissen alkalischen Euckstand. -

Die Bestandtlieilc der trockenen reinen Galie sind yorwiegend Taurocholsaure, Gly- 
kocholsaure, hauptsachlich an Natron, theils auch an Kali gebunden, dann Cholin, Glycerin- 
phosphorsaure (Lecithin), etwas fleischmilchsaure Salze. Die gereinigte trockne Galie ersetzt 
das sogenannte (unreine) c h o le in sa u re  N atrjon, Natrum choleinicum.

P r i i fu n g .  Die Eeinheit des Praparats ergiebt sieli theils aus den yorsteheud 
angegebenen Eigenschaften. Verfśilschungen mit A rab ischem  G um m i, D e x tr in  und 
M ilchzucker und die Verunreinigung mit G allen sc lile im  werden beim Auflosen in 
kaltem Weingeist erkannt, welche Stoffe darin ungelost bleiben. Die weingeistige Losung 
des reinen Praparats ist fast klar. Mit Chloroform geschtittelt, setzt sich die reine Ochsen- 
gallo in der Ruhe an der Oberflache ab, wahrend etwaige beigemischte Salze, Zucker etc. 
einen Bodeusatz bildeu. Beim Erhitzen schmilzt das Pulver, bliiht sich dann unter Aus- 
stossung widerlich riechender, leicht entzundlicher Dampfe auf. Die zuruckbleibende 
kohlige Masse hinterlasst cndlich nach starkem Gliilieu von dem Gewicht der trocknen 
gereinigten Galie ungefiihr Ł/5 weisser Aschc von alkalischer Reakt.ion.

A n w e n d u n g .  Man giebt die trockene gereinigte Ochsengalle zu 0,3—0,5—1,0 
inehrmals taglieh in Pillen bei Verdauungsschwache, chronischen Magenkatarrhen, zur 
Bethatigung der Gallensekretion, bei Stdrungen der Leberfunktionen, chronischen Leber- 
und Milzanschwellungen, Diabetes mellitus etc. Aeusserlich bat man sie ais Streupulyer 
in Wunden gebraucht.

V. Extrait de fiel de boeuf (Gall.). F risc h e  Ochsengalle wird durch ein 
Wolltuch kolirt und die kolirte Fliissigkeit im Wasserbade zum trocknen Extrakte 
eingedampft.



B alsam um  o ticum .
Ohren balsam. Gehbrbalsem.

Bp. Fel lis taurini inspissati 5,0
Acitli salicyliei 1,0
Glycerini 15,0
Aquae Cirmamomi vinosae 10,0 
Olei Thymi gtt. XV.

Einige Tropień auf Baumwolle tiiglich in den Ge- 
horgang eiuzuftthren (bei Ausfluss aus den Ohren).

G lycerinum  fe llis  bovis.
(New-Yorker Vorschr.)

Bp. Fellis tauri inspiss. 100,0 g
Glycerini 70,0 „
Acidi salicyliei 1,0 „
Aquae dcstill. q. s. ad 200 ccm.

D. S. 30—10 ccm mit Seifonwasser zum Klystier.

L in im ontum  Sanctne M ariae.
S t. M a r i e n b a 1 s a m. U u g u o n t u m Boncall. 

Bp. Fellis Tauri recentis 100,0 
Salis culinaris 20,0
Olei Papaveris 10,0.

Zum Einreiben (bei Verhiirtungen und Anschwell- 
ungen, besonders der Bruste).

Oleum oticum S p ie ł m a n n . 

S p ie l m a n iP scIios  GeliOrOl.

Bp. 1. Bulbi Allii Cepae coucisi 50,0
2. Fellis Tauri recentis 20,0
3. Olei Amygdalarum 50,0
4. Olei Majoranae
5. Olei Bosinarini
6. Olei Bu tac aa gtt. VI.

Man digerirt 1 mit 2 und 3 wilhrend 2 Tagen, presst 
ab und ftigt zu dem filtrirten Oele 4—G zu.

P ilu la e  ap e r ie n te s  Clay.
Bp. Fellis taurini inspissati 10,0 

Olei Carvi gtt. XII
Magnesii carbonici q. s.

Fiant pilulae 50,0.
Tliglicli dreimal drei Pillen (bei Verstopfung aus 

man gelnder Gal lena b sonderun gj.

Pilulae aperientes I I ufkland .
Bp, Fellis Tauri inspissati 

Extracti Taraxaei 
Saponis inedicati 
Khizomatis Bhei iia 5,0.

Fiant pilulae 150.
Cortice Cinnamomi Cassiae pulverato conspergantur. 

Tiiglich dreimal 5—10 Pillen (bei Leibesver- 
stopfung).

Pilulae Nutrii clioleinicl.
Bp. Fellis Tauri depurati sieci 10,0

Gummi Arabici 1,0
Badicis Althaeae 0,5
Aquae destillatae q. s.

Fiant pilulae 100.
Tiiglich zweimal, spilter dreimal je flinf Pillen (bei 

Cholelithiasis).
Pilulae rosolventes Weiokard.

Bp. Fellis taurini depurati sieci 10,0 
Extracti Gcntianae 
Extracti Centaurii minoris 
Bliizomatis Bhei iia 5,0
Badicis Gentianao q. s.

Fiant pilulae 150.
Tiiglich dreimal 4—8 Pillen (bei Ilypochondrie).

Sapo fellitus.
G alie nso ifenk  u geln.

Bp. 1. Fellis taurini recentis 100,0
2. Boracis pulverati 5,0
3. Sacchari albi pulverati 20,0
4. Saponis Ilispanici pulverati 40,0
5. Terebintliinae laricinae 4,0.

Man dampft 1 auf 20,0 eiu, mischt 2—5 darunter 
und forint Ku geln von 30,0 g Schwere. Zum 
Iieinigen gefiirbter Stoffe aus Wolle oder Seide. 

Sapo fellitus liqui(lus.
F 1 u s si ge G a 11 e n s o if e.

Bp. Massae Saponis felliti 50,0 
Fellis taurini recentis 200,0 
Glycerini 100,0
Liquoris Ammonii caustici 5,0 
Olei Terebintliinae gtt. XX. 

Auwendung wie Sapo fellitus.
Ungucntum vermifugum.

Bp. Aloes pulveratae 5,0
Fellis Tauri inspissati 7,5
Glycerini
Spiritus Vini aa gtt. XV
Unguenti Bosmarini compositi 25,0.

Tiiglich dreimal die Nabelgegend einzureiben.

J)r. Metkii’s Uuterleibspillen, von einer Berliner Apotheke in den Handel ge- 
bracht, erwiesen sieli zusammengesetzt aus Fellis taurini depurati sicei 7,0, Saponis inedi
cati 5,0, Extracti Liąuiritiao 2,0, Tuberum Jalapao et Radiois Althaoae ana q. s. zu 120 
Pillen gemaclit. (H ager, Analyt.)

Łiąueur-BEBSIIARD, ein Bleckwasser, bestohend aus circa 10 Th. Galie, 5 Th. Pott- 
asche und 100 Th. Wasser.

Ferrum.
F e r r u m . M ars. E łse n . F e r  (franz.). Ir o n  (engl.) F e . A to m g ew . =  50. Das 

metallische Eisen findet in der Pharmaoie iu mehrfachen Formen Verwendung.

I. Ferrum in fllis, E ise n d r a lit . Clavi ferrei, e is e r n e  N łig e l. Limatura 
Ferri, Ramentum Ferri, Ferrum in ramentis, Scobis ferrea, E is e n fe i le ,  E iseu -  

fe ilsp iih u e . Tomatura Ferri, E iseu d reh sp iih n e .



Unter don yorstehenden Namen verstand man frillier dicjenigen Fonncn des Eisens, 
in denen dassclbe damais, ais die reineren Eisensorteu noch einen yerhaltnissmassig liolien 
Preis hatten, zur Darstellung von Eisenpraparaten verwendet wurde. Die Yerlialtnisse 
siad heute infolge des woklfeilen Preises der reineren Eisensorteu selir viel einfacherc 
geworden. — Ais leitende Gęsichtspunkte fiir die Auswahl des zu Eisenpraparaten be- 
stimmten Eisens kann man folgende nckmen:

G usse isen , welclies neben Kohlenstoff, Silicium, Phosphor auch noch Schwefel, 
Arsen, Kupfer, Blei und je nach der Boschaffenheit der Erze, aus denen es ausgebracht 
wurde, auch noch andere Metalle ais Verunreinigung'en enthalt, sollte niemals zur1 Dar
stellung pharmaceutischer Priiparate benutzt werden. Das Gleiehe gilt hier fiir den 
H am m ersch lag , den D ra h ta b fa l l  und die E isen fe ilsp& hne  der Metallarbeiter. Diese 
enthalten in der Kegel Kupferfeilspahne und Messingstaub.

Das beste Materiał zur Darstellung von Eisenpraparaten ist der E ise n d ra h t. Man 
verwendet ihn in Starken von 1—1,5 mm. Da er oberflachlich stets etwas fettig ist, so wird 
er von dieser Eettschicht entweder durch Abreiben mit Kork, oder dureh schwaches Aus- 
glilhen gereinigt. Um ihn beąuemer handhaben zu konnen, biegt man ihn in kleine Weifen 
oder dreht ihn in kleine Zopfe. Fast ebenso rein sind die e ise rn en  N agel, und zwar 
sowohl die jotzt nur noch ausnahmsweise gebrauohten Seluniedenagel (Haken) ais auch die 
sog. Drahtstifte. — Sehr rein sind ferner die in den Maschinenfabriken abfalleudeu Eisen- 
drehspahne.

P r ii f im y .  Man iibergiesst 1,0 Eisenfeile mit 9,0 verdiinnter (12,5 procentiger) 
Salzsiiure, bewirkt die Losung zuletzt unter Anwendung von Warnie und yerdiinnt mit 
einem doppelten Yolum Wasser. Ein Theil dieser Losung mit Schwefelwasserstoffwasser 
versetzt, darf sich hochstens etwas dunlder fiirben oder braunen, aber keinen dunklen 
Niederschlag ergeben (Kupfer, Blei). Erfolgte hier keine Fallung, so yersctzt man einen 
anderen Theil der Liisung jenes Ruckstandes- mit einer reichlichen Menge Natriumacetat- 
ldsung oder Ammoniumacetatldsung und dann mit Schwefelwasserstoff. Eine weisse Fallung 
zeigt Zink an. Eine sekwaehe Triibung ist gegenstandslos.

Die Eisenfeile, welche zur Darstellung des Tartarus martiatus Verwendung lindet, 
wird in gleicher Weise gepriift, jedoch ist 1,0 der Eisenfeile in der geniigenden Menge 
Bromsalzsaure (s. S. 507) zu loscn.

A u fb e iu a h n in y .  In gut und dicht geschlossenen Glasgefassen, um das Rosten 
zu yerhindern.

F e r r u m  in  l i l i s  p ro  a n a ly s i.  E ise n d ra h t zu r chom ischen  A nalyse. Zur 
Titerstellung von KaliumpermanganatlOsungen benutzt man Blumendraht oder diiime Kla- 
viorsaiten, welche durch Abreiben mit Bimsteinpulyer und darauffolgend mit Eiltrirpapier 
von Unreinigkeiten und Oxyd befreit sind. Man kann, olme einen besonderen Fehler zu 
bcgehen, annehmen, dass dieser Draht 99,6 Proc. Eisen enthalt. Fur ganz genauo Be- 
stimmungen muss der Eisengehalt des Dralites ein fiir allemal festgestellt werden.

II. Ferrum pulveratum (Austr. Germ. Helv.). I i m a i l l e  de f c r  p o r p h y r isć e  
(Gall.). G e p u ly e r te s  E ise n . E ise n p u ly e r . L in ia tu ra  M a rtis  p ra e p a r a ta . l ’u lv is  
F err i a lk o h o lis a tu s .

Es wird in Tyrol fabrikmassig dargestellt. Mogli (dis t  rcines Eisen wird zuniichst 
mit grossen Eeilen, welche durch Wasserkraft bewegt werden, bearbeitet, und die erhaltene 
„Eisenfeile11 durch Stossen in Stahlmorsern noch weiter zcrkleinert. Das so erzielte Eisen- 
pulyer wird durch Luftgeblase sortirt, wobei die feinsten Theilchen am weitesten weg- 
getragcn werden, wiihrend die groberen Theilo uliher liegen bleiben. Die letzteren gelangen 
in den Stahlmorser zuriick und werden nach wicderholter Zerkleinerung wiederum durch 
den Luftstrom sortirt. Zum Pulyern darf nicht Gusseisen, sondom lediglioh Schiniedeeisen 
oder kolilenstoffarmer Stahl (Draht) yerwendet werden.

E iy e n sc h a fte n . Das reine gepulyerte Eisen bildet ein geruch- und gesehmack- 
loses, schweres, hochst feines, g ra u e s  oder dunkelgraues Pulver, welches yom Magneten 
angezogen wird, welches beim Druck mit dem Pistill eine grau metalliseh gliinzende 
Flachę bietet, und beim Auflosen in yerdunnter Salzsaure unter Eutwicklung ilbelriechenden



Wasserstoffgases bis auf oincn unbedeutenden und leickten, kokligen Kiickstand loslioh ist. 
Von Wasser wird es wegen anhaftender Luftblaschen nur uuyollstiindig benetzt. Beim 
Gliiben an der Luft yerglimmt es z u rotliem Eisenoxyd, weloliem sieb mit Essigsdure 
fremde Metalle eutzieken łassen.

Das Eisenpnlver besteht nicbt aus chemiscli reinem Eisen, es entbalt griissere oder 
kleinero Mengen Koklenstoff (Grapbit), Scbwefel, Arsen, Phosplior, Silicium, Sand, olit aucb 
Mangan, Kupfer, Bici. V e rfa lsc h u n g e n  sind Grapliit, Sand, Hammersclilag.

Das aus roliem Gusseisen bergestellte Eisenpulver hat eine s ck w arz g ra u e  Farbę und 
ist init Kohle, Scbwefel, Arsen, Phospbor, Silicium und Mangan reicblicb yerunreinigt. 
Die Pkarmakopoen fordem ein von Zink, Kupfer und Blei yollig reinos Eisenpulver. 
Scbwefel und Arsen diirfen darin nur in sebr geringen Spuren entbalten sein. Demnacb 
darf das aus robom Gusseisen bergestellte Eisenpulver nieht in den Gebraueb gezogen 
werden, und ist ein dunkel- oder schwarzgraues Eisenpulyer zuriickzuweisen.

P r il fu n g .  Diese ricbtet sicb gegen einen Gebalt von Scbwefel, Arsen, sowie 
fremden Metallen und auf die Bestimmung des Eisengekaltes. 1) Wird 1 g Eisenpulver 
mit 20 ccm yerdiinnter Sebwofelsaure (Hely.) oder mit einer Mischung aus 15 ccm Wasser 
und 10 ccm Salzsaure von 1,123 sp. G. (Germ.) iibergossen, so soli das entweicbende Gas 
einen mit Bleiacetat getrankten Papierstreifen innerbalb 5 Sekunden uicbt mebr ais braun- 
licb fiirben. Da jedes tocbnische Eisen unter diesen Bcdingungen Scbwcfelwasserstoft- 
entwicklung giebt, so wird es sicb nur darnm bandeln, ein nicbt zu stark scbwefelhaltiges 
Eisenpulyer auszuwahlen. Man wird also dem Eisenpulyer den Yorzug zu geben haben, 
welcbes unter sonst gleiehen Bcdingungen eine nur leichte Briiunung des Bleipapicrs 
yerursacht. 2) Wird ein Theil der sub 1 erhaltenen salzsauren oder schwefelsaureu Ldsung 
mit Scbwefelwasserstoffwasser uberschichtet, so darf sicb an der Beruhrungsstelle eine 
dunkle Zonę (Blei, Kupfer) nicbt zoigen. 3) Ein anderer Tbeil der sub 1 erbaltenen salz
sauren oder scbwefelsauren Losung wird mit starker Salpetersdure y o lls ta n d ig  oxydirt 
und diese Ldsung in zwei H&lften . getheilt. a) Wird dio eine Halfte mit Natronlauge 
Iibersattigt, so darf das Filtrat durch Scbwefelwasscrstoffwasser nicbt weiss gctriibt werden 
(Zink). b) Wird dio andere Hiilfto mit Ammonialdiiissigkeit iibersattigt, so darf das 
Filtrat nicbt blaulieh gefiirbt erseheincn (Kupfer). 4) Ein Gemiscb aus 0,2 g gepulvertein 
Eisen und 0,2 g Kaliumcblorat werde in einem geraumigen Probirrolire mit 2 ccm Salz- 
saure iibergossen, und die Mischung, nacbdem die Einwirkung beendet ist, bis zur Ent- 
fernung des freien Chlors erwiinnt. Wird alsdann 1 ccm des Filtrats mit 3 ccm Zinu- 
cklorurlosung yersetzt, so darf innerbalb einer Stunde eine braune Farbung nicbt eintreten. 
Diese Prtifung wiirde durch das Auftreten einer braunen Farbung oder eines braunen 
Niederschlages die Anwesenheit grosserer Mengen von Arsen, ais zuzulassen sind, anzeigen. 
Kleine Mengen von Arsen sind nahezu in jodem Eisenpulyer entbalten. Ihr Nachwois 
gesebiebt am scbiirfsten durch den MAKSiPschen Apparat. 5) B estim m u n g  des E isen- 
g eh a lto s. Germ. und Helv. sehreiben fur das Eisenpulyer einen Gebalt von 98 Proc. 
metallischem Eisen vor.

Germ. lasst die Bestimmung auf jodometrischem Woge ausfuhren. 1 g gepulvertes 
Eisen werde in etwa 50 ccm yerdiinnter Schwefolsaure gelost, und dioso Losung auf 
100 ccm yerdunnt. 10 ccm der yerdiinnten Ldsung werden mit Kaliumpormanganat 
(5 =  1000) bis zur sćhwachen bleibonden Rothung yersetzt; nach eingetretoner Entfarbung, 
wclche nijthigenfalls durch einige Tropfen Wcingeist yeranlasst werden kann, werde 1 g 
Kaliumjodid zugegeben und die Mischung eine Stunde lang boi gewohnlicher Warme im 
geschlossenon Gefasse stehen gelasson; es musson alsdann zur Bindung des ausgescbiedenen 
Jods mindestens 17,5 ccm der Zohntel-Normal-Natriumthiosulfatlósung yerbrauebt werden.

Holv. 0,1 g Eisenpulyer, bei Luftabschluss in 15 ccm yerdiinnter Sehwefelsiiure 
gelost, soli so viel Kaliumpermanganatlosung bis zum Eintreten einer róthliclien Farbung 
erfordern, ais zur Oxydation yon 1,75 ccm Ńormal-Oxalsaure erforderlich ist.

Ueber die Einzelheiten beider Bestimmungen s. S. 1088.
III. Ferrum reductum (Austr. Germ. IfoIv.). F e r  1'ćd u it )>ai’ P liy d r o g c n e  (Gall.). 

F erru m  red a c tu m  (Brit.). F erru m  r e d u c tu m  (U-St.). F erru m  H y d ro g en io  red u ctu m . 
K ed u c ir te s  E ise n . lte d u c e d  ir o n . (F e r  de Q u ev en n e .)



D a rs te llu n g . Diese zerfallt 1) in die Darstollung eines reinen Ferrihydroxydes 
(aus Ferrichlorid), Trooknen und Pulvem desselben; *2) in das Ueberloiten eines ergiebigen 
and anlialtenden Stromes von reinom  Wasserstoffgase iibor das getrocknete Ferrihydimyd, 
welches in diinner Scbicbt ansgebreitet ist und allmiiblirb auf Rothglutk erkitzt wini. Das 
Erb i t  zen ist so lange fortzusetzen, ais nock Wasserdampf entweicht. 3) In dem Erkalten- 
lassen des reduzirten Eisens im Wasserstoffstrome. — Das erforderlicbe Wasserstoffgas 
wird aus Zink und verdunnter Schwefelsaure entwickelt und zu seiner Iłeinigung zunachst 
durch .Liisungen von Bleiaeetat und Cuprisulfat, sckliesslicli, um es zu trooknen, durcli 
konc. Schwefelsaure geleitet.

Das redueirte Eisen wird von den deutscken ehemischen Fabriken in durchaus vor- 
sckriftsmassiger Beschaffenheit geliefert.

E ig e n sc h a fte n . Das sog. durch Wasserstoff redueirte Eisen ist nicht reines 
metallisches Eisen, sondern ein Gcmenge von metallischem Eisen und Eisenoxyduloxyd. 
Es bildet ein geruck- und gesckinaekloses und je naek dem Gekalte an Eisenoxyduloxyd 
glanzloses g rau es  oder d u n k e lg ra u e s , fcines Pulver, welckes vom Magneten angezogen 
wird und specifisck etwas leicliter ais das gepulyerte Eisen ist. Ein grausekwarzes oder 
sohwarzes redueirtes Eisen ist verdachtig, denn es enthalt entweder nur wenig metallisches 
Eisen und viel Eisenoxyduloxyd, oder es ist stark kohlenstoffkaltig. An der Luft erkitzt, 
verglimmt es zu rotkem Ferrioxyd. In verdiinnter Salzsaure lbst es sick unter Entwick- 
lung eines g e ru c k lo se n  Wasserstoffgases zu einer grunlicken Fliissigkeit.

P rU fu n g . Dieselbe erfolgt im allgemeinen unter den gleicken Gesicktspunkten 
wie bei Ferrum pulveratum, nur sind die Anforderungen nock etwas strenger.

1) 1 g redueirtes Eisen muss sick in einer Misckung von 15 ocm Wasscr und 10 ocm 
Salzsaure (25 Proc.) bis auf hochstens 0,01 g (Kieselsaure) leickt auflosen. — Das dabei 
entweiohende Wasserstoffgas sei fast gerucklos und veriindere Bleiacetatpapier innerkalb 
5 Sekunden uberhaupt nicht (Abwesenkeit von Schwefelverbindungen).

2) 10 ccm Wasser, mit 2 g redueirtem Eisen gesckiittelt, diirfen rotkes Lackmus- 
papier nicht blauen; das Filtrat darf beim Yerdunsten lceinen Riickstand kinterlassen.
' M a triu m k arb o n a t, von der Darstollung kerruhrend.)

3) P r iifu n g  auf A rsen erfolgt genau wic unter F e rru m  p u lv e ra tu m  an- 
gegeben.

4) D ie B estim m u n g  des E ise n g e k a lte s  nimmt bei diesem Praparate insofern 
eine Sonderstellung ein, ais kier nicht der Gesammtgekalt an Eisen, sondern nur der Gehalt 
an metallischem Eisen bestimmt werden sol).

Germ .: 1 g reducirtos Eisen werde mit 50 ccm Wasser und 5'g gepulvertem Q,ueck- 
silberchlorid im Wasserbade unter lihufigem Umschwenken so lange erwiirint, bis dasselbe 
golOst ist, die Fliissigkeit naeli dem Erkalten mit Wasser bis zu 100 ocm aufgeftillt und 
filtrirt. 10 ocm des Filtrats werden zunachst mit 10 ccm verdiinnter Schwefelsaure, und 
kierauf mit KaliumpermanganatlOsung (5 — 1000) bis zur bloibenden Rotlmng yersetzt; 
nach eingetretener Entfarbung, wolche nothigenfalls durch Zusatz von einigen Tropfen 
Weingeist veranlasst werden kann, werde 1 g Kaliumjodid zugogoben, und dio Misckung 
bei gewOhnlieker Wiirme im gescklossenen Gefasse eine Stunde lang steken gelassen; es 
mussen alsdann zur Bindung des ausgeschiedenen Jods mindestens 16 ocm der Zehntel- 
Normal-NatriumthiosulfatlOsuug verbrauckt werden. Hiernacli wird verlangt ein Gehalt 
von 89,6 Proc. metalliscliem Eisen.

H elv . 1,0 g redueirtes Eisen mit 4,0 g Jod, 3,0 g Kaliumjodid und 50,0 g Wasser 
zwei Stundon lang in einer gut verschlossenen llasohe digerirt, soli ein Filtrat von gruner 
Farbę geben, welches durch StarkelOsung nicht geblaut wird, was einem Minimalgehalto 
von 88 Proc. Eisen entspricht.

A u str. Werden 0,2 g metallisches Eisen in einem mit Kohlensaure gefullten Kolb- 
clien unter Erwarmon in verdiiimter Schwefelsaure golost, so sollon mindestens 0,111548 g 
Kaliumpermanganat zur dauernden Rotliung erforderlich sein =  98,8 Proc. motali. Fe.

A u fb e w a h r u n g .  Yor Feucktigkeit gcsckiitzt in gleicker Weise wie das Eisen- 
pulver, zweckmassig in enghalsigen Flaschen unter Korkyerschluss.

F erru m  e le c t r ic i t a t e  r e d n c tu m  Gnu,as. F e r  r e d u it  p ar 1’e le c tr ie i t e  de Coi.las. 
Fer-COLLAS, hat vor dem durch Wasserstoff reducirten Eisen nickts voraus und kann daher 
durcli letzteres jederzeit ersetzt werden. Collas bringt sein Praparat ais Speeialitat in



den Handel und /.war in linsenfórmige Gelatinekapseln von dor Grosse einer 0,125 Gramm- 
pille eingefullt. Eisen, welches ans ammoniaksalzhaltigen Losungen elektrolytisch ab- 
geschieden wurde, ist nicht vollig rein, sondom enthalt kleine M.engen Stickstoff, in nocli 
unbekannter Weise gebunden.

C hem ie u n d  A n a ly se .  In reinoin Zustande ist das Eisen von silberweisscr 
Farbę, sebr ziibe nnd weicher ais Stabcisen, sebr schwer scbmelzbar. Das spec. Gewicbt 
ist =  7,6—7,8. Das, was uns im gewobnlichen Leben ais Gusseisen, Stalli und Stabeisen 
unter die Hśinde kommt, ist niebt reines Eisen, solidem Eisen, welcbes mehr oder weniger 
Kohlenstoff ebemiscb gebunden oder mechanisch beigemengt entbiilt.

An der Luft geg-liibt, verbrennt das Eisen zu Eisenoxyd. In feuebter, namentlicb 
kohlensaurereicher Luft rostet es sebr leieht.

Man e rk e n n t das metallisehe Eisen in Gemiscben ani einfaebsten daran, dass os 
vom Magneten angezogen wird. Es ist hierdureb sogar niiiglicb, das Eisen ziemlioh 
quantitativ aus Gemiscben mit anderen Substanzen auszuziehen. Yerwechselt kdnnte dabei 
das Eisen nur werden mit Kobalt und Nickel, die aber weit weniger magnetiscb sin<1, 
ferner mit Magneteisenstein (Eisenoxyduloxyd); vom letzteren untersebeidet sieb das metalli- 
sebe Eisen dadureb, dass es beim Zusammenbringen mit verdunnter Salzsdure oder ver- 
dunnter Schwefelsilure freien Wasserstoff entwicbelt, was das Eiscnoxyduloxyd bekanntlich 
niebt tbut.

Das Eisen bildet zwei Salzreiben, weleho sieb von dem E isen o x y d u l Fe20 2 (oder 
FeO) und dem Eisenoxyd Fe20 3 ableiten. — Lost man Eisen in Salzsiinre oder verdunntcr 
Scbwefelsaure, so entsteben die Oxydulsalze des Eisens. Durcb Oxydationsmittel (Chlor, 
Brom, Salpetersaure) kann man die Eisenoxydulsalze in Eisenoxydsalze uberfiihrcn. — 
In stark yerdunnter Salpetersaure lost sieli das Eisen obne Wasserstoffentwicklung (dor 
Wasserstoff wird zur Reduktion der Salpetersaure verbraucht) zu salpetersaurem Eiscu- 
oxydul. Wirkt konc. Salpetersaure auf Eisen ein, so erfolgt unter Auftreten von Stick- 
oxyden Bildung von salpetersaurem Eisonoxyd.

Analytisch zeigen die Eisenoxydulsalzc und Eisenoxydsalze folgendes Yerhalten:
A. Die E iscn o x y d u lsa lze . Dieselben sind im wasserhaltigen Zustande griinlieb 

oder blaulich, im wasserfreien Zustande weiss. 1) S ch w efe lw asse rs to ff erzeugt. in den 
mit Mineralsauren angesauerten Ldsmigen keine Fiillung. Nen trale oder essigsaure
Ldsungen werden nur unvollstiindig gefailt. 2) Sebw efelam m onium  fallt aus neutralcn 
oder alkalischen Ldsungen alles Eisen ais griinscbwarzes Ferrosulfid FeS, leieht loslieb in 
Mineralsauren. Sebr verdiinnte Ldsungen werden zuniiebst nur griin gefarbt; erst nacb 
langcrem Steben bei Luftabschluss scheidet sieb das Ferrosulfid ais griinschwarzer Nieder- 
schlag ab. Ammoniumcblorid begiinstigt die Abscbeidung des Ferrosulfids, durcb ge- 
niigende Mengen von Weinsaure oder Citronensfiure und anderer organiseber Substanzen 
kann die Fiillung yerbindert werden; in diesem Fallc tritt alsdann nur grunschwarze 
Farbung auf. 3) K a lila u g e , N a tro n la u g e  und Am m oniak bewirken die Ausscheidung 
von Ferrohydroxyd, welcbes im ersten Augenblicke weiss ist, aber bald blaulich und griinlieb 
wird und sieli durcb Aufnahme vou Sauerstoff schncll in rostfarbiges Ferrihydroxyd ver- 
wandelt. Ammoniaksalze verliindern die Fallung durcb Kali- oder Natronlauge theilweise, 
diejenige durcb Ammoniak vollstiindig, aber nur so lange, ais der Sauerstoff der Luft ab- 
gelialtcn wird. T ritt derselbe hinzu, so erfolgt Bildung von Ferrihydroxyd, welcbes niebt 
mehr in Losung gelialten, sondern abgeschieden wird. Niebt fliic.btige organische Sauren, 
sowie Zuckcr yerbindern oder verzogern die Fallung des Ferrohydroxydes durcb Alkalion. 
i )  F e rro cy an k a liu m  erzeugt in Eisenoxydulsalzldsungen einen weissen Niedersohlag 
von Ferrocyan-Eisenoxyd.ul-Kaluim (FeCy0)2KaFea, weicher durcb Aufnahme von Luftsauer- 
stoff rascb blau wird und durcb Salpetersaure oder Chlor alsbald in Berliner Blau tlbcr- 
goht. 5) F e rr ic y a n k a liu m  erzeugt einen blauen Niedersohlag, weicher in Sauren un- 
loslicb ist, durcb Alkalion (KOH, NaOH) aber zerlegt wird unter Abscbeidung von Eisen- 
hydroxydul. — In stark verdunnter Losung kommt es nur zu einer blauen Farbung. 
(I) R h o danka lium  erzeugt in oxydfreien Losungen von Eisenoxydulsalzen keine Farbung.



7) B a ry u m k a rb o n a t zerlegt in der Kiilte die Eisenoxydulsalze — mit Ausnalime des 
Ferrisulfats — nicht.

B. D ie E isenoxydsa lzo . Die wasserfreien neutralen Oxydsalze sind weiss, die 
wasserlialtigen gelb bis braun. 1) S ch w efe lw asse rs to ff  bewirkt iii den mit Mineral- 
siiuren angesauerten Eisenoxydsalzl8sungen milcbige Triibung in Folgę Ausscbeidung von 
Schwefel. Grleickzeitig werden die Eisenoxydsalze zu Eisenoiydulsalzen reducirt. Davon 
abgesehen, ist das Yerbalten der Oxydsalze gegen Schwefelwasserstoff das namliche wie 
dasjenige der Oxydulsalze. 2) S cbw efelam m onium  fallt ans neutralen wie aus alka- 
lischen Losungen grunscbwarzes Ferrosulfld FeS, mit freiem Scbwefcl gemengt. Im 
Uebrigen treten die namlichen Yerbiiltnisse ein wie bei den Eisenoxydulsalzen.
3) K a lila u g e , N a tro n la u g e  und A m m oniak bewirken die Fallung von rotbbraunem 
Ferribydrosyd Fea(OH)0. Nicht iliiebtige organiscbe Sauren (Weinsaure, Citronensiiure), 
ebenao Zucker, verbindern, falls sie in hinreichendcr Menge yorlianden sind, die Fallung. 
1) F e rro c y a n k a liu m  bewirkt die Ausscbeidung eines blauen Niederscblages von Berliner- 
blau (FeCy6)3. Fe4. Dasselbe ist in Sauren unloslicb, wird aber durch iitzende Alkalien 
unter Absckeidung von Ferribydroxyd zersetzt. 5) F e rr ic y a n k a liu m  fiirbt Eisenoxyd- 
salze dunliler braun, giebt aber keine blaue Farbung. (i) I lb o d an k a liu m  erzeugt in 
sauren Eiseuoxydsalzlosungen blutrothe Farbung infolge Bildung von Ferrirbodanid. Die 
Farbung verscbwindet nicht durch wenig Weingeist, wohl aber durch Zugabe von Mercuri- 
chlorid. In essigsauren Losungen des Eisens tritt die blutrothe Farbung des Ferri- 
rbodanids erst auf, nachdem man die Losung mit Salzsaure anges&uert bat. Aebnlicbe 
Verhiiltnisse ergeben sicb fur Losungen der OxaMure, Weinsaure, Citronensiiure, Pbospbor- 
saure, Arsensaure. — Das Ferrirbodanid gekt durch Ausschiittelung der wasserigen Losung 
mit Aetber in diesen iiber. 7) B a ry u m k a rb o n a t fallt aus Eisenoxydsalzlosungen scbon 
in der Kiilte a lle s  Eison ais basiscbes Salz.

Man b e s tim m t das Eisen entweder gewicbts- oder massanalytiscb, und zwar 
wśihlt man dasjenige der beiden Verfabren, welcbes sicb fiir den bestimmten Fali am 
bosten eignot.

A. Gewiclitsanalytiscli. Liegt das Eisen nicht scbon im Znstande des Oxydsalzes 
vor, so muss es durch Oxydation mit Chlor, Brom, Salpetcrsiiuro oder Konigswasser in das 
Oxyclsalz verwandelt werden. Etwa yorbandene Kieselsaure ist yorber abzuscbeiden. Die 
Eisenoxydsalzlosung yersetzt man in einer Porcellanschaale mit einer fur die yorbandene 
Magnesia hinreichende Menge von Ammoniumclilorid, fiigt alsdann Ammoniakflussigkeit 
im Ueberschuss hinzu und erbitzt bis nabezu zum Sieden. Man lasst kurze Zeit absetzen, 
dekanthirt durch ein Filter, wiiscbt den ISliederscblag y o lls ta n d ig  (!) aus, trocknet ihn, 
yerbrennt das Filter und gltibt den Niederscblag im Platintiegel bis zum konstanten 
Gewicbt. (Entbalt der Niederscblag nock Ammoniumcblorid, so kann ein Verlust durch 
Verfluchtigung von Ferricblorid erfolgen.) Was man gewogen bat, ist Eisenoxyd Fe20 3. 
Das gefundene Fe.20 3 x  0,7000 ist =  metalliscbes Eisen.

Ist neben Eisenoxydsalz aucb nocb Aluminiumsalz zugegen, so wird mit dem Ferri- 
hydroxyd zugleicli Aluminiumhydroxyd gefallt. Hm beide zu trennen, lose man den gut 
ausgewascbenen Niederscblag in w arm er yerdunnter Salzsiiure. Man erbitzt alsdann in 
einer Platinschale einen erheblicben Ueberschuss reiner Natronlauge (aus Natronbydrat e 
Natrio) bis zum gelinden Sieden und giesst. die salzsaure Losung unter Umrukren im 
diinnen Strahle in die Lauge ein. Man erbitzt nocb kurze Zeit, liisst in der Warnie ab
setzen, dekanthirt durch ein Filter, sammelt auf diesem den Niederscblag, wascht ihn 
mebrmals aus, lost ihn wiedcr in heisser yerdunnter Salzsaure, fallt mit Ammoniak und 
fiibrt die Bestimmung zu Ende, wie oben angegeben ist.

B. Massanalytiscb. Die massanalytisehe Bestimmung des Eisens geschiebt ent
weder oxydimetrisch durch Kaliumpermanganat oder jodometrisch.

a) Durch K a liu m p e rm a n g a n a t o x y d im etrisck . Diese Metbode berukt auf 
folgenden Tbatsachen: Versetzt man eine, geniigende Mengen froier Scbwefelsiiure entkaltende 
Losung yon schwefelsaurem Eisenoxydul mit Kaliumpermanganat, so wird das Eisenoxydul-



salz zu Eisenoxydsalz oxydirt, gleichzeitig das Kaliumpermanganat so lange cntfitrbt, ais 
nooh Eisenoxydulsalz in der LSsung vorhanden ist. Sobald alles Eisenoxydulsalz oxydirt 
ist, bleibt die rothe Earbung des Kaliumpermanganats bestehen, and diese Rotlifarbung 
zeigt das Ende des Yersucbes an. — Voraussetzung ist demnach, dass bei dieser Be- 
stimmung das Eisen im Zustande der O xy d u 1 verbindung zugegcn ist. Ist dies nicht der 
Fali, liegt z. B. metallisches Eisen vor, so ist dieses durch Auflijsen in verdiinnter Schwefel- 
sfiure (unter Ansscliluss von Luft) in das Oxydulsalz uberzufiihron. Um wiilirend des 
Auflosungsvorganges die Luft abzulialten, verscliliesst man das Kblbclion, in welcbem die 
Auflosung vorgenommen wird, mit einem Kautschukpfropfen, in dessen Bohrung ein Glas- 
robr eingesetzt ist, iiber welches man ein Blatt Kautschukpapier spannt. Diese Einrichtung 
gestattet wohl den im Kolben unter Druck stehenden G-asen auszutreten, niclit abcr dem 
Luftsanerstoff, in den Kolben einzutreten (Fig. 242).

Entbalt die so bereitete Eisenoxydulsalzlosung eine gen iigende  Menge freier 
Scbwefelsaure, so ist sie vor der Osydation binreiebend lange gescliiitzt, so dass man die 
Titration ohne Fehler zu begehen ausfuhren kann. Liegt eine Osydsalzlosung vor, so

dampft man diese (falls sie niclit etwa an und ftir siob sdbon Eerrisulfat ist) mit einem 
Uebersebuss verdiinnter Scbwefelsaure ein, um fliiohtige Sauren zu verjagen. Man lost 
alsdann den Iiiickstand in Wasser, fiig.t, wenn nbtbig, nocb etwas Scbwefelsaure binzu, 
triigt einige Stiicke (Stangen) eisenfreies Zink ein und erwfirmt im Wasserbade unter ge- 
legentlichem Umsebwenken so lange, bis eine mitt.els Platindrabt auf eine Porcellanplatte 
gesetzte Probe durch Ilhodanammonium nicbt mehr gerdthet wird. Dann giesst man vom 

' Zink ab, sptilt I bis 2 mai mit ausgekocbtem destillirten Wasser nacb und titrirt obne 
Verzug.

Die Ausfiibrung der Titrirung orfolg-t in der Weise, dass man iiber einer weissen 
Unterlage (Eiltrirpapier) zu der in einem Kolben boiindliehen, genugend freie Scbwefel
saure entbaltenden Losung unter Umscbweńken so lange Kaliumpermanganat zufliesseu 
liisst, bis die Fliissigkeit eben anfangt, eine bestandige, scbwacb rotbe Earbung 
anzunehmen.

Da die Keaktion nacb der Gleichung

Es ist erwUnscbt, dass diese Bestimmungsweise lediglich in sch w efe lsau re r  Lo
sung ausgefiihrt wird.

fl. Jo d o m etriso h . Diese Bestimmungsweise berubt darauf, dass durch Einwirkung 
von Eisenoxydsalzen auf Kaliumjodid bei Gegenwart freier Siiure nacb folgender Gleichung 
freies Jod abgespalten wird:

L. V

2MnOdK anzeigen 
316

5 Fe.. 
560

FeCl3 +  KJ =  EeCla - f  KC1 +  J.



Die Bestimmung hat demnach nur Voraussetzung, dass das Eiscn hi Form cines 
Eisenoxydsalzes ziigegen ist. Abweseiid soin iniisseu Substanzen, welche ikrerseits Jod 
aus Kalium odki in Freikeit zu setzen vermogen, z. 15. freies Chlor, Salpetersfture, Jodsaure. 
Dagegen verliiuft die Ileaktion am giinstigsten bei Anwesenkeit einer massigen Meuge 
freier Salzsaure. Liegt daher schon eiu Oxydsalz ais solcbes zur Bestimmung vor, so kann 
man dasselbe oline weiteres oder, wie bei dem salpetersaurem Salze, nach dcm wiederholten 
Eindampfen mit Salzsaure zur Bestimmung verwenden. Ist das zu bestimmende Salz aber 
ein Oxydulsalz, so muss es zunackst in das Oxydsalz ttbergefUhrt werden. Dies gesckieht 
in einfaebster Wcise dadurcli, dass man die betreffende Losung bei Anwesenlieit einer 
geniigenden Menge von freier Schwefelsaure mit Kaliumpermanganatliisung bis zur eben 
bleibenden Rothung versetzt. Einen Ueberschuss von Kaliumpermanganat kann man durch 
Zufiigung einer geringen Menge Weingeist (1—2 Tropfen) beseitigen.

Die Ausfukrnng dieser Bestimmung erfolgt in der Weise, dass man die betreffende 
Losung in ein hinreickend geraumiges Gefass mit Glasstopfcn bringt, falls sic nock nickt 
geniigend salzsauer sein sollte, etwas Salzsaure, sowie einen Uebersckuss von re inem  
jodsfturefreien (!) Kaliumjodid dazu giebt. Das Glas wini sofort yerseklossen, der In- 
kalt gemisckt utul nun 1 Stunde siek selbst uberlassen. Naeh dieser Zeit lśisst man zu 
der durck freies Jod braun gefarbten Flussigkeit, soviel ‘/,0-Natriumthiosulfatlosung zu- 
laufen, dass die Fliissigkeit gerade nock gelb gefiirbt ist. Dann fiigt man etwas Stiirke- 
losung zu und titrirt mit der Natriumtkiosulfatlosung auf farblos. Aus der Formel

FeClg +  KJ =  FeClg -f- KC1 +  J
ergiebt siek, dass 127 Tk. Jod — 56 Tli. inetallisckes Eiscn anzeigen.

Phyttiologiaches. Das Eisen ist in allen droi Naturreickon verbroitet. Im Mineral- 
reicke ist es fast in allen Mineralien und in vielen (Eisenerzen) ais wosentlioher oder be- 
gleitender Bestandthoil vorhanden. Es ist in allen naturlichen Wassorn enthalten, ferner 
ein niemals fohlendor Bestandtheil der Ackerkrume. Aus dem Erdboden bez. dem Wasser 
wird das Eisen von den Pflanzen aufgenommen. Eisen ist ein organogener Bestandtheil 
der Pflanzen. Es ist ein wesentlicker Bestandtheil des Chlorophylls, an welchos bekannt- 
lieh der Assimilationsvorgang der Pflanzen gebunden ist. Mit der vegetabilischen Nahrung 
und dem Wasser gelangt das Eisen in den thieriscben Organismus. In diesem hat es un- 
zweifelhaft eino cbenfalls selir wiehtige Funktion. Eisen ist in allen Organen und Sekreton 
des Thierorganismus enthalten, z. B. in Milek, Eiern, Haaren, Federn, Galie, Gallensteinen, 
Horn, Muskelfleiscli, Knorpel, Knochen, Neiwen, vor allom abor im B lu te .

Im Blute bildot das Eisen, in der Form des Hamoglobins fast ausscbliesslieh den 
Inhalt der farbigen Blutkorperchen, dereń Menge zu derjenigen des Eisens in einem kon- 
stanten Yerbaltnisso steht. Die Eisenmongo im Blute eines 70 kg sehweren Mannes schiltzt 
Gorup-B esanez auf 3,077 g.

Der Bestand des Organismus ist an das Yorkandensein einer gowissen Menge von 
Eisen gekniipft. Die im Verlaufe des Stoffwecbselyorganges tiiglich ausgeschiedenen, wenn 
auoh kleinen Mengen von Eisen miissen dom Organismus wieder ersetzt werden. Dies 
geschieht auf dem Wege der Nahrungsaufnakme. Nacb Boussinoaui.t geniigen taglick 
0,059—0,061 g Eisen, um den Bodarf des monschlicken Korpers an Eisen zu deoken, und 
diese Menge wird dom Organismus untor normalen Bedingungon mit der Nahrung zugefuhrt.

Bei gewissen krankiiaften Zustanden des KOrpers genugt das mit der Nahrung ein- 
gefiihrte Eisen niclit, um den Eisenbedarf zu d,ecken; in solchon F'allen wird das Eisen ais 
Medikament eingefiikrt.

Principiell ist zu beachten, dass nur ein yersokwindend geringer Procentsatz des 
in der Form von Arzneien eingofuhrten Eisens zur Resorption gelangt, der Itest wird, und 
zwar hauptsacblicli durch die Faeces ais Schwefeloison, in Spuren auch durch den IJrin, 
wieder ausgesckieden. Abgesehen von der Ortlickon Wirkung, welche gewissen Eisen- 
praparaten eigen ist und die meist in einer Aetzung oder dock Beizung bosteht, ist die 
entfernte Wirkung des (resorbirton) Eisens oine to n is ire n d e , d. h. es bessert sieli die 
Zusammensetzung des Blutes, damit zugleieh die Ernahrung der einzelnen Organe, wodurch 
Hebung des Allgemeinbofindens eintritt.

Ueber die Art, in welcher die Aufnahme der in den Magen eingefiihrten Eisen- 
verbindungen durch den Organismus erfolgt, ist man sieli noch keineswegs im Klaren. 
Frfiher, ais man meist unorganische Eisenpraparate verordnete, stellte man sieli vor, dass 
nickt bloss kleino Mengen Eisen resorbirt wiirden, sondern dass die physiologiscbe Aufgabe 
der goreichten Eisenpraparate auch darin bestehe, dass sie den bei krankiiaften Zustanden 
im Darmo in iiberreichen Mengen vorhandenen Schwofelwasserstoff zu Scliwefeleisen binden
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sollten, so dass dioser niclit inehr zersetzend auf das Hiimatogen der Nahrungsmittel wirken 
konne. Das war jeno Zeit, in welcher Bisensalze in den bekannten grossen Gaben wio bei 
den BLAUD’schen Pillen yerwendet wurden, walirend welcher auch die Oxydulsalze beyor- 
zugt wurden. —. Spater. wurde die Annahme gemacht, dass dio Oxydulyerbindungen, be- 
vor sie zur Resorption gelangen, im Magen bez. Darm erst zu Oxydverbindungen oxydirt 
wordon miisson. Da dies mit einom Verlust an Sauerstoff an irgend einer Stelle verkniipft 
sein muss, so bevorzugt man nunmehr dio Eisenoxydsalze. Und da die unorganischen 
Eisenoxydsalze mit den im Magen und Darm yorhandcnen Eiweissstoffen unlbsliche Ver- 
bindungen eingehen, so benutzte inan eine gewisse Zeit und bis auf den heutigen Tag 
solche Eisenpraparate (z. B. Ferrum citrioum), welche mit Eiweiss unlbsliche Yerbindungen 
nicht eingehen.

Wahrend der letzten 15 Jahre ist man zu der Anschauung gekommen, dass die 
Eisenverbindungen, bevor sie zur Resorption gelangen konnen, in Eisenalbuminatyerbin- 
dungen umgewandelt worden sein mtissen. Um dom Organismus diese Arbeit abzunehmen, 
hat man Albuminate, Peptonate und ahnlielie Yerbindungen des Eisens thorapeutisch an- 
gewendet. Und neuerdings ist man, von der Erwagung ausgehend, dass der Blutfarbstoff 
das am gilnstigsten resorbirbare Eisenpraparat sein iniisse, zur Bovorzugung der Blut- 
eisenpraparate gelangt.

Metallisohes Eisen (ais Ferrum pulveratum oder Ferrum reductum) gilt zur Zeit ais eine 
wonig ompfehlenswerthe Form, erstlich deswegen, weil das bei seiner Auflósung entstehende 
Wasserstoffgas Blahungen verursacht, ferner aber auch deswegen, weil zunachst Forrosalze 
gebildet wordon, welche Sauerstoff absorbiren und dadurch angoblich den Magen beliistigen. 
Die namliche unerwunschte Wirkung kommt natiirlich den Eisenoxydulsalzon an sich zu.

Sauer reagirende golOste Eisenverbindungen in dio MundhOlile eingefiihrt, wirken 
auflosend auf die Zahnsubstanz und gebon mit Bestandtheilen des Spoichels unlbsliche 
Verbindungen ein, welche sich in schwarzlicher Substanz auf den Zahnen ablagern. Nicht 
sauor reagirende Eisenlósungen bewirken diesen Uebelstand bei normal alkaliach reagiren- 
dem Speichel nicht.

A n w e n d u n g .  Die Anwendung des Eisens ist in allcn den Fallen angezeigt, in 
wclchen der Eisengehalt des Blutes (die rothen Blutkorperchen) gemindert ist. Dalier 
gelten Eisenpraparate ais Heilmittel boi Bleichsucht, nach Safte- und Blutverlust, ana- 
mischen Zustanden, Veitstanz,. KSrperseli wachę, Gliederzittern, Migrane, Facialschmerz, 
Kritmpfen, Hysterie, Schleimfliissen jcder Art, iibermassigen Sehweissen, ferner bei allen 
Krankheiten, zu dereń Heilung eine kraftige Blutbereitung gefordert ist, wie bei Krebs, 
allen kachektischen Zustanden, Skropheln, Rhachitis etc. Kontraindicirt ist der Eisen- 
gebrauch (ausgenommen in sehr geringen Gaben) boi allgemeiner Vollblutigkeit, entziind- 
liehen, fiobcrhaften und gastrischen Leiden.

Kitte m it E ise n fe ile  und E isc n p u ly e r. — R o s tk it t ,  E is e n k it t  (fur eiserne 
Rdhren, Geratscbafton) ist I) ein Gomisch aus 100 Th. feinen Eisenfeilspanen und 1—2 Th. 
Salmiak — oder 2) aus 60 Th. Eisenpulyer, 2 Th. Salmiak, 1 Th. Schwefelblumen und 
der nbthigen Menge Wasser — oder 3) aus Eisenpulver mit Essig angerulirt — oder
4) aus 200 Th. Eisenfeile, 150 Th. Eisenpulyer, 4 Th. Salmiak, 1 Th. Gips, 3 Th. Schwefel
blumen und 2 Th. Kalkcoment. Diese Miscliung wird mit Essig zum .Broi angerulirt und 
sofort yerbraucht ■— oder 5) zum Einkitten eiserner Thoile in Eisen: 30 Th. friscli ge- 
brannter Gips, 10 Th. Eisenfeile und 1 Th. Graphit werden gemischt und zum Gebrauch 
mit Essig zum Breie angerulirt. Er ist sofort anzuwonden. — 6) K i t t  fur lu f td ic h te  
O fen th u ren  aus 5 Th. foiner Eisenfeile, 1 weissem Bolus mit Essig angerulirt, oder aus 
120 Th. Eisenfeile, 2 Th. Salmiak, 8 Th. Feldspathpulyer (oder Kalkcemont), 1 Th. Schwefel
blumen mit Wasser angerulirt.

Beck’s Stnhlharte-Substanz. Bestoht aus einer Salbe und einem Salzgomisch. 
A) Dio Salbe: Colophonii 50,0, Terebinthinae 40,0, Olei Lini 10,0. B) Das Salzgomisch: 
Ammonii chlorati 65,0, Kalii sulfurici 6,6, Kalii nitrici 13,0, Natrii nitrici 4,0, Asae foe- 
tidao 11,0 (B. F is c h e r ).

LictaiFs Scliweiss- und Lothpulyer fur E isen  und S tah l. 100 Th. Eisenfeile, 
50 Th. Borax, 5 Th. Kopaiyabalsam und 7,5 Th. Salmiak wordon gemischt, gegliiht und 
in ein feines Pulyer yerwandelt. Zur Anwendung werden dio Schweissflachen mit dem 
Pulver be8trout, rothgluhend gemacht und in gewohnlicher Weiso die Schwoissung aus- 
gefuhrt.

Verąuecksilberung des Eisens. Das mit stark yerdiinnter Salzsauro goreinigte, 
in eine mit Salzsaure versetzto, stark yerdiinnte Cuprisulfatlosung auf eine Minuto ein- 
getauchto, dann abgeriebene und abgewaschene Eisen wird alsbald in eine mit etwas Salz
sauro yersetzte Sublimatlosung eingetaucht (R e in sc h ).



S c h w a rzb e izc  ff lr  l i is e n , Um kloinere Eisenthoile schwarz zu farben, bestreicbfc 
mail dieso mittels eines Haarpinsels unter Erwiirmen mit einor Losung von 70 Th. Kupfer- 
nitrat in 30 Th. Weingeist und orwarmt auf Eisonblechen. Dag Bestreichon and Erwiirmen 
ist zu wiederholen, bis der gewiinschte schwarzo Ton crzielt ist. Nimmt man an Stelle 
von Kupfernitrat Mangannitrat, so erh8.lt man Bronce-Tone.

S tfth lb eize  zum B r u n ir e n  von G ew o h rlau fen , L a n z e n sc h a fte n  u. dorgl. 
1) Hy drargyri bichlorati 7,5, Spiritus 30,0, Acidi nitrici crudi 7,5, Liąuoris Ferri sesąui- 
chlorati 30,0, Oupri sulfurici 4,5, Aquao 250,0. I I )  Ilydrargyri bichlorati 25,0, Acidi tar- 
tarici 2,0, Aquao 650,0, Acidi nitrici crudi 2,0.

S ta h l-K o s tsc ln itz . Man reibt die Gegenstande aus Stalli ganz diinn mit fliissigem 
Paraffin ab odor taucht sie in eino Losung von 1 Th. fliissigem Paraffin in 200 Th. Benzin.

S ta lil-P u lr e r  ais S c h le ifm itte l  an Stello von Smirgel u. dorgl. (C ru sh ed  s t e e l) .  
Zur Darstellung werden alto Sa.gobl8.ttor gehartet und dann gepulvert. Es wird mit Wasser 
befeuchtet zum Schleifen yerwondot.

D r. Hr.iUNcPs P u lv e r  g e g e n  B le io h su c lit .  Rp. Ferri pulirerati 30,0, Corticis 
Oinnamomi pulverati 7,5, Sacchari albi 45,0.

l)x-. D miknkhi/ s P u lv e r  g e g e n  B ln ta r m u tli u n d  B lu ts to c k u n g . Rp. Ferri pul- 
verati 16,0, Amyli 20,0, Sacchari 65,0.

P erlili. Ist ein mit Eison versetztes Eleischextrakt, welches in Kapseln in den 
Handel kommt.

K e ln e r  K lo s te r p i l le n . Rp. Ferri pulverati, Herbae Oardui benedicti, Succi 
Sambuci aa.

II«UŁ’s E ise n p u lv e r . Rp. Ferri pulverati 1,4 g, Sacchari albi 10,0, Pulveris Iler- 
barum 8,6. Divide in partes X.

S e liw ilb isch e  B le ic lisu c lits -L a tw e r g e . Rp. Fructus Junipori pulv., Corticis Cin- 
namomi pulv., Herbae Oardui benedicti aa 7,5, Ferri pulverati 30,0, Succi Juniperi 120,0. 
Nach becndigter Wasserstoffontwickelung setzt mati zu: Aquao 20,0 und erwSrmt unter 
Bodeckon des Gofasses im Dampfbade.

M ix tu ra  F e r r i  arom uticn .
H e l l e n d e n  ’ s I  n k. I I e i ie r d e n  ’ s  M i x  t u r e .  

Rp. 1. Corticis Chinae gr. pulv. 30,0
2. Radicis Colombo concisao 15,0
3. Caryophyllorum contusorum 7,5
4. Ferri pulyerati 10,0
5. Aąuae Menthae piperitae 400,6
6. Tincturae aromaticao 50,0
7. Tincturae Aurantii corticis 25,0.

Man maccrirt 1—5 wiihrend 2 Tageu, filtrirt und
Yersctzt 350,0 des Filtrates mit G und 7. TUg- 
lieh 2—3 Essloffel ais Tonicum.

P a s ta  Cacao m a r t ia ta .
Rp. Pastae Cacao saccliaratao 1000,0 

Ferri reducti 20,0.
Man yerreibt beide Bestandtheilo in der Wiirmo 

des Wasserbades und forint 100 Tafcln.
C hoco lat au  fo r ró d u it .

M iąuelard et Q uevenne  
sind 40,0 g sebwere Chokoladetafeln mit 0,2 g re- 

duciertem Eisen.
P ilu iao  F o rr i.

Rp. Ferri pulyerati 5,0
Extracti Ferri pomati 
Rhizomatis Calami 
Corticis Cinnamomi iia 10,0 
Extracti Absynthii q. s.

Fiant pilula ponderis 0,2 g.
P ilu iao  F o r r i  cam p h o ra tao  E d l e s s e n . 

K am pferoison nach E d l e s s e n .
Rp. Ferri reducti

Camphorae tri tao aii 0,0 
Extracti Gentianao 5,0 
Pulyeris gummosi 
Aąuae aa q. s.

Fiant piluiao 90.
Dreimal tilglich 2—3 Pillen bei Blutarmuth.

P ilu iao  F o r r i red u c ti.
A. Form. Ii ero 1.

Rp. Ferri reducti 5,0
Radicis Gentianao 1,0 
Extracti Gentianao 3,0,

Fiant piluiao 60.
B. MU uch. A.-V.

Rp. Ferri reducti 5,0
Radicis Liąuiritiae 2,0
Succi Liąuiritiae depurati q. s.

Fiant piluiao 90.
Pu lv is  a n ta tro p h ic u s  (pauperum ).
Rp. Ferri pulyerati 5,0

Corticis Cinnamomi 10,0 
Magnesii carbonici 2,5 
Sacchari albi 50,0.

Rrei- bis viermal tilglich eino Messerspitze.
T rageae  F o r r i  red u c ti.

Dr ago es a u fer red u i t.
Rp. Ferri reducti 5,0

Sacchari albi 
Gummi arabici aa q. s.

Fiant cum Aqua granulae 100, Snecliaro obdu- 
cendae.

T ro ch isc i a n ta tro p li ic i .
Rp. Cal cii phosphorici 20,0

Calcii carbonici 10,0
Ferri reducti 5,0
Massao cacaotinae 
Pastao Cacao saccliaratao aa 35,0.

Fiant leni caloro trochisci 100,0.
T roch isc i a iitir l ia c h itic i.

Rp. Rhizomatis Rhoi 5,0
Ferri reducti 2,5
Massao cacaotinae 92,5.

Fiant leni calori trochisci 100,0.
Den Tag Uber 4—6 Pastillen.



T rocliisci F o rr i liydrogen io  red u c ti,
I . Trocliisci m artia ti Millet.

Kp. Forri pulvorati 25,0
Secalis cornuti 3,o
Saccbari albi 72,0
Aquae dcstillatae q. s

Fiant trocliisci 100.
Morgcns und Abends jo 5 Pastillcn (boi Inconti- 

ncntia urinae infolge von Anilinie).

lip. Ferri reducti 10,0
Massae caeaotinac 90,0.

Fiant trocliisci 100. Singuli contincant 0,1 g 
Ferri.

II.
Ilp. Ferri reducti 5,0

Fiant troehisci 100, Singuli contincant 0,05 g 
Ferri.

Ferrum aceticum
I. Ferrum aceticum siccum. F erru m  a c e tic u m  la m e lla tu m . T ro ck en es  

F e r r ia e e ta t . A c e ta te  de fe r . P e r a c e ta te  o f  ir o n .
Zur D a rs te lln n g  bedeokt man Glastafelu mit einer etwa 1,5 mm hohen Sekicht 

des noch zu bespreehenden Liąuor Ferri subacetici und trocknet diese an einem schattigen, 
staubfreien Orte bci einer 25° C. niclit ttbersteigenden Temperatur soweit aus, dass der 
Yerdunstungsriickstand sieli von den Glastafelu ais sprodc Lamellen abstossen liisst. Roth- 
braunes Pulver oder braunrotlie Lamellen, in kaltem Wasser und in Spiritus langsam aber 
klar und vollstilndig zu einer braunrothen Fliissigkeit loslieh. Durch beisses Wasser 
erfolgt Zersetzung' unter Abschoidung unloslicber basischer Salze. 1 Th. entspriclit =  6 Th. 
des Liquor Ferri subacetici der Germ.

A u fb e to a h ru n g  in gut yerstopften Glasgefiissen, vor L ic h t gesc liiitz t.

II. Liquor Ferri subacetici (Germ.). F e r r u m  a c e tic u m  Holutnm  (Helv.). L iq u o r  
F e r r i A c e ta tis  (Brit. U-St.). L iq u o r  F e r r i a c e t ic i .  E ss ig sa u r e  E ise n o x y d lo su n g .  
F e r r ia c e ta t ld s u n g .

D a rs te lln n g .  Die D a rs te llu n g sv o rsc lir if te n  der einzelnen Pharmakopoen 
weehseln stark, infolgedessen fali en auch die Eigenschaften der Praparate naeh den 
einzelnen Pharmakopoen selir verschieden aus. Principiell wcrden die sammtlichen Prii- 
parato dadurch dargestellt, dass man aus einem Ferrisalz durch Ammoniak das Ferri- 
hydroxyd ausfallt, dieses auswasclit, durch Pressen vom Ueberschuss des Wassers befreit 
und mmmebr in Essigsaure aufldst. Dabei ist folgendes zu beachten: Bei der Fallung ist 
das Ferrisalz in die Ammoniakfliissigkeit zu gicssen (niclit umgekelirt), andernfalls geht 
die Zersetzung' nicht vollst;indig zu Ende, os konnen dem Ferrihydroxyd vielmehr basische 
Salze beigemengt bleiben. Die Fallung ist ferner nicht mit koneentrirten, sondern hin- 
reichend yerdiinnten Fliissigkeiten auszufuhren. Es ist ferner jede Erwarmung thunlichst 
zu yermeiden, damit nicht wasserarmere und infolgedessen in Essigsaure schwerer lbs- 
licho Eisenhydroxyde auftreten. Es empfiehlt sieli deshalb in die Ammoniakfliissigkeit 
einige Eisstiicke einzutragen. Das Auswaschen des Niederschlages hat an einem kiihlen, 
schattigen Orte mit thunlichster Beschleunigung zu geschehen. Desgleichen soli man das 
Auflosen des gehorig abgepressten Ferrihydroxydes in konc. oder yerdiinnter Essigsaure 
an einem kiihlen Orte in einem geschlossenen Gefasse vor sich gehen lassen. Die 
Lćisung ist schliesslich zur Entfernung yon Fasern etc. durch einen Bausch Glaswolle zu 
filtriren.

B r it .  180,0 g Liąuor Forri sulfurici (10,16 Proc. metallischos Eison enthaltend, 
spec. Gow. =  1,441) werden mit 1 Liter Wasser yerdiinnt und in eine Mischung von
200,0 g Ammoniakfliissigkeit von 10 Proc. NBL, und 1 Liter Wasser eingegossen. Der ge- 
Lorig ausge-waschono und abgepreaste Niedersclilag wird in 79,5 g Eisossig von 99 Proc. 
Essigsauregehalt gelóst und die Fliissigkeit mit Wasser auf 1 Liter oder auf das Gewicht 
von 1051,0 g gebracl.it. Spec. Gewicht =  1,031. Entsprechend einem Gehalt von etwa 
1,75 Proc. metallischem Eisen. ■— Das Praparat der B rit. enthalt auf 1 Atom Fe =  4,1 
Mol. Essigsaure. Es ist demnach eine AuflOsung des neutralen Ferriacotatcs Fe(CH3CO.,)3, 
mit einem Ueberschuss freier Essigsaure. Man kann ihm die Formel FefCH.CO.,),, -1- GIL 
OO..H geben.



G erm . 50,0 g FerrichloridlOsung (mit ca. 10 Proc. motallischem Eisen, spec. Gew. 
1,280—1,282) werdon mit 250,0 g Wasser verdunnt. Dieso Losung wird in eino Mischung 
von 50,0 g Ammoniakfłiissigkeit mit 1000,0 g Wasser eingetragen. ller yollig ausgowaschene 
und moglichst stark ausgepresste Niederschlag wird in 40,0 g Essigsaure (von 30 Proc. 
0.,H,02) gelost. Nach erfolgter Auflosung des Forrihydroxydes wird die Losung auf das 
spec. Gewicht 1,087—1,091 gebracht, entsprocliend oincm Gehalte von 4,8—5,0 Proc. mo
tallischem Eisen. Das Priiparat der Germ. onthalt auf 1 Atom Fe =  2,24 Molekule Essig
saure; es ist domnaeh vorwiegend eine LOsung des -/3 Ferriacetates Fe(0H)(CH30 0 2la 
mit kleinen Mengen frcier Essigsiiure.

IIclv. 54,0 g FerrichloridlOsung (mit oinom Gohalt von 10,0 Proc. BA, spec. Gew. 
=  1,28—1,29) werden mit 500,0 g Wasser verdiinnt. Anderseits werden 54,0 g Am- 
moniakfliissigkeit (spec. Gew. 0,960) mit 500,0 g Wasser vermischt. Beido LOsungen wer
den gleichzeitig in durniem  S tra h le  und unter Yermoidung jeder Erwiirmung (Eiszusatz) 
in 2000 Th. Wasser cingogossen. Der gehiirig ausgowaschene und bis auf 50,0 g ab- 
gepresste Niederschlag wird in 40,0 g verdunnter Essigsaure (von 30 Proc. 0,11,0,,, spec. 
Gow. 1,041) gelost und dieso Losung durch Wasser auf 100,0 g gebracht. Spec. Gew. =  
1,087—1,090. Der Gehalt an metallischem Eisen botriigt otwa 5 Proc. BA. Auf 1 Atom 
Fe sind =  2,07 Mol. Essigsiiure (0H.,CO2H) vorhandon. Domnaeh stellt das Priiparat eine 
LOsung des */3 Ferriacetates Fe(ÓH3CO.ii)3 dar ohne erheblicho Mengen freie Essigsaure.

U -St. 1000,0 g FerrisulfatlOsung (8 Proc. Fo entlialtend, spec. Gew. =  1,320) wer
den mit 10 Liter Wasser vormischt. Dieso LOsung wird in eine Mischung von 850,0 g 
Ammoniakfiiissigkeit (10 Proc.) mit 8 Liter Wasser eingetragen. Der ausgowaschene Nieder
schlag wird auf 700,0 g ausgepresst, in 200,0 g Eisessig von 99 Proc. gelost und die Lći- 
sung mit Wasser auf 1000,0 g gebracht. Spec. Gow. =  1,100. Das Priiparat onthalt 7,5 
bis 8 Proc. metallischos Fe. Auf 1 Atom Fe sind 8 Mol. Essigsiiure yorhanden. Das Prtl- 
parat ist demnach eine Auflosung des noutralen Ferriacetates BA(CH3CO.>)3.

J iig en sch a ften . Eine klare, dunkclbraunrothe, nur in diinnen Schichtcn durch- 
sichtige Fliissigkeit vom Geruch der yerdiinnten Essigsaure und von siisslich styptischem 
Geschmack. Sie ist von saurer Reaktion und mit Wasser oder Weingeist in jedem Yer- 
hiiltnisse misclibar. Beim Erhitzen zersetzt sie sieli unter Abscheidung von unluslichem 
basischen B'erriacetat. Ueber spee. Gewicht, Gehalt und Zusammensetzung der Praparate 
siehe oben unter Darstellung.

JP riifung. 1) Eine k la re , rothbraune B’liissigkeit ohne Bodensatz, schwach nach 
Essigsiiiire riechend. 2) Wird 1 cero. dcrselben mit 10 ccm Wasser verdiinnt. und mit. soviel 
Salzsaure versetzt, dass die rothbraune Fiirbung in Gelb iibergeht, so soli durch Ferri- 
cyankalium keine Blaufarbung verursacht werden (Eisenoxydulsalz) (wohl aber soli Blaufar- 
bung durch B'errocyankalium entstehen). 3) Yerdiłnnt man 5 ccm mit 10 ccm Wasser und 
fśillt mit einem Uebcrschuss von Ammoniak, so muss das ammoniakalische Filtrat farblos 
sein (Blaufarbung durch Kupfer), auch darf es durch Schwefelwasserstoffwasser nicht 
yerdndert werden (Kupfer, Blei, Zink), auch nach dem Ansiluern mit Salpetersaure durch 
Silbernitratlosung nicht mehr ais opalisirend getriibt werden (Chlor).

G eh a ltsb es tiin m u n g . Germ.: Werden 2 ccm des Pritparates mit 2 ccm Salz- 
siture yersetzt, nach dem Versehwinden der rothen Farbung mit 20 ccm Wasser ycrdihmt 
und hierauf unter Zusatz yon 2 g Kaliumjodid im yerschlossenen Gefiisse eine Stunde lang 
stehen gelassen, so sollen zur Bindung des ausgeschiedenen Jods — 18,5—19,5 (Germ.) 
oder 18,5 — 19,0 ceni (Helv.) Uio Normal-NatriumthiosulfatlOsung yerbraucht werden. 
U n te r  den g le ic h e n  B ed in g u n g e n  w erden  y e rb ra u c h t fiir 2 ccm Eisenacetat- 
liisung nach

Brit. Germ. IIelv. TJ-St.
Spec. Gewicht
Verbrauehte ccm 1/10Na2S2O3 
Procentgehalt an metali. Fe.

1,031
6,15
1,75

1,087—1,091 
18,5—19,5 
4,8—5,0

1,087—1,090 
18,5—19,0 
4,8—5,0

1,160. 
31,1—38,1. 
7,5—8,0.

A n fb e w a h r u n g .  Die Ferriacetatlosung muss yor der Einwirkung des Tages- 
lichtes bei einer Temperatur, die nicht unter 10° C. und nicht iiber 20° C. liegt, aufbewahrt 
werden, da sie bei niederer Temperatur Bodensatze bildet, bei hoherer Temperatur bis- 
weilon gelatinirt. Die in der Kiilte entstandenen Bodensatze gehen bei mittlerer Temperatur 
gewohnlich wieder in Losung.



A n w e n d u n g .  Die Ferriacetatlosung dient ziemlich ausschliesslich zur Bereitung 
der Tinctura Ferri aeetici aetherea. In der Fiirberei bonutzt man ein rohes Praparat, 
welches im Nachstehenden beschrieben ist.

Eisenacetatlosung ais Beize in  der Fiirberei. Wird wic das Praparat der Germ. 
dargestellt, nur lóst man das aus 50 Th. Ferrichloridlosung gofallte Ferrihydroxyd nicht in 
40, sondern violmehr in 50 Th. yerdiinnter Essigsaure auf, auch wird das Auswaschen des 
Forribydroxyds nur so lango fortgosetzt, bis das Chlor der Hauptsache nach ontfernt ist.

III. Tinctura Ferri acetici Rademacheri (Ergiinzb., Hamb. Yorschr.).
Rabemacher’s Eisenacetat-Tinktur.

Diese Tinktur kann nicht durch eine ex tempore bereitete Mischung von Eisen- 
acetatlosung mit Weingeist ersetzt werden. Wo sie ofter gebraucht wird, hiilt man zwei 
Standgefasse von etwa je 5 Litem yorratbig, von denen immer der Inhalt des einen ab- 
lagert, wahrend derjenige des anderen ycrbraucht wird.

D a rs te llu n g . Man stosst in einem eisernen Morser 23 Th. krystall. Ferrosulfat 
mit 24 Th. krystall. Bleiacetat zusammen, bis eine breiartige Masse entstanden ist. Diese 
wird mit 48 Th. Wassor und 96 Th. Essig (von 6 Proc. Essigsiiuregehalt) in einem eisernen 
Kessel zum Sieden erhitzt und nach dem Erkalten mit 80 Th. Weingeist vermischt. Die 
Mischung wird in einer lose verschlossenen Elasche unter ofterem Umschiittoln einige 
Monate an einem kiihlen Orte stehen gelassen, dann filtrirt und vor L ic h t g e sc h litz t, 
a u fb e w a h rt (Erganzb.). Eademachuias Eisenacetattinktur ist von braunrother Farbę und 
besitzt einen an Malaga erinnernden Gerueh und etwas znsammenziehenden Geschmack. 
Man giebt sie zu 30—60 Tropfon in Wasser drei bis yierstiindlich ais Antiphlogisticum bei 
Lungenentziindung. Sie sei frei von gelosten Bleiyerbindungen.

Mixtura Ferri acetici Rademacheri. Bp. Tincturao Ferri aeetici Rademacheri
30,0, Aquao destillatae 200,0, Gummi arabici 30,0.

Tinctura antiphthisica Fuller ist der yorstehenden RAimMAcmiiPschen einigcr- 
massen verwandt. Jo 10,0 reiner Eisenyitriol und Bleiacetat werden zusammen gorieben, 
dann mit 100,0 yerdunntem Weingeist iłbergossen, unter Ofterem Umschutteln (im olfenon 
Gefiiss) 24 Stunden macerirt und dann filtrirt.

Tinctura antiphthisica Gramman (welcho immer stark bleihaltig ist) wurde durch 
Vermischen einer LOsung von 5,0 Bleiacetat in 20,0 Essig mit einer Losung von 4,0 (nach 
der Originalvorscbrift mit 3,75) reinem Eisenyitriol in 60,0 Bosenwasser und Zusatz von
20.0 Weingeist, eine zweit&gige Maeeration und endlicb durch Filtration dargestellt. Ein 
yollstandiger Ersatz fiir dieses Praparat diirfte eine Mischung aus 4,0 Liąuor Ferri acetici,
4.0 Wasser und 3,0 Weingeist sein.

Tinctura Martis Zwełfer, Tinctura Ferri acetici aromatica, Zweifer’s Stalil- 
tropfen. 25,0 reiner Eisenyitriol werden zerrieben, zuerst mit 50,0 kaltem Wasser und
10.0 yerdiinnter Essigsaure (von 30 Proc.), dann mit 50,0 Kaliumacetatfliissigkeit von 1,180 
spec. Gew. iibergosson und unter bisweiligem Umruhren 24 Stunden bei Seito gestellt. 
Flierauf wird ein Gemiseh aus 400,0 wcinigem Zimmtwasser und 450,0 yerdunntem Wein- 
goist dazu gegeben. Man lasst unter bisweiligem Umriibren 8 Tage stehen, filtrirt hierauf, 
yersetzt das Filtrat mit einer Losung von 2,5 Citronensaure in weinigem Zimmtwasser und 
giebt dann voir łotztorem soviel binzu, dass e in  L i te r  ausgefiillt wird. Diese Tinktur 
enthalt kaum 0,4 Proc. Eisen. Dosis ein Theeloffel voll 3—5 mai tiiglich. Es existiren

, noch andere Vorschriften, wolche eine Tinktur mit kaum 0,15 Proc. Eisengehalt liefern.
Tinctura Ferri acctico - form i cala (Bad. Taxo, Miincb.Ap.-V.). E rsa tz  fur 

H e n s e l ’s T onicum . 60,0 Calciumkarbonat werden mit einer Mischung aus 200,0 
Ameisensauro (25 proc.) und 155,0 Wasser iibergossen. Nach Aufhoren der Koblensaure- 
entwiekelung wird eine Lósung yon 21,0 krystall. Ferrosulfat, 80,0 Ferrisulfatlosung (spec. 
Gew. 1,428—1,480), 80,0 Wasser und 320,0 yerdiinnter Essigsaure (30 proc.) zugesetzt, die 
Mischung in eine Flasche gegeben und gut durchgeschuttolt. Dann fiigt man zu 400,0 
Weingeist und 15,0 Essigather, lasst die Flascho an einem scliattigen Orte unter bisweiligem 
Liiften des Stopfens 4 Wochen stehen und filtrirt alsdann.

liiiinatin-Eiscu nach IIensel enthalt die festen Bestandtbeile von Hensel’s Toni
cum, ist also ein Kalk-Eisenpraparat.

Efisontln nntlscorbuticii.
S k o r b u t - E s s e n z .

Rp. Tincturao Cliinae 50,0
Tincturao Ferri acetici acthercac 25,0 
Acidi citrici 3,0
Glycenni 22,0.

Dreimal tiiglicb 20—30 Tropień in Wein zu liohmen.



Liąuor Ferri ot Ammoiiii Acetatis (U-St.).
Basiiam s M i x  t  u r  e. 

lip. Tincturae Ferri chlorati
(enthaltend 13,6 Proc. FeCl3) 20 ccm

Aceti (6 Proc.) 30 ccm
Liąuoris Ammonii acetici

(7 Proc.) 200 ccm
Elixir aromatici 100 ccm
Glyccrini 120 ccm
Aquae q. s. ad 1 Liter.

lloinodia anticarcinoniatica Gkaiiam.
I. A l t c r a t i  v p i l l e n  : 

lip. Ferri oxydati fusei 15,0
llhizomatis llhei 3,0
Aloes 3,5
Extracti Chamomillac 10,0.

Fiant pilulae 150.
II. A b s o r b e n t - T in k tu r .

Liąuor Ferri acetici.
III. D o te r g e n tp u lv e r .

Ferrum pbosplioricum oxydatum.

Sirupus Ferri acotici.
lip. Liąuoris Ferri acetici 10,0 

Sirupi Sachari 90,0.
Tinctura Forri acetiei aotlioroa.
T i u c t u r a  M a r t i  s K l a pr o t ii. 

K l a p r o t ii’s E is e n t i n k t u r .  S ta b l t r o p f e n .  
Germ. tmd Ilelv.

lip. Liąuoris Ferri subacetici 8,0 
Spiritus
Aetheris acetici aa 1 ,0.

EnthUlt ctwa 4,0 Proc. metali. Ki sen. Spec. Gew. 
=  1,044—1,046

Tinctura Martis Bo eriia v k . 
lip. Liąuoris Ferri acetici

Aceti (6 Proc.) aa 10,0 
Sirupi Saccbari 110,0
Spiritus Viui 20,0.

Nacli einer Ul teren Yorscbrift werden 10,0 Eisen- 
feile; 120,0 Essig und 80,0 Zuclcer bis auf 140,0 
eingekocbt, die Kolatur mit 20,0 Weingeist ver- 
misclit und nacb einiger Zeit filtrirt

Ferrum albuminatum.
Das Bisenalbuminat wird in der Regel in der Form sciner wasserigen Losung, 

seltener ais trockenes Pulyer angewendet.
I. Liąuor Ferri albuminati (Germ.). Ferrum albumiiiatum solutum (Helv.). 

Eisenalbuininatldsung. Die you Germ. und IIelv. gegebcnen Yorschriftcn weichen unter 
einander etwas ab, geben aber schliesslich das gleicke Praparat.

D a rs te llu n g . Grundsatzlich ist folgendes zu beacliten: Versetzt man eine Eiweiss- 
ldsung mit Ferrioxyehlorid, so erbiilt man eine rostfarbene trtibe Fliissigkeit von saurer 
Reaktion. Neutralisirt man diese Fliissigkeit ganz genau (!) so scheidet sich Ferrialbuminat 
ais rostfarbener Niederschlag ab. Wttscbt man denselben mit Wasser bis zur annahernden 
Cblorfreibeit ans, so gebt der nocb feucbte Niederschlag dureb Einwirkung kleiner 
Mengen von Natronhydrat in Losung. Diese Losung wird „Eisenalbumiuatlosung genannt.

Gorm. 35 Th, trockenos Eiweiss werden in 1000 Th. Wasser von n ic h t IiOheror 
Temperatur ais 50° C. (!) gelost. Diese Losung wird — um Eihaute und andero triibondo 
Bestandtheile zu entfernen — durch ein feines Seidensieb gegossen und in eine Mischung 
von 120 Th. fliissigem Eisenoxychlorid (Liąuor Ferri oxychlorati) unter Umruhren ein- 
getragen. Man erhalt gewolmlieh eine trtibe, rostbraune Fliissigkeit, in der nur wenig 
Niederschlag vorbanden ist. Man stellt die Reaktion dieser Fliissigkeit fest. Sie wird in 
der Regel sauer sein. Man fiigt zu dieser sauren Fliissigkeit tropfenweise •— am boston 
aus einer Biirette — soviel einer 0,75 procentigen Natronlauge hinzu, dass die Fliissigkeit 
genau neutral ist. (Ein Ueborschuss von Natronlauge ist zu yermeiden, da alsdann das 
Ferrialbuminat wieder in Losung gebt.) Sobald dio Fliissigkeit genau neutral ist, scheidet 
sieli das Ferrialbuminat gut ab. Man liisst diesos absetzen und wiischt es durch Dekan- 
thiren mit Wasser (von 50°O.) so łange aus, bis das Waschwasser nacb dem Ansiiuern 
mit Salpetersaure durch Silbernitrat nur nocb scbwach opalisirend getriibt wird. Hiorauf 
bringt man den Niederschlag auf ein geniisstes Leinen-Kolatorium und lasst ihn auf diesom 
freiwillig abtropfen. Wenn das Abtropfen beendet ist, bringt man den Niederschlag in 
eine vorher gewogono, geniigend grosse Flasche und iibergiesst ihn unter Umscbiittoln mit 
einer Losung von 0,45 Th. festem Natronhydrat in 50 Th. Wasser. Hierdurch gelit der 
Niederschlag binnen kurzer Zeit in Losung. Nach stattgehabter Losung fiigt man hinzu: 
Weingeist (von 90 Vol. Proc.) 150,0 Th., Zimmtwasser 100,0 Th., Tinctura aromatica 2,0 
und soviol Wasser, dass das Gesammtgewicht =  1000,0 Th. ist.

H elv . 200,0 Th. frisches Eiweiss werden mit 4000,0 Th. Wasser von 50° C. ge- 
miseht und nach dom Durchgiessen durch ein Seidensieb unter Umruhren zu einer 
Mischung gegossen von 120,0 Th. Eisenoxychloridlosung und 4000,0 Th. Wasser von 50° O. 
Die Fliissigkeit wird hierauf mit einer 0,3 procentigen Natronlauge genau  (!) neutralisirt 
und der alsdann entstandene Niederschlag nach dem Absetzen solango durch Dekanthiren 
gewaschen, ais das Waschwasser noch Chlor enthalt. Dann sammle man den Niederschlag 
auf einem gewogenen Izolatorium und lasse ihn bis zu 400,0 Th. abtropfen. Diesen Riick-



stand (von 400 Th.) bringe man in eine gewogeno Flascho und fiigo oine Losung von 0,75 g 
festem Natronhydrat in 2,0 g Wasser uijtor Umschiitteln hinzu. Nachdem Aufldsung des 
Niedorscblages erfolgt ist, setze man eine Mischung hinzu von Tinctura aromatica 2,0, 
Zimmtwasser 100,0, Spiritus 150,0, Wasser 350,0, lasse absetzen und koliren.

E ig en sch a ften . Klarę, aromatisch riechende und ebenso schmeckende rostfarbige, 
nieht vollig klare Fliissigkeit von selwach alkalischer Reaktion. Das spec. Gewicht ist 
bei 15° O. =  0,99. Der Gehalt an metallischem Eisen betr&gt =  0,4 Proc. Klar misch- 
bar mit Wasser, Milch und nieht zu erheblichen Mengen von Alkohol. Dureh Zusatz von 
Ammoniakflttssigkeit oder Natriumbikarbonat entsteht keine Fiillung'. Neutralisirt man die 
Fliissigkeit abor yorsichtig mit Salzsaure, so entsteht ein Niedersehlag von Ferrialbuminat, 
der auf weiteren Zusatz von SalzsSure in Ferrichlorid und Eiweiss gespalten wird. Nieder- 
sehliige entstehcn dureh Einwirkung sehr yerdiinnter Kochsalzlosung (z. B. '/jg-Normał-NaCl- 
Liisung). Dureh Gerbsaure entsteht keine Dtmkelfarbung, dureh Kaliumferroeyanid oline 
Zusatz von Salzsaure keine Blaufarbung, dagegen wird dureh Schwefelammonium schwarzes 
Seliwefeleisen g-ebildet. Dureh Zusatz kohlensaurer oder litzender Alkalien erfolgt Gela- 
tiniren der Losung.

P r li fu n g .  1) Die Eisenalbuminatlosung sei fliissig, nieht dioklioh oder gelatiniis.
2) Werden 40 cein Eisenalbuminatlosung mit 0,5 ccm Normalsalzsaure yermischt, 

so muss ein farbloses Filtrat resultiren. Wiire dasselbe nieht farblos, so wiirde das ein 
Beweis dafiir sein, dass das Praparat zu viel Alkali enthalt.

3) Z u r B estim m u n g  des E ise n g e h a lte s  erhitzt man 10 g Eisenalbuminatlosung 
in einem Becherglase mit 5 eom Salzsilure, bis das anfangs ausgeschiedene rothbraune 
Eisenalbuminat yollig zersetzt ist. Das geronnene Eiweiss filtrirt man ab, wascht es ans 
und yerdampft das Filtrat nach Zusatz von wenig Kaliumehlorat im Wasserbade zur 
Trockne. Man nimmt alsdann mit Wasser und wenig Salzsaure wieder auf, fiigt 1 g 
Kaliumjodid hinzu und liisst die Mischung bei gewohnlieher Warnie im gesehlossenen 
Gefiisse 1 Stunde lang stehen. Hierauf titrirt man mit '/lo-Normal-NatriumthiosulfatlSsung. 
Bei Annahme eines Gehaltes von 0,4 °/0 Fe wiirden zur Bindung des ausgeschiedenen Jods
7,1 ccm '/ jo Normal-Natriumthiosulfatlosung erforderlich sein.

A u fb e w a h r u n g .  Man bewahre die Eisenalbuminatlosung in wohlyerstopften, 
moglichst gefiillten Gefassen, vor Sauredampfen geschiitzt, an einem Orte von mittlerer 
und gleichmassig bleibender Temperatur auf. Glasstopfen sind. nieht zu empfehlen, weil 
sie ein Yerdunsten des Weingeistes nieht yerhindern. Man wahle Korkstopfen, welehe 
iibrigens fast gar nieht geschwarzt werden. Die Einwirkung von Luft und direlctem 
Sonnenliclit, sowie Temperatursehwankungen sind yon dem Praparate moglichst fernzuhalten. 
Der Faulniss ist es iibrigens nieht unterworfeu.

Trotz aller aufgewondeten Sorgfalt gelatinirt die Eisenalbuminatlosung doch bis- 
weilen nach einiger Zeit der Aufbewahrung, ohne dass es bekannt ware, welehe Ursachen 
dies liewirken und oh dieselben stets die niunlichen sind. In der Begel beseitigt cino Er- 
hohung des Natronzusatzes das Gelatiniren.

A n w e n d a n g .  Eisenalbuminatlosung steht in dem Bufę, ein milde wirkendes, 
leiclit yerdauliches, den Magen nieht belastigendes Eisenpraparat zu sein. Man giebt es 
Kindern und Erwachsenen je nach dem Alter zu 5—30 Tropfcn oder zu Thee-
ldffel yoll dreimal tiiglich kurz vor den Mahlzeiten entweder mit Wasser oder mit Milch 
yermischt. Tb Gempt hat es mit gutem Erfolge bei Magengeschwiiren angewendet.

II. Ferrum albuminatum (Erganzb.). E ise n a lb u m in a t. T ro ck en o s E isen -  
a lb u m in a t.

Dieses Praparat wird erbalten, indem man, wie unter Liąuor Ferri albuminati an- 
gegeben, eine Eiweissliisung mit Ferrioxychloridl8sung yermischt und die Fliissigkeit mit 
0,3procentiger Natronlauge genau neutralisirt. Der entstandene Niedersehlag wird his zur 
Chlorfreiheit ausgewaschen, alsdann zum Abtropfon gebracht, spater, soweit, os moglieh, 
abgepresst, bei einor 30° C. nieht iibersteigenden Warnie in diinner Schicht ausgetrocknet



und in ein feines Pulver yerwandelt. (Eine Auflosung in Natronhydrat findet kier also 
nicht statt.j

Ein ockerfarbenes Pulver, das in Wasser unlosliek ist und 13—14 Proc. metalliscb.es 
Eisen enthalt.

P r iifu n g .  1) Word en 3,0 g- Eisenalbuminat durcb Anreiben in einer Mischung 
von 0,8 ccm Natronlauge (von 15 Proc. NaOII) und 96 ccm Wasser yertbeilt und einige 
Zeit unter bisweiligem Umschwenken sich selbst iiberlasson, so erfolgt Auflosung zu einer 
im durebfallenden Liclite klaren, im zuriickgeworfenen Lichte etwas triiben, rothbraunen 
Pliissigkeit. Diese Losuug entspreche beziiglieb ibrer Reinheit der EisenalbuminatflUssigkeit.

2) E isen b estim m u n g . 0,5 g Eisenalbuminat werden mit einem Theile einer 
Mischung aus 0,2 ccm Natronlauge (von 15 Proc. NaOH) und 20 ccm Wasser angorieben, 
mit dem Rest der Pliissigkeit in ein Becherglas gespiilt, nach yollendeter Auflosung mit 
5 ccm Salzsaure (25 Proc. HC1) versetzt und im Wasserbadc erhitzt, bis das anfangs aus- 
geschiedene rotbbraune Eisenalbuminat vollig zersotzt ist. Das geronnene Eiweiss wird 
abflltrirt und ausgewaschen; das Filtrat wird nach Zusatz von wenig Kaliumchlorat im 
Wasserbade zur Trockne yerdampft und mit Wasser ~j~ wenig Salzsiiure aufgenommen. 
Die Liisung wird bis auf 100 ccm mit Wasser yordiinnt und nach Zusatz von 3,0 g Kalium- 
jodid bei gewOhnlicher Warme im geschlossenen Gefiisse 1 Stundo lang stehen gelassen. 
Es miissen alsdann zur Bindung des ausgeschiedenen Jods 11,6—12,5 ccm der ' / 10-Normal- 
Natriumthiosulfatlosung erforderlich sein, was einem Gohalte von 13—14 Proc. an motalli- 
scliem Eisen entspricht.

A u fb e w a h r u n g . Vor Licht geschutzt aufzubewahren.
L ią u o r  F e r r i  a lb u in iiu it i Dkees. D iiB E s’sc h e  E is e n a lb u m in a t f lu s s ig k e i t .  

Ist ein nach einer geheim gehaltenen Vorschrift dargestelltes Eisenpriiparat, welches im 
wesentlichen identisch ist mit dem von der Germ. und Holv. aufgenommenen Praparat 
(s. oben).

L ią u o r  F e r r i a lb u in in a t i d ia ly sa t i .  Wird wio das Praparat der Germ. und 
Helv. bereitet, nur wird das in yerdilnnter Natronlauge geldste Ferrialbuminat solange der 
Dialyse unterworfon, bis das den Dialysator umgobende Wasser nicht mohr alkalisch reagirt.

L ią u o r  F e r r i a lb u in in a t i Gkajui (H o llan d isch e  S p ec ia litiit) . Rp. Liąuoris 
Ferri albuminati (dialysati) 30,0, Liąuoris Ferri oxychlorati 10,0, Aąuao destillatae 50,0, 
Aąuao Menthae piporitae 10,0.

S ir u p u s  F e r r i a lb u in in a t i.  E ise n a lb u m in a ts iru p . I. H am b. Y o rsch r.: 
Sacchari pulyerati 5,0 werden in Liąuoris Ferri albuminati 10,0 gelost und mit Sirupi 
Sacclmri 85,0 gemischt. II. Albuminis ovi rooontis 25,0 werden mit Aąuao destillatae 15,0 
und Sirupi Sacchari 50,0 gemischt. In der kolirton Mischung liist man Ferri oxydati 
saccharati solubilis 12,5. (Miinch. Ap.-V.)

III. Liquor Ferri albuminati Brautlecht. E ise u a lb n iiiin a ts ir n p  nach Buaut- 
lecui’. Albuminis ex ovis sieci 10,0 lost man in Aąuae destillatae 100,0, filgt zur Losung 
Natrii caustici (1,16 spec. Gew.) 25,0 und erhitzt im Dampfbade auf 80—90° C. Andrer- 
seits mischt man Aąuae destillatae 150,0, Liąuoris Ferri oxychlorati 180,0, lost in der 
Mischung durch Erhitzen auf 80—90° C. Sacchari albi puly. 500,0, yereinigt mit der lieissen 
Alburainatllisung, fiigt Tincturae aromaticae 20,0 hinzu und bringt mit Wasser auf ein 
Gesammtgewicht von 1000,0 ( D i e t e e i o h ) .  Nach 8  Tagen wird von einem etwa yorhaudenon 
Bodensatze dekantliirt.

IV. Ferrum albuminatum cum Natrio citrico (Dietemch). Deu bei der Be-
reituug von Liąuor Ferri albuminati (Germ.) aus 300,0 g Liąuor Ferri osyclilorati ge- 
woimonen Eisenalbuminat,-Niederscklag presst man, nachdem er cklorfrei gewasclien, schwach 
aus. Anderseits lost man 7,5 g Citronensanre in 30,0 g destillirtem Wasser und neu- 
tralisirt unter Koeheu mit q. s. (15—17,0 g) krystall. Natriumkarbonat. Den zerbroekelten 
Niederscblag iibergiesst man in einer Porcellanscliale mit der crkalteten Natriumcitrat- 
loHung' uiul iiberlasst die bedeckte Sehale der Ruho. Wenn sich alles, wenn nbthig nach 
Zusatz yon etwas Wasser, gelost bat, seiht man durch, giesst auf Glasplatten und trocknet 
bei 25—35° C.

L ii |i io r  F e r r i a lb u in in a t i cu m  N a tr io  c i t r ic o .  Ferri albuminati cum Natrio 
citrico (Markę Helfenborg) 28,0 lOst man unter. ofterom Schutteln in Aąuae destillatae
770,0 und sotzt der Lflsung zu: Spiritus (90 proc.) 100,0, Spiritus Vini Cognac 100,0, Tinc
turae Zingiberis, Tincturae Gulangae, Tincturae Oinnamomi Ceylonici aa 1,5.



Ferrum benzoicum.
Ferrum benzoicum (Erganzb., Hamb. Vorsckr.). E ise n b e n z o a t . P e r r ib e n z o a t .  

B e n z o e sa u r e s  E ise n o x y d . F e 2(C7H50 2)3 (O II)3 —j- CH.O. M ol. G ew . =  634 .

D a rs te llu n g . 20,0 Th. Benzoesaure (e Toluolo) werden iii 400 Th. Wasser geldst 
und mit q. s. (28,0 Th.) Ammoniakflussigkeit von 0,96 spec. Gew. genau neutralisirt. Zu 
dieser Losung setzt man eine Mischung aus 31,0 Ferrichloridliisung (spec. Gew. 1,280—1,282) 
und 1000,0 Th. Wasser. Der entstandene rothbraune Niedersehlag wird zunachst durch 
Dekanthiren, spiiter auf dem Eilter gewasehen, bis das ablaufende Wasser nach dem An- 
sauern mit Salpetersilure durch Silbernitrat nioht mehr getrtibt wird, daim massig ab- 
gepresst und bei einer 30° C. nicht ilbersteigenden Wiirmc an einem schattigen Orte 
getroekuet. Ausbeute 30,0 Th.

E łg e n sc h a fte n . Ein braunlich rothliches, geruch- und geschmackloses Pulver, 
in Wasser unldslich. Durch lieisse Salzsiiure wird es mit gelber Farbę gelbst, wahrend 
beim Erkalten der Losung sich Benzoesaure in Krystallen abscheidet. Durch atzende 
Alkalien wird das Salz unter Abscheidung von Ferrihydroxyd zersetzt. Frisch bereitet 
lost es sich in Leberthran, dieso Loslichkeit nimmt aber im Yerlaufe der Aufbewahrung 
ab. Es entkalt 17—18 Proc. metallisches Eisen und kinterlasst daher beim Verbrennen 
im Platintiegel 24,28 bis 25,71 Proc. Ferriosyd Fc20 3.

P r iifu n tj.  1) 1 g Ferribenzoat liinterlasse beim Glilhen im Platintiegel 0,24—0,25 
Proc. Ferrioxyd; wird letzteres mit 1 cem Wasser befeuchtet, so blilue es rothes Laclanus- 
papier nur schwach.

2) 0,5 g Ferribenzoat werden in 2 ccm Salzsiiure (von 25 Proc. HC1) und 15 ccm 
Wasser in der Warnie gelost. Nach dem Erkalten filtrire man und wasche den Filter- 
riickstand mit Wasser bis zur Entfernung alles Eisens aus. Zum Filtrat bringe man 1,0 g' 
Kaliumjodid und lasse die Mischung bei gewohnlicher Temperatur 1 Stunde im geschlossenen 
Gefiisse stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen mindestens 15 ccm ^jo-Normal- 
Natriumthiosulfatldsung erforderlich scin. 15 x  0,0056 g =  0,084 g metallisches Eisen. 
Da diese Meuge in 0,5 g Ferribenzoat mindestens enthalten sein soli, so wird hierdurck 
fur dieses ein Mindestgehalt von 16,8 Proc. metallischem Eisen gefordert. Vergl. S. 1089.

A u fb e w a h r u n g .  V or L ic h t g e sc h iitz t aufzubewahren. A n w e n d u n g .  Ledig- 
lich zur Bereitung von Eisenleberthran (vergl. S. 420).

Ferrum bromatum.
Das F erro b ro m id  oder E isen b ro m iir kommt 1) Im wasserfreien Zustande, 

2) ais krystallisirtes Salz FeBr2 -(- 2HaO, 3) ais Losung in verschiedenen Formen vor. 
Unter F e rru m  b rom atum  im Siune der Pharmacie ist stets das krystallisirte Salz sub 2 
zu verstehen.

I. Ferrum bromatum anhydricum. W a sse r fr e ie s  F e r r o b r o m id  oder Eisen*  
b ro m ttr . F eB r,,. M ol. G ew . =  216.

Dieses Salz entsteht, wenn man Bromdampf bei schwacher ltothglutli uber metalli- 
sches Eisen, am besten liber Eisendrabt, leitet. Griinlicbgelbe krystallinische Schuppen, 
welche bygroskopisch sind und deshalb in Glasrohren eingeschmolzen werden. Wegen 
seiuer schwierigen Handhabung wird es in der Praxis so gut wie gar nicht angewendet, 
snjłdern ist lediglich ais „Sammlungspraparat" anzusehen.

II. Ferrum bromatum crystallisatum album. W eisses  F er r o b r o m id  oder 
E isen b ro m iir . F e B r a - j - 2 H20 . M ol. ( le w . =  252 .



Das Salz d ie se r  Zusammensctzung wird wie folgt erhalten: Man iibergiesst in einem 
Kolben 35,0 Th. Eisenpulyer mit 300,0 Th. destillirtem Wasser und fiig't alhnahlich 63,5 Th. 
Brom hinzu. Die Darstellung erfolgt in analoger Weise wie beim Ferrojodid, s. S. 1111. 
I)ie filtrirte Losung wird unter Zusatz von etwas Bromwasserstoffsflure in der Warnie des 
Wasserbades zur Trockne gebracht. Alsdann zerreibt man don Riickstand, breitet ihn 
zwischen zwei Glasplatten ans und setzt ihn zwischen diesen von beiden Seiten dem 
direkten Sonnenlicht aus, bis er griinlich weiss gewordcn ist.

[NB. Lasst man die wiisserige Losung des Ferrobromids bei Luftabschluss ver- 
dunsten, so erhitlt man blfiulich griine Krystalle FeBra -f- OH./)].

Da das Ferrobromid ziemlich leicht zersetzbar ist, wird es nieist ex tempore 
dargestellt. Es soi bemerkt, dass man bei Pillenmassen das im Ueberschuss vorliandene 
Eisen nieht abfiltrirt, sondom mit dem Ferrobromid zusammen in die Pillen yerarbeitet.

Zur Darstellung des wasserhaltigen Ferrobromids ex tempore (z. B. fiir Pillen- 
mischungen) sind anzuwendon:

Ferrobromid Brom Eisenpulver Ferrobromid Brom Eisenpulver
g g g g g g

0,5 0,32 0,15 5,5 3,49 1,65
1,0 0,63 0,3 0,0 3,81 1,8
1,5 0,95 0,45 0,5 4,13 1,95
2,0 1,27 0,6 7,0 4,44 2,1
2 5 1,59 0,75 7,5 4,76 2,25
3,0 1,90 0,9 8,0 5,08 2,4
3,5 2,22 1,05 8,5 5,40 2,55
4,0 2,54 1,2 0,0 5,71 2,7
4,5 2,86 1,35 9,5 6,03 2,85
5,0 3,17 1,5 10,0 6,35 3,0.

Wasser muss mindestons so viol, ais Ferrobromid darzustellen ist, genommen werden.

III. Liquor Ferri bromati enthalt 10 Procent wasserluiltiges F e rro b ro m id  
FcBr,, -|- 211,0. Es wird wie oben sub II angegeben bereitet, das Filtrat aber mit destil
lirtem Wasser bis auf 1000,0 verdiinnt und im Tageslichte wio der Liguor Ferri chlorati 
aufbewahrt.

Iłromure ferrenx (Gall.). Solntion offlcinalc de bromnre de fer ist eine fast 
genau 33 Proc. w asso rfre io s  Ferrobromid FeBr., enthaltende wassorigo Losung und wird 
bereitet durch Zusammenbringen von 40,0 Th. Brom, 20 Th. Eisen und 100 Th. Wasser.

IV. Tinctura Ferri bromati, wird ex tempore bereitet durch Losung von 9,6 
K aliu m b ro m id , 12,0 k ry s ta l l i s i r te m  F e r ro s u lfa t  in 40,0 d e s t i l l i r te m  W asse r, 
Zusatz zunachst von etwa 0,5 E ise n p u ly e r  und dann von 50,0 W e in g e is t  von 90 Proc. 
Nach einem halbstiindigen Beiseitestellen wird die geschuttelte Fllissigkeit durch ein 
Bauschchen Glaswolle filtrirt und wie die Ferrobromidfliissigkeit aufbewahrt. Sie enthalt 
10 Proc. Ferrobromid, FeBra -)- 2HaO.

A iifb e w a h ru n ff.  Das Ferrobromid und seinc Lbsungen werden in gutgeschlossenen 
Gefassen (vor Luft und Feuchtigkeit geschiitzt), aber unter moglichster Bestrahlung durch 
das direkte Sonnenlicht aufbewahrt. Die Lbsungen halten sich trotzdem nur kurze Zeit 
und sollten dcshalb stets non nisi ad dispensationem bereitet werden.

A n w e n d u n g .  In  no rii oh in wasseriger oder spiritudser Losung zu 0,05—0,25 g 
bei Chlorose, Dysmenorehoe, chronischer Diarrhoe, Fluor albus, Gonorrhoe, Diphtherie, Bron- 
chitis; besonders gut wird es mit kohlensaurem Wasser yertragen (s. unten). A e u sse rlic h  
zum Aufpinseln bei Erysipelas, zur Inhalation bei Bronchitis.

Aqua ferri bromata ner Tina Bauer & Baum. Auf 1 Liter kohlonsaures Wasser 
werden 2,0 g Ferrobromid FeBra - j-2ELO zugesctzt. Gegen Nourasthenie und Anamie.



Liquor Ferri bromati Parrisii.
Rp. Sacchari albi pulverati 40,0

Liąuoris Ferri bromati (10 Proc.) 60,0.

Pilules de bromuro ferreux  (Gall.).
Rp. 1. Solutionis Ferri bromati (33 proc.) 15,0 g

2. Ferri pulverati 0,1 g
3. Gummi arabici
4. Radicis Liąuiritiae aa q. s.

Man dampft 1 m it 2 auf 5,0 ein, giesst den Riick-
stand in einen erwarmten Porcellanmorser und

formt mit 3 und 4 — 100 Pillcn. Diesc werden 
in Eisenpulver (oder auch Grapliit) gerollt und 
mit einem lltherischen Lack aus Mastix und 
Tolubalsam lackirt.

Sirupus Ferri bromidi. Nat. form.
Rp. Ferri pulycrati 30,0

Brom i 75,0
Sacchari pulverati 600,0 
Aquae q. s ad 1000,0

Der Sirup enthalt 10 Proc. wasserfreies Ferrobro- 
mid FeBr2.

f  V. Ferrum sesquibromatum solutum. Liquor Ferri perbroinati. Ferri- 
bromidlosung. Eisenbromidlosung.

Das trockne Eembromid FeBr3 ist sehr hygroskopisch und daker sehwer konscrvir- 
bar. Man stellt es durcb Hiniiberleiten von Bromdampfen, welche man iiber dunkelrotk- 
gliihendes Eisen leitete, dar. Die lOproeentige Ldsung des Ferribromids wird wie folgt 
dargestellt: 2,5 E ise n p u lv e r , circa 60,0 d e s t i l l i r t e s  W asse r und 5,4 Brom werden 
in eine Ferrobromidlosung verwandelt, nacli dem Filtriren, welcbes unter Nachwaschen des 
Fiitrums gesehieht, mit 2,7 Brom und dann soviel d e s t i l l i r te m  W asser vcrsetzt, dass 
die Flussigkeit 100,0 betragt. Diese wird in Flascheu mit dichtschliessendem Glasstopfen 
in der Reilie der starkwirkenden Arzneikorper au fb ew ah rt.

A n w e n d n n g .  Es ist das Ferribromid bei Skrofeln, Ainenorrhoe, Hysterie, Leu- 
korrlioe, Hypertrophie des Herzens und Uterus empfohlen und zu 0,02—0,04—0,06 g drei- 
bis fiinfmal taglieh gegeben worden. Uie sfarkste Einzeldosis ist zu 0,15 g, die stiirkste 
Gesammtdosis auf den Tag zu 0,5 g anzunehmen. Aeusserlicb ais Pinselfliissigkeit faud 
es Gillespie besonders wirksam auf Gescbwiilste der Driisen und bei Erysipelas.

Ferrum carbonicum.
Das K a rb o n a t des E ise n o sy d u ls , F e rro k a rb o n a t FeCO,. ist bekannt. Es 

entstekt ais ein weisser Niederschlag, wenn man eine Perrosalzlosung mit Natriumkarbonat 
oder Natriumbikarbonat unter Abscbluss von Sauerstoff fallt. Abor dieser Niederschlag ist 
wenig bestiindig, er wird scbon durcb. die Einwirkung des Luftsauerstoffs rasch oxydirt, 
wobei er eine griinliche bis blśiuliche, schliesslicli rostrothe Farbung annimmt. Man ver- 
sucbt, das Ferrokarbonat durcli Zusatze you Zucker und aknlichen Substanzen in eine 
haltbare Form zu bringen. Das K a rb o n a t des E ise n o śy d s , F e r r ik a rb o n a t  Fe4(C03)3, 
ist zur Zeit kaum bekannt. Es soli angeblicb nur bei niederer Temperatur bestehen. 
Durcli Fallung von Ferrisalzlosungen mit Natriumkarbonat oder Natriumbikarbonat erhśilt 
man bei gewdbnlicher Temperatur unter Entweicben von Kohlensaure =  Ferrihydroxyd.

I. Ferrum subcarbonicum. S a fra n  (le M ars a p ć r it if .  C rocus M artis. 
x  F eC 03 - f  y  F e(0 1 I)a.

Man lost, 100,0 g reines krystall. Eerrosulfat in 1 Liter Wasser, anderseits 120,0 g 
krystall. Natriumkarbonat in 1/2 Liter Wasser und giesst die Sodalosung in kleinen An- 
theilen allmahlicb unter Umruhren in die Eisenlosung. Man lasst den zunaclist fast 
weissen Niederschlag absetzen, wiischt ibn vorerst einige Małe durcli Dekantkiren, spiiter 
auf dem Kolatorium oder Filter, bis im ablaufenden Wasser Scliwefelsauro sich nicht mehr 
naehweisen lasst. Gieichzeitig sorgt man wahrend des Fiillens und Auswaschens dafiir, 
dass der Niederschlag in moglichst grttndlicho Beriihrung mit der Luft kommt. Er 
nimmt infolgedessen eine giiinliche bis blauliche, spiiter rostrothe Farbung au. Sobaki dies 
der Fali und Schwefelsaure im Filtrat nicht mehr nachzuweisen ist, wird der Niederschlag 
anf^porosen Unterlagen bei gewOhnlieher Temperatur getrocknet.

Ein rostfarbenes Pulver, welcbes im wesentlichen aus Ferribydrosyd besteht und 
nur kleine Mengen Ferrokarbonat enthalt.



II. Ferrum carbonicum saccharatum (Austr. Gem. Heiv.). F e r ii Carbouas 
saccliaratus (Brit. U-St.). Zuckeidialtiges Ferrokarbonat. Das Praparat. ist im wesent- 
liolien Ferrokarbonat, welches durch Zusatz von Zucker in haltbaren Zustand gebraeht 
worden ist.

D a rs te llu n g . Man bereitet zuniichst Ferrokarbonat durch FiUlung einor Ferro
sulfatlosung mit Natriumkarbonat oder Natrinmbikarbonat oder Ainmoniumbikarbonat. 
Damit das Ferrokarbonat mCgliohst wenig oxydirt wird, wendet man die Ferrosulfatlosung 
lieiss (!) an, die Erwarmung der Natriumbikarbonatlosung dagegen soli nieht iiber 50° C. 
hinausgehen. Man bringt die Natrium(bi)karbonatl6simg in eine passende Flasche, flltrirt 
die lieisse Ferrosulfatlosung dazu, flillt die Flasche so fo rt (!) mit ausgekochtem Wasser 
v d llig  an und lasst unter Verschliesson (!) der Flasche mit einem Kork absetzen. Naoh 
dem Absetzen hebert man die iiber dom Niederschlage stehende Fliissigkeit ab, fiillt die 
Flasche wiederum mit ausgekochtem Wasser v 611 ig- an, schiittelt um, lasst absetzen und 
hebert wieder ab. Dieses Answasehen mit heissem Wasser wiederholt man so oft, bis die 
tiberstehende Fliissigkeit, nach dem Ansauern mit Salpetersiiure, durch Baryumehlorid kaum 
noch getriibt wird. Ist dieser Punkt erreicht, so lasst man den Niederschlag sich mogliehst 
dicht absetzen, hebert die Waschfiiissigkeit thunlichst yollstandig ab und giesst alsdann 
den ruckstandigen Brei in eine Porcellanschale, welche die yorgeschriebene Menge Zucker 
euthiilt. Die letzten Reste kann man mit Hilfe von mehreren kleinen Portionen Alkohol 
dazubringen. Man dampft nun die Zuckermischung im Wasserbade rasch zur Trockne; 
zerreibt den trockneu Riiclcstand und bringt ihn durch Yermischen mit Zucker auf das 
geforderte Gewicht. — Die Vorschriften der einzelnen Pharmakopben weieken in Einzel- 
fitllen von einander etwas ab, gehen aber sammtliek von den oben ausgefiihrten Gesichts- 
punkten aus.

A ustr. Eine siedende Liisung von 300,0 Th. kryst. Natriumkarbonat in 1200 Th. 
Wasser wird mit 50,0 Th. gereinigtem Honig yermischt. Dann setzt man unter Umschwen- 
ken in kleinen Antheilon 250,0 Th. gepulvertes krystall. Ferrosulfat hinzu (das Schaumen 
lasst sich durch Zusatz kleiner Mengon Weingoist unterdriickeu). Der Niederschlag wird, 
wie oben angegeben, gewaschen und mit 200,0 Th. Zuckerpulver eingedampft bez. ein- 
getrocknet.

d e rm . und IIe lv . Eine hinroichend geraumige Flasche enthiilt eine filtrirte Losung 
von 35,0 Th. Natriumbikarbonat in 500,0 Th lauwarmem Wasser (von nicht iiber 50° C.). 
In dieso Losung flltrirt man eine zweite Losung hinein von 50,0 Th. krystall. Ferrosulfat 
in 200,0 Th. siedendem  (!) Wasser. Der Niederschlag wird wie oben angegeben aus- 
gcwaschen, dann in eine Porcellanschale ubergofiibrt, welche 10,0 Th. Milchzuckerpulver 
und 30,0 Th. Zuckerpulver entha.lt und mit diosen zur Trockne yerdampft und ausgetrocknet. 
Der Trockenriickstand wird zerrieben und durch Yermischen mit Zuckerpulyer auf 100,0 Th. 
gebraeht.

B rit. Eine Losung von 40,0 g krystall. Ferrosulfat in 1,6 Liter siedendem Wasser 
wird in eine Losung von 25,0 g Ammoniumkarbonat in 1,6 Liter siedendem Wasser ein- 
getragen, der Niederschlag wie oben angegeben ausgewaschen und mit 20,0 g Zuoker- 
pulvor eingedampft.

U -St. Eino heisse Losung von 50,0 Tli. krystall. Ferrosulfat in 200,0 Th. heissem 
Wasser wird in eine Liisung von 35,0 Th. Natriumbikarbonat in 500,0 Th. lauwarmem 
Wasser, welches nicht iiber 50° O. hoiss soin soli, eingetragen, der Niederschlag wie oben 
angegeben ausgewaschen, mit 80 Th. Zucker eingedampft und schliesslich mit Zucker auf 
das Gesammtgewicht von 100 Th. gebraeht.

IS igensclia ften . Ein grunlicligrauos Pulver von aufangs siissem, liinterher von 
mildem Eiscngeschmacke. Beim Uebergiessen mit verdiinnter Salzsaure lost es sich unter 
Aufbrausen (d. h. Entwieklung von Kohlensiiure) zu einer gelblichen Fliissigkeit auf. Bei 
sorgsamer Bereitung sind vou dem vorhandenen Gesammtcisen etwa 25 Proc. ais Ferri- 
hydroxyd und etwa 75 Proc. ais Ferrokarbonat zugegen. Die salzsaure Losung giebt daher 
sowohl mit Ferrocyankalium, ais auch mit Ferricyankalium blaue Niederschlage.

P r u fu n g .  Die Giite des Priiparat.es ergiebt sich zunachst aus seiner Farbung. 
Griinlichgraue oder graue Praparate sind weniger zersetzt ais deutlich braune. Ferner 
lnuss beim Uebergiessen mit yerdiinnter Salzsaure lebhaftes Aufbrausen von Kohlensiiure



erfolgen. In dem Maasse, wio dic Umwandlung des Ferrokarbonats zu Ferrihydroxyd erfolgt, 
wird niiinlieh das Entweichen der Kohlensaure weniger lcbhaft.

1) 1 g  des Praparates muss sieli in verdiinnter Salzsdure oline ItUckstand zu einer 
gelben Fliissigkeit auflijson, welcbe nacb dem Verdiinnen mit Wasser durch Barynmchlorid 
nur g-anz schwach getriibt werden darf (Spuren von Scbwefelsaure sind zuzulassen).

2) B estim m u n g  des G esam m teisens. Helv.: 1 g des Praparates wird im 
Platintiegel verascht; der Rttckstand wird wiedcrkolt mit SalpetersSure behandelt und bis 
zum konstanten Gewiclit gegliiht. Es sollen etwa 0,14 g Ferrioxyd zuriickbleiben, ent- 
spi'eehend einem Gehalt von 9,8 Proc. (also rund 10 Proc.) an metallischem Eisen. Germ.
1 g des Praparates werde in 10 ccm verdiinnter Schwefelsiture in der Warnie gelost, nacli 
dem E rk a lte n  (!) mit Kalinmpermanganatlosung bis zur yorubergehend bleibenden Rotkung 
und darauf mit 1 g Kaliumjodid yersetzt. Diese Mischung werde 1 Stundo bei gewbhu- 
liclicr Temperatur in einem gesehlossenen Gefitsse stehen gelassen. Es sollen alsdann zur 
Bindung des abgeschiedenen Jods 17,0—17,8 ccm 1/10-Normal-Natriumtbiosulfatlosung ver- 
braucht werden entsprecbend einem Gehalte von 9,52—9,97 Proc. metallischem Eisen.

3) B estim m ung  des G eh a lte s  an F erro lca rb o n a t (E isen o x y d u lsa lz ). Diese 
schreiben nur Brit. und U-St. vor. B rit. Wird 1 g des Praparates in konc. Phospkor- 
saure (von 66 Proc. H3P04) unter Erwarmen gelost, die Liisung mit Wasser verdiinnt und 
mit 29,0 ccm Kaliumdicbromatliisung [4,87 g K,,Cr.20, in 1 Liter] yersetzt, so soli dieselbe 
mit Kaliumferricyanid noch eino blaue Farbung geben. Daraus berecbnet sicb ein Gehalt 
von rund 16 Proc. metallischem Eisen in der Form des Oxydulsalzes oder ein Gehalt von 
33 Proc. Ferrokarbonat FeC03. U-St. Wird 1,16 g des Praparates in 10 ccm yerdiinnter 
Schwefelsiture gelost und die Liisung mit Wasser auf 100 ccm yerdunnt, so sollen etwa 
15 ccm ‘/„j-Normal-Kaliumparmanganatlosung zur bleibenden Rothung yerbraucht werden. 
(3,1534 g KMnO,j in 1 Liter.] Ilieraus berechnet sicb ein Gehalt yon 8,4 Proc. metallischem 
Eisen im Zustande eines Ferrosalzes, bez. 15 Proc. Ferrokarbonat FeC03.

Aufbew ahrung. Das gut ausgetroclcnete Pulver werde in trocknen, niclit zu 
grossen und gut yersclilosscnon Flaschen aufbewahrt. Die Einwirkung direkten Lichtes 
ist eher mitzlich ais schadlick.

Massa pilularum Ferri carbonici. Mnssn p ilu la r u m  Y a le t t i .  M assa F e r r i  
C a rb o n a tis  (U-St.).

G all. Man lost 100,0 krystall. Ferrosulfat in lieissem Sprocentigen Zuckerwasser 
und giesst die lieisse Losung in eine zweite, noeli heisse Losung yon 120,0 krystall. Natrium- 
karbonat in 5procentigem Zuckerwasser. Der Niederschlag wird in einer stets yollig 
gefiillt und gut yerschlosscn zu haltenden Flasehe (sielie oben) mit heissem oprocentigen 
Zuckerwasser gewaschen, bis das Waschwasser nacb dem Ansauern mit Salpeters&ure durch 
Baryumnitrat nicht mehr merklich getriibt wird. Dann bringt man ilm auf ein mit Zucker- 
sirup angefeucbtetes Leinen-Kolatoriuin, bindet dieses zu und presst unter der Presse 
allmiihlich, aber stark ab. Den Pressrtiokstand bringt man in eine Porcellanschale, fiigt
30,0 Honig und 30,0 Milcbzucker zu und dampft zur Konsistenz eines dicken Extraktes 
ein. U -St. Man flillt eine heisse Losung von 100,0 g krystall. Ferrosulfat in 200,0 g 
heissem Wasser -j- 20 ccm weissem Sirup mit einer gleichfalls beissen Losung yon 100,0 g, 
krystall. Natriumkarbonat in 200,0 g Wasser, wascbt mit heissem Zuckerwasser (1 weisser 
Sirup, 19 Wasser) aus, sammelt anf einem Leinen-Kolatorium, presst moglicbst stark und 
dampft den Etickstand in einer Porcellanschale mit 38,0 g gereinigtem I-Ionig und 25,0 g 
Zueker bis znm Gewicbt von 100,0 g im Wasserbade ab.

A qua F e n u  n e r y in a  von Wolff & Calmbekg. Enthiilt in 100 Liter kohlcnsaurem 
Wasser 15,0 g Ferrokarbonat, 205,7 g Calciumphosphat, 232,9 g Natriumchlorid und 99,7 g 
Natriumbikarbonat. Eswaro demnach nachzubilden aus: 21,1 g Fcrroclilorid (FeGL,-J-2H20), 
205,7 g Calciumphosphat, 218,3 g Natriumchlorid und 120,7 g Natriumbikarbonat auf 
100 Liter kohlensaures Wasser.

l)r. Nagel’s Nervenpillen der S a lo m o n is-A p o th ek e  in D resdon . lip. Massae 
pilularum Valotti 10,0, Ferri lactici 2,5, Chiniui 0,3, Rhizomatis Rhoi 5,0, Yini Tokayonsis 
Extracti Gentianae aa 5,0.



Bleichsnclitswasser von Dr. E w ich  enthalt in 10000 Th. 11 Th. kohlensaures N a- 
tron, 9 Th. Chlornatrium, 1,5 Tli. schwefelsauros Natron, 7 Th. kohlensaure Kalkerde und
1,2 Th. kohlensaures Eisonoxydul n e b s t rełchlielier Kohlensaure. (H a ger , Analyt.)

Zu seiner Darstellung gehoren entwassertes Natronkarbonat 20,0; -wasserfrcics Cal- 
ciumclilorat 10,0, krystall. Ferrosulfat 3,0, Wasser 10000, Kohlensaure q. s.

Ohocolat forruginoux (Gall.). 
E is e n - C h o k o la d e ,

Rp. Pastae Cacao saccliaratae 990,0
Ferii subearbonici (— Safran aperitif) 10,0. 

Man bereite nicht zu grosse Vorrilthe.
G ranula Pouguonsia.

D r ag  <5 es do P o u g u e s . 
lip. Ferii carbonici saccliarati 

Calcii carbonici
Magncsii subearbonici aa 10,0
Natrii bicarbonici 90,0
Sacchari albi 140,o
Olei Menthao piperitae 2,0 
Tragacanthao pulveratae 0,5 
Aquac q. s.

Fiant pilulae ponderis 0,12, quac saccharo obdu- 
cantur.

M ixtura an tiliectica Griffitiiii. 
Griffitii ’ s cli e M i x tu r . Mi x t u r a  a n t i -  

p h t l i i s i c a  Griffitii. M ix tu r a  F e r i i  com- 
p o s i ta  (Erganzb.). (Hamb. V.).

Rp. 1. Forri sulfurici 1,25
2. Kalii carbonici 1,50
3. Aquae Menthao crispae 250,0
4. Myrrlme pulyeratae 4,0
5. Sacchari 15,0.

Man Uist 1 und 2 in 3, reibt 4 mit 5 fein und reibt 
es mit der Łosim g an.

Pasta  Cacao cum Ferro carbonico.
Rp. Pastae Cacao saccliaratae 1000,0 

Sacchari vanillinati 5,0
Ferri carbonici saccliarati 20,0.

Man formę 100 Tafelchen i\ 10,0 g.
P ilu lae antigastralg icne Scerlecky.

Jlp. Massae pilularum Yalleti
Radicis Colombo aa 3,0 
Seminis Strychni 0,6
Radicis Liquiritiao 1,5.

Fiant pilulae sexaginta (60).
Zwei bis drei Pillen dreimal tUglicli (bei chloro- 

tischer Gastralgie).
Pilulae F o rri carbonici Blaud.

Blaud ’ s e li e E i s e n p i 11 e n.
T. Erganzb.

Rp. Ferri sulfurici sieci 9,0
Sacchari pulv. 3,0
Kalii carbonici 7,0
Magnesiae ustae 0,7
Radicis Althaeae 1,4
Glycerini q. s. (0,4) 

werden zu 100 Pillen geformt.
II. P i l u l a e  F e r r i  s u l f u r i c i  B la u d  ii  

(Form. Berol.).
Rp. Ferri sulfurici

Kalii carbonici iiii 9,0 
Tragacanthae 1,2 
Aquao destillatae q. s.

Fiant pilulae 60.
III . P i l u l a e  B 1 a u d i i a 1 k a 1 i n a e 

(Mtinch. Yorschr.).
Kalii carbonici 18,0
Forri sulfurici sieci 12,0
Magnesii carbonici 5,2
Glycerini q. s.

Fiant pilulae ponderis 0,4 g.

IV. II a  m b. V o r  s c h r.
Rp. 1. Ferri sulfurici sieci

2. Kalii carbonici iia 12,5
3. Mol lis 13,0.

Man schmilzt 3 im Dampfbade, fiigt *die innige 
Mischung von 1 und 2 liinzu, stosst zur Masse 
an und forint diese noch halbwarm zu 100 Pillen. 
Keine zu grossen Vorriithe balten!

V. A e l te r e  V o r s c l i r i f t .
Rp. 1. Ferri sulfurici crystall.

2. Kalii carbonici iia 10,0
3. Sacchari albi 5,0
4. Radicis Althaeae q. s.

Man zerreibt 1 und 2 in einom eisernen Mors er 
und litsst 1/(l Stunde oder so lange stehen, bis die 
Mischung breiig geworden. Dann fiigt man 3 
und 4 liinzu und formt 150 Pillen, die mit 
Zimmtpulver zu bestreuon sind.

VI. P i lu l a e  f e r  r a ta o  IC alinae (IIelv.).
Rp. Gummi arabici

Kalii carbonici aii 3,6 
Ferri sulfurici cryst.
Sacchari iia 5,0
Aquae gtt. VIII.

Man formt 100 Pillen, welche sofort in Milelizueker 
zu rollen und an der Luft zu troelcnen sind.

P ilu lae F e rri carbonici.
I. Germ. I.

Rp. Massae pilularum Valetti 10,0 
Iladicis Althaeae q. s.

F iant pilulae 100, cortiec Ciunamomi conspergendae. 
Flir den Handverkauf werden die Pillen hiiufig 

versilbert oder lumdirt abgegeben.

II. G a ll. P i l u l e s  de  c a r b o n a to  f e r r e u x  
selon Vat.let.

Rp. Massae pilularum Valetti 30,0 
Radicis Liąuiritiac 10,0.

Fiant pilulae ponderis 0,25 g.

III. P i l u l a e  F e r r i  c a r b o n ic i  (Helv.)
Rp. Gummi arabici 2,5

Ferri carbonici saccliarati 10,0 
Glycerini
Aquae iiii gtt. XV.

Fiant pilulae 100.

P ilu les ferrugliieuses de Blaud (Gall.).
Rp. i. Gummi arabici 5,0

2. Aquae destillatae 30,0
3. Sirupi Sacchari 15,0
4. Ferri sulfurici sieci
5. Kalii carbonici iia 30,0.

Man lost unter Envarmen 1 in 2, fiigt 3 und 4 
hinzu, rlihrt dann mit einom eisernen Spatel 
unter Erwilrmen 5 dazu und vorarbeitet zu 200 
Pillen, die zu versilbern sind.

P ilu lae F erri compositao Griffitii. 
P i l u l a e  M y r r h a e  f e r r a t a e .

Rp. Ferri sulfurici crystallisati 
Kalii carbonici iia 2,5
Myrrhae pulyeratae 5,0
Extracti Gentianae 2,5.

Fiant pilulae 100.
Funf Pillen taglich drei- bis yiermal (bei Phthisis 

tuberculosa).



C o m p o u n d  P i l is  o f i r o n  (Nut. Form.). 
Rp. Myrrhae 9,75

Nutrii curbonici cryst.
Ferri sulfurici cryst. aa 4,85 
Sirupi Sacehari q. s.

Fi ant pilulae 100.

Pulvis oirorvcscons fcrru tus (ELelv,).
Rp. Ferri sulfurici sieci 30,0

Acidi tartariei 270,0
Nutrii bicarbonici 305,0
Sacchuri 395,0.

P o u d r e  g a z o g 5 n e  f e r r u g i n e u s e  (Gall.). 
Rp. Acidi tartariei 80,0

Nutrii bicarbonici 60,0
Sacehari 260,0
Ferri sulfurici cryst. 3,0.

Pulvis aerophorus m artia tu s Frank.
A.

Rp. Ferri carbonici saccharati
Nutrii bicarbonici aa 0,75.

In  eine blauc oder rothe Kapsel.
i i .

Acidi tartariei 0,7 
Elaeosaccbari Ci tri 0,5.

In eine Wacliskapsel. Man lOse A zuerst in Wasser 
und fugę alsdann B liinzu.

Pulvis aerophorus ferruginosus Menzer.
A.

Rp. Ferri sulfurici cryst. 0,2 
Sacehari 0,5.

In eine blaue oder rotlie Kapsel.
It.

Nutrii bicarbonici 0,2 
Sacehari 0,5.

In  eine weisse Kapsel. Gebrauch wio vorher, 
Pulvis aerophorus ferruginosus Waldenbukg. 

Rp. Ferri sulfurici sieci 0,05 
Pulveris aerphori 1,0.

Doses tales X.
Pulvis aerophorus m artia tus yonalis.

Rp. 1. Nutrii bicarbonici 25,0
2. Magnesii carbonici 2,0
3. Acidi tartariei 23,0
•1. Sacehari 20,0
5. Ferri pyrophosphorici 5,0
6 . Sacehari 25,0.

Man mischt zunUchst jo fur sieli 1 und 2, fornor 
3 und 4, darni 5 und 6. Dio drei Misclmngen 
werden dann zu einem Pulver zusummengemischt. 

Sirupus F erri carbonici.
S i r u p u s  f e r r a t u s .

Rp. Massae pilularum Yalotti 2,0 
Aquae destillatue 5,0
Sirupi Saccchari 93,0.

Umgeschlittelt taglieh 2—4nial 1 Kinderloffel.

Ferrum chloratum.
I. Ferrum chloratum crystallisatum viride. F e r r u m  c h lo r a tu m  o x y d u ia -  

tu m  c r y s ta llisa tu m . C h lo rn re  I e r r e u x  c r y s ta llls ó e  (Gall.). K r y s ta ll is ir te s  E isen - 
c h lo r iir  oder F e r r o c h lo r id . FeCl* - f  4  IIa0 .  M ol. (lew. =  190.

D a rs te llu n g . In eineu gerfiumigen Glaskolben bringt man 150 Th. reine Salzsaure 
(von 25 Proc. HC1) und giebt dazu allmaklicb 35 Th. Eisen in Form kleiner Sclimiedenagel 
oder ais Draht. Wenn die Gasentwiclcelung bei gewdtmlicliei' Temperatur fast aufgehiirt 
bat, so erwarmt man den Kolben einige Zeit rnassig, bis die Einwirkung der Saure auf das 
Eisen volIig beendet ist. Man filtrirt alsdann raseh und kocht das Filtrat alsbald in einem 
Porcellangefass iiber freiem Feuer bis zum Salzluiutchen ein. Man fiigt zu der Fliissigkeit 
alsdann 1 Th. Salzsaure (von 25 Proc.) hinzu und dampft unter Umriihren mit einem 
Glasstabe bis auf_ 98—100 Th. Ruckstand ab oder so lange, bis der resultirende Brei, auf 
einen kalten Gegenstand gebraeht, zu einer Krystallmasso erstarrt. Man lasst alsdann er- 
kalten, stosst die Krystallmasse in Stiicke und bringt diese sofort in gut zu verschliessende 
Gefasse.

E ig e n sc h a fte n . Grunliche, hygroskopische Krystallfragmente, die meist durcli 
Oxydation oberflachlich mit einer ockerfarbigen Schicht von Ferrioxychlorid bedeokt sind. Sie 
losen sieli in Wasser und Weingeist, in Aetlier sind sio unldslich. Bei der Auflosung in 
Wasser verursacht das vorhandene Ferrioxychlorid eine Triibung, die durcli Salzsaure ver- 
schwindet. Das Salz enthalt rund 64 Proc. Ferrochlorid FeCl2 und 36 Proc. Wasser; es 
enth.fi.lt trotz sorgfaltigster Darsteilung und Autbewahrung stets Ferrioxychiorid. Ueber 
die A u fb ew ah ru n g  siche das folgende Praparat.

P r il fu n g .  Es ist genugend rein, wenn es sieli in gleickviel Wasser unter Zusatz 
einiger Tropfen Salzsaure klar lost, und wenn diese Losung mit einem dreifaclien Voluinen 
Weingeist eine klar bleibende Misckung liefert. Die wassrige Losung soli auch durcli Ba- 
ryumohlorid niebt gctriibt werden.

II. Ferrum chloratum insolatione paratum. F e r r u m  c h lo r a tu m  (Erganzb).
F e r r u m  ch lo r a tu m  g iccu m . F eC l2 +  2 1LO. M ol. Ge w . =  168.



D a rs te llu n g . Die sub I gowonnene heisse Salzlosung wird nicht mit 1 Th., 
sondern mit 3 Th. Salzsaure yermischt, die spiiter erhaltene harte Kry stall masse zu Pulver 
gerieben und dieses in etwa 0,5 cm dicker Schicht auf Porcellantellern den direkten Sonnen- 
strahlen ausgesetzt. Sobald die ausserste Schicht weiss erscheint, wird umgeriihrt und 
dies so oft wiederholt bis alles in eiu trooknes weisses Pulver yerwandelt ist und eine 
kleine Menge, in Wasser gcliist, mit Kaliumferrocyanid zunachst nur eine weissliche Trttbung 
giebt. Das Pulyer wird sofort in kleine langliche Flaschen von ca. 50 ccm Rauminhalt 
eingefiillt etc. Bereitungszcit im Sommer.

E ig e n sc h a fte n . Dieses Perrochlorid bildet ein weisses, wenig hygroskopisches, in. 
Wasser fast klar losliches Pulver, welckes mit Kaliumferrocyanid eine weissliche, orst nach 
einigen Augenblicken blaulich werdende Trubung giebt. Es besteht aus 78 Proc. wasser- 
freicm Perrochlorid PeOL und 22 Proc. Wasser. Die P riifu n g  erfolgt wie bei dem yorigen 
Praparat.

A u fb e w a h r im g .  Das krystallisirto sowie das getroclmete Perrochlorid werden 
sofort nach der Darstellung in kleine lange Cylinderglaser von ca. 50 ccm Rauminhalt 
eingefiillt, die Glaser mit Kork dicht geschlossen und die Verschliisse mit Plaschenlack 
dicht gemacht. Der Aufbewahrungsort ist ein Ort, auf welclien helles Tageslicht und 
aucli direktes Sonnenlicht fallt.

Liguor Perri elilorati (Erganzb.). E isen ch lo ru rlO su n g . 110 Th. metallisches 
Eison werden mit 520 Th. Salzsaure (von 25 Proc. HOl), wie sub I  angegeben, geldst. 
Man filtrirt die Liisung durcli ein mit 1 Th. Salzsaure angofeuchtetes Filter und wasclit 
dieses mit Wasser nach, bis das Gewicht des Piltrates =  1000 Th. ist. Klarę, griinliche 
Plfissigkeit vom spec. Gewicht 1,226—1,230. Sio enthalt 10 Proc. metallisches Eisen oder 
22,68 Proc. wasserfreies Perrochlorid PeOL.

T in c tu r a  P e r r i c li lo r a ta . E ise n c h lo ru r t in k tu r . E rganzb .: Ferri ohlorati 
insolatione parati 25,0, Spiritus diluti (70'proc.) 225,0, Acidi hydroehlorici (25 proc.) 1,0. 
In kleinen Flaschen im helion Tageslichto aufzubowahren.

Ł ig u o r  P e r r i P r o to e l i lo r id i .  Nat. Form . Perri metallici 160,0 g, Acidi liydro- 
chlorici (31,9 proc.) 625,0 g, Glycerini 250,0 ccm, Acidi hypophospliorosi diluti (10 proc.) 
10 ccm, Aquae destillatae q. s. ad 1 Liter.

1’ilnlcs de cliloruro forrcux (Gall.).
Rp. Ferri elilorati siccati 1,0 

Kadicis Liąuiritiae 
Gummi arabiei aa 0,5
Aquae q. s.

F iant pilulae 10.
Man rolle sio in Eieenpulver (oder Graphit) und 

lackire sie alsdann m it einom iltheriscben Lack 
aus Tolubalsam und Mastix iia.

Pilulao F erri elilorati (baUbarel 
Rp. Ferri ohlorati sieci 5,0

Saccbari pulverati 1,0
Pulyeris Althaea© 1,0
Tragacanthae 0,2
Sirupi Saccbari q. s. 

F iant pilulae 50.

Sirupus F e rri Protoeliloridi (Nat. form.). 
S i ro p  o f P r o t o c h l o r i d e  of  I ro n .

Rp. Liquoris Ferri chlorati (Nat.
form.) s. vorher. 50 ccm

Glycerini 125 ccm
Aąuae Aurantii florum 125 ccm
Sirupi Saccbari q. s. ad 3 Liter

Ferrum citricum.

I. Ferrum citricum 0Xydatum (Genu.). C itr a te  de fe r .  P e r r ic i tr a t .  E isen -  
c it r a t .  C itro n en sa u res  E ise n o x y d . (Ccii-,O, . P e ) ,.  M ol. Ge w . =  490.

D a rs te llu n g .  25 Th. Ferrichloridlosung von 1,28—1,282 spec. Gcw. werden mit 
250 Th. Wasser gemischt und in ein Gemenge (nicht umgelcehrt) von 25 Th. Ammoniak- 
flussigkeit (0,96 spec. Gew.) und 200 Th. Wasser im diinnen Strahle, unter Umruhren und 
unter Ausschluss jeder Erwannung eingegossen (man bringe zweckmassig etwas Eis in die 
ammoniakalische Fliissigkeit). Am Ernie der Pallung muss ein [Jeberschuss von freiem 
Ammoniak durcli den Geruch d e u tlic h  (!) wahrzunehmen sein.

Handb. d. pharm. Praxis. I. 70



Mail lasst die Fallungsflussigkeit u nter gelegentliehem Uinriihren zunaehst 2—S! 
Stunden an einem kiihlen, schattigen Orte stelien. Danii lasst man absetzen, zieht dic 
klare, iiberstehende Fliissigkcit mit Hiilfe eines Ilebers ab, wasclit den Niedersehlag so lange 
mit kaltem (zum Sekluss mit dęstillirtem) Wasser aus, bis etwa 100 eem des Filtrats nacli 
dcm Ansauern mit Salpetersaure durcb Silbernitrat nur noch opalisireiul getriibt werden. 
Man saminelt nun den Niedersehlag am besten aut einem dickten, genassten und dann 
gewogenen Loinontuobe, lasst iłin abtropfen und presst ilm in demselben vorsiebt,ig so 
weit aus, dass sein Go wieli t etwa 12,5 Theile betriigt. Die noch feuekte Masse tragt mail 
alsdann sofort in eine geeignete Flasehe ein, welche eine Losuiig von 9 Tli. Citronensiiure 
in 35 Th. Wasser enthalt, und lasst an einem vor Liebt gescbiitzten Orte unter kiiufigem 
Umscliiitteln so lange stekon, bis moglickst vollstandige Aiifliisung eingetreten ist. Ist es 
niitkig, die Mischung zum Zwecke der Auflosung zu erwarmen, so lasse man die Tempe
ratur nicht iiber 50° C. kinausgeken. Sobald alles gelost erscheint, filtrirt man. Das 
Filtrat wird bei sekr gelinder Warnie (45 bis 50° O.) bis zur Sirupsdicke eingedampft und 
bei ca. 30 bis 45° C., aut wagereclit liegenden Glasplatten ausgestriehen, getrocknet. Dic 
Ausbeute betragt ungefahr 12 Theile.

E igensc lia fte}i. Ferrieitrat bildet diinne durehscheineiide Blattchen von rubin- 
rother Farbę und schwachem Eisengeschmacke; beim Erhitzen verkohlt es unter Entwickelung 
eines eigenartigoii Geruches und Hinterlassung von Eisenoxyd; in 100 Theilen sollen 19 bis 
20 Theile Eisen entbalten sein. In siedendem Wasser ist es leicht, in kaltem Wasser nur 
langsam, aber vollstandig loslicli.

Das naoh der yorstehenden Vorschrift der Germ. bereitete Praparat hat die Zu- 
sammensetzung (C6Hs0 , . Fc)a +  6 HsO. Die in demselben onthaltenen 0 Mol. Krystall- 
wasser entweichen erst bei etwa 150-° C. Trotzdem empiiehlt es sieli, zur Erzielung 
eines in Wasser leicht loslicken Prilparates beim Eindampten und Trocknen die Temperatur 
von 50° O. nicht zu iiberschreiten, wcil andernfalls sehr langsam losliche bezw. wenig los- 
liche Praparate erkalten werden.

Die wasserige Ldsung des Ferricitrates ist gelb gefarbt; sie schmeckt schwach 
eisenartig und reagirt sehwacli sauer. In derselben erfolgt durch Schwefelwasserstoff kein 
Niedersehlag von Scliwefeleisen; Ammoniak bewirkt infolge Bildung vou loslichem Ferri- 
Auimoniumcitrat kcine Fallung. Dagegen entstclit durch Aetzkali oder Aetznatron ein 
Niedersehlag von Ferrihydroxyd, durch Natriumkarbonat jcdoch erst beim Erhitzen.

P r i l fu n y .  1) Die wasserige Ldsung fl - - -10) giebt mit Kaliumferrocyanid zunachst 
nur eine blauc Farbung, erst nacli dcm Ansauern mit Salzsaure fallt ein blauer Nieder- 
scblag aus. — Mit ubersehiissiger Kalilauge yersctzt, fallt ein gelbrother Niedersehlag aus. 
Wird das Filtrat von diesem mit Essigsiiure schwach angesiiuert, und nach Zusatz von 
Calciumchlorid zum Sieden erhitzt, so entsteht eine weisse krystallinischc Ausscheidung 
von Oalciumcitrat. — 2) Die wasserige Ldsung (1 =  10) werde nach Zusatz von etwas 
Salpetersaure durch Silbernitrat nur opalisireiul getriibt (Chlor); mit Kalium-Ferricyanid- 
lbsuug gebe sie hochstens blaugriiniiche Farbung (Ferrosalz). Nach Ausfiillung des Eisens 
durch Kalilauge gebe sie ein Filtrat, welches nach dem Ansauern durch Essigsiiure auck 
bei Hingerem Stelien eine krystallinischc Ausscheidung nicht bildo (Weinsiture). — 3) Ferri- 
citrat gebe beim Yerbrennen oincn Riickstand, welcher feuchtes rothes Lackmuspapier 
nicht bliiut (Alkali).

4) G eha l t sb es t im m ung .  A. Man ldse 0,5 g Ferrieitrat in 2 eem Salzsaure und 
15 ccm Wasser, fugę 1 g Kaliumjodid kinzu und lasse in yersehlossenem Glasstopfengefiisse 
1 Stunde lang bei gewohnlicher Temperatur stelien. Zur Bindung des ausgeschiedenen 
Jods sollen alsdann 17—18 ccm der 1/10-Normal-Natriuinthiosulfatlosung erforderlich sein, 
entsprechend einem Gehalte von 19,04—20,1(1 Proc. metali. Eisen. 15. 1 g Ferrieitrat 
hinterlasse beim Veraschen 0,271—0,288 g Ferrioxyd.

A u fb e w a h r u n y .  Vor Liebt gescliiitzt. A n w e n d im y .  Das Ferrieitrat gehdrt 
zu den milden Eisenpraparateu und wird leicht resorbirt. Seine yerdiinnte Ldsung soli



neben der Eiscnwirkung diuretisch, die concentrirte die Harnabsonderiing beschrankend 
wirken. Man giebt es zu 0,1—0,3—0,5 drei- bis viermal taglieh.

Ferri Ci tras (U-St.). F e r r i c  C i tra te .  Dor im Nachstohendon noch zu be- 
spreehondo L ią u o r  F o r r i  O itr a t is  (U-St.) wird boi nioht tiber 60° C. zum Sirup abge- 
dunstet, dieser auf Glasplatten gostrichon und boi 50—60° O. getrocknet. Granatrothe 
Blattchen von den gleiohon Eigonschaffcen wio das vorige Praparat. — 0,5 g vorbrauchen 
boi der jodometrischen Bestimmung (s. vorhor) =  14,3 eem V.o -Normal-Natriumthiosulfat- 
liisung. — 1,0 g des Ferricitrats hintorlasse belm Yerbronnen ■= 0,2286 g Ferrioxyd. ISTach 
beidon Bestimmungen wird oiu Gehalt von 16 Proc. motallischom Eisoii verlangt.

Liąuor Perri Oitratis (U-St.). Perricitratlbsuug. Man fallt ans 840,0 g Ferrt- 
sulfatlósung (1,43 spoć. Gew.) nach gehOriger Verduiinung mit Wasser in der auf S. 1092 
angegebenen Weise das Ferrihydroxyd durch 880 ccm Ammoniakflussigkeit (von 10 Proc. 
NIL,). Don wohlatisgewaschenen Niederschlag prosst man ab, bringt ibn in eino Porcellan- 
schalo und erwiirmt mit 300,0 g Citronensaure im Wasserbado auf 60° C., bis vollige Auf
losung orfolgt ist, bringt das Gesammtgowieht auf 1000 g, liisst absotzen und filtrirt.

Dunkelbrauno Fliissigkeit, spec. Gewicht =  1,25 boi 15° C. Sio enthalte 7,5 Proc. 
metallisches Eisen. Domnach mtissen 2,0 g nach dem Auflosen in 4 ccm S dzsaure und 
nach Zugabe von 20 ccm Wasser und 2 g Kaliumjodid (nach einstiindigom Stehon) zur 
Bindung des ausgoschiedonon Jods =  26,8 ccm ‘/^-Normal-NatriumthiosulfatlOsung erfordorn.

II. Ferrum citricum ammoniatum (Erganzb. Austr. Helv.). Citrate de for am
in on i acal (Gall.). Ferri et Ammonii Citras. (U-St.). Ferri-Aininoiunmcitrnt. Eisen- 
animoninmcitrat. Citroneusaures Eiseuammouium. Wenn auch die Vorsohriften der 
einzclnen Pharmakopoen in den Mengenverhaltnissen der vorgeschriebenen Bestandtheile 
von einander abweichen, so stimmen sie doch alle im Princip der Darstellung uberein: 
Barnach wird zunachst durch Eingiessen einer Ferrisalzlosung (Ferrichlorid, Ferrisulfat) in 
Amuioniakfiussigkeit unter den S. 1092 angegebenen Bedingungen normales Ferrihydrat go- 
filllt, dieses vollstandig ausgewaschen, dann in Citronensaure gelost und diese Lbsung mit 
Ammoniakflussigkeit im Ueberschuss versetzt, bei gelinder W itane zur Sirupkonsistenz 
verdnnstet, und der Sirup durch Aufstreicben auf Glasplatten und Eintrooknen bei 50° O. 
in Lamellenform gebracht.

Austr. Giebt wedor eino Vorschrift, noch schreibt sie einen bestimmten Eisen- 
gehalt vor. Man wird das Praparat daher sowolil nach der Vorschrift der Helv. ais nach 
derjenigen des Erganzb. bereiten diirfon.

Ergiinzb. Man fallt aus 50,0 Th. FerrichloridlOsung (spec. Gow. 1,28—1,282) in 
der S. 1092 angegebenen Wcise durch Ammoniakflussigkeit das Forrihydroxyd, wiischt dieses 
v o l l ig  aus und tragt es noch feucht in oino Auflosung von 18 Th. Citronensaure in 70 Th. 
Wasser ein. Nach erfolgter Auflosung, wolche durch Erwarmen (nioht tiber 50° O.) unter- 
stiitzt worden darf, filtrirt man, wascht das Filter mit Wasser nach, lfist im Filtrat 9 Th. 
Citronensaure, fiigt Ammoniakflussigkeit bis zur doutlich alkalischen Reaktion hinzu, dun- 
stet im Wasserbado bei nicht tiber 50° O. zum Sirup ein, stroicht diesett auf Glasplatten 
und troclcnet.

IIelv. Man fallt aus 50,0 Th. FerrichloridlOsung (spec. Gew. 1,28 — 1,29) durch 
Ammoniak das Ferrihydroxyd, bringt dieses nach vólligom Auswaschon noch fouclit (!) in 
eino Losung von 17,5 Th. Citronensaure in 35 Th. Wasser, digorirt bis zur Auflosung, ver- 
setzt das F iltrat mit Ammoniakflussigkeit bis zur alkalischen Reaktion, dunstet im Wassor- 
bade zur Honigkonsistonz ein, stroicht auf Glasplatten und trocknot.

Gall. Man fallt aus 375,0 Th. Ferrichloridlosung (1,280 — 1,282 spec. Gow.) das 
Ferrihydroxyd, wiischt es vi>llig aus, liist os noch feucht durch Zugabe von 100,0 Th. 
lcryst. Citronensaure, macht die filtrirte Losung durch Zugabe von etwa 36,0 Th. Ammo
niakflussigkeit von 10 Proc. alkalisch, dunstet sio im Wasserbado bei nicht tiber 60° C. zum 
Sirup ein, stroicht diesen auf Glasplatten und trocknot bei 40—50° C.

l i r i t .  Man fallt aus 288,0 Th. Fcrrisulfatlosung (1,441 spec. Gew.) durch Ammoniak 
in dor S. 1092 angegebenen Wcise das Forrihydroxyd, wascht dieses v5llig aus, liist os in 
einer konc. Losung von 80,0 Th. kryst. Citronensaure auf, macht m it 106,0 Th. Ammoniak
flussigkeit (von 10 Proc.) alkalisch, filtrirt, wenn niithig, die Losung, dunstet sie untor go- 
legentlicher Zugabe von etwas Ammoniakflussigkeit zum Sirup ein, streicht diosen auf Glas- 
platton und troclcnet bei nicht tibor 38° C.

U-St. Man mischt 100 ccm Liąuor Ferri Citratis U-St. (s. S. 1107) mit 40 ccm 
Ammoniakflussigkeit von 10 Proc., dunstet bei nicht fiber 60° C. zum Sirup, streicht diosen 
auf Glasplatten und troclcnet.

Eiffcnschaften. Dlinne, durehsekeinende, etwas hygroskopische Bliittcben von liell- 
rothbrauneT Farbę und salzigcm, liintennacb schwach eisenartigem Geschmaeke, welcbe
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beim Erhitzen unter Entwickelung von Ammoniak yerkohleu und ais Vcrbrenu u ngsruck- 
stand Ferrioxyd hinterlassen.

Sie losen sioh leickt in kaltem W asser, kaum iu Alkohol und in zYether. Die 
wasserige Losung rothet blaues Laekmuspapier schwaeh. Sie wird durch Ammoniakfliissig- 
keit nieht gefiillt, aber dunkler gefarbt. Auf Zusatz von Kali- oder Natronlauge entsteht 
ein rostfarbener Niedersohlag, beim Erwarmen tr i t t  deutlich Ammoniakentwickelung auf.

PrU fung. 1) Die wasserige Losung (1 =  10) werdc nach Zusatz von Salpeter- 
saure durch Silbernitratlosung nur scliwach opalisirend getriibt. (Spuren von C h lo r sind 
zuzulassen). 2) Mit Kaliumferricyanidlosung gebe sie hochstens eine blaugriine Fiirbung.
3) Wird l g  des Praparates yerascht, so soli das zuriickbleibende Ferrioxyd angefeuchtetes 
rothes Laekmuspapier nur ganz schwach blauen.

4) B c s tim m u n g  d es E is e n g e h a l te s .  Diese kann jodometriscli oder durch Be- 
stimmung des beim Verbrennen hinterbleibenden Ferrioxyds erfolgen. Bei der jodometrischen 
Bestimmung wende man 0,5 g des Praparates an und verfahre genau wie auf S. 1106 an- 
gegeben ist.

Es yerlangen
Austr. Brit. Gall. Erganzb, Hclv. U-St.

Gelialt an Fe in Proc. — 21,7—22,4 — 13,0—14,0 — 16,0
1 g hinteriasse Fe20 3 — 0,31—0,32 g — 0,184—0,20 g — 0,228 g
0,5 g erfordern ccm 
1/10 N.-Natriumtliiosulfat — 19,4—20,0 — 12,0—13,0 — 14,3.

5) Nach dem Ausfallen des Ferrihydrosyds durch Kalilauge darf das F iltrat beim 
Uebersiittigen mit Essigsaure auch nach langerem Stehen keine krystallinische Ausscheidung 
geben (Weinsaure). W ird das essigsaure F iltra t mit Calciumohlorid yersetzt und zum 
Sieden erhitzt, so muss eine kiirnige Ausscheidung von Calciumcitrat auftreten.

A ufbew alirung. Yor Licht geschiitzt, in kleineren, gut yerschlossenen Gefassen, 
letzteres m it Itiicksicht auf die hygroskopischen Eigenschaften des Praparates.

Anwendung. Ais mildes Eisenmittel wio das Ferrum citricum. Man giebt es zu 
0,2—0,5—1,0 g drei- bis vier Mai taglich.

F e r r u m  c itr ic u m  cum  M agn esio  c it r ic o  ist eine Mischung aus gleichen Theilen
Ferrum citricum und Magnesium citricum.

Aqua Aci(li carbonici cum Ferro c itrico .
I .

1. Ferri citrici 2,0
2. Acidi citrici 4,5
3. Aquae frigidae 600--700,0
4. Natrii bicarbonici 35

Man lost 1—3 in einer Mineralwasserflasche auf, 
fiigt 4 in S ti ic k e n  lnnzu und verscliliesst so- 
fort m it oinem Kork, der zu verdrahten ist.

II.
Rp. Ferri citriei 0,2

Aquao destillatae 20,0
Aquae A ci do carbonico sąturatae 080,0.

Cerevisia fo rra ta .
Itp. Ferri citrici 1,0

Cerevisiao fuscao 500,0.
Drei- bis viermal taglich ein Weinglas voll.

Ferrum  citricum  effervoscons. 
G e k o r n te s  E is e n b r a u s o p u lv e r  (Erganzb.

Hamb. V.).
Rp. Ferri pyrophosphorici cum

Natrio pyrophosphorico 20.0 
Acidi citrici 35,0
Natrii bicarbonici 45,0
Sacchari 100,0

werdou ais mittelfeino Pulver gemischt, m it Wein- 
geist in eine kiumolige Masse gebracht, diese 
durch ein Sieb aus verziuntem Eisendraht von 
2 mm Maschenweite gerieben und bei nieht iiber 
^  C. getrocknet. W e is se  Komor, vor Luft 
geschiitzt aufzubewahren.

Ferrum  citricum  cftervesceiis ilavum.
Rp. 1. Ferri citrici ammoniati 50,0

2. Aquao destillatae 20,0
3. Acidi citrici 50,0
4. Spiritus (95 Proc.) 80,0
5. Natrii bicarbonici 250,0
6. Acidi citrici 200,0
7. Sacchari 500,0
8. Spiritus (95 Proc.). 60,0.

Man lost 1 und 3 in 2, und fiigt 4 hinzu. Ander-
seits mischt man die seharfgetrockneten 5—7, 
befeuchtet mit 8, arbeitet die erstero Lbsung von 
1—4 gleichmassig darunter und granulirt durch 
ein verzinntes Eisensiob (sielie vorher).

lilixtura F erri e t Chinini eiTorvescens.
(Consumption Hospital London.)

Ferri citrici ammoniati 0,3
Chinini sulfuriei 0,06
Acidi citrici 0,6
Aquae destillatae 30,0.

Alit 0,6 g Natriumbicarbonat zu nchmen.

P ilu lae Ferri c itric i (Form. Berol.).
Rp, Ferri citrici oxydati 5,0 

Radicis Gentianae 1,0
Extracti Gentianae 3,0.

Fiant pilulae 60.

Sirop do c itra te  de l’er nmmoniacal (Gall.), 
Rp. Ferri citrici ammoniati

Aquae destillatae aa 25,0
Sirupi Sacchari (1,32 sp. G.) 950,0.



S iru p u s  F e r r i  c i t r i c i .
Rp. Ferri citrici

Aąmie destillatae ilu, 25,0
Sirupi Saccbari (sp. G. 1,32) 950,0.

T a b lo t to s  <lo ci t r a t ę  de fo r  n m m o n ia e a l (Gall.). 
Rp. Ferri citrici ammoniati 50,0

Saccliari 1000,0
Saccliari Yanillae 30,0
Mueilaginis Tragacanthae 100,0.

Fiant tabulettao a 1,0 g.
Y in  c h a ły  be (Gall.).

Rp. Ferri citrici ammoniati 5,0 
Vin de Grenaclie 1000,0.
Y in iim  f o r r a tu m  (Ergiinzb.).

S ta h lw e i  n.
Rp. Ferri citrici ammoniati 5,0 

Vini Xerensis 100,0.

S irop  a d s trin g en t de d ia b le  ist ei:
niatum in 300,0 Sirupus Saccliari.

Y in u m  F e r r i  C i t r a t i s  (U-St.).
Rp. Ferri citrici ammoniati 40,0 g 

Tincturae Aurantii dulcis
(Apfelsinentinktar) 150,0 ccm

Sirupi Saccliari 100,0 ccm
Vini albi q. s. ad 1 Liter.

Y in u m  m u r t ia tu m  F u ller .
Vi n um  F e r r i  a r o m a t i c u  m. Fuller’s 

S t a li 1 w e i n.
Rp. Ferri citrici 5,0

Vini albi 480,0
Tincturae aromaticae 15,0.

V in u m  F e r r i  C i t r a t i s  (Brit.).
Rp. Ferri citrici ammoniati (Ergiinzb.) 27,5

Yini Aurantii q. s. ad 1 Liter.

AuflSsung von 10,0 Ferrum citricum ammo-

Ferrum cyanatum.

I. Ferrum cyanatum. F erru m  B o r u ss ie u m . F erru m  z o o tic u m . F err o c y a n u r e  
1'orriąue (Gall.). F e r r o fe r r ic y a n id . E ise n c y a n iir c y a n id  (B e r lin e r  B la u ). B la u sa u r e s  
E ise n . 3 (E eC N ), +  4  E e(CN)a - f  x l l , 0 .

D arstellung. Man giesst unter TJmriihren eine Losung vod 10 Tli. Kaliumferro- 
cyanid (gelbes Blutlaugensalz) in 100 Th. Wasser in eine Mischung ans 20 Th. Ferri- 
chloridlosung (spec. Gew. 1,280—1,282) mit 200 Th. Wasser ein. Der entstandene blaue 
Niederschlag wird zunachst wiederliolt durch Dekanthiren mit salzsaurehaltigem warmen 
Wasser, schliesslich auf dem Filter m it Wasser gewaschen, bis das Ablaufende niclit mehr 
sauer roagirt und durch Silbernitrat kanni noch getriiht wird. Nach dem Ahtropfen wird 
der noch fen  cli te  (!) Niederschlag (weil das Papier an denselben selir leieht antrocknct) 
vom Filter abgelost und auf Porcellantellern in mftssiger Warnie getroclcnet. Zur thera- 
peutischen Anwendung eignet sich nur das so dargestellte Priiparat, nicht aber die blauen 
Farhstoffe des Handels.

Eigenschaften. Ein tiefhlaues, amorphes, geruch- und geschmackloses Pulver 
unloslich in Wasser, Weingeist und verdiinnten Sauren. Beim Erwarnien mit Kalilauge 
wird es unter Ruckbildung yon Kaliumferrooyanid und Ahscheidung von Ferrihydrosyd 
zerlegt, wobei natiirlich die blaue Farbę versehwindet. Aebnlicb wird es durch Kochen 
mit Quecksilberoxyd unter Bildung von Mercurioyanid und Ferro-Ferrihydroxyd zerlegt. 
In kone. Schwefelsaure lost es sieli olme Entwicklung von Blausfture zu einer farblosen 
kleisterartigen Masse, aus der durch Verdilnnen mit Wasser wieder Berlinerblau ausfallt. 
Ebenso lost es sieb in kone. Salzsaure und fallt aus dieser Losung beim freiwilligen Ver- 
dunsten (krystallinisch) oder beim Verdiinnen mit Wasser (amorph) wieder aus. Beim 
Erhitzen an der Luft wird es zersetzt; es entweieben zunachst Dampfe, welclie nach 
Ammoniak und nach Blausfture riecken, schliesslich binterbleibt Ferrioxyd, welclies gewohn- 
licli etwas kalikaltig ist. Das lufttrockne Praparat enthalt in der Regel circa 20 Proc. 
Wasser, welcbes unter tkeilweiser Zersetzung erst gegen 250° 0. vollstandig- entweicht.

P rilfung . Nach dem Gliłhen und vollstandigen Verbrennen des Koklenstoffs muss 
die Ascbe, mit Salzsaure erwarmt, eine klare gelbe Losung geben (Ungelbstes: S c liw er- 
s p a tk ,  K ie s e le rd e ) . Nach Znsatz einiger Tropfcn Salpetersfture und Kochcn thoilt man 
die Losung in zwei Theile. Den einen Theil fallt man mit einem Ueberschuss Ammoniak- 
fliissigkeit, den anderen m it Aetznatron oder Aetzkali und filtrirt, Das ammoniakalische 
Filtrat, darf nicht blau sein (Kupfer) und durch Ammoniumkarbouat niclit getriiht werden 
(E rd e n ) , das kalische F iltra t dagegen weder durch Schwefelwasserstoif, noch nach der



Neutralisation mit Salzsaure tlurch Ammoniakfliissigkeit eine Verandennig eileideii ( l i le i ,  
Z in k , T k o n e rd e ) .

Aufbewahrimy'. In geschlossenem Glas- oder Porccllangefass.
Anwendung. Das Ferrofcrricyanid wird gelegentlieh ais Febrifugum und Aut- 

epileptioum angewendet und zu 0,2— 0,4—0,0 drei- bis yiermal taglicli in Palvern oder 
Pillen gegeben. Eine W irkung diescr Yorbindung ist wegen ihrer Unlosliohkcit zweifel- 
haft. Im pharmaceutischen Laboratorium wird es zur Darstelluug des Mercuricyanids 
gebraucht.

II. Ferrum cyanatum solubile. K a liiim -F c r r o c y a n c ise n . K n lin m fe r r o fe r r i-  
cyn n id . L b slłch es  B e r lin c r b la ii.  Diese Verbindung entsteht, wenn man eine Ferri- 
cbloridlosung mit einem grossen Uebersehiiss (!) von Kaliumferrocyanid ffillt. o[Fe(CN)0. 
K Fe] - f  xH ,0 .

Zur D a r s te l lu u g  trag t man eine Mischung von 8 Tb. Ferricbloridldsung mit 100 Th. 
Wasser in eine Losung von 10 Th. Kaliumferrocyanid (gelbem Blutlaugensalz) in 100 Th. 
Wasser ein. — Um das technischo Produkt zu gewinnen, giesst man die Fliissigkeit naeh 
dem Absetzen auf ein Filter, bringt aueh den Niederschlag spiitcr darauf und wiischt ihn 
so lange mit Wasser aus, bis das F iltrat blau durchzulaufen beginut. iSobald dies der 
Fali ist, lost man den Niederschlag in Wasser, um diese Losung ais blaue Tinte zu ver- 
wenden, oder man trocknet ibn nacli dem Abtropfen bei 25—80° C. auf Porcellantellern. 
Will man die Yorbindung' rein haben, so wiischt man den Niederschlag zunachst mit ver- 
diinntem Weingeist, dann lijse man ihii in Wasser und falle ihn aus diesel- Losung wieder 
durch Zusatz yon Alkohol. Im trocknen Zustande ein yiolettblaues Pulyer, welches in 
Wasser mit blauer Farbę loslich ist, seine Loslichkeit aber durch Trocknen bei 100—110° C. 
yerliert.

Coerulamentuin. 1) Eine wasserige Losung des vorstehend beschriobenen losliclion 
Berliner Blaus. 2) 10 Th. reines Berlinerblau (welches mit yerdunnter Salzsaure aus- 
gezogen und yollig ausgewascben worden ist, s. oben) werden mit einor Losung von 2,5 Th. 
Oxalsaure in 10 Th. destillirtom Wasser angerieben und nacli Zusatz von 60 Th. Gummi- 
schloim m it destillirtom Wasser auf 500 Th. gebracht.

III. Technische Berlinerblau-Sorten. Diese werden meist dargestellt, indem 
man Ferrosulfatlosung m it Ferroeyankaliumlosung’ fallt und das entstandene wenig gefarbte 
Produkt der Oxydation durch die Luft iiberlasst, w o durch es lichtblau wird. Die Sorten 
werden ais Farbstolfe verbraucht und zu diesem Zwecke hau fig m it Tkonerde, Gips, Kreide, 
Schwerspath vermischt. Ais die rei ns ten Sorten gclten P a r  i s e r  B lau  und B e r l in e r  
B la u , ais die unreinste das M in e ra lb la u . H a m b u rg e r  B la u , E r la n g o r  B la u , D ies- 
b a c h e r  B lau , W i l l i  a m s o n ’s B la u  sind sammtlich technische Sorten von Berliner Blau.

Tuknbuli/ s B lau  entsteht durch Fallung von Fcrrosalzen mit Kaliumferricyanid. 
Es ist dem Berliner Blau solir iihnlich, aber theurer ais dieses, bat aucli vor demselben 
keinen Vorzug.

B leu Suisse ist eine eingotrocknete Losung von Pariserblau in koncentrirter Oxal- 
saureldsung.

Pilulao ttiitineuralgicae J oi.lv. 
Bp. Ferri cyanati 2,0

Chinini sulfurici 1,5 
Extracti Opii 0,1
Conservae Rosae q. s.

Fi ant pilulac 25.
Stundlich 1—2 Pillen.

P u lY ores  f o b r i f u g i  S t o s c ii . 
lip. Ferri cyanati 1,2

Chinini sulfurici 1,8
llliizomatis llhei 3,0
Flaeosacchari Calami 6,0.

F iat pulvis. Divide in partes aeąuales X.
3—4 mai tilglicli cin Pulvcr (bei hartuilekigeu 

Wochselfiebern).
B e s tim m u n g  des C yans in  G a s re in ig u n g s m a s s e . 4,0 g der foingepulverten 

Substanz werden in einem glasirten Porcellanmorser mit 8,0 g eldorfreiom, geliilltem Queck- 
silberoxyd gemischt und mit Wasser fein gerieben. Man spult don feinen Brei mittels 
weithalsigen Trichtors in einen 100 ccm-Kolben und spult soviel Wasser nacli, dass der 
Kolben balb gefiillt ist. Dann kocht man in schrager Lago des Kolbcliens 10—15 Minuten 
lang. Wenn die Farbę der Mischung von Grim in Golbbraun iibergegangen ist, so liisst 
man erkalten, fiillt bis zur Marko auf und fflgt noob 2,5 ccm Wasser zu, um das Volumen 
des Bodensatzos auszugleichen. Man misolit durch Umsohutteln und filtrirt alsdann durch 
ein glattes trooknes Filter yon 7 om Durchmesser in ein trocknes Kolbchen. Man bringt



nun 50 ccm des Filtrates (— 2 g Masse) in einen 500 ccm-Kolben, giebt eine konc. Losung 
von 3—4 g kryst. c h lo r f r e ie m  Zinksulfat in Ammoniakfliissigkeit und freie Ammoniak- 
lliissigkeit dazu, dass die Losung vollig klar ist. Hierauf versetzt man nach und nach 
unter jedesmaligem Umschiitteln uait kleinon Portionen frisohbereitoten, g e s a t t ig te n  
Schwefolwasserstoffwassers, bis in dor iiber dem schwarzen Niedersclilage stelienden Fliissig- 
koit eine rein weisse Zinkfiillung erfolgt. (Man iiberzeugt sich von dor Beendigung dieser 
Reaktion dadurch, dass man absotzen lasst, mittcls Pipetto einige ecm der klaren Losung 
entnimmt und Schwcfelwasserstoffwasser zugiebt. Es muss nun eine rein weisse Zinkfiillung 
ontstclien. Die entnomrnene Probe fiigt man zu der Gesammtllussigkeit wieder zu, 
spiilt Reagensglas sowio Pipette nach und giebt auch diese Waschwasser dazu.) Wenn 
dies der Fali ist, fiillt man mit Wasser bis zur Marko auf, mischt und filtrirt durch ein 
trocknes Falteniilter in ein trocknes KOlbchen. Yon dem Filtrat pipettirt man 150 ccm 
(— 1 g Masse) in ein Becherglas, fiigt Silbernitratlosung im Ueberscliuss hinzu und sauert 
mit Salpetorsiiure an. Das ausgeschiedone Silborcyanid wird gesammelt, gewaschen, ge- 
trocknet und im Porcellantiegel bei langsam gesteigerter Ilitze ł/t Stunde gegliiht. Das 
hinterbleibende metallische Silber wird gewogen. Ag x  0,24074 =  ON. Ag x  0,44243 =  
Fc,(0N )18. ON x  1,8375 =  Fe,(CN)18.

Ferrum jodatum.
I. Ferrum jodatum anhydricum. Wasserfreies Ferrojodid. le J 2. Mol. 

Gofr. == 310.
Zur Darstellung der wasserfreien Verbindung erhit/.t man Eisenfeile in einem be- 

deckten Porcellantiegel zum Gil)hen, setzt dann Jod in kleinen-Mengen allinahlich hinzu 
und sowie die Masse rothglilhend ist, wirft man grossere Mengen von Jod hinein, setzt 
das Erhitzen fort, bis sieli nur weuig Joddampf mehr zeigt, und lasst dann den gut be- 
deckten Tiegel erkalten. Sobald die Temperatur sich etwas erniedrigt, entwickeln sich 
pliitzlich reichliche Joddampfe, woraus zu schliessen ist, dass die gliihend fliissige Masse 
Fcrrijodid enthalt, das sich beim Erkalten zersotzt. Der Tiegelinlialt erstarrt zu einer 
grauen, bliitterig-krystallinischen Masse von Ferrojodid FeJ2, welehes bei 177° O. schiniizt.

Ferrum jodatum crystallisatum. FeJ3 -f- 4H20. Mol. Gew. — 382. Diese 
Verbindung krystallisirt in griinlichen Krystallen, wenn man eine wasser i ge Losung des 
Ferrojodids durch Eindampfen bis zum Salzhautchen koncentrirt.

Beide Salze sind nur wenig haltbar und finden aus dieseni O rundę allgemeine thera- 
peutische Anwendung uicbt.

II- Lit]UOr Ferri jodati (Germ.). Ferrum jodatum (Helv.). Eisenjodurldsuug.
Man beachte, dass die I-felv. unter „Ferrum jodatum11 eine Losung des Eisenjoditrs 

Yorstebt. Diejenige der Germ. enthalt 50 Proc., die der IIelv. 25 Proc. FeJa.
G erm . In ein GlaskOlbchen von ca. 200 ccm Fassungsraum bringt man 50 Th 

Wasser, sowie 41 Tli. Jo d  und fiigt nun in kleinon Antheilon unter liaufigem Umsclhitteln 
soviol (15 Tli.) Eisenpulver hinzu, Lis die zutibchst braunliche Flirssigkeit griinlich geworden 
ist. Sollte die Reaktion zu hoftig werden, so kann man sio durch Abkiihlen des Gefiisses 
in Wasser massigen. Die filtrirte Ldsung enthhlt 50 Proc. Ferrojodid FeJ.,. Eisenjodiir- 
liisung ist bei Bedarf frisch zu tiereiten. W ird Eisenjodiir verschrieben, so sind fiir je  1 Th. 
Eisehjodiir =  2 Th. frisch bereitete Eisenjodiirlosung zu reohnen und nothigenfalls in einer 
eisernen Selmie rasch einzudampfen.

Fiir P i l lo n m assen  stellt man 5 Th. Ferrojodid dadurch ber, dass man im eisernen 
Mors er 4 Th. Jod  mit 3 Th. Wasser verreibt, 1 Th. Eisenpulver zugiebt und nachdem die 
Flirssigkeit griiiilich geworden ist, unter Zufugung der iibrigen Ingrodienzien die Pillenmasse 
bereitet, ohne den kleinon Ueberscliuss des metallischen Eisens vorher zu beseitigen.

IlelY. Lasst zu einer Mischung von 15 Th. Eisenpulyer und 100 Th. Wasser all- 
mahlicli 41 Th. Jod  zufugen, nach beendigter Reaktion die griinlicbe Flfissigkeit filtriren 
und durch Nachwasclion des Filters mit destillirtem Wasser auf 200 '1'h. bringen. Diese 
Losung enthalt 25 Proc. Ferrojodid F eJ2. .

M an  beachte a lso : Im Geltungsbereiehe des deutseken Arzneibuchs bedeutet 
Ferrum jodatum die wasserfreie Yerbindung FeJ.2, im Geltungsbereiehe der Pharmaeopoea 
Helyetiea dagegen die 25procentige wasserige Losung der Yerbindung FeJ2.



A ufbew ahnm g. FUr den Fali, dass Ferrojodid baufig iu der Receptur vorkame, 
kann man es wohl fiir eine Woche in Losung vorratbig lialten, wenn man es in g'ut 
yerstopfter Fiasclie ttber Bisenpulver und an sonnigem Orte aufbewahrt. Das zu dispen- 
sirende Quantum wird jedesmal nach dem Umschiitteln aM ltrirt. Die Mischung wird fur 
diesen Fali aus 8,0 Jod, 6,0 Eisenpulver und 40,0 destillirtem Wasser bereitet und die 
Signatur mit sumatur quintuplum vervollstandigt, denn fiinf Theile der filtrirten Lijsung 
enthalten 1 Th. Ferrojodid, FeJ2.

Anwendung. Man giebt das Eisenjodiir in allen den Falleu, wo man die W irkung 
des Jods mit derjenigen des Eisens kombiniren will, zu 0,1—0,15—0,3 drei- bis viermal 
taglieh. Die starkste Einzeldosis ist zu 0,5, die starkste Gesammtdosis auf den Tag zu
3,0 anzunehmen. A e u ss e r lic h  findet es Anwendung in Badera (30,0—50,0 auf ein Voll- 
bad), zu Injektionen (1,0 auf 80,0—100,0 Wasser), in Salben (1,0 auf 50,0 Fctt).

Liąuor Ferri Jodidi (Wat. form.). Man bereitet eine Ferrojodidlosung aus 200 g 
Eisonpulyer, 664 g Jo d  und 750 ccm Wasser, filtrirt in eine, 25 cem Unterphosphorige 
Siiure von 10 Proc. H,,PG2 enthaltonde Fiasclie, wiischt mit 35 ccm heissem Wasser nach 
und flillt auf 1 L iter auf. 100 ccm dieser Losung enthalten 81 g Ferrojodid F eJ2.

III. Ferrum jodatum saccharatum (Erganzb.). Ferri Jodidum snccliaratum. 
(U-St.). Zuckerlialtiges Eisenjodiir. Die Yorschriften des Erganzb. und der U-St. fUhren 
zu identisehen Praparaten.

D arstellung. Man bereitet zunachst in der oben angegebenen Weise aus 3 Tb. 
Eiseu, 10 Tb. Wasser und 8 Tb. Jod eine Losung von Eisenjodiir. Man filtrirt diese 
Losung dureb ein k le in e s  F ilter in eine Porcellanschalc, welclie 40 Tb. mittelfein ge- 
pulverten und getrockneten Milebzucker enthiilt, wasclit das Filter mit heissem Wasser 
nach nnd dampft die Masse im Wasserbade unter bestandigem Umriihren zur Estraktdicke 
ab. Man zieht alsdann die Masse in Faden, trooknet diese thnnlicbst rascb im Trocken- 
sohranke aus und verwandelt sie dureb Zerreiben in ein mittelfeines Pulver, das sogleicb 

' in gut zu verscbliessende, k le in e  Glaschen untergebracbt wird.
Ełgenschaften. Ein gelbliches Pulver obne Gerucb, von sUsslicbem und zugleicb 

eisenartigem Gescbmack. In 7 Tb. Wasser klar loslich. 100 Tb. cntlialten etwa 20 Tb. 
Eerrojodid Fc.L. — W ird die wasserige Losung (1 =  10) mit einem Tropfen Ferricblorid- 
losung versetzt und alsdann Starkelosimg zugegeben, so tr i t t  111 auf arb u ug ein. — 
W ird die wasserige Losung mit Kaliumferrooyanidlosung versetzt, so farbt sie sieli nur 
hellblau.

J o d b o s t im m u n g . Lóst man 2,0 g zuckerlialtiges Eisenjodiir in etwa 30 ccm 
Wasser, fiigt zu dioser Losung zunachst 30 ccm ^„-Normal-Silbernitratlosung, alsdann 2 ccm 
Salpetersaure (von 25 Proc. H N 03) und 2 ccm Ferriammoniumsulfatlosung, so sollen nicht 
mehr ais 4,5 ccm (thooretiscli 4,2 ccm) zum Auftreten einer rothon Farbung erforderlich 
sein, entsprechend einem Gelwlt von 20 Proc. Fc.L. Zur Vervollstśindigung diosor Priifung 
l5st man etwa 0,5 g des zuckerhaltigen Eisenjodiirs in 50 ccm Wasser und. fiillt nach dem 
Ansauern dureb. Salpetersaure dureb Silbcrnitrat im Ueberschuss. W ird der ausgeschiedene 
Silberniederschlag auf einem Filter gesammelt und nach dem Auswaschen dureb Wasser 
mit Ammoniakflussigkcit ausgezogon, so soli das klare ammoniakalische Filtrat beim An- 
sauern dureb Salpetersaure nur opalisirend getriibt werden (Eisenchlorur).

A ufbew alirung. Ein gut ausgetrockncter Eerrojodidzucker bałt sich in w obi 
v e r k o r k te n  k le in e n  F la s c b e n  ilber Jahr und Tag. Mangelbaft ausgetrocknet, oder 
nacbdem er etwas Feucbtigkeit aus der Luft angezogen bat, wird er dunkler in der Farbę, 
zuletzt braun und riecht nach Jod. Ein solclies verdorbenes Praparat liisst sich auf keine 
Weise wieder brauchbar maeben und muss weggeworfen werden. Selbst die Einwirkung 
des Sonnenlichtes ist obne jeden Erfolg.

Anwendung. Das zuckerbaltige Eisenjodiir vercinigt in sieli die stiirkende, blut- 
verbessernde W irkung des Eisens und die umstimmende W irkung des Jods. Man giebt 
es zu 0,5—1,0—2,0 g drei- bis yiermal taglieh bei skrofulosen Leideu und sekundarer 
Sypbilis mit anamischer Blutmiscliung, gegen Kropf, bei. Lungentubcrkulose, Lungen- 
phthisis, Milzhypertropbie, Liihmuugen des Buckeninarks, Morbus Brigbtii. Ais grosste 
Einzelgabe sind 2,5, ais grosste Gesammtgabe auf den Tag 15,0 anzunehmen.



Ferrum jodatum lamellatiim. F e r r o jo d i d  in  L am ę  Ilon , ein Praparat mit 
10 Proc. Ferrojodid. Dio Ferrojodidlosung aus 6 Th. Eisenpulver, 20 Th. Wasser und 
16 Th. Jo d  wird mit oiner pulverigen Mischung yon 10 Th. Milchzuclcer, 4 Th. weissem 
Zucker und 165 Th. arabischem Gummi yeroinigt und die sirupdicke Masse auf Porcellan- 
odor Glasflachen ausgestriohen an einem lauwarmen Orte ausgetrocknet, bis sieli das Pre
parat leicht von seiner Unterlage sondern lasst. Die Aufbewahrung ist dieselbe wie vom 
Ferrojodidsaccharat, die Gabe doppelt so gross.

IV. Sirupus Ferri jodati (Austr. Gcrm. Helv.). Shop dc jodure de fer (Gall.). 
Sirupus Ferri Iodidi (Brit. U-St.). Dic Yorscliriften zur Darstellung und der Gchalt an 
Ferrojodid sind in den einzelnen PŁarmakopden selir wechselnd.

Anstr. Man beroite aus: 4 Th. Eisenpulver, 87 Th. dostillirtom Wasser und 10 Th. 
Jod  oine wasserige Losung von Ferrojodid, filtriro sie durch oin genasstes Filter (o h n e  
n a c h z u w a sc h e n )  auf 141 Th. Zuckerpulyer und bereite im bodeclcten Gefasse durch 
Schiitteln und Erwarmen einen Sirup. Diesor enthalt ungefahr 5 Proc. Ferrojodid FeJ.,.

B rit. Man bereitot aus 825 g Zucker und 300 g siedondem Wasser einen Sirup. 
Von diesem Sirup verdunnt man 25 ccm mit 25 ccm Wasser und stollt die Mischung zur 
Seite. Danii bereitet man eine Losung von FeiTojodid aus 25 g Eisenpulyer, 83 g Jod  
und 125 g Wasser, diese filtrirt man in dio Hauptmenge des Sirups, dann waseht man 
zunachst mit der vorher zur Seite gestellten und zum Siodon erhitzten Sirupmischung, 
schliosslich mit soviel siedendem Wasser nach, dass 1 L iter Sirup crhalten wird. Der 
Sirup enthalt 7,3 Proc. Ferrojodid, oder 1 L iter entbalt rund 100 g FeJ,.

Gall. Man hercitet eine Ferrojodidlosung aus 4,1 g Jod, 2,0 g Eisenpulyer und
10,0 g dostillirtom Wasser. Diese filtrirt man in eine Mischung von 785,0 g Sirupus Gummi 
arabici und 200,0 g Sirupus Aurantii florum und waseht mit wonig Wasser nach. Der 
Sirup enthalt etwa 0,5 Proc. Ferrojodid F eJ2.

Gerin. Man bereitot oino Ferrojodidlosung aus 50 g Wasser, 41 g Jod  und 15 g Eison- 
pulver, filtriro durch oin kleines Filter in 850 g Zuclcersirup und bringe das Gesammtgewicht 
durch Auswaschen des Filters auf 1000 g. Der Sirup enthalt 5 Proc. Ferrojodid FeJ,.

Ilelv. Man mischt 40 Th. Eisenjodilr (d. i. Liąuor Ferri jodati, 25 Proc. FeJ.2 ent- 
haltend s. S. 1111) mit 0,2 Th. Citronensaure und 960 Th. Zuclcersirup. Dor Sirup enthalt 
1 Proc. Ferrojodid FeJ.,.

U-St. Mail bereitot eine Ferrojodidlosung aus 25 g Eisenpulyer, 83 g Jod  und 150 g 
Wasser. Diese filtrirt man in ein Gefass, welclies 600 g Zuclcersirup enthalt, waseht das Filter 
mit einer siedenden Mischung aus je 25 ccm Zuclcersirup und destillirtom Wasser nach und fiillt 
darauf mit Zuckersirup bis 1000 g auf. Der Sirup enthalt etwa 10 Proc. Ferrojodid FeJ.,.

Eigenschaften. Jodeisensirup ist frisch bereitet fast farblos oder etwas gelblicli. 
Bei unzweckmassiger Aufbewahrung fitrbt er sich gelegentlich infolge Ausscheidung von 
Jod hraunlicli.

A ufbew ahrung. Man bewakre den Jodeisensirup in moglichst gefiillten Flaschen 
aus weissem Glase von 50—60 ccm Fassungsraum auf und hangę dio Gefasse so auf, dass 
sie moglichst reichlich vom Sonnenlicht getroffen werdon. Das Sonnenlicht allein yerhindert, 
— yorausgesetzt, dass der Sirup heiss in die Gefasse gefallt wurde, und dass diese moglick 
yollgeflillt sind — in dureliaus befriedigender Weise die Ausscheidung von Jod. Die 
Vorschlage, dem Sirup (wie H elv . yorschreibt), um ihn haltbarer zu machen, eineu Zusatz 
von Citronensaure zu geben oder eiuen blanken eisernen Nagel in das Yorrathsgefftss zu 
bringen, sind ais iiberflussig zu bezeiebnen.

Anwendung. Die Gabe vom Sirupus Ferri jodati der G erm . ist ungefahr 
1,5—3,0—5.0. Ais eine sehr starkę Gabe fiłr Kinder bis 10 Jabren kSnnen 3,0, fur er- 
wacbsene Personen 7,5 g  (2 Theeloffel); ais die starkstc Gesammtdosis auf den Tag
30,0 angeseben werden. Sollte der Arzt, diese Dosis iiberscbreiten, so mache man ibn 
darauf aufmerksam. Dies ist in Elsass-Lothringen und iiberhaupt an der franzosisehen 
und sehweizerischen Grenze wobl zu beacbten, weil der Sirup der Gall. nur 0,5, derjonige 
der Hely. 1 Proc. Ferrojodid entbalt,

A qua A c id i carbon ic i cum  Fe rro  joilato.
lip. 1. Kalii jodati 0,65

2. Natrii chlorati 1,0
3. Aquae destillatae 10,0
4. Aquao Acidi carbonici 600,0
5. Ferri sulfurici ery stall. 0,55.

Man losL 5 in 4, giebt die Losung von 1—3 hinzu 
und yerscliliesst die Flasclie sofort.

Injectio .jo d o fe rra ta  IIicord .
1. Ferri pulverati 0,2
2. Jodi 0,4
3. Aquae destillatae 50,0
4. Aquae destillatae q. s. ad 300,0.

jNIan bereite aus 1—3 eine Ferrojodidlosung, und 
fiille das Filtrat auf 300,0 auf. Zu 3—4 Injck- 
tionen bei Blennorrlioe ohne Sclimerzen.



Liquor Ferri Jotlidi (Nut. form.).
Rp. 1. Ferri pulvcrati 200,0 g

2. Jodi 661,0 g
3. Acidi hypophosphorosi

diluti (10 Proc.) 25,0 cciii 
•1. Aquae q. s. (750,0) ad 1 Liter.

Mail bereitet aus 1, 2 und -1 eino Ferrojodidlosung, 
fiigfc 3 hinzu und fullt zu 1 Liter auf. 100 ccm 
enthalten etwa 81,0 g FeJ.,.

Mixtura Ferri jodati Gr k e n .
Rp. Kalii jodati 8,0

Aquap destillatae 50,0 
Ferri sulfurici 6,0
Tincturae Cardamomi 
Sirupi Sacchari aa 25,0.

Tftglich dreimal 1 Thceloffel bei Amenorrlioe mit. 
Cephalalgie und Schmerzen in der Regio pelvis.

Oleum Ferro jodatum.
Rp. Ferri pulverati 1,0 

Olei 01ivae 100,0
Jodi 0,3.

Mail liisst unter haufigem Umschutteln 21 Stunden 
an ci nem warmen Orte stehen und fil tri rt.

Oleum Jecoris Aselli cum Ferro jodatum.
Wie Oleum ferro jodatum mit Lebertliran zu be- 

reiten.
Pilulae anticarcinomaticae Boi n e t .

Saponis medicati 5,0
Gummi Ammoniaci 4,0
Ferri jodati 2,0
Ferri bromati 1,0
Extracti Conii
Extracti Aconiti iia 3,0.

Fiant pilulae 120.
Taglich drci- bis viermal eine Filie zu nehmen 

(mindestens sechs Monate bindurch). Zur Dar- 
stellung dieser Pillenmassc waren in einom 
Porcellanmórser 0,9 Eisenpuiver und circa 3,0 
Wasser, dann 1,64 Jod und 0,63 Brom zu gebon, 
umzuriihren, hierauf zunftehst mit dem Gemisch 
aus Ammoniakgummi und der Seife, zuletzt mit 
den Ex trak fen zu versetzen und die Masse mit 
Traganthpulver zu verdicken. Lass Eisonseife 
und Natriumjodid und Natriumbromid entstelien, 
ist erklarlich.

Pilulae Ferri jodati Blancard .
Blancard  ’ s c h  e E i s e n p  i 11 e n .

I. Gall.
Rp. 1. Jodi 4,1

2. Ferri pulvcrati 2,0
3. Aąuae 6,0
4. Mellis 5,0.

Mail bereitet eine Ferrojodidlosung aus 1—3, filtrirt 
setzt 4 zu und dampft bis auf 10,0 eiu. Laun 
stosst man mit gleiehen fheilen Radix Altliaeae 
und Radix Liąuiritiae zur Masse an und forint 
100 Pillon, welche man in Eisenpulver rollt und 
mit einem Tolubalsam enthaltendon Mastixlack 
schwaeli lackirt. Jede IMlle entliHlt 0,05 g Ferro- 
jodid.

IL H elv.
Rp. 1. Ferri pulverati 2,0

2. Aquae 2,0
3. Jodi 4,0
4. Tragacanthae 0,6
5. Gum mi arabici
6. Sacchari Lactis
7. A myli Tritici aft 6,0.

Man liisst 1—3 im Eisenmorser auf cinander ein- 
wirken, stosst mit 4—7 zur Masse an und fornir, 
100 Pillen, welcbe sogleich in Milchzucker zu 
rollen sind. Jede Pilic encbalt 0,05 g Fenojodid

111. U-St.
Rp. Ferri reducti 4,0

Jodi 5,0
Radicis Liquiritiac 
Sacchari pulv. aa 4,0 
Ex tr ac (;i Liq u i ri ti ae 
Gum mi arabici aa 1,0.

Man formę 100 Pillon, die mit cincr fttherischen 
Tol u balsa mlOsun g zu laekiren sind.

Sirupus Ferri Citro-Jodidi (Nat. form.). 
T as te ie ss  S iru p  de Jo di de of Iron.

Rp. Ferri limati 28,5 g
Jodi 59,0 g
Kalii citrici 88,0 g
Sacchari 650,0 g
Aquao q. s. ad 1 Liter.

Sirupus Ferri et Man gani Jodidi (Nat. form.). 
Rp. Jodi 81,5 g

Feiri limati 26,5 g
Mangani sulfurici 26,5 g 
Kalii jodati 31,5 g
Sacchari 775,0 g
Aquao q. s. ad 1 Liter.

Sirupus Ferri jodati L ut and .
L i :t and’s J o d e i s ens i r u p.

Rp. Ferro-Kalii tartarici 20,0 
Aquae Cinnamomi 60,0 
Kalii jodati 20,0
Sirupi Sacchari 900,0.

Ti nc tur a Ferri jodati.
1. Ferri pulverati 3,0
2. Jodi 8,2
3. Aquao 20,0
4. Spiritus q. s. ad 100,0.

Man bereitet aus 1—3 eine Ferrojodidlosung zu, 
fiigt 4 (ca. 70,0) liinzu, filtrirt und bringt durch 
Nachwasehen mit Spiritus auf 100,0.

T ro ck iśc i F e r r i  jodati.
Rp. Ferri jodati saccharati 50,0 

Ferri reducti 1,0
Sacchari pulverati 100,0
Massae cacaotinae 250,0.

Man riihrt die Mischung im erwarmten ICisenmorser 
zum gleichformigen Brei und form t 400 Trochis- 
ken. Jede deraelben euthUlt 0,125 g Ferrum 
jodatum sacchnratum oder 0,025 Ferrojodid FeJ2.

Ferrum lacticum.
1. Ferrum lacticum (Austr. Gem. Helv.). Łactatc ferreux (Gall.). Ferri 

Łactas (U-St.). Ferrołaktat. Eisenlaktat. Milclisaures Eisenoxydul. Fe(C3H50 3>2 
+  8IL0. Hol. Gew. =  ‘2SS.

D arstellung. A b g e ra l im te  K u lim ilc li liisst man an einem warmen Ort 
gerinnen und sondert durch Koliren die Molken von dem KSse. 500 Th. der tr u b e n



M olken , 100 Th. W as se r ,  25 Th. Mel js z  u cicer, 25 Th. vom Stauhe durch Absieben 
gereinigte E is e n fe ile  werden mit 10 Th. a l te m  speckigen K u lik a se , welcher mit 
00—50 Th. Wasser zu einer emulsionsahnliclien Fliissigkeit angerieben ist, vermischt und 
an einen Ort, dessen Temperatur weder unter 20°C. lierabgeht, noeli 35°C. iihersteigt, gestellt. 
Eine niedrigere Temperatur begiinstigt die Weingeistbildung, eine hohere die Buttersaure- 
glihrung, und die Ausbeute wird vermindert. Mit einem Holzstabe riihrt man des Tages
4—5 mai um. Die Milchsaurcgahrung tr i t t  nach Yerlauf eines Tages ein, und unter Auf- 
werfen von Schaumblasen hiklet sich Eerrolaktat, welehes sich ais cin grtinlich-weisses 
Pulver am Boden des Gefasses ansammelt. Naeh zwci Tagen der Gakrung (also am vierten 
Tage morgens) werden 25 Th. M e lis z u c k e r  zugesetzt und, wie ohen bemerkt, riihrt man 
den Tag iiber 4—5 mai um. Die Zuckerzusatze werden naeh Yerlauf von je 2 Tagen 
wiederholt, bis im ganzcn 125 bis 130 Th. Z u c k e r  verbraucht sind. Wenn einige Tago 
nach dem letzten Zuckerzusatz sich keine Blasen mehr an der Oberflachc der Fliissigkeit 
ansammeln, ist die Milchsauregfthrung beendct. Man giesst naeh Zumischung von 200 Th. 
k o ch e n d  h e issem  W a sse r  und 5 Th. Z u c k e r  die Fliissigkeit sammt Bodensatz in einen 
eisernen Kessel, kocht iiber freiem Feuer und unter bisweiligem und sehr massigem Um- 
rtthren (das Ansetzen der Salzmasse zu verhiiten) nur e in ig e  M ałe auf und giesst die 
koehendheissc Losung durch ein leinenes, nicht zu dichtes Kolatorium. Den lUickstand 
im Kolatorium bringt man in den Topf zuriick, in welchem man wiederum circa 250 Th. 
W a s s e r  ins Kochen gebracht bat, kocht auf und kolirt wieder. Sollte der Ruckstand auf 
dem Kolatorium noeli bedeutend seiu und durch kdrnige Beschaffcnheit einen erheblichen 
Gehalt an Ferrolaktat zu erkennen geben, so wird er nochmals mit circa 150 Th. W a s s e r  
aufgekocht.

Die Kolaturen sind eine gesattigte Auflosung von Ferrolaktat m it verschiedenen 
Mengen Ferrilaktat. Ersteres scheidet man ab, wenn man der Kolatur ein D rittel ihres 
Voluincns Weingeist zumischt, sie an einen' kalten Ort stellt, alle 2—4 Stunden umriihrt, 
nach Yerlauf von P /a Tagen die dickliche Masse in einen Abtropftrichter bringt, anfangs 
mit 60proccntigem Weingeist, zuletzt m it 90procentigem W eingeist die gefarbte Mutter- 
lauge aus dem Krystallmelile verdrSngt, dieses in Kolatorien auspresst und die ganzen 
Presskuchen trocknet. Es lohut nicht, aus der kier gewonnenen Mutterlauge noch Ferro
lak tat ahzuscheiden.

Ausbeute 75—95 Th. Ferrolaktat. Es fallt wahrend der Milchsauregahrung die 
Temperatur sehr ins Gewicht, die gunstigste Ausbeute wird bei 30—33° C. der Gahrungs- 
temperatur erlangt.

Die Mutterlauge wird m it dem Weingeist, den man zum Nachwaschen benutzte, 
gemischt und einen Tag bei Seite gestellt. Es setzen sich daraus noch 5 bis 6 Th. eines 
grunlich-weissen Eisenlaktats ab, welehes man nach dem Abgiessen der klaren griinlich- 
braunen Fliissigkeit in einem Trichter sammelt, mit etwas Weingeist auswascht, auspresst 
und trocknet.

Eigenschaften. Ferrolaktat bildet ein weisses, aus nadelformigen Krystallen 
bestehendes Pulver mit einem geringen Stich ins Grimliche, oder griinliche oder griinlick- 
weisse Krystallkrusten. In reinem Zustande ist es gerucklos, von siisslich-metallisch-herbem 
Geschmack. Das im Handel befiudliche Praparat besitzt jedoch in der Regel noch den 
eigenthiimlichen Geruch der Gahrflussigkeit in sehr geringem Grade. Es lost sich in etwa 
40 Th. kaltem oder 12 Th. siedendem Wasser. Die wasserige Losung ist griinlichgelb, 
reagirt sauer und farbt sich an der Luft durch Aufuahme von Saucrstoff braun. In W ein
geist is t Ferrolaktat so gut wie unldslich. Das trockne Ferrolaktat ist kaum hygro- 
skopisch und oxydirt sich an der Luft nur langsam. Im feuchten Zustande dagegen geht 
es erheblich leichter in braunes basisches Ferrilaktat iiber. Aus der letzteren Verbindung 
bestehen die braunen Belage an Stopień und Ilals der Standgefasse des Ferrolaktates.

Auf dem Platinblech erhitzt, verkohlt es unter Verbreitung saurer, nach verbrennen- 
dom Zucker riechender Diimpfe; schliesslich hinterbleibt rothes Eisenoxyd, welehes an



Wasser keine loslichen Antkeile abgeben und befeuchtetes rothes Lackmuspapier niclit 
bliiuen soli.

JPrilfung. 1) Die wasserige Lbsung (1 =  50) gebe nacli dem Ansauern durch 
Salzshure mit Ferricyankalium einen starken, mit Ferrocyankalium einen nur schwaohen, 
blauen Niedersehlag, wodurch Spuren von Ferrisalz zugelassen sind. — 2) Dieselbe Lbsung 
werde a) durch Bleiacetat nur schwach getriibt (Schwefelsaure, Citronensaure und Apfol- 
saure), b) nach dem Ansauern mit Salzsfture durch Schwefelwasserstoffwasser nur schwach 
getriibt (Ferrilaktat) aber keinesfalls dunkel gefarbt oder gefallt (Kupfer, Blei), c) nach 
dem Ansauern mit Salpetersaure durch Baryumnitrat oder Silbernitrat nur opalisirend 
getriibt (Spuren von Schwefelsaure oder Chlor sind zuzulasscn). — :!) W ird Ferrolaktat 
mit kone. Schwefelsaure verrieben, so darf weder eine Gasentwicklung, noch Briiunung 
(Kohlehydrate), noch der Gerucli nach Buttersilure (buttcrsaure Salze) auftretcn. —
4) Versetzt man die wiisserige Losung m it Kdlilauge bis zur alkalischen Reaktion, filtrirt 
und fiigt zum F iltra t FismiNcPsche Lbsung, so trete in der Kiilte weder eine Koagulation 
(Gummi), noch beim Erwarmen Abscheidung von rothem Kupferosydul ein (Milchzucker). — 
a) W ird 1 g Ferrolaktat mit 10 Tropfen Salpetersaure befeuchtet, alsdann getrocknet und 
gegliiht, so soli es mindestens 0,27 g  Ferrioxyd hinterlassen, welches feuchtes rothes Lack
muspapier uiclit blaut und an Wasser nichts Losliches abgiebt. Lic Theorie verlangt 
0,277 g Ferrioxyd.

A ufbew ahrung. In gut geschlossenen Gefassen hiilt sieli das troelcene Ferro
laktat ziemlich unverandert. Einwirkung von direktem Sonnenlicht befordert die Halt- 
barkeit. Man achte darauf, dass Stopfen und Hals von anliaftendem Ferrolaktat freigehalten 
werden, da die der feuchten Luft ausgesetzten Antheile sich leieht zu (braunem) basischem 
Ferrilaktat oxydiren.

Anwendung. Ais milde wirkendes, 
birbares Eisenpriiparat in Gabon von 0,1—0,< 
Losungen wiirden sich schnell verandorn. 

E I i x i r  F e r r i Lacta tis  (Nat. form.).
Rp. Ferri lactici 17,5 g

Kalii citrici 52,5
Elixir aromatici q. s. ad 1 Liter.

Ferriun  et M angan inn  lactieum.

Rp. Ferri lactici
Man gani lactici aa.

P ilu la e  F e r r i la c tic i (Form. Borol.).
Rp. Ferri lactici 5,0

Radicis Gentinnae 1,0 
Extracti Gentianae 3,0.

Fiant pilulae No. 60.

S iru p u s  F e r r i lactici.

Rp. Ferri lactici 2,0 
Sirupi Saecliari 100,0 .

den Magon nicht belastigendes, leieht resor- 
g tiiglich in Pulveril, Pillen und Pastilleu.1

Sirupus Ferri phospliolactici.
Rp. Ferri lactici 2,25

Acidi phosphorici (25 Pcoc.) 10,0 
Sirupi Saccbari 40,0
Elaeosaccliari Ci tri 1,0
Sirupi Saccbari q. s. ad 250,0. »

Tablettos de lactato dc fe r (Gall.).
Rp. Ferri lactici 50,0

Saccbari pulverati 1000,0
Saccbari Vanillae (l-f-9) 30,0
Mucilaginis Tragacantbae 100,0.

Fiant pastilli a 1,0 g.
T ro ch isc i F e r r i  lactici.

Rp. Ferri lactici 50,0 
Massae Cacao 650,0 
Saccbari 300,0.

Fiant trocliisci 1000.
T iiu im  F e r r i la c tic i am arum

J obebt do Lamballic.
' Rp. Ferri lactici 10,0

Vini albi 560,0
Tincturae Gentianae 30,0.

D rngees a a  lftctate de fe r de Gćlis et Contć, eine Specialitht, mit aromatisirtem 
Zuoker uberzogene Pillen, dereń jedo 0,05 Forrolactat enthiilt.

II. Ferrum lactieum 0 xydatum. M ilchsaures Eisenoxyd. F erii,su b lak ta t.
F e r r ila k ta t,  ist ein Sublaktat und wird hergestellt durch Auflbscn des noch feuchten 
Ferrihydrats, welches man aus 150,0 g  der Ferrichloridfliissigkeit von 1,28 spec. Gcwicht 
mittels Ammoniakfliissigkeit abgeschieden bat, in 55—60 Th. koncentrirter Milchsaure 
unter cintagiger Maceration. Die nothigenfalls filtrirte Losung wird bei gelinder Warnie 
(40—50° C.) bis zur Sirupdicke eingeengt und dann auf Porcellan- und Glasfliicben aus-



gestrichen getroeknet. Es bildet liohtbraune durchscheinende Lamellen, welche vor Ein- 
fluss des Liektes uud der Luft aufzubewahren sind, Sie siud in Wasser und Weingeist 
leieht loslicli und von mildem styptischen Geschmack.

Ferrum malicum.
F e r ru m  m a lic u m , E is e u m a la t ,  a p f e ls a u r e s  E is e n , kommt .nicht in reiner 

Substanz in den Arzneigebrauch, sondern in folg-enden Formen:
I. Extractum Ferri pomatum (Germ., Helv.). Extractum Malatis Ferri (Austr.). 

Extractum Ferri. Extractuni Martis pomatum.
Germ. 50 Th. reife, saure Aepfol werden in einem steinernen Morser in einen 

Brei ver\vandelt und ausgepresst. Der Saft wird mit 1 Th. gepuhrertem Eisen versetzt 
und die Misohung auf dem Wasserbado zunaclist ziemlich schwach, spater starker erhitzt, 
bis die Gasentwickelung (von Wasserstoff) aufgehort hat. Die mit Wasser auf 50 Th. ver- 
diinnte Fliissigkeit liisst man einige Tage an oinom kiihlen Orte absetzen. Alsdann filtrirt 
man die gokliirte Fliissigkeit und dampft sie im Wasserbado zu einem dicken Extrakte ein. 
— Ausbeute etwa 7 Proc. yom Gewicht der Aepfol.

A ustr. 300 Th. zerstossene roife, saure Aepfel werdon mit einer geniigenden Menge 
Wasser ' / 4 Stunde gckocht, dann mit 50 Th. reiner Eisonfeile wahrend einiger Wochen an 
einem lauen Orte unter haufigem Dmriihren und unter Ersatz des ycrdunsteten Wassers 
digerirt, bis eine schwarze Masso entstanden ist. Man presst in Bouteln ab, liisst die Fliissig- 
keit durch Absetzen klaren, filtrirt und dampft sie zu einem dicken Extralcte ein. Aus
beute ca. 10 Proc. vom Safte.

Helv. Man &llt aus 10 Th. FerrichloridlOsung (1,28—1,29) durch Ammoniak das 
Eisen ais Ferrihydroxyd, wiischt dioses aus und lost es nocli feucht unter Erwarmen in 
100 Th. Saft von reifen, sauren Aepfeln. Die erkaltete Losung wird filtrirt und zu einem 
dicken Extrakto eingedampft.

Eigenschaften. Ein dunkel-grtinsckwarzes Extrakt, welches sieh in Wasser klar 
mit dunkelbrauner Farbę liist, von eisenhaltigem, aber mildem Gcsclimack. Ein aus 
Eberesehenfriichten dargestelltes Extrakt hat einen unangenehmen, kratzenden Geschmack. 
Sind in der Fliissigkeit wahrend der Bereitung unbeabsichtigte Gahrungon (Milehsiiure, 
Bernsteinsaure) aufgetreten, so enthSlt das E strak t infolge YergShrung der Aepfelsaure 
ausser apfelsaurem Eisen aueh noch milchsaures und bernsteinsaures Eisen. Das Eisen 
ist bei der llelv. ais Ferrisalz, bei Germ. und Austr. zum grosseren Theil ais Ferri-, zum 
geringeren Theile ais Ferrosalz zugegen. Der Gehalt an metallischem Eisen betragt 6— 8̂ 
Proc. — Sind erkoblicke Mengen von bernsteinsaurem Eisen zugegen, so lost sich das 
Extralct nicht vollig in Wasser, in der Iiegel bleibt yielmehr das bernsteinsaure Eisen ais 
krystallinischer, sandiger lluckstand zuriick.

Anwendung. Das Extractum Ferri pomatum gehort zu den milden Eisen- 
mitteln und wird zu 0,25—0,5—0,75 g drei- bis yiennal taglich in Losung und in Pillen 
gegeben.

Extructum Ferri cydoniatum wird aus Quittenfi'ucliten in der namlichen Weiso 
wie das yorstehende bereitet, kann ubrigons durch diesos in allen Fallen ersetzt werden.

II. Tinctura Ferri pomata (Germ. Helv.). Tinctura Malatis Ferri (Austr.). 
Apfelsaure Eisentinktur. .Tinctura Martis pomata. Stabltropfen. Eisentropfen.

G erm . H o lv .: Eine filtrirte Losung von 1 Th. Extractum Ferri pomatum und 
9 Th. Aqua Oinnamomi. A u s tr .:  Eine filtrirte Lbsung von 2 Th. Extraotum Ferri poma
tum und 10 Th. Aqua Oinnamomi spirituosa.

Sohwarzbraune Fliissigkeit von Zimmtgeruch und mildem Eisengeschmack, mit 
Wasser in jedem Yerhaltniss klar misehbar. Sie bildet nach einiger Zeit gem  Boden- 
satze und muss alsdann wiederholt filtrirt werden. Man giebt 3—4 mai taglich l/2—1/1 
Theeloifel.

Tinctura Ferri cydouiata. Wird aus Extractum Ferri cydoniatum wie die yorigo 
boreitet und kann durcli diese in allen Fallen ersetzt werden.



S iru p u s  F e r r i coinpositus (HoIt.)
S irupus m ag is tra lis . Magistral  sir  up.

Rp. Extracti Ferri pomati 1,0
Aąuae Cinnamomi 4,0
Sirupi Aurantii corticis 20,0
Sirupi Sacchnri 24,0
Sirupi Ithei 50,0
Tincturae Cinnamomi 1,0.

T ine tu ra  D ig it a lis  fe rrn ta  Lebeut.
Rp. Tinetura© Ferri pomatae 20,0 

Tincturae Digitalis. 10,0.
Dreimnl tiiglieh 15—510 Tropfen bei Klappeukrank- 

heiten des Ilerzens.
Yinutn A uranii i m nrtintiini.

Ilp. Extracti Ferri pomati 10,0
Vini Hispanici 100,0
Tincturae Aurantii corticis 30,0.

Ferrum nitricum.
F e r r i n i t r a t  Pe2(N03)c entstelit dureh Auflosen von Eisen in Salpetersaure. Die 

koncentrirto, braune Losung setzt auf Zugabe von Salpetersaure, jo nach der Menge der- 
selben oder der Koncentration der Plttssigkoit, entweder farblose Wiirfcl Pe2(N03)0-(-12H20 
oder farblose monokline Prismen Fe2(NO3)0 -f- 18H20  ab. Die Krystalle sind sehr zerfliess- 
lich imd ldsen sick in Wasser zu einer braunen Fliissigkeit.

I. Liquor Ferri Nitratis (U-St.). Man fallt aus 145,0 g FemchloridlSsung (spec. 
Gew. 1,280—1,282) nach passender Yerdiiiinung mit Wasser in der auf S. 1092 angegebenen 
Weise dureh. einen Ueberschuss von Ammoniakfiussigkeit das Eisen ais Perrihydroxyd. 
Dieses wdscht man mit Wasser bis zur Chlorfreiheit aus, sammelt es auf einem Seiktuch, 
liisst ablaufen, bringt es sodann in eine Porcellansohalo, lost es in 194,0 g Salpetersaure 
von 25 Proc. HN 03, bringt die Losung dureh Zugabe von Wasser auf 1000,0 g und filtrirt. 
Klarę, braunliohe Fliissigkeit von saurer Ileaktion. Spec. Gew. =  1,050 bei 15° C. Ent- 
halt 1,4 Proc. metallisches Eisen.

Liquor Ferri pernitratis (Brit.). Spec. Gew. =  1,107. Enthalt 3,22 Proc. metal- 
lisches Eisen.

II. Liquor Ferri nitrici Kerr. Tinetura Ferri nitrici K I K U-  Ferrinitrat- 
losung. Salpetersaure Eisenldsung. Eisonnitratflussigkeit. 5 Th. Eisendraht in 
Stiickchen werden nach und nach in 60 Th. Salpetersaure von 1,185 spec. Gew. eingetragen. 
Nach Ablauf der Ileaktion wird die Lilsung im Dampfbade erhitzt und bis zur Sirupdieke 
eingedampft. Nach dem Erkalten wird sie m it soviel Wasser gemiseht, dass ilir Gewicht 
100 Th. betragt, und endlich dureh Glaswolle filtrirt.

Eigenschaften. Eine dunkelrotke, sehr styptisohe Fliissigkeit, welehe 5 Proc. 
Eisen oder 21,6 Proc. wasserleeres P errin itrat enthalt.

Anwendung. Man giebt die Ferrinitratlosung zu 5—10—15 Tropfen, ailmaklick 
bis zu 25 Tropfen steigend in wasseriger Verdunnung 3-—4 mai tiiglick bei chronischer 
Diarrhoe, Blennorrhoe, Leukorrhoe, Nessolsucht und atonischen Zustandon. A e u s s e r l ic h  
auf Aphthen und sclilaffe Geschwure.

Das s a lp e t e r s a u r e  E ise n  des H a n d e ls ,  ein.Gegenstand fiir die Farber, ist eine 
unter Erwarmen bewirkte Losung von ca. 25 Th. Ei?'onvitriol in einem Gemiseh aus 2 Tb. 
Sehwefeisaure und 5 Th. rober Salpetersaure, nach dem Erkalten yerdunnt mit lii Th. 
Wasser.

L in im ontum  F e r r i n itr ic i.
Kp. . Liąuoris Ferri nitrici K err  40,0 

Olei 01ivae 60,0.
Misce agitando.
Zum Einreiben (bei Gesichtsschmerz, arthritisclien 

Leiden).
U lig non tum  m a r t iu tu m .

Rp. Liąuoris Ferri nitrici Kerr
Olei Oliyae aa 50,0.

Misce agitando.

tfngucntiim  m artiatum  Tiia ł  et Nevermann. 
Kp. Liąuoris Ferri nitrici 20,0. 

Evaporando ad 10,0 remanentia redacta commisce 
cum

Aloes pulveratae ą. s. 
ut fiat massa unguinosa.
Salbe (auf Condylome, phagedilnischc Schankcr, 

faule und brandige Geschwfire).



Ferrum oxydatum.
I. Ferrum OXydatum hydratlim. Ferrum oxydatum 1’uscum. Ferrum hydri- 

Magisterium Yitrłoli Martis. Ferrioxydliydrnt. Braunes Ferriliydrat. Braunes 
Fisenoxydhydrat. Unterscheidet sick weuig von dem anf S. 1100 abgeliandelten C rocus 
M u i' t  i s.

D arstcllung. 100 Tli. des Liąuor Ferri sulfurici oxydati (spec. Gew. 1,428—1,430) 
werden mit 1000 Tli. kallom destillirten Wasser yerdiinnt und dann einer kalten Misehung 
aus 100 Tli. lOproc. Ammonialdlussigkeit und 200 Th. destillirtem Wasser imter Umruhren 
zugesetzt. Den Niederschlag saminelt man in einem leincnen Kolatorium, und nachdem 
man iłm mit kaltem destillirten Wasser gut ausgewaschen k a t, vertlieilt man ihn in 
dlinner Sehicht anf Glas- od er Porcellanflaelien und liisst iłm an einem Orle, dessen Tem
peratur nielit iibor 30° C. kinausgekt, vor Tageslicht gesckiitzt trocken werden. Endlick 
zerreibt man ihn z u Pulvor. Wesentlieke Momente boi der Bereitung sind dic Fiillung aus 
kalten Fliissigkeiten und das Austrocknen boi miiglickst geringen Warmegraden. Ausbeute 
15—16 Th.

Eigenscliaften. Ein feines, brliunliekes, geruck- und gescbmackloses Pulver, 
welclies in Wasser unloslich, in Ohlorwasserstoffsaure abor ohne Aufbransen loslicli ist. 
Diese Losung, mit Wasser verdiinnt, giebt mit Kaliumferricyanid keine blaue Farbung.

Es bestekt, wenn es bei einer iibor 30° O. nickt kinausgekenden Temperatur ge- 
trocknot wurde, der Hauptmenge nack aus braunem (amorpken) normalen Ferribydroxyd 
(Eisenoxydterhydrat) Fe2(0H)tt. Wenn die Troeknungstemperatur erhcblich iiber 30° C. 
berausging, konnen diesem wasserarmere Ferriliydroxyde (Fe.>Or)H, und Fe.,04H.,) bei- 
gemengt sein. Das normale Ferriliydroxyd Fe2(OH)G ist das am meisten reaktionsfahige. 
Es wird deshalb W ertb darauf gelegt, dass von diesem miiglickst viel in dem Praparat 
enthalten ist.

P riifung . Das braune Ferrikydroxyd muss, mit einer ofachen Menge 25 procentiger 
Salzsaure iibergossen, sich darin okne Aufbransen aufliisen (Darstellung und Fiillung mit 
Alkalikarbonat), und ein Tlieil dieser Losung mit einem 20fachen Volumen destillirtem 
Wasser verdtinnt mit Cblorbaryum keine oder nur geringe Triibung erleiden (eine starkę 
Triibung, welche die Durchsicktigkeit der Fliissigkeit viillig aufhebt, deutet anf ungenttgen- 
des Auswaschen des Ferrihydroxyds). Das mit verdiinntem Aetzammon gesckuttelte Pra
parat muss endlick ein F iltrat geben, welehes auf Zusatz von Oxalsaurelosung keine 
Triibung erfakrt (zum Auswaschen verwandtes kalkhaltiges Brunnenwasser).

A itfbeivahrung. In gut geschlossenen Glasgefassen und vor Tageslicht geschiitzt.
Anwendung. Das Eisenoxydhydrat ist cin hoclist mildcs Eisenpraparat, welehes 

sieli besonders in Pulvern, Pillen, Pastillen und Leeksśiften geben lasst und die Zahne nieht 
angreift wie Eisenliisungen. Man giebt es zu 0,15—0,3—1,0 drei- bis viermal tfiglich. 
Aeusserlick gebrauckt man es ais Einstreupulyer in jauchige Wunden, Krebsgesckwtire etc.

Einplastrtmi Forrl (U-St.). 
S t r e n g th c n in g  P l a s t e r .  

Itp. Ferri liydriei 90,0
Olei 01ivae 50,0
Ttcsiuae Burgundicac 140,0
Emplastri Plumbi 720,0.

Trockiści F erri (U-St.).
Rp. Ferri liydriei 30,0

Vanillae i }0
Sacehari 100,0
Mucilaginis Tragacanthao q. s. 

F iant trockiści 100.

Ferrum liydroxydatuin iii Aqua. Ferrum liydricnm in Aqua. Ferri Oxydum 
kydratum (U-St.). Sesquioxyde de fer biliydrate (Gall.). Man verdunnt 100,0 Th. 
Forrisulfatlosung mit 1000,0 Th. Wasser und giesst diese Ldsung unter Umruhren in
110,0 Th. Ammoniakfliissigkeit von 10 Proc. NHs , die m it 300,0 Th. Wasser verdunnt 
ist. Man wascht den Niederschlag aus, bis das Ablaufende Schwefelsaure nicht mehr ent- 
balt, sammelt ihn auf einem Kolatorium, presst gelinde aus, vertheilt ihn dureh Anreiben 
mit Wasser, bringt auf das Gesammtgewicht von 1000,0 Th. und bewalirt diese Misehung 
an einem ltuhlen Orte auf.

Dient besonders ais Antidot bei Arsenikvergiftungen, s. S. 391. Indessen ist nur 
ein frischbereitetes Praparat von der gehorigen Wirksamkoit.



Polirpulycr 1’iir  Stahl ist ein Gemisch aus kohlensaurer Magnesia 1 Tli., gebrannter 
Magnesia 1 Th. und braunem Eisenoxyd 2 Th.

II. Ferriim OXydatum rubrum. Fcrrinu oxydntum (Helv.). (Crocus Martis 
adstringens). Kotlies Eisenoxyd. Ferrioxyd. Fe30 3. Mol. Gcw. =  100.

D arstellung. 100 Th. krystallisirtes Ferrosulfat und 9 Tli. Kaliumnitrat werden 
zu einem groben Pulver gemischt, in einen Gluhtiegel gegeben, so dass dieser hochstens 
lialb angefiillt ist, und anfangs bei gelindem, dann allinfthlich yerstarktem Feuer erliitzt, 
bis keine Diimpfe mehr daraus aufsteigen. Nacli dem Erkalten wird die gepulverte Masse 
mit destillirtem Wasser ausgekocht und ausgewaschen, getrocknet und aufbewahrt. Es 
ist ein braunrothes geruch- und geschmackloses Pulver. Es kann auch durch sehwaches 
Gltthen des Forrum oxydatum fuscum dargestellt werden.

Dieses unwirksame Praparat wird nicht mehr therapeutisch angewendet, und, wenn 
es ein Arzt yerordnen sollte, durch das wirksamere Ferrum oxydatum fuscum ersetzt.

III. Haematites. Lapis Hacmatites. Her gro tli. Ilainatit. lilutstein. ltotlier 
Glaskopf. Ein natiirliches Eisenoxyd von krystallinischer spiessig-faseriger Textur, von 
braunrother bis stafclgrauer Farbę und ein rotbes Pulver gebend. Es wird gewohnlich 
nur in ganzen Stucken yorrathig gehalten, indem es besonders in fingerlangen und dicken 
Stiieken zum Zeiclinen auf Eisen, Stein u. dergl. von Handwerkern gefordert wird, in 
mittelfeiner Pulverform m it Sehmirgel ais Sohleifmittel dient. In Stelle des gepulverten 
und geschlammten, des praparirten Blutsteins, Haematites praeparatus, ais Medilcament fiir 
Vieh pflegt man gewohnlich gepułvertes Colcothar zu dispensiren.

IV. Colcothar Vitrioli. Caput mortunin. Crocus Martis yitriolatus. Fngliscli- 
rotli. Brannrotb. Yitriolroth. Todtenkopf. Colcothar. Oxyde de fer anhydro 
(Gall.). Der pulyrige Itiickstand von der Destillation der Schwefelsaure aus Eisenyitriol. 
Es besteht aus Eisenoxyd mit kleinen Mengen Ferrisubsulfat.

Der Todtenkopf findet eine yiclseitige Anwenduug ais Anstriehfarbe, Polirmittel. 
Voin Yolke wird er oft ais innerlicbes und iiusserlickes Arzneimittel gebraucbt bei Blu- 
tungen, auf Wunden, bei Blutbaraen und Ruliren der Haus- und Zugthiere, auch gegen 
das sogenannte Ranschen der Siiue.

Die im Handel bezogene Waare wird durch ein mittelfeines Sieb geschlagen und 
aufbewahrt.

Ein geschlammter Colcothar ist das beste Putzpulyer fiir Goldsachen.
Eisenniemiige ist ein etwas Thonordo und Kalle enthaltondes Eisenoxyd von hell- 

rother Farbę. Sie dient ais Anstriehfarbe. Man beachte, dass die Eisenmennige in sehr 
yerschiedenen Nuaneon vorkommt; deshalb bestellt man stets zweckmassig naeh Probe.

V. Eisenglanz. Ein natiirlicii yorkommendes Eisenoxyd in Rhomboedern von roth- 
licb stablgrauer- Farbę krystallisirend. Im fein gemahlenen Zustande zu Anstrichfarben 
yerwendet.

Sclnippenpanzerfarbe. A) In T o ig fo rm : 75 Th. fein gepulverter Eisenglanz 
und 25 Tli. Leinolfirniss. 11) S t r e ic h f e r t i g :  30 Tli. fein gepulyerter Eisenglanz, 70 Th. 
Leinolfirniss.

VI. Ferrum 0Xydatum saccharatum (Germ.). Ferrum oxydatum sacchara- 
tnm solubile (Hely.). Fisenzucker. Ferrisaccharat.

Die Bereitung dieses Praparates beruht auf der Erkenntniss der Thatsache, dass 
Ferrihydroxyd in Zuckerlosung liislich ist bei Gegenwart einer zwar geringen, aber immer- 
hin geniigenden Menge Natronhydrat. Dieses zum Zustandekommen der lo s l ic l ie n  Yer- 
bindung erforderliche Natronhydrat lśisst Germ. einfacli zusetzen, naeb Helv. bleiben ge- 
niigende Mengen Natronhydrat in dem Ferrihydratniederschlage, da dieser absichtlich nicht 
bis zur Beseitigung alles Natronhydrats ausgewaschen wird,

D arstellung. Die Vorschrift der Germ. ist im allgemeinen derjenigen der Helv. 
yorzuziehen, da sie unter allen Umstanden ein losliches Praparat liefert.

Germ. In  einem etwa 2 Liter fassonden Gefasso werden 30 Th. F errichloridlósung 
(spec. Gew. =  1,28—1,282) mit 150 Th. kaltem, destillirtem Wasser yerdunnt, dann wird



nach unćl nach eine beiss bereiteto, filtrirte und w ie d e r  v o l ls ta n d ig  e r k a l to te  Losung 
von 26 Th. kryst. Natriumkarbonat in 150 Tli. Wassor mit der Vorsicht binzugesetzt, dass 
bis gegen Endo der Fallung vor jodem weiteren Zusatze die WioderauflOsung dos entstan- 
donen Niederschlages abgewartet wird (!). Mau bat wohl darauf zu achten, dass beido 
Losungen yollstilndig kalt sind. Nachdem die Ffillung yollendet ist, iibergiesst man den 
Niederschlag mit etwa der 3—5fachen Menge kaltem destillirton Wasser, ziebt die klaro 
Flussigkeit nach etwa 2stimdigom Absotzenlassen mit Hilfe eines Hebers klar ab und 
wiederholt dios so oft, bis das Ablaufende, mit 5 Raumtheilen Wasser verdiinnt, nach dem 
Filtriren und Yersotzen mit etwas Salpetersaure, durch Silbernitratlosung nicht mohr ais 
opalisirend sich trtibt, bis also das Natriumchlorid bis auf Spuren entfernt ist. Alsdann 
wird der Niederschlag auf einom angofeuchteten, dicht gewebten, leinenen Tuche gosammelt 
und nach dem Abtropfen nur gelinde abgepresst. Man ziohe die Presse sohr langsam und 
vorsichtig an, weil sonst das Tuch leicht platzt, Hiorauf mischt man den noch feuchtfen 
Niederschlag in einer Porcellanschale mit 50 Th. Zuckerpulver und zuniichst mit 3 Th. 
Natronlaugo (von 15 Proc. NaOH). Man achte hierbei sorgfaltig darauf, dass sich nicht 
etwa unzertheilto Klumpchon vou Eisenoxydhydrat in dem Gemisehe befinden, weil sich 
diese beim spatoren Erhitzen und Eindampfen nur schwierig odor gar nicht auflosen, 
sondern zu kleinen festen Stuckchcn, aus Eisenoxyd bestehond, eintrocknen. Die Mischung 
wird nun im Dampfbade bis zur vollst8.ndigen Klttrung erwarmt, nothigenfalls noch etwas 
Natronlauge von 15 Proc. NaOH (0,5 bis hochstens 2 Th.) zugesetzt, darauf unter Dm- 
riihren zui' Trockne eingedampft, zu mittelfeinem Pulver zerrieben, diesem noch so viel 
trockenes Zuekerpulver zugemischt, dass das Gewicht der Gesammtmenge 100 Th. betragt, 
und das Ganze durch ein geeignetos Siob geschlagen.

Hely. 30 Th. FerrichloridlOsung, 10 Th. Zucker und 10 Th. Wasser werdon ge- 
mischt, alsdann allmahlich und unter Umriihren mit 40 Th. Natronlauge von 30 Proc. 
N aOIi (oder 80 Th. Natronlauge von 15 Proc. NaOH) versetzt. Man lśisst oinige Stunden 
bis zum Klarwerden stehen und filgt alsdann hinzu 500 Th. siedendes Wassor. Das Ge- 
misch wird bis nach orfolgter Klarang zur Seite gestellt, die uborstohendo klare Flussigkeit 
spator abgehobert und der Niederschlag so lango mit Wasser ausgewaschen, ais die Flussig
keit farblos abliiuft und deutlich alkaliach reagirt. Der noch feuchte Niederschlag wird 
in einer Porcellanschale mit 90 Th. Zucker gemischt, die Mischung wird im Dampfbade 
eingetrocknet, der Riickstand gepulvert und durch Zumischen von Zucker auf das Gewicht 
von 100 Th. gebracht.

JE/if/enschaften. Eisenzucker bildet ein rothbraunes, siiss und schwach nach Eisen 
schmeckendes Pulver, welches sich in 20 Th. Wasser k l a r  auflost. Die wasserig-e Losung 
zeigt ein anderes Verkalten, ais es sonst flir Losungen von Eisenoxydverbindungen bekannt 
ist: Phosphorsaure, Kohlensaure, Arsensaure, Bernsteinsaue, benzoesaure Alkalisalze er- 
zeugen in ihr kcine Fallung, durch Ferrocyankalium entsteht kein blauer Niederschlag, 
durch Ehodankalium keine rotke Farbung, durch Gerbsaureldsung keine blausckwarze 
Fallung. Dagegen fallt Schwefelammonium alles Eisen ais Schwefeleisen.

Auf Zusatz sehr vieler Neutralsalze (z. B. NaCl, KBr, KJ, Sulfate, N itrate u. a. m.) 
zur Losung, wird aus derselben beim Erwarmen sofort, bei gewohnlicher Temperatur all
mahlich unlosliches Eisensaecharat abgeschieden.

Auf Zusatz von Sauren zur Losung des Eisensaccharates erfolgt zuniichst Abscheidung 
von unloslichem Eisensaecharat, bei weiterem Zusatz von Saure werden unter Zerlegung 
des Eisensaccharates die betreftenden Salze des Eisens gebildet. Daher wird die wiisserige 
Losung des Eisensaccharates durch Ferricyankalium nicht verandert; auf Zusatz von Salz- 
saure entsteht zunachst schnmtzig griine, alsdann rein blaue Farbung.

P riifung . 1) Man erhitzt 10 ccm der wasserigen Losung (1: 20) mit 2 ccm Salpeter
saure. Nach dem Erkalten der Flussigkeit darf in derselben durch Silbernitrat, nur eine 
opalisirende Triibung erzeugt werden. Spuren von C h lo r  sind zuzulassen. 2) Z u r  Be- 
stim m ung- des E is e n g e h a l te s  bringt man 1 g Eisenzucker in eine Flasche mit gut 
eingesckliffenem Glasstopfen, fflgt 5 ccm Salzsaure hinzu und yerdiinut nach erfolgter Auf- 
losung m it 20 ccm Wasser. Hierauf setzt man 1,0 g Kaliumjodid hinzu und lasst das 
yerschlosseue Gefiiss eine Stunde lang bei gewohnlicher Temperatur stehen. Nach dieser 
Zeit sollen zur Bindung des ausgeschiedenen Jods folgendo Mengen ł/10-Normal-Natrium- 
thiosulfatlosung verbraucht werden:

G erm .: 5,0̂ —5,3 ccm, entsprechcnd 2,8—2,968 Proc. metali. Eisen und H e lv .: 
5,35 ccm entsprechend rund 3 Proc. (genauer 2,996 Proc.) metali. Eisen.
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Anwendung. Der Eisenzueker ist ein mildes Eisenpraparat, welches nicht unan- 
genehm schmeckt und die Zahne nieht angreift, auck den Magen nicht belastigt. E r steht 
in dem Anseken, besonders leickt zur Resorption zu gelangen, was allcrdings nicht be- 
wiesen erschoint, urn so mehr, ais unter dcm Einflussc des sauren Magensaftes jedenfalls 
eine Yeranderung des Praparates erfolgt. Dagegen bat er zweifellos den Yorzug, dass er 
mit alkalischen Nahrungs- oder Genussmitteln vermischt werden kann, ohne Zersetzung- 
zu erfakren.

Man giebt den Eisenzueker von 0,8—0,5—1,0 g drei- bis yiermal taglick in Pulvem, 
Pillen und Pastillen in allen jenen Eallen, in denen man das Eisen ais tonisirendes und 
das Blut yerbesserndes Mittel anwenden will.

Sirupus Ferri OXydati solubilis. Sirupus Ferri oxy<lati. Eisensirup. Ferri- 
saccliaratsirup. Natriumferrisaccharatsirup.

A) 1 P ro c . m e ta l l is c h e s  E is e n  e n th a l te n d .  Man boreitot, wie S. 1121 an- 
gegeben, das Eerrum oxydatum saccharatum der Germ. aus 30,0 Tli. Ferrichloridlosung, 
fiigt im ganzen 100,0 Th. Zucker zu, vordampft aber nicht zur Trockne, sondern auf
150.0 Tli., und fugt 150,0 Th. Zuckersirup hinzu.

B) 6,6 P ro c . m e ta l l is c h e s  E ise n  e n th a l t e n d  (Hamb. Vorschr.). W ird wie 
Fcrrum oxydatum saccharatum (Germ.) bereitet, nur mit dom Untorschiede, dass der aus
30.0 Th. Ferrichloridlosung erhaltene Niederschlag (von Fo2(OH)0) nach dem Auswaschen 
gemischt wird m it 25,0 Th. Zuckerpulver sowie 3,0 Th. Natronlauge (von 15 Proc. NaOHj, 
worauf man die Mischung auf 45 Tb. eindampft.

C) Sirupus Ferii saccharati solubilis (Nat. Form). 1 P ro c . m e ta l l is c h e s  
E is e n  e n th a l te n d .  Wird entweder nach A dargestellt oder ex tempore aus: Ferri oxy- 
dati saccharati, Aąuae, Sirupi Sacchari aa.

Anwendung. Man giebt den Eisensirup zu 3,0—5,0—10,0 g drei- bis yiermal 
tiiglich rein, nie in Misturen und anderen Arzneistoffen, oi:t aber in Verdiinnung mit 
Sirupus Aurantii fiorum.

Sirupus Ferri-Auuuonii saccharati (S iru p u s  F e r r i  o x y d a t i  s o lu b i l is  H aoeb), 
eine ZuckerlOsung mit fast 1,5Proc. Eisen oder 2Proc. wasserleercm Eiseuoxyd. 150 Th. einer 
Ferrichloridfliissigkeit von 1,280—1,282 spec. Gew. werden mit der lhfachen Menge kaltem 
destillirtem Wasser yerdiinnt und m it 120 Th. einer lOprocentigen Ammoniakflussigkeit, 
welch© zuvor mit ihrer lOfachen Menge destillirtem Wasser yordiiimt ist, gemischt, nach 
einer Stunde auf ein Filter gegeben und der Niederschlag mit einer lprocentigen Ammo- 
niakfłussigkeit so lange ausgewaschen, bis das Ablaufende mit Salpetersiiure angesauert auf- 
hort, m it Silbornitrat eine Chlor-Reaktion zu geben. Dann giebt man den Niederschlag 
nobst 10 Th. lOprocontiger Ammoniakflussigkeit auf 700 Th. zerstossenen Zucker, welche 
sich in einom porcellanenen oder eisernen Gefiiss befindon, erhitzt unter Dmriihren, kocht 
einige Mało behufs Yerfldchtigung des freien Aotzammons auf und yerdiinnt mit soviel 
Rosenwasser, dass das Gowicht der Mischung 1100 Th. betragt.

Eisenzueker, krystallisirter. 1000 Th. weisser Zucker werden mit 100 Th. Ferrum 
saccharatum solubile gemischt, in 300 Th. Wasser bei Digestionswiirme geldst und an 
einem Orto von ca. 30° C. zur Krystallisation bei Seite gestellt.

VII. Ferrum 0xydat0-0xydulatum. Ferrum oxy(lulfttum liigrum. Oxydum 
Ferri niagnetieuin. Aethiops martialis. Eisonmohr. Ein Gemisch oder eine Vcrbin- 
dung von Eerrooxyd m it Eerrioxyd.

D arstellnng. 100 Th. einer Ferrisulfatlosung von ca. 1,318 spec. Gew. setzt man 
eine Losung yon 25 Th. krystallisirtem Ferrosulfat in 350 Th. destillirtem Wasser hinzu 
und yersetzt nach geschehener Mischung unter Umruhren mit 105 Th. lOproc. Aetz- 
ammon, oder soyiel davon, dass es etwas yorwaltet. Dann giebt man das Gemisch 
in einen eisernen Kessel und kocht so lange, bis der Niederschlag pulyrig und sehr 
Schwarz erscheint. Hierauf wird der Niederschlag in einem leinenen Kolatorium gesammelt, 
mit heissem W^asser gewaschen und auf unglasirten Thonplatten hei gelinder Wannę 
trocken gcmacht. Ausbeute ca. 15 Th. Ein in yerdiinnter Salzsaure bei Digestionswarme 
yOllig losliches schwarzes Pulver. Friiher wurde dieses Praparat auch durch Gltihung von 
Ferrum oxydatum fuscum, welches m it Oliyenol getrankt war, dargestellt.

Man bewalirt es in gut geschlossener Flasche auf. Es ist ein hiichst wenig 
wirksames Eisenpraparat, welches kaum uoch Anwendung liudet. Die Gabo ist eine be- 
liebige.



B ro m o p h th a rin , ein Desinfektionsmittel zur groben Dosinfekiion. Gomiscli aus 
Eisenoxyd, Calciumoxyd, Calciumkarbonat, Gips, Natriumsulfat, ca. 5 Proc. Sand, mit einem 
alkohollttslichen Farbstoff golb gefarbt. Desinficircndo Wirkung =  Nuli.

Ferrosol* Angeblich ein Doppelsaccharat von Eisonoxydchlornatriurn (?) mit 
0,77 Proc. Eisengehalt. Mit Wasser mischbare Fliissigkeit. Bei chlorotisclien und aniimi- 
schen Zustiindon. Die Zusammensetzung des Prftparates ist nicht naher bekannt.

Frosts»lbe, Brefeld’s , ein Gemisch aus Ferrum oxydatum fuscum 6,0; Bolus 
Armena 3,0; Terebinthina 6,0; Sebum taurinum 50,0; Adeps 50,0 und 15 Tropfen Oleum 
Bergamottae.

Frostsalbe des Parochus W aiiler in Kupferzell ist yon yorstehender Salbe nicht 
wosentlich verschieden.

Gra i ns de beaute von Dr. P inelle - Paris. Mit Silberiiberzug vcrsehene Pillen aus: 
Hulsenfruchtmehl, Zucker, Ferrihydroxyd, Gerbstoff, Drachenblut und einigen aromatischen 
Pflanzenstoffen.

Purine, Metallputzpomade von B erendt & Co.-Berlin besteht aus Englischroth 
und Braunkohlenasche, die mit Riickstanden der Purinfabrikation zur Pastę verarbeitot sind.

Putzpomade. Adipis 5 kg, Acidi atearinici 700,0 g, Acidi olelnici 1,8 kg, Capitis 
mortuum 500,0, Terrae tripolitanao 6 kg, Nitrobenzoli 75,0 g. Die Pulver miissen fein ge- 
schlammt sein. Zum Schluss llisst man die ganze Masse durch eine Farbmuhle gehen.

At iie n s t a d t ^s Eisenlinktiir ist der Tinctura Ferri composita, Erg&nzb., ahnlich zu- 
sammengesetzt.

Emplastrum  cum F erro  oxy<lftto.
E m p ia . t r o ou O n g u e n t  do Canet (Gall.), 
lip. Emplastri Lithargyri sirnplicis 

Emplastri Lithargyri eompositi 
Cera© flavao 
Olei 01ivao
Colcothnris aa 100,0.

Per Colcothar ist m it der Hiilfte des Oeles foin 
z u reiben. Gilt ais ITcilpflaster f lir alle Fttlle.

Em plastrum  sticticiun rubrum .
E m p la s t r u m  s t i c t i o u m  ( s ty p t ic u m )  Croll. 
E m p la s t r u m  d c fo n s iv u m  r u b ru m . -E m - 
p h l t r e  de Ba illeul . Ho tli es S t ic t io u m . 
I lo th o s  B ru  c h p f  la s  t e r  Cabryan’s B ru c h -  

u n d  H e i l p f l a s t e r .  S t ic k -S c h w e d e .
Rp. Emplastri Plumbi sirnplicis 400,0 

Ccrae flavae 50,0
Terbintliinae laricinae 20,0
Olibani pulverati 20,0
Colcotharis Vitrioli 40,0
Olei 01ivae 20,0.

Der Coleotliar ist vorher mit dem 01ivcnol fein 
zu reiben. Das Pflaster ist in Stangen aus- 
zurollen.

P ilu lae Ferri oxyilulati K irciimann.
Rp Ferri sulfurici crystallisati 12,0 

Magnesiae ustao 2,0
Glycerini gt. XXV vel q. s.

M. f. pilulae centum (100), u t singulae 0,03 Ferri 
oxydulati contineant.

L iquor F erri cum Cacao (Mamb. Yorschr.). 
A r o m a t i s c h e  E is e n e s s e n z  m it  K ak ao .
Rp. 1. Cacao exoleati 20,0

2. Spiritus (90 Proc.)
3. Aquae aa 240,0
4. Sirupi Ferri oxydati

sacch. (H. V. — 6,6 °/0 Fe) 33,0
5. Aquae 227,0
6. Sirupi Sacchari 240,0
7. Mixturne aromaticae 5,5.

Man macerirt 1—3 wtthrend 3 Tagen. Dem Filtrat 
setzt man 4—7 zu.
T inctura F erri arom at!ca (Hamb. Vorschr.). 

A r o m a t i s c h e  E is e n e s s e n z .
Rp. Sirupi Ferri oxydati saccharati

(6,6 Proc Fe. Hamb. V.) 33,0
Sirupi Sacchari 240,0
Spiritus (90 Proc.) 165,0
Aquao 562,0
Mixturae aromaticae 5,5.

31 ix tu r  a  arom atica (Hamb. Yorschr.). 
A ro m a tis e l io  M isc h u n g .

Rp. Aetheris acetici 4,0
Tincturae Vanillae 15,0
Tincturae aromaticae 30,0
Tincturae Aurantii corticis 60,0

T inctura F erri composita (Erganzb.). 
A r o m a t i s c h e  E is e n t i n k t u r .  

Itp. Ferri oxydati saccharati (Germ.) 75,0 
Aquao 574,0
Sirupi Sacchari 180,0
Spiritus (90 Proc.) 165,0
Tincturae Aurantii 3,0
Tincturae aromaticae 1,5
Tincturae Yanillao 1,5
Aetheris acetici gtt. V.

T inctura F erri arom atica composita.
A r o m a t is c h e  E i s e n t i n k t  u r  f Bad. T.).

Rp. Ferri oxydati saccharati 22,0
Aquao 570,0
Sirupi Sacchari 240,0
Spiritus (90 Proc.) 165,0
Acidi citrici 0,2
Tincturae Aurantii corticis 3,0
Tincturae aromaticae
Tincturae Cinnamomi Ceylaniei
Tincturae Vanillac aa 0,75
Aetheris acetici gtt. II.

Troclilscl cum Ferro oxydato saceharato !
h m .

I!p. Ferri oxydati saccliarati solubilis 100,0
Sacchari albi 900,0
Sacchari vanillinati 5,0
Tragacanlhao pulveratae 1,0
Aquae destillatao q. s.

Fiant trochisci 1000, ut singuli contineant 0,1 
Ferri oxydati saccharati.

Uiiguoiitum F e rri compositum (Hamb. Vorschr.). 
F r o s t - H e i l s a l h  e.

Rp. Boli rubrao laovigatae 25,0 
Ferri hydrici 50,0
Terebinthinae venotae 50,0 
Sebi ovilis
Adipis suilli aa 435,0 
Olei Layandulae 5,0.
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Yet. P uI y Ih au tic liloroticu s oviinn.

Kp. Coleotbaris rubri Yitrioli
Fuligiuis splendeutis aa 200,0 
Vitrioli Ferri 50,0
Natrii earbonici dilapsi 10,0 
Natrii sulfurici 
ITerbae Absintliii 
Fructns Juniperi Liii 400,0 
Radieis Liquiritiae 200,0 
Olei Terebintbinae 50,0.

TUglich 15 g mit Wasser angeriilirt einem Scliafe 
zu geben (bei der F U u le , uebenlier Flitterung 
mit Pappel- und Weidenlaub).

Dieselbe Misehung passt aucb bei R U c k e n b lu t  
der Kinder, mir in doppolter Menge pro dosi 
und tilglich drei Gaben.

Vet. P u lv is  m artia tus ad boves.

Itp. Coleotbaris Vi trioli 200,0 
Vitrioli Ferri 20,0
Kalii nitrici 100,0
Natrii sulfurici 500,0.

Divide in partes aeąuales 20.
TUglich vierimil ein Pulver mit Wasser (bei Riicken- 

blut der Kinder).

Yet. Pu lv is  suu in  surientium .
(R a n s c li p u 1 v e r  f u r  S ii u e.)

Ilp. Antimonii m idi 
Natrii nitrici
Capitis mortuum aa partes.

Filio Messorspitze auf jedes Futter (zur Untor- 
driickuiig der Gescblecbtsaufregung der Mastsauc).

Yet. Pulvis Ycrmifiigus suuin.
Kp. Aloes 2,0

Seminis Strychu i 1,0 
Coleotbaris Vitrioli 
ltadicis Liąuiritiae aa 10,0. 

I)osis: Fine Messerspitze auf das Futter.

Ferrum peptonatum.

I. Ferrum peptonatum (Erganzb.). Eisenpeptonnt. Peptoiioisen. Peptonate 
dc for. Peptonate of iron. Ferripeptonat.

D arstellung. 20 Th. troeknes Pepton werden in 2000 Th. Wasser geldst, worauf 
der kalten Losung eine Misehung' ans 240 Th. fliissigera Perrioxychlorid (Genu.) und 
2000 Th. Wasser in durniem Strahle und unter fortwiihrendcm Umriihren zugefiigt wird. 
Zur Piillung des gebildeten Eisenpeptonats wird mit verdiinnter Natronlauge (1,5 Proc. 
NaOH enthaltend) his zur ganz schwaeh (!) alkalisehen Reaktion versetzt. Hierauf wird 
der entstandene Niederschlag mbgliebst seimell durch Dekantbiren mit Wasser so lange 
ausgewaschen, bis eine Probo des Waschwassers durch Silbernitratlosung nicht mehr ver- 
andert wird. Der Niederschlag wird alsdann aut einem angefeuchtoten leinenen Tuche 
gesammeit und nach dem Abtropfon in einer Porcellanschalo mit 3 Th. Salzsfture (von 
25 Proc. HC1) bis zur Aufldsung erwiirmt. Die Losung wird nunmehr im Dampfbade 
zur Sirupdicke abgedunstet, der Sirup auf Glasplatten gestrichen und bei 50—60° C. 
getrocknet.

Eigenschafłen. Glanzend bramie, durchscheinende Bliittcben oder Schiippcken, 
welcbe in 100 Tb. =  24—25 Tb. Eisen enthalten. Eisenpeptonat lost sieb langsam in 
kaltem, scbneller in warmeni Wasser zu einer schwach sauer reagirenden Pliissigkeit, 
welcbe weder durch Kochen liocb durch Zusatz von W eingeist getriibt wird. Werdon 
10 ccm einer Losung (1 =  20) des Eisenpeptonats mit 2 ecm Salzsaurc langsam bis zum 
Kochen erliitzt, so findet zuniiebst Trttbung, dann iloekige Ausscheidung statt, bevor Auf- 
losung eintritt.

Bestimmung des Eisengehultes. 0,5 g Eisenpoptonat werden in 20 ocm lieissem 
Wasser geldst, mit 10 ccm yerdiinnter Schwefelsaure erhitzt, bis die entstandenen Aus- 
sebeidungen wieder geldst sind. Alsdann wird die Losung mit 200 ccm lieissem Wasser 
yerdiinnt, m it Ammoniakfliissigkeit im Ueberschuss yersetzt und so lange im Wasserbade 
erhitzt, bis der Niederschlag sich ydllig ausgeschieden bat und die Flussiglceit farblos 
erscheint. Der Niederschlag wird auf einem Eilter gesammeit, mit lieissem Wasser aus
gewaschen, bis das F iltrat durch Baryumnitrat keine Trubung mehr erleidet, sodami durch 
Auftropfon heisser, yerdiinnter Schwefelsaure auf dem -Filter in LOsung ubergefulirt. Die 
Ldsung wird durch Auswascben des Filtors auf etwa 100 ccm gebracht. Man fiigt 3—4 g  
Kaliumjodid hinzu und lasst 1 Stundo lang bei gowOhnlićher Temperatur im yerschlossenon 
Gefiisse stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen alsdann 21,4—22,3 ccm 
'/lo-Normal-Natriumthiosulfatlbsung erfordorlich sein, entsprechend einem Gelialt von 23,97 
bis 24,97 Proc. metalliscliem Eisen. Vergl. S. 1089.

Aufbew ahrung. Vor Licbt gescblitzt aufzubewabren.



II. Liąuor Ferri peptonati (Erghnzb.). E isenpcptonatessenz.
8,0 g trockenes Pepton werden in 100 g lieissem Wasser geliist. Zu der e r k a l t e t e n  

Losung fiig't man allmablich 174 g Ferriozychloridlosung (Germ.) nnter fortwahrendem 
Umriihren hiuzu. Der durch g e n  a u es Neutralisiren der Flussigkeit mit stark verdiinnter 
Natronlauge (1,5 Proc. NaOH enthaltend) erlialtene Niederselilag wird solange mit Wasser 
gewaschen, bis im Wascbwasser Chlor nicht mehr nachzuweisen ist. Alsdann sammelt 
man ihn in einem leinenen Kolatorium nnd liisst abtropfen. Hierauf yerreibt man den 
abgedampften Niederselilag mit 200 g Zuckersirup nnd fiigt nnter Erwarmen soyiel Natron
lauge (von 1,5 Proc. NaOH) hinzu, bis Auflosung des Niedersclilages erfolgt, wozu etwa 
90 g  der 1,5 procentigen Natronlauge erforderlich siud. Der erkalteten (!) Losung werden 
zugefiigt: Spiritus (90 Proc.) 100,0 g, Pomeranzensehalentinktur 3 g, Aromatiseke Tinktur, 
Vanilletinktur je 1,5 g, Essigatlier fiinf Tropfen und Wasser bis zum Gesammtgewicht von
1000 ,0  g.

Klarę, rothlieh braunc Flussigkeit. 100 Th. enthalten mindestens 0,6 Th. Eisen.
Y or L ic h t  g e s e h i i tz t  a u fz u b e w a h re n .
III. Sirupus Ferri peptonati. E isenpep tona ts irup  (Hamb. Yorschr.). Man 

lose 14,4 g trocknes Pepton in 500,0 g  Wasser nnter Erwarmen. Zu der erkalteten Losung 
fiigt man eine Misehung aus 174,0 Th. Ferrioxychloridlosung (Germ.) und 400,0 Th. Wasser. 
Alsdann neutralisirt man g e n a u  mit 1,5 proc. Natronlauge (ca. 50 Th.). Der Niederschlag 
wird ausgewaschen und gelinde ausgepresst, dann in einer Porcellanschale m it 60 Th. 
Zuckerpulyer yerrieben und unter Zusatz von 1,5 proc. Natronlauge (ca. 45 Th.) durch 
Erwiirmen in Losung gebracht und durch Eindampfen auf ein Gesammtgewicht von 125,0 Th. 
gebracht. Der Sirup enthiilt rund 5 Proc. metallisches Eisen.

IV. Ferralbumose. Fein gehacktes, vom F ett befreites Fleisch wird mittels 
kiinstlichon Magonsaftes yerdaut, das mich yollendeter Verdauung erlialtene F iltra t zur 
Beseitigung von Eiweiss aufgekoeht, mittels Natriumkarbonatlosung g e n a u  neutralisirt 
nochmals filtrirt und im luftyerdunnten Raume zur Trockne eingedampft. Diese Albumose 
wird in lOprocentiger wlisseriger Auflosung durch eine Losung von Eisenchlorid (1:10) 
gefallt, bis kein Niederschlag mehr entsteht, der Niederschlag gesammelt, gewaschen, ge- 
trocknet, zerrieben mul gosiebt. (Dokkum.)

Der Eisengchalt botragt rund 10 Proc. Fe =  rund 14 Proc. FesOs.
Ferro-Chiiiiuum peptonatum. 16 g Eisoupeptonat (mit 25 Proc. Fo) lfist man 

durch Kochen in 80 g destillirtem Wasser. Andersoits yerreibt man 5 g Ohininchlor- 
hydrat in 10 g destillirtem Wasser, setzt cp s. Salzsauro bis zur Auflosung hinzu, mischt 
boide Fliissigkeiten, dampft zum Sirup ein, stroicht auf Glasplatten und trocknet. Entlialt 
20 Proc. metali. Eisen und 25 Proc. Chininchlorhydrat. (Diktericii.)

Liquor F erri pep tonati.
E is o n p e p to n a t - E s s e n z .  

I. B ad. T ax e .
Ferri peptonati 16,0
Aquae calidae 708,0
Spiritus Cognac 100,0
Spiritus (90 Proc) 75,0
Sirupi Saechari 100,0
Essentiae Benedictinorum 1,0
Aetheris acetici 0,5.

Man lasso absotzen und filtrire.

Liąuor F erri peptonati cum Chinino.
I. B ad. T a x e .

Itp, Liąuoris Ferri peptonati 100,0 
Chinini sulfurici 0,5.

II. M ttncli. A p-Y .
Itp. 1. Ferri peptonati 24,0

2. Aquae calidae 665,0
3. Chinini sulfurici 5,0
4. Spiritus (90 Proc.) 100,0

\  5. Sirupi Saechari 200,0
6. Tincturae Aurantii corticis 3,0
7. Tincturae Ynnillae
8. Tincturae aromaticae aa 1.5
9. Aetheris acctici 0,25.

Mail lftst 1 in 2 unter Erwiirmen, in der wieder 
erkalteten LOsung 3 und fiigt alsdann 4—9 zu.

II. II a m b. V o r s c h r.
Itp. Sirupi Ferri peptonati

Spiritus aa 125,0
Aquae 750,0
Mixturac aromaticae (s. S. 1123) 5,5.

P ilu lae F e rri peptonati (Form. Berol.). 
Rp. Ferri peptonati sieci 5,0 

Itadieis Gentianao 1,0 
Extracti Gentianao 3,0.

F iant pilulae No. 60



Ferrum phosphoricum.
Da die Zusammensetzung der phosphorsaurcn Salzo des Eisens in der Nomenklatur 

nicht immer geniigend zum Ausdruck kommt, so hat man sieli in jedem einzelnen Dalie 
die Frage vorzulegen, welehes Salz wohl gemeint ist.

I. Ferrum phosphoricum OXydulatum (Erganzb.). Ferrum phosplioricum. 
Ferri Phosphas (Brit.). Ferrum phosplioricum caeruleum. Ferrophospliat. Eisen- 
protopliospliat. Ferroferriphosphat. Phosphorsaures Eiseuoxydul.

D arstelluny. E rg a n z b . Zu einer Ldsung von 3 Th. krystall. Ferrosulfat in 
18 Th. Wasser wird eine andere Losung von 4 Th. krystall. Natriuinphosphat (Na.2H P04 
+  12ELO) in 16 Th. Wasser unter Umriihren hinzugesetzt. Der ausfallende Niederschlag 
ist zunachst weiss, wird aber rasoli blaulich. Man briugt ihn alsbald auf ein Filter und 
wascht ihn solange m it Wasser, bis das Ablaufende, m it Salpetersaure angesauert, durch 
Baryumehlorid nicht mehr getriibt wird. Hierauf lasst man ihn auf porosen Tellem ab- 
saugen und trocknet bei gewdknliclier Temperatur.

B r i t .  lhsst eine LOsung von 60 Th. kryst. Ferrosulfat in 600 Th. Wasser durch eine 
Ldsung von 55 Th. kryst. Natriumphosphat in 600 Th. Wasser bei 40—55° O. fallen, als- 
dann eine Losung von 15 Th. Natriumbikarbonat zusetzen und wie vorher auswaschen.

Eigenschaften. Ein loekeres, graublaues oder layendelblaues, geruch- und ge- 
schmackloses Pulver, in der Warnie grunlichblau, bei starkerer Hitze granbraun. In 
Wasser und Weingeist ist es unloslich, von Mineralsiiuren wird es leicht geldst. Die 
Liisung in verdiinnter Salzsiiure is t schwach goldgelb gefiirbt. Es besteht yorwiegend aus 
Ferrophosphat Fe3(P04)2, neben geringeren Mengen Ferriphosphat Fe.,(P04),> und Eisen- 
oxyduloxyd.

Die Losung' in Salzsiiure darf nach dem Yerdiinnen m it Wasser durch Baryum- 
ehloridlosuug nur schwach getriibt, durch Schwefelwasserstoffwasser nicht dunkel gefarbt 
werden.

A ufbew ahrung. In gut geschlossener Flasche und an einem kiiblen Orte. 
Tagcslicht wirkt in betreff der Farbę konsorvirend.

Anwendung. Dio gebrauchliclie G-abo ist 0,1—0,3—0,6 mehrmals des Tages in 
allen den Fallen, wo milde Eisensalze indioirt sind, besonders bei Rliachitis.

Slrupus Ferri 1’hosphatis (Brit.). Sirupus Ferri phosphorici. Ferri in filis 8,6 g, 
Acidi phosiihorici (66,3 Proc. H8P 0 4) 93,8 g. Sirupi Sacchari 700 ccm, Aquao q. s. ad 
1 Liter. Enthalt Ferrophospliat.

II. Ferrum phosphoricum 0xydatum (Erganzb.). Ferrum phosplioricum 
ulhiiui. Ferriphosphat. Eiseupliosphat. Phosphorsaures Eisenoxyd. Fe.2(P 04)2 
- f  8 H.O. Mol. Gew. =  446.

D arstellung. Man yermische einerseits 1 Th. Ferrichloridldsung (1,280—1,282 
spec. Gew.) m it 9 Th. W asser, anderseits liist man 1 Th. krystall. Natriumphosphat 
(Na4H P04 +  12HaO) in 9 Th. Wasser. Beide Ldsungen werden bei gewohnlicher Tempe
ratur g l e ic h z e i t ig  (!) in diinnem Strahle unter Umriihren in ein Gefass eingegossen. 
Der entstandene Niederschlag wird solange mit kaltem Wasser gewaschen, bis eine Probe 
des Waschwassers nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitrat nur noch 
opalisirend getriibt wird. Man sammelt ihn alsdann auf einem leinenen Tuehe oder auf 
eiuem Filter, lasst auf porosen Dnterlagen absaugen und trocknet bei g e w o h n lic h e r  
Temperatur.

Eigenschaften. Ein weisses oder gelblicliweisses Pulver, fast geschmacklos, in 
Wasser und W eingeist unlćislich, lbslich in Mineralsauren, unloslich in Essigsaure, heim 
Erhitzen hraun werdend. — Nach dem Trocknen bei 50° C. hat cs die Zusammensetzung 
Fea(P04)2-)-8H20 , nach dem Trocknen bei 100°C. entspricbt es der Fonnel Fc2(P04).2-j-4H,20.

Aufbew ahrung. In  geschlossener Flasche vor Tageslicht geschiitzt.
Anwendung. W ie das blaue Ferroferriphosphat. Das Ferriphosphat fiudet anch 

eine iiusserliche Anwendung z. B. in Salbenform auf KrebsgeschwUre (3 — 5 auf 10 Fett)



Ferrum phosplioricum cum Nutrio eilrico. Ferri Phosplias solubilis (U-St.). 
Ferrum phosplioricum solubile. Man lost 50 Th. Ferricitrat in 100 Th. destillirtem 
Wasser unter Erwarmen auf dem Wassorbade, fiigt 55 Th. unverwittertes Natriumphosphat 
hinzu, riihrt bis zu dessen Auflosung, duustet die Losung bei 60° 0. zum Sirup ein, streicht 
diesen auf Glasplatten und trocknet.

Glilnzende, griine, durchsichtige Blattchen, leicht und vollig loslich in Wasser, un- 
1 oślich in Alkohol. Entbalt 12 Proc. metallisches Eisen.

Liquor F erri phosphorici SołioiiKT/r. 
L iq u o r  F e r r i  p h o s p h o r i c i  a c id u s  

L ią u o r  S c h o b e lt i .
Rp. Ferri phosphorici oxydati albi 2,5 

Acidi phosphorici (25 Proc.) 21,0.
Man lost unter Erwilrmen, filtrirt, wilscht mit 

Wasser nach und dampft das Filtrat auf 20,0 ab. 
Einige Tropfen auf Watte in den Zahn zu bringen 

(bei Sehmerz carioser Zllhne).

Piuiis inartia tus.
E is e n b r o t .

Rp. Ferri phosphorici oxydati albi 35,0 
Farinao tritieeae 65,0
Farinae secalinae albissimae 
Farinao secalinae grossioris aa 2000,0 
.Salis culiuaris q. s.
Fructus Carvi
Fructus Anisi aa q. s.

Man lasso vom BUcker Broto backen.
Kindera taglieh zwei bis drei Sehnitten mit 

Butter.
100,0 entlialten circa 0,5 Ferripliosphat.

III. Ferrum pyrophosphoricum (Ergttnzb.). Ferripyropliosphat. Eisenpyro- 
phosphut. Fyrophospliorsaures Eisenoxyd. Fyropliosphate de fer. Ferri Pyro- 
phosphas. Fe4(Pa07)» - f  9ILO. Mol. (lew. =  1)08.

D aratellung. Eine Losung- von 84 Th. Natriumpyrophosphat in 500 Th. Wasser 
wird allinahlick in eine Mischung von 126 Th. Ferriehloridlosung (spec. Gew. 1,28—1,282) 
mit 800 Th. Wasser unter Umriihren eingetragen. Man litsst absetzen, dekanthirt die 
klare Fltissigkeit und wilscht den Niederschlag auf dem Filter solange ans, bis das F iltrat 
nach dem Ansauern mit Salpetersaure durch Silbernitrat nur noch ganz wenig opalisirend 
getrfibt wird. Man trocknet den Niederschlag auf porosen Unterlagen bei Anwendung 
gewohnlieher Temperatur. W annę ist bei der Fiillung und bei dem Auswaschen unbedingt 
auszuschliessen. Ausbeute etwa 50 Th. '

Eiffenschaften. Ein weissliches, geruchloses und fast geschmaekloses amorphes 
Pulver, fast unloslieh in Wasser, loslich in verdunnter Salzsaure, sowie in einer wasserigen 
Losung von Natriumpyrophosphat. Im frisckgefallten Zustande wird es auch durch 
Ammoniakfliissigkeit und durch Aminoniumcitratlosung in Losung tibergeftthrt.

1 g Ferripyropliosphat liise sich in 20 ecm Wasser unter Zusatz von 8 g Natrium
pyrophosphat zwar langsam, aber vollkommen auf. Diese Losung muss beim Yorsetzcn 
m it iibersehiissiger Salpetersaure in der Kalte klar bleiben, und diese salpetersaure Losung 
darf durch Baryumnitratliisung oder Silbernitratlosung nicht mehr ais opalisirend getriibt 
werden.

A ufbew ahrung. Vor L ic h t  g e s c h ii tz t .
Ferri Pyropliosphas solubilis (U-St.), Ferrum pyrophosphoricum solubile.

Man lost 50 Th. Ferricitrat in 100 Th. destillirtem Wasser unter Erwarmen auf dom Wasser- 
bade, bringt 50 Th. unverwittertes Natriumpyrophosphat hinzu, lOst unter Umriihren, dunstet 
dio L5sung bei 50° O. zum Sirup ein, streicht diesen auf Glasplatten und trocknet. — 
Griine, durchsichtige Blattchen, leicht loslich in Wasser, untóslich in Alkohol. Sie ent- 
lialten 10 Proc. metallisches Eisen.

9Uxturn F erri (Iyropliusjiiioriei.
Rp. 1 Nutrii pyrophospliorici 13,0

2. Aquao destillntae ferridao 100,0
3. Liąuoris Ferri sesquichlorati

(spec. Gew. 1,280-1,282) 5,0
•1. Aquae destillatae frigidae 100,0.

Man lttst 1 in 2, liisst v o l l i g  o r k n l te n  (!), setzt die Mischung aus 3 und 1 zu und filtrirt, naehdem der ent- 
standene Niederschlag sieli wieder gelbst hat. Dreimal tiiglich einen Essloffel mit Selterser Wasser.

IV. Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio citrico (Erganzb. Heiv.).
Pyrophospliate de fer citro-ammoniacal (Gall.). Eiseupyrophosphat mit Ammouium- 
citrat. Man trligt, wie unter Ferrum pyrophosphoricum angegeben ist, in eine Mischung 
aus 126 Th. Ferriehloridlosung (spec. Gew. 1,280— 1,282) m it 800 Th. Wasser nach 
E rg a n z b . eine Losung yon 84 Th. (nach Ilely. von 75 Th.) Natriumpyrophosphat in



500 Th. Wasser ein. Der ausgewaschene Niedersehlag wird noch feucht in eiue Losung 
von 26 Th. Citronensaure m it 50 Th. Wasser und 100 Th. Ammoniakflussigkeit (oder 
soviel von letzterer, dass sie cin wenig vorwaltet) eingetragen. Die klare, eyent. filtrirte 
Losung wird in einer Poreellanschale bei nieht, ttber 50° C. zum Sirup eingedampft, dieser 
auf Glasplatten gestrichen und gctrooluiet.

Griinlichgelbe Blattchen von schwachem Eisengeschmacke, leicht und yollstandig in 
Wasser losiieh, 18 Procent metallisches Eisen entlialtend. — Mit Kalilauge crhitzt, giebt 
die wasserige Losung unter Entweichen von Ammoniak einen rotkbraunen Niedersehlag. — 
Die wasserige Losung (1 -=  10) darf auf Zusatz yon Ammoniakflussigkeit einen Nieder
sehlag nieht fallen lassen und naeh dem Ansauern mit Salpetersauro durch Silbeipiitrat- 
losung hdekstens opalisirend getriibt werden.

Werden 0,5 g des Praparates in 2 ccm Salzsiiure gelost und mit 1 g Kaliumjodid 
versetzt, so sollen naeh einstiindigem Stehen 15—16 ccm 1/10-Normal-Natriuinthiosulfatlosung 
zur Bindung des ausgeschiedenen Jods erforderlich sein. Yergl. S. 1089. V or L ic h t  
g e s c h i i tz t  a u fz u b e w a h re n .

Sirupus Ferri pyropliospliorici. Sirop de pyropliosphale de fer (Gall.). Forri 
pyrophosphorici cum Ammonio citrico 10,0, Aquao destillatao 20,0, Sirupi Sacchari 970,0.

V. Ferrum phosphoricum cum Natrio pyrophosphorico. Ferrum et 
Natrium pyrophosphoricum (Austr.). Pyropliosphate de fer et de soude (Gall.). 
Na tri u m pyrophosphoricum ferratum. Natriumferripyrophosphat. Ferro-Natrium- 
pyropliosphoricum. Das Priiparat ist eine lose molekulare Verbindung von Ferripyro- 
phosphat, Natriumpyrophosphat und kleinen Mengen Natriumchlorid.

D arstelluny. 200 Th. lc r y s t a l l i s i r te s  N a tr iu m p y ro p h o s p h a t  werden zu 
Pulyer zerrieben, mit 400 Th. k a l te m , d e s t i l l i r t e m  W a sse r  iibergossen und unter 
bestandigem Umrnhren alimahlicli mit .120 Th. F e r r io h lo r id lo s u n g  (von 1,282 spec. 
Gew.), welche yorher mit 200 Th. d e s t i l l i r t e m  W a sse r  yerdiinnt sind, yersetzt, und 
zwar so, dass nieht eher eine zweite Portion dieser Eiscnlosung zugesetzt wird, ehe nieht 
der yorher entstandene Niedersehlag in Losung tibergegangen ist. Diese Flussigkeit wird 
m it 1000 Th. W e in g e i s t  gemischt, der dadurch entstandene Niedersehlag mit etwas 
Weingeist abgewasehen, zwischen Fliesspapier ausgepresst nnd bei gelinder Wiirme ge- 
trocknet. Ausbeute eiroa 125 Th.

Eigenschaften. Das naeh yorstehender Vorschrift bereitete Natrinmfcrripyrophos- 
phat bildet ein woissliches, amorphes (nieht krystallinisehes) Pulver von erwarmend mild 
salzigem, keincswegs styptisehom Geschmack, welches sich in kaltem Wasser langsam lfist 
und damit eine blassgriinliehe Losung giebt, aus welcher es durch W eingeist wieder aus- 
gefallt wird. W ird die Losung bis zum Aufkochen erliitzt, so lindet die TJmsetzuug in 
Orthophosphorsaure sta tt, und es scheidet sich weisses Ferriorthophosphat ab. Die Gegen- 
w art freier Saure setzt es ebenfalls, aber langsamer, in Ortbopbospliat urn, selbst die 
Koklensaure der Luft geniigt, diese Umsetzung anzubalmen. Dem den Hauptbestandtlieil 
dieser Yerbindung angeblich bildenden Natrium - Ferripyrophospbat wird die Eormel 
Fe4(P20,)o SNa.jPjO, -1 14ILO zugesehrieben, dock ist diese Formel nieht yollig sicher- 
gestellt.

A ufbew ahrung. In gu t geschlossenen Glasgefassen, vor Sauredampfen und vor 
Tageslicht geschiitzt.

Anwendung. Man giebt das Natriumferripyrophosphat fUr sich oder in Pulyer- 
und Pillenmisehungen zu 0,2—0,5—1,0 g zwei- bis dreimal tiiglich. In der Losung ver- 
meide man saure Ziisiitze.

Ferrum pyrophosphoricum soluhilo. Fhospliate de fer soluble do Ljskas. 
Ist ein Gomisch aus Ferripyrophosphat, Natriumpyrophosphat und Natriumchlorid in 
Lamellenform.

100 Th. lcrystallisirtes Natriumpyrophosphat werden in der lOfachen Menge destil- 
lirtem Wasser gelOst und naeh und naeh in kleinen Portionen unter Umriihren solango mit 
Ferrichlori^lliisung yersetzt, ais der dadurch entstehende Niedersehlag noch in Losung iiber- 
geht. Dann setzt man noch 10 Th. lcrystallisirtes Natriumpyrophosphat hinzu, dampft bei



gełindor Warme auf ein Drittel-Yolum ein, trag t mittelst eines Pinsels die Flussigkeit auf 
Glastafeln und liisst am lauwarmen Orto trocken werden. Ausbeute ca. 130 Th.

Dieses Praparat bildct gliinzendo, durchscheinende, farblose odcr weisse Lamellen 
oder Lamellensplitter. Es ist in Wasscr leicht loslich, damit eino fast farblose Lósung von 
sohr schwach salzigom und styptischem Geschmack gebend.

Das LEBAs’s c h e  lo s lic lio  E is o n p h o s p h a t  wird wie vorstohend bereitet, in Stelle 
des Ferrichlorids aber Ferrisulfatlosung gonommen.

Liąuor Ferri pyrophosphoriei. Natronhaltige Ferripyrophosphatlosung, ent- 
halt 1 Proc. Ferripyrophosphat in Lósung. 48 Th. krystallisirtes .Natriumpyrophosphat 
werdon in 850 Th. destillirtem Wasser gelóst und dor kalton Lósung unter Umruhren all- 
mahlicli 24 Th. Ferriohloridflussigkeit von 1,282 spec. Gew. (odor aus 12 Th. krystallisir- 
tem Ferrichlorid), vordunnt mit 50 Th. destillirtem Wasser, zugesetzt. Nachdem der ent- 
standone Niedorsclilag nach mehrstiindiger Maceration in Lósung iibergegangen ist, werden 
nocli 2 Th. krystallisirtes Natriumpyrophosphat hinzugegeben und gelóst, endlich filtrirt 
und das Filtrat bis auf 1000 Th. mit destillirtem Wasser yerdunnt.

S o lu tion  de L ukas, P hosphate de fe r  so lub le de Lukas, eino franzósische Spo- 
cialitat, wird wio die Ferripyrophospliatlósung dargestellt und aus 10,0—12,0 krystallisirtem 
Natriumpyrophosphat, 16,0 Ferrisulfatlosung von 1,317 spec. Gow. und soviel destillirtem 
Wasser bereitet, dass die Lósung 1000,0 betragt.

Sirupus Ferri pyrophosphoriei L u k a s . Strop de L u k a s . Eino Lósung vou 
0,5 Natriumbikarbonat, 1,0 des Natriumferripyrophosphats in 50,0 Sirupus Sacchari und
50,0 Sirupus Aurantii florum. Ein kalklialtiges Wasser zu den Sirupen ist zu yermeiden.

\ ln iiin  liii i n mi fdiTiitum  1 'o R l-m :i:
Rp. 1. Ferri pyrophosphoriei

2. Acidi citriei aa 5,0
3. Natrłi pyrophosphoriei 10,0
•4. Glyeerim 50,0
5. Vini Hispanici 200,0
6. Corticis Chinae 50,0
7. Corticis Aurantii fructus 15,0
8. Yini ITispanici 750,0.

Man bereitet durch Digestion eino LOsung vou 
1—5, anderseits stollt man einen Auszug von 
G —8 dar, vermischt beidc und filtrirt nach einigen 
Tagen.

Bei kacbektischen, anaemischen, ehlorotiscben 
Łeiden tilglicli drei bis viermal ein balbes Wein- 
glns.

Lac Ferri (Hamb. Yorschr.). Lac Ferri pyrophosphoriei (Erganzb.). Eisemnilch.
Man lost 2 Th. Natriumpyrophosphat in 40 Th. Wasser und 5 Th. Glycerin, filtrirt und 
briugt nach und nach unter Umruhren eino Mischung von 3 Th. Ferrichloridlósung (spec. 
Gew. =  1,282) und 40 Th. Wasser liinzu und fiillt mit Wasser zu 100 Th. auf.

Lac Ferri cum Calcio phospliorico (Hamb. Vorschr.). Zu einer Lósung vou 
100 g Natriumpyrophosphat in 2 L iter Wasser werde cine Mischung von 100 g Ferri- 
chloridlósung (spec. Gew. 1,282) und 50 g einer Calciumchloridlósung (l-j-2 ) sowie 2 L iter 
Wasser gegossen. Der entstandene Niederschlag wird auf einem Filter gesammelt, nach 
vólligem Abtropfen wiederholt mit geringen Mengen Wasser gewaschen und mit 0,5 g 
Natriumpyrophosphat, 400 g weissem Sirup und soviel Wasser angeriihrt, dass man 
2 Liter enthalt.

UUxir F e rii 1’yroiiliospliatis (Nat. form.).
Rp. Ferri pyrophosphoriei

solubilis (U-St.). 35,0 g
Aquae destillatao 60 eem
Klixir aromatici q. s. ad 1 Liter.

Pyrophosphorsaures Eisenwasser. Auf 125 Liter m it Kohlensgure imprag- 
nirtes d e s t i l l i r t e s  (!) W asser giebt man eino filtrirte Lósung v oe  180,0 g Natriumpyro- 
phosphat. in 3250,0 g Wasser, sowie 90,0 g Ferrichloridlósung (spec. Gew. 1,282) m it 225,0 g 
Wasser. Das Natriumpyrophosphat wird in der vorgeschriebenen Menge Wasser gelóst 
und in die v ó l l ig  e r k a l t e t e  (!) Lósung wird die Eisenlósung tropfenweise (!) unter 
Umschiltteln eingetragen. Die erhaltene Lósung ist zu liltrircn. Sind die Lósungen warm, 
so lost sich der zuerst entstehende Niederschlag nicht melir auf, sondern man erlialt eine 
bleibende Fallung. Das pyrophosphorsaure Eisenwasser ist mit destillirtem Wasser zu 
bereiten, weil es mit gewóhnlichem Wasser bereitet nach einiger Zeit Niederschlftge bildet. 
Die Elaschen sind vor dem Einfiillen des fertigen Wassers in einer pneumatischen Wannę 
mit Kohlensiiure zu fttllen.

VI. Ferrum hypophosphorosum. Man bat ein Oxydulsalz und cin Oxydsalz 
des Eisens m it der unterphosphorigen Saure zu unterscheiden.

Ferrum hypophosphorosum (hypophosphoricum) oxydulatum. Hypopliosphis 
ferrosus. Ferroliypophospliit FefFO.IL), Mol. Gew. =  ISO.



JDarstellung. 10,0 Calciumhypophosphit und 16,4 krystallisirtes Ferrosulfat nebst
50,0 kaltem destillirtem Wasser werden In einer Flasche gemischt und eine Stunde macerirt, 
dio Fliissigkeit duroh Filtration gesondert und bei sehr golinder Warme abgedampft. Aus- 
beuto ca. 11 Th.

Eigenschaften. Ein griingelbliches krystallinisches, der Zersetzung ungemein 
leicht unterworfenes Pulver. Wegen letzteren Umstandes ist von dem Gebrauche desselben 
abzurathen.

Anwendung. Ein recht iiberfiussiges Priiparat, welches besonders bei Phthisis 
grosse Erfolge sichern soli. Es diirfte durch ein Gemisch aus Ferrocldorid und Calcium- 
hypophosphit zu gleichen Theilen jederzeit ersetzt werden.

Ferrum hypopliospliorosum oxy<latum. Ferri Hypophospliis (U-St.). Unter- 
pliosphorigsaures Eiseiioxyd. Fe.2(Pli>02)6. Mol. Ge w* =  502. Man lost 100 Th. 
kryst. Ferri - Ammoniumsulfat in 400 Th. Wasser, andrerseits 67 Th. Natriumhypophosphit 
in 125 Th. Wasser und mischt beide Losungen unter Umriihren. Man wascht den ent- 
standenen Mederschlag, bis das ablaufende Waschwasser ohne Geschmack ist, und trock- 
net schliosslich an einem warmen Orte.

Ein grauweisses, geruchloses und fast geschmackloses Pulver, an der Luft bostandig. 
Unlóslich in Wasser, leicht loslich in Salzsiiure. Eine Losung von Natriumcitrat nimmt 
es mit griinlicher Farbung auf. Im Glasrohre stark (!) erhitzt, entwickelt es selbstentziind- 
lichen Phosphorwasserstott’. In verdunnter Essigsaure muss es sich ohne Kiickstand auf- 
losen (Ferriphosphat); diese essigsaure Losung darf mit Ammoniumoxalat keinen weissen, 
in Salzsiiure lóslichen Nioderschlag (Calcium) ausscheiden.

Aqua F e r r i  u e ry in a  W olff & Ca l m b e r g . Enthiilt nach Kbuckebeiig in 10000 Th.: 
Ferrokarbonat 1,50, Calciumphosphat 20,57, Natriumchlorid 23,29, Natriumbikarbonat 9,97. 
Man wird es domnach nachzubilden haben aus: Ferrocldorid (FeCl2-f-2H20) 2,1, Natrium- 
phosphat (Na3P 0 4) 21,75, Calciumchloidd (CaCl2) 20,72, Oalciumkarbonat 1,3, Natrium
bikarbonat 12,17, Kolilensaures Wasser 10000,0. Man vergl. 8. 343.

E Iixir Cinclionae ©t F orri (Nat. form.), 
lip. Forri phosphorici solubilis

(U-St.) 35,0 g
Aquae 60,0 cciii

Elixir Quininae eompositi
(Nat. form.) s. S. 765 q. s. ad 1 Liter.

E lix ir Cinclionae, F o rri ©t lMsmnti (Nat. form.). 
Itp. Bisnmti Ammonio-citrici

s. S. 487. 17,5 g
Aquae fervidao 30,0 g
Liquoris Ammouii caustici q. s.
E lixir Cinehonae et Ferri

(s. vorłier) q. s. ad 1 Liter.
AmmoniakfUissigkeit ist nur soviel zuzusetzen ais 

erforderlicli ist, um das Wismutsalz in Losung 
zu bringen.

E lix ir Cinclionae, F erri ©t Calcii Lactoplios- 
p h a tis  (Nat. form.).

Itp. Calcii lactici 8,5 g
Acidi phospliorici

(85 Proc. II,PO.j 4 ccm
Liquoris Ammouii caustici

(10 Proc.) 32 ccm
Acidi citrici 16,0 g
Elixir Cinclionae et Ferri 

(s. obon) q. s. ad 1 Liter.

E lix ir Forri Phospliatis (Nat. form.).
Itp. Ferri phosphorici solubilis (U-St.) 35,0 g 

Aquao 60,0 ccm
Elixir aromatici q. s. ad 1 Liter.

E lix ir Ferri Ilypopliospliitis (Nat. form.). 
Itp. Liquoris Ferri Ilypophosphitis

(Nat. form.) 100 ccm
Elixir aromatici 900 ccm.

Liquor Forri liypopliosphitis (Nat. form.). 
Itp. Ferri-A ni mon i i sulfurici

(Eisenalaun s. S. 1148) 330,0 g
Natrii liypophospborosi 220,0 g
Kalii citrici 215,0 g
Glyeerini 150,0 ccm
Aquae q. s. ad 1 Liter.

Pulvis F erri Phospliatis efforvo8cons( Nat. form.) 
Bp. Ferri phosphorici solubilis (U-St.) 24,0

366,0Natrii bicarbonici 
Acidi tartarici 
Sacchari

330,0
280,0.

Itp.

S irupus Phosphatum  compositus (Nat. form,). 
C h e m ic a l  food .

Calcii carbonici 35,0 g
Ferri phosphorici solubilis (U-St.)
Ammouii phosphorici aa 17,5 g
Kalii bicarbonici
Natrii bicarbonici aa 4,0
Acidi citrici 60,0
Glyeerini ' 65,0 ccm
Acidi phosphorici (50 Proc.) 125,0 ccm
Aquae Aurantii florum 125,0 ccm
Tincturac Persionis 16,0 ccm
Sacchari 525,0 g
Aquae q. s. ad 1 Liter.

Iilix ir  F e rri Phosphatis, <J>uininao et 
Strychnina© (Nat. form.).

Bp. Ferri phosphorici solubilis (U-St.) 17,5 g 
„ Cliinini puri 8,75 g

Strychnini puri 0,275 g
Spiritus (94 Vol. Proc.) 130,0 ccm
Elixir aromatici q. s. ad 1 Liter.

Sirupus F erri Ilypopliospliitis (Nat. form.). 
Itp. Ferri hypopliosphorosi (U-St,) 17,5 g

Kalii citrici 25,0 g
Aquae Aurantii florum ' 65,0 ccm
Sirupi Sacchari q. s. ad 1 Liter.

Man beachte, dass dieser Sirup das Ferri hypo- 
phosphit enthiilt.



Sirupus F orri hypopliospborosi
(ErgUuzb. Hamb. V.).

Ilp. 1. Forri suifurici ery stall. 3,0
2. Aquae 4,5
3. Acidi pliosphorici (25 Proc.) 3,0
4. Calcii bypophosphorosi 2,05
5. Sirupi Sacchari q. s.

Mail bereitet eino Losung von 1—3, trllgt 4 oin.
Nach 5 Minuten wird der entstandeno Nieder- 
sclilag dureb Koliren und Pressen entfernt. 
1 Th des Filtrates mit 8 Tb. Sirupus Sacchari 
gemischt. Man beacbte, dass diescr Sirup Fcrro- 
hypophospbit cntlialt.

Sirupus Hypophospliitiim compositiis.
I II a m b. V o rsc lir .

Ilp. Cbinini suifurici 1,0
Extracti Stryclini 2,0

Acidi bydroclilorici (12,5 Proc.) 1,0
Spiritus diluti (70 Vol. Proc.) 9,0
Glycerini 12,0
Sirupi Ferri hypophosphorici 325,0 
Sirupi Calcii bypophosphorosi 650,0.

II. N a t. fo rm .
ltj>. Calcii bypophosphorosi 35,0 g

Kalii bypophosphorosi 
Natrii bypophosphorosi aa 17,5 g 
Ferri bypophosphorosi (U-St)
Mangaui bypophosphorosi aa 2,25 g 
Kalii citrici 5,0 g
Acidi ci trici 2,0 g
Cbinini bydroclilorici 1,125 g
Tincturae Stryclini 22,0 ccm
Saccbaii 775,0 g
Aquac q. s. ad 1 Liter.

Ferrum sesąuichloratum.

I. Ferrum sesąuichloratum anhydricum. Wasserfreies Ferrichlorid. Wasser
freies Eisenchlorid. Perchlorure de fer. Ferri Chloridnin. Fe3Cl„. Mol. Ge w. 
=  325.

Dieses Praparat wird durcli Erhitzeu von Eisendrakt in einem Strome trockenen 
(Jhlorgases erhalten und stellt kantharidenglanzende Krystallblattolien (etwa wie krystall. 
Fuchsin) dar. Sic sind sehr hygroskopisch und in Wasser, Alkohol und Aetkcr leieht 
loslicli, doch wird es in atheriseber Losung unter dem Einfiuss des Lichtes leieht zu Eiscn- 
chlorttr redueirt. Die dureh Zerfliessen dieser Krystalle an der Luft entstehende Flussigkeit 
hiess friiker Oleum martis per deliąuium. Das wasserfreie Eisenchlorid ist lediglich ein 
Sammlungspraparat, welches praktisch kaum verwendet wird.

II. Ferrum sesąuichloratum (Germ.). Ferrum sesąuichloratum crystalli- 
satum (Austr.). Ferri Chloridum (U-St.). Gelbes, krystallisirtes Eisenchlorid oder 
Ferrichlorid. Ferrum perchloratum crystallisatuni. Ferrum muriaticum osydatum 
crystallisatuin. Fe.Cl,; -f- 1211^0. Mol. Ge w. =  541.

Zur D a r s te l lu n g  bringt man 1000 Th. FerriehloridlGsung von 1,280—1,282 spec. 
Gew. in eine Poreellanschale, dampft sie in dieser auf 483 Th. cin und lasst diesen Ruck- 
stand unter Bedecken der Schale an einem ldihlen, trockenen Orte erkalten. Binnen 1—2 
Tagen erstarrt die Plilssigkeit zu einer gelben, krystallinischen Masse. Sohald sie voll- 
stiindig fest geworden ist, warmt man die Schale uber einer Flamme rasch an, nimmt den 
ganzen Kuchen heraus, zerstosst ihn in einem kalten, trockenen Poreellanmorser zu Stiicken 
und bringt diese in trockne Gefdsse, welche sogleich zu verstopfen und m it Paraffin zu 
dichten sind.

Ełffenaohaften. Gelbe, strahligo, drusig oder warzig krystallinische Massen, sehr 
hygroskopisch, an der Luft zorfiiesslich; durch Sonnenlickt werden sie zum Theil zu Eerro- 
chlorid redueirt. Schmelzpunkt zwischen 35 und 40° C. Sie losen sieli leieht in Alkohol 
und in Wasser, aueh in Aetherweingeist, die Losungen reagiren sauer. Uas Praparat 
besteht aus 00 Proc. wasserfreiem Ferrichlorid FeaCl6 uud 40 Proc. Wasser. Die Losung 
von 1 Th. des Praparates in 1 Th. Wasser entsprcche in ihrer Beinheit den bei Liąuor 
Ferri sesąuichlorati gestellten Anforderungen.

A ufbew alirung. In  m it Korken diekt verschlossenen Gefassen unter Paraffin- 
dichtung an einem kuhlen Orte, vor Licht geschiitzt.

Anwendung. Insbesondere zur Darstellung von Pillenmassen.
Ferrum sesąuiehloratum crystallisatuni rubrum. Wasserarmes krystallisirtes 

Ferrichlorid. Fe.2CI„-|-(ilL<) oder 5H ,0 . Mol. Gew. =  433 bez. 415. Dieses Salz wird 
erhalten, wenn man die obon erwahnte gelbe ICrystallmasse Fe.,Cl„-|-12H20  iiber Schwofel- 
saure sick selbst uberlasst. Die Krystallmasse wird alsdann zunachst wieder fliissig und



boi weiterem Abdunsten voti Wasser scheidcn sich alsdann aus dor Lhsung rotho warzen- 
artige Krystallmassen der Zusammensetzung Fe.,Cl0-|-5H .,0 (auch 6H ,0) aus. Es entsteht 
ausserdem direkt, wenn man eine Eisenchloridlćisung iiber die vorher angegebeno Koncen- 
tration von 60 Proc. Fc.2CI0 hinaus an eincm warmen Orte abdunsten lasst.

Dieses Salz ist nicht das von don PharmakopSen recipirte; es lindet sieli zuweilen 
zufallig in geringeren oder grosseren Mengen in dem officinellen gelben Salze, wenn dio 
Ferricbloridlbsung zuwoit eingedampft worden war.

III. Liquor Ferri sesquichlorati (Germ.). Ferruin sesquichloratinii solutiiin 
(Austr. Helv.). Chlorure fcrrique dissous (Gall.). Łiquor Ferri Cliloridi (U-St.). 
liiąnor Ferri Percliloridi') (Brit,.). Liąuor Ferri perclilorali. Liąuor Ferri iiniria- 
tlci oxydati. Oleum Marlis. Liąuor stypticus Looili. Eiseueliloridfliissigkeit. 
Ferrichloridffliissigkeit. Eisenol.

Die von den yerschiedenen Pharmakopoen aufgenommenen Priiparate enthalten ver- 
schiedene Mengen yon Ferrichlorid.

Darstellunff. Diese erfolgt durch Oxydation von Ferrocbloridldsung und zwar 
mittels Chlor oder Konigswasser. Bei der Darstellung verfolgt man das Ziel, eine mćig- 
iichst neutrale Ferrichloridldsung zu gewinnen, welclie frei ist von Salpetersaure oder 
freiem Chlor und moglichst frei von froier Salzsaure und basischem Ferrichlorid. Dies ist 
der Grund, weshalb man zuniichst das krystallisirte Salz darstcllt.

125 Th. abgeriebonen Eisendraht (ziemlich gonau gewogen) iibergiesse man in eincm 
langhalsigen Kolben in mehreren Antheilen, so dass kein Ueberschaumen stattfindot, mit 
525 Th. Salzsaure von 25 Proc. HC1. Wenn die Einwirkung der Sauro auf das Eisen in 
der Kiilte nachlasst, so fuhrt man die Reaktion durch Erwiirmung auf dem Wasser- oder 
Sandbade zu Ende. [Man hiite sich, den entweichonden Wasserstoff einzuathmen oder zur 
Entzfindung zu bringen.j

Nachdem dio Salzsaure mit Eisen gesiittigt ist, wird die w a r  me (!) Liisung in cin 
tarirtes, zuvor mit Wasser genasstes Filter gegebbn, und der Eiscnrest mit dem letzten 
Theile der Liisung, zulotzt mit etwas h e is se m  (!) destillirtem Wasser in das Filter ge- 
spiilt. Das Filter wird mit w arm e m  (!) Wasser mit Hilfe einer Spritzflasche vollig aus- 
gewaschon und dann mit seinem Inhalte getrocknet, um durch Nachwiigen das Gewicht 
des in Liisung gegangenen Eisens zu erfahren. Waren gerade 100 Th. Eisen gelost worden, 
so sind dem Filtrate 200 Th. Salzsaure von 25 Proc. IIC1 und 135 Th. Salpetersaure von 
25 Proc. HNT)3 zuzusetzen. Waren nur 08 Th. Eisen gelost worden, so miissto der Zu- 
satz boreclmet worden: 100 : 200 =  98 : x ( =  254,8) und 100 : 135 =  98 : x ( =  132,3). Es 
wiiren in diosem Falle also 254,8 Th. Salzsaure und 132,3 Th. Sal petersiiure hinzuzusetzen.

Man giebt das F iltrat, die Ferrochloridliisung, in einen Glaskolben -j mit nicht zu 
langem Halse, welcher bis zu 2/5 damit angefiillt sein kann, setzt zur Ueberfuhrung in 
Ferrichlorid die vorgeschriebenen Mengen Salzsaure und Salpetersaure hinzu, verschliesst 
die Kolbeniiffnung mit oinem Glastrichter und orhitzt im Wasserbade oder Sandbade bis 
auf ca. 90" 0. I)ie hier sich freimachenden Dampfe und Gase hutę man sich einzuathmen. 
Zur Priifung, ob die Ohlorirung (OxydatioJi) der Ferrochloridliisung vollcndet ist, bereite 
man sich eine sehr verdtinnte Liisung eines oberflachlich abgewaschenen Iirystalls von 
Kaliumferricyanid. In  diese lasst man einigo Tropfen des Kolbeninhaltes fallen. Zeigt 
sich nun keine Blaufarbung mehr, so ist die Ueberfuhrung des Ferrochlorids in Fei’ri- 
chlorid becndot.

Nunmehr wird der Kolbeninhalt in eine tarirte Porcellanschale gebracht und soweit 
eingedampft, dass fur je  100 Th. des geliisten Eisens =  483 Tli. Riickstand verbleiben. 
Ist dieser Punkt erreicht, so verdiinnt man dio Fiiissigkeit mit Wasser, dampft wioderum 
bis auf 483 Th. ein und wiedorholt dieses Verfahren so oft, bis sich nach der unter 
„ P r i i f u n g 11 angegebenen Reaktion mit Schwefelsaure und Ferrosulfat Salpetersaure nicht 
mehr nachwcisen lasst. Das wiederholte Abdampfen bat den mohrfacbon Zwock, den vor- 
handenon Uoberschuss von Salpetersiiure (bez. freiem Chlor und Oxyden des Sticlcstoffs), 
aber auch die vorhandeno f re ie  Salzsaure zu entfernen. Dieser Zweck wird allerdings 
erreicht, zugleich aber worden kleinc Mengen Ferrichlorid unler Abspaltung von Cldor- 
wasserstoff in l ’errihydroxyd verwandelt, so dass die von Salpetersaure und freier Salz- 
sa.ure befreite Ferrichloridlosung sehliesslich etwas Ferrioxychlorid enthfi.lt. Indessen ver- 
folgt die Vorschrift dio Absicht, eine Ferrichloridlosung darzustcllen, welclie keinesfalls

’) Man beachte, dass B r it .  einen L ią u o r  F e r r i  p e r c l i lo r id i  und einen L ią u o r  
F e r r i  p e r c l i lo r id i  f o r t i s  konnt.

2) Hier ist absichtlich ein Kolben (nicht eine Schale) vorgeschrieben, weil in diesem 
die entwickelten Dampfe von Stickoxyd wieder zu Untersalpetersaure rogenerirt zuriick- 
fljessen und nicht unausgenutzt in dio Luft entwoichen.



freio Salzsauro, Salpetersiture, freies Chlor oder Oxyde des Stickstoffs enthalten darf, wiihrond 
ein geringer Gelialt an Eerrioxyolilorid ais woniger stórend mit in Kauf genommen wird. 
H at der Versuch gezcigt, dass die Losung Salpotersiiure nicht enthalt, so dampft mail, 
wenn notlrig, nochmals ein und vordtinnt den noch heissen łtiickstand mit so viol Wasser, 
dass das Gosammtgewicht das Zohnfache der angewendeten Eisenmengo betragt und das 
spee. Gewicht boi 15° C =  1,280 bis 1,282 ist.

Ein anderes, weniger bequemes Verfahren der Darstellung bosteht in der Clilorirung 
der FerrocbloridlOsung durch Chlorgas. Die oben aus 100 Tb. Eisen gewonnene Ferro- 
chloridlOsung wird bis auf 800 Th. mit destillirtom Wasser verdiinnt, bis. auf 60—80° C. 
orwarmt, und in dioselbe so lange Chlorgas eingeleitet, bis die Eisenlflsung sieli gegen 
Kaliumferricyanid indifferont vorhttlt. Leitet man das Chlorgas in eine kalto oder r.u 
koncentrirte FerrochloridlOsung, so geht die Clilorirung nur langsam vor sieli, und ein 
Theil Chlorgas geht sogar unausgenutzt durch die EisenlOsung und entweicht. Ńacli voll- 
endeter Clilorirung muss die Flussigkeit durch Aufkochen von freiem Ohlorgase befreit 
werden. Fiir die FerrocbloridlOsung aus 100 Th. Eisen ist das Chlor aus 450 Th. 29proc. 
roher Salzsaure und 95 Th. Braunstoin erfordorlich.

Etgenachafłen. Die FerrichloridlSsung der Phannak.opden ist eine gelbbraune, 
sauer reagirende Flussigkeit, fast ołine Chlor- oder Salzsauregeruch. Sie liisst sieli in jedem 
Verhaltnisse mit Wasser, W eingeist und Glycerin mischen. Dureli kleine Mengen von 
Alkalien entsteht nur eine rothhraune Flirbung der Losung infolge Bildung von Ferri- 
oxychlorid, durch Alkalien (KOH, NaOH, N H ,. OH) im Ueberschuss werden je  naeii den 
eingehaltonen Bedingungen verschiedene Ferrihydrox,yde erhalten. Bezuglicli der Kon- 
centration stellen die einzelnen Pharmakopoen folgende Anforderungen:

Austr. Brit. Guli. Germ. Helv. u-st.
Spee. Gow. bei 15° C. 1,28 1,11 1,26 1,280—1,282 1,28—1,29 1,387
Proc. motali. Eisen 10,0 4,50 8,96 10,0 10,0 13,0
Proc. Fe4Cl# 29,0 13,0 26,0 29,0 29,0 37,8
Proc. Fe.2Ol0+  12H20 48,2 21,6 43,3 48,2 48,2 62,9

Liquor Ferri perchloridi fortis (Brit.). H at das spee. Gew. 1,42 und soli in
100 cem =  22,5 g Eisen enthalten. In 'G e  w ichtsprocenten  demnach: 15,84 metallisches 
Eisen oder 45,9 Proc, wasserfreies Fcrrichlorid oder 76,5 Proc. Fe2Cl6 -)- 12 H.,0. Indesscn 
stimmen diese Procentangaben m it dem specifischen Gewichte nicht iiberein.

Gehaltstabelle der Lijsungen des wasserfreicn und krystallisirten Ferrichlorids.
Temperatur 17,5° C. (nach Haoeu).

Spec, Gew. Proc,
Fe,C]„

Proc. 
Fe2Cl„ 

-f- 12 II.,0
Spec. Gew. Proc.

Fo.,Cl0
Proc. 

Fe2Cl0 
-1~ 121I20

Spec. Gew. Proc.
Fe,,Cl,

Proc.
Fe,,Cl, 

-f- 12 11,0

1,670 60 100,0 1,415 40 66,6 1,180 20 33,3
1,659 59 98,2 1,403 39 64,9 1,170 19 31,6
1,648 58 96,4 1,390 38 63,2 1,160 18 29,9
1,636 57 94,8 1,376 37 61,5 1,150 17 28,3
1,624 56 93,2 1,364 36 59,9 1,140 16 26,6
1,612 55 91,5 1,352 35 58,2 1,131 15 24,9
1,600 54 89,8 1,340 34 56,6 1,128 14 23,3
1,587 53 88,2 1,328 33 54,9 1,113 13 21,6
1,573 52 86,4 1,316 32 53,2 1,104 12 19/J
1,560 51 84,8 1,304 31 51,6 1,095 11 18,3
1,547 50 83,2 1,292 30 49,9 1,087 10 16,6
1,533 49 81,5 1,280 29 48,2 1,078 9 14/9
1,520 48 79,9 1,268 28 46,6 1,069 8 13*3
1,507 47 78,2 1,256 27 44,9 1,060 7 11 j 6
1,494 46 76,5 1,245 26 43,2 1,051 6 9’9
1,481 45 74,9 1,234 25 41,6 1,042 5 8,3
1,469 44 73,2 1,223 24 39,9 1,033 4 6,6
1,454 43 71,6 1,212 23 38,3 1,025 3 4,9
1,441 42 69,9 1,202 22 36,6 1,016 2 3,3
1,428 41 68,3 1,191 21 34,9 1,008 1 Ifi

Das spee. Gew. der Liisungen vermehrt oder vermindert sich zwischeu 8—24° C. bei 
Ab- und Zunahme der W anno urn 1° C. bei einem Gehalt an wasserfreiem Chlorid



von 50—60 Proc. durchschn. um 0,0008 von 30—39 Proc. durclischn. um 0,0005
„ 4 5 -4 9  „ „ „ 0,0007 „ 2 0 -2 9  „ „ „ 0,0004
„ 4 0 -4 4  „ „ „ 0,0006 „ 1 0 -1 9  „ „ „ 0,0003

P rilfung. Die Beinheit des Praparates stellt. man in folgender Weise fest:
1) Broitet man iiber einer Giasscheibe einige Tropfen Eisenchloridflussigkeit aus und 

halt iiber dieselbe einen mit Ammoniakfliissigkeit benetzten Glasstab, so sollen nicht Nebel 
entstehen. Bei einem erheblicben Gekalte an f r e ie r  S alzs& ure entstehen augenblicklich 
diclite Nebel von Salmiak. — 2) Halt man iiber die Oeffnung des die EisenchloridUSsung 
enthaltenden Gefiisses ein Stiick mit Zinkjodidstarkeliisung bcfeuchtetes Papier, so 
darf dasselbe nach 2 Minuten nicht blau geflirbt werden, andernfalls enthalt das 
Praparat f re ie s  C h lo r. (Man acbte darauf, dass nicht Eisenchloridlosung in Sub- 
stanz auf das Papier gelangt.) — 3) Nach dem Ansauern m it Salzsaure darf sie mit 
20 Th. Wasser verdiinnt durch Ferricyankalium nicht sogleick geblaut werden (Ferrosalz). 
— 4) Man verdttnnt eine Probe mit Wasser und fdllt mit Aetzammon im Uebersehuss. 
Das F iltra t ist farblos (bei Gegenwart von Kupfer ist es yiclleioht blaulich). Ein Theil 
desselben darf beim Eindampfen und Gliihen keinen Biickstand hinterlassen (feuerbestiindige 
Stoffe), ein anderer Theil auf Zusatz von Schwcfelwasserstoffwasser weder eine weisse 
(Zink), noch eine gefarbte Triibung oder Fiillung (Kupfer uml andere Metalle) veranlassen. 
Ein dritter Theil des F iltrats mit Salzsaure schwach angesauert, darf auf Zusatz von 
Chlorbaryumlosung keine weisse Triibung (Schwefelsaurc) gcbeu. Ein vierter Theil des 
F iltrats wird bis zum Versehwinden des Ammoniakgeruchs erwarmt. W ird die e r k a l t e t e  (!) 
ruckstandige Fliissigkeit mit dem gleichen Volumen kone. Schwefelsaure gemiseht und 
diese Mischung mit Ferrosulfatlosung iiberschichtet, so soli keine braune Zonę entstehen 
(Salpetersaure). — 5) Auf zu hohen Gehalt an Ferrioxychlorid priift man durch Aufkochen 
der Liisung. Es darf alsdann keine Triibung auftreten. — 6) Auf Arsen priift man am 
siehersten im MAitsifsckeu Apparate, s. S. 404. Weniger genau mit BettendokF s Iteagens. 
W ird 1 cem Eisenchloridlosung mit 3 ccm ZinnchloriirlBsung yersetzt, so geht zunśichst die 
Dunkelfarbung der Fliissigkeit in HellgrUn iiber, indem Ferrochlorid gebildet wird. In dieser 
Fliissigkeit darf innerlialb 1 Stunde eine Farbung sich nicht zeigen, anderenfalls ist A rsen  
zugegen.

B o s tim m u n g  des E is e n g e h a l te s .  Man w a g t (!) 2,5 g des Liąuors ab, ver- 
diinnt mit Wasser, fiillt mit Ammoniak unter Erwarmen, filtrirt, wascht aus, trocknet den 
Niederscblag, gliihfc ihn und wiigt das vorhandene Eisonoxyd. Gefundenes Fe.20 ;!x 0 ,7 0 0  
=  metallisches Eisen. Gefundenes F e jO :,^  2,031 =  wasserfreies Ferrichlorid FeaClu. Ge
fundenes Fe20 ;jx 3 ,3812  =  krystallisirtes Ferrichlorid Fe2Cl0-|- 12IloO.

A ufbew ahrung. In Glasflaschen mit Glasstoi)fen v o r T a g e s l ic h t  g e s c h i i tz t ,  
weil durch Belichtung das Ferrichlorid zu Ferrochlorid reducirt wird. Man aehte darauf, 
dass die Stopfen der Gefiisse nach jedesmaligem Gebrauche gereinigt werden, weil sonst 
an Hals und Stopfen durch den Ammoniakgehalt der Zimmerluft hassliche Ausseheiduugen 
von Eisenhydroxyden entstehen.

Anwendung. Eisenchloridlosung ist ebenso wie das feste Eisenchlorid das lcraf- 
tigste der Eisenoxydsalze. Sic koagulirt Eiweiss, w irkt daher im konc. Zustande auf 
Schleimhautenund Wunden iitzend, in starker Verdunnung adstringirend. I n n e r l ic h  erzeugt 
sie in konc. Form heftige Magenentzttndung. In starker Yerdttnnung zeigt sio allgemeine 
Eisenwirkung, stort aber die Verdauung. Man henutzt sie: Aeusserlich ais Aotzmittel bei 
wildem Fleisch, Kondylomen, Diphtherie, ais blutstillendes Mittel, verdtinnt zu adstrin- 
girenden Injektionen. Innerlich nur selten und dann entweder in Form von Tropfen oder 
von Pillen.

Eisenchlorid vertragt sich nicht mit Natriumkarbonat, Tannin, gerbstoffhaltigen 
Aufgiissen, Schleimen, Gummi arahicum, Opium, Morphin, Secale cornutum, Ergotin, Ei- 
wcissstoffen, Queoksilhersalzen, Arsenik, Brechweinstein, Schwefelantimon etc. IIelv. giebt 
fur die Eisenchloridlosung ais Hochstgaben: 1,0 g pro dosi, 4,0 g pro die.



Ac tli er m artia tu s.
A e t l ic r  F e r r i  m u r ia t i c i .

Rp. Liąuors Ferri sesąuichlorati 5,0 
Aetheris 20,0.

Man lilsst einen Tag unter liaufigem Umschlitteln 
stchcn und giesst dann den Aether ab.

B acilli e Ferro sesąuiclilorato Martin .
Rp. Ferri sesąuichlorati crystallisati

Radicis Althaeae aa 1,0
Glycerini q. s.

Fiat bacillum unum. Doses V.
Boi chronischer Metritis, Uteruskatarrli.

Collodi um 1'erratuin.
C o llo d iu m  m a r t ia tu m .  C o llo d i  um  h a e -  

m o s ta t i c u m . C o llo d iu m  s ty p t ic u m . 
Rp. Ferri sesąuichlorati crystall. 2,0 

Collodii 18,0.
Aeusserlich, ais blutstillendes Mittel.

GoNsypium liaem ostaticnin (Ergilnzb.). 
G o s sy p iu m  s t y p t i c u m  (Nat. form.).

E i s e n c h  1 o r  i d w a t te.
Ergilnzb. Nat form.

Rp. Liąuoris Ferri sesąui-
chlorati (ErgUnzb.
1,28, Nat. form. —
1,387.) 500,0 500,0

Aąuae 1100,0 500,0
Gossypii depurati 1000,0 500,0
Glycerini — 500,0.

Glycerolatum m artia tum  Cla r .
G ly c e r in u m  cu m  F e r r o  s e s ą u ic l i lo r a to .

Rp. Liąuoris Ferri sesąuichlorati 2,5 
Glycerini 97,5.

Halbstundlich 1 KaffeelOffel voll bei Group, Dipli- - 
therie.

Linim entum  m artia tum .
Rp. Liąuoris Ferri sesąuichlorati 20,0 

Aąuae destillatae 
Glycerini aa 50,0.

Rei Krampfadern, Blutadern, Yarices, jeden 3. bis 
4. Tag dao auf Leinwand gcstrichene Liniment 
aufzupressen.

Liąuor aureus con tra  perniouos.
G o l d e n - F r o s t s p i r i t u s .

Rp. Liąuoris Ferri sesąuichlorati 20,0 
Spiritus diluti 30,0.

Die Frostanschwellung morgens und abends zu 
bestreichen. Man lasso x/.> Stunde trockneh und 
verbinde das Glied mit Watte.

Liąuor hnemostaticus Adrian. 
H a e m o s ta t ic u m  J anskn.

Rp. Liąuoris Ferri sesąuichlorati
Salis culinaris aa 10,0
Aąuae destillatae 30,0.

M ixtura antihacm optoica Oppolzkr.
Rp. Liąuoris Ferri sesąuichlorati 1,5 

Aąuae destillatae 150,0
Sirupi Rapaveris 30,0
Tincturae Opii simplicis 0,3. 

Halbstundlich einen Esslbffel voll.

T inctura F erri ammoniata.
T i n c t u r a  M a r t i s  a p e r i t iv a .  A r o p h  

F a r  a c e l s i.
Rp. Ammonii chlorati ferrati 5,0 

Spiritus diluti (70 Vol. Proc.) 20,0.
Man lOst durch Digeriren und filtrirt mehrmals 

tiiglieh 30—GO Tropień.
T inctura F erri Citró-Chloridl (Nat. form.).

T a s to le s s  T in e tu r e  o f I ro n .
Rp. Liąuoris Ferri sesąuichlorati

(1,387) 250,0 cera
Nutrii citrici 460,0 g
Spiritus (94 Yol, Proc.) 160,0 g
Aąuae destillatae q. s. ad 1 Liter.

T inctura F e rri sesąuichlorati.
T i n c t u r a  F e r r i  m u r i a t i c i  o x y d a t i .

Rp. Liąuoris Ferri sesąuichlorati 5,0 
Spiritus diluti (70 Vol. Proc.). 20,0.

IJnguentum F erri sesąuichlorati.
U n g u e n tu m  h a c .111 o s ta t ic u m .

Rp. Ferri sesąuichlorati crystallisati 5,0 
Aąuae destillatae 1,0
Adipis 20,0.

Unguentum contra combustiones Sta r r . 
St a r r  1 s c h e  B r a n d s a l b e .

Rp. Liąuoris Ferri sesąuichlorati 2,0 
Vaseliui 16,0.

Yet. Collodium stypticum .
Rp. Liąuoris Ferri sesąuichlorati 5,0 

Collodii 50,0.
Zum Bepinseln der GescliwUro ara Ohr und an der 

Schweifspitzo.
Yet. L iąuor Yulnorarlus stypticus.
Rp. Liąuoris Ferri sesąuichlorati 10,0 

Aluminii sulfurici 5,0
Acidi benzoici e Toluolo 1,5
Aąuae communis 150,0.

Darnit befeuchtete Charpie oder Leinwand in die 
W unde zu legen.

IV. Tinctura Ferri chlorati aetherea. Spiritus aetliereus martiatus. Liąuor 
anodynus martiatus. Tinctura nervina Bestuscheee. Tinctura tonico-neryina 
Bestuscheff. Tinctura aurea Lamotte. Bestusche)E'P’s Neryentropfen. Lajiotte’s
Ooldtropfen. Die von don einzelnen Pharmakopoiin gegebcnen Vorschriften wcichen zwar 
in den Mengenverhftltnissen von einander ab. Sie stimmen aber zum Theil darin uberein, 
dass man die Mischungen in langen cylindrischen, gut yerstopften Flaschen zunachst dem 
Sonnenlicbte anssetzen soli, bis sie farblos geworden sind. Dann soli man sie an einem 
dunklen Orte unter dfterem Liiften des Stopfens lassen, bis sie wieder goldgelbe Farbung 
angenommen haben. Die einzelnen yorschriften lauten:

Anstr. S p i r i tu s  F e r r i  s e s ą u ic h lo r a t i  a e tlie re u s . Ferri sesąuichlorati crystalli
sati (Fe3Cl0-f- 12H..O) 15,0, Spiritus Aetheris (0,820) 180,0. Im  Sonnenlicht entfarbon, dann 
wieder gelb werden lassen.

Brit. T in c tu r a  F e r r i  p e r c h lo r id i .  Liąuoris Ferri sesąuichlorati f o r t i s  (spec. 
Oew. =  1,42) 250 ccm, Spiritus von 90 Froc. 250 ccm, Aąuae q. s. ad 1 Liter. Durch 
eiufachos Mischen zu beroiten.



derm. T in c tu r a  E e r r i  c h l o r a t i  a e tb e ro a . A e th e r is c h e  C h lo re is o n t in k -  
tu r .  Liąuoris Eerri sesąuiohlorati (spec. Gew. 1,280—1,282) 1,0, Aethcris 2,0, Spiritus 7,0. 
Im  Sonnenlicht entfarben, dann wioder gelb werden lassen.

H elv. S p i r i tu s  a e th e ro u s  f e r r a tu s .  Liąuoris Ferri sesąuiohlorati (Spec. Gow. 
1,28—1,29) 1,0, Spiiritus aetherei 9,0. Im  Sonnenlicht entfilrben und wioder golb werden 
lassen.

U-St. T in c tu r a  E e r r i  c h lo r id i .  Liąuoris Eerri sesąuiohlorati (spec. Gew. 1,387) 
250 ccm. Spiritus (94 Vol. Proc.) q. s. ad 1 Liter. Die Mischung soli vor der Abgabe 
mindestens drei Monate stehen, dann vor Licht geschiitzt in Glasstopfenflaschen auf- 
bewahrt werden.

Tinctura Eerri Chloridi aethorca Nat. Form. ist =  Tinctura Ferri chlorati 
aetherea Germ.

Man giebt diese mehrmals taglich zu 10—20—30 Tropfen iu einem Glase voll 
Zuckerwasser hei Chlorose und Nervenschwache..

Sirop de perehlorure de for (Gall.). Liąuoris Ferri sesąuiohlorati (spec. Gow. 
1,26) 15,0, Sirupi Sacchari 985,0.

V. Ammonium chloratum ferratum. Eisensaliniak (Germ. Hclv.). Chlorure dc 
fer et d’aiiiinonitim. Ammonium muriaticum martiatum. Flores Salis ammoniaci 
inartiales. Is t keine chemische Verbindung, sondern eine galenische Mischung.

G erm . Ammonii liydrochlorici 32,0 Th. werden in einer Porcellanschalo mit Liąuo
ris Ferri sesąuiohlorati (1,280—1,282 spec. Gow.) 9,0 Th. gemischt und unter fortwahrendem 
Umriihren im Dampfbade zur Trockne verdampft. Es enthalte etwa 2,5 Th. metallisches 
Eisen. 10 ccm einer wassorigen Lósung, wolclio in 100 ccm =  5,6 g Eisensalmiak onthftlt, 
werden nach Zusatz von 2 ccm Salzsauro kurze Zeit zum Sieden erhitzt. Nach dem Er- 
kalten fiigt man 0,5 g Kaliumjodid hinzu und lasst 1 Stunde boi gowohnlicher Temperatur 
im gescblossenon Glase stehen. Zur Bindung des ausgeschiedenen Jods sollen 2,5—2,7 ccm 
'/lo-Ńormal-Natriumthiosulfatlosung erfordorlich sein.

H e 1 v. Liąuoris Ferri sesąuiohlorati 1,0 Th., Ammonii hydrochlorici 6,0 Th., Aąuae
3,0 Th. werden im Wasserbade unter Umriihren zur Trockne verdampft.

Pomeranzengelbes, krystallinisches, etwas hygroskopisches Pulver, in 3 Th. Wasser
loslich.

Vor L ic h t  g e s c h i i tz t  a u fz u b e w a h re n . Anwendung zu 0,1—0,3—0,5 g mehr
mals taglich ais roborirendes Eisenmittel und zur Beforderung des Auswurfes bei Bronchitis.

VI. Liąuor Ferri OXychlorati (Germ). ł^errum oxychloratum solutum (Helv.). 
Liąuor Ferri peroxyclilornti. EisensubchloridUiissigkeit. Peroxyde de fer soluble.

Eisenchloridlosungen sind im Stańcie, grosse Mengen von frisch gefalltem Ferri- 
hydroxyd aufzulosen. Diese Losungen hahen eigenthiimlichc, rothbraune Farbung. Wenn 
das Eisenehlorid mit geniigenden Mengen Ferrihydroxyd yerbunden ist, so liisst sich in der 
Losung- das Chlor durch Silbernitrat nicht ohne weiteres nachweisen.

D arstellung . Diese ist nach G erm . und H elv . die gleiche, nur schreibt die 
Helv. einige iiberfłiissigc Umstandlicbkeiten zur Fallung des Ferribydroxydes vor.

Man mischt 350 Th. Ferrichloridldsung (von 1,280—1,282 spec. Gow.) mit 1600 Th. 
k a l te m  destillirten Wasser. Sodann mischt man in einem hinreichend geraumigen Gefiisse 
350 Th. Ammoniakflussigkeit (von 10 Proc. NH3) mit 3200 Th. kaltom destillirten Wasser 
und giesst die Ferrićhloridlósung unter Umriihren in die vcrdiinnte Ammoniakflussigkeit. 
Jede Temperaturerlióhung ist auszuschliessen; sehr zweckmassig ist es, die Ammoniak- 
fliissigkoit durch Eintragen einiger Eisstiicke kalt zu balten. Nach Beendigung der Fallung 
muss die Fliissigkeit d e u t l ic h  nach Ammoniak riechen (!) und rothes Laekmuspapior 
blauen. Auch hier ist (wie bei Liąuor Ferri acetici S. 1092) darauf binzuarbeiten, dass 
der Niederschlag wirklich aus normalem Ferrihydroxyd Fe.,(OH)u bestelit und weder wasser- 
armere Hydrate nocli Ferrioxychloride enthiilt. Itiocht die Fliissigkeit zu Ende der Fiillung 
nicht d e u t l ic h  nacli Ammoniak, so muss von diesem noch zugegossen werden. Da in 
dieser Anwoisung schon ein Ueberschuss von Ammoniak vorgeschrioben ist, so wiirde das 
Eintreton dioses Ealles darauf hinweisen, dass entwedor die Ferrićhloridlósung zu sauer 
oder die Ammoniakflussigkeit zu schwach ist. Den Niederschlag sammelt man nach sechs- 
stiindigem Stehen auf einem leinenen Izolatorium und wilscht ihn unter Nachgiessen von 
destilhrtem Wasser so lange aus, bis sieli das Abtropfondo, nach dom Ansiiuern mit Sal- 
petersiiuro, mit Silbernitrat nicht mehr triibt. Dann legt man die Kanton des Kolatoriums 
aneinander, und unter Umschniiren mit Bindfaden schliesst man es beutelformig oder in 
einer Weiso, dass das Kolatorium m it seinem Inhalte einem zugesclmurten Beutel ahnlich



ist, Man legt os nun einige Stunden in destillirtes Wasser, hierauf den Beuteltheil auf 
den iiusseren Boden einer umgestiilpten poreellanenen Abdampfschale, so dass das aus dom 
Inhalto Abtropfende abwarts lliesson kann, druckt den Zipfeltheil des Kolatoriums mit den 
Hiinden aus, iiberdeckt don Beutel mit einer Porcellanplatte oder einem Tellor und bo- 
scliwert den Tcller nach und nach 2stiindlieh mit Gewichten, so dass wohl die Fliissigkeit 
solu- langsam aus dem Niedersehlag© austreten, aber von dem Niederschlage sclbst nicbts 
durch die Maschon des Gewebes troten kann. Mittels einer Presse liisst sieli dieses Aus- 
driicken im Anfang weniger zweckmassig bewerkstelligen. Naehdem der grbsste Theil des 
Wassers aus dem Beutel allmahlich ausgedruckt ist, kann man mit der Presse nachlielfen. 
Der Druck auf den Niedersehlag kann bis zu 10—15 kg nach und nach verstarkt werdon. 
Die Masse hat dann ein fast gleiches Gewicht wie die zur Fallung verwendete Ferrichlorid- 
liisung und eino brócklige Konsistenz. Man giebt sie in eine tarirte Flasche mit weiter 
Oeffnung und iibergiesst sie darin mit 30 Th. Salzsaure von 25 Proc. HC1. Man setzt 
einen Stopfen auf und schuttelt gut durch. Hierauf stellt man die Mischung an einen 
kiihlen schattigen Ort und wiedorholt das Umschutteln alle 3—4 Stunden. Im  Verlaufe 
von 1—2 Tagen ist dann Liisung erfolgt. Wenn es nicht unbedingt nOthig ist, so. ver- 
meide man os, die Liisung durch Erwiirmen zu befordern, wenn dies auch zuliissig ist. 
Man yerdiinnt auf otwa 800 Th., liisst nun einige Tage absetzen, giesst die Liisung klar 
ab und bringt sie durch Zusatz von Wasser auf das vorgeschriebene spec. Gewicht.

Ei.genschaften. Eine braunrothe, klare oder fast klare, sauer reagirende Flussig- 
keit von nur schwach adstringirendem Gesekmacke, in 100 Th. =  3,5 Th. metali. Eisen 
enthaltend. Das spec. Gewicht ist =  1,050 bei 15°-C. Sio liisst sieb m it Wasser, w e n ig  
Weingeist, auch mit Zuckerlosung ohne Triiburig mischen. Konc. Salzlosung-en scheiden 
Fcrrihydroxyd aus; durch Kalilauge, Natronlauge oder Ammoniak wird gleichfalls Ferri- 
hydroxyd gefallt. Kaliumferrocyanid erzeugt blaue, Gerbsaurelosung schwarze Fallung. 
Das Priiparat gerinnt nach ofterem Erhitzen; in der Kiilte durch Einwirkung von Spuren 
Schwefelsaure, Alkalien, Karbonaten und Sulfaten der Alkalien. Nicht yerandert- wird es 
durch Gegenwart kleiner Mengen von Salzsaure und Salpetersaure. Viele Neutralsalze, 
z. B. Ferrosulfat, Magnesiumsulfat, erzeugen Fallung. Beim Vermischen mit Eiweisslosung 
entsteht, wenn die Fliissigkeit viillig neutral gemaclit wird, ein rostfarbener Niedersehlag 
von Ferrialbuminat (s. S. 1095).

Seiner chemischen Zusammensetzung 'nach kann das Ferrioxychlorid aufgefasst 
werden ais eine Yerbindung von 1 Mol. Ee2Cl6 8 Mol. Feo(OH)c. 100 Th. enthalten 
3,5 Th. metallisches Eisen, entsprechend 7,07 Th. der Verbindung Fe.,Cl0 8 J'c,2(OH)0.

P riifung . 1 ccm fliissiges Eisenoxychlorid wird mit 19 ccm Wasser verdiinnt und 
hierauf mit 1 Tropfen Salpetersaure und 1 Tropfen Silbernitratlosung versetzt: dic Fliissig- 
keit muss im durchfallenden Liclite klar erscheinen. Eine Triibung wiirde ungeliorigen 
Ohlorgehalt anzeigen. Es wiirde alsdann der Schluss zu ziehen sein, dass 1 Mol. F'e.,Cl6 
mit weniger ais 8 Mol. Fe2(OH)B verbunden ist. Die Yerhiiltnisse sind genau einzuhalten, 
insbesondere ist nur 1 Tropfen Salpetersaure und 1 Tropfen Silbernitratlosung anzuwenden. 
Wiirde mehr Salpetersaure zugesetzt werden, so wiirde ein Gemisch von Ferrinitrat 
und Ferriohlorid entstehen und infolgedessen das Chlor durch Silbernitrat nachweisbar 
werden.

Zur quantitativen Bestimnmng des Eisengehaltes kann man a) eine gewogene Menge 
mehrmals mit Salpetersaure eiudampfen, gliihen und den Riickstand ais Ferrioxyd, Fe20 3, 
wiigen, oder b) eine gewogene Menge mit einem Ueberschuss von Ammoniakfliissigkeit 
fallen, den Niedersehlag auswaschen, trocknen, gliihen und ais Ferrioxyd wagen; c) mass- 
analytisch verfahren: 5,6 g des Priiparat es werden mit 3 g Salzsaure schwach erw&rmt, 
bis eine hellgelbe Losung resultirt. Nach dem Erkalten fiigt man 20 ccm Wasser und 
2 g Jodkalium hinzu, und liisst 1 Stunde im verseklosscnen Gefasse bei gewohnlicher 
Warnie stelien. Alsdann fiillt man zu 100 ccm auf und titr ir t 20 ccm dieser Losung mit 
Mo-Natriumthiosulfatldsung. Von letzterer mussen zur Biudung des ausgeschiedenen Jods 
7 ccm verbraueht werden.

A ufbew ahrung. Dieselbe erfolge in gut geschlossenen Gefiissen an einem kiihlen 
Orte, vor Sonnen- oder Tageslicht geschutzt, da durch Einwirkung desselben die Ab- 
scheidung von Niederschliigeu begiinstigt wird.

Ilaiuib, d. pharm. Praxis. I. 72



Dispensation. W ird Liąuor Ferri oxydati dialysati verordnet, so d a r f  (Genn.), 
bez. so li  (Holv.) Liąuor Ferri oxyclilorati abgegeben werden.

Sirupus Ferri dialysati, Sirupus F e r r i  oxyclilorati (Hamb. Yorsebr.). E is e n -  
o x y c h lo r id s iru p .  Liąuoris Ferri oxychlorati 40,0, Aąuae dostillatae 100,0, Sacohari
210,0. Enthalt 0,56 Proc. metallisches Eisen.

VII. Liąuor Ferri OXydati dialysati (Erganzb.). Ferrum hydroxydatum dialysa- 
tum liąuidum (Austr.). Dialysirtes, fliissiges Eisenliydroxyd. Dialysirtes Eisen. 
Fer B bavais. Las thatsachlich durch Dialyse dargestellte Praparat ist dera Forrioxy- 
ehlorid zwar ziemlicb ahnlich, aber docb nicht ganzlieh mit demselben idcntisck.

D arstellung. 100 Th. Ferrichloridlosung verdiiimt man mit 150 Th. destillirtem 
Wasser, kiihlt die Mischung ab und versetzt sie in kleiuen Antheilen unter Umriihren und 
Aussehluss jeder Erwfirmung mit einer Mischung von 25 Th. Ammoniakflussigkeit und 
25 Th. Wasser. Wenn nach 1 — 2 Stunden die Flussigkeit vdllig klar geworden ist, fiigt 
man ihr vorsichtig so viel Ammoniakflussigkeit zu, bis eine b le ib e n d e , schwache Triibung 
entsteht und beseitigt diese durch yorsichtige Zugabe von etwas Ferrichloridlosung (Mart 
sich die Flussigkeit nach dem ersten Zusatz von Ammoniak nach einiger Zeit nicht yiillig, 
so giebt, man naturlich kein Ammoniak mehr zu, sondern beseitigt die Triibung durch Zu
gabe von Ferrichloridlosung).

Diese Losung giebt man in einen Dialysator und unterwirft sie in diesem solange 
der Dialyse (s. unton), bis sie neutral.ist, und das die Membran umgebende Wasser nicht 
mehr braunlieli gefarbt, ist und kein Chlor oder wenigstens nur Spuren desselben enthalt. 
Ist dies der Fali, so bringt man die Losung durch Eindunsten oder durch Verdunnen mit 
Wasser auf das spec. Gewicht 1,05.

EigenscJiaften. Eine rothbraune, klare, neutrale, kaum nach Eisen schmeckende 
Flussigkeit, welehe sich von der sonst ahnlichen Ferrioxychloridlosung durch folgende 
Momente unterscheidet:

Die mit W asser yerdliunten (1 : 20) Losungen zeigen folg'cndes Yerhalten:

I*’errioxychlorid Dialysirtes Eisenhydroxyd

F e r r o c y  an  k a liu m Blaue Fallung Schwache Triibung olme Farbung
B lio d a n a m m o n iu m Blutrothe Farbung Geringe Triibung, die 'Flussig

keit wird lieller gelb
G o rb s iiu re Blauschwarze Ferritannatliisung Triibung; auch naoli mehrstiin- 

digem Stehen kein Nieder- 
schlag

S i lb e r ń i t r a t 10 ccm mit 3 Tropfen Salpeter- 
saure zeigen nach Zusatz von 
10 Tropfen Silbernitratlosung 
im auffallenden wie im dureb- 
fallenden Lichte starkę Triibung

10 ccm mit 3 Tropfen Salpoter- 
saure werden erst nach 30 
Tropfen des Reagens im auf
fallenden Lichte triib, im durch- 
fallenden Lichte klar.

Die Losung kann auf 70—80° C., ja  bis zum Sieden erhitzt werden, olme dass un- 
losliche Antheile sich ausscheiden, sie kann im Wasserbade zur Trockne abgedunstet 
werden, der Verdunstungsruckstand ist in Wasser loslich. Sie enthalt bei einem spec. 
Gew. von 1,05 bei 15° C. =  3,5 Proc. metali. Eisen oder 5 Proc. Eisenoxyd.

Ihrer chemischen Zusammensetzung nach ist sie eine Losung eines sehr stark 
basischen Ferrichlorids, d. li. das Ferrihydroxyd wird durch die moglichst geringste Menge 
Ferrichlorid in Losung gehalten.

P rilfu n g . Werden 5 ccm des Praparates m it 5 ccm yerdiinntcr Salpetcrsiiure er- 
warmt, bis die Losung gelb geworden ist, darauf mit 4,5 ccm '/^-Normal-Silbcrnitratlosung 
versetzt, so soli nach dem Umschutteln. und Filtriren eine klare Fliissigkcit erhalten wer
den, welehe durch Silberńitrat nicht mehr getrubt wird. V or L u f t  g e s c h i i tz t  au f z u -  
b e w a  h r tyi.

Dispensation. Von den Pharmakopoen schreibt nur die Au s t r .  vor, dass ihr 
Ferrum hydroxydatum dialysatum liąuidum in der That durch Dialyse bereitet werden soli.



G enu . sagt: Wenn Licpior Ferri oxydati dialysati verordnet wird, so d a r f  Liąuor Ferri 
oxyc.hlorati g-egeben werden. H e lv .: W enn Liquor Ferri dialysati verordnet wird, so. so li 
Ferrum oxychloratum solutum gegeben werden.

D ialyse. Der Yorgang der Dialyse bcrnbt bekanntlicb darauf, dass zwei Fliissigkeiten 
von yersehiedener Zusammensetzung, welche von einander dureh eine Membran getrcnnt 
sind, sicb durcb diese bindnrch ins Gleichgewioht zu setzen suchen, soweit wenigstens 
ihre diffusionsfahigen Bestandtheile, die sog. Krystalloide, in Betracbt' kommen. Ais Mem
bran benutzt m in  beute das fur die Zuekerfabrikation fabricirte Dialysepergamentpapier 
(Osmose-Papier, s. S. 720). Man beaclite wohl, dass niclit das gewohnliche zu Verpackungs- 
zwecken dienende Pergamentpapier hierfur benutzt werden kann. FUr Dialyse nur einiger- 
massen grdsserer Mengen benutzt man den nachstehenden, von Kbtjysse angegebenen 
Dialysator.

Dor Dialysator besteht aus einem langlich- vierockigen Aachen Kaston. Die lichte 
Weite entspricht 43 cm Lange boi 23 cm Broito und 3 cm Tiefe. An jeder der Breitseiten 
des Kastens ist eine Scheide- 
wand von ebenfalls 3 cm 
Hohe eingesetzt, dio ain 
Boden befestigt ist und sieli 
in einem Abstand von 2 cm 
von der Breitseite beflndet, 
so dass zwei kleine Behalter 
entstehen, von welchen der 
eine fiir die Aufnahmo des 
frisehon Wassers dient, 
wahrend der andore das 
verbrauchto W asser auf- 
nimmt. Zwischen diesenbei- 
don schmalon Bohaltorn bo- 
findet sicb ein Baum von 
38 cm Lange. Dieser Baum 
ist auf dem Boden mit einer 
Anzahl Leiston versehen, 
welche 5mm breit und ebenso 
hoch in einem Abstand von 1,5 cm von einander parallel mit don Langsseiten laufen und sich 
an die Scheidowande anschliessen. Auf diese Leisten kommt das Pergamentpapier zu liegen. 
Die Lange und Breite des Papiers ist gleich der des mittelsten itaumes vermehrt um 0 cm. 
Man sehlagt nun an allen vier Seiten des Papiers oinen Streifen von 3 cm Broite aufwarts 
um dio an den vior Eckpunkten ontstehenden dreieckigen Stiicko auf die Seite, so dass 
man ein flaches Papierkastchen erhalt, welches gerade in den mittelsten Raum des Dialy- 
sators passt. Das Papier wird jetzt auf dio Seiten aufgelegt, so dass die aufstehenden 
Seiten durch die Langsseiten des Kastens und dio Scheidewftnde gostiitzt werden. Das 
Papier kann man sich der Beąuemlichkeit halber auch auf einem gesonderten Rabmen 
falten, dessen Abmessungen um ein wenig kleiner sind ais der Innenraum des Kastens; 
man setzt dann das auf dem Rahmen gefaltete Papier mit diesem in den Kasten und ent- 
fernt sodann den Rahmen wieder, da dieser sonst den Raum fur dio dialysirende Schicht 
unniłthig yerkleinern wiirde. Man lasst nun das Wasser in das ersto Reseryoir einAiessen. 
Dasselbe gelangt durch Oeffnungen, welche unten in den Seheidewanden zwischen den 
Leisten angebracht sind, in den mittłeren Raum, Aiesst dort, langsam an der Unterseite des 
Pergamontpapiors ontlang und gelangt ebenfalls durch Oeffnungen in dor zweiten Scheide- 
wand in das dritte Reservoir, von wo es den Dialysator durch eine in der Nahe des 
Bodens durch dio Aussenwand gebohrte Ooffnung von 1,5 cm Durchmesser verlasst.

Um zu verhuten, dass der Papierkasten zu stark auf die Leisten aufdruckt, hat man 
Sorge zu tragen, dass das Niveau der Flussigkeit innerhalb in gleicher Hohe mit dem 
Wasser in den beiden Aussenbehaltern zu steben leommt. Dies liisst sich durch folgendc 
Regulirung des AbAusses erreichen. In die AusflussOffnung des Kastens wird mittels eines 
Korkes ein zwcimal rechtwinklig gebogenes Glasrohrchen eingesetzt, so dass man durch 
Drehung des Róhrchens das Wassor im Dialysator leicht auf die gewiinschte Hohe ein- 
stellen kann. Um das Abtropfen des Wassers zu befordern, ist ein weiteres, schief ab- 
geschliffenes Rohrchen mittels eines Korkes aufgesetzt.

Mail giesst nun die zu dialysirende Ferrioxychloridlt)sung in otwa 1 cm bober 
Schicht in den Pcrgamentpapierkasten und lasst das Wasser, nachdem sich der Apparat 
gefiillt hat, so zulaufen, dass in der Minutę etwa 30 Tropfen zu- und ablaufen.

A n s ic h t von. oberv.

Fig. 243. Dialysator liaeli K kuyssk.
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Antimiasmatisclier L ikiir von Dr. K o en h  in Goertruidcnberg, Mittel gegen Cholera, 
Rubr, TyphuB, Pocken, Rotholn, Scharlach, Masera, Diphtherie, ist Eisoncliloridlósung mit 
viol freier Salzsaure.

Legoux’s M ittel zur Ueliaiidlim g des Scliweissfusses. Liąuoris Forri sesąui- 
ehlorati 530,0, Glycerini 10,0, Olei Bergamottae gtt. XX.

L offleiPs D iph tlieriem itte l. Spiritus 60,0, Toluoli 36,0, Liąuoris Ferri sesąui- 
ohlorati 4,0, Mentholi q. s. Die erkrankten Stellen werden alle 3—4 Stunden mit einem 
in obiger Losung getrankten Wattebausch betupft.

Wollmab’8 R esin fek tiousm itte l. In den Handel gelangt eine Fliissigkeit und ein 
Pulver. Zur Darstellung werden Eisenoxydhydrat enthaltendo Mineralien mit Silgemohl 
gemischt, zu Haufon geschichtot, diese mit Salzsaure befeuchtet und sich selbst iiberlassen. 
Das Ablaufende ist W ollmaiPs D o s in fe k tio n s ló s u n g , das Zuriickbleibende W ollmaiPs 
D e s in fe k t io n s - S t r e u p u lv e r .  Beido enthalten wechselnde Mengen Ferroohlorid und 
Ferrioblorid. B. F ischer fand: Wasser 453,2, Gesammteisen (Fe) 11,4, davon Fe20 3 in 
Wasser loslich 9,5, Fe.,0., in Salzsaure loslioh 6,9, ferner Chlor 10,3, Kioselsaure und Sand 
(in HC1 unloslich) 8,4, Sagemehl 12,7.

Eiseneognac von Goj.łiez onth8.lt in 100 ccm — 0,5 g Eisenoxyd und 18,5 g Alkohol 
und wird daher dargestellt durch Yersetzen von 10 cem Ferrioxychlorid mit 90 Th. eines 
Branntweins von 20 Gewichtsprocent Alkohol (moglicherweiso eine Mischung aus gloiolien 
Theilen Cognac und Wasser) B . F ischer.

Ferrum sulfuratum.

Ferrum sulfuratum. Ferrosullld. Scliwefeleisen. Einfacli-Scliwefeleisen. 
Sulfure de fer. Sullid of iron. FeS. Mol. Ge w. =  88. Man hat von dieser Ver- 
bindung zwei Modilikationen: das auf trookenem Wege und das auf nassem Wege bereitete, 
zu unterschciden.

I. Ferrum sulfuratum fusum. Ferrum sulfuratum (Erganzb.). Sulfure de
fer par voie seche (Gall.). Dieses Priiparat wird von ciiemischen Fabrikeu in genugender 
Reinheit bezogen, und nur im Nothfall bcwirkt man seine Darstellung im pharmaeeutisehen 
Laboratorium.

60 Th. reine Eisenfeile und 45 Th. sublimirter Scbwefel werden abwechselnd in . 
0,3 cm dicken Lagen in einen irdenen Schmelztiegel bis zu 3/, seines Rauminbaltes uutor 
Driicken eingesehichtet. Danii wird der Tiegel, nachdem er mit dem Deekel gescblossen 
ist, zwiscbeu Kolilen erliitzt. Schon bei verhaltnissmassig massiger Hitze verbindet sieli 
das Eisen mit dem Scbwefel. Es tr i t t  eine sekr lebhafte lteaktion ein, welclie sich durch 
Auftreten reiclilicher Schwefeldampfe zu erkennen giebt. Man erbitzt alsdann uuter Yer- 
stiirkuug des Feuers weiter, bis der iiberscliiissige Scbwefel verdampft und das gebildete 
Scliwefeleisen gesebmolzen ist, und giesst don Fluss entweder auf eine Eisenplatte oder in 
Stabformen aus.

Eigenschaften. Dunkelgraue oder grauschwarze, nach lśingerer Aufbewahrung 
aucb broneefarbene, zusammengesiuterte, stellenweise blasige, bartę Massen ohne Gerucb 
und Gescbmack, vom spec. Gew. 4,7. In verdiiimten Sauren (H01 oder ILSO.,.) muss es 
naliezu olme Rtickstand uuter Entwickeluiig von Sckwefelwasserstoff gelbst werden. Das 
entwickelte Gas muss naliezu vollstandig von Kalilauge absorbirt werden (Wasserstoff wird 
nicht absorbirt). Wird das in einer Wascbflascbe mit Wasser gewaschene Gas iii rauchende 
Salpetersaure geleitet, so darf beim Yerdampfen derselben kein Rtickstand hinterbleiben, 
der, in den MARsiPschen Apparat, gebraelit, Flecken oder Spiegel von Arsen verursacht.

A ufbew ahrung. An einem trockeuen Orte, in gu t geschlossenon Gefiissen.
Anwendung. Zur Darstellung von Sckwefelwasserstoffgas s. S. 118. Man unter- 

sebeidet im Handel verscbiedene Sorteu dieses Schwefeleisens. Die gewohnliche Sorte, von 
welcher 1 kg etwa 25 Pfg. kostet, enthiilt stets nocli geringe Mengen von Arsen. Zur 
toxikologiseben Analyse verwendet man F e r ru m  s u lf u r a tu m  a b s o lu t  a r s e n f r e i  zu r  
fo re n s is e h e n  A n a ly s e , von welohem sieli 1 kg im Einkauf auf 4 Mk. stellt.



Hepar Sulfuris mnrtiale, oin Graniach aus Kaliumsulfid und Ferrosulfid. 40 Th. 
trocknes Kaliumkarbonat, 40 Th. gowasohonor sublimirtor Sohwefel und 20 Th. teino Eisen- 
feilo oder Eisenpulver werdcn gomischt in oinen Tiegel gefullt und wio oben boi Berei- 
tung des Forrosulfids bemerkt ist behandelt. Eino graubraune Masse, wolcho in wohi vor- 
stopfter Flasche aufzubowahren ist.

II. Ferrum sulfuratum praecipitatum. Ferrum snlfuratiun hydratum. Sul-
fure ferro ii x par voie liumide (Gall.). Friscli. gofiilltes Scliwefoleisen. Die Gall. liisst 
es bereiton durch Fallung einer Lijsung von 189,0 g lcrystall. Eerrosulfat mit oinor LćJsung 
von 120,0 g krystall. Natriummonosulfid (Na.2S -f- 91LO).

Jlereitnny. 82,0 g krystallisirtes Eerrosulfat worden zu Pulver yerrieben mit
50.0 g Aetzammon und 1000,0 g Wasser iibergossen. In die bisweilen umzuriihrende 
Fliissigkeit wird mm Schwefelwasserstoffgas bis zur Uebersattigung eingeloitet. Der 
Niederschlag wird in einem Filter gesammelt, mit etwas Wasser ausgewaschen und fiir 
irgend einon Zweck (zur Darstellung einer Mixtur, einos Sirups etc.) yerwendet. Er ent- 
balt 10,0 g Ferrosulfid.

Man beachte, dass das Pritparat nicht getroeknet wird, sonderu stets noch  f e u c h t  
zur Verwendung gelangt. Will man es aufbewahren, so geschieht dies unter ausgekochtom 
destillirtem Wasser oder unter Schwefelwasserstoffwasser in kleinen, yfillig geftillten 
Flaschen. — Verwendung findet das Sehwefeleisen golegentlich ais Antidot, bei Metall- 
vergiftungen.

Sirupus Ferri sulfurati, Schwefcleisensirup. Der nach vorstehender Yorschrift 
gewonnene Ferrosulfidniederschlag (aus 32,0 g kryst. Eerrosulfat) wird mit 500,0 destillir- 
tom Wasser, in wolchem 5,0 kryst. Natriumkarbonat und 2,0 trocknes Aetznatron gelost 
sind, ausgewaschen, dann, so feucht wio er ist, sofort mit 125,0 Zuckerpulyer versetzt und 
im gesclilossenon Gcfass bis zur Auflosung des Zuckers digorirt. Endlich wird mit soviel 
destillirtem Wasser yerdiinnt, dass das Gowieht des Sirups 200,0 betriigt. Dioser Sirup 
enthalt gut umgeschiittelt etwa 5 Proc. Eerrosulfid.

Er wird zum Gebrauch jedesmal frisch bereitot. Man giebt ihn (am boston mit 
Masnesiamilch, Lao Magnesiao, abwechselnd) bei Yergiftungen mit Metali-, besonders 
Blei- und Quecksilbersalzen nach Umstandpn zu 1I2—1 Essloffel alle halbe bis ganze Stunden 
und nach jeder Dosis ebcnsoviel von der Magnesiamilch. Vorzuziehen ist die alsbaldige 
Mischung von 200,0 des Ferrosulfidsirups mit einer Mischung aus 5,0 Magnesia usta in
50.0 Wasser oder auch das DuFLOs’8che Praparat.

Magnesia cum Ferro sulfurato in Aijua. Antidotum Dullosii, D ij f i .o s ’ Anti
dotum. Der aus 32,0 krystallisirtem Ferrosulfat gewonnene Ferrosulfid-Niederschlag wird 
mit 8,0 gebrannter Magnesia und 56,0 Wasser gut durchmischt und endlich mit soviel 
Wasser yersetzt, dass die Mischung 160,0 betragt.

Es wird in ganz geftillten, gut yerstopften Flaschen an einom kiihlen Orte auf- 
bewahrt.

Ferrum sulfuricum oxydulatum.

I. Ferrum sulfuricum (Austr. Germ. Helv.). Sulfate ferreux ofilcinal (Gall.). 
Ferri Snlphas (Brit. U-St.). Ferrum sulfuricum pnrum sen crystallisatum. Yitrio- 
lum Martis pnrum. Reiner Eisenvitriol. Ferrosulfat. Reines scbwefelsaures 
Eisenoxydul. FeSO, -[- 7 IFO. Mol. (lew. == 278. Man kann diesos Praparat sowokl 
in gut ausgebildeton Krystallen ais auch in Form eines krystallinischen Pulyers gewinnen.

D arstellung. A) der K ry s ta l lo .  1000 g dostillirtes Wasser werden in einem 
Kolben von etwa 3 Litera Fassungsraum durch Umschwonken des IColbens in wirbolnde 
Bewegung yersetzt, worauf man 250 g reine lconc. Schwcfelsauro in diinnem Strahle zu- 
fliessen liisst. In  diese Mischung trag t man 165 g Eisendraht, der durch Abreiben ge- 
reinigt und in Biindel zusammengedreht ist, ein. Sobald die Wasserstoflentwickelung naeh- 
lasst, erwarmt man den Kolben im Dampfbado, zuniichst kurze Zeit, spater andauernd, 
bis die Wasserstoflentwickelung aufhort. — Die so erzielte Lósung wird in eino Flasche, 
welcbe 30 Th. yerdunnte Schwefelsaure enthalt, hineinfiltrirt. Alsdann dampft, man das 
F iltrat bis zum Salzh&utchen oin und liisst es an einem kiihlen Orte krystallisiren. Die 
Krystalle liisst man in einem Trichter abtropfen, wiischt sio mit wenig Wasser, dann mit 
etwa 50procentigem Alkohol nach und troclmet sio durch Wfilzen auf Filtrirpapier bei go-



wohnlicher Temperatur. Man passt den Zeitpunkt ab, wenn die Krystalle trocken sind, 
und bringt sio alsdann sogleioh in die Gefiisse, liisst sio niebt durch unnbthiges Liegen an 
der Luft verwittern. •— Es mag hier gleich bemerkt werden, dass das Ferrosulfat aus der 
neutralen oder aus sehwachsaurer Losung in blaulicbgriinen, aus stark schwofelsaurer Losung 
aber in grasgriinen Krystallen ansobiesst.

« ) des K r y s ta l lp u ly e r s .  Man lost wie sub A 165 g Eisendrałit in einer 
Mischung von 1000 g Wasser und 250 g konc. Sehwefelsaure unii filtrirt diese Losung 
noch warm in ein Gefass, welches 500 g Alkohol (90—95 Yol. Proe.) enthalt, der wahrend 
des Einfiltrirens der Liisung durch Umruhren mit einem Glasstabe in Bewegung erhalten 
wird. Das Ferrosulfat scbeidet sieh alsdann in Form oines blass-blaulichgrunen Krystall- 
pulvers ab. Das Krystallpulvor sammolt man nunmehr auf einem loinenen Kolatorium, 
wascht es mit óOprocentigem Weingeist, bis es nur noch sehr schwach sauer reagirt, presst 
es alsdann leicht ab und trocknet durch Widzeń auf Filtrirpapier und Ausbreiten auf diesem 
in diinner Schicht, bis es lufttrocken geworden ist. Das lufttrockne Priiparat bringt man 
sogleich in die Aufbowahrungsgefasse.

Kigenscliaften. Entweder blass-grlinlich-blaue, sehiefrkomboidische (monokline) 
Krystalle odor ein weisslieh-blassblau-griinliehes Krystallpulver, loslich in 1,8 Th. Wasser 
von gewohnlicher Temperatur oder in 0,5 Th. Wasser von 100° C., in Alkohol oder Aether 
unloslieh. Die wasserige Losung ist blass grilnlich-blau, reagirt sehr schwach sauer und 
verwandelt sich unter Sauerstoffaufnahme aus der Luft alhnfthlich in eine Ferroferrisalz- 
losung, welche eine braungelbe Farbę li.it und ein gelbes basisches Salss (Ferroferrioxy- 
sulfat) absetzt. Diese Oxydation kann einige Zeit verzogert werden dureh Ansauorn der 
wasserigen Losung mit etwas verdiinnter Sehwefelsaure. Boiin Liegen an der Luft ver- 
w ittera die Krystalle des Ferrosulfats allmiihlich, bei einer Temperatur von 30—40° C. 
ziemlich schnell, zu einer fast weissen Masse. Sind die Krystalle feucht oder befinden sieh 
dieselben in feuchter Luft, so werden sic braungeib unter Bildung von Ferroferrioxysulfat. 
Erhitzt, schmelzen die Krystalle, lassen bei 100° C. °/7 ihres Krystallwassers abdunsten, 
verlieren aber erst zwischen 250—800° O. das letzte 1/7 Krystallwasser, das sogenannte 
Konstitutionswasser.

Das bei gewohnlicher Temperatur aus der koneentrirten. Losung krystallisirende und 
(las durch Alkohol gefiilltc Ferrosulfat luiben beide die Zusammcnsetzuug IfeSO., -j- 711,0. 
Bei 80° C. krystallisirt aus der gesitttigtcn Losung ein Salz von. der Zusaminensetzung 
FeS04 -)- 41LO in geraden, rhombiseken Saulen.

JPrtlftmg. 1) Die mit ausgckochtem destillirten Wasser bereitete wasserige Losung 
reagire nur schwach sauer (stark saure lteaktion zeigt froie Sehwefelsaure an) und werde 
mich dem Ansauern mit Salzsaure durch Sehwefelwasscrstoff niclit verandert. (Dunkle 
Fftrbimg oder Fallung =  Kupfer oder Blei.) — 2) Werden 2 g  des Salzes in wasseriger 
Losung mit Salpetersiiure oder Bromwasser oxydirt und dann mit einem Uebersehusso von 
Ammoniakflussigkeit yersetzt, so darf das farblose F iltra t durch Schwefelwasserstoffwasser 
nicht verandert werden, auch beim Abdampfen und Gliihen eincn wagbaren Kiickstand 
nicht geben. Blaufarbung der ammoniakaliseben Losung wiirde K u p fe r ,  ein durch Schwefel- 
wasserstoff entstehender weisser Niederschlag wiirde Z in k  anzeigen, ein gliihbestandiger 
Eiickstand wiirde Magnesami und Alkalisalze anzeigen. 3) W ird 1 g des Ferrosulfats 
mit Natronlauge erh itzt, so darf der Geruch nach Ammoniak nicht auftreten (Verwechs- 
lung m it dem ahnlich aussehenden Ferro-Ammoniumsulfat).
Spec. Lewic lit und Gelialt der Lbsungen an krystallisirtem Ferrosulfat bei 15° €.

Proc. 
FeS04 

+  7 II .0
Spec*. Go w.
boi 15 0 G.

Proc. 
FeS04 

+  7II„0
Spec. Gew. 
bei 15 0 C.

Proc. 
FeS04 

+  7H ,0
Spec. Gew. 
bei 15 0 C.

Proc. 
FeS04 

-f  7 IJ20
Spec. Gew. 
bei 15° C.

Proc. 
FeSO, 

+  7 li.. O
Spec. Gew 
boi 15° C.

40 1,239 32 1,187 24 1,137 16 1,088 8 1,043
39 1,232 81 1,180 23 1,131 15 1,082 7 1,037
38 1,226 30 1,174 22 1,125 14 1,077 6 1,032
37 1,219 29 1,168 21 1,118 13 1,071 5 1,027
86 1,213 28 1,161 20 1,112 12 1,065 4 1,021
35 1,206 27 1,155 19 1,106 11 1,059 3 1,016
34
33

1,200 26 1,149 18 1,100 10 1,054 2 1,011
1,193 25 1,143 17 1,094 9 1,048 i 1,005



II. Ferrum sulfuricum siccum (Austr. Germ. Helv.). F c r r i S n lp h a s o x sic -  
ca tu s  (Brit. U-St.). F errum  su lfu r ic u m  e x s ic c u tu m . E n tw lisser te s  F e r r o su lfa t . 
G etro ck n ete s  F e r r o su lfa t .

D arstellim g. Man legt Ferrosulfat (ais Krystallmekl) zwischen zwoi Fliesspapier- 
schichten, iu ungefahr 0,5 cm dicker Sekicht locker ausgebreitet, an einen Ort, welcker 
20—30u C. warm ist. In einer ilber 45° O. hinausgekenden Warnie wiirde das Salz 
sckmelzen. Die Krystallehen verwittern bei lauer Warnie oberflachlieh in kurzer Zeit und 
schmelzen dann, in die Wiirme des Wasserbades gebraekt, nielrt mehr. In letzterer lasst 
man das Pulver unter bisweiligom Umrtthren 11/.2—2 Tage, urn es sebliesslicb noeb eine 
Stunde hindurch im Sandbade bei ea. 120° C. zu erbitzen, naeb welclier Zeit die Ver- 
dampfung der 6 Mol. Wasser sicker yollendet sein wird. Das in eine tarirte Porcellan- 
schale ubcrgefiihrte Salz wird wiederholt beziiglicb seines Gewichtsverlustes kontrollirt 
und ist genugend entwassert, wenn 100 Tb. auf 64 Tb. redueirt sind. Vollig yom Krystall- 
wasser (6ILO) befreit, betragt der Blickstand. 61,15 Proc.

Wiirde man das Krystallpulver sofort im Wasserbade aucb mit aller Vorsieht lang- 
sam erwlirmen, so kann dennocb leiebt Sebmelzung eintretem Das gesebmolzone Salz 
miisste erkaltet wiedcr zu einem Pulver zerrieben werden.

KUjenscliaften. Eiu weisscs, in Wasser unter Selbsterwarmung langsam, aber 
yiillig liislicbes Pulyer. welcbes ungefahr die Zusammensetzung FeS04-f-H.20  bat. Auf 
seine Beinheit ist es wie das krystallisirte Salz zu priifen.

B e s tim m u n g  des E is e n g e k a l te s .  Die Losung von 0,2 g des getrocknetes Ferro- 
sulfates in 10 ecm yerdiinnter Scbwefelsaure werde mit Kaliumpermanganatlosung (5 =  1000) 
bis zur bleibenden Bdtbung versetzt; naeb eingetretener Entfarbung, welche notbigenfalls 
dureh Zusatz von einigen Tropfen W cingeist veranlasst werden kann, werde 1 g Kalium- 
jodid zugegeben, und die Misekung bei gewohnlieber Warnie im geschlossenen Gefiisse 
eine Stunde lang steben gelassen; es miissen alsdann zur Bindung des ausgeschiedenen 
Jods mindestens 10,8 ccm der '/m-Normal-Natriumthiosulfatlosung verbraucht werden, 
entsprechend einem Gehalte von 20,14 Proc. metali. Eisen. Das getrocknete Ferrosulfat 
wird nameutlieb zur Bereitung der P i lu la e  a lo e t i c a e  f e r r a t a e  gebraueht. lis ist 
in einem gut verseblossenen Gefiisse vor Feuchtigkeit gescbiitzt aufzubewabren, da es 
sonst Wasser aus der Luft aufnimmt und tbeilweise wieder in das wasserbaltige Salz 
tibergeht.

A u fb ew a h rtm g . Das krystallisirte und das durch Alkohol geflillte Ferrosulfat 
sind beide lange Zeit haltbar (das durch Alkohol gefallte ist aber immer das haltbarere), 
wenn sie yiillig lufttrocken und frei yon ungebundeuer Scbwefelsaure sind. Sind sie aber 
feucbt oder enthalten sie freie Schwefelsaure, oder bat feuckte Luft zu ihnen Z utritt, so 
oxydiren sieb die Krystalle, indem sie sicb oberflachlieh mit rostfarbigen Fleoken bedeeken. 
Es ist also wesentlieh, das gu t gewasebene und yiillig lufttrockene Salz in trockene, niebt 
zu grosse Gefiisse zu fiillen und diese gut zu yerstopfeu.

Anwendung. Das reine Ferrosulfat ist ein kraftiges Eisenmittel und besebrankt 
besonders die Absonderung der Schleimhaute der Yerdauungswege. In grossen Gaben wirkt 
es 'atzend und erzeugt Entzundung der Magenschleimbaut. Mail giebt es iunerlich zu 
0,05—0,1—0,2 g drei- bis yiermal taglich bei inneren Blutungen, chronischen Katarrben 
des Darmkanals, der Lungen und Urogenitalorgane, Cblorose, Wurmleiden. Aeusserlich 
wendet -man es ais Adstringens zu Einspritzungen, Wascbungen etc. an bei Schleim- 
fliissen, Nasenbluten, bei Auflockerung der Bindeliaut, bei Hornbautfleeken etc. In der 
Pharmacie dient es zur Bereitung yersebiedener Eisenpraparate und ais Beagens.

Ueber die W irkung des Eisens und seiner Pr'aparate ist S. 1089 das Nothwendigste 
angefUhrt.

Fcrri Sulphas granulatus (U-St.) ist das durch Alkohol gefallte, krystalliniscbe 
F’orrosulfat.

III. Ferrum sulfuricum crudum (Germ. Helv.). Sulfate forreux dli commerce 
(Gall.). Yitrioliim Martis. Eisenyitriol. Griiner Yitriol. Kupferwasser. Kohes



F w ro sn lfa t . W ird yon (len Vitriolworkon meist ans Scliwefelkiesen dargestellt und 
gelangt in grossen Mengen in den Handel.

Der Eisenyitriol ist nie rein, sondern gewdhnUch mit den Sulfaten von Mangan, 
Zink, Iiupfer, Tlionerde ete. verunreinigt. Eine gute W aare ist ziemlicb durehsichtig, 
trooken, von blaulichgiiiner oder griinlicber Farbę, in der Regel etwas verwitt.ert und 
miissig oxydirt, daher sind die Krystalle zum Tlieil meist beseklagen und stellenweise mit 
gelblichen Partikeln bedeckt. Sie bildet grossere Krystallklumpen, untermiseht mit einzel- 
nen Krystallen und Bruchstiioken derselben. Die grossen Krystalle sind die besten. Mit 
vielem Krystallgruss untermischte, kleinstiickige, an der Oberfl&chc b ra u n lic h g e lb e ,  
sowie eine s c b w a rz l ic h d u n k e lg ru n e  (Scbwarzvitriol) Waare ist zu yerwerfen oder nur 
zur Bereitung der Gallustinte oder zu Desinfektionszwecken anwendbar.

Die wiisserige Losung (1 =  5) darf einen erheblichen, ockerartigen Bodensatz nicht 
fallen lassen und muss naołi dem Filtrircn eine blaugriine Farbę zeigen. Naeh dem An- 
sauern darf sie durcli Schwefelwasserstoffwasser nur sehwach gebraunt werden.

Kleinere Mengen des Eisenvitriols bewahrt man in Steinzeuggefassen, grossere 
Mengen in Ilolzkasten oder in Holzfassern an einem kiiblen, scbattigen Orte auf.

Anwendung. Der Eisenyitriol wird aussorlicb zu Badem (25,0—50,0 auf ein 
Yollbad) angewendet und besonders zur Desinfoktion von Fakalmassen fum tlieils Ammon, 
tbeils Schwefelwasserstoff zu binden oder zu zerstoren) fiir sieli in Auflosung, oder ais 
Pulver oder in Miscbung m it Aetzkalkpulyer gebraucbt; er ist indessen lediglicb ais Deso- 
dorirungsmittel, nieht ais Desinfektionsmittel anzusehen.

B alnoum  Y ichiense
B a  i n  d e  V i c li  y.

Rp. N atrii bicarbonici pulverati 500,0
Salis culinaris 20,0
N atrii sulfurici crystallisati 130,0.

Misce. S igna: Salze I.

lip . Calcii ehlorati crystallisati 130,0.
S ig n a : Salze II .

lip . M agncsii sulfurici 33,0 
F e rr i sulfurici 2,0.

Misce. S igna: Salze III .
In  das Bad, aus 200—250 L item  W asser bestchend, 

werden zuerst Salze I, nach  dem  Um riihren 
Salze IX und zuletzt Salze ITI gogeben. Vergl. 
auch S. 412.

P ilu la e  a iitib le iin o rrh a g ica c  Most. 
lip . F e rr i sulfurici crystallisa ti 

Kino
E xtracti Gentianae 
Terebin th inae coctao aa. 8,0.

F ian t pilulae ducentao (200).
D rcim al tiiglieh 5—G Pillon (bei inveterirten  Blen- 

norrbagien).

P ilu lae  a iitic h lo ro tic a o  Kaempe.
Ka e m pf ’s R o t h e - B a e k e n - P i l l e n .  

lip . F e rri sulfurici crystallisati 5,0 
E x tracti M yrrhae 
Galbani aa  15,0
E xtracti A urantii corfcicis q. s.

F ian t pilulae cen tum  et quinquagin ta (150). 
Taglich I— Smal fiinf 1’illen.

Lapis stypticus Knaupp.
P o u d r e  a d  s t r i n  g e n  te  d e  Knaupp (Gall.).

II  e i 1.s t e i n .
Ilp. 1. F erri sulfurici cryst.

2. A lum inis crudi aa 50,0
3. Am m onii hydroclilorici
4. Zinci sulfurici cryst.
5. Cupri oxydati aa  3,0.

Man schm ilzt 1—4, riih rt 5 dar u n te r und giesst 
auf eine E isenplatte aus. E in  wic eine wtilsche 
N uss grosses Stiiek wird in einem  L ite r warmem 
W asser gelOst und im ttelst K om pressen auf 
wunden Hautstellen, W unden, Hautausschlagen 
etc. bei M cnschen und Vieh, in  zwei L itera  
W asser gelOst auch ais Augenwasser angewendet.

Liquor stypticus Brighton. 
lip . Ferri sulfurici crystallisati 3,0

Aquae destillatae 60,0.
A e u s s e r 1 i c li (m it der erwttrm ten Flussigkeit ge- 

trłlnktcr Sohwamm m itte ls t Ilollbinde aufzulegen, 
nebenber ein Laxans und  Gebraucb von Chinin 
und Ferricblorid bei Phlegm atia alba dolens 
puerperarum ).

P ilu lae  F e rr i  cum  M agnesia.
E i s e n - M a g n e s i a - P i l l e  n.

I. E r g i ln z b .
1. Ferri sulfurici cryst. 20,0
2. Saccliari pulverati 2,0
3. Aquao destillatae 10,0
4. Glycerini 2,0
5. M agnesiae ustae 7,4
6. '.rragacanthae 0,8
7. Radicis Althaeae 2,0.

Man lost 1—1 u n te r Erwllrm en im Wasserbade, 
m ischt 5 binzu und d a m p f t  a u f  35,4 e in .  
Der R iickstand wird m it 6 und 7 zur Pillenm asse 
angestossen, aus welcber 120 Pillen zu formen 
sind.

II . F o r m .  B e ro i .
Rp. F e rri sulfurici cryst. 9,0 

Magncsiae ustać 1,0 
Glycerini q. s.

F ian t pilulae No. 60.

P u ly is  (ło siu fec to riu s Sir k t .
Rp. Ferri sulfurici cryst. 1000,0 

Zinci sulfurici 50,0
Gipsi 2000,0
Carbonis L igni 100,0.



Pilulao noryiiiao Norvcg. 
lip. Ferri sulfurici

Asac foetidae 
E x tracti G entianae liii 5,0 
Pulvcris Gentianae q. s.

F iau t pilulao 100.

Pulvis aeropliorug fernrginosus.
P o u d r e  g a z o g b n o  f e r r u g i n e u s e  (Gall.), 

Rp. A ci di tartaric i 80,0
N atrii bicarbonici 60,0
Saechnri 260,0
Ferri sulfuiici cryst. 3,0.

Pulvis inartiatiiH extorniiN D a u v i:r o n k .
Rp. Ferri sulfuiici crystallisali 10,0 

Carbonis Ligni 30,0.
F ia t pulvis subtilissim us.
]). S. A e u s s e r l i c l i  (abcnds auf das K inu auszu- 

b rei ten bei der K innflechte).

Spocies ad balnoum ferriighiosuin.
E i s c n b a d.

1. B a l n c u m  m i t i u s .
Rp. F erri sulfuiici crudi 100,0.

D. S. No. I.
Rp. Aeidi tartarici 20,0.

1). S. No. 2.
Rp. N atrii bicarbonici pulverati 60,0.

I). S. No. 3.
In  dieser Reihenfolge werden die Substanzeu dem 

Badewasser zugesetzt, nacli jodem Zusatze einige 
Małe um gerubrt.

II . B a l n e u m  f o r t i u s .
Rp. F erri sulfuiici crudi 150,0 

Salis m arini 300,0.
D. S. Auf e in  Bad.

Sirupus Ferri sulfurici.
S i r u p u s  c b a l y b e a t u s  Willis 

Rp. Ferri sulfurici ery stal lisati 2,0
Sirupi Saccliari 100,0.

Vot. Electuarium anticoryzarinm.
Rp. V itrioli M artis 50,0

Foliorum  Digitalis 30,0 
Herbao Conii 15,0
Licbonis Islandici 250,0 
Iladicis L iquiritiao 
Farinac socalinae aa 200,0 
Aquae q. s.

F ia t electuarium.
Vierstundlicli so viel wie ein HUhnerei gross (bei 

bosartiger Druse der Pferde).

Yet. Injoctio nterina.
Rp. Ferri sulfurici 2,0 

Lactis yaecini 750,0.
(Boi G ebiirm utterentzundung der Kulic. Neben- 

her Gaben einer Latwerge aus Kali nitric., Na- 
trium  nitricum , N atrium  sulfuricum.)

Yet. Pulvis contra haeinatiirosin.
Rp. V itrioli M artis 30,0

Radicis Altliaeac 
Radicis Im peratoriae 
R hizoinatis Calami aa  90,0.

F ia t pulvis l)ivide in  partes aequales decem (10). 
Tiiglicli viermal ein P u lver m it W asser zu geben 

(bei B lutbarnen der Rinder).

Yet. Pulvis roborans.
F tk r  g e n e s e n d e s  R in d v i e b .

Rp. F erri sulfurici cryst.
Radicis G entianae pulv.
F ructus Caryi pulv. aa.

Yet. Trinkwasser fiir„ das Gellugel
b e i  H  li b n  e r  c b o 1 e r  a.

Rp. F erri sulfurici 5,0 
Aquae 500,0.

Massn pilularum Blaiidii, haltbare. A) Man erbilzt im Wassorbade Ferri sul
furici praecipitati 500,0, Natrii bicarbonici, Kalii carbonici «Ui 250,0, Saccliari albi 150,0, 
Aąuao destillatae 120,0, bis die Kohlensauro-Entwiekelung nachliisst, sotzt Gummi arabici 
pulv., Radicis Liąuiritiao aa 40,0 hinzu uud dampft auf 100n,0 ein. 20,0 g Masse liefern 
100 Pillen mit je 0,1 g Forrum sulfuricum. Die Masso liiilt sieli in gut schliessenden Ge- 
fiissen unvorandort. H) Nach Miehlb: Ferri sulfurici crystall. 1200,0, Saochari pulv. 400,0, 
Glycerini 850,0, Magnesiao ustae 100,0, Kalii carbonici, Natrii bicarbonici iia 600,0. Man 
mischt in der angegebenen Reihenfolge zusammen,. riibrt mit 1000,0 heissem Wasser an, 
dampft zur Breikonsistenz ein, giebt 80,0 Radix Althaeae pulv. hinzu, dampft weiter ein, 
bis die Masso brOcIdig wird, fiigt noch 170,0 Radix Althaeao zu und mischt nach Ent- 
fernung vom Darnpfbado sorgfaltig. Das Endgewicht. botrage .8000,0. 37,5 g der Masso 
enthalten 15,0 g Ferrosulfat.

Farmcr’s Friend. D owh’s P u lv e r  g eg e n  B ra n  d in  G o tro id o , z u r  B e s e i t ig u n g  
d e r  S c h n o c k e n , E rd f lo b e ,  W iirm e r  etc.: Eisenvitriol 67,5 Th., Kupfervitriol 18,5 Tli., 
Arsenige Siiure 13,8 Th., Sand 0,2 Th.

Fungiyorc von Gensoul in Toulon, z u r  B e k a m p fu n g  v o n  O td iu m , P e ro -  
n o s p o r a  etc. auf R e b e n  und O b s tb a u m o n . Gemiseh von Schwefel und Eisenyitriol.

LainineiTiilnne-Mittel von Sbeu. No. I . Grobes Pulver aus: Kalmus 50,0, Angolika- 
wurzel 100,0, Ohamillenpulver 160,0, Kaliumsulfat 60,0, Eisenyitriol 120,0, Bolus roth, 
Bolus weiss je  30,0, Schwefel 120,0, Kr8,uterpulver ‘200,0, Hagebuttenkorner 15,0. 
No. I I .  Ein feines Pulvor aus Kampher 1,0, Aloe 8,0.

LhiI)I,off’s Desinfektionspulyer. Gemiseh aus rohem Eisenyitriol und Gips. 
Kann nicht ais Desinfektionsmittel angesehen werden.

Blittel gegen Brand des Getreides von Arkenboot in Gonda. Kupferyitriol
9.0 Th., Eisenvitriol 53,0 Th., Arsenige Siiure 35,0 Th.

Reblausmitlel vou Bombeau. Natriumphosphat 8,0 Tli., Ammoniumpliosphat 1,0 Th., 
Ammoniumchlorid 4,0 Th., Kaliumsulfat 3,0 Th,, Natriumkarbonat 5,0 Th., Schwofelblumen
6.0 Th., Eisenvitriol 178,0 Tli.



U rinal-C akes zur D .e s in fe k tio n  von  K lo s e ts .  Eine Mischung von Kupfervitriol, 
Eisenvitriol, Z inlm trio l, Alaun und Natińumsulfat, die mit Hilfo von Oolophonium iti die 
Form von Kuchen gebracht ist.

IV. Ferrum sulfuricum oxydulatum ammoniatum (Erganzb.). Ferro-Ammo- 
iiiiun su lliir icu iii. Ferrum sulfuricum ammouiatum. Ammoniuin-Ferrosulllit. Eisen- 
iloppelsalz. MomPscIies Salz. Eiscnoxydulammonsulfat. EeSO,. (KII,).,. SO, -j- 6H.O. 
Mol. Omv. =  392.

Eine Liisung von 100 Th. re in e m  F e r r o s u l f a t  und 48 Th. A m m o n iu m sn lfa t 
in 600 Th. d e s t i l l i r t e m  W a sse r  und 5 Th. y e r d i in n te r  S c k w e fe ls a u re  wird filtrirt 
und durch Abdampfen und Beiseitestellen in Krystalle yerwandelt. Die letzte Mutterlauge 
wird fortgegossen. Dann werden die Krystalle in der vierfacken Menge destillirtem 
Wasser gelost und unter Umriihren in ein doppeltes Volum W o in g e is t  eingegossen. 
I)as abgesehiedene Krystallmehl ist in derselben Woise wie das durch Weingeist gefiillte 
Ferrosulfat (S. 1142) zu behandeln.

Die Aufbewahrung erfordert dieselbe Fiirsorge, wie der reine Eisenvitriol.
Helle, blaulichgrttne Krystalle oder ein hellblaulichgrunes krystallinisehes Pulver, 

von den Eigensekaften des reinen Ferrosulfats, nur wird beim Erwarmen mit Natronlauge 
Aminoniak in Freiheit gesetzt. Das Salz ist haltbaror ais das Ferrosulfat, dient deshalb 
haufig zur Titerstellung. Es entluilt genau 1/7 seines (Jew lchts, metallisehes Eisen im 
Zustando des Oxyduls.

V. Ferro-Natrium sulfuricum. Nntriumferrosulfat. ScliwefelsnureN Natrium- 
Eisenoxydul. FeS04. Na.SO, - f  411.0. Mol. (lew. =  366.

D arstellung. 100 Tb. k r y s t a l l i s i r t e s  F e r r o s u l f a t ,  unter Erhitzen gelost in 
100 Th. d e s t i l l i r t e m  W a s s e r  und 2,0 v e rd U u n te r  S c k w e fe ls a u re , werden mit 
115 Tb. sebr reinem k ry  s ta l l  i s i r t e n  G tlau b ersa lz  (Natriumsulfat) yersetzt, ins Koehen 
gebracht und unter fortgesetztem Umriihren so wcit eingedampft, bis das ausgeschiedene 
Salz vom Ganzen ungefiihr */a Volum, das Elttssige 1/3 Volum einnimmt. Man entfemt 
nun vom Eeuer, riihrt bis zum Erkalten um, g-iesst die Fliissigkełt ab, giebt die Salzinasse 
in einen Trichter, wolcher m it einem liocbst. lockeren Bauschchen Glaswolle verseben ist, 
yerdriingt die aniiiingende Lauge mit einer geringen Menge destillirtem Wasser (oder einer 
kalt gesattigten Lbsung des Salzes), trocknet das Salz durch Driicken zwischen zwei Lagen 
Fliesspapier oberflachlich ab, dann in warmor Stubenlnft oder in der Sonne und endlicli in 
der Warnie des Wasserbades (Biltz und Gkaegeb).

Eigenschaften. Das Natrium-Ferrosulfat ist ein blaulich weisses IJulver von grosser 
Bestandigkeit, welehes sein Krystallwasser noch bei 100° O. yollstandig zuruckhalt. Es 
enthalt 15,3 Proc. Eisen,

Aufbew ahrung. W ie beim Ferrosulfat angegebeu ist.
Anwendung. Zu analytischen Zweclcen in Stelle des Ferro-Animoniumsulfats und 

des Ferrosulfats (GnA^aną). Das Gewicbt des kry stall isirten Ferrosulfats m it 1,3166 mul- 
tiplicirt ergiebt das iiąuiyalente Gewicht des Natrium-Ferrosulfats.

Ferrum sulfuricum oxydatum.
Ferrum sulfuricum osydatum. Ferrisulfat. Scliwclclsaiircs Eisenoxyd. 

Sulfate fcrriąue. Ferri Persulpkas. Fcrri Tcrsulpkas.
Dieses Salz wird ganz allgemein durch Oxydation einer Ferrosulfat!6sung mittels 

Salpetersaure bei Gegenwart einer hinreickenden Menge von freier Sckwefelsaure dar- 
gestellt, ist aber von den Pharmakopoen niolit in festem Zustande, sondern in Form von 
Losungen aufgenommen worden.

I. Ferrum sulfuricum oxydatum siccum. Fe2(SO,)a. Mol. Gew. =  400.
Dieses Salz bildet eine weisse, krystallinische, sehr hygroskopische Masse, welehe 

aus der Luft Wasser aufnimmt und zu einem braunen Sirup zerfliesst.



II. Liquor Ferri sulfurici OXydati (Erganzb.). Ferrum sulfuricum oxydatum 
solutum (IIelv.). Liquor Ferri Persulfatis (Brit.). Liquor Ferri Tersulfatis. Ferri* 
sulfatlbsung. Schwefelsanre Eisenoxydfliissigkeit.

D arstellunff. 80 Th. k r y s t a l i i s i r t e s  F e r r o s u l f a t ,  40 Th. W a sse r , 15 Th. 
rein(s S c h w e fe ls a u re  vom spec. Gew. 1,836 (!) und 22 Th. S a lp e te r s a u r e  (von 
25 Proc. HNOa) werden in einem Glaskolben auf dem Wasserbade erhitzt, bis die Mischung 
eine braune Farbę angenommen hat und 1 Tropień, mit Wasser verdunnt, durcli Kalium- 
ferricyanidlOsung nicht mehr blau gefarbt wird. Wenn dieser Punkt erreicht, also alles 
Eisenoxydulsalz in EisenoxydsaIz iibergefiihrt ist, wird die FUtssigkeit in einer g e -  
w o g en e n  (!) Poreellanschale auf dem Wasserbade auf 100 Th. eingedampft. Der Rilek- 
stand wird mit 60 Th. Wasser verdunnt und wiederum auf 100 Th. eingedampft. Dieses 
Vcrdttnnen des Iitickstandes mit Wasser und Abdampfen auf 100 Th. wird so oft wieder- 
holt, bis nach der unten angegebenen (s. Priifung) Methode sieh Salpetersaure nicht mehr 
nachweisen liisst. Man liisst die Fliissigkeit schliesslich erkalten und bringt sie durch 
Zusatz von Wasser auf das Gewieht von 160 Th., bez. auf das spccifische Gewicht 
1,428-1,430.

Eigenscliaften. Klarę, etwas dickliche, braunlichgelbe Fliissigkeit, welche nach 
E rg a n z b .,  B r i t .  u. H elv . iibereinstimmend 10 Proc. metallisches Eisen enthalten soli. 
Dagegen weichen die Angaben Uber das spec. Gewicht etwas ab, was seinen Grund darin 
hat, dass die Priiparate je nach der Bereitungsvorschrift verschiedene Mengen freier 
Schwefelsaure enthalten. Spec. Gew.: Nach E rg iin zb . und H elv . — 1,428 bis 1,430, nach 
B r it .  — 1,441. — Das Praparat der U-St. soli nur 8 Proc. metallisches Eisen enthalten 
und das spec. Gewicht 1,320 boi 15° C. haben. Die wiisserige Losung des Praparates ist 
von saurer Beaktion und von styptischem Geschmack; sie wird durch Baryumnitrat weiss, 
durch Kaliumferrocyanid blau gefallt.

JPriifuny. I) W ird eine Mischung von 3 Tropfen Ferrisulfatlosung und 10 ccm 
'/jo-Nonnal-NatriumtliiosulfatlOsung langsam zum Sieden erhitzt, so miissen beim Erkalten 
einige FlSckchen Ferrihydroxyd sieli zeigen.' Beweist die Gegenwart kleiner Mengen basi- 
schen Ferrisulfats und damit die Abwesenheit freier Schwefelsaure. — 2) In dem mit 
10 Th. Wasser verdunnten und m it Schwefelsaure angesauerten Praparate darf Kaliumferri- 
cyanid blaue Farbung nicht horvorrufen (Ferrosalz). — 3) Werden 5 ccm Ferrisulfatlosung mit 
20 ccm Wasser verdiinnt und mit uberschiissiger Ammoniakfliissigkeit gemisclit, so soli ein 
farbloses F iltra t erhalteu werden (Blaufarbung=Kupfer), welches nach Uebersattigung mit 
Essigsiiure weder durch SilbernitratloSung (Chlor), noch durch Kaliumferroeyanidlosung 
(Zink weiss, Iiupfer braun) veriindert wird und beim gelinden Gltihen einen wagbaren 
Rilckstand nicht hinterlasst. — 4) 2 ccm des ammoniakalischen Filtrates m it 4 ccm konc. 
Schwefelsaure gemisclit. und mit 1 ccm Ferrosulfatlosung iiberschichtet, durfen eine braune 
Zonę nicht geben (Salpetersaure).

A nfbew aliruny. Vor Ł ic h t  g e s c h i i tz t  a u fz u b e w a h re n .
Anwendung. Die Ferrisulfatlosung findet vorzugsweise Anwendung zur Bereitung 

des Antidotum Arsenici und einiger Eisenpraparate. I n Yerbindung mit Wasser wird sie 
gelegentlich auch ais Stypticum und Desinficions auf Wunden und profus eiternden Ge- 
schwiiren angewendet.

Achtung! Wegen der wichtigen Yerwendung ais Antidot des Arseniks hatte die 
Germ. I vorgesclirieben, dass in jeder deutsehen Apotheke stets ein eiserner Bestand von 
mindestens 500 g Ferrisulfatlosung vorriithig sein solle. Wenn diese Forderung auch von 
den spftteren PharnmkopOeu mit dem Praparate selbst fallen gelasson worden ist (auch das 
E rg a n z b . stellt sie nicht), so wird der Apotheker doch gu t thun, sich dieselbe von seinem 
Gewissen vorschreiben zu lassen. Dieses konnte unter Umstanden schwer belastet 
werden, wenn er sich sagen miisste: Ein Menschenleben hiitte vielleicht gerettet werden 
konnen, wenn — ich 500 g Ferrisulfatlosung yorrathig gehalten hiitte.
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1,557 44 12,32 1,380 ! 33 9,24 1,232 22 6,16 1,107 i i 3,08
1,540 43 12,04 1,365 32 8,96 1,220 21 5,88 1 097 10 2,80
1,523 42 11,76 1,851 I 31 8,68 1,208 20 5,60 1,087 9 2,52
1,506 41 11,48 1,337 30 8,40 1,196 19 5,32 1,077 8 2,24
1,490 40 11,20 1,323 29 8,12 1,184 18 5,04 1,067 7 1,96
1,474 39 10,92 1,310 1 28 7,84 1,173 17 4,76 1,057 6 1,68
1,458 38 10,67 1,297 27 7,56 1,162 16 4,48 1,046 O 1,40
1,442 37 10,36 1,284 1 26 7,28 1,151 15 4,20 1,036 4 1,12
1,427 36 10,08 1,271 1 25 7,00 1,140 14 3,92 1,027 3 0,84
1,411 35 9,80 1,258 j 24 6,72 1,129 13 3,64 1,017 2 0,56
1,395 34 9,52 1,245 23 6,44 1,118 12 3,36

III. Liquor Ferri Oxysulfurici. Liquor Eerri subsulfiirici. Liquor Ferri Sub- 
sulphatis (U-St.). Liquor liaemostaticus Monsel. Mohset/ s Solution. Eme wasserige 
Losung von basischem Ferrisulfat von weehselnder Zusammensetzung mit einem ungefahren 
Gehalt von 13,6 Proc. metallischem Eisen.

I)  65,0 g konc. Schwefelskure werden in 400,0 g dostillirtes Wasser eingetragon. 
Man erhitzt dio Mischung in einer Porcollanschale zum Sicden, giobt 178,0 g Salpetersiiure 
(von 25 Proc. H N 03) liinzu und tragt nun in vier oinzelnen Portionen insgesammt 675,0 g 
(also jedesmal ca. 170 g) zerriebenes krystall. Ferrosulfat unter [Jmriihren ein. Beim jedes- 
maligen Zusatz einor Portion erfolgt Auftreten brauner Stickoxydo. Man setzt eine neue 
Portion erst dann zu, wenn die durcb den vorhergegangenen Zusatz veranlassto Entwicke- 
lung von Stickoxyden beendigt ist. Wenn alles Ferrosulfat zugegeben und gelost ist, iugt 
man einige Tropfen Salpetersaure binzu. Wenn hierdurch dio Entwickelung rother Diimpfe 
veranlasst wird, so giebt man tropfenweise solango Salpetersaure hinzu, bis braune Stick- 
oxydo nicht mohr entweichen. Dann erhitzt man die Losung so lange, bis sio eine 
rubinrothe Farbę annimmt und nicht mehr nach salpetriger Saure riecht. Schliesslicli 
bringt man sie auf cin Gesarnmtgowicht von 1000,0 g. (U-St.)

I I )  Eine einfachere Yorschrift lautet: 1000,0 g Liquor Ferri sulfurici oxydati (spec. 
Gew. 1,428—1,430), sowie 250,0 g destillirtes Wasser und 500,0 kryst. Ferrosulfat erhitzt 
man in einer Porcellanschale und dampft die Flilssigkeit ein, bis ihr Volumen =  1 Liter 
ist, was einem spec. Gewichte von etwa 1,450 entspriclit. Der Eisongehalt betragt etwa
14,0 Proc. motali. Eisen.

Nach U-St. eine braunrothe Flussigkeit vom spec. Gew. 1,55 bei 15° 0., etwa 13,6 
Proc. inetallisches Eisen enthaltend, mit Wasser und Weingeist in jedem Verhaltniss klar 
mischbar.

IV. Ferrum siilturicum oxydatum ammoniatum. Ferri et Ammonii Suiphas 
(U-St.). Alumen ammoniacale ferratum. Ferri-Ainmoniumsulfat, Anunoniakalischer 
Eisenalaun. Fe(NH4)(SO,)2 --|- 12H.O. Mol. Gew. 482.

Darstellm iff. In 240 Th. der Ferrisulfatlosung vom 1,428— 1,430 spec. Gew. 
werde 28 Th. Ammoniumsulfat gelost und die Losung durch Abdampfen und Beiseitestellen in 
Krystalle gebracht. Diese werden in einem Trichter gesainmelt, mit wenig Wasser ab- 
gewaschen und durch Walzen auf Fliesspapier ohne Anwendung vou Wdrme getroeknet.

E/iyenschaften. Der Eisenarmnonalaun hildet grosse, sehr hlass yiolettamethyst- 
farbene, durchsichtige, oktaedrische Krystalle, welche an der Luft oberflachlich verwittern. 
E r ist ohne Geruch, aber von stark styptischem Geschmack, unloslich in Weingeist, lbslich 
in .2 Theilen Wasser von m ittlerer Temperatur. Die Losung reagirt sauer, wird durch 
Aetzkalilauge unter Fallung von Eisenosydhydrat und Freiwerden von Ammonialc zersetzt 
und giebt mit Baryumchloridlosung eine weisse Fallung.

A ufbew ahruny. Der Eisenammonalaun wird nicht nur vor Licht geschiitzt, 
solidem auch in diohtgeschlossenem Glasgefass aufbewahrt, damit er im ersteren Falle



einen Ferrisulfatgehalt nieht in Ferrosulfat umsetzt und im zweiten Fali o das Verwittem 
auf das geringste Maass besohrankt bleibt.

P riifu n y. 1) Die wasserige Lbsimg 1 — 20 werde naeb dem Ansauern mit Salz- 
siiure durch eine frischbereitete Kaliuinferricyauidlosung niclit geblitut. — 2) 30 ccm der 
wasserigen Lbsung (1 =  20) werden nacli Zusatz von 3 com Salpetersllure durch Silber- 
nitrat nieht yerandert, d. li. das Salz sei vollig cblorfrei.

Anwenduny. Tlierapeutiscli wird dieses Salz nur liockst selten angewendet, und 
zwar soli es ein nocli kraftigeres Adstringens sein, ais der gewoknliehe Alaun. Die 
hauptsachlicbste Verwendung findet es in der Analyse und zwar ais Indikator bei der 
Chlortitrirnng nacli Yoluard, s. S. 58, und zur Heryorbringung der Identitatsreaktion 
des Morpbins (Blaufarbung).

Ferrum tartaricum.

I. Ferrum tartaricum (Erganzb.). Ferrum tartaricum (Brit.). Ferritartrat. 
Eisen tartrat. Weinssiures Eisenoxyd (CjII,00)3. Fe2 -f- II20 . Atol. (lew. =  574.

D arstelluny. Man fallt aus einer Miscbung von 100 Tb. Ferricbloridlosung 
(spec. Gew. 1,280—1,282) und 400 Tb. Wasser in der auf S. 1092 angegebenen Wcise 
mittels einer Miscbung- von 100 Th. Ammoniakflussigkeit (spec. Gew. 0,960) das Eisen ais 
Ferribydimyd. Der Niederscblag wird bis zur Chlorfreibeit gewascben, dann in eine Losung 
von 40 Tb. Weinsaure und 150 Tb. Wasser, welebe sieli in einer Porcellansckale belindet, 
eingetragen und bei gewbbnlicher, jedenfalłs aber 50° C. nieht iibersteigender Temperatur 
bis zur nahezu yollstandigen Losung steben gelassen. Die Losung wird filtrirt, bei nieht 
iiber 50° O. zum Sirup eingedunstet, dieser auf Glasplatten gestrieben und bei nieht iiber 
50° O. getrocknet.

Eiyenschaften. Dunne, durchscheinende, rubinrothe Bliittchen von sauerlichem 
Eisengescbmack. Sie yerkohlen beim Erhitzen unter Yerbreitung von Karamelgeruch und 
binterlassen schliesslicli Eisenoxyd. Leielit loslich in kaltem Wasser, in siedendcm Wasser 
unter Abscheidung von etwas basisebein Salz nocli leieliter loslicb; die wasserige Losung 
rothet blaues Lackmuspapier.

Die wllsserige Losung giebt nacli dem Ausauern durch Salzsilure mit Kaliumferro- 
eyanid einen tiefblaucn Niederscblag. Durch Kalilauge wird sie in der Kiilte nur dunkler 
gefiirbt, nieht, gefallt, erst beim Kocben sebeidet sieli ein braunrotber Niederscblag ab. 
Wird das alkalische F iltrat mit Essigsaure iibersattigt, so sebeidet sieb beim Steben ein 
krystallinischer Niederscblag von Kaliumbitartrat ab.

P r  ufuny. I)  Die wasserige Losung (1 =  20) werde durch Kaliumferricyanid nur 
blaugriin gefarbt, nieht blau gefallt (O x y d u lsa lz )  und naeb dem Ausauern m it Salpeter- 
siture durch Silbernitrat nur opalisirend getriibt. (C h lo r , von welchem Spuren zuzulassen 
sind.) — 2) 1,0 g des Priiparat.es hintcrlasse beim Verbrennen 0,248—0,257 g Ferrioxyd, 
welobes nieht alkalisch reagiren soli, entspreebend einem Gebalt von 17 — 18 Proc. metal- 
liscbem Eisen. (B rit. sebreibt vor, dass 1 g == 0,3 g Ferrioxyd binterlassen solle, ent
spreebend einem Gebalt von 21 Proc. metallischem Eisen.) Die A u fb e w a h ru n g  erfolge 
v o r L ic b t  g e s c h i i tz t ,  die Anwendung ist die gleiebe wie die des Ferrum citricum.

II. Ferri-Ammonium tartaricum. Tartrate ferrico - ammouigue (Gall.;. 
Ferrnm tartaricum aminoniatum. Ferrum tartaricum cum Ammouio. Ammonium 
tartaricum ferratum. Aiumouiuiuferritartrat. C,HiO0(FeO)NH1 . -f- 2ILO. Mol. 
Gew. =  274. Das im Folgcnden zu bespreebende Praparat der G all. ist zu dispensiren, 
wenu es von Aerzten, welebe der romaniseben Rassc angehoren, yerordnet wird.

D arstelluny. Man ffillt aus 560 Th. Ferricbloridlosung (spec. Gew. 1,280—1,282) 
naeb geboriger Verdunnung mit Wasser durch 560 Th. Ammoniakflussigkeit (spec. Gew. 
=  0,960), welebe gleichfalls gehorig yerdilnnt sind, in der auf S. 1092 angegebenen Weise



(las Eisen ais Ferrihydroxyd, wascht dicses bis zur annaherndon Chlorfreiheit aus. Den 
g u t abgetropften Niederschlag bringt man in eine Porcellanschale, fiigt 150 Th. gepnlverte 
Weinsaurc zu. Man erwarmt schwach und fiigt, wenn das Eisen in Lbsung gegangen 
und die Eliissigkeit eine mehr gelbliche Earbung angenommen bat, unter Umriihren in 
kleinen Portionen soviel Ammoniakflussigkeit (von 0,960 spec. Gew., ca. 180 Th,) liinzu, 
dass die Eliissigkeit deutlich nach Ammoniak riecht and k la r  (!) ist. Dann dunstet man 
bei nicht iiber 60° 0. ein, streiclit auf Glasplatten und trocknet.

Eigenschaften. Das Ammoniumfemtartrat bildet am orphe, glanzende, durch- 
scheinende, g ranatro the, in Masse dunkel rothbranne, miki styptisch-siisslieh schmeckende 
Lamellen, welche sich in Wasser leicht, nicht in W eingeist losen. Es enthalt anniihenid 
80 Proc. Eisenoxyd oder 20,44 Proc. Eisen.

A ufbew ahrung. In gu t verstopften Glasgefassen vor L ic h t  g e s c h u tz t .
Anwerulung. Man hat dieses P raparat yorzugsweise bei Chlorose, Chorea, Neu- 

ralgien, typhoiden Fiebern, Erysipelas, nervbser Hysterie u. d. m. in Gaben zu 0,3—0,5—0,8 
zwei- bis yiermal tilglich angewendet.

Ferri et Anunonii Tartras (U-St.). Iron et Ainmonium Tartrate ist von den
yorigon yersehiedon. 105 Th. Liąuor Ferri sulfurici oxydati (spec. Gew. 1,428—1,430) 
werden in gehbriger Vordurmung durch 110 Th. Ammoniakflussigkeit von 0,960 spec. Gew. 
in der S. 1092 angegebenen Weise zersotzt. Das gebildote Ferrihydroxyd wird ausgewaschen, 
dann in einem leinenen Kolatorium thunlichst ausgeprosst. Dann lOst man 14,5 Th. Wein- 
sauro in Wasser, neutralisirt diese Lbsung g e n a u  (!) mit (ea. 33 Th. Ammoniakfliissigkeit, 
fiigt nochmals 14,5 Th. Weinsauro hinzu, lbst das ausfallende Ammoniumbitartrat durch 
gelindes E rw arm en, bringt unter Umriihren den ausgopressten Niederschlag in kleinen 
Portionen hinzu und erwiirmt bei nicht iiber 60° O., bis Auflosung erfolgt ist. Man filtrirt 
die Lbsung noch heiss, dunstet sie bei nicht iiber 60° C. zum Sirup ein, streicht diesen 
auf Glasplatten und trocknet.

Granatrothe bis braunrothe, etwas hygroskopische Illattchon, leicht lbslich in Wasser, 
unlbslich in Alkohol, Sie enthalten 17 Proc. metali. Eisen. Ihre Zusammensotzung ent- 
spricht etwa der Formel: (C,H,Oo)2 . Fe20 2. 2NH.1-j-9I-I20. Aufbewahrung. Y o r  L ic h t  
g e s c h i i tz t .  Anwendung. Wie das yorige.

Sirupus Ferri tnrtarici ammoniati. Sirop de tartrate de for animoniacale 
iGall.). Ferri tartarici ammoniati 25,0, Aquae destillatae 25,0, Sirupi Sacchari 950,0.

III. Ferri-Kalium tartaricum. Tartarus ferratus (Erganzb. Helv.). Tartrate 
ferrico-potassigiie (Gall.). Ferri et Potassii Tartras (U-St.). Ferrnin tartarisatuin. 
Tartarus inartiatus purus. Eisenweinstein. Kaliumferritartrat. C,II10„(Fe0)K. 
Mol. Getv. =  259.

Die Darstellungsyorschriften der Arzneibucher kiinnen ais identisch angesehen 
werden.

D arstellung. Man trhgt eine Mischung von 300 Th. Eerrichloridlosung (spec. 
Gew. 1,280—1,282) und 1600 Th. Wasser in eine Mischung von 300 Th. Ainmoniak- 
flussigkeit (spec. Gew. 0,960) und 6000 Th. Wasser ein, wascht das gefallte Ferrihydroxyd 
in der auf S. 1092 augegebenen Weise sorgfaltig aus; der noch feuchte Niederschlag wird 
in einer Porcellanschale mit 100 Th. gepulyertem Kalinm bitartrat und der erforderlicheu 
Menge Wasser unter Ausschluss des Sonnenlichtes im Dampfbade bei nicht iiber 60° C. er
warmt, bis er sich unter Hinterlassung eines nur goringen Elickstandes gelost hat. Die filtrirte 
Lbsung wird bei etwa 60° O. zum Sirup eingedampft, ilieser auf Glasplatten gestrichen 
und bei 50—60° C. unter Lichtabschluss getroclcnet. Starkę Erhitzung beim Eindampfen 
und Einwirkung des Sonnenlichtes befdrclem die Bildung von Ferrotartrat.

Diinne, braunroth durchscheineude, glanzende Blattchen von fast schwarzer Farbę, 
von mild adstringirendem, kaum eisenartigem Geschmack, loslich in 5 Th. Wasser, uulos- 
lich in Alkohol. H interlasst beim Gliihen einen stark alkalischen, Eisenoxyd enthaltenden 
Ruckstand, Der obigen Formel entspricht ein Gehalt von 21,62 Proc. metali. Eisen. 
E rg a n z b . yerlangt einen Eisengehalt von etwa 21 Proc., U-St. dagegen bei gleicher Dar
stellung nur von 15 Proc. Ee. Dementsprechend wird aus 1 g des Piiiparates erhalten 
werden mussen Ferrioxyd Fe20 3: Nach Erganzb. == 0,3 g, nach U-St. — 0,215 g.



Aufbeioahruiuj. Uie.se ist dieselbe, wie beim yorhergehenden Praparate.
1Prttfung. Eine yollstiindige Loslichkeit in 10 Th. Wasser und nur eine weisse 

Tritbung durcli Schwefelwasserstoff genligen ais Zeichen der Reinheit. Spuren Perrooxyd 
werdon in dcm Praparate immer yorhanden sein.

Anwendung. Der reine Eisenweinstein ist ein sehr mildes Eisensalz, welehes 
wie das yorhergehende und in gleicher Gabe angewendet wird. Es wird nur selten 
gebraucht.

So l u te de tartrate ferrico - potassique. Tinctura Martis (Gall.). Ferri-Kalii 
tartarici 1 Th. Aquae destillatae 4 Th. Man lose in der Kiilte.und fiitrire.

Sirupus Tartari ferrati. Sirop de tartrate ferrico - potassique (Gall.). Ferri 
Kalii tartarici, Aquae destillatae aa 25,0, Sirupi Saechari 950,0.

IV. Ferro-(Ferri-)Kalium-tartaricum crudum. Tartarus ferratus crudus 
(Erganzb). Tartarus martiatus crudus. Roher Eisenweinstein. Ein Gemisch aus 
Ferrotartrat, F erritartrat und Weinstein.

Kereitung. 1 Th. grobgepulverte Eisenfeile und 5 Th. grobgepulverter Weinstein 
werden in einem irdenen Gefasse mit Wasser zu einem Brei angeruhrt und dieser unter 
ofterem Umriihren und Ersatz des yerdampften Wassers solange bei 35—40°. C. digerirt, 
bis eine gleichmassige, schwarze Masse entstanden ist, und bis eine aus der gut um- 
geriihrten Masse entnommene Probe sieh zum grossten Theile (zu einer griinschwarzen 
Flttssigkeit) lost. Man trocknet alsdann die Masse an einem warmen Orte ein und ver- 
wandelt sie in ein mittelfeines Pulver. Ausbeute etwa 5,6 Theile.

Sehmutzig griinliches, mit der Zeit braun werdendes Pulver, in 16 Th. kultem 
Wasser zum grossten Theile loslich. Hinterlasst beim Glflhen eine s t a r k  a lk a l i s c h e ,  
Eisenoxyd enthaltende Asohe.

Anwendung. Der Eisenweinstein wird hauptsachlich zur Darstellung von Eisen- 
oder Stahlbadern gebraucht. Zu einem Yollbade gehbren 75,0— 100,0 g Eisenweinstein. 
In Wasser oder Wein gelost, gebrauchen ihn bleiehsiielitige Miidehen ais ein billiges Eisen- 
mittel. Die Dosis ist circa 0,8— 1,0 g zwei- bis dreimal des Tages. Das reine Praparat 
wird auch in Wasser gelost zum Verbande von eiternden Wunden und Schankern an
gewendet.

Globuli martiales (Austr.). Iloule de Nancy. Stahlkugeln. Im  Handverkauf 
wird der rohe Eisenweinstein in Form von Kugeln gefordert. Zur Darstellung derselben 
werden 100 Th. des gepulrerten rohen Eisenweinsteins mit 20 T. dostillirtem Wasser und 
1 Th. gepulvertem arabischem Gummi angeruhrt und im Wasserbade so lange erwarmt, 
bis sieh aus der warmen Masse Kugeln formen lassen. Man macht dieselben 35,0—36,0 g 
schwer und liisst sie an einem lauwarmen Orte langsam austroeknen. Nach dem Trocknen 
iiberstreicht man sie mit einer Lćisung des arabischen Gummis, welcher einige Ti’opfen 
Gallapfeltinktur zugesetzt sind, damit sie glanzend und schwarzlich werden. Eine Kugel 
wiegt dann ca. 30,0 g. Man liat auch Messingformen, in denen man die Kugeln durch 
Pressung darstellt.

Pulvis acropliorus m artia tu s Hukkland. T inc tura  F erri ta r ta r isa ta .
Rp, Tartari ferrati 5,0 T in c tu r a  M a r t i s  J ju d o v ic i  s e u  G la u b e r i .

Magnesii carbonici 15 0 lip. 1. Kem  sulfurici eryst. 8,0
Tartari depurati 30,0. 2. Tartari depurati 4,0

TablettoN (lo ta r tra te  de te r aimnoniacal (Gall.). 3. Aąuae destillatae 30,0
Rp. .Ferri-Ammonii tartarici 50,0 4. Spiritus diluti 70,0.

Saechari 1000,0 Man reibt 1 und 2 mit 3 tein an, digerirt die 
Mischung unter hiiufigem Umsekiltteln 24 Stun-Saechari Yanillae 30,0

Mucilaginis Tragacanthae 100,0. 
Fiant tabulettao No. 1000.

den, £Ugt 4 hinzu, liisst einige Stunden absetzen 
und filtrirt.

Ferrum valerianieum.

Ferrum yalerianicum. Ferri Valerianas (U-St.). Ferriyaleriauat. Ferri- 
snbyalerianat. Baldriansaures Eisenoxyd. Is t ein basisch yaleriansaures Eisenoxyd 
von nicht ganz konstanter Zusammensetzung.



D arstelluny. 20,0 Valeriansaure werden mit einer Losung von 25,0 krystallisir- 
tem Natriumkarbonat in 225,0 destillirtem Wasser oder mit soviel diesor Lijsung yersetzt, 
dass eine neutrale Fliissigkeit entsteht. Naohdem uooli z w e iin a l soyiel krystallisirtes 
Natriumkarbonat, ais zur Sattigung erforderlich war, zugegeben und in Losung1 gebracbt 
worden ist, wird filtrirt und in das kalte F iltra t nach und nauk in kleinen Mongen 100,0 
FcrricMoridlosung von 1,280—1,282 spec. Gew., yerdiinnt mit gleicbviel Wasser, unter 
Umriihren eingegossen. Wiire dio in der Kubę sick ldarende Fliissigkeit nock gelblich ge- 
farbt, so giebt man nock einige Tropfen der NatriumkarbonatlSsung kinzu, um die Fiillung 
yollstiindig zu macken. Den Niederschlag sammelt man auf eiuem Filter, wascht ihn mit 
kaltem Wasser ans und trocknet ihn in diinner Schickt auf einer porosen Porcellanplatte 
ausgebreitet vor Tageslickt geschutzt an eine iii Orte, dessen Temperatur 25° 0. niekt iiber- 
sckreitet. Ausbeute circa 33,0.

Eiyenschaften. Das Ferrisubvalerianat ist ein rotkbraunes, nach Valeriansaure 
rieekendes, in Wasser unlosliches, in Alkohol loslickes Pulver yon mild styptisckem Ge- 
schmacke.

Seinc Zusammensetzung entsprickt etwa der Formel Fe2(C’5H0O2).2(OH)4. Mol. Gew. 
=  382. Dieser Formel entsprickt ein Gekalt von rund 29,3 Proc. metali. Eisen oder
41,8 Proc. Ferriosyd. U-St. fordert fur ikr Priiparat nur einen Gekalt von 15—20 Proc. 
metali. Eisen, entsprechend 21,5—28,6 Proc. Ferrioxyd, was eben mit der wcckselnden Zn- 
sammensetzung dieses Salzes zusammenkangt.

A ufbew ahruny. In gu t yerstopfter Flasche vor Tageslickt geschutzt.
Anwenduny. Man hat das Ferrisubvalerianat bei Chlorose, welche vou hysteri- 

schen oder epileptiscken Krampfen begleitet ist, und bei Chorea angewendet. Gabe 0,2— 
0,5—1,0 zwei- bis dreimal tiiglick in Bissen oder Pillen.

Ferri sa lia  varia.

I. Ferrum oleinicum. Oelsaures Eisen, fliissige Eisenseife. 100 Th. kauflicke 
Oelsaure, 10 Tli. Eisenpulyer und 15 Th. Wasser werden in einen Glaskolben gegeben und 
unter bisweiligem Unisckiltteln 8 Tage kindurck in der Warnie des Wasserbades digerirt. 
Dann wird die erwarmte dunkelbraune Fliissigkeit durch ein Bauschchen m it Oelsaure ge- 
trankter Baumwolle filtrirt.

Diese Eisenseife wurde von Kcal ais Heilmittel von Wunden und Geschwuren em-
pfohlen und ais Speeialititt in den Handel gebracht.

Ungucntuin Saponis ferric i. 
lip. Cerae flavae 10,0 

Ferri olelmei 20,0.
Man miseht unter gelindem Erwilrmeu und riihrt 

aladann bis zum Erkalten.

Unguentuin Saponis ferric i cum Acido earbolieo.
Rp. Unguenti Saponis ferrici 30,0 

Acidi carbolici puri 1,0.
Salbe (auf schlaffe oder faulig eiternde Wunden 

und GesehwUre).

II. Ferrum sebacinum. Emplastrum fei'ratum. Emplastrum mnrtintum. 
Emplastrum Martis ex Sebo. 150 Tb. einer gut ausgetrockucten Talgseife werden zor- 
sckuitten iu 1500 Tk. keissem destillirten Wasser geldst und dann unter Umriikren mit 
80 Th. Ferrickloridliisiing oder soviel davou yersetzt, ais dadurck ein Niederschlag ent- 
stekt. Dieser wird in kaltem Wasser malaxirt und in Stangen ausgerollt. Ausbeute 
circa 100 Tbeile. W ird zum Yerbande der Wunden gebraucht, allerdings hiichst selten.

III. Ferrum tannicum (Ergiinzb.). Fcrritaunat. Gerbsanres Eisenoxyd. Tan- 
nate ferrique. Tan nas ferricus.

Zu einer Lbsung von 65 Tk. Gerbsaure iu 500 Tk. Wasser wird eine Mischung von 
100 Tk. Ferriacetatlosung (Liguor Ferri subaeetici Gerin. s. 8. 1092) mit 200 Th. Wasser 
unter Umriikren in laugsamem Strahle zugegossen. Der entstandene Niederschlag wird 
nack dem Absetzen m it lauwarmem Wasser ausgewascken, auf einem Filter gesammelt und 
auf poriisen Unterlagen bei gewoknlickor Temperatur getrocknet.



Sohwarzes gcsclnnackloses Pulyer, welches 13—14 Pioc. metalliseh.es Eisen cntliiilt.
1,0 g gebe beim Verbrennen an der Luft unter Befeuchten m it Salpetersaure 0,186—0,20 g- 
Ferrioxyd, welches air Wasser uichts Losliches abgebcn darf. V or L ic h t  g c s c h i i tz t  au f-  
z u b e w a h rc n .

Das Priiparat soli ais Iloborans und ais Darmadstringens yerwendet werden, diirfte 
aber keine Zukunft haben.

IV. Ferrum caseinatum. Ferrum nucleo-nlbuminatum.
Entrahmte und mit Wasser verdiinnte Milch wird mit soviel stark yerdunnter Essig- 

siiurc versetzt, dass das Kasein gefallt, ein Ueberschnss von Essigsiiure aber vermieden 
wird (s. S. 670). Das gefallte Kasein wird wiedcrholt mit warmem Wasser, dann mit 
Alkohol gewasehen, zuletzt m it Aether entfettet. 1 Th. des so gercinigten Kaseins wird 
mit 1 Th. Calciumkarbonat utid 100 Th. warmeu Wassers angerieben und die ontstandene 
Ldsung von Calciumkaseinat flltrirt. Das Filtrat, wird mit einem goringen Ueberschuss 
einer 1 proeentigen, friseh bereiteten wasscrigen Losung von Ferrolaktat versetzt. De)' 
hierdurch entstehende Niedersehlag, weleher urspriinglich weiss ist, wird gewasehen und 
getrocknet. E r nimmt infolge des Trocknens Fleisehfarbe an.

Geruch- und geschmaekloscs, fleischfarbiges Pulyer, unldslich in Wasser, loslieh iu 
schwacher Natriumkarbonatlosung, aueh in Ammoniakflussigkeit. Von Pankreatin, sowie 
auch von Pepsin -f- Salzsaure wird das Eisenkaseinat yerdaut. Der Gehalt an metallischem 
Eisen betriigt 2,5 Proc. Yon Dawydow an Stelle des Eisenalbuminates ais leicht resorbir- 
bares Eisenpraparat empfohlen.

V. Ferrum OXalicum Oxydulatum. Ferrooxalat. Oxalsaurcs Eiseuoxydul. 
Fe€>01 +  2ILO. Mol. (lew. =  180.

10 Th. krystall. Oxalsaure werden in 50 Th. heissen Wassers geliist, dureh (27 Th.) 
Ammoniakflussigkeit vou 0,96 spec. Gew. neutralisirt und mit einer Losung aus 21 Th. 
krystall. Ferrosulfat in 45 Th. Wasser verset/,t. Der entstandene Niedersehlag wird naeh 
dcm Erlcalten auf einem Filter ausgewaschen und an einem lauwarmen Orte getrocknet.

Blassgelbes bis citronengelbes, krystallinisches Pulver, geruchlos und fast ge- 
schmacklos, luftbestandig, wenig lbslicli in kaltem oder in hcissem Wasser, unldslich in 
Weingeist. Yon konc. kalter Salzsaure oder heisser verdiinnter Schwefelsliure wird es ge- 
liist bez. zersetzt. Beim Erhitzeu an der Luft verglimmt es zu Eisenoxyduloxyd, schliess- 
lich hinterbleiben 44,4 Proc. Eisenoxyd Fe.,0.,. Ais mildes Eisenpraparat (Tonicum und 
Alterans) bei Aniimie und Chlorosis in Gaben von 0,1—0,4 g dreimal tiiglich. Technisch 
ais photographischer Entwickler, auch zur Darstellung von Ferrum Hydrogenio reductum.

VI. Ferrum salicylicum. Perrisallcylat. Salicylsaures Eisenoxyd. Gleiche 
Theile Femchloridlosung (spec. Gew. 1,280— 1,282) und Natriumsalicylat werden in konc. 
Fliissigkeit mit einander yermischt. Es fiillt, ein brauner, bald violett sich farbender 
Niedersehlag aus, der naeh dem Auswaschen und Trocknen eine amorphe braune Masse
oder ein schwarzbraunes Pulver darstellt. Wird in Gaben von 0,2... 0,6 g  und zwar in
Pillenform ais Tonicum, Antisepticum, Adstringens und Antirheumaticum gelegentlich 
angewendet.

VII. Ferrum succinicum. lian  neutralisirt 32 Th. Bernsteinsaure mit (ca. 90 Th.) 
Ammoniakflussigkeit von 0,960 spec. Gew., yerdiinnt die Losung m it einem gleichen 
Volumen Wasser und trag t in dieselbe eine Mischung von 100 Th. Ferrichloridlosung 
(spec. Gew. 1,280—1,282) unter Umriihren ein. Der Niedersehlag wird naeh dem Absetzen 
von der iiberstehenden Fliissigkeit getrennt, bis zur Chlorfreihcit gewasehen und auf 
porosen Unterlagen bei 30—40° C. getrocknet.

Briiunliekes Pulyer, nur wenig loslieh in kaltem Wasser; dureh siedendes Wasser 
wird es theilweise in Ferrihydim yd und Bernsteinsaure gespalten (yerlialt sich also ahnlich 
wie Ferriacetat).

VIII. Ferratin. Eerrinlbuinlnsilure. Eisenalbuminsilure. Fernitin-BoKHKiNOEn.
lii unseren Nahrungsmitteln kommt naeh Bunge das Eisen in einer besouderen Form sehr

ITandb. d. pharm. Praxis. I, 7*3



fest an Eiwciss gebunden vor. Diese Verbindung ist von Sohmiisdebuhg ans Sehweins- 
lebern abgeschieden wordon, indem er diese mit Wasser auszog und den flltrirten wiisse- 
rigen Auszug mit Weinsiiure fiillte. Das so erhaltone Produkt nannte Sciim iedebero  
„ i 'e r  r a t  i n“. Eine Yerbindung mit den gloiehen Eigenschaften wie das naturliclie Ferra- 
tin, also gewissermassen ein kiinstliches. Ferratin, erbiilt man naeb folgendem, der Firma 
B ó h r i n g e k  &  S ó h n e  durcb D.R.P. 72168 und 74533 geschiitzten Verfahren.

D arstellung. Zu einer Losung von 100 Th. Eier-Eiweiss in 2000 Tb. Wasser 
fiigt man eine Losung von 25 Th. F erritartrat in 250 Th. Wasser, ferner 100 Th. einer 
10 proc. Natronlauge. Die zunachst schwarzrothe Fliissigkeit wird solange auf 90° C. (im 
Dampfbade) erhitzt (1—2 Stunden), bis sie klar, diinnfliissig und wiedor heller roth ge- 
worden ist. Dann leitet man einen Dampfstrom ein und fiigt gleiclizeitig Weinsiiure bis 
zur neutralen Eeaktion hinzu, siiuert m it Weinsiiure an und leitet den Dampfstrom noch 
einige Miuuten weiter ein. Nachdem die Fliissigkeit sieli geklart hat, wird iiltrirt. Das 
F iltra t macht man m it Ammoniak ammoniakalisch, erbiilt die Mischung alsdann mehrere 
Stunden bei 90° G. Durcb Ansauern m it Weinsiiure fallt alsdann das Ferratin aus, wel- 
ches durch nochmaliges Auflosen in ammoniakhaltigem (und Ammoniumtartrat haltigem) 
Wasser und Wiederausfallen aus die.-er Losung durch Weinsiiure g'ereinigt. wird. Der 
Niedersclilag wird gewasehen, 'śchliesslieh getrocknet und gepulyert.

Eigenschaften. Ein rothbraunes Pulver in Wasser und schwach angesauertem 
Wasser unloslich, in grossen Mengen Weinsiiure jedoch liislich. Frisch g-efallt ist es in 
kaltem schwach alkalischem, scharf getrocknet in gelinde erwiirmtem, schwach alkalischem 
Wasser sehr leicht Ićislich. Es entl.alt 7—10 Proc. Eisen, aber nicht in Form eines Salzes, 
sondern — nach Ansicht der Erflnder — direkt an Kohlenstoff gebunden.

Von den gewohnlichcn Eisenalbuminaten unterscheidet sich die Verbindung durch 
folgende Reaktion: Ldst man 0,06 g des Praparates in 20 ccm ammoniakhaltigem Wasser 
und fiigt 1 Tropfen 50 proc. Schwefelammoniumlosung hinzu, so veriindert sich innerhalb 
3 Minuten die Fliissigkeit nicht, erst von da ab tr i t t  Dunkelfarbung ein infolge Bildung 
von Scliwefeleisen.

Anwendung. Ais leicht verdauliehes und angenehm zu nehmendes Eisenpraparat 
in Form von Pulvern oder Pastillen zu 0,5—2,0 taglich in gebrochener Dosis (Kinder ent- 
sprechend weniger) bei Chlorose, akuter Anamie und grossen Blutyerlusten. Neuerdings 
wird auch ein ldsliches N a t r iu m - F e r r a t in  dargestellt und yerordnet.

F e r r ip to n . Ein von Apotheker Koszu in Serkowitz bei Radebeul dargestelltes, 
koncentrirtes und saurefreies Eisenpraparat, welches die Zaline nicht angreifen und in der 
vorgeschriebenen Yerdiinnung geruch- und geschmacklos soin soli.

Filix.

I. Nephrodium Filix mas Michaux (syn. Aspidimn F ilix  mas fL.) Sw., 
Polystichum F ilix  mas Rtli.). Familie der Polypodiaceae—Aspidieae—Aspidiinae.

Heimisch in ganz Europa, von der Ebene bis auf 2000 m steigend, iu Algericn, 
Nordasien, Kaukasus und Himalaya, in Amerika sUdwarts bis Peru. Bliitter der Pflanze 
einen Trichter bildend, nach vorn allmahlich, nach dciii Grnnde wenig vcrschmalert, ober- 
seits dunkelgriin, unterseits heller m it haaralinlichon Spreuschuppen, Stiel kiirzer wic 
die Blattfliiche, mit grossen, braunen Spreuschuppen. Fiedern abwechselnd, kurz ge- 
stielt, aus breiter Basis lineal-lanzetUich, Fiederchon am Grunde mit breiter Basis mit 
einander verschmelzend, kerbig oder eingeschnitten gesagt. In der Regel nur der mittlere 
und obere Theil der Bliitter fruktiiicirend, die Sori zweireibig an den Fiederchen, selten 
bis zur Spitze dcrselben yorhanden. Indusiuin herz - nierenformig. Sporangium mit 
unyollstandigem, auf der Bauchseite in die schmalen Zellen des Stoniiiun ubergehenden 
Ring. Sporen dunkelbraun mit unregelmassigen, gewundenen Leisten. Ycrwendung flndet



Fig. 244.
Querschnitt dureh tlas llhizom von Nephro- 
dium Filix mas Miohaux. f  (lefassbiindel.

das R h izo m  m it den s te k e n g e b lie b e n c n  B la ttb a s e n .  Rhizoma Filieis (Germ. 
Helv.). Radix Filieis niaris (Austr.). Tilix mas (Brit.). Aspidium (U-St.). Iladix 
Jfephrodii crenati. Kadix Polypodii Iilix mas. — Fnrnwurzel. Wurmfarirwurzel. 
Bamlwiirmwurzcl. Jolianniswurzel. Toufelsklaue. — Hliizome de fongere małe 
(Gall.). — Mnie Fora.

Jieschreibung. Das wagereckt odcr schriig in der Erde liegende Rhizom erreicht 
eine Lange von 30 cm (das liingste der einheimischen Famę), seinc Dicke betragt 2—2,5 cm, 
erscheint aber dureh die zaklreicketi Basen abgestorbener Blatter, die dem llhizom ange- 
drlickt sind, bis 6 cm dick. Auf dem Querschnitt, ist 
das Rhizom hiichst unregelmassig infolge der dureh 
die Blattstielbasen yerursachten Eindriicke, am hin- 
teren Ende mit zahlreiehen aus den Blattstielbasen 
vorbrechenden Wurzeln, am yorderen Ende liaufig 
mit einer Knospe schneckenformig eingerollter Blatter.
Das ganze Rhizom ist in zahlreiche Spreublattchen 
eingehiillt. Die B la t t b a s e n  sind nach oben und 
unten etwas yerjiingt, also von gedrungen spindeltor- 
miger <Icstalt, glanzend dunkelbraun, die an der Un- 
tcrseite und an den Soiten stehenden sind nach oben 
aufgebogen. Ihr Querschnitt ist von rundlich oyaler 
Gestalt, an der dem Rhizom zugedrehten Seite etwas 
abgeplattet, er zeigt in einen lockeren Kreis gestellte 
Gefassbiindel, von denen 5—-10 vorhanden sein kdnnen, 
am hauiigsten 7—9 (Fig. 245). Die einzelnen Biindel 
sind koncentrisch gebaut, sie haben das Xylem im Centrum vom schmalen Phloem und 
dieses wieder von einer Endodermis umgeben. Die S p re u h a a re  sind vop gcstreekt lan- 
zettlieher Gestalt, von breiterem Grunde ausgehend in eine schlanke Spitze endigond, am 
Rand mit sparlichen, aber kraftig ausgebildeten, aus meist 2 Zellen bestehenden Ziihnen, 
an der Basis oft zwei kleine Drusen.

Das R h izo m  selbst liisst auf dem Querschnitt einen Kreis von ungefahr 8 starkeren 
Biindeln erkennen und ausserhalb desselben eine grdssere Anzahl kleinorer Biindel (Fig. 244). 
Dieselben sind gebaut wie die in den Blattbasen. Das Grundgewebe ist ein liiekiges, gettlpfeltes 
Parenehym, das reichlieh Starkemehl enthiilt in meist 
rundlichen, etwas abgeflaohten, oft aber auch eifdrmig 
oder unregelmassig gestalteten Kbrnchen, die bis 18  ̂
gross sind. In den grossen Intercellularraumen trifft man 
hauflg auf einzellige kuglige Driisenhaare, die dureh eine 
Wand von der Parenchymzelle, der sie aufsitzen, abgetrennt 
sind (Fig. 24(5). Die Drusen son dem zwischen ihrer Mem
bran und der infolgedessen abgebobenen Cuticula ein 
griinlieb-gelbes Sekret ab, in welebem man die wirksamen 
Bestandtbeile der Drogę (vergl. unten) erblickt. Neben 
der Starkę ftthren mancbe Parenchymzellen braunen Inhalt, 
der m it Eisensalzen scbmutzig grtiu und danach mit Na- 
triumkarbonat bebandelt yiolett oder blati wird (Gerb-
stoff). Der Querschnitt des Rhizoms sowohl wie der Blattbasen muss von grtlner und 
nicht brauner Farbę sein.

liestandtheile. F i 1 i x s ii u r e (vergl. unten), a th e r i s e h e s  D el 0,04—0,05 Proc. 
in der im Herbst und 0,025 Proc. in der im Juni gesammelten Drogę. Dasselbc ist ltell- 
gelb von intensivem Gerucb der Drogę und aromatisck-brennendem Gesehmack. Leiebt 
liislich in Aether und absolutem Alkohol. Spec. Gew. 0,85—0,86. Das Oel beginnt bei 
140° 0. zu siedon, iiber 250° C. tr i t t  Zersetzung ein. Es entbalt ueben freien Fettsfturen 
(Buttersiiure) Hexyl- und Oetyl-Ester der Fettsauren von der Buttersaure bis etwa zur

Blattbasis von Neplirodium Filix 
mas. Michaux, schwach vergr.



Pelargonsaure. G e rb s to f f  ( F i l ix g e r b s a n r c )  /u  etwa 10 Proc. von glukosidischem 
Charakter, liefert m it verdiinnten Sauren einen nicht krystallisirbaren Zucker und das 
P h lo b a p h e n  ( F i l ix r o th ) ,  das anch in der Drogę yorkommt. Letzteres hat die Zusammen- 
sotzung C36H180 12 nad liefert mit Kali geschmolzen Phloroglucin und Protocatechusiiure. 
Mit Eisenchlorid wird der Gerbstoff oliyeugriin. Die bramie Farbę alterer Drogę ist dnrcli 
das FiIixroth bedingt. F la v a s p id s i iu re ,  A lb a s p id in ,  A sp id in o l. F e t t e s  O el 
(F il ix o l)  zu 5—6 Proc., besteht ans Glycerinestern der F ilo s m y ls a u r e  und F i l ix o l in -  
sR ure, Z u c k e r  11 Proc. F i l ix w a c h s ,  eine braimlich gelbe, amorphe Masse, die bei 
fi9° C. schmilzt, leicht in heissem Alkohol und Petrolśither, schwer in Aether ldslich. 
H a rz , aus dcm Filixroth und weiteren Umwandlungsprodukten des Gerbstoffes bcstchend. 
W a s s e r g e h a l t  etwa 14 Proc., A sehe 1,4—8,0 Proc., davon 0,1—0,3 Proc. in Salzsaure 
nnlćislich. AIS Haupttrager der W irksamkeit g ilt die F i l ix s a u r e  (vergl. unten), ferner

in zweiter Linie das i t th e r is c h e  O el, beide bil- 
den mit dem f e t t e n  F i l ix o l  ein inniges Ge- 
misch (Emulsion), yielleicht sogar eine lockere 
Verbindung. Anch der Gerbstoff soli an der 
W irkung betheiligt sein.

Verwevhslungenund Verfalschungen. 
Die Rhizome der iibrigen in Mitteleuropa heimi- 
schen Farne sind mcist im Aussehen und in den 
Dimensionen dem von N. f. m. so unRhnlich, dass 
an eine irrthumliche Verwendung solcher in der 
Apotheke nicht wohl zu denken ist. Da wir 
aber jetzt naeh neuesten Untersuchungen von 
H ausmann wissen, dass solche Rhizome nicht sel- 
ten auf Extrakt (vergl. dort) verarbeitet werden, 
so ist es doch wiinscbenswerth, die unterscheiden- 
den Merkmale solcher Rhizome anzugeben:

1) Aspidimn spimilosum Sw. (syn. P o - 
ly s t ic h u m  sp in u lo s u m  D. C.). Rhizom auf- 
steigend, 5 cm lang, Durchmesser 8 mm, lockor 
mit Blattbasen besetzt. Im  Querschnitt unregel- 

miissig gebuchtct, mit 5—7 Gefassbiindeln. Blattbasen im Querschnitt mit 5—8, meist, 
(i und i  Gefassbiindeln. Im  Parenehym Druson. Spreubliittchen ziemlicb breit, in eine 
lange, aus einer Zellreihe bestehende Spitze mit einer (oft abgebrochenen) Driise aus- 
laufend. Rand des Spreubliittchens wenig buchtig, mit wenig Driisen.

2) Aspidimn cristatum Sw. (syn. P o ly s t ie h u m  o r is ta tu m  Roth). Im  Parenehym 
Drusen. Blattbasen im Querschnitt mit 5—8, meist 5 und 6 Biindeln. Spreublattchen 
ganzrandig, selten m it kurzeń und stumpfen Zahnen, breit, Drusen am Rande sehr sparlich 
oder fehlend.

3) Aspidimn mon ta nimi Aschers. (syn. P o ly s t ie h u m  ra o n ta n u m  Roth). 
Rhizom kurz, aufsteigend. Drusen im Parenehym fehlend. Spreublattchen ganzrandig, 
Drusen von zweierlei Form, kleine, einzellige und grossere mit 2—Szelligem Stiel, nicht 
nur am Rande, sondern anch auf der Flachę. Blattbasen im Querschnitt fast dreieclcig, 
zwei Gefassbiindel zeigend.

4) Aspidimn rigidmn Sw. (syn. P o ly s t ie h u m  r ig id u m  D. C.). Im Parenehym 
Driisen. Blattbasen im Querschnitt iast rund mit 4—6 Bundoln, von denen drei grosser 
Bind. Spreublattchen am Rande mit sparlichen Zahnen, am Rande mit kleinen Druson- 
haaren.

5) Aspidimn lohntum Sw. Ohno Driisen im Parenehym. Blattbasen im Quer- 
schnitt dreieckig mit ausgezogenen Seiten, mit 4 — (i Biindeln. Spreublattchen ohne Drusen, 
am Rande durch die zahlreichen Ziihno yerzerrt.

6) Aspidimn dilatatmn Sw. Im  Parenehym Driisen. Spreublattchen wie bei A. 
spinulosum, aber mehr in die Lange gezogen und allmahlicher zugespitzt.

7) Asplenium  F ilix  fein ina B ernh . (syn. A sp id im n  F i l ix  fo m in a  Sw., 
A tb y r iu m  F i l ix  fe m in a  R o th .). Rhizom schief aufsteigend, 10 cm lang, 0,5—1,0 om 
im Durchmesser, innou blassgriin, im Quersclinitt mit 4—7 Biindeln. Im Parenehym kcine 
Drusen. Blattbasen im Querschnitt fast dreieckig mit breiter Basis, mit 2 Biindeln; iihn- 
licli wie A. montannm, aber grłisser. Spreubliittchen ganzrandig, ohne Driisen. — (Yergl. 
weiter: Schweiz. Wochenscbrift f. Pharmacie 1896 p. 440.)



E insaninilu iu j, A ufbew ahruny. Uebereinstimmend lassoii die Arzneibuchor 
dic Drogo im Spatsommer odor Herbst sammeln, von den Spreuscliuppen, Nebenwurzeln 
rmd abgestorbenen Theilen soviel wie moglich befreien, o line Sehalung bei gelinder 
Warnie trocknen und n ic h t  iib e r  e in  J a h r  aufbewahren. Das in nicht z u gros,ser 
Mengc hergestollte Pulver soli liellgriin sein; os wird in braunen, gut • gesehlossenen 
< Hasem oder im Duukeln untergebraeht; ein gclbliches oder zimmtbraunes Pulver darf 
wcdcr abgegeben, noch zur Extraktbereitung verwendet werden. 100 Tli. lufttrockner 
Drogę liefern 85—90 Tli. Pulver. Nacb Ca e s  a ii und L ohetz soli die aut vulkanischeiu 
Boden, dann die auf Thonsehiefer gewaehsene Pllanze ani gelmltreichsten sein.

Da antli bei sorgfaltigster Aufbewalirung einzelne Rhizome nacli langerem Liegen 
nioht mehr „griinbreehend11 sein werden, so soi darauf hingewiesen, dass in Deutschląnd 
nur fiir die x\potlieker Bayerns eine gesetzliche Vorpflichtung, die Faruwurzel jederzeit 
Yorrathig zu lialten, besteht.

W irkunff m ul Anuiendun<j. Das Parnrbizoin und die ans ikm kergestellteu 
Praparate (Ext,rakt) sind eines der ani besteu und siclierstcu wirkenden Bandwurnmiittel 
(sowolil bei Taenia wie bei Botriocepkalus). Meist werden die Bandwiirmer dureh das 
Mittel nicht getodtet, sondern nur betaubt, weshalb es darauf ankommt, sie. durcb ein 
folgendes Abfiihrmittel zu entfernen. Es ist aber zu beaekten, dass die Filixsaure, 
wenn sie resorbirt wird, auch fiir den Menscken ein starkes, das Centralnervensystem 
lilhmendes Cfift ist, ferner sind hiiufig einseitige oder doppelseitige Erblindungen beobachtet. 
Von 78 beobaehteten Yergiftungsiallen endeten 12 mit dem Tode. Der Apotheker sollte, 
aucli wenn der Abgabe des Farnrliizoms und seiner Zubereitungen (in Oesterreich darf 
das E xtrakt nur gegeu arztlielic Yerordnung verabfolgt werden) keine gesetzlichen 
Hindernisse entgegenstehen, sich u n te r  k e in e n  U m s ta n d e n  auf eine Bandwurmkur 
einlassen. Da die Resorption der Filixsaure besonders erleiclitert wird, wenn sie in Oel 
geliist ist, so ist die Verwendung von Rieinusol ais Abfiihrmittel neuerdings aufgegeben 
und mail bedient sich eines anderen Laxans, etwa Kalomel.

Die Drogę selbst findet. kaum noch Verwendung, meist benutzt man das athęrisehe 
Extrakt, neuerdings auch die reine F’ilixsaure (vergL unten).

Das Vorrathighalten des Rhizoms vermeidet man ani besten ganz und verarbeitet 
das f r is o li  bezogene Rhizom sofort auf atherisches Extrakt, das man in kleinen, ganz 
geftillten Glasem aufbewahrt. Die Drogę beziehe man im Herbst, wenn man nicht im 
Stande ist, sie selbst sammeln zu lassen, nur aus ganz zuverlassiger Quełle. Die griine 
Farbę des Rhizoms im Quersclinitt ist noch kein Beweis fiir des,sen Frische, dagegen nicht 
griines natiirlich unter allen Umstamlen zu verwerien. Ebenso beziehe man das fertige 
Extrakt nur aus ganz zuverlassiger Quelle, wo man sicher ist, dass die Augaben iiber das 
Alter des Praparates auf W ahrheit beruhen, und ferner, dass nur die officinelle Drogę zu 
seiner Herstellung benutzt wurde. W ir wissen dureh neueste Untersuchungen von Haus- 
m ann , dass auch die Rhizome anderer Farne auf Extrakt verarbeitet werden; fiir A sp i-  
d ium  s p in u lo su m  Sw. darf das ais sichergestellt angeselien werden. (E. Mekck briugt 
dieses Extrakt neuerdings in den Handel.) Verschiedene der im Handel beiindlicheu Ex- 
trakte enthalten keine Filixsaure, sondern A sp id in  C43H320 7, welches in dem genami ten 
Fara Yorkommt.

Um zu e n ts o h e id e n , ob ein  E x t r a k t  F i l ix s a u r e  oder A sp id in  e n th i l l t ,  wird 
ein Quantum desselben naeh Hausmann m it soviel gcbrannter Magnesia angerieben, dass ein 
homogenes Pulver entsteht. Dieses wird dureh ein Sieb gesehlagen und auf je  50 g m it 10 1 
W asser 1—1 l/a Tag ausgelaugt. Die abfiltrirte Losung wird mit Schwefelsiiure angesauert, 
der entstandeue Niederschlag dureh Koliren gesammelt, die Schwefelsiiure ausgewaschen und 
der Niederschlag iiber konc. Scliwefelsaure getroeknet. Die Ausbeute betragt 6—18 Proc. 
Aspidinhaltige Extrakte geben relativ geringe Ausbeute. — Das trockne Pulyer wird darni in 
moglichst wenig Aether geldst. Euthalt die Losung Aspidin, so erstarrt sie iunerhalb 
weniger Stunden zu einem krystallinischen Brei, den man in kleinen Portionen in Alkohol 
absolutus eintriigt und damit yerriihrt. Die fast unloslichen Krystalle des Aspidins



konnen daun durch F iltriren, Absaugen mul Naehwasclien von der Mutterlauge getrenut 
werden. Man reinigt sie durch Ldsen in siedendem absoluten Alkohol und wiederkolt 
dio Operation. Das reiue Aspidin kat daim den Sekmelzpunkt 124—125°C. — Erstarrt 
die athoriseke Losung nickt, so lilsst man den Aetlier zum grossen Tkeil freiwillig 
verdunsten, versetzt mit einer grossoren Menge Aceton und lasst liingere Zeit stelien, wokei 
sick die Filizsaure ais undeutlich krystallinisehes Pulver absckeidet, das man auf dem 
Saugfilter sammelt und so lange m it Aceton nackwłischt, bis dasselbe nicht mehr rotkgelb, 
sondern gelb ablauft. Die Filixsaure auf dem Filter krystallisirt man wiederkolt ans 
lieissem Essigatker urn, bis sie den Sekmelzpunkt 184—185°C. zeigt. Der Gekalt an Filis- 
saure in den untersuckten E strakten  sekwankte von 0,15—1,8 Proc., derjenige an Aspidin 
von 0,5—1,8 Proc. Von 10 untersuchten Extrakten entkielten 4 Aspidin. Uebrigens sollen 
Kxtrakte aus Aspidium spinulosum ebenfalls antkelmintisch wirlcen.

llestiiiunuug des Gelialtes an Filixsiiure im Extrnctum Filicis: nach F r o m m e :
5,0 Extraet. Filicis, 30,0 Aether und 100,0 Barythydratlhsung (lproo.) werden in einer 
200 g-Flasche 5 Minuten anhaltend gosckiittelt, darni in eineii Sckeidetrichter gegossen und 
10—15 Minuten der Ruhe iiberlassen. Von der untercn, wiisserigon Losung werden 86,0 
( =  4,0 Extrakt) mit 25—30 Tropfen Salzsaure libersattigt und nacheinander mit 25, 15, 
10 und 10 ccm Aether ausgeschuttelt. Die vereinigten atherischen Ausschiittelungon werden 
nach dem Filtriren in einem tarirten 100,0 g-Koiben zur Trockne abgedunstct. Der Riick- 
stand wird mit 1 ccm Amylalkohol und 1 ccm Methylalkoliol iiber freier Flammo durck 
Schwenken gelóst und der Losung so lange tropfenweise Methylalkoliol zugegeben, bis die 
Losung beim Schwenken nicht wieder klar wird. Dann wird soviel Methylalkoliol zu
gegeben, dass die g a n z e  verwcndete Menge desselben 30 ccm betragt, worauf sick die 
Filixsiiure aussckeidet. Das Ganze lasst man dann 10-—12 Stunden bei mbglichst niederor 
Temperatur stehon, filtrirt durch ein gewogenes Filter, wascht Kolbon- und Filtorriickstand 
mit 2 x  5 ccm Methylalkoliol aus, presst das Filter mit Inhalt zwischen Fliesspapier vor- 
sichtig aus, bringt es in den Kolbon zuruck, trocknet zunachst bei 40° C., dann boi 80° O. 
und wagt. — Das Gowiclit minus Kolbon und Filter ist die Filixsauro in 4,0 g Extrakt. 
Der nach diesom Verfahren ermittolte Golialt an Filixsaure ist viel hoher wie der oben 
von H a u sm a nn  ermittclto, er betragt nach C aksais und L o r e t z : 5,09 — 9,80 Proc.

Electuariuin anthelminthicnm. W u r m la tw e r g e  (D ie t e r ic h ). Farnrhizom, 
Wurmsamcn jo 20 Th., Jalapenknollen 5 Th., mischt man mit Sussholzextrakt 5 Th., ge- 
reinigtom Iionig 20 Th., gereinigtem Tamarindenmus 25 Th.

Extractnm Filicis (Germ., Helv.); E x tr .  F i l i c i s  in a r is  (Austr.);- E x tr .  F i l ic is  
lic ju id u m  (Brit.); O le o r e s in a  A s p id i i  (U-St.). O loum  F i l ic is  m aris . — F a r n - 
o x t r a k t ;  W u r m f a r n e x t r a k t .  — E x t r a i t  do fo u g b ro  m ało  (Gall.). — L ią u id  E x - 
t r a c t  o f  M a łe  F e r ii. — Nach A u s tr .,  B r i t . ,  H e lv ., U -S t., G all. wird das friscke, 
gereinigte und g rób1) zerstossene Farnrhizom im Yerdrangungsapparato mit Aether er- 
schopft, wozu nach Gall. auf 1 Th. Farnrhizom 2 Th. Aether (spec. Gew. 0,724) geinigon, 
nach D ieterich  hiichstens 4 Th. gebraucht werden; nach G erm . wird 1 Th zuerst mit 3, 
dann mit 2 Th. Aether jo 3 Tago lang ausgezogen. Von den Auszilgen wird der Aether 
abdestillirt und der Ruckstand zu einem dunnen, vollig łitherfreien Extrakte vcrdunstet. 
Ausbeute 12—15, nach W erben und L uders wonigstens 10 Proc. Aufbewahrung: Kiłhl, 
vor Licht geschiltzt. Das grunliche (Germ.) bis braunlieh-griine (Helv.), in Wasser uu- 
loslicho Extrakt ist vor der Abgabe umzuschutteln. Mit Glycorin verdiinnt darf os untor 
dem Mikroskop keine Starkekorner zeigen, dereń Anwosenheit auf sorgloso Filtration des 
Auszuges deutet.

B r i t .  giebt ais Einzelgabe 2,5—5 g, H e lv . die Dosis max. pro die auf 10 g an.
Die angenehmste Form ist die der elastischen Gelatinekapseln, w o n n  d ie se lb e n  

f r is c h  s in d . Solcbe Kapseln mit Farnextrakt und RicinusOl sollten aus don oben an- 
gofulirten Griinden niclit verwendet werden. Ebonso ist man neuerdings von der bishor 
iiblichen Yorbereitungskur abgekommen. Nach E. G b a w it z  nimmt man am Tage der K ur 
Morgens nuchtern Karlsbader- oder Bittersalz und n a c h  erfolgter Abfulirung das Band- 
wurmmittel (8—10 g Extrakt, boi Kindorn die Hiilfte) mit Kafiee. Die Kapselfabriken 
liefern ubrigons die Bandwurmkapsoln auch mit Zusiltzen wio Kalomcl, Sagradaextrakt, 
ferner mit Kosin, Granatwurzelextrakt und mit Keratinuberzug.

D as E x t r a k t  i s t  v o r  d e r  D is p c n s a t io n  im m e r  g u t  u m z u s c h u t te ln .
Emulsio Extructi F ilicis n a c h  W id e r iio e e r . W i d b u h o i ' b b ’ 8 B a n d w u rm -  

m itto l. Farnoxtrakt 18 g, Pomeranzenschalensirup 46 g, arabisches Gummi 12 g mischt 
man und reibt darnit Kamala 24 g an.

Ł) Gall. schroibt mittelfeines Pulver, U-St. Pulver No. 60 voi', urn grosserc Ausbeute 
bei goringorom Aetheryorbrauch zu erzłelen.



Wurmmittel fiir Tliiere (n ach  D ie t e r ic h ).
Wnrniplllen fiir Huude. Famcxtrakt 2 g, Alog 3 g, Seifo 3 g. Zu 2 Pillon, die 

morgens auf einmal gegeben werden.
Wnrmol fUr II ii n de. Farnextrakt 2 g, Ricinusol 20 g. Morgens erwarmt auf ein- 

mul zu geben.
Wiiriiipilleu fiir Schnie. Far’nextrakt 1 g, Aloe 5 g, Naphtalin 0,1 g, Seifenspiritus 

q. s. zu einer Pilic.
Aus Farnextrakt mit oder ohne Zus&tzo von Gratiatwurzolostrakt, RicinusOl, Him- 

boersaft u. dergl. bestehen folgende Baiidwurininittel:
Berliner von J . L e w in s o h n , Genfer von .Be r n a r d , Genfer von P e s c i i ie r , von 

M. B o t t c h e r  in Altonburg, von E n d r u w e it  in Berlin, O tto  F l o h r  in Freiborg, Dr. F ik - 
o k in o  in Berlin, H e n n ig  m Berlin, Pfarrer K n e ip p , T ii. K o n r t zk i in Stein, L a ee o n , L u t z e , 
L u tz e  &  Co. in Braunschweig, R ic h . M ohrm ann  in  Berlin, M o ok  in Berlin, M u t h  in 
Chemnitz, P etzo ld  in Leipzig, W b n d e  in Berlin.

Helmiiitheuextriikt v o n  O. K o n e t z k i-F r it s c h i in St. Ludwig ist ein Uraniach von 
5 Th. Bxtr. Embel. Rib., 1,5 Th. Extr. Oort. Granati, 38,5 Th. Extr. Filicis, 1,7 Th. Extr. 
Absinthii, 53 Th. Ol. Ricini, 0,3 Th. Yanillm.

Tritolnm Filicis, B a n d w u rm - T r i to l  nennt D ie t e r ic h  eino Gallerte aus Fam-. 
extrakt, RicinusOl und Malzextrakt.

Klectuarium contra taoniani.
Mlinch. Nosokom. Yorschr. 

lip. Extracti Filicis 8,0
Pulpae Tamariiul. depur. 22,0.

Potio taenifuęa Van Aujjel. 
lip. Acidi salicylici 0,4

Olei Filicis actli. 0,6
Tinct. Cinnamom. gtts. X

Gminni arabici 8,0
Aquae destillat. 96,0
Sirupi simpliois 50,0.

Morgens nttclitern auf zweiraal. (Buli. therap.)
Yet. Toin turo contro V anemio veriiiinous©

(Gall. Suppl.).
lip. Tinct. Filicis maris 25,0 

Kxtract. Filicis aetli. 5,0.

f  Acidum lllicicum uiiiorphum. Filixshure. C35H420 13. A m o rp lie s , lcichtes, 
weisses, geruch- und geschmackloses Pulver, in kaltem Alkohol loslich, wird von Alkalien 
und fetten Oelen sehr leicht aufgenommen. Schmelzpuukt 125° C. Nur diese amorphe 
Siiure wirkt ant.helmintisch; die sioh ebenfalls hiiulig reiehlich im Extrakt fiudende krystal- 
linische Saure Cu HiUOs , die man fiir ein Anhydrid der amorphen halt, g ilt ais wirkungs- 
los. Schmelzpuukt der krystallinischen Saure 184—185° O. (nach K r a e t  179—180° C.). 
Sie ist fast unloslich in absolutem Alkohol, uuloslich in Wasser.

Dosis der amorphen Saure 0,5 — 1,11, zugleich ais Abfuhrmittel Kalomol oder Ka- 
lomel und Jalappe. Die ausserordentlicli yersehiedene W irkung der Farnextrakte diirfte 
zum grossen Theil damit im Zusammenhang stehen, wieviel der vorhandenen Filixsaure im 
amorphen und wieyiel im krystallinischen Zustand yorhanden ist. — Ausser in Nephro- 
diuiu F ilix  mas ist die Filixsaure auch in Aspidium rlgidum Sw. und Asplenimn Fi- 
lix  feinina Bernh. aufgefunden worden.

II. Aspidium marginale Willdenow (syn.: D ry o p te r is  m a r g in a l ia  A sa  
G ray). Heimiseh in Nordamcrika. Das Rhizom ist nach U-St. neben I  officinell. Es ist. 
diesem sehr ahnlich, soli aber im Quersehnitt nur etwa 6 Bttndel im Rhizom erlcennen lassen. 
Filixsaure konnte in der Drogę nicht nachgewiesen werden. Aspidium rigidum Sw. wird 
in Nordamerika auch ais Antlielminticum yerwendet.

III. Aspidium athamanticum Kunze. Heimiseh in Sudafrika. Nam en : Inko-
mankomo, Unkomocomo. Das R h izo m  (Radix Paimae) gelangt seit 1851 auch zu- 
weilen naeli Europa.

Iieschreibung. Es ist his 15 cm lang, von alleu Seiten m it dachziegelfonnig 
angeordneten Blattbasen oder dereń Narben und mit Spreublśtttchen bedeckt. Der Quer- 
sehnitt ist wie bei I  durch Druck der Wedelbasen unregelmSssig buchtig, wohl meist von 
brauner Farbę, er zeigt 8—13 in eineu Kreis angeordneter Gefassbundel. Der Querschnitt 
der Blattbasen ist meist halbrund, aber auch flacher, er liisst 6—7 in einen Kreis gestellte 
grossere und rcichlich kleinere Biindel erkennen.

Im Parenchym einzellige Driisenhaare wie bei I ,  die Starkekornchen sind grosser 
wie bei I, eiformig oder nierenfSrmig. IntercellularrSume sind etwas sparlicher wie bei I, 
auch die Zellwiinde des Parenchyms dicker.



Bestandtheile. Das Bluzom liefert, 5,1 Proc. a tk e r i s c k e s  E s t r a k t .  Es enthalt: 
F la v o p a n n in  C21H20O7, ans Acther in citronengelben, bei 151° C. sckmelzenden Prismen 
erhalten. A lb o p a n n in  C21H240 5, aus Alkohol in seidengliinzenden wcissen. Nadoln er- 
halten nnd P a n n o l  (P a n n a sa u re )  C1,H140 7, in feinen yerfilzten Nadeln von gelblicker 
Farbę erhalten.

Von diesen drei Korpern ist das Flavopannin intensiv giftig-, das Albopannin etwas 
weniger giftig, das Pannol ist nieht giftig.

Yerwendung  ais Anthelminticum wie bei I.

IV. Polypodium vulgare L. Familie das Polypodiaceae — Polypodieao.
Heimisch in Europa, dem nordlichen Asien nnd Nordamerika. Yerwendung findet das 
B lu z o m : Khizoma Polypodii, Khizoma Filiculae d ul cis. — Engelsiiss. Korallen- 
wnrzel. Tropfenwurz. — Polypode de cliene.

JBeschreibung. Besteht aus 5-—12 cm langen, ii—5 mm dicken, meist flach gc- 
driiokten, etwas gekriimmten Stiicken, die feiu runzelig, rothbraun bis dunkelbraun sind 
und dereń obere Seite entfernte, abwechselnd gestellte 1 — 3 mm lioke, 3 mm breite, 
schiisselformig ycrtiefte Blattnarben triigt. Die Unterseite lasst die Beste der abge- 
schnittenen Wurzeln erlcennen. Im Parencliym Starkę und eine fadenziehende Masse. Gc- 
schmack siisslich, dann etwas bitter, Geruch schwach blig-ranzig.

JJestandtheile. Z u c k e r  5 Proc., f e t t e s  O el 8 Proc., angebliek aucli G ly c y r-  
rli i z i u.

Einsam/mlung und Verwendung. Das Bluzom soli im Herbst gesammelt 
werden, 5 Theile der frischen Drogę geben 1 Tli. trockne.

Man verwendet es noch hier und da ais Expect,orans und Diureticum.
V. Ebenfalls ais Espectorans gelangt noch zuweilen nach Europa aus Peru und 

('bile das Khizoma Calnluialae oder Cnlagualno von Polypodium Calaijuala Rlliz, 
mit dem oft die Rhizome von Acrostichum Huascaro Ruiz und Polypodium crassi- 
folium L. yermengt werden.

JBeschreibung. Das echte Bluzom ist 4 cm lang, 1,5 cm dick, mit Spreuscliuppen 
bedeckt. Die Riickseite trag t Blattbasen, die Bauehseite Narben. Querschnitt des Bhizomes 
oval, seicht ausgerandet, er zeigt 10—12 Gefassbiindel, von denen zwoi grosser wie die 
tibrigen sind.

VI. Polypodium adiantiforme L. verwendet mail anf Portorico ais Antisyphili- 
ticinn und Sudorificum.

Polypodium incanum Sw. dient ais Emmenagogum.
Von Notochlaena hypoleuca verwendet man in Columbien die Blatter ais Mittcl 

gegen Brust- nnd Leberkranklieiten.
Yergl. auch Adinntum.

Fluoresceinum.

I. Fluoresceinum. Fluoreseein. Kesoreinplitlinlcin C20HiaO0- Mol. G cw .= 332. 
Zur Darstellung der r e in e n  Verbindung erhitzt man 5 Th. Phthalsaureanhydrid mit 7 Tl). 
Resorem im Oelbade auf 195—200° 0., bis die Masse festgeworden ist. Nach dem Er- 
kalten zieht man das Produkt m it Wasser aus, bringt den Buck,stand durch Natronlaugc 
in Lbsung und flillt die filtrirte Łosung durch Siiure, worauf sich das Fluoreseein in Flocken 
abscheidet. — Die technischen Sorten werden durch Erhitzen von 25 Th. Rcsorcin mit 
17 Th. Phthalsaureanhydrid und 8 Th. Chlorzink auf 185° C. dargestellt.

Ein gelbrothes Pulver, in Wasser. Acther und Benzol ziemlich unldslich, in Alkohol 
m it gelbrother Farbę und griinlicher Flnorescenz lijslicb. Von iitzendon Alkalien wird es
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leickt gelost; cliese Lbsungen sind im durckfallenden Liolite rbtkliek gefarbt uud besitzen 
im auffallenden Liclite praektvoll grune Fluorescenz, die noeh in selir starker Verdiinnung 

bemerkbar ist.
Das Fluorescein dient zu diagnostischen Zwccken in der Augen- 

keilkundc; in der Acidimctrie und Alkalimetrie ais Indikator, in der Hy
drologie zum Naehweis des unterirdischen Zusammenhanges von Gewiis- 
sern. In der Technik ais Ausgangsmaterial zaklreicker Farbstoffe und 
organischer Yerbindnngen. Gegen atzende Alkalien verha.lt es sieli wie 
ein zweiatomiges Phenol.

II. Uraninum. Fluorescein-Nntrium C,0II10Or>Na,. Mol. Gew. =  376. Ist das 
Natriumsalz des vorigen und kommt ais rothgelbes Pulver in den Handel, welckes in 
Wasaer leicht ldslich ist und dessen wasserige Lbsung die oben besehriebene Fluor
escenz giebt. Es ist diejenige Form, in welcker man zur Zeit das Fluorescei'11 zu diagno- 
stisclicn Zweoken verwendct.

Dm den Zusammenhang von Wasserlaufen festzustellen, tr&gt man .cine mit 
Natronlauge s t a r k  a lk a l i s c h  (!) gemachte Lbsung des Uranins in g en ilg e n d e r  M enge (!) 
— in einem Falle wurden einmal 30 kg angewendet — in den libker gelegenen Wasser- 
lauf ein. Das Auftreten einer gelbgriinen Fluorescenz in dem niedriger gelegenen Wasser- 
laufe zeigt einen Zusammenhang beider Wasserlaufe an.

III. Tetrabromfluorescem. Eosln. C20H8Br4O,. Mol. Gew. == 018. Entsteht 
durch Einwirkung von Brom aut: in Wasscr vertheiltes Fluorescein. Kin gelbrothes, in 
Wasser fast unlosliches Pulver. Das Kaliumsalz =  E o s in k a liu m  Co0H0K2Br40 5-j- 6H..0 
ist der unter dem Kamen E o s in  (Gelbstich), namentlich zur Tintenfabrikation beliebte rothe 
Farbstoff, welcher aber audi zum Fiirben von Seide und Wolle und von Mikroorganismen 
dient.

IV. Tetrajodfluorescem. C20HsJ4O5. Mol. Gew. =  836. Zur Darstellung wird 
Fluorescein in Natronlauge gelost, diese Lbsung mit einer Lbsung von berechneten Alengen 
Jod in Natronlauge vermischt und dann m it Sauren angesitucrt. Das N a t r i u m s a l z
C._,0HcJ 40 5Na2 kommt ais J o d e o s in ,  E r y th r o s in ,  E o s in  (B la u s tic h )  in den Handel. 
Es farbt iihulich wie das gewbhnliche Eosin, aber mit etwas bliiulicherem .Stich,

V. Tetrabromdichlorfluorescem. c,()Huci,B r M o l .  Gew. =  717. Entsteht 
durch Einwirkung von Brom auf Dichlorfluorescein, wclches scinerseits durcli Erhitzen vou 
Resorcin mit Dichlorphthalsaurc dargestellt wird. Das Kalisalz C.20H4Cl,Br4O5K2 kommt 
ais Pliloxin in den Handel.

Dieses Pkloxin ist ein sehr beyuemor uud prachtvoller Ersatz des Karmins zum 
Fiirben von Zahnpasten, Zalmpulvern, Schminken u. dergl. Fur Pulver und pastenartige 
Zubereitungen ist es in der Niiauce unttbertrefflick. Fur alkoholische Lbsungen eignet es 
sich dagegen nicht, fiir diese ist Coehenilletinktur weitaus geeigneter. Yergl. S. 554 unter
Pasten und 555.

Fluorum.

Das F lu o r  ist ohne Zweifel ein Element, welchem eine wichtige physiologische 
Bedeutung fiir den thierischen Kbrper zukommt, wenn w ir auch iiber dieselbe zur Zeit 
nur wenig unterrichtet sind. Das Fluor kommt ais Caleiumfluorid vor in den Knochen, 
im Schmelz der Ziiline, im B lut, in der Milek uud in zaklreicken Pilanzenaschen. Die 
umfangreichere therapeutische Verwendung von Fluorderivaten diirfte der nacksten Zukunft 
angehoren, nachdem es in den letzten Jahren der Firma V a lh n tin h b  & Schwaez in 
Leipzig-Plagwitz gelungon ist, im Kern fluorirte aromatische Verbindungen nacli einem 
relatiy einfachen Verfahren darzustelleu. D.R.P. 96153.

D arstellung. Versetzt man eine Lbsung von salzsaurem Anilin und freier Salz- 
saure in  d e r  K a l t e  m it einer Lbsung von Natrium nitrit, so erhalt man zunaclist Diazo-



benzolohlorid C0Hf)N =  N-Ol. W ird die stark  yerdtinnte wasserige Losung des Diazobenzol- 
chlorids mit FluorwasserstofEsiiure erbitzt, so findet unter Abscheidung von Stiekstoff Urn- 
setznng in Fluorbenzol C0H5F statt.

Jieisplel. 10 Th. Anilin werden in ein Gemisch von 32,5 Th. Salzsaure (von 
25 Proc. HC1) und 20 Th. Wasser eingetragen und die g u t  ą b g e k i ih l te  (!) Losung 
wird allmiihlich m it 7,53 Th. Natriunm itrit (NaN02) versetzt. l)io Diazobenzolchlorid- 
lbsung wird darauf in einen Kessel gebracht, m it 20 Th. Flusssliure yersetzt und unter 
Rtickflusslttihlung allmahlich steigernd erwarmt, bis keine Stickstoffentwickelung mehr 
stattfindet. Das Iieaktionsgemisch wird neutralisirt, das gebildete Oel abgehoben, durch 
Wasserdampf iibergetrieben und durch fraktionirte Destillation gereinigt.

In der namliohen Weise, wie beim Anilin, kann jed o  im aromatischen Kern stehende 
— NIL Gruppe durch ein Fluor-Atom ersetzt werden.

Fluorbenzol. C0II5F. Wie vorhor beschrieben dargostellt, ist ein lichtbreehendes, 
wasserhelles Oel von aromatischem Geruch, Sicdepunkt 85° C.

F lu o rto lu o l. ('„H, (C l i j  F. Durch Einwirkung von N atrium nitrit auf oine, freie 
Salzsaure onthaltendo Losung von salzsaurem p-Toluidin wird Diazo-p-Toluolchlorid darge
stellt und dieses durch Einwirkung von Fluorwasserstofisiiuro in Fluortoluol ubcrgefiihrt. 
Wasserhelles, leicht fluchtiges Oel, Siedepunkt 116° C.

Fluorpseudoeumol. C(1H.,(CH0)3F. W ird analog don vorigon aus Pseudooumidin 
0„H.2 (Cug);, NIL  dargostellt und bildet eine boi 172° O. siedendo wasserhelle Fliłssigkoit von 
stark aromatischem Geruche, welche zu schillernden Bltittchen vom Sehmelzpunlct 24° C. 
erstarrt.

Fluorplienetol. (^IMOCUIJF. W ird analog den vorigen aus Phonetidin 
C(iHj(OC2Hr,)NH2 dargestellt und bildet eine gelbliche, boi 197 °C. siedendo Fliissigkcit von 
einem an Anisol erinnernden Geruche.

Fluor-Naphthalin (/?). (1,„H7F. W ird analog den yorigen aus /7-Naphthylamiu
dargestellt. Farbloso, schillerndo Blattchen, Schmelzpunkt 59° 0., Siedepunkt 2 i l ° 0 .

D illuorillphenyl. P < J ilI, ( J , I I , - F .  Wird analog den yorigen aus Benzidin 
NH2 — O0H.t— O jH j- S H j  dargestellt und bildet farbloso, bei 87° C. schmelzende Blatt
chen. Unlosiich in Wasser, leicht loslicli in Alkohol, Aether, Chloroform und in fottcn 
Oelon. Geruch an Dillsamen orinuernd.

Diese Yerbindungen werden zur Zeit auch in Form von Sal hen und Streupulyern in 
den Handel gebracht und therapeutisch angewendet.

Die Fluoryerhindungen mtissen durch Erwarmen mit der Salbengrundlage in dicsen 
gclost werden.

A ntitllSS in —  V a ł e n x i n k u  &  S o h w a k z .  Bp. Difiuordiphenyli 5,0, Adipis Lauae 
anhydrici 85,0, Vasclini 10,0. W ird in Einreibungen angewendet bei akutcn Keuchhusten- 
anfallen, Mandelentziindungen, Hals- und Rachenkrankheiten. Die Einreibungen wirken 
sehlafmachend, der Anfall wird coupirt, ein Keuehhusten geht in gewiShnlicheu Husten 
iiber. Ueber die Anwendung siehe das folgeude.

Fluorrheumin — Yalentineu & Sen w ahz (Antirheumin)1). Bp. Fluorpheuetoli 1,0 , 
Difluordiphenyli 4,0, Adipis Lanae anhydrici 85,0, Vaselini 10,0. W ird zu Einreibungen 
gegen Rheumatismus, Hexensohuss, Influenza angewendet. Die einzureibenden Hautstellen 
mtissen yorher, damit die Hautporen aufnahmefiihig werden, m it lauwarmem Wasser ab- 
gewaschen werden. Die Aufnahme der Salbe von der Haut ist durch Massage zu befordern. 
Man bedeekt schliesslieh die eingeriebene Stelle mit einem losen Verbande, wclcher 
12 Stunden liegen bleiben kann, bevor eine neuc Einreibung nothig ist.

E p id e rm in  —  V a l e n t i n h u  &  S c h w a k z .  Rp.Fluorpscudocumoli 1,0, Difluordiphenyli4,0, 
Adipis Lanae anhydrici 85,0, Vaselini 10,0. W ird auf eiternden Wunden (auch bei bos- 
artigen Eiteruugen z. B. Ulcus molle), Brandwunden, tiberliaupt ais Heilsalbe, ahnlich wie 
hisher dii; Borsalhe angewendet. Es w irkt schmerzstillend, reinigt die Wunden, befordert 
die Granulationsbildung und bewirkt rasclic Ueberhautnng.

S tre u p u ly e r  der genannten Antiseptica werden m it Talcum yonetum und zwar 
entweder im Yerhaltniss 5 -j-9 5  oder 10-(-90 in der dcrmatologischon Praxis angewendet.

*) Nisht zu yorweebseln mit der aus Natriumsalicylat und Methylenblau bestehenden 
Misohung, welche „A n t i r h e u m a t in "  genannt wird.



IJebcr die Wirluing dieser aromatisehen F’luorverbindungen ist man sieb voin tlieo- 
retiselien Standpunkt.e ans lioeh lceineswegs im klareu. Es sckeint uioht, dass diese Fluor- 
vei'bindungen lediglich ais bakterientodtende Antiseptica wirken, es soheint vielmehrf ais 
ob sie zur Kesorption gelangten und umstimmend auf die Zellen bezw. aaregend auf das 
Nervensystem wirken.

Ueber den Nacbweis und die Priifung dieser Fluorverbindungen lasst sich zur Zeit 
nur wenig sagen. Das Fluor sitzt in dem aromatisehen Kern so fest, dass es kaum durch 
Erhitzen m it konc. Schwefelsaure (nur bei dem Dilluordiphenyl ist uns dies miiglich 
gewesen) abgespalten werden kann. Dagegon gelingt die Abspaltung des Fluors durch 
Erhitzen mit metallischem Natrium. Fur die Keinheit der unvermischten Verbindungen 
wiirden die Bestiimmmgen des Sckinelzpunktes bezw. Siedepunktes von W ichtigkeit sein. — 
Den menschlichen Organismus seheinen die besprochenen Fluoride unverandert zu passiren.

Fluoroform. c iif3. Mol. Gew. =  70. W ird von Yalentinbk & Schwarz durch 
Einwirkung von Fluorsilber auf Jodoform boi Gegenwart von Wasser, aber unter Aus- 
schluss von Luft erhalten. Es ist bei gewohnlicher Temperatur (und aueh noch bei 
— 20° C.) ein Gas, welcher von dem gleichzeitig auftretenden Kohlenoxyd durcli Wasclien 
m it Kupferchloriirldsung befreit wird. Es lost sich zu etwa 2,8 Proc. in Wasser, und 
w irkt ebenso wie Chloroform anasthesirend. Yorlaufig iindet es im wesenlichen in Form 
seiner wasserigen Ldsung Verwendung. In der wasserigen Losung ist das Fluoroform 
ziemlich fest gebunden.

Aqua Fluoroformii. Fluoroformwasser. Eine gosiittigte Losung von Fluoroform 
in Wasser, etwa 2,5 Proc. CI1F, onthaltend.

Es ist naliozu geruchlos und geschmacklos und hinterlasst beim Schlucken ein loichtes 
Kratzen im Gaumen. Man giebt os vier- bis funfmal taglich kaffee- bis essloffelweiso 
gegon Phthisis, Lupus und tuberkulose Gelenkerkrankungen.

Foeniculum.
Gattung der Umbelliferae—Apioideae—Ammineae—Seselineae.
I. Foeniculum vulgare Mili. (syn- F. c a p il la c e u m  G ilib .,  F. o f f ic in a le  

A li.), heimiseh von den Azoren bis Persien, von Nordafrika bis Ungarn, vielfach kultivirt. 
Einjiihriges oder ausdauerndes ltahles K raut m it bis 2 m hohem, żart, gerilltem, bereiftem 
Stengel. B latter 3- und mehrfaeh sparrig getheilt, die 
letzten Zipfel pfriemlich, oberseits sehmal rinnig, Dol- 
don 10—20 strahlig. Hiillc und Htillchen fehlen,- Blttthe 
gelb. Verwendung fmdet die F r u c h t :

Fructus Foeniculi (Austr. Germ. Helv.). Foe- 
liiculi Fructus (Brit.). Foeniculum (U-St.). Semen 
Foeniculi. Semen Foeniculi gernianici s. majoris.
— Fdncliel. Fenclieltlice. — Fenouil. Fruits on 
semcnces de fenouil. — Fennel. Fennel Fruit.

Besclireibuny. Die F rucht erreiebt eine Lange 
von 8 mm (nur deutseber und franzosischer Fenchel 
erreichen diese Maximalgrenze) und einen Durchmesser 
von 3 mm. In  der Drogę ist sie meist in die beiden 
Theilfriiehtekcn zcrfallen. Die Farbę ist griinlichbrauu. Auf tler Spitze sind der Diskus 
und die beiden kurzeń Narben deutlieh zu erkennen (Fig. 251. 252). DieKippen treteu stark 
hervor, in jedem Thiilchen zwischeu den Bippen sohimmert ein schizogener Oelgang 
durch, ausserdem triig t die Fugenflaehe jedes Theilfriichtchens zwei (Fig. 24-7. 248. 250), 
also das Theilfriiclitchen im ganzen sechs, doch kommt zuweilen eine Yerdoppelung

Jrig. 247 Querscłinitt durcli deutseben 
Fenchel.



Fig. 248. QuerseŁmitl> durch romi- 
scheu Fenckel.

eiues Ganges vor; clas Parenekym der Pruchtsekale ist in der Nalic der Gefassbiindel zu gross- 
masckig-netzformig yerdickten Zellen umgewandelt, die fUr die Erkennung' des Fenckels 
auck im Pnlver wiebtig' sind. Doch ist zu bemerken, dass die Ausbikhmg- dieser Zellen

bei den einzelnen Sorten eine sekr versckiedene ist, liei 
d c u tso k e m  und g a l iz is e k c m  Fenckel waren nur 
wenige Zellen in der Nake der Gefassbiindel in der an- 
gegebenen Weise verdickt, wogegen bei rdmisekem und 
macedonisekem fast die ganze Mittelsckiekt des Pericarps 
aus solcken Zellen bestekt (Fig. 249).

Die Zellen des Endospenns fiikren Aleuronkornor, 
die wie auck sonst bei den Umbelliferen tkeils Drusen 
von Oxalat, tkeils Globoide entkalten. Sie messen 1,5 
bis 16,0 fi. Geruck angenekm aromatisoh, Gesekmack 
silss-aromatisek, okarakreristisck. Japaniscker Fenekel 
rieckt und sekmeckt auffallend naek Anis.

Hestandtheile naek K o e n ig . W a s s e r  17,18 Proc., 
s t i c k s to f f h a l t i g e  S u b s ta n z  16,28 Proe., i i tk e r i-  
se k e s  D el 3,89 Proc., F e t t  8,86 Proc., Z u c k e r  4,71 

Proc., S ta r k ę  (d u rc k  S a u re n  in  Z u c k e r  U b e rf i ih rb a re  S u b s ta n z )  14,33 Proc., 
S t ic k s to f f f r e ie  E x t r a k t s to f f e  12,40 Proc., R o h fa s e r  13,74 Proc., A scke 8,60 Proc. 
Sie eutkalt K a li  31,96 Proc., N a tro n  2,38 Proc., K a lk  19,54 Proc., M a g n e s ia  14,03

Proc., E is e n o x y d  2,12 Proc., P k o s p k o rs a u re  
16,47 Proc., S c h w e fe ls a u re  9,98 Proc. K ie s e l-  
s a u re  0,87 Proc., O k lo r 3,41 Proc. Das Gekalt an 
atkcrisckem Oel sckwankt von 2—6 Proc. (vgl. S. 1167).

Sorten. Die Fruekte sind naek der Pro- 
venieuz in Farbę, Grosse, Ausseken und Oelgekalt 
ziemlick versckieden.

1) D o u ts c k e r  F e n c k e l :  bis 10 mm lang, 
bis 3 mm breit. Die Oelgiinge sind im Querschnitt 
bis 0,22 min lang und 0,07—0,08 mm breit. Ziem- 
lich cylindrisch, oft etwas gekriimmt. Farbę griin- 
lichgrau und graubraun, die Rippen stark hor- 
vortretend und von hellerer ł'arbe, in don Tlial- 
chen schimmorn die Oelgiinge durch (Fig. 247).

21 P u g l i s e r  F e n c k e l  aus Apulien mit 
wenig hervortrotenden Rippen. In der Farbę dunkler wie 1., von feinem Geschmack. 
Oelgange kaum halb so gross wie bei 1 (Fig. 250).

3) M a c e d o n is o h e r  F e n c k e l ,  so gross wio der doutsche, von brauner Farbę, mit 
stark bervortretenden Rippen. Oelgange kleiner wie boi 1 iFig. 252).

41 G a liz is c h e r  F e n c k e l ,  bis 5 mm lang, von grau- 
griiner Farbę, mit stark hervortretenden Rippen. Oelgange 
im Querschnitt 0,2—0,22 mm lang, 0,08—0,1 mm breit. Ge
schmack ziemlich scharf, kampferartig.

51 R iim is c k e r , k r e t i s c h o r ,  f lo r e n t in e r ,  s iisse r 
F e n clic l. Stammt von in Siidfrankreich kultivirten Pflan- 
zen, die man ais Foeniculum dulce 1). C. von der gewOlin- 
lichcn A rt unterscheidot, die abor neuerdings ais Yarietat 
derselbon gilt. Sio ist charakterisirt durch kiirzeren, unten 
zusammongedruckten Stengol, fast 2zeilig gestellte Grund- 
blśitter und 6—Sstrahlige Dolden, Die Friichte werden bis 
12 mm lang, sie sind heli gofarbt und zeichnen sich durch 
stark hervortretende Rippen aus. Dio Oelgange sind im 
Querschnitt 0,11 mm lang und 0,04—0,05 mm breit. Die 
Friichte Fructus Foeniculi remaiii s. cretici, Semen 
fenouil <1<UIX sind in dio Gall. aufgenommen (Fig. 248.252). 
and Verfals<;h nntjen. Der Fenckel ist nickt selten mit 

fremden Frtichten, Samen, Doldenstraklen, Erde u. s. w. verunreinigt; natiirlick ist eine 
solcke Sorte vom pkarmaeeutiscken Gebrauch auszuschliessen. Ferner kommen h a u  f ig

Fig. 24!). Net/.fSnnig verdiektc Zellen in der 
Fruchtscliale des Fenchels.

Kg. 250. Querschnitt dureli 
Pugliser Fenehel.

Foeniculi dulcis, Fruit de 
Yerunreiniyunyen



Friichte in den Handel, denen das Oel ganz oder zum Tlieil entzogen ist, ontwcder 
1) duroh Deatillation im Dampfstrome oder 2) dnreh Destillation mit Wasser oder 3) durcli 
theilwoise Extraktion mit Alkohol. Da der Fenoliel der letzteren Kategorie niclit un- 
erhebliehe Mengen von Oel nocli cnth8.lt, so besprengt man dio saft-, gem cli- und ge- 
sehmaekloscn Friichte der beiden eraten Kategorien mit etwas Fenchelbl nnd Alkohol, mii 
solclien der 8. Kategorie vorzutauachen. Diese extrahirten Friichte sind immer mohr 
oder weniger entffirbt, man stellt die Farbo dann wieder hor m it Chromfarben, grtinem 
Eisenooker oder Seliuttgelb. (Inter Fcnehel giebt 15 Proc. trocknes, wass- 
riges Extrakt, ausgezogener viel weniger.

Endlich sind ais „Fenchel*1 vorgekommen die Friichte von Meum a th a -  
m a n tic n m  Ja c q ., die ais B ś ire n fe n c h e l,  w ild e r  F e n c h e l  etc. in der 
Volksmedicin eine Rolle gespielt liaben. Sie sind so gross wie die erste Drogę, 
ab er etwas breiter, von branner Farbo, schmecken auffallend nach Sem. Foenn- 
graeci und haben in jedem Thalchen nicht einen, sondern mehrere (2—3) Se- 
kretgHnge.

Die beste Handclssorte ist der nach der Art der Einsammlnng benannte 
K am m fe n ch e l. Die reifen Friichte werden an der Luft getrocknet nnd,

O  J i i u i  r e r ę r .

you etwaigen Bemicngungen gereinigt, in Blechgefassen (s. S. 307 Fnssnote) 
aufbewahrt. Das Pulver bereitet man ans dem bei gelinder W annę oder iiber Aetzkalk 
nachgetroekneten Fenchel. 100 Th. liefern 90—92 Th. Pulver.

W irkung und Anwendung. Aensserlieh ais Anfguss oder T inktnr zn Augen- 
wassem, innerlich ais Stomachicnm, Carminativum und Expectorans 5,0—15,0:150,0 ais 
Aufgnss.

In  Frankreich ist auch die W u rz e l  des Foenienlnm  dulce ]>. C. ais ltncine de

Fig. 251. 
Deutscher 
Fenchel.

fenouil doux officinell. *
Aqna F oeilicu li. F e n c h e lw a s s e r .  E a u  de fe n o u il . F e n n e l W a to r. ( le rm . 

1 Th. geąuetschter Fenchel giebt mit q. s. Wasser 30 Th. Destillat. — R e lv . Ans 4 Th. 
Fenchel (III) destillirt man oline Befeuchtung im Dampfstrom 100 Th.
— A u s tr . 1 Th. Fenchel maeerirt man mit 40 Th. Wasser und 
destillirt nacli 12 Stunden 20 Th. ab. — Brit,. Ans 1 Th. Fenchel 
und 20 Th. Wasser 10 Th. Destillat. — U-St. 2 cem Fenchelbl ver- 
reibt man mit 4 g pracipitirtem Oalciumphosphat, fiigt nach und 
nach Wasser q. s. zu 1 Liter hinzu und filtrirt. — A u fb e w a h -  
r u n g  in gelben Flascben im Kiililen. Es wird empfohlen, die Ge- 
fiisse nur mit Pergamont za iiberbinden.1) Vor dem Filtriren lilsst 
man diis Wasser einige Stunden bei Zimmerwfirme stehen.

H ydro latu in  Foenionlt. E a u  d is t i l le e  de fe n o u il (Gall.).
Wie Hydrolatuin Chamomillae S. 716.

S lrnpus F oenicu li. (Ergftnzb.) F e n c b e ls i ru p .  Ans zer- 
(]uetschtom Fenchel wio Sir. Chamomill. (S. 716). Ex tempore: 15 Th.
Fencheltinktur, 85 Th. Zuckersirup. Sirupus Foeniculi 10 plex s. S. 281.
— In kleineron, ganz gefftllten Glasern aufzubewahren. Bei Dar- 
stellung im grossou ist die Verarbeitung der Pressrucksttlnde auf ittherisches Oel lohnend.

Tiucturn Foeniculi. T in c tu r a  F o e n ic u l i  c o m p o s i ta  (ErgS.nzb.Helv.) E sse n - 
t i a  o p h th a lm ic a .  S p i r i tu s  o p h th a lm ic u s .  Z u s a m m o n g e s e tz te  F e n c h e l t in k tu r .  
R o m e r s h :a u s k n ’s A u g o n essen z , — T e in tu r e  de fe n o u il  co m p o só e . 100 Th. grób 
gepulverten Fenchel zielit man 3 Tage mit 500 Th. verdunntem AAeingeist aus und Ifist 
im Filtrat 1 Th. Fenchelbl.

Fig. 252. Ithmischer und 
maeedonischer Fenchel. 

l ł/2 mai vergr.

Aqu» ophtlia ln iia i Romkrsiiauskni (Krgilnzb.). 
Romkiiiiauskn’s A u g e n w a s s o r

lip. Tinct. Foeniculi comp. 1,0 
Aquae des ti Hafcie 5,0.

Zum Waschen der Augen bohufs Stilrkung der 
Sehkraft.

Angentroat K skipi *’>i.
Extracti Alofis 0,2
Fructuum Foeniculi
Herbne Kuphrasiae aa 10,0
Spiritus 20,0
Aquae destill. 80,0.

Digeriren und filtriren.

') Nach O. G essner werden in Spanien aromatische Wasser in Flaschen aufbewahrt, 
dio man nicht yerkorkt, sondern nur mit Pergament zubindot; man soli dadurch das Ver- 
derben der Wasser verhuten. Porcellankruge mit Deckel waren friiher ais Vorrathsgefftsse 
auch sonst yielfach gebriuichlich.



Confoctio Foeniculi.
U e b e r z u c k e r t e r  F e n c h e l .

M.an gewinnt denselben genau so, wie iiberzuckerte 
Pillen, im Dragćekessel.

Elaoosaccliarum Foeniculi.
O lć o s a c c h a r u re  do f e n o u il .

Wie Elaeosaccb. ,Carvi (S. 661) z a  bereiten.

Fonehelh oni g-Extrali t.
lip. Olei Foeniculi gtf. V

Spiritus 5,0
Glycerini 2,5
Mellis depurati 250,0
Sirupi simplicis (fliiss. Raffinade) 500,0. 

ITandverkaufs Artikel.

Mol Foeniculi.
F  e n c h c lh o n i  g.

I
Rp. Sirupi Foeniculi 

Mellis depurati Tui.

II.
Rp. Olei Foeniculi gtfc. XXV 

Sirupi simplicis 100,0
Mellis depurati 60u,0,

Man mischt durch kraftiges ScbUtteln, erwUrmt 
im Wasscrbade, filtrirt heiss, und fiillt in kleinere 
Flaschen.

III. (nach R oderfeld ).
Rp. 1. Fruct. Foeniculi gr. plv. 200,0

2. Spiritus * 100,0
3. Aquae destillatae 400,0
4. Mellis crudi 2000,0
5. Aquae destillatae 1000,0
6. Sacchari albi 1200,0.

Man zieht 21 Stunden 1 m it 2 und 3 aus, presst 
ab, yermischt m it 4 und 5, erwiirmt 1 Stunde im 
Dampfbado und filtrirt heiss, nOthigenfalls unter 
Zusatz von etwas weissem Bolus. Im F iltrat 
lost man 6 und seiht durch. Statt 1—3 kann 
man eine Losung von 4,0 Fenchelol in 36 Wcin- 
geist und 360 Wasser verwenden.

Pułvis Foeniculi conipositus.
P  u 1 v i s M a g n e s i a e c o n ip o s i tu s ,  P  u 1 v i s 

g a l a c to p o e u s  R o sen st ein . P u lv i s  la c  
p r o v o c a n s  Rosen . A m m c n p u lv c r .
Rp. Fructus Foeniculi pulv. 25,0 

Corticis Aurantii pulv. 10,0 
Magnesii carbonici pulv, 45,0 
Sacchari albi pulv. 20,0.

Theeloffelweise.

Mol Foeniculi cum Malto.
S i r u p u s M a l t i  f o e n i c u l a t u s .  M a 1 z - 

F e n che  1 ho n i g (Hambg. Vorsehr.).
Rp. Oiei Foeniculi 1,0 

Mellis depurati 500,0 
Extraeti Malti 100,0
Sirupi simplicis 400,0.

Species placantes.
K i n d e r b e r u h i g u n g s t h e e  (Wiener Vorschr.). 

Rp. Fruetiium Foeniculi
Florum Chamomillae aa 100,0 
Iladicis Althaeae 
Radicis Liąuiritiae 
Rhizom. Graminis aa 200,0.
Species ga lactopoeae  Ber g .
M i 1 e h i  h e e. A m m e n t h e e.

Rp. Fructus Foeniculi 50,0
Fructus Anisi 10,0
Herbae Melissae 
Rhizom. Polypodii aa 20,0.

Spiritus Foeniculi.
Rp. Olei Foeniculi gtt. XV 

Spiritus diluti 100,0.
Vot. I>rusonpulver.

Rp. Fructus Foeniculi gr. plv. 45,0 
Fructus Juniperi gr. plv.
Scmin. Foenugraeci gr. plv. Tui 60,0.

2 Essloffel auf jedes Futter.
Vet. Hustenpulver fur Pienie.

Rp. Fruct. Anisi gr. plv.
Fruct. Foeniculi gr. plv.
Semin. Foenugraeci plv. aa 800,0 
Slibii sulfurati aurant. 100,0.

2 Essloffel mehrmals tiiglich in warmem Kleien- 
trank.

Vet. Milch- und Nutzenpulver.
Rp. Fructus Foeniculi plv.

Fructus Juniperi plv.
Nutrii chloruti plv.
Sulfuris sublimati plv.
Rhizom. Calami plv. aa.

Zweimal tiiglich 1 Essloffel.
Sirupus diureticus.

S i r u p u s  d c  q u i n q u e  r a d i c i b u s  e o m p o s i -  
t u s. S i v u p u s F o e n i c u l i  c o m p o s i t u s.

S i r  o p d es c i n q r  a c i n e s. S i r  o p d i u r 6 1 i q u o 
(Gall.).

Rp. 1. Speeier. diureticar. (Gall.) 50,0
2. Aquac destill. obuli. 300,0
3. Sacchari albi 200,0.

Man ilbergiesst 1 m it der Iliilfte von 2, seiht nach 
12 Stunden ab, wiederliolt dassolbe mit dem 
Rest von 2, filtrirt und bringt mit 3 zum Sirup 
vom spec. Gow. 1,32

Species diureticae.
E s p h c e s d i u r  6 1 i q u c s. C i n q r a o i n o s 

a p <5 r  i t i v o s (Gall.).
Rp. Radicis Apii graycolentis 

„ Aspnragi 
„ Foeniculi 
„ Petroselini 
„ Rusci aculeati iiii.

Augenessenz, Dr. Muller’s, ist ein schwachcr, mit Fenchel-, Lavendel- und Ros- 
marinol versetzter Weingeist.

Augenwasser von Bebgmann ist Fenchelwasser.
I I iedeiAs M itto l gegen K opfkolik . Mischung aus Aloetinktur, Rbabarbertinktur 

und Kamphorspiritus zum Einnehmen, Foncheltinktur mit andoron Pflanzćnstoffen zum 
Einroiben.



S o o th in g -S in ip  der Mrs. W inslo w  in New-York. Ein mit Anis-, Fenchel- «nd 
Kummeltinktur oder -spiritus versetzter Zuekersirup mit einem Morphingehalt von 0,1 
bis 0,2 Proc.

Oleum Foeniculi (Genu. Helv. Austr. Gall. U-St.). Fenchelol. Esscnce (le 
Eenouil. Oil of Fennel.

Gewinnung. Durch Destiłlation der zerijuetschten Fenchelfriichte mit Wasser- 
dampf. Es gelangt moist malirischer oder Liltzener Fenchel, zuweilen aber auch galizischer 
und runiiinischer zur Verarbeitung. Die Ausbeute bctragt 4,5—6 Proc. Dic anderen 
Fenchelsorten wie der romisehe, macedonische Fenchel oder der wild wachsende Bitter- 
fenehel, geben Oele von anderen Eigenschaften und anderer Zusammensetzung.

Eigenscliaften, P ru fim g . Farblose oder gelbiicbe, nach Fenchel riechende 
Fliissigkeit von einem anfangs bitteren, kampherartigen, hintennach stissen Geschmack. 
Spec. Gewicht 0,965—0,975 [nicht unter 0,960 Genu. Austr. U-St.J Drekungswinkel im 
100 mm-Rohre 12 bis -j- 24° C. Bcim langsamen Abkiiblen scbeidet es Krystalle von 
Anethol ab und erstarrt boi starkerer Kalte zu einer festen, von Oel durcbtrankten Masse. 
Der nach der auf S. 315 bescbriebcnen Weise bestimmte Erstarriingspunkt liegt bei guten 
Oelen zwischen -j- 3 nnd -)- 6° O. Minderwertkige Fencbelole scheiden erst bei noch 
niedrigerer Temperatur Krystalle ab und werden bisweilen im Kaltegemiseh iiberhaupt 
nicht fest. Fenchelol lost sieli in gleicben Tbeilen Spiritus klar auf.

Jiestandtheile. Dor werthvollste Bestandtbeil ist das zu 50 bis 60 Proc. im Oele 
entbaltene Anethol., 010H,aO (s. Seite 315). Charakteristisch fiir Fenchelol ist ein bitter 
schmeckendes mit Kampher isomeres Keton C10I l]CO, das Fenclion. Es verhiilt sich ahnlich 
wie Kampher und bildet diesem ahnliche Verbindungen. Sdp. 192—193° O. Spec. Gewicht 
0,9465 bei 19°C. Specifiseh.es Drehungsvermogen [a] D = - |~ 7 2 (lO. Schmelzp. - f - 5 bis 
+  6° C.

Von Terpenen enthalt das Fenchelol Rechts-Pinen (Sdp. 157—160° C.) und Dipenten 
(Sdp. 175° C.).

Anwendung. Fenchelol wird wie Anisol ais Gesehmaekscorrigens und Carmi- 
nativum, meist m it Zucker verrieben, verabreicht. Dosis 0,05—0,15 g == 2—6 Tropfen.

II. Indisclier Fenchel stammt von Foenicullim Panmorium D. C., den man
aber auch ais Yarietat von I  auffasst. Die Friiehte siad 6—7 mm lang, dic Oelgiinge im 
CJuerschnitt 0,1 mm lang und 0,03—0,04 mm breit. Der Geschmack ist siiss und erinneit 
an Anis.

III. In Sicilien werden die scharf schmeckenden Friiehte des Foeniculum piperi- 
tum Sweet benutzt.

Formaldehydum.

Unter dem Namon Formaldehyd werden zur Zeit verschiedene, uiit eimuider aller- 
dings nahe yerwandte Substanzen zusammengeworfen. I) Gasformiger Formaldehyd CH.,0, 
2) die wiisserige Liisung des gasfórmigen Formaldeliyds, 3) das Polymerisationsprodukt des 
gasformigen Formaldehyds, namlieh das Paraformaldehyd (CH20)3.

I. Formaldehyd, wasserfreier, gasformiger. c il o . Mol. Gew. =  eo.
Dieser ist bei gewohulieher Temperatur ein stechend riechendes Gas, welches in 

Wasser liislicli ist. Durch Abkiihlung mit einem Genuach von fester Kohlensliure und 
Aetlier wird das Gas zu fliissigem Formaldehyd yerdichtet. Dieser bildet eine wasserhelle, 
leicht bewegliche Fliissigkeit, welelie bei — 21° C. siedet. Sie ist nur bei starker Kalte 
im flilssigen Zustande zu bewabren. In einer Kiiltemischung von — 20° C. verwandelt sic 
sich in eine feste, weisse Substanz, ein Polymeres des Formaldehyds (Ku k u l I:).



II. Formaldehyd in wasseriger Losung. Formuldchydum solutum (Gcrm.). 
Formalin, Forinol. Methylaldehyd. Oxymethylcn. Aincisenaldeliyd. Ist eine 
wasserige Auflbsimg des gasfiirmigen Formaldehyds, weleho nach G erm . rund 35 Proc. 
CETaO enthalten soli. '

D aratellung. Dieselbe erfolgt durch Oxydation von Methylalkohol lnittols Luft 
unter bcstimmten Bedingungcn. Zur Darstellung kleinerer Mengen leitet man ein Gemiscli 
von Metliylalkoholdampf und Luft iiber eine erhitzte Kupferspirale. Der hierzu zu be- 
nutzende Apparat ist im Kommentar von H a g e r -F isc h e r -H a r t w ic h , II. Aufi. S. 759 
abgebildet. — Im fabrikatorischen Betriebe gelangt meist das Yerfahren von T rilt.a t  zur 
Anwendung!

Methylalkoholdampf wird durch feiue Oeffnungen in ein weites kupfernes, einseitig 
offenes Rohr geleitet, in welehem sieli an einer ausgebauchten Stelle Koks- oder Ziegel- 
stticke beflnden. Das andere Ende des kupfernen Rohres steht, mit dem zum Auffangen 
des gebildeten Formaldehyds dieneuden Recipienten in Yerbindung. An letzterem wirkt 
eine Saugworrichtung, śodass eine zur Osydation des Methylallcohols ausreichende Menge 
Luft zu dem offenen Ende des Kupferrohres eintritt, wahrend der gebildete Aldehyd in 
den Recipienten gesaugt wird.

Dio Oiydationsprodukte werden in Wasser aufgefangen. Aus der wasserigen Losung 
wird der Methylalkohol durch Destillation entfernt. Koncentrirte Losungen werden 
durch Verdiinnen mit Wasser, verdunntere durch Abdestilliren eines Theiles des Wassers 
auf den richtigen Gehalt gebracht, in der Technik schlagt man natiirlich diinne Losungen 
wieder zum Sattigen mit Formaldehyd vor.

Eigenschaften. Eine klare, farhlose, infolge Verfiuchtigung von gasformigem 
Formaldehyd stechend riechende, wasserige Fliissigkeit. Dem Gehalt von etwa 35 Proc. 
Formaldehyd entsprieht bei 15° O. ein specifisches Gewicht von 1,079 bis 1,081. Die reine 
Formaldehydldsung ist gegeu Lackmus neutral, in der Regel aber reagirt das Ilandels- 
praparat infolge eines geringen Gehaltes an Ameisensanre schwaeh sauer. Die Bildung 
der Ameisensanre erfolgt dureli Einwirkung des Luftsaucrstoffes auf den Formaldehyd. Mit 
Wasser und mit W cingeist liisst sich die Formaldehydldsung in jodem Verhaltnisse mischen, 
nicht aber mit Aether.

In  chemischer Hinsicht zeigt der Formaldehyd alle Eigenschaften eines Aldehydcs. 
Er ist additionsfahig, polymerisationsfflhig und ein hervorragendes Reduktionsmittel, auch 
ist seine Verbindungsfahigkeit mit zahlreichen Substanzen eine bemerkenswerthe.

Dampft man die wasserige Lćisung auf dem Wasserbade ein, so entweicht ein Theil 
des Formaldehyds zusammen mit den Wasserdilmpfen, im Rilckstand verbleibt eine weisse, 
amorphe, in Wasser unlosliche Masse, P a r a f o rm a ld e h y d  oder T r io x y m e th y le n ,  
(CH20)8. Der Formaldehyd hut demnach sein Molekuł verdreifaeht. E rhitzt man den 
Paraformaldehyd fiir sich oder m it Wasser auf 180—200° (1, so geht er wieder in gewohn- 
lichen Formaldehyd iiber: (CII,O), — 3 C1I20.

Lost man 0,1—0,2 g Silbernitrat in 10 ccm Wasser, ftigt 1—2 Tropfen Ammoniak- 
fliissigkeit, sowie 2—3 Tropfen Formahlehydlosung hinzu und mischt, ohne stark zu 
sehiitteln, so bleibt die Fliissigkeit zunachst imvcraudcrt. Allmahlich aber scheidet sich 
ein gliinzender Silberhelag an der Glaswandung ab (Aldehyd-Silberspiegel) (Reduktion).

Filgt man zu 5 ccm FnHLiNG’scher Losung 5 Tropfen Formaldehydlosung, so tr i t t  
zunachst keine Veranderung ein, beim Erwiirmen jedoch oder nach langcrcm Stehen 
erfolgt Abscheidung von metallischem Kupfer. — In iihnlicher Weise werden Goldsalze 
reducirt.

Mit dem Ammoniak verbindet sieli der Formaldehyd zu der einsaurigen Base H ex a - 
m e th y le n te t r a m in  (CH,2)(tN4.

Durch Kalkmileh wird der Formaldehyd in eine zuckcrurtige Verbindung, die sog. 
F o rm o se  iibergefilhrt, wclche zum grossten Theile aus o-Akrose C JI^O ij besteht. Mit 
iI.vdroxylamin yerhindet er sieli zu einem polymercn Formoxim (CH,> — N-OH)n, mit saurern



sohwefligsaurem Natrium zu formaldehydscliwefligsaurem Natrium (oxymethylsulfosaurem 
Natrium) CH2(0H)S03Na.

Spec. Gewicht w iisseriger Form aldehydlosungen bei 18,5° C.
nach H. L uttkh.

Proc. Spoć. Ge w. Proc. Spec. Gew. Proc. Spec. Gew. Proc. Spec. Gew. Proc. Spec. Gew.

i 1,002 9 1,023 17 1,041 25 1,064 33 1,078
2 1,004 10 1,025 18 1,043 26 1,067 34 1,079
«) 1,007 11 1,027 19 1,045 27 1,069 35 1,081
4 1,008 12 1,029 20 1,049 28 1,071 36 1,082
5 1,015 13 1,031 21 1,052 29 1,073 37 1,083
ti 1,017 14 1,033 22 1,055 30 1,075 38 1,085
7 1,010 15 1,036 23 1,058 31 1,076 89 1,086
8 1,020 16 1,039 24 1,061 32 1,077 40 1,087

Wird eine wiisserige Formaldehydlosung- verdampft, so scheidet sieli eine weisse 
llockige Masse aus, nach v611igem Bintrocknen hinterbleibt eine weisse, porccllanartige, 
amorphe Masse (Paraformaldehyd), welohe beim Erhitzen fiir sieli odor mit Wassor wieder 
in Formaldehyd iibergeht (siehe oben) und an der Luft verbrenut, ohne einen Riickstand 
zu hinterlassen. — W ird Formaldehydlosung mit Aminoniak stark alkalisch gemackt, so 
tr i t t  starkę Solbsterwiirmung ein. Die Flussigkeit muss farblos sein (Blaufarbung =  
Kupfer); wird sio im Wasserbade verdunstet, so verbleibt ein wcisser, in Wasser sehr 
leicht loslicher Riickstand von Hexamethylentetramin.

JPrilfuny. 1) Formaldehydlosung soli, mit 5 Tli. Wasser verdiinnt, nur sehwach 
sauer reagiren (AmeisensSure). Zur Bestimmung der AmeisensSure schiittelt man eine 
gemessene oder gewogene Menge Formaldehydlosung mit re i  nem  Calciumkarbonat, liltrirt 
und bestimmt im Filtrat das Calcium ais Calciumoxyd. 1 g Calciumosyd entspricht 
— 1,64 g wasserfreier Ameisensiiure. 2) 5 cem Formaldehyd werden in einem Platin- 
sohiilchen yerdamptt. Man erhitzt schliesslich, bis der zuriickbleibende Paraformaldehyd 
verbrennt. Es darf koin wagbarer Riickstand hinterbleiben. Derselbe wfirde aus m in e - 
r a l i s o h e n  Verunreinigungen bestehen. 3) Man bereite sich eine Misehung von 6 ccm 
Formaldehydlosung und 24 ccm Wasśer. Von dieser Losung werden je 10 ccm nach- 
folgcnden Priifungen unterworfen: n) Silbernitrat bringe darin keine Veranderung hervor. 
Eine weisse Opalescenz oder Triibung oder ein weisser Niederschlag wiirde C h lo r an- 
zeigen. b) Baryumnitrat bringe auch nach einigen Stnnden keine Triibung hervor, andern- 
falls ist S c h w e fe ls a u re  zugegen. c) Sckwefelwasserstoffwasser bringe weder dunkle 
Farbung noch Fallung hervor. Hier kommt besonders K u p fe r  ais Yerunreinigung in 
Betracht, welehes leicht hineingelangen kann, wenn bei der Herstcllung kupferne Spiralen 
benutzt werden. Kupferhaltige Praparatc geben beim Uebersiittigen mit Ammoniak Blau
farbung. 4) 1 ccm Formaldehydlosung werde mit 1 Tropfen Normal-Kalilauge versetzt: 
Die Misehung darf nicht mehr sauer sein, also blaues Lackmuspapier nicht mehr rothen. 
Hierdurch wird ein Hochstgehalt yon etwa 0,0023 g wasserfreier Ameisensiiure in 1 ccm 
Formaldehydlosung zugelassen.

Gehaltsbestimrnuny. Diese beruht auf der Thatsache, dass Formaldehyd aućh 
in wiisseriger Losung sieli mit Ammoniak zu Hexametliylentetramin vereinigt im Simie 
folgender Gleiehung:

6 [CH.jOJ +  4NHa =  2 Ho O - f  (CH„)0N1
6 x  30 68 Heiamethylentetramiu

Formald ohyd Ammoniak]

Setzt man also zn Formaldehydlosung AmmoniakfUissigkeit im Ueberselmss und zwar 
in b e k a n n te r  Menge zu und erm ittelt nach Ablauf der Reaktion die Menge des noch im 
freien Zustande vorhandenen Ammoniaks, so kennt man auch die Menge des gebundenen 
Ammoniaks und kann nach obiger Gleiehung die Menge des vorhandenen Formaldehyds 
berechnen. Das entstandene Hexamethylentotramin ist zwar eine e in s a u r ig e  B a se ,

Handb. d. pharm. Praxis. I.



wendet inan aber ais Indikator Rosolsiiure an, so brauclit mail auf das Hcsametliylen- 
tetramin keine Rucksicht zu nehmen, weil dieses auf Rosolsiiure niebt eiuwirkt (die Rosol- 
saure darf aber uieht etwa durcb einen beliebigen anderen Indikator, z. B. Metliylorange 
oder Congo ersetzt werden). Ferner ist zu beaehten, dass man verdunnte Losungen von 
Formaldehyd und Ammoniakftiissigkeit 2—3 Stmulen steben lassen muss, welin man sieber 
sein will, dass die Bildung- des Hexamethylentetramins sieb q u a n t i t a t i v  vollzogen bat. 
Unter Berucksichtigung allcr dieser Uinstiinde yerfahrt man wie folgt:

Man stellt die Formaldoliydlosung genau auf 15° O. oin, misst mit tlilfe einer Pipette 
oder Buretto 5 ecm ab und bringt diese in oin mit gut eingeschliffenem Glasstopfon ver- 
sebenos Glas von etwa 180 ecm Inhalt. Alsdann giebt man 56,5 ccm Normal-Ammoniak- 
fliissigkeit (vorber glcichfalls auf die Temperatur von 15° O. gebracht), verscbliosst das 
Gefass mit dem Stopfen, misoht den Inhalt durcb und iiberlasst das Ganze 2 —3 Stundeu 
lang sieli selbst Nach dieser Zeit ist der Formaldehyd viillig yerschwunden und mit einem 
Theile des Ammoniaks zu Hexamethylentetramin verbundon.

Zu der nach 2—3 stundigem Stehen erhaltenon Flussigkeit werden 20 ccm Normal- 
Salzsaure gegeben. Hierdurcli wird alles freie Ammoniak neutralisirt und die Lbsung ent- 
halt nunmehr einen Uebersehuss von Salzsiiure. Diesen bestimmt man dadurch, dass man
3—5 Tropfen Rosolsiiure hinzugiebt und — indem man das Gefass auf eino weisse Untor- 
lage stellt — so lango Normal-Kalilauge zufliessen lasst, bis die golbliche Farbung der 
Lbsung in  R o s a  ubergegangen ist. Hierzu sollon mindestens 4 ccm Normal-Kalilaugo 
erforderlich soin.

Filr die praktische Ausfiihrung der Titrirung ist Folgendes zu beaehten: Giebt man 
einige Tropfen Rosolsiiure zu destillirtcm Wasser, so wird dieses gelblich gefarbt. Setzt 
man zu dieser Flussigkeit Sśiuro, so bleibt die geibliche Farbung unverandcrt. Lasst man 
zu der sauren Flussigkeit nunmehr Kalilauge (oder ein anderes Alkali) zufliessen, so bleibt 
die geibliche Farbung bestehen, so lange die Flussigkeit sauer oder neutral ist. Ein kleiner 
IJeberscbuss von Alkali aber fuhrt die geibliche Farbung in Rosa iiber.

Der Farbenumschlag ist niebt ganz scharf, sondom geht durcb oin gelbrotlies 
Stadium hindurch. Man muss dałier don Umschlag durcb blinde Versuche studiron und 
stets das gleiche Rosa ais Endpunkt festhalten. Am bosten stellt man sich beim Titriren 
Vergleicbslbsungen auf don Arbeitsplatz.

B e re c h n u n g . Es wurden angewendet 5 ccm ( =  5,4 g) Formaldoliydlosung und
56,5 ccm Normal-Ammoniak, welche 0,96 g N IL (genau 0,9605 g NIL) entbalten.

D er Uebersehuss von Ammoniak wurde durcb 20 com Normal-Salzsaure weg- 
genommen und der nunmehr vorhandene Uebersehuss von Salzsiiure mit 4 ecm Kalilauge 
neutralisirt. W ir konnen dalicr der Einfachbeit halber fiir diese 4 ccm Normal-Kalilauge 
direkf 4 ccm Normal-Salzsaure in Abzug bringen und annebmen, wir hiltten zur Bindung 
des freien Ammoniaks 16 ccm Normal-Salzsaure verbraucht.

16 ccm Normal-Salzsaure sattigen nach der Gleichung
IIC1 : NH3
36,5 17

16 x  0,017 g NIL d. i. 0,272 g NHa
Angowendet wurden 0,96 g N II3 (s. oben). Es sind also zur Bindung des Formal- 

dohydes vorbraucht worden 0,960 minus 0,272 g, d. i. 0,688 g NHa.
Wir borechnen nunmehr, welcher Menge Formaldehyd dieses yerbraucbte Ammoniak 

entspricht:
4N H a : 6 (GILO] =  0,688 g : x z =  1,820 g

68 180"

und linden 1,820 g Formaldehyd. Da diese Menge in 5,4 g Formaldoliydlosung onthalten 
ist, so berechnet sieli nach der Gleichung

5,4 : 1,820 =  100 : x x =  33,7
der Golialt dieser Lbsung an Formaldehyd, CH.,0, zu 33,7 P ro c .

A nfbew ahruny. Da die Formaldehydlosung ziemlich starkę Dampftension besitzt, 
so bewahre man sie an einem Orte m ittlerer Temperatur und in gut versclilossenen Ge-
fassen auf. Die weissen Krusten, welche sich zwischen Stopfen und Hals bildeu, sind
Paraformaldehyd, welcher infolge Yerdunstung von Wasser hinterbleibt. Bei starker Ab- 
kiihlung der Lbsung scheiden sich weisse Floeken ans, die gleiehfalls ans polymeren Moditi- 
kationen bestehen. Man łiiite sieli, zu stark an Formaldehydlosungen zu riechen, da 
Formaldehyd die Sehleimliaute stark reizt. — Die Aufbewakrung erfolge y o r s ic l i t ig  und, 
da man anuimmt, dass Belichtung die Silurebildung befbrdert, vor L ic h t  g e s c l iu tz t .



A n w e n d u n g .  Formaldehyd ist, wie von Lów nacligewiesen wurde, cin miicktigcs 
Protoplasmagift, welclies hesonders au£ niedere Organismen einwirkt. Auf Grund dieser 
Erkenntniss wird es zur Zeit ais relativ ungiftiges Antiseptieum empfohlen. Naeh Stahl 
todtet cs in einer yerdiumung1) von 1 : 20000 Milzbrandbacillen und in einer Verdunnung 
von 1 : 1000 Milzbrandsporen nach einstiindiger Einwirkung. Es wird daher ais Antisepti- 
cum empfohlen: zum lteinigen nnd Aufbowalireu der Schwamme, zum Reinigen der Hiinde 
und Instrumente (Formaldehyd, solut. 1,0, Aqua 100,0). — Lasst man Formaldehydlosung 
im gesehlossenen Baum ohne Anwendung von Warme verdampfen und die Dampfe auf 
Verbandstoffe (Watte etc.) einwirken, so schlagt sich in diesen Paraformaldehyd nieder 
und macht sie aseptisch und steril. Auch zur Konservirung anatomischer und rnikro- 
skopiseher Objekte wird Formaldehyd angewendet. Ferner ist cs auch zur Hattbarmachung 
von Nahrungsmitteln yorgeschlagen worden, doch bat kiirzlich der oberste Sanitlitsrath in 
Wien diese Yerwendung vorliiufig ais unzul&ssig erklart. Durch Ammoniak wird die des- 
inficirende Wirkung aufgehoben!

Merkwiirdig ist die ortliehe Wirkung des Formaldehyds. Bringt man dieses auf 
die thierische Haut, so wirkt es auf diese lederbildend. Die Haut wird bart, undurcli- 
dringlich und zum Abstcrben gebracht. Moglichcrweise wird sich auch diese Eigenschaft 
therapeutisch (z. B. gegen Warzeń und andere Neubildungen) yerwerthen lassen. Nach 
J ablin-Gonnet benutzt man zur Konservirung von Bier und Wein pro Liter 0,0005 bis 
0,001 g, fur eingekochte Fruchte pro Kilo 0,1 g Formaldehyd, GH20.

Solutio Formalin!, l Proc. (Miinch. Ap. V.) Rp. Formaldehyd] soluti Germ. 3,0, 
Aquae destillatae 97,0.

Der Formaldehyd bat Proteinverbindungen gegeniiber merkwurdige Eigenschaften. 
Er macht die Gelatine unldslich in Wasser, so dass sie eine hornahnliche Substanz wird. 
In ahnlicher Weisc wirkt er auf Kasein und Eiweiss.

Er hebt die Quellbarkeit der Starkę auf, und soli sich sogar mit Dcstrin und Gummi 
verbinden. Wieweit die so erhaltenen Produkte einheitliche chemische Verbindungen sind, 
muss abgewartet werden, Dass sie es sind, wird von den Herstellern behauptet, ohne dass 
hierfiir geniigende Beweise erbracht worden warem Immerhin finden diese Substanzcn 
therapeutische Anwendung und mussen deshalb besproelien werden.

Formaldehyd-Gelatine. Glutoform. Glutol — Schleich. Die Gelatine mit 
Formaldehyd zu verbinden, bietet keine Schwierigkeiten; man braucht nur eine Gelatine- 
losung mit Formaldehydlosung einzudampfen und zu trocknen odra Gelatincblfitter in 
Formaldehydlosung einzulegen, abzuwaschen und zu trocknen. Eine gewisse Sehwierig- 
keit besteht jedoch darin, eine p u lv e rfo rm ig e  Formaldehyd-Gelatine darzustellen.

Nach J .  B. S chmidt: 500 g Gelatine werden in 375 g Wasser aufgelost. Man giebt 
25 Tropfen Formaldehydlosung zu, giesst die Masse aus und trocknet sie in einern ge- 
schlossenen Kasten, in welchem sich ein mit Formalin getrankter Wattebausch befindet, 
iiber Aetzkalk soweit, dass man eine plastische Masse orhalt. In diesem Zustande zer- 
kleinert man das Praparat durch Reiben im Morser und trocknet dann vollstiindig.

Nach van Y loten. Man lOst 100 Th. Gelatine in -100 Th. Wasser, setzt die nothigo 
Menge Formaldehydlosung zu und schlagt die Fliissigkeit mit einem Eierruhrer zu Schaum. 
Der Schaum verbalt sich genau wie trockner Eierschaum und kann leicht in ein feines 
Pulver verwandelt werden.

Nach S chhoedbk. Man lOst 50 Th. Gelatine in 50 Th. Wasser, fiigt zu der noch 
warmen Losung 2 ccm Formaldehydlosung und ruhrt kraftig durch, worauf sich die Masse 
ais diclcer Klumpen um den liiihrstab festsetzt. Man bringt alsdann die noch warme 
Masse in eine kalie Schale, ilbergicsst sie durauf in einem gesehlossenen Gcfiisse mit For- 
malinlosung und liisst sie damit einige Zeit in Beruhrung. Die so behandelte Gelatino wird 
dann zu grobem Pulver zerrieben, mit Wasser gut gewaschon und im Exsiccator getrocknet. 
Dann trocknet man noch kurze Zeit im Wassorbade und zorreibt zu trocknem Pulver.

l) Diese Angabe bezieht sich auf die wasserfrei gedachte Vorbindung GH.,0.
'7 4 *



Die pulyerformige Formaldehydgelatine wird ais Trockenantiseptikum aut Wundeu 
angewendet. Man stellt sieli yor, dass durcli die biologische Thatigkeit des Organismus 
Formaldehyd aus dem Praparate abgespalten wird, welcher autdscptisch wirkt.

Collaform nonnt C. Fr. H a usm ann  in St. Gallen die von ihm hergestellte pulver- 
formigo Formaldehyd-Gelatine.

Formaldehyd-Kasein. Wird durcli Einwirkung von Formaldehyd auf Kase’1'11 
ahnlieh wie die Formaldehydgelatine dargestellt und ist ein geruchloses, fast geschmack- 
loses gelblickes Pulver, welehes von yerdiinnten Siiuren langsam geliist und aus diesen 
Losungen durch Natronlauge wieder abgeschieden wird. Wie die yorigeu zur antiseptisehen 
Wundbehandlung.

Dextrinoform. l)extroform. Ebenso wie das vorige eine Kombination yon 
Dextrin mit Formaldehyd, wahrscheinlich durch Eindampfen einer kone. Dextrinldsung mit 
Formaldehyd erhalten. Weisses, in Wasser losliches Pulver.

Amyloform. Eine von Classen dargestellte Kombination von Formaldehyd und 
Starkę, welche angcblich eine feste chemische Yerbindung sein soli, die auf 1 Mol. Starkę == 
1 Mol. Formaldehyd enthalten soli.

Ueber die D a rs te llu n g  ist nichts Naheres bekannt, dooli wird man nicht fehlgehen 
in der Annahme, dass das Praparat erhalten wird durch Anriihren von Starkę mit kaltem 
Wasser, Zusatz der Formaldehydlosung, worauf man die Miscliung einige Zeit stehen lasst, 
dann im Wasserbade bis zum Yerkleistern erhitzt, eintrooknet und pulyert.

Weissliehes Pulver, mit Wasser ąuellbar, aber keinen Kleister mehr gebend. Ver- 
kleistert weder mit Essigsanre, noch mit Natronlauge. Kann oline Zersetzung bis 180° C. 
erhitzt werden. Beim Erhitzen mit yerdiinnten Siiuren und Alkalien wird Formaldehyd 
abgespalten, beim Erhitzen mit yerdiinnten Siiuren wird die Starko verzuckert. Mit Jod- 
ldsung Blaufarbung, unter dem Mikroskop zeigen sieh seholligc Massen (keine Stiirke- 
kdrner), ein Beweis, dass das Praparat durch Erhitzen von Starkę mit wasseriger Fliissig- 
keit dargestellt worden ist.

Wird ebenso wie die Formaldehydgelatine zur Wundbehandlung angewendet. Seine 
Wirkung soli auf der durch die Gewebssafte yerursaehtcn Abspaltung von Formaldehyd 
beruhen.

Protogen. Ov oprotogen. Wird durch Erhitzen von Eiereiweiss mit Formaldehyd 
dargestellt. Gelbcs, trockenes Pulyer, welehes zu Ernakrungszwecken und zwar ais Zusatz 
zur Milch und zur subkutanen Emahrung dienen soli.

Oolloilium 1’nral'ormii U.vna. 
Unna 1 s P a r a  f o r  m -C o l lo d i  u ni. 

Rp. Paraformii 5,0 
Collodi i 95,0.

Unguoiitum Formaldoliydi refrigoruns Unna. 
F o r m a l i n - K i i h l s a lbe nach Unna.

Rp. Adipis Lanae 20,0
Yaselini 10,o
Formaldoliydi 10—20,0.

Gegen iibermassigo Schweissbildung an Hiinden 
und Fiisscn.

Bonal, ein K o n s e ry iru n g s m itte l ,  bosteht aus Formaldehyd 2,42, Natriumsulfit 
0,383, Natriumchlorid 26,672, Natriumphosphat 2,506, Milchzuckcr 56,834, Wasser 11,186. 
A o pr e c h t .

Chinoform. Wird durch Fallung eines Chinarindenauszuges mit Formaldehyd und 
starker Salzsaure dargestellt.

Desodor ist eino Formaldehyd enthaltendo Mundessenz.
Ein bal sam i r u n g s lli is s ig k e it  von J . W . W a g n er . Kochsalz 500,0, Alaun 750,0, 

nrsenige Siiuro 350,0, Zinkchlorid 120,0, Q,uecksilberchlorid 90, Formaldehydlosung 
(35—40 Proc.) 6 Liter, Wasser q. s. ad 24 Liter.

Euforinol ist eino amerikanische Specialitat, bostehend aus: Menthol, Thymol, 
WintergriłnSl, EucalyptusOl, Borsaure: Extractum Baptisiae tinctoriae.

F o n n a ld e h y d -A lo in . Kondensationsprodukt von Formaldehyd mit Alom. Il.K.P- 
86449. Man mischt oino Losung von 10 Th. Alom in 20 Th. Wasser mit 10 Th. Form
aldehydlosung (von 40 Proc.) und fiigt 10 Th. konc. Schwefelsauro zu. Ein golbos Pulyer, 
in Alkalien loslich. In Wasser schwcr lóslich, wird daher langsamor resorbirt wic das 
Alom und ist nicht so intensiy bitter wie dieses.



Form alinseife, iiberfette to , 5 P roc. F o rm a ld e h y d  e n th a lte n d , nacli U nna. 
Boi Osmidrosis, Hyperidrosis, zum Roinigon der Hande nach dem Hantiren mit fauligeu 
Stoffen (nach Sektionen).

Form alith . Kiesolguhr, dor mit Formaldehyd getrankt ist, in Form von Pastillen 
oder ais Pulver.

Formoclilorol - Trillat (Formochlor). Ist oino Auflósung von Calciumchlorid in 
Formaldehydlosung, weil ersteres dio Polymerisation des Formaldohyds verhindern soli.

Formoform. S tre u p u lv e r  gegen Fussschw eiss. Formaldohydi soluti 1,0. 
Thymoli 0,1, Zinci oxydati 35,0, Antyli 65,0.

Glykoformal ist zu mischen aus: 75 Th. Formaldehydlosung (35—40 g), 15 Tli. 
Wasser und 10 Th. Glycorin.

Holzin. Menthol 1,0, Formaldehyd absolut. 17,5, Methylalkoliol 81,5. A u e r e c h t . 
Wach anderen Angaben eine konc. OOproc. methylalkoholische Formaldehydlosung.

llolzinol. Formaldehyd absolut 2,0, Menthol 40,0, Methylalkoliol 58,0. A u f b e c iit . 
Nach anderen Angaben Losung geringer Mengen Menthol in Holzin.

Sterororiniuiii chloratum. Formaldehyd 5,0, Ammoniumchlorid 10,0, Pepsin 20,0, 
Milchzucker 65,0. Innerliclies Antisepticum.

Steroformium jodatum. Formaldehyd 5,0, Ammoniumjodid 10,0, Pepsin 20,0, 
Milchzucker 65,0. Wundstreupulver.

Sterisol, innerlich anzuwendendes Antisepticum. Milchzucker 2,98, Natriumchlorid 
0,672, Dikaliumphospbat (HKaPO,) 0,322, Formaldehyd absolut 0,5, Wasser 95,5. A u e r e c h t .

Sudoł, oin C rem e gegen S cb w eissfu ss , bestobt aus einer Grundlage von 
Wollfett und Glycerin mit 3 Proc. Formaldehyd, parfiimirt mit Wintorgrunol.

Nachweis des Formaldehyds. Im konc. Zustande ist der Formaldehyd leicht 
an seinem ckarakteiistischen Geruche zu erkennen. In denjeuigen Mengen, in welehen er 
ais Konservirungsmittel fur Nahrungsmittel verwendet wini, ist sein Nachweis keines- 
wegs leicht und einfacli. Die angegebenen Farbenreaktionen etc. gelten aueh nicht durch- 
weg nur fur Formaldehyd, sondem treten auch mit anderen Aldehyden ein. Dazu kommt, 
(lass kleine Mengen von Formaldehyd wahrscheinlieh aucli bei gewissen legalen Zubereitungs- 
weisen von Nahrungsmitteln, z. B. bcim Rauchern auftreten. Alle diese Momente legcn 
es nahe, bei dem Nachweis des Formaldehydes in Nahrungsmitteln moglichste Vorsicht zu 
beobachten und das Yorhandensein erst dann ais erwiesen anzunehmen, wenn mehrere der 
angegebenen Reaktionen und imter ihnen eine der charakteristischen ein positiyes Ergeb- 
niss geliefert haben.

In ailen Fallen wird man das Untersuchungsobjekt (wenn liiitlug nach dem An- 
siiuern mit Pkospkorsiiure oder yerdunnter Schwefelsiinre) der Destillation mit Wasserdampf 
unterwerfen und mit dem Destillat die folgenden Reaktionen anstellen.

1) Ammoniakalischc Silbernitratlosung wird reducirt. Yergl. hierzu 8. 517. — 
2) NESSLEit’sches Reagens wird reducirt. 3) Eine durch schweflige Saure entliirbte Fuchsin- 
lósung nimmt eine violette Farbung an, die auf Zusatz einiger Tropfen schwofliger Saure 
nicht yerscliwindet. 4) Geringe Spuren Formaldeliyd bringen in Anilinwasscr eine deut- 
liche Triibung hervor. 5) Vermischt man in einem Probirglase 1 ccm Milch oder Pcpton- 
lósung mit einigen Tropfen des Formalindestillates und uberschichtet vorsic)itig mit konc. 
Schwefelsaure, die eine Spur Eisen enthalt, so zeigt sich an dor Berfihrungsstello eine schone 
blaue Zono. Diese Reaktion gilt ais charakteristisch fiir Formaldehyd. ( H e h n e r . )  6) Ueber- 
scbichtet man eine Miscliung von Formaldehyd mit einer sehr verdiinnten Losung von 
Benzophenon mit konc. Schwefelsaure, so entsteht ein karmoisinrother Ring. 7) Wird 
das Destillat mit starker Natronlauge und etwas Resorcin zum Siedoii erliitzt, so nimmt 
die anfangs gelbe Fliissigkoit eine rothe Farbung an. 8) Bringt man unter eine Glasglocke 
ein Uhrglas mit einigen Tropfen dor zu untersuchenden Formaldehydlosung und daneben 
ein Porcellanschillchon mit einem Krysiallclien Morphincblorliydrat und 10 Tropfen konc. 
Schwefelsaure, so farbt sich die Miscliung nach kurzer Zeit indigoblau. ( J o r i s s e n . )

N achw eis von F o rm a ld eh y d  nach Yitah. Bringt man zu einer formaldehyd- 
haltigen Losung eine PhenylhydrazinlOsung, so bildet sich eine dcm pracipitirten Scliwefel 
iihnliche Ausschoidung, die sieli an den Wandungen und am Boden dos Gefiissos festsetzt 
und tbeilweiso auch suspendirt bleibt. Die Flussigkeit fiirbt sich nacli und nacli gelb, 
schliesslich — schneller bcim Erliitzen — rotligelb. Der amorphe Niederscblag lost sich 
in Alkohol und scheidet sich aus dieser Losung in Prismen oder rhombischen Tafeln ab.

F o r m a ld e h y d  a is  D e s in fe k tio n sm itte l . Dor Formaldehyd ist, seitdem man
gelernt bat, ihn iu ergiebiger Weise billig darzustellen, sehr bald ais Desinfektionsmittel 
Yorgeschlagen worden. Die Yortheile, welche er gegeniiber anderen Desinfektionsmitteln



bietet, sind folgeude: 1) Br ist ein Gas, verbreitet sieli somit gleiclunassig im Raume. 
2) Er ist relatiy ungiftig. 3) Er wirkt energisch keimtSdtend. 4) Seine Anwendung ist 
relatiy woklfeil, flihrt nieht zur Zerstiirung der zu desinfieirenden Objekte, auch kinter- 
ihsst sie keinen unangenehmen Geruch.

Dabei ist jedoch zu beaehten, dass nur dem gasformigen Formaldehyd CH30, niclit. 
aber auch seinen polymeren Formen die kraftige Desinfektionswirkung zukomint, und dass 
.sie audi dann nur gesickert ist, wenn der vergaste Formaldehyd bei Gegenwart einer 
geniigenden Menge Wasser(dampf), also gewissermassen ais wiisserige Lbsung zur Wir- 
kung gelangt. Da nun der Formaldehyd sowohl ais Gas ais auch in wiisserigcr Losung 
die Neigung- zeigt, sich zu polymerisiren, so versucht man bei seiner Anwendung ais Des- 
infektionsmittel dieser Neigung durcli allerlei Massnahmen entgegen zu arbeiten.

Die Desinfektion von RSumen mittels Formaldehyd is t  durcli F lugge und seine Mit- 
arbeiter wissenschaftlieh begriindet und in einer Abhandlung (Ztschr. f. Hygiene 1898. 29. 
276 u. f.) niedergelegt worden. Wir geben unter Verweisung auf das Original aus diesem 
Folgendes wieder:

Ein Gas durchdringt von der Entwiekelungsstelle aus den ganzen Ranni gleieh- 
miissig. — Durcli Yordampfen der 40 proc. Formalinlosung bekommt man nur einen Theil 
des Formaldehyds gasformig, der Rest wird zu Paraform polymerisirt. Paraform wirkt 
kaum, trockner Formaldehyd CH20 nur wenig desinficirend, dem letzteren muss yielmehr, 
damit er seine volle Wirkung entfaltet, eine geeigete Menge Wasserdampf zugefuhrt werdeu.

Die bis zur Gegenwart ausgebildeten Yerfahren ftir die Desinfektion mit Form
aldehyd sind folgende:

1) M ethode von T h illa t . 40 procentige Formaldehydlosung wird im Autoklayen 
unter 3 Atmospbaren Druck verdampft. Dm Polymerisation des Formaldehyds zu ver- 
meiden, wird Calciumcblorid zugesetzt. Die aus 1000 ccm Formaldehydlosung, 200 ccm 
Wassor und 200 g Calciumcblorid bestohende Fliissigkeit heisst „ F o rm o c h lo ro l11. Der 
Apparat wird ausserhalb des zu desinfieirenden Raumes aufgestellt, die Desinfektion er
folgt durcii Einleitung des Gasos durcli das Schliissellooh.

2) M ethodo  von R o s e n b e r g . In einer Schale w ird durch angeziindete Press- 
kohlen Formaldehydlosung (von 40 Proc.) yerdampft. Uin Polymerisation zu yermeiden, 
erfolgt Zusatz von 5 Proc. Menthol, zu dessen Aufltisung eine gewisse Mengo Methyl- 
alkohol zugesetzt wird. Diese DesinfoktionslOsung heisst „H o lz in “.

3) M eth o d e  von S c h e r in g . Pastillcn von 1 g Paraform werden in einem, 
„Aeslculap" gonannton Apparato durcli eine Spiritusflamme yergast, so dass die Form- 
aldehyddiimpfe von den Verbrennungsgasen mit fortgerissen werden. Ein Apparat fasst 
250 Pastillen. Die Spiritusmonge in der Lampe ist so bemessen, dass sie zum Vergasen 
aller Pastillen ausreicht. Der Apparat wird im Zimmer aufgosteilt, die Flamme entziindet, 
das Zimmer yerlassen und yerschlossen.

Neuerdings empfiehlt Sohkring aucli einen Apparat, bei welchem die Vergasung 
der Pastillen mit dem Verdampfen von Wasser kombinirt ist.

4) M ethode  y.on W a l t h e r  S c h l o s s m a n n . In einem besonderen Apparate 
wird mittels einer Spirituslampo Wasser yerdampft. Der Dampf driickt auf eine Mischung 
von 90 Th. Formaldehydlosung (40 proc.) und 10 Th. Glycerin, wolche „G lykoform “ ge- 
nannt wird und in Form eines feinen Sprays austritt. Der Glycerinzusatz soli die Poly- 
merisirung yerhindern. Die Aufstellung des Apparates erfolgt in dem zu desinfieirenden 
Raume selbst.

5) B re s la u e r  M ethodo (von O. Flugge). Polymerisation tritt in wtaerigen 
FormaldehydlOsungen nur dann ein, wenn die Koncentration von 40 Proc. iiberschritten 
wird. Da aber Formaldehyd auch aus verdunnten LOsungen leiciit ausgotriebon wird, so 
wendet die Methodo solcbo an. Da der gasfOrmige Formaldehyd sioh in der Luft leioht 
wieder zu Paraform polymerisirt, so wird, um dies zu yerhindern, reichlich Wasserdampf 
zugefuhrt, der durch Verdampfen der yerdunnten LOsungen zugleich mit dem Formaldehyd 
entwiekelt wird.

F l u g g e  stellt nun fur die Desinfektion von Riiumcn mit Formaldehyd folgende 
Leitsiitze auf: Man muss do s ir  te  Mengen Formaldehyd fur die Kubik-Einheit in Anwen- 
ilung bringen. Um diese Dosirung ausflihren zu kdnnen, milssen die Raume vor der Des
infektion a b g e d ic h te t  werden. Dies gesekiekt z. B. durcli Dichten der Fenster mit 
Wattestreifen und Glaserkitt, Bekleben von Spalten mit Papier mittels Starkekleister, Ab- 
dichten dej. Ofenbffmingen u. s. w.



Unter dieser Voraussetzung geniigt nach Flugge fur grosse ieere Zimmer eine 
Menge von 200 g Formaldehyd CII,O, bei kleineren, welche mit Mobeln relatiy stark be- 
setzt sind eine Menge von 250 g Formaldehyd CII,/) fur 100 Kubikmeter Luftraum. Lasst 
mau den Formaldehyd unter diesen Bedingungen 7 Stunden lang einwirken, so erhalt man 
eine sichere Abtodtuug von D ip h th e r ie b a c ille n , S tre p to k o k k e n , resistenten 
S tap h y lo k o k k en , T u b e rk e lb a c ille n , M ilzb randsporen  mittlerer Resistenz in mit 
Bouillonkulturen durchtrankten Lappehen, in Eiter, Sputuin, Membranen, falls die Schiehten 
nieht dick sind, gleickgiltig, an welcher Stelle des Raumes sieli die Kulturen befinden. — 
Kcine sichere Abtodtung erfolgt bei dickeu Schiehten Sputum eto,, bei durch trftnkt en 
dicken Stoffen, in geschlossenen oder nur wonig vorgezogenen Schiebladen, unter Mobeln 
und Betten, die vom Erdboden nur geringen Abstand haben.

Um die fiir eine 7 stiindige Einwirkungsdauer nothige Menge von 250 g Formal
dehyd CHaO zu  erzielen, mnss man nach den einzelnen Methodcn:

1) Im T k i l ł a i1’schen Apparate 700 ccm Formochlorol, verdampfen. Einzufiillen 
sind mindestons 1000 ccm. Daneben hat man 3 Liter Wasser zu verdampfen. Der T ril- 
LAx’sche Apparat ist theuer.

2) Nach R osenberg . Alan muss 750 ccm Holzin im RosnNBERG’schen Apparat 
und ausserdem 3 Liter Wasser vordampfon. Der Zusatz von Menthol und Methylalkohol 
vertheuert das Yerfahren ohne Nutzon.

3) Nach S oiiering . Es sind 250 Pastillen zu vergasen und daneben 3 Liter Wasser 
zu yerdampfen. Die Pastillen sind nicht ganz billig.

4) S chlossmann schreibt fiir 80 Kubikmeter Ilaum vor =  2 Liter Glykoformal, 
also fur 100 Kubikmeter Eaum ctwa 900 g Formaldehyd OH.,0. Insgesammt werden 
4 Liter Fliissigkeit yerdampft bez. yersprayt. Das Yerfahren ist wirksam, arbeitet abor mit 
einem grossen Ueberscliuss Formaldehyd und wird dadurch theuer. Das Glycerin bildet 
auf den zu desinficirendon Gegenstanden oinen unangenelimen, schlierigen Ueberzug.

5) F l u g g e ’s B re s la u e r  M ethode. F ur 100 Kubikmeter Luftraum w ird in den 
Apparat eingefiillt eino Misohung von 800 ccm'Formaldeliydlosung (40 proc.) und 3200 ccm 
Wasser. Davon werden 3 Liter yerdampft.

Die Ausfiihrung der Breslauer Methode erfolgt in der Weise, dass die yerdachtige 
Wiisclie in Sublimatkoclisalzlosung eingelegt wird. Verdiichtige Flecken oder Stellen auf 
dem Fussboden (von Exkreten u. dergl. herriihrend) werden gleichfalls mit Sublimatlosung 
gewasehen. — Die Miibel sind vou den Wanden abzuriteken. Thiiren und Schubladen der 
Schriinke etc. sind weit zu offnen. Betten, Teppiche, Kleider, sind an Wascheleinen oder 
Gestellen freihangend zu befestigen und zwar so, dass sie nirgends aufliegen und nirgends 
enge F'alten bilden. Die Taschen der Kleidungsstiicke sind nach aussen zu kehren. — 
Nachdem mmmehr noch der zu desinficirende Ranni abgedichtet worden ist (s. S. 1174), 
bringt man den Apparat in das Zimmer, stellt ihn so auf, dass jedo Feuersgefahr aus- 
geschlossen ist, entziindet die Lampe, schliesst das Zimmer und uberlasst es mmmehr sich 
selbst wahrend 8 Stunden.

Nach dieser Zeit (8 Stunden) wird durch das Schliisselloch hindurch Ammoniakgas 
eingeleitet, welches aus 800 ccm Ammoniakfliissigkeit von 25 Proc. entwickelt worden ist. 
Das Zuleitungsrohr muss im Innem des Zimmeis eine Vorrichtung besitzen, welche die ab- 
tropfende Ammoniakfliissigkeit aufzunehmen vermag. Man wartet nach dem Einleiten des 
Ammoniaks noch 30 Minuten und lliftet darauf griindlioh durch Oeffnen von Thiir, Fenster, 
Ofenthiir. Das so desinficirte und geliiftete Zimmer kann sogleich wieder bezogen, ja ais 
Sehlafzimmer benutzt werden.

Nach Flugge ist die Desinfektion durch Formalin an w en d b ar bei: Diphtherie, 
iScharlach, Masern, Tuberkulose, Influenza,

A bzusehen  ist von der Formalin-Desinfektion bei Cholera, Unterleibstyphus, Ruhr. 
Bei diesen ist wie bisher die Desinfektion auf Dampf - Desinfektion fiir Betten, Wasche, 
Kleider, auf Abwaschen der niiheren Umgebung des Bettcs mit Sublimat- oder Karbol- 
lbsung und auf die Desinfektion der Aborte mit Kalkmilch zu beschranken.

Bei Kindbettfleber und anderen scptischen Erkrankungen (namentlich in Hospitiilern, 
Operationssiilen u. s. w.), ferner bei Pockcn und Pest ist neben der Formalin-Desinfektion 
die Desinfektion der Matratzen und Betten im Dampfapparat erfordorlich.



Formaldehyd-Lampen. Um zur Desinfektion Fonnaldehyddiimpfe zu erzeugen, 
sind von yerscliiedencn Autoren Lampen konstruirt worden, in welchcn Methylalkóliol • 
dampfe durch Ucberleiten iiber gliibendes Platindrahtnetz zu Formaldehyd osydirt werden. 
Soweit die ernsthafte Desinfektion in Betraeht kommt, muss die Wirkung diesel' Lampen 
bis jetzt ais vollig unzuyerlassig und ungemigend bezeichnet werden.

Thymoform [C6H3(CH3) . C3H,0]2 . CH,,. Von Dr. G. F. H knning in Berlin dar- 
gestellt. Entsteht unter dem Einflusse von Kondensationsmittoln aus Thymol und Form
aldehyd und ist ein gelblicbes, geschmackloses Pulver von ganz schwachem Thymolgoruche. 
Es spaltet beim Kochen mit Schwefelsaure Formaldehyd ab, lost sieli aber nicht in Kali- 
laugo — das Formaldehyd scheint also acetal-artig gebunden zu scin. Es ist leicht loslicb 
in Aether, Alkohol, Chloroform, 01iven5l, unloslich in Wasser, Petrolather und Glycerin. 
Auf eiternde Wunden wirkt es desinficirend. Es ist daher in Aussicht genommon ais 
Ersatz fiir Jodoform und Dermatol.

Jo d o t li y m o fo r m -111; N >l NG. Jodirt man Thymoform naoli oiner der bekannten Mo- 
thoden, so erhiilt man ein jodreiches, golbes Pulyor, das fast geruchlos ist und sieli leicht 
in Aether, auch in Alkohol, Chloroform, Benzol und GliyenOl lost, dagogen in Wasser und 
Glycerin unloslich ist. Mit Jodothymoform impragnirte Yerbandstoife konnen sterilisirt 
werden, da der Schmelzpunkt der Yerbindung iiber 150° O. liegt. Ist ais Ersatz des Jodo- 
forms in Aussicht genommen.

Geofonu, Kreoform-HENNIKG. Diese Yerliindungen entstehen unter dem Einflusse 
von Kondensationsmitteln aus Formaldehyd und Guajakol bez. Kroosot. Geruchlose und 
gescbmacklose Verbindungen, welcho woder iitzen nocli roizen und nicht giftig sind. Sie 
losen sich leicht in Kalilauge und fallen aus dieser Losung beim Ansauern mit Siluren 
wieder aus. Sie sind unloslich in Wasser und Petrolather, leicht loslich in Alkohol, Aether 
und heissem Benzol. Sio sollen ais Flrsatz des Guajakols bez. Kreosot fiir den innerlichen 
Gebraueh yerwendet werden.

Polyformin insolubile-IlHKNING. Man erhiilt es, indom man mehrwerthige Phonole 
in wiisserigem Formaldehyd iiist und diese Losung mit starkom Ammoniak yersotzt. Hat 
sieli in der Praxis nicht bewahrt!

Naphthoformin a- und /5-Henning. Entsteht durcli Auflosen von a- bez. /?-.Napli- 
tliobin Formaldehydlosung und Versetzen mit starkem Ammoniak. Hat sich in der Praxis 
nicht bewahrt.

Polyformin solubile [CgH^OH^J.,. [C1I2)6N4 entsteht durcli Kombination von 2 Mol. 
Resorcin mit 1 Mol. Hoxamethylentetramin. Farblose Krystalle. Hat sich in der Praxis 
nicht bewahrt.

Formica.
Formicae. — Aineisen. — Fourmis. Ants. Pismires. Sind die fliigellosen Ar- 

b e ite r  der W aldam eise : Formica rufa L. (Familie der Hymenoptera aculeatu, 
Unterfamilie von Formicariae), durch ganz Europa, Nordasien und Nordamerika, besondors 
in Nadelwaldungen lebend.

B esc h re ib u n g . Die Thiere sind ungefliigelt, 4—6 mm lang. Der breite, abgerundet 
dreieckige Kopf ist braun, an den Seiten rotlibraun, die lSgliedrigon Fiihlcr noeh einmal 
so lang wie der Kopf. Zwei umgekebrt eiformige Augen, ausserdem an der Stirn ein 
g-leichseitiges Dreieck bildend noch drei Nebenaugen. Der Rumpf ist braunroth, mit sechs 
dunkelrothbraunen, oben etwas helleren Beinen, Hinterleib sechsgliedrig, rundlich-eifbrniig, 
schwarzbraun mit braunen Haaren, durch einen zweigliedrigen Stiel mit dem Rumpf ver- 
buuden, mit Giftblaschen, die eine scharfe, im wesentlichen aus Ameisensiiurej besteliende 
FHissigkeit enthalt, die fortgespritzt werden kann.

JB estandtheile . A m e isen sau re , 1 Proc. iith e rise lie s  Oel, f e t te s  Oel, E i - 
w eiss etc. etc.

E in s a m m lu n g .  Man fangt die Ameisen in den Soumiennonaten in Flaschen, die 
man neben den Ameisenhaufen eingrabt, sodass die innen mit Honig bestrichene Mundung 
eben noeb hervorragt, und tddtet die hineingefallenen Insekten mittels weuig Aether oder 
Weingoist.

A n w e n d u n g .  Sie dienen im frischen Zustande lediglich zur Bereitung einer 
Tinktur und des Spiritus Formicarum, sowie zu Badern, •-!00—750 g auf ein Yollbad.



Abgesehen von der Ntitzlichkeit der Ameisen siad diese Zubereitungen iusofera un- 
zweckmassig, ais sie nur in einer bestiuimten Jahreszeit angefertigt werden konnen, 
ausserdem in ihrem Gohalte sehnell zuruckgehen. Man ersetzt sie deshalb besser dureh 
weingeistige Anflosungen der Aineisensaure, die sieb zu jeder Zeit, in beliebiger Starko 
dureh Mischen lierstellen lassen. Man verwendct sie zu huutreizenden Einreibungen boi 
Gieht, Gliedersckwache, Lahmungen.

Ais Ersatz der Bader dient einc Mischung von Ameisenspiritus imd- -tiuktur aa, von 
welcher man 500 g auf ein Bad nimmt.

Oleum Forniicarum. Am eisenOl. 1 Th. frische, zerąuetschte Ameisen, 1 Tli. 
entwiissertes Natriumsillfat, 5 Th. 01ivenol digerirt man bei 60—70° C. 10 Stundon, presst 
aus und filtrirt.

Spiritus Formicae (Holv.). S p ir i tu s  F o rm ic a ru m  d e s tilla tu s . A m oison- 
goist. E s p r i t  de fourm is. 50 Th. friscli gesammolto Ameisen macerirt man 2 Tago 
mit jo 75 Th. Wasser und Weingeist (94proe.), dann werden 100 Th. abdestillirt. Spec. 
Gow. 0,887—0,889. Mit Wasser iia opalisirend. Scheidet mit Bleiessig Krystallnadeln ab und 
fiirbt Silbernitrat boim Erwarmen dunkol. Da der Golialt an freier Śaure dureh Ester- 
bildung bestandig abnimmt, so halt man den Spiritus nur in miissigen Mengen yorrathig.

Spiritus Formicarum (Germ.) s. S. 49.
Tinctura Formicarum (Erganzb.). A m e isen tin k tu r . B ra u n e r  A m eisen 

sp ir itu s . M ie re n sp ir itu s . T e in iu ro  de fourm is. T in c tu re  of A nts. Aus 2 Th. 
frischen, zerąuetschten Ameisen und 3 Th. Weingeist (87 proc.) dureh Maceration. Wird 
dureh Wasser milchig getrubt.

S p ir itu s  F o rm icarum  com positus.
Ilp. Spiritus Form icarum  98,0 

Olei T ercbinthinae 
Olei Lavandulac iia 1,0.

T in c tu ra  F o rm icarum  com posita.
lip. Spiritus Form icarum  60,0 

M ixturac oleoso-balsam. 
T ineturae arom aticac aa 20,0.

Fragaria.
Gattung der Rosaceae — Rosoideae — Potcutilleae — Potentilliuae. 
Fragaria vesca L. Erdbeere. Fraisier. Strawbcrry. Heimisch in einein 

Theile von Europa und Asien.
Man yerwendet:
1) D ie B la tte r . Folia Fragariae. — Erdbeerbliitter. — Feuilles de fraisier. 
lie sch re ib u n g . Sic sind dreizahlig, die BISttchen oval, kerbig-gesiigt, besonders

unterseits seidenhaarig, sitzend, das mittlere zuweilen gostiolt. Die Epidermiszellen der 
Oberseite gradlinig polygonal, ohne Spaltoffnungen, solche nur auf der Unterseite, kier 
ausserdem diekwandige, einzellige Haare, Kopfehcnhaare mit wenigzelligem Stiel und ein- 
zelligem Kopfcken. Zwei Reilien kurzer Palissaden, Oxalatdrusen in den Palissaden, 
seltner im Schwammparenchym.

A n w e n d u n g .  Man yerwendet sie hier und da ais Theesurrogat. Medicinisch waren 
sie obsolet, sind aher neuerdings in den Arzneischatz Pfarrer K n k iiV s aufgenommen.

2) Das Rhizom . ltadix Fragariae. — Erdbeerwurzel. — Racine de Fraisier
(Gall.).

l ie sc h re ib u n g . Dasselbe bildet cylindrisohe, etwas gebogene Stlicke, die 8—10 cni 
lang, 1 cm dick sind. Der Brach ist glatt. Im Holz breite primare und einreihige sekun- 
diire Markstrahlen. Im Mark und in der Rinde Drusen von Kalkoxalat.

V erw en d n n g . Man benutzt das im Herbst gesammelte Rhizom seines Gerbstoff- 
gehaltes wegen ais Adstringens.

Ftisaua Fragariae. Tisaue <le fraisier (Gall.). Ist wie Ptisana Dulcamarae, 
S. 1048, zu bereiten.

Spccies antictcrleae. Ithizom . Filicis
G e l b s u c h t t l i o c .  Corticis Frangulao aa 40,0

lip . Radicis Fragariae T artari depurati 10,0.
Radicis Rubiae Dividc in  p. aeq. X.



3) Dic S ch e in fru c h t. Fructus Fragariae. Baccae Fragariae. Fraga. — Erd
beeren. — Fraises. Fruits de fraisier (Gall.). — Strawberries.

Heschreibung. Die Erdbeere bestelit ans dem naoh der Bliithezeit vcrgrosserten, 
fleischig und saftig gewordenon Bluthenboden, dem die zalilreichen nussartigen Friichtchen 
eingefiigt sind.

Jiestandtheile. Nach K o e n ig : Wasser 87,66 Proc., Stiekstoffsubstanz 0,54 Proc., 
freie Saure 0,93 Proc., Zucker 6,28 Proc., sonstige stickstofffroie Stoffc 1,46 Proc., Holz- 
faser 2,32 Proc., Asche 0,81 Proc. In der Trockensubstanz: Stiekstoffsubstanz 4,63 Proc., 
Zucker 49,97 Proc. Die A seke ist reieb an Kalle (14,2 Proc.).

Die Kulturforinen der Brdbeere sind theils ans Fragaria elatlOI" Ehrh. her- 
vorgegangen, tbeils sind es Kreuzungen der F. virginiana Ehrh. und F. chiloensis 
Ehrh., beide in Amerika lieimisck, dabin z. B. die A n an as-E rd b cere .

Essentla Fragariae. E rd b e e re sse n z . I. Frische, vollkommen roife Erdbeeren 
werden zerąuetscht, mit dem gleiclien Gewicht 80 proc. Weingeist 14 Tage ausgozogen, 
leicht abgepresst; Filtrat wird in ganz gefullten Gliisern kiihl aufbowahrt. ll. Fur Brauso- 
limonade (nach W ein bd el). 750 g frische, trockne Walderdbeeren zerąuetscht man, m iseb t 
mit je 200 g Tokayer und Cognac, bringt in eine Retorte, fiigt 1,5 g Vanille, 300 g Spi
ritus, 500 g Wasser hinzu und destillirt langsam 1000 g Ober. Man farbt schwacli rOthlich.

E rdbeerlikdr. Erdbeeressenz 2,5 kg, Essigsaureamylather 0,5 kg, Ilimbeerwein 
1 kg, Kirschlorbeerol 2 Trpf., Rosenol 1 Trpf., Zucker 40 kg, Wasser 60 Liter, Weingeist 
25 Liter, rother Pilanzenfarbstoff q. s.

Pomata Fragariae. E rd b o e rp o m ad e . 3 Th. Hammeltalg, 5 Th. Schmalz, 
8 Th. Kakaobutter schmilzt man und lftsst mit 3 Th. frischen Erdbeeren 24 Stunden boi 
Schmelzwśirme stohen, seiht durch und fiigt q. s. Roscn- und NeroliOl, nOthigenfalls auch 
Erdbeerather hinzu.

Sirupus Fragariae. E rd b e e rs iru p . I. 1000 g frische Walderdbeeren werden zer
ąuetscht und mit 20 g Zucker bei Zimmerwlirme ausgiihren gelasson, dann liisst man mit 100 g 
Weisswein 24 Stunden stehen, presst ab, sehiittelt mit Talk und filtrirt. In 500 Th. Filtrat 
ldst man kalt 800 g Zucker und 2,5 g Citronensaure, seiht durch und fiillt auf kleine 
Flaschen.

II. Man schiclitet die Beeren abwechselnd mit Zuckerpulvor, seiht nach oinigen 
Tagen don Saft ab, kocht einmal auf und fiillt nach Zusatz von etwas Rum auf Flaschen.

III. Erdbeeren, feinste Raffinade aa. Man giesst die gelauterte, lieisse Liisung iiber 
die durch Waschon und Trocknen auf einem Tucho gereinigten Friichte, liisst oinc Nacht. 
miissig warm stehen, seiht durch ein feines Haarsieb, fiigt ein wenig Salicylspiritus zu und 
fiillt auf ‘/i-Liter-Flaschen.

IV. Man lost unter Erwarmen 5 kg Zucker in 1 kg Wasser, setzt alsdann 2,5 kg 
móglichst reife Walderdbeeren hinzu, riihrt san ft (!) um, liisst k u rz e  (!) Zeit aufkochen 
und kolirt ohne zu driicken oder zu pressen (!) durcli ein wollenes Kolatorium. Der Riick- 
stand kann zur Bereitung eines Erdbecrlikors noch mit verdiinntem Weingeist ausgezogcn 
werden (B. F is c h e r ).

Franeiscea.

Gattung der Solanaceae — Salpiglossideae.
Franeiscea uniflora Pohl (syu. B ru n fe ls ia  H opeana Benth.). Manaca. Mer- 

cnrio vegetal. lieimisck im iiąuatorealen Amerika.
Man benutzt die W u rze l und die Zw cige.
B e sc h re ib u n g . Die Drogę bildet ungleich lange, federspulen- bis zwcifingerdicke, 

cylindrischc Stiickc mit diinner, schwarzbrauner oder rostbrauner Rindc. Die Rinde zeigt 
reichliche Gruppen stark verdicktcr Stcinzellen und grosse Oxalatdrusen, in einzelneu 
Stiickon, wahrscheinlich von Zweigen, auch stark verdicktc Fasern. Im Holz ziemlich 
enge Gefasse, verdickte Fasern, sparliches Holzparenchym. Markstrahlen eine Zellreihe 
breit, auf dem Tangentialschnitt auffallend boeb. An denjenigen Stiicken, die von Zweigen 
stammen, erkennt man das intraxylare Phloem. An der Grenze zwischen Mark und Kylein 
in crsterem zuweilen Steinzellen.



J le s ta n d th e ile . Ein Alkaloid M anacin C2.2H33N2O10, ein zweites M anacein  
C15H33N2Oj0. Das Manacin wirkt stark giftig und todtet durcli Stillstand der Respiration, 
soli die Sekretion der Driisen anregen, das zweite wirkt viel seliwacker.

A n w e n d u n g .  Seit 1884 ais Antisyphiliticum, Antiarthriticum, Purgativum und 
Diureticum empfohlen.

Es ist vorkommenden Falles solir zu beaekten, dass unter dem Namen M ercurio  
v e g e ta l auch andere Drogen: B icb e tea  o ffio in a lis  (Urtieaceae), ferner ais A zougue 
v e g e ta l  ( =  Mercurio vegetal): U ro stig m a  cystopodum  Miq. vorkonimen. Diese 
beiden Drogeu lieissen auch M urure. — Unter den Namen M anaca werden in Brasilien 
noch yerwendet: D u ra n ta  b ico lo r und A derosm a su perflua . (Die Namen dieser 
Pflanzen flnden sieli nicht im Index Kewensis.)

Frangula.

Rhamnus Frangula L. (sy n. F ra n g u la  A lnus Mili.) -Familie der lthnm naceae 
— K liam neae. Heimisch in Laubwiildern und an Waldrandern Europas, Centralasiens, 
Nordafrikas. Bis 6 m Hiihe erreichender Strauch mit unsoheinbaren, zwittrigen, griinlichcu,
4—5zahligen Bluthen. Die Fruckt ist eine anfangs rotke, spater schwarze Steinfrucht. 
Die Bliitter sind elliptisch, ganzrandig oder scliwach wellig-ausgerandct, an wechselstan- 
digen, dornenlosen Zweigen.

Verwendung findet die R inde: Cortex Frangulae (Austr. Germ.). (lortex Bliamni 
Frangulae (Helv.). Frangula (U-St,). Cortex Alni nigrae. Portek Avorni. — Faul- 
baumrinde.1) Gelbliolz-, Pulrerholz-, Zapfen- 
liolzrinde. — Ecorce de bourdaine ou d’aune 
noir. — Buckthorn. Black older bark. I)og 
wood.

H esch re ib u n y . Die llinde bildet bis
25 cm lange, bis 2 om im Durchmesser messende,
eingerollte Stttoke, die von einem granbraunlichen
oder grunschwarzlichen diinnen Korlc bedeekt
sind, der jedock oft durcli kellere Parthieen
unterbrochen ist und daker lleckig ersekeint.
Jiingere Ilinden sind mehr braun, iiltore mekr
sckwarzlick. Die Aussenseite zeigt zahlreiche
Korkwarzchen (Lenticellen), die bei jtingeren
Rinden weisslick, bei iilteren etwas dunkler und
(luergestreekt sind. Die einzelnen Stiicke der
Rinde erreicken eine Dicke von 1,5 mm. Beim
Absokalen des Korks mit dem Messer kommt
eine sckone rotke Farbę zum Vorsckein. Die
Innenseite der Rinde ist bei jungen Stiłcken
gelb bis gelbbraun, bei alten braunroth. Der » Kork. tC o iie n c h y m .a P r im a re F a s e rn .e B iU i-

del sekiuuUirer Fasern. f  M arkstrahlen.Bruck ist kurzfaseng.
Der Quersehnitt (Fig. 253) liisst zu ausserst eine dilnne Korksckicht aus ilacken Zellen 

mit rotkem Inhalt erkennen. Daran sekliesst sieli ein sckmales Oollenckym, dem das Paren- 
ekym der primaren Rinde folgt, in welckem man die zusammengedrttckten Biindel primarer 
Fasern erkennt. Die Markstraklen der sekundaren Rinde sind 1 — 3 Zellreiken breit, bis 
25 Zellen kock, die Zellen radial gestreckt und mit gelbem Inhalt versehen. In den Bast- 
strahlen rundlicke oder tangential gedeknte Gruppen stark yerdiekter Fasern, die von

J) Den Namen „F au lb au m “ fiihrt auch die T ra u b e n k irsc h e : P ru n u s  P ad u s L.



Krystallzellen umgeben sind. Im Parenchym Drusen von oxalsanrem Kalle. Steinzellcn 
fcklen der Ilinde.

Mit Kalkwasser und anderen Alkalien iibergossen wird die Ilinde sekiju rotli, der 
wasserige Auszug der Ilinde wird durch Eisencklorid tiefbraun gefarbt. Gesclimack bitter- 
lich-siiss und otwas sckleiinig.

B e s ta n d th e ile . Der wirksame Bestandtheil der Drogę ist glukosidiscker Natur, 
juan bezeicknet ibn naeb Kubły ais F ra n g u ła s iiu re  (Aweng-’s p rim ares  G lukosid); diesc 
liefert beim Kochen mit Citronen- oder Oxalsaure durch Hydrolyse K uisly’s re in e  F ran - 
g u la s a u re  oder Aweng’s P se u d o fra n g u lin , das wieder durch Hydrolyse Awexg’s 
P seu d o -E m o d in  liefert. Pseudofrangulin lbst sieh mit praehtvoll rotlier Farbę in Aetz- 
alkalien, schwerer in Alkalikarbonaten. Pseudo-Emodin lost sich mit derselben Farbę leicht 
in Karbonaten. Beide wirken mild abfiihrend in Gabon von einigen Decigrammen. Das 
Pseudo-Emodin, das ebenso wie die entspreehenden Kćirper ans der Aloe, dem llhabarber 
und den Sennesblattern ein Oxymethylanthrachinon C15H100 5 ist, sehmilzt bei 250° C.

Um die Gesammtmenge der wirksamen Bestandtheile fiir die Darstellung des Fluid- 
estraktes zu yerwerthen, soli die Ilinde mit mindestens 50 proc. Alkohol ausgezogen wer- 
den, noch besser ist es naek A wjong, das etwa noeh in der Ilinde vorkandene primare 
Glukosid vorher zu hydrolysiren. Zn diesem Zweclc erhitzt man das Rindenpulver mit 
Losung von Citronensaure, dampft zur knetbaren Masse ein und perkolirt mit 96 proc. 
Alkohol. Der gewonnene Auszug, der ans 100 Th. Ilinde 500 Th. betriigt, wird grilssten- 
theils mit Calciumkarbonat abgestumpft. — Der Extraktgehalt der Ilinde betriigt rund 
20 Proc.

V erw ec lis lu n g en . Sololie sind durch das gemeinsame Yorkommen mit ahnlich 
aussehenden Strauckern leicht moglich. Es kommen folgende in Betraeht:

1) Rinde der E rie , A lnus g lu tin o s a  (L.) G iirtn. Sie ist braun und glatt. Beim 
Schalen zeigt sie keine rothe, sondern nur eine gelbbraune Farbę. Mit Forrichlorid wird 
der Auszug Schwarz. Die Lenticellen sind spiirlich, punktformig. Der Bruch ist nieht 
faserig. .Die Rinde hat einen aus Fasern und Steinzellcn gebildeteu, „gemischten sklero- 
tischen Ring.“

, 2) Die Ilinde von A lnus in c a n a  iL.) D, C. ist der yorigen ahnlich.
3) Die Ilinde von Ilh am n u s c a th a r t ie a  L. ist glanzend rothhraun. Lenticellen 

spiirlich. Sie bildet viel kiirzere Stiicke wie Cortex Frangulae. Der Bruch liisst lan g c , 
gelbe Fasern erkennen.

4) Die Rinde der Ilham nus P u rs h ia n a  D. G. hat Steinzellen (yergl. Ilhamnus).
5) Die Rinde der T ra u b e n k irsc k e  oder des F au lbaurnes P ru n u s  P ad u s  L. 

Riecht friseh naeh bitteren Mandeln wegen des Gehaltes an Ainygdalin Sie hat 
rundliche, griingelbe oder gelbgraue Korkwarzen und feinfaserigen Bruch mit weissen 
Bastfasern.

E in s a m n ilu n g , A u fb e w a h r u n g .  Die Ilinde wird im Mai und Juni gesammelt 
und getroeknet, hauptsiichlich aber bei der Yerarbeitung cles Holzes zu Schiesspulyer ais 
Abfall gewonuen, ist daber eiue billige Waare. Wegen ikrer unangenehmen (brechen- 
erregenden) Nebenwirkungen in frischem, oder friseh getroekneten Zustande darf sie, 
wie es Helv. und U-St. ancli yorschreiben, erst nach wenigstens einjiihriger Lagerung in 
G ebraucli genommen werden. Es empfiehlt sich aus diesem Grunde, die selbstgesammelte 
und, wenn man von der Zuyerlassigkeit seines Lieferanten nicht yijllig uberzeugt ist, auch 
die eingekaufte Ilinde mit einem entspreehenden Vermerk yersehen ein, besser zwei Jahre 
bei Seito zu stellen. Dieselbe Veranderung, die einc solciie liingere Ablagerung bewirkt, 
soli iibrigens durch einstiindiges Erhitzen der frischen Rinde auf 100° O. zu erreicken 
sein. Nach Aw e n g  ist die brechenerregende Wirkung der frischen Rinde auf die Gegen- 
wart eines Fermcntes zuruckzuftihren.

Eine fiir Theemischungen besonders geeignete Zerkleinerungsform ist die Cort. 
Frangulae Q  concisa der Drogisten; fiir Ahkoehungen bałt man eine feine Spcciesform, 
znr Extraktbereitung ein mittelfeines Pulyer (100 Th. Rinde gehen etwa 90 Th.) yorrathig.



W irk tm g , A n w e n d tm g . Ais eiiiheimisches, billiges und siclior wirkendes Ab- 
fiihrmittel bei Ycrstopfung, Haniorrhoidalbesehwerden und Leberleiden in Form der Ab- 
kochung, 8—15—80 g : 150—200 g, oft in Yerbindung mit Natriumsulfat selir gebraueh- 
lich oder ais Fluidextrakt, seltener im Aufguss. Grossere Gaben bewirlcon Kolikschmorzen. 
Die Rinde ist in mittleren Gaben ein sicheres Abfukrmittel, ohne Koliksckmerzen und, 
wenn sie alt gcnug ist, ohne Brechen z u erregen.

Extractum Frangulae (Ergiinzb.). F a u lb a u m rin d e n e x trak t. Aus miltelfein 
goschnittener Rindo wio Extr. Dulcamarae zu bereiten (S. 1047). Harzigo Ausscheidungen 
boim Eindampfon bringt man durch Zusatz kleiner Mengen Weingeist in Liisung. — Dick, 
dunkelbraun, in Wasser triibe loslich. Yorziigliches Bindemittel fur Abfiihrpillen.

Extractuiu Frangulae lluiduiu (Gorm. D-St.). F a u lb a u m -E lu id e x tra k t. 
F lu id  E x tr a c t  of F ra n g u la . Germ. Aus 100 Th. mittelfein gepulverter Rindo und 
q. s. einer Mischung von 3 Th. Weingeist (87proc.) und 7 Th. Wasser im Verdrangungs- 
wege. Man befeuchtet mit 35 Th., lasst 48 Stunden im Perkolator stehen, fangt zuerst 
85 Th. auf, dampft den zweiten Auszug zum diinnen Extrakt ein und lóst dioses in q. s. des 
Łosungsmittels, so dass man im ganzen 100 Th. Eluidextrakt orhillt. Es sind etwa 1000 Th. 
Liłsungsmittel erforderlich (bei "Yerwondung fein gopulvertor Rinde erheblich weniger). 
Giebt, von 13—20 Proc. Trockenruckstand. A nw endung: statt Decoctum Frangulae 
concentratum und ais Ersatz des Extr. Oascarao Sagradae fluidum zu 10—20 Tropień, ais 
einmaliges Abfiihrmittel zu 10—20 g. — U-St. liisst aus 1000 g Rinde (Pulv. No. 40) 
mittels einer Mischung von 500 ccm Weingeist (91 proc.) und 800 ccm Wasser unter Zuruck- 
stellen der ersten 800 ccm 1000 ccm Fluidextrakt herstellen.

Flxtractuin Frangulae lluiduiu exainaratuin (Ergiinzb.). E n tb i t te r te s  F au l-  
b a u m -F lu id e x tra k t. 100 Th. Faulbaumrinde (V) und 5 Th. gebrannte Magnesia werden 
mit einer Mischung von Weingeist (87proc.) und Wasser aa im Perkolator ersohopft. Man 
fiingt die ersten 80 Th. fiir sieli auf und bereitot 1. a. 100 Th. Extrakt. Klar dunkelbraun- 
roth, schwach bitter.

Extractum Frangulae sieeuin gewinnt man durch Eindampfen des Extractum 
Frangulae zur Trockne.

Extractum Frangulae solidtim (D ik t e k ic h ). D eco ctu m  F ra n g u la e  siccum . 
Faulbaumrinde-Dauerextrakt wird wio ,Extr. Uvae Ursi solidum (S. 363) bereitet, doch 
nimmt man statt 700 g Milchzuckor 200 g Zucker und 500 g Milehzucker.

Tinctnra Frangulae. F a u lb a u m tin k tu r . Bad. E rg .-T axe : 1 Th. Faulbaum
rinde (III), 5 Th. verdiinnter Weingeist (60proc.). — M tinch. V orschr.: 20Th. Faulbaum- 
fluidextrakt, 80 Tb. yerdiinntor Weingeist.

Yinnm Frangulae (Erganzb.). F au lbau rhw ein . 50 Tb. entbittortes Faulbaum- 
fluidextrakt dampft man im Wasserbado auf 20 Th. ein und liist in 80 Th. Siisswein.

Decoctum Frangulae Gumpkkcut.
Rp. 1. Decoct. Cort. Frangulae 25,0: 200,0 

2. Fructus Carvi 5,0.
Man iibergiesst 2 mit der lieissen Abkoehung und 

seiht nach 1/2 Stunde ab.

Decoctum Frangulae concentratum BkckmanN1 
D ecoctum  F ra n g u la e  Sue ci cum.

Rp. 1. Corticis Frangulae min. conc. 500,0
2. Sacchari 25,0
8 . Aquae destillat. 2000,0
4. Tincturae Aurant. cort. 15,0
5. Tincturae Aurant. fruct. 10,0

, 6. Spiritus 85,0.
1 ■ ŷ Wii Tage digeriren, eine Stunde kochen, aus- 

pressen, den Rttckstand mit 1000 Wasser uocb- 
mals auskocben, die Kolaturen auf 900,0 oin- 
dampfen, mit 4—6 mischen und nach dem Ab- 
setzen durchseihen.

Decoctum Frangulae compositum.
Z u s a m m o n g o s o tz te F a u lb a u m r in d e -

A b k o c li u n g.
1 . Corticis Frangulae conc. 10,0
2 . Aquae destillatae 110 ,0
3. Rhizomatis Rhei conc. 2,0
4. Strobul. Lupuli 0,5
5. Fructus Cardui Mariae 0,5.

Man erhitzt 1 —2 eine halbc Stunde, dana mit 
8—5 nocli 10 Minuten im Dampfbade, seilit durch 
und bringt mit q. s. Wasser auf 100 ,0 .

10lix ir  Frangulae.
F  a u 1 b a u m - E 1 i x i r.

np. Tinct. Aurant. cort. 10,0
Aquae Cinnamom. spir. 20,0
Sirupi simplicis 30,0
J0xtract. Frangulae fluid. 40,0.

Nach dcm Absetzen filtriren.

Essentia Frangulae.
1 1  a mb; Y o rsch r.

I.
Cort. Frangul. min. concKp. 1 . . 10,0

2. Aquae destillat. 50,0
3. Tinct. Aurant. cort. 1,0
4. Spiritus 1 ,0.

Man erhitzt 1—2 melncre Stunden im Dampfbade, 
prcsst aus, dampft auf 9,0 ein und fttgt 3—4

Rp. Extract. Frangul. fluid. 10,0 
Tinct. Aurantii cort. 1,0.

Sirupus Frangulae.
F  a u 1 b a u m r in d e n -S i  r u ]). 

Rj>. Extract Frangul. fluid. 5,0 
Sirupi simplicis 95,0.

Species Anglicae. 
E n g lis c k e r  Tliee.

Rp. Cortic. Frangulae 75,o
Fructus Carvi
Fortic. Aurant. fruct. aa 12,5



Siiccics npcrlentrs.
B r o m t h e e.

lip. Cort. Frangulae 40,0 
Folior. Sounae 
Florum Acaciac 
Florom Tiliae 
Ligni Sassafras aa 15,0,

Spoci os Frangulae corticis.
H um or r li o i  d a 1 - T li ee. Sc li w c d i s c li e r T li c o. 

Bp. Cort. Frangul. gr. pulv. 200,0 
Sacchari albi pulv.
Natrii sulfurici pulv.
Natrii bicarbonici pulv.
Fruct. Carvi rec. gr. pulv, aa 25,0 
Aquao dcstillat. 50,0.

Man trocknet bei gelinder WUrnie und treibt durch 
cin feines Theesieb (III). 1 Essloffel auf 1  Tasse 
lcocłiendcs Wasser.

Spccios gynaoeologicne Martin . 
Martin ’s c h c r  T b  o o.

Form. Bero li n. 
lip. Corticis Frangulae cone.

Foliorum Sennac conc.
Herbae Millefolii conc.
Rliizomat. Graminis conc. aa 25,0.

Species Iaxantos K n e ip p . 
K n e ip p  ’ s B 1 u tr e i n i g u n g s t li e e. 

Bp. Corticis Frangulae 
Florum Sambuci 
Folior. Sambuci 
Bad i cis Ebuli 
Ligni Santali 
Yisci albi aa 10,0
Flor. Acaciac 
Folior. Frngariae 
Folior. Urticae aa 5,0 
Summitat. Juniperi 2,5.

Tinctura Frangulao Reich . 
lip. Dccocti Frangul. cort. 25,0 :150,0 

. Spiritus diluti 20,0.
Man dampft die Seibfllissigkeit auf 25,0 cin und 

misclit mit dem Wcingeist. Abonds 2 Thecloffel.

Alpeiikrłiuter-Gesiiiidlieits-Likbr, R ud. B ohl5s, enthalt einen Auszug aus Stern- 
anis, Faulbaumrindc, Zimmt, Tausendgiildenkraut, Cieliorienwurzel, Enzian und Aloii.

Blutreinigiiugstabletten von F ritz Grassmann. Bestandtłieile: Faulbaumrindc, 
Senna, Rainfarn.

Blutreinigrmgsthee, L allemands, von Apotheker B ernard, besteht aus Ginster, 
Eibisch- und Rhabarberwurzol, Faulbaumrindc, Islandiscli Moos, Fencbel, Anis, Kummel, 
Huflattig, Guajakholz, Wollblumen.

Flechteinuittcl von J oseph K ulla in Elberfeld. 1) Tłiee aus Enzian, Faulbaum- 
rinde, Pomeranzenschale. 2) Pulver aus Schwefel, Senna, Siissłiolz, Aloe. 3) Salbc aus 
Waehssalbe und Holztheer.

Gebirgsbalsam von G. S chmidt in Berlin, gegen Hamorrhoiden, Yerstopfung u.s. w. 
ist ein Sirup mit den Bestandtheilen von Rhabarber, Faulbaumrinde, Sebafgarbc, Rainfarn.

Malzextrakt-GesumllieitsJ)ier, Malzoxtrakt des J oiiann H off in Berlin. Urspriing- 
lich ein minderwerthisres Bier, das mit einem Auszuge aus Faulbaumrinde, Bitterklee, Gardo - 
benediktenkraut, Koriander, Anis, Kardamomen u. s. w. und Zuekcrfarbe yorsetzt war. 
Weingeistgehalt 3 Proc., Extrakt von 4,5 bis zu 12 Proc., infolgc eines Zusatzes von 
Starkesirup.

' Pserhofer Pillen. 2,0 Faulbaumrinden-Extrakt, 2,0 Rhabarber-Extrakt, Seifc und 
Lowenzahn-Extrakt q. s. Pillen von 0,1 g.

Rhaninus saccliaratus d e  YltiJ entspricht genau dem Extractum Frangulae soli- 
dum D ie t e r ic i i .

Universal-Blutreinig;uiig:stliee von Sandrock in Berlin besteht aus Faulbaumrinde, 
Q,uecken, Lavendel, Pomeranzenschalen.

Fucus.
Gattung der Fucaceae.
FlICUS yesiculosus L. Im ndrdlichen atlantisclien Ocean weit verbreitet. 

Pflanze iiber 1 m lang, gabelig getheilt, die linealen Lappen des Tliallus, in cincr Ebene 
liegend, bis 2 cm lang, ganzrandig, von einer Mittelrippe durchzogen, neben der Mittel- 
rippe mit paarweise gestellten Luftblascn. Eruktifikationsorgane (Scapbidien) an den Enden 
der dann etwas angescliwollenen Zweige.

Man verwoudet die ganze getrockuete Pflanze: Fucus Yesiculosus. ({uercus marina. 
— Illasentimg. Heckertnug. Seeeickc. — Varech vesiculeux (Gall.).

B e s ta n d th e ile .  74 Proc. W asser, 22 Proc. o rg an ise lie  S u b s ta n z , 3 Proc. 
A sche, 0,03 Proc. Jod. (P. vesic. ist damit eine der an Jod iłnnsten Meeresalgen). 
Das Jod findet sieh in organiseher Bindung und ist in der frischen Pflanze in Alkohol 
und Wasser ldslich, nicht aber, oder nur zum kleinsten Tlieil in der getrockneten; es



sind daker die mit Alkohol aus der trockncu Drogę bereiteten Praparate unrationell. Die 
Algę ent.kalt ferner einen Zucker Kueose C0II1205) der E ham nose isomer. Liefert wie 
verwandte Arten beim Destilliron mit Sauren: Kucu sol, ein Gemenge yon F u rfu ro l 
imd M eth y lfu rfu ro l.

E in s a m m lu ti f f .  Wird in diinner Schicht ausgebreitet in der Sonue, dann bei 
gelinder Warnie getrocknet. 100 Th. frischer Tang geben etwa 25 Th. trocknen.

A n w e n d u n g .  Gegen F e t t le ib ig k e i t  allein in der Form des weingeistigen 
Extraktes.

Verkohlt liefert er den
Fucus yesiculosus tostus. A etliio p s y e g e ta b ilis . T angkoh le . Sec- oder 

M e e re ic h en p u lv e r. V e g e ta b ilisc h o r  M ohr, gegen Skropheln und Kropf gebraucht.
Extractuni Fuci yesiculosi. B la se n ta n g e x tra k t. Aus grób gepulvertem Tang- 

mittels 45 proc. Weingeist durch Maeeration, dann Perkolation und Eindampfen. Woiches 
Extrakt. Gabe 1—2 g.

Extractum Fuci yesiculosi fluidum. F liissiges B la se n ta n g o x tra k t. Aus 
1000 g grób gepulyertem Tang mittels 60 proc. Weingeist im Yerdrangungswege. Man 
sammelt zuerst 750 g, erschdpft mit 2 1 Weingeist, dann mit warmem Wasser q. s. zu 3 1, 
dampft den zweiten Auszug auf etwa 260 g ein und mischt boide. Das Filtrat muss 
1000 g betragen.

Sirupus Fuci yesiculosi. 25 g des Fluidextralctes mischt man mit 75 g Zuckersirup.
P ilu lno  an tip o ly sarc icao .

A n t i fa t - p i l l s .  P i l le n  gegen 
F c t t le ib ig k e i  t.

I.

wieder auf 3 zuruckgelien. Panor der Kur etwa 
10 Woelien.

II.
P iln lae  an tip o ly sarc icae  fo r tio re s  Sendnkk.

IiJxtnicti l^uei vesiculosi 20,0
Extracti Frangulae cort. 5,0
Ivalii sulfurici 10,0
Padicis Altliaeae 2,0
Fuci Yesiculosi pulv. q. s.

Man formt 200 Pillen und uberzielit mit Pillenlack. 
Tiiglich 3, wochentlich steigend bis 4 mai 3, dann

Extiacti Fuci vesicul,, 30,0
Kalii sulfurici • 10,0
Kalii bromati
Kalii jodati iia 5,0
Fuci yesiculosi pulv. q. s.

Zu 300 Pillen, die mit Lack uberzogen werden. 
Tiiglieh 3, wOchentlich steigend bis 3 mai 3 Stuck.

Fuligo.
I. Fuligo splendens. Glauzruss. Mail versteht darunter diejenigc firnissartige, 

stark glanzende Decke, welche sieli in den mit Hofz (nicht mit anderen Brennmaterialien, 
z. B. Steinkohle) geheizten Fenerungen in der Nitkę des Holzfeuers absetzt. In weiterer 
Entfernimg des Holzfeuers setzt sieh der sog. F la t te r r u s s  ab.

Braunschwarze, glanzende, zerbreohliche, nack Bitumen und Itaucb riechende, 
empyreumatische Substanz, welche, von Kalkstiickcben und Sand mogliebst befreit, ais 
mittelfeines Pulyer zu Yeteriniirzwecken verwendot wird.

Fuligo splendens depurata. Extractum Fuliginis. Fuligina. Gereinigter 
Glauzruss. Unter dieser nicht g-anz zutreffenden Bezeichnung ist ein Extrakt zu ver- 
steben, welebes die in Wasser und Alkohol loslicben Antbeile des Glanzrusses enthalt.

Der zu einem groben Pulyer zerstossene G lan zru ss  wird mit der doppelten 
Menge beissein  W asser iibergossen und einen Tag digerirt. Naeb dem Erkalten wird 
kolirt und der feucbte llttckstand mit einem gleicben Gewicbt W e in g e is t einen Tag 
digerirt.

Die zusammengegossenen Kolaturen werden bei gelinder Warnie abgedampft, auf 
Porcellan- oder Glastafeln ausgebreitet, ausgetroeknet und in ein Pulyer yorwandelt 
welebes in gut verstopftem Glase aufzubewahren ist.

B e s ta n d th e ile . Dor Glanzruss bestelit noben Koblenstoff aus etwa 30 Proc. in 
Wasser loslicker Bestandtboile, die friiber ais Asbolin und Ulmin bezeiebnet wurden. 
Neuerdings bat man in demselben Brenzkateohin und Homobrenzkateebin uacbgewiesen. 
Ausserdem sind in demselben natiirlieb noeli vorhanden Essigsiiure, Ammoniaksalze, Kresol 
und iihnlicbc Phonole.



A n w e n d u n g .  Der Glanzruss war boi den alten Aerzten ein Exoitans, Nervinum 
und Antispasticum. Man gab ibn boi allen innerlichen IŁeiden, iiusserlich bei den ver- 
schiedensten Hautkrankheiten. Gegcn die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er ais Surro- 
gat des damals noch theuren Kreosots yorwendet. Gegenwartig- kann er ais obsolet an- 
gesehen werden.

Fuligokali simplex. 100,0 gopulyerter Glanzruss und 20,0 Kalihydrat werden 
mit 500,0 Wasser iibergossen, zwei Stunden im Wasserbado erhitzt, dann filtrirt, eingedickt 
und auf porcellanenen Tellem ausgestriehen boi gelinder Wiirme troeken gemacht. Es ist 
hygroskopisch und muss daher in wohlverstopfter Flascbe aufbewahrt werden.

Fuligokali sulfuratum. 15,0 Kalihydrat und 5,0 Schwefol werden mit 5,0 Wasser 
iibergossen und unter Umriibren erhitzt, bis Veroinigung des Kalis mit dem Sehwefol statt- 
gefundon hat. Dann werden 75,0 Fuligokali simplex darunter gemischt und zur Trockne 
abgodampft. Die Aufbewahrung ist diosolbe wie beim Fuligokali simplex.

Beide Fuligokali werden iiusserlich und innerlich bei Hautkrankheit gebraucht wie 
das Anthrakokali (s. S. 626).

Spiritus Fuliginis R euss war ein Produkt der trocknen Destillation aus dem  
Glanzruss.

Tilictura Fuliginis wird durch Digestion aus 1 Th. gepulvertem Glanzruss und 
5 Th. 45 prooentigem Weingeist dargestellt.

Tinctura Fuliginis H oteland wurde aus 1 Th. Glanzruss und 8 Th. 80 prooentigem 
Weingeist dargestellt.

Tinctura Fuliginis Claudek. 6,0 gepulvertor Glanzruss, 12,5 Kaliumkarbonat und
2,5 Ammoniumchlorid werden mit 80,0 Wasser iibergossen, im goschlossenen Gefiiss zwei 
Tage digerirt, ofters geschiittelt und nach dem Erkaltcn filtrirt. Die Kolatur betrage 100,0.

Tiiglich drei- bis viermal 30—60 Tropfen mit Wasser zu nehmen (gegen Podagra, 
Arthritis, Menstrualbeschwerdon).

A(i«n ophtlialm ica Bomulictinorum.
lip. Fuliginis splendentis pulv. 5,0 

Florum Rosae eoiieisorum 7,5 
Aqua© Rosa© 75,0
Aceti (0 Proc.) 30,0
Spiritus (90 VoI. Proc.) 7,5.

Man macerirt w&hrend 2 Tagen, kolirt und filtrirt. 
Dio Kolatur betrage 100,0. Mit der zehnfachen 
Mengo Wasser verdiinnt bei skropluilóser Augen- 
entzOndung.
Decoctum Fulig in is a lum inalu ni Rognetta.

1. Fuliginis splen<;lentis pulv. 50,0
2. Aquae 800,0
3. Aluminis 20,0
4. Aquae q. s.

Man kocht 1  und 2. In der Kolatur Jose man 
3 auf und fulle mit 4 zu 1 Liter auf. Z u In- 
jektionen bei Leukorrlioe.

Em plastrum  Fulig in is Ber n iraudi.
Rp. Cerati resinae Pini

Resinae Pini aii 10,0
Fuliginis splendentis pulv. 20,0.

T inctura Fulig in is foetida.
Rp. Asae foetidae depuratae 5,0 

Tincturae Fuliginis 100 ,0 ,
Nach ointiigiger Maceration zu filtriren.

Unguentum anticarcinom aticuni Br>.un>.
Rp. Fuliginis splendentis pulv.

Adipis suilli aa 20,0
Extracti Belladonnae 5,0.

Zum Yerbande der Krebsgeschwiire.

Unguentum Fuliginis plionylatum.
Rp Unguenti Fuliginis 100,0 

Acidi carbolici 1,0.

Unguoiitum Fulig in is splendentis.
Rp. Fuliginis splendentis pulv. 25,0 

Spiritus diluti (70 proc.) 5,0 
Adipis suilli 85,0.

Man digerirt im Wasserbade wllhrend 1  Stundo 
und kolirt.

II. Fuligo e taeda. f  uligo. Kienruss. Die hekannte, lookere, amorphe Kobie, 
welche friiher in GebirgsdOrfern durch Verbrennung von Kienholz bei beschranktem Luft- 
zutritt. und Auffangen des Kanches in besonderen Kammern dargestellt wurde. Gegen
wartig stellt man den Kienruss in den sog. Russbrennereien 1'abrikmassig durch Yerbronnen 
von Tbeer, Tbecrol und fihnlichen billigen Materialien dar. Um ibn von den beigemengten 
Kohlenwasserstoffen etc. zu befreien, wird er in eisernen Cylindern bei Luftabscbluss 
wiederholt ausgegliibt und beisst dann F u lig o  u s ta , g e b ra n n te r  K ien ru ss . — Mit 
(lem vorber besprochenen Glanzruss ist dieser Kienruss nicht zu yerwecbseln.

Man benutzt ihn in der Pharmaeie zum Dunkelfarben von Salben (Unguentum contra 
pediculos), zum Schwarzfarben von Haarwacbs und Pomaden, in der Tberapie zur Her- 
stellung der dermograpbischcn Stiftc (zum Schreiben apf dio Haut). Die Anwendung in 
der Technik ais Anstrichfarbe, zur Herstellung von Tnsche, Stiefelwichse, Buchdrucker- 
schwarze und dergl. melir ist eine sehr ausgedebnte.



Eampenruss keisst einc besonders feine Eusssorte, welcke man durch Verbreimen 
kolilenstoffhaltiger Materialien, z. B. Sesamol, Petroleum und dergl., iu besonders kon- 
struirten Lampen gewinnt. Sehr feiner Russ wird zur Zeit auch durch Yerbrennen von 
Acetylen dargestellt.

Asboline nennt B k a c o n n o t  einc Flussigkeit, welclie er aus Kienruss durch Aus- 
kochen mit Wasser, Behandeln des Extraktes mit Salzsaure, Ausziehen mit Alkohol, Ab- 
dampfen, Aufnebmen des Alkoholruckstandes mit Aother und Abdestilliren des Aethers 
darstellt. Das gegen yerschiedene Krankheiten, besonders Tuberkulose, angewondete gelb- 
liche, sirupartige Praparat entbiilt ais Hauptbestandtlieile Brenzkatechin und Homobrenz- 
kateehin. Wir mochton hioran dio Frage kniipfen; ob das Pi-aparat wirklich aus Kienruss 
und nicht etwa aus Glanzruss hergestellt worden ist.

Bacilla derm ographiea P yklas. Adipis suilli 10,0, Terebinthinae 20,0, Oerae 
llavae 30,0, Fuliginis e taeda ustae 10,0.

Koliol, ein Haarfiirbemittel, ist chinesische Tusclie, mit Q,uittenschleim und arabi- 
sohem Gummi angerieben.

Druckerschwarze. O rd in a re  fu r  Z o itu n g en : Schwacher Firniss 1000,0, Sicca- 
tiv 50,0, Harzól 300,0, Kolophonium 300,0, Harzseife 200,0, Russ 400,0. B essere : I) Lar- 
chenterpentin 675,0, Kali-Oelseife 750,0, Ololn 300,0, Lampenscbwarz 450,0, Pariser Blau
80,0, Oxalsauro 40,0, Wasser 80,0. II) Syrischer Asphalt 150,0, Mineralól 300,0, Berliner 
Blau 20,0, Beinschwarz 300,0, Lampenschwarz 230,0. I I I )  Syrischer Asplialt 100,0, Mino- 
ralOl 400,0, Berliner Blau 20,0, Beinschwarz 100,0, Lampenscbwarz 300,0.

Stempelfarbe, niclit durcliscbl agend. F u r M e ta lls te m p e l zum S tem p eln  
au f P a p ie r . Sechsfach gebrannter Russ wird mit Rapsol q. s. fein angerieben.

Fumaria.
Gattung der Papayeraceae—Fumarioideae.
Fumaria officinalis L. Heimisch in Europa und Asipn, in Amerika eingeschleppt.
J ieschre ibung . Einjiihrig, mit kablem Stengel, blaulich bereiften, fiederschnittigen 

Blattern, dereń Abschnitte drcitheilig, die Zipfcl mehrspaltig sińd. Dio in Traubcn an- 
geordneten Blilthen siud hellroth mit dunkelpurpurnem Fleck an der Spitze. Kelchbliitter 
3 mai kleiner ais die Blumenkrone. Fracht niedergedruckt-kuglig, quer breiter, oben ab- 
gestutzt oder ausgerandet.

jB esta nd the ile . Ein Alkaloid F u m arin , in konc. Schwefelsiiure mit dunkel- 
yioletter Farbę sicb losend, schwer loslich in Wasser, leicht in Alkohol, Chloroform, Benzol, 
Schwefelkolilenstoff und Amylalkohol, unloslich in Aether. Die Pflanze enthalt. ferner 
F u m a rsa u re  (CH. 00011),,. Man yerwendet das ganze K rau t:

Herba Fumariiie (Ergauzb.). — Erdrauch. Erdraute. Taubenkcrbel. Grind- 
kraut. — Fumeterre (Gall.). — Fumitory.

Gebraucblich ist das zur Blilthezeit — Mai bis Juli — gesamiuelte Kraut oline die 
Wurzel. 5 Th. frisches Kraut geben 1 Th. trocknes.

E xtraetum  Fum ariae (Gall.). E rd ra u c h e x tra k t. E x tr a i t  de fu m e te rre . 
Wird wio Extr. Digitalis Gall. (S. 1041 1) bereitet. Ausbeute 20—22 Proc.

Sirupus Fumariae. S iro p  de fu m e te rre  (Gall.). Wie Sirupus Chamomillae Gall. 
(S. 716) zu bereiten.

Consortn Fumariae.
E r  d r  a u c h z  u c k  e r.

Bp. Herb. Fumariae pulv. 10,0 
Sacchari pulv.. 70,0
Glycerini
Aquae destill. aa 10,0. 

Theelbffelweise fur skropluilose Kinder.

Ptisana do Fumaria.
T is a n e  de f u m e te r r e  (Gall.). 
Wie Tisane do Buchu (S. 511.). 

Handb. d. pharm. Praxis. I.

Serum Lactis aperitivum Van Sw iktkn . 
Rp. Sori Lactis 500,0

Iterbae Taraxaci recent.
Herbae Fumariae recent.
Ilerbao Cerefolii recent.
Herb. Nasturt. recent. aa 20,0.

Man kocbt, Idst in der Seihfllissigkeit 
Tartari natronati 10,0 

und fiigt liinzu
Sirupi simplicis 25,0.

Morgcns nacli uiul nftch l Weiuglaser.



Extraetum Fumariae paryiflorae aus dom Kraut 
zu bereiten.

Bp. Extr. Fumariae parviflorae 6,0 
Aquae destillatae 120,0
Sirupi Rbamni cathartici 60,0. 

D. S. 3—4 Essloffel tliglicli.

der F. p a rv if lo ra  ebenso

Fungus.

I. Fungus igniarius (Austr.). Fungus Cbirurgorum (Germ.). Agaricus s. Bole- 
tus Cbirurgorum. Fungus igniarius praeparatus. Agaricus s. Boletus s. Fungus 
ąuernus s. qucrcinus. — Feucrschwainm. Wundscliwanim. Blutscbwamm. Zunder. 
Zunderschwajnm. — Agaric de Cliene (Gall.). Ainadou. — SurgeoiPs Agaric. Touch- 
wood. German tinder. Ist der Fruchtkdrper des zu den Basidiomycetes — Autobasi- 
diomycetes — Polyporaceae gehorigen FoniGS fomentarillS (P o ly p o ru s  fom cn- 
ta r iu s  F r.), der an Bucben und Birken im ganzen nordlichen und mittleren Europa vor- 
kommt.

B e sc h re ib u n g .  Der Fruebtkdrper ist 30 cm und daruber breit, an der An- 
heftungsstelle bis 10 cm dick, fast dreieckig-hufformig, mit breiter Seite aufsitzend, oben 
gewiilbt, beli mit koncentrischen Zonen, unterseits flach, das aus Biihren bestehende 
Hymenium zeigend. In der Jugend ist er grau, spiiter mehr weisslieh, das Hymenium ist 
zimmtbraun. Die zwisehen der dicbten, nacb oben gelegenen Kindensehicht und dem 
Hymenium gelegene, aus lockeren Eyphen bestehende Seliicht findet Verwendung. Er 
kommt meist aus den Karpathenlandern, Bblnnen, Tbiiringen und Schweden in den 
Handel.

Z u b e re itu n g .  Aus dem im August und Septeinber gesammelten Pilz wird mittels 
eines Messers die weichste, loekerste, sogenannte Zunderschicht hcrausgeschnitten, dureh 
Einweicben in Wasser oder scłiwacke Aschenlauge und dureh Waschen gereinigt, getrocknet 
und dureh Klopfen mit holzernen Hammern bearbeitet, bis sie die Beschaffenheit eines 
weichen Leders zeigt.

Fiir die Verwendung ais Zunder triinkt man den so vorbereiteten Schwamm mit 
Salpeterlosung und trocknet ihn. Ein solcher Feuerschwamm wird von den Arzneibiichern 
verworfen, lasst sich aber im Nothfalle dureh sorgfiiltiges Auswaschen mit Wasser, Aus- 

' driicken und Trocknen zur Wundbehandlung verwendbar maehen.
Guter Wundschwamm ist weich und dehnbar, yerglimmt angeziindet ohne Geriiusch 

und ohne Funkenspriihen und nimmt leicht nnd reichlich Wasser auf; wird letzteres ab- 
gepresst und eingedampft, so darf es nur einen geringen Eiickstand binterlassen.

A n w e n d u n g .  Ais błutstillendes Mittel bei Blutegelbissen und geringeren Yer- 
letzungen, doeh heute dureh Eisenchloridwatte so ziemlich verdrangt.

II. Fungus cerrinus. Boletus cervinus. Tubera ceryina. — Uirscbbrunst. 
llirschtriiffel. (Ilinderpulyer.)

Ist der Fruchtkdrper des zu den Ascomycetes—Euasci—Elapliomycetaceae gehorigen 
Elaphomyces granulatus Fries, der unter Kiefern und Fichten, seltener unter Buchen 
und Eichen wachst.

B e sc h re ib u n g . ■ Der Fruchtkdrper ist von der Grosse einer Haselnuss bis Wal- 
nuss, fast kuglig, anfangs geiblieb, spiiter braungelb, nach dcm Trocknen schwarzlich, auf 
der Oberflaehe dureh kleine Warzchen rauh. Die dioke, harte Sehale (Peridie) ist von 
einer dunklen Sporenmasse erfiillt, die von einem zarten, flockigen Capillitium durchzogen 
wird. Die Sporen sind 35 g gross, scliwarzyiolett, stachlig. Von bitterem Gescbmaek und 
frisch von unangenehmem Geruch.

Der Pilz wird von Landleuten noch haufig ais Brunstmittel fiir Kinder und Schweine 
yerlangt und den Thieren zu 50—60 g eingegeben. Man zeistosst ihn und yerwendet nur



den pulverigen Inhalt, entweder in Getrank oder in Form einer Latwerge. Ais Brunst- 
pulver verabfolgt man eine Mischung der Sporenmasse mit Zimmtpulver oder mit Pulvis 
aromaticus.

Ilrunstm itto l
f u r  K iilio  u n d  S cli w e in e .

Rp. Fungi cerviui 3,0 g
Canthariduiji pulv. 1,0 g
Fructus Ląuri pulv.
Fructus Foeniculi pulv.
Semin. Foenugraeci pulv. aa 4,0 g. - 

D. S. Auf 2mal binnen */2 Stunde einzugeben.

Furfurolum.
Furfurol. Furfuraldeliyd. Urenzsclileimsaurealdehjd. Furanaldehyd. Furol. 

Kiinstliclies Ameisenol ( D o b e h e in e r ). C,H30 . CIIO. Mol. Geyr. =  96.
Das Furfurol entsteht beim Erhitzen der Pentosen und Kohlekydrate mit Salzsaure 

oder verdunnter Sehwefelsaure. Es ist aucb im Fuseliil entbalten. In reicklicbster Menge 
entsteht es bei der Destillation von Weizenkleie mit verdiinnter Sehwefelsaure.

D a rs te llu n g . 1 Th. Weizenkleie wird mit einer Mischung von 3 Th. Wasser und 
1 Th. konc. Sehwefelsaure destillirt, bis 3 Th. ubergegangen sind. Man neutralisirt das 
Destillat mit Natriumkarbonat und sattigt os mit Ilochsalz. Hierdurch wird das Furfurol 
unloslich abgeschieden (ausgesalzen). Zur Keinig-ung behandelt man es mit sehr yerdunnter 
Sehwefelsaure unter Zusatz kleiner Mengen von Kaliumdichromat, entwassert es mittels 
Calciumehlorid und rektilieirt es wiederholt im Wasserstoffstrome. Ausbeute etwa 3 Proc. 
der Kleić.

E ig e n sc h a fte n .  Frisch rektilieirt eine klare, farblose Fliissigkeit von aromati- 
schem Gerueh (zugleich naeh Zimmtol und Bittermandeldl riechend); an der Luft und im 
Liehte fiirbt es sich bald gelb bis braun, schliesslich geht es in eine theerartige Masse 
iiber. Das Furfurol hat bei 15° C. das spec. Gewicht von-l,165, es siedet bei 160—162° C. 
und ist in 12 Th. Wasser loslich, in Alkohol und in Aether sebr leicht loslich. Mit Na- 
triumbisulfit yerbindet es sich zu blatterigen Krystallen.

Das Furfurol hat alle Eigenschaften eines Aldehydes und ist besonders durch seine 
Neigung zur F'arbstoffbildung ausgezeicbnet, worauf einige schone Farbreaktionen des 
Furfurols beruhen. Lost man z. B. 1—2 Tropfen Furfurol in 2—3 ccm 96proeentigem 
Alkohol, fiigt 3—4 Tropfen farbloses Anilin und 2—3 Tropfen Salzsaure von 25 Proc. 
kinzu, so entsteht eine pracktyolle karminrothe Farbnng, auf dereń Zustandekommen der 
Nachweis des Fuselols nach J okissen berubt. Das Furfurol soli nicht ganz ungiftig sein. 
Therapeutische Verwendung findet es niebt, dagegen ist es wiebtig geworden zum Naek- 
weis des Sesamol-Zusatzes zur Margarine (s. S. 519).

A u fb e io a h ru n g . Das Furfurol wird in Rohrehen in den Handel gobracbt, welehe 
mit Wasserstoff gefiillt und zugeschmolzen sind. Es empflehlt sich, den Inhalt eines solchen 
Rohrchens sogleick zur Ilerstellung der 2procentigen alkoholiscben Ldsung zu verbrauchen 
oder, wenn dies nicht angangig ist, das Glaschen włeder zuzuschmelzen. Davon abgesehen, 
muss es vor der Einwirkung des Lichtes (und der Luft) thunlichst bewabrt werden. Man 
wahlt also ein braunes Glas und bringt dieses noeli in einem Pappkasten unter. — Eine 
leichte braunliche Farbnng maeht iibrigens das Furfurol zum Nachweis des Sesamols noeli 
nicht ungeeignet.

Furfnron (Lkmpke’8 iitherisclies Heusanienextrakt) besteht nach Adijkecht aus 
einem Seife, Kampher, Salicylsaure, Essigather und Ammoniak enthaltenden alkoliolischen 
Auszug von Pfefferminzblattern.



Galanga.

Quersclmitt durcli Rliizoma Galangao. 
l ib  (iefilssbtindel.

Khizomu Galangae (Genu. Helv.). Kadix s. llhizoma Galangae minoris. — 
Galgantwurzel. Galgant. Fieberwurzel. — Galanga officinal. Galanga de la 
Cliine (Gall.). — Galangal-Boot. Ist das R liizom  der zu den Zingiberaceae — 
Zingibercae gehbrigen Alpitlia officinarum Hance. Wild auf der Inscl Hainan, auf 
der gegeniiberliegenden cliinesiseken Kiiste und in Siani kultivirt. Stapelplatze sind Iloichow 
auf Hainan, ferner Hanków und Shanghai.

B e sc h re ib u n g . Die Bruclistuoko des sympodialen Rkizoms, die die Drogę liefern, 
sind bis 9 Internodien lang, am liinteren Ende im Absterben begriifen, an den Knoten

mit ringsum laufenden mansckettenfbrmigen Nie- 
derblattern. Wnrzeln finden sick yorzugsweise au 
der Unterseite des schief-horizontal in der Erde 
liegenden Rkizoms. — Die Stiicke erreichen eine 
Lange von 10 cm und eine Dickc von 2 cm, ,sie 
sind meist ais Speiclierorgane entwickelt. Die 
Earbe ist ein mattes Zimmtbraun, die Stiicke zwi- 
scken den Niederblattmanseketten gestreift.

Im Querscknitt erkennt man die nach innen 
durck die dunklc Endodermis begrenzte Rinde, in 
der spiirlieke Gefassbiindel verlaufen, die im cen- 
tralen Leitbiindelcylinder viel reicklicker sind. Sie 
sind kollateral, von Easersckeiden umgeben, die 
bei denjenigen Biindelii des centralen Cylinders, 
die an die Endodermis grenzen, meist an ein- 
ander stossen. Im Parenchym zweierlei Eormen 

von Sekrctzellen, solcko mit tiefbraunem Inkalt, der mit Eisencklorid sckwarz wird (Gerb- 
stoff und Pklobapken) und solcke mit griinlichgelbem Inkalt, der zuweilen reicklic.h Krystall- 
nadeln entkalt und auf Eisencklorid nicht reagirt (atkerisches Oel und Kjimpferid?). Im 
Parenchym, dessen Zellen gewolmlick gotiipfelt sind, ist reicklich Stiirkemekl yorkanden..

, Die Korner desselben sind keulenformig, stabformig,
zuweilen etwas gebogen, mit dem Kern am dickeren 
Ende. Sie werden 50 /t und dariiber lang. Daneben 
kommon kleinere rundliche, ovale, auch aus bis vier 
Tkeilkornchon zusarnmengesetzte Korner vor. Die 
keulenfdrmigen Kornchen sind das am ineisten cka- 
rakteristisckc Element der Drogę; auf sie ist zu ach- 
ten, welin man die Drogę in einem Gemenge nach- 
weisen will. — Geruck und Gesckmack der Drogę 
gewiirzhaft aromatisck.

B e s ta n d th e ile . 0,5^— 1,0 Proc. iitk e r i-
sekes Oel von grunlick-gelber Farbę, kampker- 

artigem Geruck und anfangs sckwack bitterein, spater etwas kiiklendem Gesckmack. 
Spec. Gew. 0,915—0,925, Drekung (im 100 mm-Rokr) — 1° 3 0 'bis — 8° 30'. Es siedet. 
zwiscken 170 und 275° C. Es mischt sick mit demselben Gewickt 90proe. Alkohols, von 
SOproo. sind 10—20 Tkeile zur Liisung erforderlich. Es cntkiilt C ineol. — Ausserdem 
entkalt die Drogę 0,12—0,14 Proc. K iim pferid  ( B k a n d e s ) ,  welches J a h n s  in K iim pfc- 
r id  C10HlaOe . 11,0, G a la n g in  C16I1100 5 und A lp in in  C15H1206 zerlegte. A scke 3,85 Proc., 
in der Mangan yorkanden ist, und 23 Proc. S ta rk ę .

A e h n lich e  a ro m a tisc lie  I ih iz o m e  liefern A lp in ia  G a lan g a  W illd . (Rhiz. 
Galangae majoris) auf den Sundainseln, A. ja p o n ic a  L. in Japan, wenig aromatisck, A. 
z in g ib e r in a  Ilook. in Siani, stark aromatisck. Sie gelangen zuweilen nack Europa.



A u fb e w a h r u n g .  Wie bei Iladix Angelicae (S. 307).
A n w e n d u n g .  Ais Gewiirz, ais niagenstiirkendes und die Esslust anregendes 

Mittel innerlieh zu 0,5—1,0—1,5 g; ais Kaumittel; vielfach auch in der Thierlieilkunde. 
Das Pulvor des Rhizoms ist ais Yerfalschung des Pfeffers vorgekommen. — Man vermeide 
os, den Staub der Galgantwurzel einzuatbmen, da derselbe die Schleimhaute reizt.

Tinctura Galangac (Erganzb.). G a lg a n ttin k tu r . Aus 1 Th. fcin zersclinittener 
Galgantwurzel und 5 Th. ycrdunntom Weingeist (60proc.) durcli Maceration.

Eau d’Orvnl.
O ry a ls t ro p fo n .

Ilp. Tinctur, aromatic. 50,0
Tinctur. Galaugae 
Tinctur. Auraut. cort.
Tinctur. Calami aa 10,0
Spiritus Juniperi 20,0
Olei Foeniculi
Olei Anisi aa gtt. V.

Theeloffelweise mit Wcin.

Trockiści stoma chi ci.
M a g e n p a s t i l le n .

lip. Ithizomat. Galangae 7,5
PulYoris aromatici 
Sacchari Yanillini aii 2,5
Lign. Santal. rubr. 1,0
Sacchari albi 60,0
Massao Cacao 26,0
Tragacantli. pulv. 0,5.

Man mischt, bringt mittels Orangenblllthenwasser 
zur Masse und forint 100 Pastillen.

A(|ua Yitae aromatieo - amara von F riedr. Bolle, Berlin. Ein woingeistiger 
Auszug aus Galgant, Ingwer, unreifen Pomeranzen, Tausendgiildenkraut, Enzian, Zimmt, 
Angelica.

Goldbalsam, rother, der Konigseeer Olitateuhiindlcr. Je 180,0 Galgant, Nelken, 
Zedoaria, jo 90,0 Salbei und rothes Sandelliolz, je 60,0 Muskatnuss, weisser Senf, Alkanna,
45.0 Drachenblut, 30,0 Kalmus, 12 1 80proc. Weingeist, je 10,0 Kampfer und Oitronenol.

Kraftessenz, von Stanley. Eine Tinktur aus Galgant, Ingwer, Zimmt und 
Vanille.

Pyrogastrikon. Wird aus 100,0 Galgant, 50,0 Ingwer, 2,5 Schwarzem Pfeffer,
25.0 Kalmus, jo 12,5 Zimmt und Nelken durcli Digestion mit 1000,0 Weingeist (60proc.) 
bereitet.

S c h e it h n e iTs Beatricelikor. Ein mit Lavendcl-, Nelkon-, Ginsengol (?) und Peru- 
balsam yersetzter woingeistiger Auszug aus Galgant, Baldrian, Enzian, Rhabarber, Obina- 
rinde und Myrrlie.

Galbanum.

Galbanum (Germ. Helv. Austr. Brit. Gall.). Gummi-resina Galbanum. 
Gummi seu ltesina Galbanum. — Galbanum. Mutterliarz. Galbansaft. Ist ein
Gummiharz versehiedener zu den Umbelliferae — Apioideae — Peucedaneae gehoriger, 
grosser,stattlicherPflanzen. Eswerdenals solchegenant: 1) Feruła galbćiniflua Boissiei* 
et Buhse (syn. F. e ru b escen s  Boiss. z. Th., Peucedanum  g a lb a n if lu u m  13.). Vom 
Demawend bis Afghanistan. 2) Femla Schair BOPSZCZOW. Am Syr-Darja, boi 
Tschardara, Chiwa etc. Soli das feste, persische Galbanum liefern. 3) Feruła rubri- 
caulis BoiSSier (E. e ru b escen s  B oiss. z. Th., Peucedanum  ru b r ic a u le  B.). In Siid- 
persien. Soli naeli Holmes kein Galbanum liefern. 4) Feruła Ceratophylla Regel et 
Schmalhausen. In den Gebirgen Turkestans. Zweifolhaft, liefert ein durchsichtiges, 
dem Galbanum ahnlicbes Gummi an den Blatteru und zwiscken den Dolden. — I)ie 
Pflanzen enthalten das Gummiharz in grossen schizogenen Sekretbehdlteru. Man sammelt 
meist nur das freiwillig am Gnmde des Stengels und der Blattscheiden ausgetretene Sekret, 
doeh liisst, eine mit ovalen Wurzelscheiben vermengte, neuerdings zuweileu in den Handid 
gelangte Sorte darauf schliessen, dass man es auch iihnlicb wie Asa foetida (S. 412) ge- 
winnt. Es kommt aut nordwestlichem Wege iiber Orenburg und Astraclian, auf westliehem 
iiber Kleinasien und vou da naeli Triest und Marseillc, sowie auf sudostlieliem Wege iiber 
Bombay in den Handel.

jBesch re ib u n g . Aehnlich wie die anderen Umbelliferen-Gummiharze, kommt 
es in mehreren S o rten  in den Handel.:

1) Ais te r p e n t in a r t ig e ,  h a lb f liis s ig e  M asse: p e rs isc h e s  G albanum . Von 
rothlich-brauner Farbę und etwas abweichendem Geruch. Soli naeli einer Angabe von



F e ru ła  S c h a ir , nacli einer anderen von F e ru ła  g a lb a n if lu a  stamincn. Der Geruch er- 
iunert an deu des Fencłiels. Es ist daran zu eriuneru, dass die halbflilssige Konsistenz 
noeli nicht die Annahme einer besondereu Stammpfłanze fordert, da alle diese Gummiharze 
halbfłtissig und vou wcisser oder gelblickor Farbę aus der Pflanze trcten und erst allmah- 
lioli an der Luft erstarren und nachdunkeln. Indessen soli ein solołies halbfliissiges G., 
das in den Handel gekommen ist, von O p o id ia  g a lb a n ife ra  Ldl. abstammen.

2) G albanum  in K d rn ern  (Galbanum in granis sou lacrymis). Erbsen- bis nuss- 
grosse, rundliohe, wachsglanzende Kdrner von gelblicher bis rotblichbraunor Farbę, oft 
zusammengeklcbt, im Bruch weisslich oder gelblich.

3) G albanum  in  M assen (Galbanum in inassis seu placentis). In der Warnic 
leicht zerfliessende, heller oder dunkler grilnlichbraune Massen, in die Kdrner von 2 ein- 
gebettet sind.

Galbanum erweieht ziemliok leieht in der Wiirme, Gernch und Gesclnnack sehr 
aromatisch, nicht seliarf. — Salzsaure nimmt, eine Stunde lang mit Galbanum in Be- 
riibrung, eine sehdn rotke Farbo an, die naeli Yersctzen mit Alkohol und Erwarmen rnehr 
violett wird. Es ist aber darauf aufmerksam zu machen, dass diese Reaktion nicht alle 
Sorten zeigen.

Koolit man zerriebenes Galbanum eine Viertelstunde mit rauchender Salzsaure, flltrirt 
und ubersattigt das klare Filtrat mit Ammoniak, so fluorescirt die Mischung klan. Diese 
Umbelliferon-Reaktion zeigen alle Sorten. Dieselbe Reaktion, in dieser oder aknlicher 
Weise ausgefiiiirt, giebt aueh Asa foetida, nicht aber Ammoniacum (vergl. S. 254).

J ie s ta n d th e ile  nach Conrady (1894): In eincm G albanum  in m assis: 9,5 Proc. 
atherisches Oel, 63,5 Proc. in Alkohol ldslichos H arz  und 27 Proc. U n re in ig k e ite n . 
Das H arz  entha.lt 0,25 Proc. fre ic s  U m b cllifo ro n , 50 Proc. G a lb a re s in o ta n n o l 
C0H10O und endlich U m b e llife ro n -G a lb a re s in o ta n n o le s te r . 0,35—31,31 Proc. Asche.

Der Gchalt an a th e r isc h e m  Oel kann bis 22 Proc. betragen. Es ist gelblich, 
vom specilischeu Gewicht 0,910—0,940, die Drehung ist (100 mm-Rohr) -f- 20° bis — 10°. 
Oel von persisehem G. soli rechts drehen, solches von levantischem dagegen links. Das 
Oel enthiilt d -P inen 010III(i und C ad inen  C15H,M.

Aus den bisher vorliegenden Untersuohungen geht hervor, dass ais Galbanum zwei 
yerschiedene Gummiharze in den Handel gelangen, von denen das eine die oben genanute 
Reaktion mit Salzsiiure giebt; das ist die von Conrady 1894 untersuchte Sorte, wogegen 
eine andere, ais persisches Galbanum bezeichnete Drogę, die Reaktion nicht giebt; das 
Oel der letztcron Drogę dreht rechts, das der anderen, levan tischen, links.

JP rilfung. Erstreckt sieli auf die angegebenen Merkmale und Reaktionen, ferner 
auf die Bestimmung des in siedendem Alkohol losliehen Theiles (70—80 Proc.), Germ. ver- 
langt 50 Th. Ferner auf Bestimmung des Aschegehaltes; es lassen zu: Germ. bis 10 Proc., 
Helv. bis 8 Proc.

B estim m u n g  d e r S a u re z a h l nach IC. D ieterich: 0,5 Galbanum werden fein 
zorrieben, in einem Kolben mit etwas Wasser uborgosson und dann durch den im Sandbade 
orwarmton Kolben Wasserdampfo goleitet. Das aus dem Kolben kommende Rohr verbindet 
man mit einem Kiihlor und liisst desscn Rohr in eine mit 40 ccm wiisseriger 1/„-dST.- 
Kalilauge beschickto Vorlago in die Fliissigkeit ointauchen. Man dostillirt 500 ccm uber, 
spiilt das Destillationsrohr gut mit destillirtem Wasser nach und titrirt den Inhalt der Yor- 
lago untor Vorwendung von Phenolphtalem mit Schwefelsaure zuriick. Die Menge der 
durch das Dostillat gebundenen Kubikeentimeter Kalilauge x  28 =  Saurezahl. Grenz- 
zahlen: 73,5—114,5.

B estim m u n g  d e r H a rzzah l und V erso ifu n g szah l nach K. Dietericii. Zweimal 
1 g Galbanum zerroibt und iłbergiosst man mit jo 50 ccm Potroleumbenzin (spec. Gew. 
0,700 bei 15° C.), fiigt dann jo 25 ccm alkoholischo '/a-K.-Kalilauge hinzu und liisst boi 
Zimmcrtemperatur untor bauilgem Umschwenken in 1 Literflaschen z4 Stunden steben. Die 
eine Probo wird dann nach Zusatz von 500 ccm Wasser unter Umschwenken mit 1 /2-dSI.- 
Schwefelsaurc und Phenolphtalem zurucktitrirt. Dio verbrauchten Kubikeentimeter Kali
lauge x  28 =  Harzzahl. Grenzzahlen 107,5—122,5.

Dor zweiten Probe setzt man noch 25 ccm wasserige '/a-N.-Kalilauge und 75 ccm 
Wasser liinzu und liisst untor hiiufigem Umschwenken abermals 24 Stunden stehon. Man



verduimt dani) mit 500 com Wasser und titrirt wie oben zuriiclc. Die verbrauchten Kubik- 
centimeter Kalilauge X  28 =  Yerseifungszahl. Grenzzahlen 116,2—135,8.

Galbanum depuratnm. Gum ni i G albanum  e sp u rg a tu m  (Gall.). G e re in ig te s  
G albanum . G albanum  p u rif ie .

Man verfahrt genau wie bei Bereitung des Ammoniacum depuratum (S. 253). Aus- 
beute nach dem Verfahren von E. D ib t e e io h  70—75 Proc.

A u fb e w a h r u n g .  Wie bei Ammoniacum (S. 254).
Galbanum ist in Deutschland dem freien Yerkebr entzogen.
A n w e n d u n g .  Innerlich bei Luftrohrenkatarrh, eitrigen Entziindungen der Hani- 

wege in Form der Emulsion (Lac Galbani) oder in Pillen zu 0,5—4,0, aucb ais an- 
regendes und die Regel beforderndes M ttel. Aeusserlich ais Bestandtheil erweickender 
oder gelinde reizender Pflaster bei Driisenanscliwellungen, Gescbwiiren, Gliederreisseu, 
Hiibneraugen. Teehnisch ais Zusatz zu Kitten.

Tinctura Galbani. G a lb a n tin k tu r . 1 Th. gestossenes Galbanum wird bei ge- 
linder W arne mit 5 Th. 87proc. Weingeist ausgezogen.

Tinctura Galbani aetherea. 1 Th. gepulvertes Galbanum, 10 Th. Aetber-
weingeist.

Emplastrum nntapoplocticum.
lip. Galbani depurati 15,0

Radicis Pyrethri pulv.
Pipcris longi puly.
Castorei canadens. pulv. aa 5,0 
Terebinthin. laricin.
Cerae flavae aa 10,0.

Emplastrum anticatholicum.
Emplastr. Galbani crocat. 50,0
Terebinthinae
Asae foetidao pulv. 
Olei animalis aetherei

aa 10,0

Olei Menthae pip. 
Olei Caryopliyllor. iia 1,25.

Emplastrum diabotanum.
K r i i u tc r p f l a s t e r .  

lip. Emplastr. Lithargyr. comp, 40.0 
Emplastr. Meliloti 
ICmplastr. Conii 
Emplastr. aromatici 
Emplastr. fusci camphorat.
Picis navalis nigrae
Fructus Łauri pulv. aa 10,0.

Man sehmilzt und rollt in St&ngelchen ans.

Emplastrnin Diacliylon fuscmn.
B r a u n e r  D i a  c h e 1. B r a u n e s D ia c h y lo n -  
P f l a s t e r .  G u m m ip f la s te r .  B ra u n e s  o d e r  

g o lb e s  Z u g -  u n d  I l e i l p f l a s t c r .
Ftłr den Handverkauf.

lip. 1. Sebi taurini 20,0
2. liesinae Pini 40,0
3. Cerae flavae 80,o
4. Emplastr. Lithargyr. 650,0
5. Ammoniaci pulv. 15,0
6. Galbani pulv. 50,0
7. Terebinthinae 80,0
8. Aquae 40,0
9. Oehrae fuscae plv. 25,0.

Man sehmilzt 1—4, ebenso 5—8, mischt beide und 
fiigt 9 hinzu. In Stangen auszurollen.

Emplastrum Diacliylon gummatum.
E m p la . t r e P i a c h y lo n  gomm<$ (Gall.).
Jip. 1. Lithargyri pulv.

2. Adipis suilli
3. Olei 01ivarum aa 620,0
4. Aquac 1250,0
5. Cerae flavae
6. Rcsinae Pini Burg.
7. Terebinth. laricin. aa 120,0

8. Ammoniaci
9. Galbani iia 100,0

10. Olei Terebinthinae 60,0.
Man koclit 1—3 m it 4 zum Pflaster und ISsst 4 

zum grossten Teil verdampfen (I); dann emul- 
girt man 8—10 mit 1000,0 Wasser, seiht durch, 
dampft zur Ilouigkonsistenz ein, mischt mit J 
und fiigt 5—7, geschmolzen und durchgeseiht, 
hinzu.

Giebt auf Leinwand gestrichen den S p a r a d ra p  
cum  D ia c h y lo  g u m m a to  (Gall.).

Emplastrum Galbani.
M u t te r h a r z p f la s t e r .

Tip. 1. Cerae flavae
2. Resinae Pini aa 5,0
3. Galbani depurati 20,0
4. Terebinthinae 10,0.

Man sehmilzt 1 mit 2, 3 mit 4 und mischt.

Emplastrum Galbani camphoratum.
Rp. 1. Emplastri Galbani crocat i 85,0

2. Ammonii carbonici pulv.
3. Olei Petrae
4. Camphorae aa 5,0.

Man sehmilzt 1 und fiigt 2—4 hinzu.
Emplastrum Galbani compositum Phocbi.

Z u sa  m m en g e s e tz te  s G al b a n u  m p f  la s  te i 
n ach  Phoebus.

Rp. Opii puiverati 5,0
Aquae 2,0
Camphorae tritae 10,0
Ammon. carbon. pyro-oleos. 5,0
Olei Cajeputi 3,0

mischt man und fiigt es unter stetem Riihren zu 
geschmolzenem

Emplastr. Galbani crocat. 75,0.
Emplastrum Galbani crocatum (Ergiinzb.). 

S a f r a n h a l t i g e s  G a lb a n u m  p f l a s t e r .  
Rp. 1. Emplastri Lithargyri 80,0

2. Cerae flavac 25,0
3. Resinae Pini
4. Terebinthinae aa 10,0
5. Galbani 72,0
6. Croci subtile pulv. 3,0.

Man sehmilzt 1—2, ebenso 3—5, mischt und fiigt 
6. m it etwas Weingeist angerieben, hinzu.

Emplastrum Galbani martiatum.
E m p la s t r u m  M a r t i s  cum  G a lb a n o .

Bp. Galbani depurati 5,0
Masticlies 10’0
Emplastri martialis 35,0.



KmplftHtrum contra  pernionea Rust. 
Ru st ’ s F r o s t p f l a s t e r .

Rp. Emplastr. Galbani croc. 25,0 
Opii pulverati
Campliorae trit, aa 5,0.

Emulsio' Galbani.
G a 1 b a n  u m - E ni u 1 s i o n.

Wie Emulsio Ammoniaci (S, 254) zu.bereiten.

M lxtura antliydropica J ahn. 
Rp. Galbani depurati 15,0

Aceti Scillae 100.0
Liąuoris Ammonii acet. 12,5 
Spiritus Aetheris nitrosi 6,0 
Sirupi Althaeae 50,0.

1—2sttindl. 1 Essl.

Oleum Galbani compositum.
G a lb a n e tu m  P a r a c e l s i .  L ią u o r  Sbnm sbt .

I .

Rp. Galbani 100,0
Elemi 25,0
Olei Terebinth. 70,0 
Olei Lavandulao 20,0 
Olei Lauri express. 10,0.

Man digerirt 1 Tag und destillirt dann iiber 100,0.

II.
Rp. Olei Galbani 10,0

Olei Lavandulae 15,0 
Olei Terebinthinae 20,0.

P ilu lae einmenagogao J ajin. 
Rp. Galbani

Saponis medieati 
Extracti Rhei compos. aa 5,0. 

Zu 100 Pillen. Bmal tiiglicb 3—4 Stiick.

P ilula Galbani composlta (Brit.). 
C o m p o u n d  P i l i  o f G a l ba  nu  in.
O o m p o u n d  P i 11 o f A s a f e t id a .
Rp. Asae foetidae 

Galbani
Myrrhae aa 50,0 
Sirupi Glucosi 25,0.

Man seliinil/t im Wasscrbade und riihrt bis zur 
Pillenkonsistcnz. Dosis 0,25—0,5.

Pilulae resolyentos Sciimuc khr.
Rp. Tartari stibiati 0,25

Rbizomatis Rhei 
Saponis medieati 
Galbani depurati 
Sagapeni depurati aa 1,25 
Sueci Liquirit. depur. 5,0.

Man forint 5)0 Pillen und bestreut mit gcpulverter 
Muskatnuss,

P ilu lae Molrentes II jsim.
Rp. Galbani depurati 6,0

Bulbi Scillae 
Itadicis Ipecacuanhae 
Stibii sulfurati aurant. ;ia 0,5 
Extracti Pimpinellae 3,0
Itadicis Liquiritiae q. s.

Man formfc 100 Pillen und bestreut mit Yeilchen- 
wurzelpulver. Smal tiiglicb 5 Pillen.

A'et. Balsamum m irabilo.
W u n d e r  b a 1 s a m.

Rp, Galbani 12,0
Alkohol 48,0.

Man digerirt 21 Stunden, filtrirt und fiigt hinzu: 
Olei nuc. Juglandis 
Olei Philosopliornm aa 16,0
Olei Potrać
Unguent. Ilydrargyr. ciner. iia 12,0. 

Einreibung fiir Thiere.

Galeopsis.
Gattung der Labiatae — Stueliyoideae — Łamiinae.
I. Galeopsis Ladanum L. (syn. G. ochroleuca Lam.), Heimisch in Mittei-

und Westeuropa. Blatter eifbrmig bis langlieli-lanzettlieli, gesiigt, wcichbaarig. Oberlippe 
der Bliithe gelblich-weiss, eingesebnitten geziihnt, Unterlippe mit hellgelbem Hof, zuweilen 
mit zwei braunrotben Elecken.

JBestdndtheile . Bitteres H a rz , tbeils in Aether ldslieh, tbeils darin nnliisliok; bit- 
terer, theils in Aetber, tbeils in Wasser loslicher E x tr a k t iv s to f f .  Has ganze Kr a u t liefert 
Herba (Jaleopsidis (Austr. Erganzb.), Herba Galeopsidis grandiflorae s. ochroleucae. 
Ilerba Lieberianac. — Holilzahnkraut. Blankenheimer Thee. Ln:iii:it’sche Krituter. 
Auszehrungs-, Gesundheits- oder Schwiiidsuchtkriiuter. Spaniseher Thee.

E in s a m m łu n g .  Man sammelt das Kraut zur Blutbezeit, troeknet und bewahrt 
es in geschnittenem Zustande auf. 9 Th. frisehes geben 2 Th. trocknes.

A n w e n d u n g .  Nur noch selten gegen Husten und Katarrh zu 20—30 g taglich 
im Aufguss.

Auszehrungs- und Lungenkriiuter von Dr. B e d l in g , gogen Scliwindsucht und 
Bluthusten sind LiEBEidscho Kriiuter mit wenig Lungenkraut yermisoht.

Gesundheitskriiuter von Liebek in Creussen sind Herb. Galeopsid. grandifl. cone. 
376 g =  M. 5,15.

II. Galeopsis Tetrahit L. VomHimaIayabis Irland. Mit schinutzig-hellpurpurner 
Oberlippe und gelbliohem, purpura geflecktem Hof auf der Unterlippe.

Lieferte friiher Herba Cannabis silvestris. Die Pasera bilden den sogenannten 
Nessellianf.



Galium.
Gattung der llubiaceae — Coffeoideae — Psyeliotriinae — Galieac.
I. Galium Mollugo L. Heimisch in Europa, Westsibirien, Ostindien bis Ceylou 

und Birmak. Steugel yierkantig, meist kahl, Bllitter zu aclit, stachęlspitzig, vorn breiter, 
beiderseits griin. Bliitlie weiss, die Zipfel der Corolle begrannt, Eriichte etwas runzelig.

Das Kraut: Sommite 11 curie de Caille — lait blanc (Gall.), lieferte friiker 
Herba Galii albi.

II. Galium verum L. (G. lu teu m  Lam.). Heimisch von Europa durch Nord- 
asien, in Nordafrika, auch am Himalaya. Steugel rundlich mit 4 horyorragendcn Linien, 
kurzhaarig oder kahl. Blatter zu 8—12, linealiseh-stachelspitzig. Bliithe gelb. Zipfel der 
Corolle stumpf, kurz stachęlspitzig. Eriichte glatt, meist kalii.

Das Kraut: Sommite ileurie de Caille — lait jauue (Gall.), lieferte frtthcr Herba 
Galii lutei.

III. Galium Aparine L. Heimisch in Europa, Nordafrika, Asien, Amerika. Stengel 
niederliegend oder kletternd. Bllitter zu 6—8, unterseits riickwarts-stacklig. Bliithen 
weiss. Fracht meist hakig-borstig.

Liefert Herba Aparines. Neuerdings bei Hautkrankheiten empfohlcn.
IV. Galium pilosum Ait. In Nordamerika. Das Kraut gilt ais Mittel gegen den 

Biss giftiger Schlangen.

Galiacetophenonum.

■f Gallacetophenon (korrumpirt in Gallactophenon und Gallacotophenonj. 
Trioxyacetoplienon. Alizarlugelb C. C0H ,. (01I)3 . CH3CO. Mol. Gew. =  168. Die
Yerbindung ist das von der Badischen Anilin- und Sodafabrik in den Handel gebrachte 
„ A liz a rin g e lb  C“.

D a rste llu rig . 1 Th. Pyrogallol wird mit 1,5 Th. Chlorzink und 1,5 Th. Eisessig 
kurze Zeit auf 145—150° C. erhitzt. Aus der noch heiss mit Wasser yerdtinnten Schmelze 
schcidet sich das Gallacetophenon beim Erkalten krystallinisch ab und wird durch ein- 
maliges Umkrystallisiren aus siedendem Wasser rein erhalten. CaH3(OH)3H -}- HOCH3CO == 
H»0 -|- C6H2(OH)3CH3CO. Das Chlorzink wirkt bei der Reaktion lediglich ais wasser- 
entziehendes Mittel.

E ig e n sc h a fte n . Sehmutzig fleischfarbiges, krystallinisches Pulver von sekwach- 
saurer oder neutraler Reaktion, in etwa 600 Th., kaltem Wasser, leicht, in hoissem Was
ser, Alkohol oder Aether loslieh, in Glycerin in jedem Verhaltnisse ldslich. Durch Zu- 
satz yon Natriumaeetat wird die Loslichkeit in Wasser erhoht. Bei Zusatz von 30 g 
Natriumacetat kbnnen 4 g Gallacetophenon in 100 ccm Wasser in Losung bleiben. Der 
Schmelzpunkt liegt bei 170° C. In Natriumkarbonatlbsung oder Natronlauge ldst es sich 
mit gelber Earbung. Die wasserige Losung wird durcli Eisenchlorid griinschwarz goflillt. 
Silbernitrat wird sowohl in saurer wie in alkaliseher Losung reducirt. Auf Aluminium- 
oxyd hezw. -Hydroxyd wird das Gallacetophenon mit canariengelber Farbo fixirt.

P r il fu n g .  Es reagire nur schwach sauer; seine Losung in Kalkwasser farbo sich 
nielit nach wenigen Augenblicken roth. (Pyrogallussaure.) Es schmelze bei 170° 0. und 
yerbrenne ohne einen Ruckstand zu hinterlassen (unorg. Venmreinigungen).

A u fb e w a h r m ig .  V o rs ic h tig , vor Licht geschiitzt.
A n w e n d u n g .  Im Gegensatze zum Pyrogallol bat sich das Gallacetophenon ais 

eine yerhaltnissmassig ungiftige Verbindung erwiesen, welche indess gegen Milcroorganismen 
stark antiseptisch wirkt. Es wird in Form von 10proc. Salben bei Psoriasis empfohlen



und soli hier ebenso gut wirken wie Pyrogallol, ohne die toxisehen Erscheinungen des 
letzteren zu zeigen. Die Ausschoidung erfoigte bei den Thierversuchen in Form von 
Schwefelsaureathern nnd Glnkuronverbindungen.

Gallae.

Gallae (Germ. Austr.j. Galla (Helv. Brit. U-St.). Gallae Asiaticae s. Halepenses
s. Leyanticae s. Turcicae. Gallae Aleppo nigrae. Gallae quercinae. Nuces s. 
Fonia Gallarmn. — Gallen. Galliipfel. Gallniisse. Eicliilpfel. — Galie de Cliene 
d’Alep. JVoix do galle d’Alep (Gall.). — Galls. Nutgals. Gall-nuts. Oak-apples. Sind 
die durcli die weibliche Gallwespe Cynips tinctoria Hartig (syn.: C ynips G allae 
t in c to r ia e  0 1 iv e r, G. t in c to r ia  L.) (Familie der Cynipidae, Abtheilung der eehten 
Gaiiwespen: Psenides) auf Quercus infectoria Oliv. (syn. Qn. lu s i ta n ic a  a. in fe c 
to r ia  Alpli. D. C.) erzeugten Gallen. Die strauchige Eicbe mit welligen, stachelig- 
geziihnten Blattern ist heimisck im ostlichen Mittelmeergebiet und in ganz Kleinasien. 
Das Insekt kommt weiter nach Osten vor, es erzeugt in Mitteleuropa auf Q uercus se ss ili-  
f lo ra  Sm. und Qu. p u b escen s  W illd . kleinere, den officinellen iihnlicke Gallen. Das 
Insekt legt je ein Ei in eine Knospe, wakrsckeinlicli olme dabei die Blattohen zu durck- 
stecben. Ob die Galio entsteht infolge eines durcli die blosse Gegenwart des Eies und 
spater der Larve hervorgerufenen Ręizes oder durcli den von Fltissiglceiten yerursachten 
Reiz, wolche das Insekt bei der Eiablage oder das jungę Indiyiduum absondern, ist nocb 
ungewiss.

B e sc h re ib u n g . Die Galie, die also aus einer umgowandelten Knospe bervorgeht, 
ist kuglig, naeb unten meist in einen ganz kurzeń, stielartigen Fortsatz verschmiilert, in 
der oberen Halfte mit kurzeń Hoćkern, Stacbeln oder Falten. Der Durchmcsser betriigt 
bis 2,5 cm. Etwas unterhalb der Mitte liegt das ungefahr 3 mm weite Flugloch, wenn 
das Insekt nach sciner Ausbildung die Galle bereits verlassen bat. Die Farbę ist sckwiirz- 
licb-griinlich, braun, braungelb bis gelb. Bereits durchbobrte Gallen sind keller und 
weniger werthvoll ais dunklo, niebt durchbobrte. Die Gallen sind sekr bart, so dass sie 
unter dem Hammer in sckarfkantige Stiickc zerspringen. Auf einem Querscbnitt unter- 
seheidet man 1) die dichte oder zuweilcn zerkliiftete, weissliche oder braune A u ssen g a lle  
und 2) die aus einer „Schutzschicht" und der innerhalb dersclben g-elegenen „Nalirschicht" 
bestebende In n e n g a lle . Die A u sse n g a lle  bestebt aus grosszelligem, meist getitpfeltem 
Parenchym, dessen Zellen Gerbsiiure in grossen Klumpen, Stiirke sowie Oxalat in Einzel- 
krystallen und Drusen enthalten (Fig. 256 a, b, c). Sie gebt allmahlich in die Schutzsckickt der 
Innengalle iiber, dereń. Zellen starle yerdickte, porose Steinzellen sind (Fig. 256e). In den 
diinnwandigen Zellen der Nakrsebickt liegen grosse StarkekiJrner, die aber nicht direkt 
dem Insekt zur Nahrung dienen, sondern vorker (durck ein vom Thier abgesondertes Fer
ment?) mit anderen Zellbestandtheilen eine Umwandlung erleiden, ais dereń Produkt kaupt- 
sacklich Oel und Aleurou zu konstatiren ist. Daneben linden sick grosse, braune, von einer 
Membran umscklossene Gerbstoffkugeln (Fig. 256g) und an den Zellwanden rundlicke oder 
traubige, gesckichtete, an Cystolithen erinnernde Wuckerilngen, die stark verkolzt sind 
(Fig. 256 li).

Die letzteren, die mit Pliloroglucin und Salzsaure leuchtend roth werden, sowie die 
Gerbstoffkugeln, die sieli mit Eisenchlorid allmahlich sekwarzen, sind die ain meisten 
charakteristiseken Bestandtheile der Gallen und im Pulyer mit Hilfe der genannten 
Reagentien leicht aufzufinden.

B e s ta n d th e ile . Bis 70 Proc. G a llu sg e rb sk u re  (vergl. Acid. tannic. S. 133),
3 Proc. G a llu s sa u re , 2 Proc. E lla g s a u re , 3 Proc. Z u ck er, 2 Proc. .Stiirke, etwas 
f liic h tig e s  Oel. Dunkel gefiirbte, nicht vom Insekt durchbohrte Gallen sind reicher an 
Gerbsaure, ais kellgefarbte, durchbobrte.



U a n d e lsso r ten . 1) A lepp ische  G. von schwarzlichgriiner Farbę, sehr bart und 
sprode, meist vor dem Auskriechen des Insektes gesammelt. Ais besonders gute Sorte 
gelten J e r l ig a l le n , besonders kleine, ausgesuchte heissen S o rian g a llen . Diese Sorte
entsprielit in erster Linie den Anforde- 
rungen der Arzneibiicber.

2) M ossulische G allen , etwas 
heller gefarbt, oder wie bestaubt aus- 
sebend. Selten im Handel.

3) S m yrnaer G allen. Von gelb- 
liclier oder br&unlicher Farbę, meist durck- 
bohrt. Sie gelten ais am wonigsten werth- 
voll, indessen ist darauf aufmerksam zu 
machen, dass ais Smyrnaer Gallen neuer- 
dings anch solclie yorkommen, die von 
1. nicht zu unterseheiden sind.

4) T r ip o lita n is c b e  G allen , 
sollen den Smyrnaer ahnlieh sein, yielleicht 
sind es solclie von DlierCUS llex L. und 
Qu. COCClfera L., die ans Tripolis ex- 
portirt werden.

Y erfiilsc lm n g en . 1) Mail giebt 
hellen, dnrcbbobrten Gallen das Ausseben 
dunkler, indem mail sie in eine Losung 
von Eisensulfat legt und die Liicher mit 
Wacbs yerklebt; in beissem Wasser kann 
man das Wacbs wieder ausschmelzen.

2) Man yerfiilsebt sie mit K o lla r i-  
g a llen  und aiuleren Sorten (vergl. anten), 
die minderwertbig sind.

A n fb e w a h r im g .  Die ganzen 
Gallapfel werden in Holzkasten, das Pul- 
ver in Hafenglasenr an einem trocknen 
Orte aufbewahrt. Beim Pulvern yermeidet 
man mogliclist, den Staub einzuathmen, da 
er die Schleimhaute angreift.

A n w e n d u n g .  Gallapfel finden zu 
Heilzweeken nur selten Anwendung, da 
man der aus ihnen gewonnenen Gerbsaure 
den Yorzug giebt; bisweilen dienen sie 
fein gepulvert (und mit Talkum oder Lyco- 
podium gemischt) zu Streupulvern, auch 
wobl im Aufguss (10:50—100) innerlicb wie 
ausserlieh ais zusammenziehendes Mittel. 
Be i Vergiftungen mitBrechweinstein und Al- 
kaloiden konnen sie ais Gegenmittel dienen.

Seit langer Zeit benutzt man sie 
zur Bereitung der Gallustinten, die sieli 
dnrcb ibre tiefsobwarzen, liebt- und wasser- 
bestiindigen Scbriftziige auszeichneu.

h
Fig. 250. Quorselimtt dureli eine aleppische Galie. 

a  A en ss ero, b  mittlere, c  innere Scliicht der Aussengalle. 
d  Gefilssbiindel. e Scłiutzschicht der Innengalle. f  Nilhr- 
scliicht. g  Gc-rbstoffkugeln. h  Ligninreiche Wucherungen 

der Zellwiindo.
Boi Bereitung von Gallapfelauszugen

und von Arzneiformen, die Gallapfel enthalten, sind eiserne Geratho zu vermeiden.
Tinctura Gallarum (Germ. Austr. Gall.). T in  c tu r  a G allae  (Helv. U-St.). — G all- 

a p fo ltin k tu r . — T e in tu re  de no ix  de galle . — T in c tu re  of G alls. T r. of N ut-



gali. — G erm .: Aus 1 Th. groh gcpulvcrtcn Gallapfeln und 5 Th. verdunntem Weingeist 
180 proc.). — H e 1 v.: Aus Galliipfelpulver (V). Wie Tinct. Calami Helv. (S. 537). — 
A u str .: Aus grób zerstossenon Gallapfeln wie Tinct. Aurant. cort. Austr. (S. 853). — 
U -St.: Aus 200 g Galliipfolpulver (No. 40) und einer Mischung von 100 ccm Glycerin und 
900 ccm Weingeist (91 proc.) im Verdriingungswcge. Man erschOpft, zuletzt mitfcols Wein- 
geist, so dass man 1000 ccm Tinctur erhalt. — Gall.: Wio Tinct. Coca Gall. (S. 869). Sauer 
reagironde, mit Wasser klar mischbaro Tinktur, dio durch Eisenchloridlosung blauschwarz 
gefallt wird, Yerkittet lcicht die Glasstopfen der Standgeflisse (s. unter Percha lamellata). 
— Innerlich 15—40 Tropień bei Durch tali; ausserlich gegen Frostbeulen.

Balsumum contra Perniones.
F r o s tb a l s a m .

lip. Gallarum subtiliss. plv. 10,0 
Aquae destillat. 20,0
Unguenti diachylon. 70,0.

Bei offenen Wunden, Zum Gebrauch frisch 'zu 
bereitcn.

Pulvis ad Atramontnm.
P u lv i s  a t r a r a  e n  t a r iu s .  T in te n p u lv c r .

I.
Rp. 1. Gallar. Aleppo pulv. 1000,0

2. Aquae obullientis q. s.
3. Gummi arabici pulv. 200,0 
<1. Ferri sulfuriei pulv. 500,0 
5. Cupri sulfuriei pulv. 50,0.

Man zieht 1 m it 2 aus, dampft zur Extraktdicke 
ein, mischt mit 3, trocknet aus, misebt mit 4 
und 5. Zum Gebrauch in heissem Wasser zu 
Ibsen.

II.
G e w o h n l ic h e s  (fur Schuhmacher).

Rp. 1. Cupri sulfuric. crud. gr. plv. 20,0
2. Gummi arabie, ordinar. plv. 40,0
3. Ferri sulfuriei plv. 300,0
4. Gallarum gr. plv. 640,0.

1 und 3 sind unter Erwlirmen gut zu trocknen. 
An einem trocknen Ort aufzubewahren.

Remedium antidoticum  styptieum .
A n t id o tu m  a lk a lo ld iu m .

Rp. 1. Jodi puri 5,0
2. Alcohol absoluti 20,0
3. Gallarum subt. pulv. 100,0
4. Tartari depurati 10,0
5. Sacchari albl 35,o.

Man lost 1 in 2, mischt mit 3, trocknet bei ge- 
linder Wannę und setzt 4 und 5 zu. In Stopsel- 
gliisern aufzubewahren. Bei Vergiftungen mit 
Metallen oder Alkaloiden. ^„stundlich 1 Thoe- 
lOffel.

Sirupus Gallarum .
Rp. Tincturac Gallarum 15,0 

Sirupi simplicis 85,0.
S p iritu s ad inammas.

B r u s  tw a rz e  n s p  i r i t u s .
Rp. Gallar. pulverat. 10,0 

Acidi salicylici 0,5
Benzoes 2,5
Olei Bergamott. gtt. III 
Olei Sassafras gtt. V 
Spiritus
Aquae Rosae aa 50,0.

Bei wunden Brustwarzen.
T inctura contra  Fornionets.

F r o s tb a l s a m .
Rp. Tinctur. Jodi 3,0

Tinctur. Gallarum 6,0 
Glycerini 6,0.

Boi noch nicht aufgebrochenen Frostbeulen.

T inctura Gallarum  composita.
T in c tu r a  t a n n i c a  s. a d s t r i n g e n s  

AkjSomjne.
Rp. Acidi tannici 10,0

Aquae destillatao 60,0 
Spiritus 30,0
Olei Ci tri gtt. III.

Mit kolnisehem Wasser gemischt ais Schonheits- 
mittel, mil; 10 Th, Wasser zu Waschungen, Ein- 
spritzungen.

T inctura tannica.
Rp. Tincturae Gallarum

Tincturac Catechu aa 40,0 
Spiritus Rosae 20,0.

Abends 1—2 TheelOffel mit Zuckerwasser. Gegen 
Nachtschweiss.

Unguentum Gallae (Brit. U-St.).
G a 11 O i n t m o u t. .N u t g a 11 O i n  t m o n t.

Rp. Gallar. subt. pulv. 20,0 
Adipis benzoinati 80,0.

Unguentmn G allarum  Bell.
Bell’ s II i i .m o rrh o id e n s a 1 bc.

Rp. Gallar, subtil. pulv. 5,0 
Unguenti cerei 30,0.

Unguentum Gallae cum Opio (Brit.).
G a ll a n d  O p i u m  O i n t m e n t .

Rp. Unguenti Gallae (Brit.) 02,5 
Opii subt. pulv. 7,5.

Unguentum Gallarum  compositum. 
U n g u e n tu m  a d s t r i n g e n s  Feknel.

Rp. Gallar. subtiliss. pulv. 5,0 
Olei Lauri
Olei Myristicae aa 10,0 
Unguenti Rosmarini 25,0.

Bei Bruchschiiden, Verrenkungen.
Unguentum Gallarum  opinto-cnmphorntuni.
U n g u c n t .  a n t i h a e m o r r h o i d a l e  Wark.

Rp. Gallarum subt. pulv. 10,0
Camphorae 2,0
Tincturae Opii simplicis 5,0 
Unguenti cerei 40,0.

Zum Bestreichen der Ifiimorrhoidalknoten.
Yet. Pulyis antid iarrhoicus.

P u l v e r  g e g e n  D u r  eh  f a l i  d e r  K i n d e r .
Rp, Gallarum gr. m. pulv.

Radicis Liquiritiae pulv. aa 50,0. 
2stundlich die Httlfte m it warmem Wasser zu 

gebon.
Yet. S tralilfaule-T inktur.

Rp. Acidi salicylici 5,0
Glycerini 20,0
Tincturae Aloes 
Tincturae Gallarum aa 100,0.

Tilglich einmal den Strahl einpinseln, dann auf 
Werg in den zwisehen don Ballen befindlichen . 
Spalt eindriicken. Der Huf ist vorher m it Seifen- 
wasser zu reinigen (Dikterich).

Ebenholz-Nacliahmuiig. 4 Th. Gallapfel, 1 Th. Campecheholz, 1/j Th. krystallisirten 
Griinspan kocht man in einem glasirten Thongefasse mit Wasser, filtrirt heiss, und trftgt 
heiss mit einem weichen Pinsel melirmals auf. Hierauf bereitet man sieli aus Eisonfeilo



und starkom Woinessig unter Erwarmon oine Losung, die man erkaltet auf dio gebeizte 
Flacho auftriigt; nach dem Trocknen giebt man nOthigenfalls noch 1—2 Anstricho.

Es eignot sich hierzu besonders feinfaserigos Aliorn-, Birn-, Apfel- odor Nussbaumholz.
Antipsilotlion v o n  H e g e w a l d , gegen das Ausfallen d e r  Haare, ist eine mit iithe- 

rischcn Oelen yorsetzte, verdiinnte Galliipfeltinktur.
BahiPs giftfreics Pulver zur Vertilgung der Nasenpolypcn besteht hauptsaeh- 

lich aus Gallapfolpulvor. (24 g =  6 Mark).
ISunsiTT’8 yegetabilisclie Kempo,sition, gogen Kessolstein, besteht aus dom Pulver 

billiger, gerbstoffhaltigor Fritchte, Eichenrinde, Soda und Islandiscliem Moos.
Henriettenbalsam gegen Zaliulciden, soli oin woingeistiger Auszug der Oarobe 

di Giudea sein (vorgl. S. 1198).
Scriptol, oin T in te n e x tra k t , ist mit Dextrin und Nigrosin yersotzte Gallustinte.
Atrameutuin. Nigramentuin. Tinte. Soli warze Tinte. Gallustinte. Encre. 

Ink. Tint.
Wobl die meiston zur Zeit im Handel vorkommenden Tinten sind Anilintinten; 

die schwarzon werden aus Nigrosin, Melanin u. a. Theerfarbstoffen durch einfaches 
LiSsen in heissem Wasser hergestellt und eignen sich iiberall da zum Gobrauch, wo die 
Bestandigkeit der Schriftziige von untergeordneter Bedeutung ist, ganz besonders aber zu 
Kopirtinten.

Die Vorzuge der Anilintinten: leicht aus der Eeder zu fliessen, diese nicht anzu- 
greifen, keine Bodensatze zu bilden und nicht zu schimmeln, yerlungt man aucli von den 
Gallustinten; ausserdem miissen die lotztercn aber dio Eigenschaft besitzon, nach wenigen 
Tagon auf dom Papier licht- und wasserbostiindig zu werden, wenn sie ais Kanzlei- oder 
Dokumententinten Verwendung finden sollen. Diese Bedingungen erfiillen in ganz be- 
sonderem Maasse diejenigen Tinten, welclie aus Galllipfelauszugen oder TanninlOsungen, in 
donon dio Gerbsiiuro in Gallussauro ubergefiihrt ist, mittols Ferrisalzlósungen hergestellt 
werden; Ferrosalze geben untor gleichen TJmstanden Tinton, welche sich durch ihro Kopir- 
filhigkeit auszeiclinen. Nach den von E. D ietbuioh gegebonen Yorschriften fiir Gallus
tinten kann aucli im kleinen mit Yortheil gearbeitet worden; die erzielten Tinten sind 
yorziiglich.

Alizarintinte nach Y omaCka . 7 Th. Gallapfelabkochung (I) kocht man mit 4 Th. 
Eisonlosung (II) auf und setzt 1 Proc. Malachitgriin zu.

Kopirtinte, wio vorige, doch statt Malachitgriin mit 2 Proc. Anilin-Jotschwarz.
G a lla p fe la b k o ch u n g  (I). 10 Th. zerstosseno chinesische Galliipfel, 1 Th. Alkanna- 

wurzel weicht man oinige Stundon .in 100 Th. Wasser cin, kocht griindlich aus, liltrirt und 
lost 2 Th. Zucker.

E isen ltisu n g  (II.). 160 Th. Eiseimtriol lost man in 80 Th. Wasser, setzt 38 Th.
Schwefelsiiure, dann 37 Tli. Salpetersaure zu, erhitzt, bis die Losung rothbraun und klar 
gowordon ist, dampft auf 200 Th. oin, erhitzt untor Wasserzusatz, bis kein Goruch nach 
Salpetersaure mehr walirzunehmen ist, und yerdiiimt mit destill. Wasser auf 3200 Th.

Express-Kopirtiute. 100 Th. gewohnliche Tinte, 60 Th. Glycorin, je 20 Th. Honig 
und Kandiszucker, 10 Th. Spiritus, 5 Th. Melasse. Mit diesor Tinte soli man olme 
Woiteres kopiron konnen.

Gallustinte, billige. 200 Th. zerstosseno Aleppogallen uud 400 Th. Campecheholz 
kocht man zweimal mit jo 5000 Th. Wasser 1 Stunde, dampft dio Pressflussigkeiten auf 
6000 Th. ein und yermischt mit oiner Losung von 150 Th. Eisenyitriol, 120 Th. arabischem 
Gummi und 15 Th. Kupfervitriol in 1500 Th. rohem Holzessig. Man schiittolt ofter urn 
und lasst dann absetzen.

Gallus-Kanzlei-Tinte nach E. D ietebich. Man zerstosst 3 kg chinesische Gall- 
iipfel grOblich, durchfouclitet sie mit Regenwasser und liisst unter Ersatz des verdunstenden 
wassers boi 20—25° 0. stehen, bis sie von Schimmelpilzen v0llig durchsetzt sind, zieht 
dann dreimal mit je 5 kg Regenwasser jedesmal 1 Stunde im Wasserbade aus, sohiittelt 
die yereinigten Pressflussigkeiten mit 300 g Talkum, stellt 24 Stunden boi Seite, filtrirt 
unter Nachwaschen des Eiltorinhaltes mit Wasser, sodass man 15 kg Eliissigkoit („Galliipfel- 
auszug“) erzielt. Man yermischt dieselbe mit 1,5 kg EisenchloridlPsung (10 Proc. Fe), 
filtrirt nach 14tilgigom Absotzenlassen, fiigt eino Losung von 25 g roinor Karbolsiiure und. 
75 g Phenolblau 3 F  (von F kanz S ohaal in Dresden) in 10 kg Regenwasser hinzu und 
stellt in lose yerbundoner Flascbe 8 Tage im Kuhlen boi Seite. Dio alsdann fertige Tinte 
fiillt man auf kleinere Flaschen.

Gallus-Kopirtinte nach D iet. 1)00 g des obigen Gallapfelauszuges erhitzt man mit
4,0 g Schwefelsiiure (spec. Gew. 1,835) */t Stunde im Dampfbade, I6st 60 g krystall. Eisen- 
vitriol, stellt 2 Woclion bei Soite, filtrirt, bringt durch Nachwaschen auf 1000 g, lost 2,5 g 
Phenolblau 3 F, 30 g Zucker, 1 g Karbolsiiure und yerfiihrt weiter wie yorliin angogebon.

Statt des Phenolblau kann man naturlicb aucli ontsprochende Mengon anderer 
Anilinfarbon wiihlen, donn dieselbon dienen nur dazu, die Schriftziige der sonst blass aus 
der Fedor fliessonden Tinte bcsser sichtbar zu machon.



Tinten-Estrakte. Man versteht hierunter pulverf<5rmige, wasserliislicho Mischungen, 
welche init heissem -Wasser iibergossen sofort die fertige Tinte geben. Gallustinten-Extrakt 
naeh Dietkbich. 50,0 oxydirtes Tannin!), 40,0 entwiisscrtes Ferrisulfat, 3,0 Phenolblau 3 F,
20,0 Zucker, 1,0 Salicylsaure; auf 1 1 kochcndos liegonwassor.

1'inten-Bader. 3 — lOproc. TanninlOsungen werdon mit 2 — 5 proc. Ferrosulfat- 
losungen getrennt verabfolgt und zum Gobrauch gcmisclit. Nach Leo Leistikow bo- 
wahren sieh Umschlage mit dieser Mischung bosonders boi Hautentziindungen und Pruri- 
tus, indom sie das sclimerzhafto Juoken stillon und das Eintrocknen dor Blasclien be- 
schleunigen.

Ausser den besoliriebenen Gallen sind eine ganze Ileike anderer yon erbeblicher 
teoŁmiscber Bedeutung. Wir fiihren die wicbtigsten auf.

a. E ichengallon .
1) Morea- oder Krongallon von (Juercus Cerris L. Klein, kreisclfórmig, um den 

oberon Theil mit einem Krauz stumpfer Spitzehen. Kommen untor don officincllen zu- 
weilon vor. (Bis 30 Proc. Gerbsaure.)

2) Oesterreichische, bbbmiscbe, deutsche Gallen erzeugt durcb Cynips Kollari
H art. auf verschiedenen Eichen. Auch ais pcrsische Gallen vorgekoinmen. Von Grosse 
der aleppischen G., braun, meist ohne Hockcr, schwammig. Kommen zuwoilen unter don 
officinellen vor. (Bis 30 Proc. Gerbsaure.)

3) lstriscke Gallen, haufig oin Gemongo, in dem kleine aleppische, k lo ine unga- 
r ise h e  G. (von Cynips lignieola H art. auf (Jnercus peduncnlata Elirh. und scssili- 
llora Sm.) und  K o lla r ig a lle n  vorkommen. (Bis 30 Proc. Gerbsaure,) Unter diosom 
Namen sind aucb aleppische und Smyrnaer G. yorgekommen.

4) K noppern, erzeugt durch Cynips calicis Bnrgsdorff auf (Juercns peduncu- 
la ta  E lirh., violloicht aucii sessiliflora Sm. und pubescens W illd., bilden unregel- 
massig gcfliigelte Auswiichso am Eruchtbecher. In Osteuropa und Siidosteuropa. (Bis 
33 Proc. Gerbsaure.)

In Amerika verwendet man noch folgende Arten:
5) Erbsengrosse Gallen auf don Blattern von (jnercus alba L ., erzeugt durch 

Acraspis erinacei Wal eh. (Bis 18 Proc. Gerbsauro.)
6) Auf don Blattern von IJuercus palustris J>u Koi (!) erzougt durch Holiaspis 

globulns. (Bis 9,5 Proc. Gerbsaure.)
7) Wachsartig glanzende rundę Gallen auf den Zweigen von (Juercus alba L. er

zeugt durch Arten von Cecidomyia und Diplosis.

b. S u m ach g allen .
8) Cliinesische Gallen, erzeugt durch Schleebtendalia chlncnsis Jaeob Heli auf 

Blattern und Zweigen von Khus sem ialata Miirray ra r . Osbeckii, unregelmassig ver-
zweigte oder ausgezackto, hohle, blasonformige 
Kórper, kurzbehaart, yon graubrauner Farbę, ent- 
halten bis 77 Proc. Gerbsaure (Fig. 257).

9) Pllamnen- oder birnenform ige Gallen 
aus Ohina, den yorigen selir iihnlich, aber unver- 
zweigt. Sollen nocli reicher an Gerbsaure sein.

10) Japanische Gallen, von dorselben Ab- 
stammung wio 8, aber kleiner, reicher yerzweigt 
und heller gefiirbt. (Bis 60 Proc. Gerbsaure.)

11) In Amerika yerwendet man auf Klius 
g labra L. yorkommende Gallen, die 8 iihnlich 
sind. (Bis 61,70 Proc. Gerbsaure.)

c. P is ta c ie n g a lle n .
12) Durch Arten der Gattung Pempliigus 

auf verschiedenen Pistaeia - Arten in Europa, 
A.sien und Afrika erzougt. Davon gelangen zu- 
weilen die Bolihara - Gallen mit 32 Proc. Gerb- 
siiure und die Carobe di Giudea mit 60 Proc. 
Gerbsaure in den Handel. lFig. 257. Chiuesisehe Galion, b  aufgebrochen.

l) 100 Tannin in 150 Wasser gelost erhitzt man in einem Kolben mit 30 gopulver- 
ten Kaliumbisulfat und 10 rober Salzsauro (Spec. Gew. 1,16) im Wasserbade 10 Stunden 
boi 80—90°C. und dampft dann in einer Porcellanschale zur Trockim ein. Ausboute 130 
„oxydirtes Tannin".



d. T am arix g a llen .
13) Auf yorschiedenen Arten yon Tiunarix von niclit bekannten Insekten (darunter 

aber yielloicht Cecidomyia Tamaricls Holi.) in Asion und Afrika erzcugt. Selten im 
Handel. (Bis 50 Proc. Gerbsauro.)

Gambir.
Gam bir.1) Catecliu (Brit, Germ.). Catecliu pallidum. Extractum  Uneariae. — 

Gambir. Gutta Gambir. Katagamba. T erra  japonica. G am bir.—Kateebu. — Caebou 
clair. — Pale Catecliu.

Germ. iasst unter dem Namen C atechu  dieses und G am bir zusammen (vergl. 
Seite 678).

lie sc h re ib u n g . Man gewinnt das Gambir ans den diinnen Zweigen und Blattern 
der Uncaria Gambier Roxburgh. (syn. O u ro u p aria  G am bir B a ill., N auc lea  
G am bir H u n te r)  und Uncaria dasyneura Korth. (U n caria  G am bir T h w aites) 
(Familie der Hubiaceae — Ciucliouoideae — Naucleeae), erstere Art ist heimisek in 
Hinterindien, besonders an der Strasse von Malakka, dic zwcite auf Ceylon. Man kultiyirt 
die erstere auf den Inseln des Kiouw-Lingga-Archipels zwisoben Singapore und Sumatra, 
ferner auf Singapore, neuerdings aueh auf Borneo und Java. Drei- bis yiermal im Jakre 
werden die Blatter und jungen Zweige geerntet und in Kesseln ausgekockt, oder mit 
Dampf extrahirt. Ber Auszug wird bis zur beginnenden Sirupkonsistenz eingedickt, 
daun bis zur beginnenden Krystallisation geriilirt und erkalten gclassen. Das erstere 
soli durch einen Zusatz des Holzes der M acaranga by pole u ca Muli. Arg. (Eupkor- 
biaeeae) besehleunigt werden.

Gambir kommt zu uns meist in Form gelbbrauner, erdiger, leicbt zerbreclilieber 
W iirfe l, die im Innern gelblicb sind, seltener in Form grosser B locke (aus Calcutta und 
Singapore), die in Matten eingenabt.sind. Aucb soli es yorkommen, dass man diese letztere 
Form dem Gambir erst in Hamburg giebt. In Indien selbst fabricirt man ihn in selir 
yielen Formen und Sorten, ais Tafeln, rundę Scheiben, Kugeln, Zeltcben, kleine Wurfel- 
cben etc., die aber meist in Indien selbst Yerbraucht werden (vergl. Verwendung).

Unter dem Mikroskop erscbeint Gambir meist krystalliniscb. Behandelt man eine 
kleine Probe, wie S. 679 angegeben, so findet man an pflanzlichen Eesten: einzellige, 
ziemlicb dickwandige Haare.

B e s ta n d th e ile .  Nacb T b i m b l e : 7,76 — 19,76 Proc. C a tecb in , 33,3—47,2 Proc. 
C a te c b u g e rb sa u re , 10,1—16,0 Proc. Sebleim , ferner f e t tc s  Oel und W acbs, 3,4 bis
4,7 Proc. A sche, 9,9—11,0 Proc. W assor. Ob das Catecbin des Gambir dasselbe ist, 
wie das des Cateebu, ist nocb nicbt sicber fcstgestellt, nacb G a o t i e r  ist das erste ein 
Gemenge von 3 Korpern:

1) C10HJ8O15.2H.,0. 2) C.12H880 1(i. HaO. 3) C48II38O10 . 11*0, die sicb nacb Loslicb- 
keit, Schmelzpunkt etc. unterscheiden.

Ferner enrbalt das Gambir Q u e rc e tin  und einen f lu o re sc ire n d e n  K o rp e r, der 
an der Luft bald G a m b ir-C a te c b u ro tb  bildet. Da dieser Korper dem Cateebu felilt, 
so kann auf seine Erkennung der Naebweis von Gambir gegriindet werden; man iibergiesst 
3 g Gambir mit 25 ccm N. Kalilauge, 100 ccm Wasser und Benzin, schiittelt einigemal urn, 
die Benzinscbicht zeigt darni griine Fluorescenz.

JPrilfim g. 1) Mikroskopiscbe Priifung und Naebweis des fluorescirenden Korpers 
(vergl. Bestandtheile).

2) Der Ascbengehalt soli nicbt hoher ais 5 Proc, sein.
3) Eisencblorid ruft in der yerdiinnten, wcingeistigen Losung eine griine Farbuug 

heryor, die nicbt sofort in Braun iibergebt, wie das bei Cateebu der Fali ist.

') G am bir kommt aucb ais Bezeichnung fur K ino  vor.



4) Eine Verfalscliung mit Starkemehl, die beobachtet wurde, ist durcli mikroskopische 
Untersuchung nachzuweisen.

A n w e n d u n g .  Wie bei Catechu (S. 679). Gabe 0,3—0,9 g (Brit.). Dient in der 
Technik zum Farben und Gerben. In Ost- und Siidasien wird es in ausserordentlichen 
Massen ais Zusatz zum Betelkauen verwendet, indem man ein Blatt des Betelpfeffers 
um etwas Kalle, ein Stiick Arelcanuss und etwas Gambir wickelt und das Ganze zusammen 
kaut.

Pulvis Catechu compositus (Brit.). G om pound F o w d er of O atechu. 100,0 
Gambir, 50,0 Kino, 50,0 Ratanhawurzel, 25,0 Ceylon-Zimmt, 25,0 Muskatnnss. Gabo 
0,6—2,4 g.

Tinctura Catechu (Brit.). Aus 200,0 Gambir, 50,0 Coylon-Zimmt, 1000 ccm Wein- 
geist (60 proc.) durch Maceration.

Tinctura Catechu (Germ.). Aus 1 Th. grób gopulvertem Katechu und 5 Th. ver- 
diinntem Weingeist (60 proc.). Dio Bezeichnung der Germ. „dunkelrothbraun, nur in 
duhner Schicht durcbsichtig11 trifft besonders fur die aus Pogu-Katechu bereiteto Tinktur 
zu; Wiirfel-Gambir liefert eine Tinktur. welche etwa den Farbenton und dio Durchsichtig- 
keit der Tinct. Ilatanhao besitzt.

Trocliiscus Catechu (Brit.). O atechu  L ozenge. Aus 32,4 g Gambir, 496,0 g 
Zuckerpulver, 19,5 g arabischem Gummi, 35,5 ccm Gummischleim und q. s. Wasser formt 
man 500 Pastillen, jedo enthiilt 0,0648 Gambir.

Garcinia.
Gattung der Guttiferae—Clusioideae—Garcinieae.
I. Garcinia Mangostana L. Wahrscheinlich auf Malakka heimisch, in den 

Tropen reichlich kultivirt. Die gerbstoffreiche Fruchtsckale dient ais Mittel zum Gerben und 
Farben, in der Medicin gegen Diarrhoe. Sie enthiilt in sehizogenen Sekretbehiiltern einen 
gelben Farbstoff M an g o stin  0,>0H2J0 5. — Die Friicbte sind ein sehr beliebtes Obst.

II. Garcinia purpurea Roxb. und Garcinia indica Chois. Heimisch in
Vorder- und Hinterindien. Die Samen enthalten 30 Froc. Fett, von dem man aher durch 
Auskochen nur etwa 10 Proc. erhiilt. (Kokum-Oel oder Kokum-Butter.) Es ist fest, 
weiss, krystallinisch, von mildem Geschmack und Geruch nach Kakao. Es enthalt reichlich 
S te a r in , wenig M y ris tin , O leili und L au rin s iiu re . Sclnnelzpunkt 41—42° C. Er- 
starrungspunkt 37,6 — 37,9° C. Vcrseifungszahl 191,3. Saurezahl 21,1. Esterzahl 170,2. 
Jodzahl 33,14.

Es findet Verwendung zur Verfalschung ausgelassener ButteT, 1'erner ais Ersatz des 
Cetaeeum und des Kakaofettes.

Die F ru c h ts c h a le n  yerwendet man ais. Antiscorbuticum ihres Siiuregehaltes wegen 
und ais Gewiirz zum indischcn Curry. Sie sind glanzend-schwarz.

Die Sam en sinrl nierenformig, ahgeplattet, 1—2 cm lang, bis 1 cm breit, von 
brauner Farbę. Tn der Samenschale Sekretbehalter, im Embryo das deutlich krystallinisch e 
Fett und einige Aleuronkorner, von denen eines auffallend gross ist; zerstreutc Zellen 
des Embryo mit braunem Inhalt, der auf Gcrbstoff reagirt.

III. Garcinia Kola (vcrgi. Cola).
IV. Garcinia Morella (vergi. Gutti).

Gaultheria.

Gattung der Ericaceae—Arbutoideae—Gaultherieae.
I. Gaultheria procumbens L. Heimisch in den atlantiscbeu Staaten Nord- 

amerikas, von Oanada bis Caroliua. — Yerwendung finden die B liitte r :



Folia Gaultheriae. — Amerikauisclies Wintergriiii. Kanadischer Thee. Labrador- 
tliee. — Tlić de Jersey, de montagne ou de Terre Neuve. Thó rouge. — Wintergreen. 
Box-berry. Mountain-tea. Partridge-berry.

Jiesc lire ibung . Die Blatter sincl oval, verkelirt-eiformig bis langliek, in den 
kurzeń Stiel versohinalert, staebelspitzig, 8—4 cm lang, am sckarf-ziihnigen Bandę etwas 
umgerollt, kahl, lederartig-steif, oberseits dunkelgriin oder braunlich-griin, unterseits blasser, 
mit wenigen Sckundarnerven, die einen Kandnerven bilden. — Spaltoffnungen nur unter- 
scits, mit 2 Nehenzellen. Sekr vereinzelt diekwandige, kleine Haare. Unter der oberen 
Epidermis 2—3 Sckickten von Palissadeuzellen. Im Parenchym Drusen vou Oxalat. Am 
Bandę eine denselben yerstarkende Faserschiclit. Um die Gefiissbundel Faserbelege.

J iesta n d th e ile . A e tb e risch es  Oel (vergl. unten) 5,4 Proc., G erbsto ff, A rb u tin  
und E rio o lin , Schleim , Zuclcer, Asclie 4 Proc.

A n w e n d u n g  flnden die Blatter in Amerika ais Genussmittel im Aufguss wie der 
chinesische Thee; ferner gegen Asthma, kauptsacklicli aber zur Gewinmmg des atheri- 
sehen Oeles.

II. Gaultheria fragrantissima Wali ., Jieimisch in Ostindien. G. leucocarpa BI.
in Java (die Blatter werden wie Betel gekaut), liefern ebenfalls Metkylsalicylat.

Oleum Gaultheriae (U-St.). Ganltheriaol. Wiutergreenol. Oil of Winter- 
green. Wird dnrch Destillation der Blatter des Amerikanischen Wintergriins (s. obenj, 
neuerdings auch viol kaufiger durch Destillation der Bindę von Bctula lenta L. gewonnen. 
Beide Oele sind ais identisek zu betrachten.

Eine farblose oder gelblicke, bisweilen durck Spuren von Eisen rotklick gefarbte, 
aromatisek rieekende Fltissig-keit voin spec. Gew. 1,175—1,185, bei 218—221° O. siedend. 
Das Ganltheriaol ist optisch sckwack linksdrehend, das Birkenrindenol optisek inaktiv. Im 
Geruck unterscheiden sick beide Arten etwas von einander (vergl. auch S. 103).

Sie besteken beide zu mekr ais 99 Proc. aus Salicylsanremetkylester. Man kann 
daker Verfalsckungen durck Bestimmung der Verseifungszakl nach K ó ttsto k pk r  ziemlich 
leicht, erkennen. Y or L ic h t g e sc k iitz t  au fzu b ew ah ren .

Up.
FUrsich-Kssenz.

Aetlieris aeotici 1,0
AmylUther. acetic. 10,0 
Olei Gaultheriae gtt. V 
Spili tut diluti 80,0.

Sirupus GaultHorino.
W i n t e r g r  u n s i r u p. 

lip. Olei Gaultheriae gtt. V 
Tinctur. Aurant. eort. 10,0 
Sirupi simplicis 90,0.

Spiritus G aultheriae (U-St.). 
lip. Olei Gaultheriae 50 ceni 

Spiritus (91°/o) 950 ccm.

Waknkb’s Sal'e Cure Medicines. Safe Cure ist eine Abkochung von (angeblieb) 
Hepatica nobilis und Lycopus virginious, versetzt mit Glycerin, Salpeter, Weingeist und 
AyintergriinćSl.

Safe Kidiiey Cure untersclieidet sich vom vorigen nur durch dio Mengenverhfi.ltnisse. 
Sallcol, eine franzdsische Specialitilt, entbalt Wintergriinijl, Salicylsaure, Methyl- 

alkoliol und Wasser.

Gelatina.

I. Gelatina. Gałlerte. Gelee (Gall.). E in e  A rzneifo rm . Mit diesem Namen 
bezcicknet man eine nicht flussige, sekr weiche, komogene, gemeiniglick durcksichtige 
oder durcksckeinende, nickt plastiscke, bei gelinder Warme sckmelzende Masse, welcke bei 
der Beriihrung in eine zitternde Bewegung gerath. Die Konsistenz ist so, dass man mit 
oinem Loffel glatt davon abstecken kann und an Stelle des Akgestochenen eine Vertiefung 
zuriickbleibt. Ais Grundlage einer Gałlerte dienen entweder dic suk II aufgefuhrte Gela- 
tine, oder Hausenblase oder Pflanzensckleime und Pektinstoffe.

Um der Gałlerte aus Pflanzenstoffen die gehorige Konsistenz zu geben und sie 
dauernder zu machen, giebt man ihr kiiiifig einen kleincn Zusatz von Hausenblase oder 
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weissem Leim (Gelatina alba). Gewohnlich yersetzt mail beliufs Darstellung einer klaren 
Gallerte die koncentrirte und kolirte Abkochung eiues Vegetabils mit etwas Zuoker, wenn 
solcber >auch nieht yorgeschriebcn ist, schaumt uuter gelindom Aufkochen ab und mackt, 
nachdem die Fliłssigkeit auf das yorgeschriobene Maass eingekocht ist, die iibrigen Zusatzc 
wie Wein, mediciniscbe Sirupe. Fluchtige Oelc werden mit etwas Zucker abgeriebcn und 
aucb andere Substanzen, wie Tinkturen, Bittermandelwasser etc., der noch warmen Fliissig- 
lceit, also vor dem Gelatiniren, beigemisoht.

Soli sieli die Gallerte iiber vier Tage hinaus konseryiren, so ist statt des Zuckers 
Glycerin, auch wohl ein Zusatz von 6 Proc. yerdtinntem Weingeist, oder die G ly cerin - 
G e la tin e  (siebe weiter unten) ais Grundlage niithig.

II. Gelatinae medicatae in lamellis. Gelatiiie-Lamellen. Eine von Prof. 
Almćn  in Upsala 1869 in den Yerkelir gebraehte Arzneiform. Papierdunne, in gleicli- 
miissige Quadrate yon etwa 1,5 cm Seitenlange getheilte Blattchen, dereń Grundmasse aus 
weisser Gelatine mit Zusiitzen von Glycerin, Gummi oder Traganth besteht. Diescr 
Grundmasse ist das Arzneimittel einverleibt, welches gewohnlich zu den sehr stark wir- 
kenden gohbrt. Diese Arzneiform soli einc beąueme und namentlieh genaue Dosirung von 
Arzneistoffen ermoglichen, welclie nur in selir geringen Mengen yerordnet. zu werden 
pflegen.

Der Apparat zur Herstellung dieser Gelatinelaraellen besteht aus einer Glasplatte 
oder Schieferplatte, auf weleher man durch Aufkitten von Glasleisten ein rechteokigcs 
Kastchen von 300 Q  cm Fliiclie hergestellt hat (15 x  20 cm Seitenlange). Boden und 
Seitenflachen werden schwach mit Kakaobutter abgerieben. Benutzt man eine Schiefer
platte, so lasst sich in diese auch eine Theilung einrit.zen, desgleichen natiirlich in eine 
Glasplatte.

Alsdann bereitet man unter Erwarmen (fur 300 ijcm) eine Auflosung von 6,0 g 
bester Gelatine in 24,0 g Wasser, fiigt 1,0 g Glycerin, ferner die fiir 300 Lamellen be- 
rechnete Menge des Arzneistoffes hinzu, welche man, wenn derselbe in Wasser loslich ist, 
zweckmassig vorher in einoin Theile des Wassers auflost. Man miseht alles gut durch 
und giesst die noch lauwarme Fliissigkeit auf die mittelst einer Wasserwaage vollig hori- 
zontal eingestellte Platte, bez. in das Kastchen. Nach 24stlindigem Austrocknen an einem 
lauwarmen staubfreien Orte lost man die Gelatineplatte von der Unterlage. Man kann 
die Platte nun mit einer Eintheilung mittelst Bleistift versehen oder die einzelnen Quadrate 
direkt auseinandersehneiden. Kommen diese Arzneiformen einigermassen haufiger vor, 
so empflehlt es sieli, jedes einzelne Quadrat mittels eines Gunimistempels zu signiren, die 
Signatur soli den abgekiirzten Namen des Arzneistoffes und die Dosis entkalten, z. B. 
Atr. 0,001. — Enthalt die Ausgussplatte eine erhabene oder yertiefte Eintheilung, welche 
sich in der Gelatine-Platte abpragt, so liisst man zweckmassig immer 10 Plattchen zu- 
sammen und zwar in 2 Beihen a 5 Stiick.

Zur Darstellung z. B. von 300 Plattchen G e la t in a  la m e lla ta  M orph in i a c e tic i  
sollen genommen werden 36 Tropfen Glycerin — zu 300 PI. Gel. S tib io -K a li  t a r t a r i c i
2,5 Brechweinstein mit 45 Tropfen Glycerin (0,075 in jedem Plattchen). — Gel. P lum bi 
a c e tic i  10,0 Plumbum aceticum, 50 Tropfen Glycerin. — Gel. C upri s u lfu r ic i  10,0 
kryst. Kupferyitriol, 40 Tropfen Glycerin. —- Gel. F e r r i  s u lfu r ic i:  20,0 Eisenyitriol, 
90 Tropfen Glycerin. Diese Form soli unpassend sein, weil sich das Salz beim Trocknen 
yerandert; so auch Gel. F e r r i  jo d a ti .  — Gel. E x tr a c t i  O pii: 5,0 Extrakt, 36 Tropfen 
Glycerin. — Gel. E x tr a c t i  B e lla d o n n a e : 5,0 Extrakt, 34 Tropfen Glycerin. — Gel. 
E x t r a c t i  H yoscyam i: 10,0 Extract, 10 Tropfen oder kein Glycerin. — Gel. E x tra c ti  
C o lo c y n th id is  co m p o siti 10,0 Extrakt, 36 Tropfen Glycerin. — Gel. Ip eo acu an h ae  
o p ia ta : Brechwurzelpulver und Opium aii 5,0, 80 Tropfen Glycerin etc. Es bewahrt 
sich diese Arzneiform zur Ortlichen Application auf das Auge und wiirde man nach AlmjSn 
eine Gel. A t r o p i n i  s u l f u r i c i  aus 1,0 Gelatine, 8 Tropfen Glycerin, 75 ccm Wasser und 
0,25 Atropinsulfat 400 Blattchen formen. In ahnlichem Yorhiiltniss ware Gel. E x t r a c t i  
P h y s o s t i g m a t i s  darzustellen.



III. Gelatina alba (Erganzb.). Gelatina animalis (Austr. Helv.). Gelatine 
animal (Gall.). Gelatinum (Brit.). Weisser Lcim. Tliierleim.

Mit dem Namen Gelatine bezeiehnot man einen in die Form von diinnen Tafeln 
bez. Blattern gebrachten Leim, welcher mit besonderer Sorgfalt aus den Knochen von 
Rindeni und Kiilbcrn bereitet ist. Zum pharmaceutischen Gebraucbe eig-net sich ani besten 
die ais G e la tin a  in  fo liis  a lba  l a  oder ais G re n e tin e  im Handel vorkommende Sorte. 
Es mag darauf aufmerksam gemacbt werden, dass wir in Deutscbland Gelatinefabriken 
z. B. in Hdchst a. M. liaben, dass indessen die lranzosiscben und die belgischen Gelatine- 
sorten sieli aucb beute nocb eines ganz besonderen II,uf es erfreuen.

Farblose, oder nakczu farblose, durcbsichtige, diinne Tafeln von glasartigem Glanze, 
geruch- und geschmaoklos. — Gelatine lost sieli niebt in Alkoliol, aucb niekt in Aether. 
In kaltem Wasser ąuillt sie stark auf, ohne sieli zu Ibsen. In keissem Wasser ist sie 
leickt loslicli zu einer, je nach der Koncentration mehr oder weniger klebrigen Flilssigkeit) 
die bcim Erkalten noch im Verkiiltnisse von 1:100 zu einer Gallerte erstarrt, die ent- 
weder vdllig blank ist oder nur sekr schwack opalisirt. — Die Losung der Gelatine 
reagire neutral. Auf Zusatz yon Weingeist entstehe darin ein weisser, iloekiger Nieder- 
scblag. Audi aus sehr stark verdunnten wiisserigen Losungen wenie die Gelatine durch 
Gerbsaure, sowie durek Formaldekydlosung leielit und. yollstandig- gefiillt. Gelatine kinter- 
lasse beim Yerbrennon niekt mehr ais 2 °/0 Aselie.

Gelatine ist nakczu reines Glutin. Demgemass wird die wasserige Losung von 
Essigsaure und Ferrocyankalium, ferner durcli neutrales und basisclies Bleiacetat, durcli 
Ferrisulfat, Alaun, Kupfersulfat, Silbernitrat, sowie durek yerdiiiinte Minerał sauren n ie k t 
gefiillt. Dagegen wird sie gefiillt durek Mereurichlorid und durch Gerbsaure. Die wasse
rige Losung des Glutins ist linksdrekend. Gewisse Salze wie Kocksalz, Salpeter, Cklorzink, 
aucli yordiinnte Sauren, z. B. Essigsaure und Salpetersaure, liebcn die Eigenschaft des 
Glutins zu coaguliren auf. Ebenso wird die- Fakigkeit des Glutins zu coaguliren durch 
kiiufiges Koclicn, ferner durch Erhitzon iiber 100° C. yermindert bez. aufgekoben.

Gelatina glycerinata. Glycerinleim (Erganzb.). 25 Th. woisse Gelatine werden 
mit 25 Th. Wasser iibergossen. Nach halbstundigem Q,uollen werden 50 Th. Glycerin hinzu- 
gefiigt. Dio Masse wird dureh Erwarmen im Dampfbade unter bestandigem Riihren 
gelost. Z u r B e re itu n g  v o n  w eichem  G ly cerin le im  n im m t man an S te llo  von 
25 Tli. G e la tin e  n u r 15 Th.

Gelatinelosung zur subkutanen Injektion nach L a n c b « a u x  und P a u l e s c o . Gela- 
tinae albae 5,0, Natrii clilorati 1,4, Aquae destillatac 200,0. Man sterilisirt die Losung im 
zugeschmolzenen KOlbehen bei 120° C. Triibe, beim Erkalten niebt erstarrende Losungen 
sind unbrauehbar. Yor der Benutzung yerflussigt man den Kolbeninhalt durch Erwarmen 
auf 37° G.

Solutlo gelatinosa C a u n o t . Gelatinae albae 50,0, Oaleii clilorati 10,0, A.quae 1000,0. 
Die Losung wird bei 110° C. sterilisirt und dient ais ortliches Blutstillungsmittel z. B. in 
KorperhOblen.

Cliroingelatine, Chromleim. Man quellt 10 Tli. Gelatine oder Leim in 90 Th. 
Wasser, liist durcli sehwaches Erwarmen und fiigt unmittelbar vor dem Gebraucbe untor 
Lichtabscbluss (photograpliiselios Dunkelzimmer !j eine Losung von 2 Th Kaliumdiehromat 
in 10 Tli. Wasser hinzu. Wird dieser Leim dem Lichte ausgesetzt, so wird die Cliromsaure 
zu Chromoxyd reducirt und die Gelatine wird in Wasser unąuellbar und unloslich. Mail 
benutzt diesen Leim zutn „Gelatine-Druck“, ferner zum Kitten und Kleben, z. B. von 
Pergamentpapier, Letzteres muss yor dem Zusammenkleben befeuchtet werden. Das 
Kleben nimmt man im Dunkelzimmer bei rothem Licht vor, lasst rasch trocknen und setzt die 
Gegenstknde alsdann dem Lichte aus. Der Leim ist in schwarzon Flaschen aufzubewahren, 
am besten aber vor der Bereitung frisch darzustollen.

Gelatina japonica. Ais T je n -T ja n , Is in g la s s , O olle y ó g e ta le  etc. kominen 
aus Japan und Ohina yegetabilisebe Leimc .in don Handel, welcho dort aus Seetang, ess- 
barern Seegras, Seekraut, Seokohl etc. gewonnon werden. Diese „Schleimc“ sind haltbarer 
ais Gelatine und lialien eino grossero gelatinirende Kraft. Dio ’/2 proc. Losung derselben 
giebt cino ebenso steife Gallerte wie eine 3—5 proc. Gelatinelosung.

Gelatine-Leim, franziisiselior oder belgischer. Ist ein fast farbloser durchsich- 
tiger Leim, also eine farblose Gelatine in dicken Leimtafoln, welcher namentlich zur Fa- 
brikation von Golatinekapseln dient (s. S. 610),



Mundleim. 10 Th. Gelatine und 1 Th. Zucker werden gelost und in die Form 
runder Scheiben gebracht.

Gelose. Agar-Agar wird in Streifen geschnitten, diese 24 Stunden in 6 proc. Salz- 
siiure macerirt, dann mit Wasser gcwaschen und 24 Stunden in 5proc. Ammoniakflussig- 
keit macerirt und wiederum mit Wasser gcwaschen. Die so geroinigten Agarstroifen lttst 
man in siedendom Wasser. Dio LOsung wird kolirt, oingedampft, der lliickstand ge- 
trocknot und gekornt oder man stroicht die Losung auf Glasplatten und stellt Lamellon dar.

Tainiocol d er B e r lin e r  A k tie n -G e se llsc h a ft fiir A n ilin fa b r ik a tio n . 10 1 
einer lproc. Gelatinelbsung werden mit 2 1 5 proc. Tanninlosung gefallt. Dor Niedersohlag 
wird abfiltrirt, mit Wasser gewaschen und gepresst. — Der Pressriiekstand wird zerbrochen 
und in dlinner Schicht bei mittlerer Temperatur an der Luft solange getrocknet, bis er 
im Wasserbado nicht mehr schmilzt, dann bei 150° O. getrocknet, schliosslieh gopulrerfc.

Schwach gelblichos, geruclilosos u n d  gesclimacklosos Pulver.
Glutektone, Leim stlfte, I lE L F E K B U ltu n n . Enthalten ais Korper Glycerinloim mit 

Zusiitzen von Alpha-Eigon, Zinkoxyd mit Salicylsaure oder Ichthyol, bezw. boiden in ver- 
scliiedenen Starken. Zum Gebrauelie nasst man dio zu behandelride Hautstelle mit einom 
feuchten Schwamme und reibt dann mit dcm Glutokton solange, bis sieli ein diinner Ueber- 
zug oinor Leimdecke gebildet bat. Bei Ekzemon.

IV. Gluten fabrile. Leim. Tisclilerleim. Entsteht durch anhaltendcs Kochen 
leimgcbender Gewebc mit Wasser. Man unterscheidet zwoi verschiedene Arten von Leim: 
das aus den permanenten Knorpeln gewonnene C hon d rin  (Knorpelleim) und das aus 
Knochen und Haut entstandene G lu tin . Das Chondrin (der Knorpelleim) kommt wegen 
seiner geringeren Bindekraft weniger in Betracht ais das Glutin. Je naehdem dieses aus 
Knochen oder Hautabfallen gewonnen wird, bezeichnet man den fertigen Leim ais 
„Knochenleim“ oder „Hautleim bez. Lederleim".

K nochen  geben beim Diimpfen direkt eine Leimliisung, welclie in Yacnumapparaten 
koncentrirt und alsdann zum Erstarren gebracht wird. — Oder man macerirt die Knochen 
mit Salzsaure, entsauert den zuriiokbleibenden Knorpel mit Kalkmileh, wascht ihn mit 
Wasser und yerkocht ihn his zur Leimbildung mit Wasser. H a u ta b fiille  werden zu- 
nachst langere Zeit mit Kalkmileh behandelt, dann gewassert und schliesslich durch 
langeres Kochen mit Wasser zu Leim gelost.

Der Leim kommt in ausserordentlick verschiedenen Sorten im Handel vor. Ais 
K iilner Leim  bezeichnet man eine helle, klare Leimsorte (aus Haut, Leder) von hesonders 
guter Klebkraft. Knochenleim ist gewohnlich etwas triibe infolge kleiner Mengen hei- 
gemengten Calciumphosphats. Beziiglich der Priifung des Leimes lassen sich bestimmte 
Vorschriften nicht geben, da kieriiber noch keine Uebereinstimmung herrscht. Guter Leim 
ist in der Regel heli, nicht dunkel gefiirbt, indessen ist dieses Moment nicht ausscklag- 
gebend, da es auck dunkle Leimsorten von vorzuglicher Klebkraft giebt. Man verlangt 
von gutem Leim, dass er gliinzend, durcksoliemend, bart und sprode, an der Luft trocken 
soi, beim Biegen kurz abbreehe und einen glasartig kurzeń Bruch gebe. In k a lte s  
Wasser gebracht soli er selbst nach 48 Stunden nur stark geąuollen, aber nicht yoilig 
zerflossen sein. Einige betrachten auch die Wasseraufnahmefakigkeit des Leimes ais ein 
Merlunal zur Beurtheilimg, d. h. sie lialten den Leim fiir den besten, von welchem eine 
Gewichtsemheit innerbalb 24 Stunden bei gewohnlicher Temperatur das meiste Wasser 
aufnimmt.

K is sl in o  fand bei zahlreichen Analysen von Tafcileim: 12,3—18,0 Proc. Wasser,
1,0—5,1 Proc. Asche, 0—0,8 Proc. iluchtige Saure, 0—40,0 Proc. in Wasser unlbsliche 
Bestandtlieile. Die zuverliissigste Priifung ist die mechanische: Man leimt zwei Stttcke 
Holz zusammen und bestimmt das Gewiclit, welohes erfordcrlich ist, um dieselben aus- 
einander zu reissen. Diese Priifung wird von Special-Laboratorien ausgefiihrt.

Fiir die Klebkraft des Leimes ist soine Yorbereitung und Behandlung von grosser 
Bedeutung. Die beste Klebkraft wird erzielt, wenn man den Leim 12—18—24 Stunden 
in Wasser quellen liisst, dann das uberscbiissige Wasser abgiesst und den gequollenen 
Leim im W asse rb ad o  (!) bis zur Auflosung erkitzt. Ueber froiem Feuer wird der 
Leim leicht iiberhitzt (angebraunt), wodurch er an Klebkraft einbiisst. Die Klebkraft 
wird auch verringert, wenn der Leim oft im Wasserbade wieder fliissig gemacht wird.



Kasei'11-Leiin ist eiue Auflbsung von fettfreiem Kaseln in gesiittigter Boraxl6sunsr 
und kann Leimlosung und arabisches Gummi vielfach ersetzen.

Eiweissleim ist ein durch beginnendo Faulniss veranderter Kleber. Zu seiner Dar- 
stellung wiischt man Kleber mehrmals mit Wasser und setzt ihn einer Temperatur von 
15—25° O. aus. Der Kleber beginnt sieh zu zersetzen und wird iiiissig. Man giesst dann 
in Formen und bringt diese in einen auf 25—30° C. erwarmton Raum; nach 24—40 Stunden 
sind die obercn Schichten bart geworden. Man nimmt dann die Tafelchen heraus, breitet 
sie — die bart gewordene Seite nach unten — auf Drahtgeweben aus, bringt sie in den 
Trockenraum und trocknet sie. Dient zum Leimen des Holzes, des Leders (in der Schuli- 
macherei), zum Kitten von Steingut, Glas, Porcellan, Perlmuttor. Audi in der Druekerei 
und Farberoi verwendet.

K leberleiiu ist ein Gemisch von Kleber und gegohrenem Mehl und bat nur ein 
geringos Klebeverm6gen.

Russischer Leiin ist undurehsiclitig, woiss und verdankt dieses Aussohen oinem Zu- 
satze von .Bleiwciss, Bleisulfat, Zinkweiss, Kreide oder Barytwoiss. Ein solcher Leim bat 
bei woitem nicht die Klebkraft wie gewohnlicher, guter Leim. Aucli mit Bleichromat gelb 
gefiirbter Leim kommt vor.

Colligamen. Leimbinde. Von E. Dietericii erfundenes Yerbandmateińal. Mit- 
tels maschincller Einrichtungen wordon Mullbindon einseitig mit Leimlosungen bestriehen. 
Zum Gobraucbe werdon die Bindcn rasoh in kaltes Wasser oingetaucht, mit der Strichseite 
auf die Hautstelle aufgeklebt und mit etwas Watte oder einer Bindę bodeckt. Sie ermog- 
lichen in beąuemer und billiger Weiso die Anlegung eines UNNA’schen Dauoiwerbandcs.

Leim in Pulverform  liefert C. M. Oebtel in Forcbhoim in Bayern.
Appreturmassc fiir Leinen und Bniunwolle. Leim 30 Th., Wasser 40 Th., Stiirke- 

sirup 30 Th., Glycerin 10 Th. dampft man auf 100 Th. ein. (B. F ischer.)
liuchdruckerwalzenmasse. 500 Tischlerleim lasst man mit 2000 Wasser ąuellen, 

giesst das nicht aufgesogeno Wasser ab, fiigt 500 Glycerin zu und dampft im Dampfbado 
bis auf 1000 ab. D ieterich.

Hektograplien-Masse. 1) Gelatinae 200,0, Glycerini 2400,0, Aquae 1125,0. —
2) Gelatinae 100,0, Aquae 250,0, Glycerini 600,0, Sacchari albi 250,6. — 3) Y o rsc h rif t 
des fran zó sisch en  A rb e itsm in is te r iu m s . Kolner Leim 100,0, Glycerin 500,0, Wasser
375,0, Baryumsulfat gefiillt 25,0.

T intc zum Hektographen. Metliylviolett, Alkohol, Gummischleim je 5,0, Wasser 35,0.
Syndetikon. Unter diesem Kamen werden yerschiedene Praparate ais Kitte und 

Leime yerkauft. 1) 100 Th. gebrann.ter Kalk werden mit 50 Th. Wasser geloscht, das 
iiberstehende Wasser wird abgegossen. Dann lost man 60 Th. Meliszucker in 180 Th. 
Wasser, setzt der LOsung 15 Th. geloschton Kalk zu, erwarmt auf 75° O. und stellt unter 
ofterem Umschiitteln einige Tage bei Seite. In 255 Th. dieser klaren LOsung lost man 
60 Th. Kolner Leim auf. 2) Gummi arabicum 10 Th., Zucker 30,0, Natronwasserglas 100,0.
3) Ein von mir kiirzlich untersucliter Syndetikon war eine Losung von Leim in Essig- 
siiure mit 45 Proc. Trockenruckstand. B. F ischer.

Azotina ist ein Diingemittel, aus Wolleabfallen (Lumpen) durch Behandeln mit iiber- 
liitztem Wasserdampf dargestellt.

Epilepsie-M ittel, Schaudauer der Frau Majorin W ittich . Abgetheilte Pulver 
einer mit Muskatnuss aromatisirten thierischen Homsubstanz. Angeblich dienen zur Be- 
reitung: Echte Elensklauen, echte Perlon und ein Sekret aus dem Sprunggelenk der Hasen.

Gelantlium-UNNA. Eine Hautfirniss-Grundlage, otwa von der Konsistenz der Gly- 
cerinsalbe. Besteht aus Gelatine, Traganth, Glycerin, Wasser. Wird durch Zusatz kleiner 
Mengen Eosin aucli hautfarbig hergestellt.

G elatinepapier, wasserdichtes. Man bestreicht Papier auf be id en  Seiten mit 
einer Losung aus 1 Th. Gelatine, 1 Th. Glycerin und 4 Th. Wasser, lasst don Ueborzug 
test werden, taucht dann das Papier in eine Losung von 1 Th. Formalin (40proc.) und 
7 Th. Wasser, lasst abtropfen und hiingt zum Trocknen auf.

G elatine-Folicn, unlosliche. Gelatineplatten werden in einer Losung von Form
aldehyd getauclit und hierauf getrocknet. D.R.P. 91505.

Gelatoidpapiere sind Bromsilbergelatinepapiero, welche durch Behandeln mit 
Formaldehyd gehiirtot worden sind.

G elatino-plastique, M asso zu S u p p o s ito r ie n , Y a g in a lk u g e ln , A n th ro - 
p h o re n  etc. Gelatinae 15,0, Aquao 60,0, Glycerini 50,0.

Glyceritum G elatinae, am o rik an isc lie s  M itte l  au f B ran d w u n d en . Gela
tinae albae 30,0, Glycerini 4,0, Acidi carbolici 1,0, Aquae 64,0.

Krystallsehone zum W einklaren ist eine Mischung aus Gelatine und Alami aa. 
(J. Nessler.)

Poteline. Eine Erfmdung eines gewissen Potel. Ist eine Mischung von Gelatine, 
Glycerin und Tannin in verschiedenen Yerhiiltnissen. Dient zu Flaschenverschlfissen, zum



120G Gelatinu.

Einhiillen von Fleisch, mit Farbstoffon, Baryumsulfat und Zinkoxyd vorsetzt zu allerlei 
Gebraucbsgogenstiindon.

Subliinatgelatine nach P ick, Gelatinae albao 30,0, Aquao 45,0. Man lasst ąuellen, 
erwS-rmt, mischt hiuzu Glycerini 25,0, Hydrargyri bichlorati 0,05 in wenig Wasser geliSst 
und giesst in Tafoln aus. Zum Aufpinseln boi Ekzomen.

Tannalinhiiutc, F iu is .  Sind die mii; Formaldehyd gehiirteten Gelatineblatter.
Tannaliu heisst dio zur Hiirtung dor Gelatino dienende schwache Formaldohyd-

lbsung.
Yaginal-Tainpons Dr. F ischer’s. Bind konische Gelatinekapseln, welchc das Mcdi- 

kament auf Watto vcrfcheilt einschliessen. Dio Watte ist an einem duroli den Deckel go- 
zogenen Seidenfaden befestigt. Boi der Applikation schmilzt die Gelatino, man wartet 
10—15 Minuten und zieht alsclann den Tampon an dem Faden keraus.

V. Cornu Cervi raspatum. Cornu Cervi tornatum. Rasura Cornus Ceryi.
Geraspeltes Hirschhorn. Der Edelhirsoh, Cerms Elaphus L., ist ein in Waldern ein- 
keimischer Wiederlcauer und Zweiliufer aus der Familie der Hirschthiere (Ceroina). Nur 
das Manncken tragt cin Geweih, welckes es zur Brunstzeit abwirft.

Das Hirschhorn kommt von verschicdener GUte in den Handel, cntweder ais Abfall 
von verarbeitetern Hirschhorn, oder besonders aus den grosseren Stiieken des Abfalls ge- 
raspelt. Erstere Sorte, Cornu C ervi ra sp a tu m , ist schwer an Gewieht und hoehstens 
zu Abkochungen verwendbar, dagegen ist die zweite etwas theurere, aber sehiin weisse und 
durch Abdrehen des Hirschgeweihes gewonnene Sorte, C ornu Gervi to rn a tu m , besonders 
fur Theegemische zu empfehlen.

lie s ta n d th e ile . Das Ilirsokkorn hesteht aus ungefahr 25 Proc. loslicher thieri- 
scher Materie (Heim), 50 Proc. Calciuinpliospkat, 15 Proc. Calciumkarbonat und 10 Proc. 
Feuehtigkeit nebst geringen Mengen anderer Salze und unloslicher thierischer Materie.

A n w e n d u n g .  Das Hirschhorn war friiher ein billiges Gclatinematerial, welches 
aber heute, wo wir eine sehr reiue Gelatino durch den Handel beziehen, in dieser Be- 

. ziehung werthlos geworden ist. Hin und wieder ist es ein Bestandtheil von Thee-
iuischungen fur Kinder.

Cornu Oervi ustum, Gebranntes Hirscbborn. Dieses wird durch Conohao prae- 
paratae orsetzt (s. S, 552).

Gelee de corne de cerf. (Gall.). Cornu Cervi raspati 250,0 wird mit Wasser ge- 
waschen, dann mit 2000,0 destillirtem Wasser bis auf 1000,0 eingekocht. Man kolirt, 
presst ab, fugt 125,0 Zuclcer sowie den Saft einer Citrone und naci) dem Erkalten cin zu 
Śehaum geschlagenes Weissei zu. Man klilrt durch Aufkochcn, kolirt oder filtrirt, dampft 
ein, bis eino Probe starr wird, setzt dann die Gitronenschale hinzu, erwiirmt kurzo Zeit, 
kolirt und lasst erstarren.

Decoctuni album Sytlenhaini. Apozeme blauc. Cornu Cervi raspati, Micae Panis 
albi aa 15,0 kocht man mit Aquae 1000,0 zur Kolatur 700,0 und 1'iigt hinzu Gummi ara- 
bici 7,5, Saccbari albi 15,0, Aquae Aurantii florum 10,0.

RelntiiuiCorun Ocrri ar< iIIciulis.
Kp. 1. Gelatinae 10,0

2. Aquae 60,0
3. Acidi citrici 0,5
4. Vini albi 10,0
5. Glycerini 20,0.

Man l(5st 1 in 2, fugt die LOsung 
von 3 — 5 hinzu, seih t durch und 
setz t Aquae q. s. ad 100 zu.

Hassa gelatinosa
f i ir  Y a g i n a l k u g e l n  etc.

Kp. G elatinae albae 10,0
Glycerini 45,—50,0
Aquae 10,0.

G elatina rob o ran s.
VVe i n g o l de  (Miinch. Ap.-Y.) 

Kp. Gelatinae albae 5,0 
Aquae destillatae 50,0 
Sirupi Sacchari 200,0 
Vini albi 375,0
Succi Ci tri 0,5.

Bereitung wie vorher.

Flussiger Leim. Kaltlliissiger Leim. Glntinuin lluidiun. Dieses Klebemittel, 
welches den gewohnlichen Tisohlerleim keineswegs ersetzen kann, wird in verschiedencr 
Weise hergestellt.

1) Man lasst 100 Th. Kólner Loim in Wasser ąuellen, giesst den Ueberschuss des 
Wassors ab, giebt 100 Th. verdunnte Essigsiiure (30proe.) hinzu, erwarmt 12—24 Stundon 
im Wasserbade oder so lange, bis der Leim beim Erkalten nicht mehr gelatinirt, stumpft 
dann die Saure mit Ammoniak soweit ab, dass der Leim nicht mohr ais 2 Proc. freie 
Essigsiiure enthiilt und dampft auf 220 Th. ein, wenn der Loim sehr dick oder auf 290 bis 
300 Th. ein, wenn er durmer sein soli. Schliesslich giebt man noch etwas Tliymoł zu. 
(B. Fischer.)

2) Man liisst 100 Th. Kolner Leim mit 100 Th. Wasser ąuellen, Idst untor Erwarmen 
und yersotzt die Fliissigkeit mit 20 Th. roher Salpetersiiure von 1,33 spec. Gew. Sollte



der Loim nach dem Erkalten nichfc fliissig bleiben, so erwarmt man und setzt noch 3 bis 
5 —10 Th. der Siiuro hinzu.

3) Man lasst 100 Th. Wasser mit 250 Th. Kólner Leim ąuellen, setzt 50 Th. 
reine (25 proc.) Salzsaure, sowie 25 Th. Zinkyitriol zu und digerirt 12 Stunden im 
Wasserbade.

4) Man lost 10 Th. Leim und 10 Th. Chloralhydrat in 50 Th. Wasser. D.E.P. 77 108.
Klebleime.
1) K leb le im  fu r  sog. g u m m irte  E tią u e tte n . 100 Th. Kolner Leim (oder 

Gelatine-Leim s. S. 1203), 40 Th. Żucker und 30 Th. arabisches Gummi werdcn in 200 Th. 
Wasser golost und mit einer Losung von 5 Th. Alaun in 20 Th. Wasser yersetzt. Die 
durch schwaches Erwarmen yerfliissigte Leimmasse wird auf die Riiekseite des Etiąuetts 
aufgestrichen und bei gowohnlicher Temperatur getrocknet.

2) K le b m itto l fu r S ig n a tu re n  in feu ch ten  K e lle rn . 30 Th. Kolner Leim 
in 100 Th. Essig von 6 Proc. aufweichen, dann mit einer Anreibung von 50 Th. feinem 
Weizenmehl mit 400 Th. kaltem Wasser yermischen und das Ganze einige Minuten auf- 
kochen.

3) K le b m itte l fiir P a p ie r  au f W eissb lech . A) Man yerwendet eine Losung 
guten Loimes, wolelier otwas Oaleiumclilorid zugesetzt ist.

« ) Man bestreicht die zu beklebende Stelle der Biichse mit yerdimntom Dammar- 
lack und klebt dann das Papier mit Leimlosung an. Noch mehr zu empfehlen ist, den 
Lackanstrich nach dem Trocknon noch mit etwas Schmirgelpapier rauh zu reiben.

Kitte.
1) K i t t  fiir E lfen b o in , K n o ch en , P e r lm u tto r , w eisse S te in e  etc. 15,0 

Mausenbiase kloin geschnitton behandelt man mit 200,0 destillirtcm Wasser in der Wiirme 
des Wasserbades, kolirt die Losung, lost darin ferner 25,0 Gelatine-Leim, dampft bis auf
140,0 in der Wiirme des Wasserbades ein, setzt der heissen Fliissigkeit unter Umriihren 
zuerst bestes Zinkweiss 15,0 mit Wasser in einem Morser hochst fein zerrieben und dann 
eine Losung von 0,5 Mastix und 1,0 Larchonterpenthin in 10,0 Weingeist hinzu.

2) K i t t  fiir H o lz  m it G las, M etali etc. 100 Th. Tischlerleim werdon in 50 Th. 
Wasser in der Wiirme des Wasserbades geldst und mit 10 Th. Kalkhydrat und 10 Th. 
Kreido gomischt.

3) H olz au f Glas. Gelatine wird in Essigsauro in der Warnio gelost. Die Ldsung 
muss von teigartiger Konsistenz sein und warm angewendet werden.

4) K i t t  zum V erfu g en  d er F ussboden . Ocker, SagemehL Leim zu gleichen 
Theilen. Man liisst den Leim in Wasser ąuellen, fiigt Sagemehl und Ocker sowie Wasser 
q. s. hinzu, dass ein in miissiger Warnie steifer Brei entsteht.

(* o la t i n a Acidi acetici Unna. 
Rp. G elatinae albao 10,0

Aquac destillatae 35,0
Glycorini 50,0
Acidi acetici glacialis 5,0.

G elatina Argillae Unna.
Rp. Gelatinae albae 5,0

Aquae dcstillatao 55,0 
Gly cenni 30,0
Argillae 10,0.

G e la tin a  A cidi s a licy lic i Unna.
I. 5 Proc.

Gelatinae albae 10,0
Aquao destillatae 45,0
Glycerini 40,0
Acidi salicylici 5,0.

II . 10 Proc.
Gelatinae albae 10,0
Aquae destillatae 35,0
Glycerini 45,0
Acidi salicylici 10,O.

II I . 20 Proc.
G elatinae albae 10,0
Aquao destillatae 20,0
Glycerini 50,0
Acidi salicylici 20,0.

G elatina Clilorali hydra ti Unna

Rp. G elatinae albae 10,0 
Aquae destillatae 10,0 
Glycerini 10,0
Clilorali hydrati 10,0.

G elatina Campliorae Unna.
Rp. Gelatinae albae 5,0 

Aquae destillatae 65,0 
Glycerini 25,0
Campliorae 5,0.

G elatina Ziuci yulgaris Unna.
Rp. G elatinae albae 3,0 

Zinci oxydati 3,0 
Glycerini 5,0
Aquac 9,0.

G elatina Aluniinil acetici Unna. 
Rp. Gelatinae albae 5,0

Aquae destillatae 55,0
Glycerini 30,0
A lum inii acetici sieci 10,0.

G elatina Zinci durn Unna

Rp. Gelatinae albao 4,0 
Zinci oxydati 3,0 
Glycerini 5,0
Aquae 9,0.



Gelatina mollis BEiERSDOJtr.
Rp. Gelatinae albao 10,0 

Aquae 40,0
Glyceriui 40,0
Zinci oxydati 10,0.

Gclatina (lara B e ib k s d o r f .

Rp. Gelatinae albae 15,0 
Aquae 85,0
Glyeerini 40,0
Zinci oxydati 10,0.

(jelatiiia mollis M ie l c k .

Rp. Gelatinae albae 15,0 
Aquae -45,0
Glyeerini 25,0
Zinci oxydati 15,0.

(jolatina dura M ik l c k .

Rp. Gelatinae albae 20,0 
Aquae 40,0
Glyeerini 25,0
Zinei oxydati 15,0.

Cielatina amygdalata.
B lanc-m anger.

Rp. 1. Amygdalarum duleium 10,0
2. Sacchari albi 5,0
3. Aquae Aurantii florum 2,0
4. Gelatinae Cornu Cervi artificialis 100,0.

Mail stosst 1—3 zum feinen Brei an, erwann t
diesen im Wasserbade mit 4 und kolirt.

Gluten glycorinatum.
F lasch en leim .

Rp. Glutinis fabrilis 100,0 
Aquae
Glyeerini aa 50,0.

Dient aum Ueberziehen von Flaschenhalsen an 
Stelle der Stanniolkapseln und des Flasckenlackcs 
und kann durck Tlieerfarben beliebig gefiirbt 
werden.

Species Infantium.
K indertbee.

Rp. Cornus Cervi albi tornati (>0,0
Radicis Liquiritiae 15,0
ltadicis Althaeae 3,0
Fructus Foeniculi non contusi 22,0.

Specios LongovalIenses.
L an gen th a ler  Thee.

Rp. Cornus Cervi tornati 
Florum Calendulae 
Florum Cyani aa 15,0 
Theae nigrae Sinensis 50,0 
Tragacanthae 5,0.

Spocios Puerperarum.
T h 6 de Femrae en couche. K i n d b e 111 li o e. 
Rp. Cornus Cervi tornati 00,0

Florum Malvae silvestris 
Florum Paconiae 
Florum Tiliae sine braeteis 
Florum Priraulao aa 5,0
Fructus Anisi
Fructus Foeniculi aa 10,0
Fructus Ceratoniao
Radicis Liquiritiae aa 20,0.

Gelsemium.
Gattung der lm ganiacene — I.oganioideae — Gelsemieae.
I. f  Gelsemium sempervirens Ait. Heimisch von Yirginieu bis Texas uml 

Florida. Selilingender Strauch mit gegenstandigen, lanzettlichen, gestielteu Blattern und 
wenigbliitłtigen, axilliiren Bluthenstanden, die zuweilcn auf die Endbliithe reducirt sind. 
B lut hen gross, triehterformig, gelb. — Yerwendung finden die W urzel und die u n te r-  
ird isc h e n  S te n g e ltlie ile .

f  Kadix Gelsemii (Ergiinzb. Helv. Brit.). Rad. Auonymos. Gelsemium (U-St.). 
- Gelsemium wurzel. Gelbe Jasm inwurzel. — Kliizoine et Racine de gelsemium  
(Gall.). — Gelsemium Root. T ellów  Jasm ine Root.

S e sc h re ib u n ff. Die Drogę besteht aus ineist mehrere cm langen, bis 25 mm 
dicken Stiicken, die stielrund, mit Wurzelfasern besetzt, oft gespalten sind. Die Stiicke 
der Wurzel mattbraun, langsrunzlig mit diinner Bindę, ohne Mark, die der Stengel braun 
oder violettbraun, ebenfalls langsrunzlig, oft ausserdem mit Querrissen, mit Mark, das 
aber haufig geschwunden ist. — Ohne Geruch, Geschmack bitterlich. — In den Mark- 
strahlen der Bindę, die sich nacli aussen yerbreitern, grosse Einzelkrystalle von Iialkoxalat, 
die bis 40 lang werden. Markstrahlen des I-Iolzes getiipfelt, verbolzt, bis 8 Zellreihen 
breit. Im Bast des Stengels Faserbiindel und Steinzelien, ferner markstandiges Phloeni, 
n den Zellen des Markes biiuflg Krystalle.

JSes ta n d th e ile . Zwoi A lk a lo id e : G elsem in  CIUH63N5Ou  in weissen Krystallen, 
die bei 154—155°C. schmelzen, in Weingeist, Chloroform und Aetbcr loslicb. Mit Kalium- 
dichromat und Sehwefelsaure rotli, dann griin. G e lsem in in  GaJ£>6N20 3 amorpb, sintert bei 
105°C. zusammen, ist bei 120° C. gesehmolzen, in Wasser wenig, in Alkohol, Aether und 
Chloroform leicht loslicb. Mit Salpetersaure griin, mit Sehwefelsaure uud Kaliumdichromat 
rothviolett, dann griin. Beide Alkaloide mit Oeriumoxyd und Sehwefelsaure rotli. — Ein



unter dem Namen G elsem inum  im Handel befindliches, harzartiges Praparat eiithalt beide 
Alkaloide. Die Alkaloidc finden sicb im Parencbym der Rinde, im markstandigen Pliloem 
und im Mark selbst. Der Gekalt an G elsem iu betragt in der Wurzel 0,17 Proc., im Riiizom 
0.2 Proc., im oberirdischen Stamm fehlt es. Ausserdem enthiilt die Drogę G elsem inum saure , 
im Rhizom 0,37 Proc., in der Wurzel 0,3 Proc. Zusammensetzung C13Hn 0 5. Sie bildet 
gelbliche, nadelfdrmige Krystalle, die bei 206° C. schmelzen. Man bat sie fiir identisck 
gehalten mit A escu lin , was eine neuere Untersucbung nickt bestiitigt bat. Sie ist in 
ibren Losungeu durcb starkę Fluoreseenz ausgezeicbnet.

Y erfiilsch u n g . Da die Pflanze in Nordamerika der Bluthen wegen oft den Namen 
„g e lb e r J a ś m in 11 fiihrt, wird sie mit den Wurzeln von Jasminum fructicans L. ver- 
wechselt, die in der Wurzel im Bast Fasern bat.

A u fb e w a h r u n g .  In der Bcibe der v o rs ic b tig  aufzubewahrenden Mittel, die 
zerkleinerte Wurzel in gelben Hafenglasern.

A n w e n d u n g . Ais Abkochung, in der Kegel aber ais Fluidextrakt oder ais 
Tinktur. Man verwendct die Drogę bei Neuralgien, Astbma und Keuchhusten.

Fig. 258. llhizom  und Wurzel von Gelsemium sempeiwirens.

•}• Extractum Gelsemii alcoole paratum (Gall.) wird wie Extr. Digitalis alcoole 
paratum Gall. (S. 1041, 2.) bereitot.

f  Extractum  Gelsemii lluidum (U-St.). F lu id  E x tra c t  o f G elsem ium . Aus 
1000 g gepulyerter Wurzel (No. 60) und 91 proc. Weingeist im Yerdr&ngungswege. Man 
befeuchtet mit 300 ccm, fangt zuerst 900 ccm auf und stoli t 1. a. 1000 ccm Fluidoxtrakt 
ber. Es sind etwa 5000 ccm Losungsmittel orforderlich. Gabe 0,05—0,3 mehrmals taglich.

f  1’inctura Gelsemii (Erganzb. Helv. .Brit. IJ-St.). G e lsem iu m tin k tu r. E rg ap zb .: 
Aus 1 Th. grób gepulverter Wurzel und 10 Th. vordunntem Weingeist (60proc.). H e lv .: 
Aus gepulverter Wurzel (V) wie Tinct. Capsici Helv. (S. 606). — Brit.: Mittels Wein
geist von 60 vol. Proc. ebenso. — U-St.: Aus 150 g gepulverter Wurzel (No. 60) und 
einer Misehung von 650 ccm Weingeist (91 proc.) und 350 ccm Wasser im Verdriingungs- 
wegc. Man befeuchtet mit 100 ccm und sammelt 1. a. 1000 ccm Tinktur. — Braunlich- 
gelbe, blau fluorescirendo Fliissigkeit, von welcher 1 ccm mit 5 Tropfen verdiinnter Salz- 
saure und 9 ccm Wasser eine schillernde Lcisung giobt, worin 1 ccm M a y e h ’s Reagens 
einen flockigen Niedersclilag erzeugt. Y o rs ic h tig  au fzu b ew ah ren .

Hochste Einzelgabe: Brit. 0,3—-0,9 g. 11olv. 1,0 g n. L e w i n  1,0 g
„ Tagesgabe: „ 5,0 „ „ „ 3,0 „

Acetractum Gelsemii lluidum  vergl. Acetraetum Oocae lluidum S. 870.
Mixtura ftiitinounrlgica ITilł. 

lip. Extracti Gelsemii fluidi 
Kalii bromati
Kalii bioarbonici aa 5,0
Aquao destillatne 60,0.

Gegen Mignine. 3 mai taglich 1 TheelOffel.



Łiton, gogen Zahnschmerz, isteine Tinktur aus Gelseniiumkraut 1 : 10. 
l ’niv©rsaliuittel gegen Zahnschmerz, aus einer Kólner Apothekc, bestand 1) aus 

Gelsemiumtinktur, 2) aus Chloralbydrat, Kamphor, Gesemiumtinktur und Cajeputól.
II.  ̂Gelsemium Gleyans Bentll. Heimisck in China und Sumatra. Enthiilt ein 

Alkaloid, das mit denim der vorigen Art nicht identisck sein soli. Wini in Ckina zu 
(liftmorden verwendet.

Genista.

Gattung der Papilionaceae—Genisteae—Spartiiuae.
I. Verschiedene Arten enthalten das giftigo C y tis in , so G. ramosissima Poir., 

G. spicata Eckl. et Zeyh.
II. Genista tridentata (?) in Brasilien, liefert ein iithorisekes Del: Carguejaoi. 

Spec. Gew. 0,9962. Drehung — 31° 15'. Es ist gelb, riecht, kampferiihulich. Enthalt 
C ineol und liefert bei der Destillation Essigsiiure.

III. Genista tinctoria L. F'iirbergiiister. Farbblumen. Gilbkraut. — Genet 
des tein turiers. Genistrole. Heimiscli durch fast ganz Europa bis nach Sibirien. Man 
vervvendete die B la t te r  Ilerba Cytisogenistae und die B lu th e n s tiin d e  Summitates 
Genistae medicinisch, aueh gegen Wasserscbeu. Enthiilt einen gelben F a rb s to f f ,  man 
yerwendet sie daher bier und da in der Farberei (z. B. zur Darstellung des S c k u ttg e lb ) . 
Aehnlich yerwendet man G. ovata W. et K., G. anglica L., G. sagittalis L., 
G. monosperma Lam., G. purgans L.

IV. Die F a se rn  von Genista Virgata D. C. und einigen anderen Arten werden 
zur Herstellung von Geweben benutzt.

V. Flores Genistae. Flores Genistae scopariae. Flores Spartii sćoparii. — 
Ginsterblumen. Besenkrautblumcn sind die Bliithen des Cytisus SCOparius Lk.
(syn: Sarothamnus SCOparius L.) Familie der P apilionaceae—Genisteae—Cytisinae.
Hoimisch in Mitteleuropa. Sie sind gross, gelb, selten weiss, der Kelch ist zweilippig, der 
Griffel lang, sehneckenformig eingerollt. Sie enthalten S p a r te in  (vergl. dort).

E insam m lung. Man pfluckt die Bliithen mit den Kelchen von der im Mai und 
Juni bliihenden Pflanze, trocknet sie sorgfaltig und sehnell und bewahrt sie in dicht ge- 
schlossenen Blech- oder Glasgefassen auf. Bei sorgloser Behandlung gehen Farbę und 
Geruch leicht yerloren, und man findot deshalb im Handel gewdhnliob die bestśindigeren 
Bliithen von S p a rtiu m  juneeum  L.

F erw en d u n g . Hier und da noeb ais Purgans und Diureticum (vergl. Sparteinum), 
iiusserlich bei Erysipel.

Sćoparii Cacumina (Brit.). Scoparius (U-St.). Snnnnitates Sćoparii s. Genistae. 
Herba Spartii Sćoparii. — Besenginsterkraut. — Genet ii lialais (Gall. Suppl.). — 
Broom Tops.

Anwendung. Aus dem frischen Kraut presst und yerwendet man den Saft ais 
harntreibendes Mittel, ferner bereitet man daraus ein Estrakt, aus dem getrockneten eine 
Tinktur, giebt indessen seit Eeindarstellung der wirksamen Bestandtheile diesen den 
Vorzug. Bekannt ist die Yerarbeitung der Zweige zu Besen und Biirsten (daber der 
Name). Die Knospen werden hier und da statt, der Kapern, die reifen, gerosteton Samen 
bisweilen ais Kaffeeersatz benutzt.

Extraetum  Sćop arii, E x tr . S p a r t i i  s ć o p a r ii . Man digerirt die frischen, 
bluhenden Zweige mit 50 proc. Weingeist und dampft zum dicken Extrakt ein. Zu 0,2 bis 
0,4 g mehrmals tiiglich. Hocbstgabe 0,6 g.

Fxtraetum  Sćoparii fluiduni (U-St.). F lu id  E x tr a c t  o f S co p a riu s . 1000 g ge- 
pulvertes Kraut (No. 60) wird im Yerdrangungswege mittels yerdunntem Weingeist (41 proc.)



erschopft. Man befeuchtet mit 350 ccm, fangt zuerst 850 ccm auf und stellt 1. a. 1000 ecm 
Fluidcxtrakt hor.

Infusutn Scoparii (Brit.). In fu s io n  of B room . Aus 100 g goschnittenem Besen- 
ginstorkraut und 1000 ccm siedendem Wasser. Nach Ł/i Stunde abpressen.

Succus Scoparii (Brit.). J u ic e  of B room . Frisches Besenginsterkraut zer- 
ąuetscht man, prcsst den Saft aus und mischt 3 Raumth. dcsselben mit 1 Raumth. 90 (vol.) 
proc. Weingeist. Gabc 3,5—7,0 ccm.

Tinctnra Spartii Scoparii wird aus 1 Th. Ginsterblumon und 5 Th. verdunntem 
Weingeist durch Digestion bereitet. Ebenso eino Tinktur aus dom Samen des Strauches.

G instercxtrakt des Pfarrers K neipp ist Extr. Spartii scoparii spirituosum.
Ginsterkraiit, Pfarrer K neipp’s, ist Herba Gonistae tinctor. cum floribus.
Kothlftuf'mixtur nach T e s t e v in  ist eino mit 5 Proc. Salicylsiiure versetzte Ab- 

kochung von Bosenginsterblumen (100,0—150,0:1000,0). Man macht damit Umschlago auf 
dio erkrankten Stellon und bodeckt mit Guttaperehapapier.

W assersueht-Unłyersalmittel von Dr. B usseh  in Berlin ist Besenginster (50,0 == 
M. 1,50).

Gentiana.

Gattung der Gentianaceae — Gentianoideae — Gentianeae.
I. Eine Anzahl von Arten flnden der bitterschmeckenden Wurzeln wegen allgemeine 

arzneilicho Yerwenduug, namlich: Gentiana llltea L. Heimisch auf den mittleren Holien 
der Gebirge von Portugal bis zu den Donaulandern. Mit 1,5 m bohem, einfachem Stengel. 
Untere Blatter liandbreit und doppelt- so lang, elliptisch, ganzrandig, in einen breiten 
Stiel verschmalert, mit 5-—7 Hauptnerven. Obere Blatter sitzend, allmahlich in die 
Hoehblatter des Bluthenstandes ubergehend. Alle Blatter gegenstiindig. Bluthen gross, 
gelb, Scheinquirle bildend, 5 und Gzliblig, die Korolle fast bis zum Grunde in lang- 
licb-lanzettliche Zipfel gespalten. Die bliutigen Kelclie reissen einseitig auf. Gentiana 
pannonica Scopoli. Heimisch in den Alpen, Karpathen und dem Bobmerwald. Mit 
glockigem, fast gleicbmassig gezahntem Kelcb. Zijifel der Blut.be dreimal kiirzer, ais ilire 
Rohre, 6—7zablig, purpura mit dunkleren Punktem Antberen robrig zusammenbangend. 
Gentiana purpurea L. Heimisch von den Apenninen durch die Alpen bis Norwegen, 
aucb in den Karpathen. Korolle glockig, aussen purpurroth, imion gelblich, Blilthen meist 
Ozablig. Laubblatter meist 5nervig. Kelcbzabne zuruckgekrfimmt. Gentiana punctata L. 
Heimisch in den Alpen, Karpathen und Sudeten. Blutben mit glockiger, 6—7 zabliger, 
gelber, schwarzpunktirter Korolle. Kelchzabne aufrecbt.

ltadix Gentianae (Austr. Germ. Helv.). Gentiauae llad ix  (Brit.). Gentiana (U-St.). 
Radix Gentianae rn b r a e .— Enzianwurzel. Enzian. Rother Enzian. (V olkstbiim - 
lic h : B itterw urzel, A lexisw urzel, Eieberwurzel, llirscbw urzel, W erlaclnuirzel). — 
Hacine de gentiane (Gall.). — Gentian ltoot.

Jieschreibung . Das bis 4 cm dielce, aufrecbte, diclit geringelte und mit 4 schiefen 
Reiben von Knospchen versebene Rhizom bringt jabrlich die dekussirten Laubblatter ker- 
vor und hltihtnach 10—25 Jaliren. Danach entwickelt sich eine oder 2 Knospen zu Rkizom- 
zweigen, die wieder nach einigen Jahren bliihen. Nach unten geht das Rhizom in die 
eine Lange von 1 m erreiebende, wenig yerzweigt.e Wurzel iiber. In der Drogę ist das 
Rhizom quergeringelt, die Wurzel liinggfurcbig. Sie ist aussen rotbbraun, innen gelblich- 
braun. Yorsicbtig und rascb getrocknete Drogę ist fast weiss, wird aber nach oiniger 
Zeit ebenfalls rotb. Urn diese Rotbung schneller berbeizuftihren, scbichton die Enzian- 
griiber die Wurzeln auf Haufen, die sie festtreten und sich liingere Zeit sclbst ubeilassen; 
durch die dann eingetretene Gabrung wird die Rotbung besehleunigt. Die tro ck en e  
Drogę briebt glatt und schneidet sieli wachsartig. Der Gerucb ist angenehm aromatiscb, 
der Geschmack rein und stark bitter. Auf dem Querschnitt lasst sich mit der Lupę der 
dunkle Cambinmring erkennen, das Holz ist iindeutlieh strahlig, die Rinde meist liickig. — 
Die Drogę ist zu ausserst von 5—10 Scbicbten flacber Korkzellen bedeckt, an die sieb ein 
Hypoderm anschliesst. Die Hauptmasse der Rinde besteht aus Parenchym, in dem die



unregelmassig yertheilten Siebstrange leicht aufgefunden werden. Im Hol/, kleine Gruppen 
von Gefassen od er einzelne Gefasse and ebenfalls unregelmassig zerstrente Gruppen yonSieb- 
rohren (Fig. 259). Markstrahlen sind in Hol z und Bindę schwer zu erkennen. Starkę folii t 
der Drogę. Im Parenchym erkennf man kleine Oeltropfen und winzige Krystallchen. Dio 
Wurzeln der 3 anderen, oben genannten Arten weichen von Gentiana lutea wenig ab, sie 
sind durchweg etwas diinner, im Bau stimmen sie iiberein.

J ie s ta n d th e ile . Den bitteron Gescbmack verdankt die Drogę dem Glylcoside 
G e n tio p ik r in  H30 0 12, wovon sie 1/10 Proc. enthalt. Dasselbe bildet farblose Nadeln, 
die sich leicht in Wasser und yerdiinntem Alkohol, nicht in Aether Ibsen. Sie losen sieli 
in Schwefelsaure farblos, beim Erhitzen wird die Losung karminroth. Mit yerdiinnten 
Sauren liefert es Zucker und G e n tio g e n in  0u H1(j0 5. Ferner enthiilt die W urzel'/I0 Proc. 
G e n tia n a s f tu re  (Gentisin) ClaH50,> (OCII3) (OH)2, die blassgclbe, glanzende, gesehmack-

lose Nadeln bildet, sie Ibst sich in Alkalien 
mit gelber Farbo, und ist der Methylather des
1.3.7 Trioxyxanthons. Ais weitere gelbe Sub- 
stanzen werden bezeichnet G e n te n in  und 
Q u e rc itr in  oder ein Zorsetzungsprodukt des- 
selben. Ferner sind in der Drogę enthalten: 
6 Proc. f e t to s  Oel, ein Zucker G e n tia -  
nose C18H80O31, der ais Reserycstoff dient, 
8 Proc. Asche.

V erw ech se lu n g en  m u l V erfd l- 
sc h u n yen . Durch IJnaehtsamkeit der Samm- 
lor werden gelegentlich die Wurzeln von 
A co n itu m  N ap ellu s , V e ra tru m  a lbum  
oder A tro p a  B e llad o n n  mitgesammelt, die 
siimmtlich stark giftig sind. (Vergl. die betr. 
Artikel.) Das Pulver soli mit O cicer und 
dcm Pulver von L igii. G uaiac i yerfalscht 
werden. Ersteren erkennt man durch die 
Aschenbestimmung, letztores unter dem Mikro
skop an den gros.sen Gefassen, an den Oxalat- 
krystallen und an der Blaufarbung des alko- 
holischen Auszuges mit Oxydationsmitteln.

E in s m n tn lu n g .  Die Wurzeln werden 
im Friihling gesainmelt, starkere der Lange 

nacli gespalten, der Giikrung (vergl. oben) unterworfen und hicrnach getrocknet. Dieses 
Verfahren giebt der Wurzel die rbthlich braune Farbung, beeintrachtigt iudessen ihre Be- 
schaffenheit derart, dass man sie nur noch zu Pulyern, Theemischungen oder weingeistigen 
Ausziigen gebrauchen kann. Bei der Extraktbereitung liefert eine derartig behandelte 
Wurzel nur noch geringe Ausbeute; das gewonnene Extrakt ist entweder triibe loslich 
oder wird es in kurzer Zeit. Ein klar lbslichcs Extrakt in moglichst reicher Ausbeute er- 
hiilt man nur aus einer ungegohrenen Wurzel und thut deshalb gut, sich zur Darstellung 
desselben die innen hellfarbige, „unfermentirte11 Enzianwurzel zu beschaffeu. Es gilt hier 
ein altes Vorurtlieil zu iiberwindeu. — 100 Th. frische Wurzel geben etwa 30 Th. trockne. 
Das Pulyern der lufttrocknen Drogę bedingt einen Verlust von 10—12 Proc. durch Ein- 
trocknen und Yerstauben.

A u fb e w a lir u n g .  Die Wurzel zielit Feuchtigkeit aus der Luft an, sie wird dalier 
in dichten Blech- oder Holzgefiissen, das feine Pulver in braunen Hafenglasern aufbewahrt.

A n w e n d u n g .  Ais Bittermittel in Pulver zu 0,25—1,0, ais Aufguss (unzweck- 
mgssig, da derselbe zur Gallertbildung neigt), meist aber in den yerschiedenen Zuberei- 
tungen. Ais Mittel gegen Trunksucht hat Enzianwurzel sich nicht bewiikrt, ebenso nicht 
an Stelle der Laminariastifte ais „Quellmeisel“.

&

Fig. 259. Quersclmit t durcli Radix Ccutianao. 
G Gefii.sse. S  Siebtheile.



Extractum Gentianae. E n z ia n e x tra k t. E x tr a i t  de g en tian e . E x tra c t  of 
G e n tia n . G erm .: 1 Th. Enzianwurzel in Scheiben von 1—2 mm Dicke zieht man erst 
48, dann 12 Stunden mit je 5 Th. Wassor aus, kocht dio yereinigten Pressfliissigkeiten auf, 
dampft auf 2 Th. ein, I5st (in der 2—3faehen Menge) kalten Wassers, lasst absetzen, 
filtrirt und dampft zum dicken Extrakt ein. —• Die Macerationsdauer von 48 Stunden ist 
entschieden zu lang; die Halfte genugt. — Ii e lv .: 1 Th. Enzianwurzel (II) wird zuerst 
mit 5 Tli. Wassor 24 Stunden, dann mit 3 Th. Wasser 12 Stunden ausgezogen, die auf 
3 Th. eingedampften Pressfliissigkeiten mit 1 Th. Weingeist versetzt 3 Tage kiihl gestellt, 
Idar abgegossen, der Weingeist abdestillirt, der Riickstand nach 2 Tagen filtrirt und zum 
dicken Extrakt eingedampft. — A ustr.: 1 Th. Enzianwurzel wird je 24 Stunden mit 6, 
dann mit 2 Th. Wasser ausgezogen, die durch Absetzenlassen geklarten Ausziige aufge- 
kocht, durchgeseiht und zum dicken Extrakt eingedampft. Ausbeute etwa 25 Proc. -— 
B rit. lasst die Wurzel mit dem zehnfachen Gewicht kochenden, destillirten Wasser iiber- 
giessen, nach 2 Stunden 15 Minuten lang kochen, auspressen und zum weichen Extrakt 
eindampfen. — U -S t.: 1000 g gepulyerte Enzianwurzel (No. 20) worden mit 400 ccm Wasser 
befeuchtet, nach 24 Stunden im Perkolator mit Wasser erschopft, der Auszug auf s/4 seines 
Gewichts eingekocht, durchgeseiht und zur Pillenkonsistenz eingedampft. — Gall.: 1 Th. 
Enzianwurzel in Scheiben wird mit 5, dann mit 8 Th. Wasser je 12 Stunden ausgezogen, 
die Pressfliissigkeiten nach dom Absetzen zum weichen Extrakt eingedampft. — E. D iet.: 
1000 g kleingeschnittene, staubfreie Enzianwurzel zieht man je 24 Stunden mit 3500,0, 
dann mit 2500,0 Wasser aus, klart die Ausziige mittels Eiltrirpapiermasse (je 20,0) durcli 
Aufkochen, Abschaumen und Filtriren, dampft auf 750,0 ein, fiigt 1500,0 Weingeist (90proc.) 
hinzu, filtrirt nach 24 Stunden, zieht den Filterriickstand mit 1250,0 Weingeist (68proc.) 
aus, filtrirt, destillirt 2000 g Weingeist ab, dampft zum dicken Extrakt ein, stellt diescs 
8 Tage kiihl, lóst in der dreifaehen Menge Wasser, filtrirt und dampft ein. Die Ausbeute 
aus gogohrener Wurzel betragt bisweilen nur 13 Proc., durchschnittlich 30 Proc. oines oft 
nachtriibenden Extrakts, aus sclinell getrockneter Wurzel bis zu 40 Proc. eines klar los- 
lichen, bedeutend helleren Extrakts. Germ. und Helv. fordem ein in Wasser klar lósliches 
Enzianextrakt; trifft das nicht zu, so lost man es in der 2—3fachen Menge kalten Wassers, 
liisst absetzen, filtrirt und dampft wieder ein. •— Innerlich zu 0,5—2,0 g mehrmals taglich 
in Pillon.

Extractum Gentianae lluidum (U-St.). F lu id  o x tra c t  of G entian . Aus 
1000 g gepulverter Enzianwurzel (No. 30) und verdunntem Weingeist (41 proc.) im Ver- 
drangungswege. Man befeuchtet mit 350 ccm, ffingt zuerst 800 ccm auf und stellt 1. a. 
1000 ccm Fluidextrakt her.

Tinctura Gentianae. E n z ia n tin k tu r . T o in tu re  ou A looole de g en tian e . 
Germ.: Aus 1 Th. mittolfein zersehnittener Enzianwurzel und 5 Th. OOproc. Weingeist 
durch Maceration. Gall.: Aus grób gepulyerter Wurzel obenso. IIolv.: Aus Enzianwurzel 
(V) wie Tinct. Calami Helr. (S. 537). Mit Wasser in jedem Verhaltniss klar mischbar.

Enziantinktur des Pfarrers Kneipp ist aus frischer Wurzel zu bereiten.
Yiniim Gentianae. Y inum  de G en tiana. E nzianw ein . V in do g en tian e . 

O en o lś  de g en tian e . IIe lv .: Aus 5 Th. Enzianwurzel (III) und q. s. Marsalawein zu 
100 Th. Filtrat im Verdra,ngungswege. •— Gall.: 30,0 geschnittene Enzianwurzel mace- 
rirt man 24 Stunden mit 60,0 Weingeist (60proc.), fiigt 1000,0 Rothwein hinzu, liisst 
10 Tage stehen und filtrirt. — D iet.: 50,0 grób gepulverte Enzianwurzel, 1000,0 Xeres- 
wein. Nach 8 Tagen abpressen und filtriren. — Ex tem p o re : 1,0 Enzianostrakt, 10 Th, 
Enziantinktur, 89 Th. Xoreswoin.

E l ix ir  G en tinnao  (Nat. Form .).
E n j 5 i a n - E l i x i r .  E l i x i r  o f  G e n t i a n .
Hp.

1. E x tract. G entian. fluid, (U-St.) 35 ccm
2. L iąuoris F e rii Tersulphatis (S. 1147) 25 ccm
3. Spirit. Cardam om. comp. (Nat. form . )y) 25 ccm
4. Liąuor. A m m onii caustici (10proc.) 28 ccm
5. S piritus (91 proc.) j
6. Aquae destillatae ! q. s.
7. E lix ir  arom atici (U-St.) j

Man. vcrd&nnt 2 m it 250 ccm kaltem  Wasser, 
m isclit m it der m it W asser aa verdfinntcn Lo- 
sung 4, sam  mci t  den Nioderschlag auf cinem ge- 
niisstcn M usselinseibtucb, liisst v011ig abtropfen. 
verrl‘ib r t m it 250 ccm W asser, b ringt w ieder aufs 
Seihtuch und  wftsoht in  gleicber Woise noclimals

m it 250 ccm W asser aus. H ierauf bofroifc man 
don N iederscblag durch Pressen m dglicbst vom 
Wasser, wagt, f i i g t ł/. seines Gcwicbts W eingeist, 
ferner 1, 3 und  750 ccm vou 7 hinzu , stellt 24 
S tunden u n te r bisweiligom Scbtttteln bei Seitc, 
filtr ir t durch P ap ier und b ringt durch Nach- 
waseben m ittels q. s. von 7 auf 1000 ccm.

E lix ir  (Je iitianae  cum T in c tu ra  F e rr i C hlorid i
(Nat. form.)

E 1 i x i r  o f G e n t i a n  w i t b T i n c t u r e  o f C b 1 o - 
r i d c  o f  I r o n .

Kp.
'Pinct. F erri Citro-Uhloridi (Nat. form.)

(S. 1135) 100 ccm
E lix ir G entianae (Nat. form.) 900 ccm.

J) Yorschrift zu dom C om pound  S p i r i t  of C ardam om . Nat. form .: Ol. Car- 
damomi 2 ccm, Ol. Carvi 0,75 ccm, Ol. Cinnamom. Oass. 0,5 ccm, Spiritus (91 proc.) 
500 ccm, Glycorin 65 ccm, Aq. dcstill. q. s. ad 1000 ccm.



K lix ir  G cn tianao  c t  F e rr i  P lio sp h a tis  (Nat. form.). 
E 1 i x i r  o f G e n t i a n  a n d  P h o s p l i a t e  o f  I r o n .  
E I i x i r  C f e n t i a n a e  f e r r a t u m .  F e r r a t e d  o r  

F o r r o p h o s p h a t e d  E J i x i r  o f  G e n t i a n .  
Rp. Ferri P liosphatis solni). (U-St.) 17,5 g

Aquae destillatao • 35 cem
mail lost unter Erwłlrmen und fugt hinzu

E lix ir G enlianae (Nat. form.) q. s. ad 1000 cem.

E l ix ir  y iscerale  I I u e e l a n d .
Rp. E x trao ti A bsin th ii

E x trac ti Centaurii minor.
E x trac ti G entianae 
E x tracti Trifolii iia 5,0 
Aquae arom aticae 90,0 
T inctu rae  arom aticae 5,0.

Magenmi ttel. Thceloffelweise.

In fu su in  G en tian ae  com positum  (Br.it,). 
C o m p o u n d  I n  fu  s i  o n  o f  G e n t i a n .

Rp. Radicis Gentianae
Corticis A urantii fruet. aa 12,5 
Corticis Ci tri fruet. reeent. 25,0 
Aquae dostillat. ebullient. 1000,0 

Nach %  Stunde abzupressen. Gabe 15—30 g.

In fn siim  G on tianae  com positum  (Nat. form.). 
Rp.

In fusi G entian. eompos. fortior. Nat. form. 1 VoI. 
Aquae destillatao 3 Vol.

In fu su in  G en tian ae  com positum  fo r tiu s .
(Nat. form.)

S t r  o n  g e r  C o m p o u n d  I n  f  u s i o n  o f  G e n  Łi a  n. 
Rp. Radie. G entian. pulv. (No. 10) 125,0 g 

F ruet. Coriandri „ „ 35,0 „
Cort. A urantii fruet. „ 35,0 „
S piritus d ilu ti (41 proc.) q. s.

Im Verdriingunnswoge beroitet m an 1000,0 ceni 
Fliissigkeit.

M ix tu ra  s to m ach ica .
(Londonor Vorschrift.)

Rp. Radicis G entianae .10,0
Cortic. A urantii fruet. 3,5
R hizom atis Rhei 2,25
R hizom atis Zingiberis 1,65
Aquae q. s.

M an d igerirt 3 Stunden und s te lit 1000,0 Fliissig 
keit lier. Essloffelweise.

P ilu la e  s tom aciiicae  Sendner .
Se n d n e r ’ s m a g e n s t i l r k e n d e  P i  11 en .  

K r a f t -  u n d  M a g o n p i l l e n .
Rp. Ferri sesąuielilorati crist.

Acidi hydrochlorici (25 proc.)
Pulveris aro ma ti ci 
Radicis Altbaeae 
Sacchari albi aa  5,0
E x tracti Gentianae 10,0
Radicis G entian. pulv. q. s.

Man form t 300 Pillen, welche m it Z im m t bestreut, 
in einem Glase abgegeben werden. Bci Yerdau- 
ungsstorungen, Mangcl an  E sslust 3— 1 Stiick 
vor der Malilzeit.

P lisa m i G en tian ae  (Gall.).
T i s a n e  d e  G o n t i a n e .

Rp. Radie. Gentianae coneis. 5,0 
Aquac destill. frigidae 1000,0.

Man m acorirt 4 S tunden und seih t durch.

P u ly is  a n ta r t l i r i t ic u s  ani a r  u s.
P o u d  r  e d e  la  M i r  a  n  d o 1 e,

Rp. Radicis G entianae pulv. 25,0 
Radicis Angelieae pulv. 10,0 
Pulvoris arom atici 5,0.

Tlieelbffelweise m it W cin zu nehmen.

P u h is  a n ta r t l i r i t ic u s  P o r tla n d i.
P ortland  ' s a  n t a r  t k  r  i t  i c p o w d c r. 

P o r t l a n d ' s G i e h t p u l v c r .
Rp. Radicis Gentianae 15,0

Resiuae Guajaei 
Radicis Asari
Cort. A urantii fruet. iiii 5,0 
H erb. Centaurii m inor. 10,0.

Thceloffelweise m it Wcin zu nełimon.

S iru p u s  G en tianae .
S i r u p u s  d e  G e n t i a n  a  (Gall.).

S i r o p  do  g e n t i a n e .
Wie S irup Chamomill. Gall. (S. 716).

S iru p u s  S a n ita tis  B ero lin en sis .
S i r u p u s  V i t a e  lo n g a c ,  ( S i v u p u s 

m e ro  u r  i a 1 i s e o m p o  s.).
Rp. E x tracti Gentianae 1,0 

E x tracti Millefolii 2,0 
Mellis depurati 120,0 
Spiritus 10,0.

T in c tu ra  am ura .
T  i n c t  u r  a G e n  t  i a  n a c c o m p  o s i t  a. T i n c t  u r a 
s t o  m a  c h  i c a. B i 11 e r  e T  i n k t  u r. B i 11 e r  e 

M a g e n  t r o p f  e n . Bi t t e r t r o p f  on. G a l l -  
t r o p f e n .  M a g e n  t i n k  tu r .  T e i n t u r e  a  m e ro .

I. G e rm  a n i  ca.
Rp. Radicis Gentianae m in. conc.

Herb. Centaurii min. conc. aa 3,0 
Cort. A urantii fruet. conc. 2,0
Fruet. Aurant. im mat. gr. pulv.
Rhizom. Zedoar. m in. conc. iia 1,0 
Spiritus dilu ti (60°/0) 50,0.

Man llisst eine Woche steben, presst und fiłtrirt.

«p.
II . N a t i o n .  F o r m .

Radicis G entianae min. conc.
Herb. Centaurii min. conc. pulv. (No. 40) aa  50,0 
Cort. A urantii fruet. conc. 35,0
Fruet. A urant, im m at. gr. pulv.
Rliizom. Zedoar. m in. conc. aa 17,0
S piritus d iiu ti (60°/0) q. s.
M an bereile t im  Yerdrilngungswege 1000 ceni 

T ink  tur.
II I . A u s t r i a c a .

Rp. Radicis Gentianae
Folior. Trifolii fibrin.
H erb. C entaurii m in.
Cort. A urant. fruet. iia 10,0 
N atrii carbonici crist. 5,0
Aquae Cinnamom. spirit. 500,0.

M an d igerirt 3 Tage, p resst und fiłtrirt.

T in c tu ra  a m a ra  acida.
I. F o r m u ł .  B e r o  lin .  e t  C o lo n .

Rp. Acidi hydrochlorici (25%) 5,0 
Tincturae am arae 25,0.

Dreimal tjiglich 15 Tropfen.

II . M u n c h .  N o s o k o m .  V o r s c h r .
Rp. Acid. hydrochlor. dilut. (12,5 %) 1,0 '

T inctur. am arae
Tinetur. arom aticae iiii 15,0. 

T in c tu ra  a m a ra  co m posita .
Rp. T inctur. amarae. 40,0

Tinctur. A urant. cort.
T inctur. G entianae aa  20,0 
T inctur. Angelieae 
Tinctur. Zingiberis aa 10,0.

T in c tu ra  a m a ra  r i r id is .
Rp. T incturae am arae 100,0

A nilini coerulei 0,02 vel q. s.



T in c tu ra  G en tian ae  a lc a lin a  (Gall.).
T  o i n t  u r  e o u A 1 c o o 16 d c G e n  t  i a  n e a 1 c a  1 i n o. 

E 1 i x i r  a m t t r  d e  Phyriliie. E l i x i r  a n t i -  
s c r o p h n l o s u i n  Peyriliie.

Hp. Radie. Gentian. gr. pulv. 10,0
N atrii carbonici crist. 3,0
Spiritus diluti (”60 °/0) 300,0.

Mail m acerirt 10 Tage, p resst imd filtrirt.

T in c tu ra  G en tianae  annnon iaca lis .
E l i x i r  G e n t i a n a e  Desciiamps. E l i x i r  

a n t i s c r o p h u l o s u m .
Rp. E x tracti Gentianae 4,0 

Am m onii carbonici 0,8 
Aquac destillatae 20,0 
Spiritus d ilu ti (GO °/0) 75,0. 

Thoelttffelwei.se.

T in c tu ra  G en tianae  coniposita.
C o m p o u n d  T i n ę  t u r ę  o f  G e n t i a n .

I. B r i t a n n i c a .
Rp. Radie. Gentian. coneis. 100,0 

Corticis Aurant. fruct. 37,5 
Semin. Cardam omi cont. 12,5 
Spiritus (45 proc.) 1000 ccm.

Durch M aceration zu bereiten.

II . U n i t e d  S t a t e s .
Rp. 1. Itadicis G entian. pulv. No. 40 100,0

2. Cortic. A urantii fruct. No. 40 40,0
3. F ruct. Cardamomi No. 40 10,0
j /S p iritu s  (91°/0 600 cem \ g

' \A quae destillatae 400 ccm /
Mail m acerirt 1—3 m it 100 ccm von 4 24 Stunden 

und sam m elt dann im  VerdrUngungswege 1000 
ccm T inktur.

T in c tu ra  ro h o ran s .

Yet. P u lvor gegen Ilau tp u s to ln  IIarvey. 
Rp. Radie. Gentianae pulv.

N atrii hyposulfurosi aa 90,0 
Semin. Li ni pulv. 60,0.

Pivide in part. X II.

Yet. P u lv is  co rd ia lis .
P o  u d r ę  c o r d i a l e  t o n i q u e  L o b  a s  (Gall.). 
Rp. Itadicis Gentianae pulv. 250,0

Salis mal i ni 125,0
F erii oxydati (Capit. mort.) 25,0.

Y et. P u lvo r gegen b lau e  M ilch.
Rp. Radie. G entianae gr. pulv.

Rhizom. Calami „
Fruct. Jun iperi „
Herb. A bsin th ii „
Crctae albae „ iia.

Yet. P u ly is  E ąuorum .
I. F r o s s p u  1 v e r  f i i r  P f e r d e .

Rp. Itadicis Gentian. gr. pulv. 500,0
N atrii sulfuric. „ 250,0
N atrii bicarbon. „
N atrii clilorati crudi aa  125,0.

II . P u l v e r  g e g e n  D u r c h f a l l .  
Rp. Itadicis Gentian. gr. pulv. 140,0 

Rhizom. Calami „ 100,0
Cretac albae „ 150,0
Fructus Jun iperi „ 100,0
Semin. Strychni „ 10,0.

1—2 Esslttffcl aufs Futter.

Yot. Pu lv is  Porco ru in .
F  r e s s p u 1 v e r f ii r  S c h w e i n e. 

1.
Rp. Corticis A urant. fruct. 20,0

Corticis Querc’us 80,0
Itadicis Caryophyllatae 60,0
Itadicis Gentianae 85,0
Spiritus diluti (70Vol.°/0) 700,0
Aquae M enthac pip. 350,0.

T in c tu ra  s a lin a  H ulensis.
Rp. Cortic. Aurant. fruct.

Itadic. G entianae aa  20,0
Kalii caibonici 80,0
Aquae fervidae 250,0.

Nach dem E rkalten  fiigt man liinzu
Spiritus (90 Vol. °/0) 100,0.

Durch Digestion zu bereiten.

Yinuni G en tian ae  com positum .
V i n u m a m a r u m .  B i t t e r w o i n . M a g  e n  w c in ,

Rp. E xtracti Gentianae 20,0
T incturae Aurant. cort. 50,0
Tincturao aromaticae 30,0
Yini Xercnsis 900,0.

Y et. E lec t u n r  i u in s to m ach  i cum .
A p p e t i t l a t w c r g e  f i i r  P f e r d e .

Rp. Radie. G entian. gr. pulv.
Rhizom. Calami „
Fruct. Jun iperi „ aa 100,0
Fruct. Carvi 
Semin. Foenugraeci „
Farinae Secalis aa 50,0
Semin. Sinapis pulv, 25,0
Sirupi coinnuinis q. s.

Yet. K ra f t-  u nd  R eizpu lyor fiir  P ferd e .
Rp. Semin. S trychni pulv. 6,0 

F e rr i sulfurici „ 30,0
RadiciB Gentian. pulv. 45,0 
Pulver. arom atici 15,0.

I)ivido in p a rt X II.

Radie. G entian. gr. pulv. 120,0
Stibii sulfurati nigr.
Rhizomat. Calami aa 200,0
Semin. Foenugraeci
Sulfuris sublim ati aa 160,0
Fructus Anisi
F ructus Foeniculi iia 80,0.

II .
. S tibii sulfurat. nigr. 50,0

Sulfur. sublim at. 100,0
Kalii n itrici 120,0
Kalii sulfurici 80,0
Radie. G entian. pulv. 700,0,

III. V e r f a n g p u l v e r .
Rp. Stibii su lfurati n igri pulv.

T artari crudi pulv.
Radie. G entian. pulv. aa 10,0
Semin. Liui „ 30,0
N atrii sulfuric. sieci 10,0.

Yot. P u lv is  Y accarum .
F r e s s p u l v e r  f i i r  K iih e .

r.
Rp. Radie. Gentian. gr. pulv.

Semin. Foenugraeci „
Cortic. Chinae „
Sulfuris subliinati ,,
Folior. Trifolii fibr. „
Rhizom. Calami „
N atrii clilorati crudi aa  100,0
Pulvcris Herbar. ct Radie. 300,0.

II.
Itp. Radicis Gentian. gr. pulv.

N atrii bicarbonie. venal. aa 150,0
N atrii clilorati crudi 300,0
N atrii sulfuric. sieci 400,0.



Acjuae Aitae Gentianae. E au  do vio de G en tian e . E nzian . Ein in ver- 
schiedenen Gebirgsgegenden aus der Enzianwurzel durch Gahrung mit Zuckor und naeh- 
herige Destillation, bisweilen unter Zusafcz von Worrrmth, Fenchel, Zimmt und andoren 
Gcwiirzen, hcrgestelltos Getriink.

BANSUSChe Tropfen. Eine Mischung aus Enzian-, Wermuth- und aromatischer 
Tinktur aa 15,0 mit Rhabarberwein q. s. bis zur schwachen Triibung.

Bnnsenliąuenr von H e n s l u r  in Maubach, gegen Eettleibigkeit, ist eine Tinktur 
aus Enzian, Senna, Pomoranzen, Gutti, Pottasche und Salicylaaure.

Edelenzianw urzelsaft der Gebr. Hagspiel ist ein uber Enzianpflanzen destillirtor 
Schnaps.

Gall- und M agentropfen, Konigseer. Entsprechen einer Mischung aus Lebens- 
clixir, JBitterer Tinktur, Enzian- und Pomeranzentinktur aa 10,0, Pottasche 0,0.

G esundheitSliqueur, B erlłn e r, von Emil Trotz. Ein Aloe und Enzian onthal- 
tendor Schnaps.

H am burger M agenbitter oder Magen-Drops von F. O. W undram. Je 10 g Ge- 
wiirz- und bittoro Tinktur, 2 g Hoffmannstropfen, 12 Tropfen Pfefferminzol.

Hbłtjngkiakg’8 Arabisches und Asiatisclies Thierlieilpulver von Bittner & 
Wilhelm. 10 Th. Enzian, 6 Th. Glaubersalz, 2 Th. Mergel, 2 Th. Schwefel, wenig 
W ermuth.

Lebensbalsam von Spudaetjs wird beroitet aus: je 120 g Enzian- und Angelika- 
wurzel, 80 g Kalmus, 580 g Alo (i, 100 g łthabarber, 20 g Safran und 10 kg Frań z- 
branntwein.

Orientalisclies Vielilieil, von Walicowski in Berlin. 650 g Pulver aus Alaun, 
Glaubersalz, Kreido, Bockshornsamen, Kamillen, Sandelholz, Enzian, Roggenmehl.

Scliweizer A lpenkriin terbitter. Jo 125 g Enzian, Galgant, Wacholderbeeren, 60 g 
Angelika, je 80 g Thymian, Salbei, Baldrian, Kalmus, Zimmt.

Stomacliicum conip. nennen Burboughs, Wellcome & Co. Tabletten mit einem 
Gohalt von jo 7,5 Enzian- und Rhabarberaufguss, 0,324 Natriumbikarbonat, 0,008 Pfefłer- 
minzbl.

V erdauuugsliqueur von Prof. Aug. Muller in Berlin. Ein mit iither. Oelcn ver- 
setzter Enzianlikor.

Mittel gegen Trunksucht. e  nthalten fast durchweg Enzian ais Grundlage. Das 
von Max Falkeniserg in Berlin: 1) 313 g Enzianpulvor, 2) 68 g Kalmuspulver (10 M.). 
Yon E. Francke in Berlin: Enzian- und Kalmuspulver (2 M.).

i Ii; TM A,NA in B erlin : Auszug aus bitteren Erogen, besonders Enzian.
KaRRER-GallatI in G larus: 1) Enziantinktur, 2) 2,6 proc. Losung von Brech- 

weinstein (12 M.).
Kki/m in B erlin : 30 Pillen aus Enzianpulver, Enzianestrakt und Spuren Eisen- 

oxyd (8 M.).
Tu. Konetzki in B erlin : Tinktur aus Aloe, Rhabarber, Safran, Kalmus, Enzian, 

Larchonschwamm (7 M., Gebrauchsanweisung dazu 10,50 M.). „Karlsruh. Ortsges. Rath.“
A. Kraiimer: Ein Pulver aus Enzian, Siissholz und Eisen.
W. Kronig in B erlin : 1) 2—300 Pillen aus Eisen, Enzian, Enzianextrakt. 2) 40g 

Pulver aus Kalmus und Enzian (6 M.).
B r. Oska in Stein-Siickingen: 1) 70 g Enzianpulver, 2) 180 g Theemischung aus 

Enzian und Bitterklee (12 M.).
B. B etzeafę in Dresden: (Krautermehl) ist Enzianpulver.
Dr. SCHULZE, Konigl. Prouss. Oberarzt, Autographirte Recepte, welche lauten: 

Ferri carbon. sacch., Extr. Gentian., Rad. Gentian. aa 5,0 Mucil, q. s., f. pil. 100. (1 Re
cept =  10 M.)

A. Yolemann in B erlin : Pillen aus Enzianpulvor und Enzianextrakt, dazu 40 g 
Enzianpulver (10 M.).

II. In Japan yerwendet man wie Enzianwurzel die Wurzel von Gentiana SCabra 
Bunge var. a Buergeri Max., in Nordamerika vielfach ebenso diejenige von 
G. ochroleuca Frol., in indien die von Gentiana Karrooa.



Geranium.

Gattung der Gerauiaceae — Geranieao.
I. Geranium macuiatum L. Heimiseli in Nordamerika und den nordłichen imd ost- 

lieken Staaten der Union. Vcrwendet, wird dasRhizom: Cranesbill (U-St.), Alaunwurzel. 
Dasselbe ist trocken von der Dicke einer Federspule, bis 10 cm lang, oft verzweigt, ge- 
bogen, knollig, langsrunzelig, aussen dnnkelbrann, innen lieller. Wurzeln fast ausschliess- 
lich an der Unterseite und den Seiten. Auf dem Q,uersclmitt erkennt man ein breites 
Mark, wenige Holzbiindel und das Cambium, die Rinde liisst eine radiale Streifung nieht 
erkennen. Aussen eine diinne Korkschicht. Im Parenchym reicMieh Gerbstoff und Starkę.

J ie s ta n d th e ile . Gerbstoff im Oktober 9,72 Proc., im April 27,88 Proc. Derselbe 
ist ein Glukosid.

A n w e n d u n g .  Ein es der in Amerika ani meisten gebrauchten Adstringentien.
Extractum Geranii fluidnm (U-SŁ). F lu id  E x tra c t  of G eranium . Aus 

1000 g gepulvertem Geraniumrhizom (No. 80) und oiner Mischung von 100 ccm Glyccrin 
und 900 ccm verdunntem Weingeist (41 proc.) im Vordrangungswege. Man befeuchtet mit 
350 ccm, erschdpft zuerst mit dem Rest des Losungsmittols, dann mit verdunntem Wein
geist, fiingt die ersten 700 ccm fur sich auf und bereitet 1. a. 1000 ccm Fiuidextrakt.

II. Geranium Robertianum L. lieferte frither Herba Ruperti. G. sangui- 
neum L. lieferte Herbu und Radix Sanguinariae.

III. Indisclies Goran ium-Oel, vergl. A.n drop ogon S. 304.
Frauzosisches, afrikanisehes, spanisches, deutsches, Reunion-Geraniumol

wird von Arten der Gattung P e la rg o n iu m  gewonnen, besonders P. capitatum 
Alt., P. roseum Willd., P. odoratissimum Willd. und zwar durck Destillation der 
Bliitter. Sie entlialteu ais rieohende Bestandtheile G e ran io l, C itro u e lla l und wahr- 
scheinlich auch L in a lo o l. Man verwendet die Oele in der Parfiimerie.

Geum.

Gattung der Rosaceae — Rosoideae — Potentilleae — Dryadinae.
I. Geum urbanum L. Heimiseh in Europa, Asien und dem nordwestlichen Amerika 

(angeblicli auch in Australien).
Yerwendung findet das Rhizom: Radix s. Rhizoma Caryophyllatae. Radix Gei. 

- -  Nelkenwurz. Benediktenwnrzel. Benedikten - Mgleinwurz. — Sonclie de be- 
noite (Gall.).

S e sc h re ib u n g .  Es ist iiber flngerlang, ringsum bewurzelt, an dem verdickten 
oberen Ende mit Stengelresten, sehr liart. Der Querschnitt liisst ein sternformiges Mark, 
einen gclblichen, von breiten Markstrahleu durchbroehenen Ilolzkorper uud eine schmale 
Rinde erkennen. Im Parenchym Oxalatdrusen. Friscli uacli Nelken riechend, trocken ge- 
ruohlos. Geschmack herbe und bitter.

J iesta n d th e ile . 42 Proc. G e rb s to ff (nach anderer Angabe 8 Proc.), B i t te r -  
s to ff , S ta rk ę , 0,04 Proc. a th e r is c h e s  Oel, nach Nelken riechend.

E in s a m m lu n g .  Im Friihjahr. A n w e n d u n g .  Ais Adstringens.
Tinctura Caryophyllatae wird aus 1 Th. zerschnittoner Nelkenwurzel und 5 Th.

verdiinntem Weingeist bereitet.

II. Geum rivale L. liefert Radix Caryophyllatae aquaticae (W ater avens).

H andb. d. phnrm. PraxiB. I, 77



Ginseng C. A. Meyer (Araliaceac — Aralieae), iu China und Korea wild uud kultivirt: 
in Japan, neuerdings auck in Nordamerika nur kultivirt.

B esch re ib u n g . Die Wurzel ist weissliek, sehlank riibenformig, oben mit dem 
kopfartig abgesetzten Axenrest, nacli unten in einig'e dickere Aeste getkeiit, so dass eine 
entfernt menschenSlinliche Gestalt zu Stande kommt. Die Wurzel erreiclit die Dicke 
yon 2,5 cm. Sio zeigt im Ban niekts Auffallendes, in der Bindę sckizogene Sekretbehalter, 
die Starkę des Parenchyms ist verkleist.ert, da man die Wurzel gewolnilick briilit, wodurck 
sie kalb durcksckeinend wird.

B e s ta n d th e ile .  P a n a k o lin  C24H250 8, von unbekanntem ehemiscken Ckaralcter.
A n w e n d tm g .  Die Drogo geniesst in Ckina einen ausserordentlichen Kuf ais 

Universalmittel und speciell ais Apkrodisiacum, zu dem vielleickt die mensckeiuilinlicke 
Gestalt der Wurzel Yeranlassung' gegeben kat. — Da die in Asien gewonnene Drogę nickt 
den Bedarf deckt, so fiikrt man aus Amerika die kiirzere, runzlige, dicker riibenformige 
Wurzel von Panax quinquefolius L. (Radix (i insciig anicricana — Kraftwurzel. — 
Red beri'}) ein, die aber ais weit weniger wertkvoll gilt. (Vergl. auck Senega.) Man 
kultivirt die Pfianze auck fur diesen Zweck. Sie entkiilt einen wenig ekarakterisirten 
Korper P a n q u i 1 o n , der mit fLSO, rotk wird. Der eckten Ginsengwurzcl substit.uirt man 
zuweilen die Wurzel des in Korea keimiscken Sium  N insi L.

II. In Nord-Amerika keisst die kuglige Wurzel von Panax trifoliliS L. Dwarf 
Ginseng.

Gattung der Labiatae — Stachyoideae — Nepeteac.
Glechoma (Glecoma) hederacea L. Heimiscli in Europa und dem liordlicken 

Asien, in Amerika yerwildert. Krieckend mit eiformig-rundlicken, gekerbten Blattern. 
Bliitken infolge von Gynodiocie gross- und kleinbliithig. Kelck Szaknig, die zweiiippige 
Krone mit Hacker Oberlippe, die Antkeren der Staubblatter paarweise in ein Kreuz gestellt. 
Auf den Blattern kurze einzellige und mehrzellige Gliederkaare, ausserdem Drttsenkaare 
mit kleinerem, 1—2zelligem und solcke mit grosserem, Szelligem Kopf. — Das bltikende 
Kraut liefert:

Herba Hederae terrestris (Erganzb.). — Gunderniann. Gundelrebe. Donner- 
rebe. Erdepbeu. — Lierre terrestre (Gall.). — Ground-ivy.

B e s ta n d th e ile .  A e tk e r isc k e s  Ool 0,06 Proc., E e t ts a u re  boi 58° C. sckmelzend, 
0,96 Proc., K a u tsc h u k  0,38 Proc., W acks 0,66 Proc., G lukose 2,49 Proc., Saccharose  
0,40 Proc., G e rb s to ff  2,64 Proc , Asclie 15,90 Proc. etc. Das a tk e r is c k c  Oel ist von 
dunkelgriiner Farbę, sein spec. Gewickt ist =  0,925.

E in s a m m lu n g .  Im April und Mai. 5 Tk. frisekes Kraut geben 1 Tk. trocknes.
A n w e n d u n g .  Ais Heilmittel ist Gundermann veraltet. In den Apotkeken wird 

er ais Hausmittel gefordert. In Amerika gegen Fieber, Breckreiz etc. verwendet.
Ptisana de folio Glechoinae (Gall.). T isan e  de l ie r r e  te r re s tr e .  Wio Ptisana 

Bucku Gall. (S 511) zu boreiten.
Sirupiis de Gleclioma (Gall.). S iro p  de l ie r r e  te r re s tre . Wie Sirupus Cha- 

momillae Gall. (S. 716) zu bereiten.

Glechoma

Ilorbiio becliicae. Mi x tu ni iiiiiicatarrlinlig Gallois.
B ru s fc -  und . L u n  g e n  k r  ii u te r . Bp. In fusi Hederae terr. 200,0

(Juram i Amm oniaci 2,0 
Yitella ovor. duor.

Bp. Herbao H ederae te rrestris  
Ilerbae Yeronicae 
Folior. Farfarae 
Badicis L iquiritiae E x trac ti Opii 

S ilindlieh einen Kssloffel.

S irupi A urantii flor. 50,050,0
0, 1.

Stipit. Dulcamar. aii 20,0.



P o tio  p u lm o n a lis  Glonek. 
lip. Herb. Hedcrae terr.

Fol. Theae Chinens. aa 10,0 
F lorum  Verbasci 5,0
Rhizom. Irid is  flor. 2,5
Aquae fervidae 225,0

Zur SeilifliiBsigkeit fligt mail binzu
Sirupi A urantii flor. 30,0
Sirupi Balsami tolut. 15,0
Spiritus Sacchari (Rum ) 30,0
T inctur. Cinnamomi 1,0.

Stunden zu yerbrauchen.

Spocies c ru c ia tac  llisp an icae .
S p a n i s e h e r  K r e u z th e o .

F ructus Anisi stellati
„ Foeniculi aa 25,0
„ A nisi vulgaris 20,0
„ Coriandri 10,0

Cortic. Cimiamom. 25,0
Caricarum siccat. 50,0

Flor. Rhoeados 20,0
Herb. Hedorao terr.

„ Hepaticao aa 100,0
Fol. Farfarae 80,0'
Ilhizora. Chinae

„ Galangae
„ Calami liii 50,0
„ Iridis flor. 70,0

Kadicis L iąuirit. 60,0
n Sarsaparill. 20,0

Rhizom. G ram inis 100,0
„ Caricis aron .

Ligni Sassafras
Fruct. Ceratoniae ;iiii 50,0
Passular. m inor. 5,0
('om  u Cervi ras pat. 70,0
Flor. Chamomill. Rom. 100,0

„ Primulao 35,0.
W ird iu  cylindrischen Packeton zu 90,0 und -150,0 g 

abgegeben.

Glycerinum.

I. Glycerinum (Austr. Brit. Genu. Helv. U.-St.j. Glycerine oflłcinale (Gall.). 
Glycerina. Oelsiiss. ScHimr^sches Siiss. Lipyloxydliydrat, Glyeeryloxydhydrat. 
C3H6(OH)3. Mol. Gew. =  0*2.

H a n d e lsso r te n . Das Glyeerin wird in grossen Mengcu bei der Verseifung der 
Fctte mittels Aetzalkalien (S ap o n ifik a tio n sg ly c e rin )  und bei der Spaltung der Fette 
mittels iiberhitzten Wasserdampfes zum Zweeke der Gewinnung der Fettsauren gewonnen. 
im Handel unterscheidet m an: 1) K oh-G lycerin , das dureli Verdampfen der Seifenlaugen 
gewomiene Glyeerin, eine braune zabc Masse, welche noch stark verunreinigt ist. 2) lla f- 
f in i r te s  G lyeerin . Dieses ist aus dem Robglycerin dureli Behandlung mit Chemikalien 
(ohneDestillation) erbalten, z. B. wird es mit Baryumkarbonat zur Entfernuug der Sebwefel- 
siiure, mit Oxalsiiure zur Entfernung des Kalks behandelt und bebufs Entfiirbung iiber Kohlo 
filtriert. Diese Sorte kann zum pharmaceutischen Gebrauclie n ie b t verwendet werden. 
3) D e s t i l l i r te s  G ly ee rin , welcbes dureli ttberhitzten Wasserdampf iiberdestillirt worden 
ist. Diese Sorte wird, um sie farblos und blank zu maeheu, noch iiber Kohle flltrirt, aber- 
mals destillirt und stellt alsdann das Glyeerin der Pharmakopoen dar.

Indessen sind die offioinellen Sorten niebt absolutes, 100 procent i ges Glyeerin, soli
dem sie enthalten wechselnde Mengen Wasser.

E ig e n sc h a fte n . A. Des a b so ln te n  G lycerin s. Das absolute oder wasserfreie 
Glyeerin ist eine farblose, dickflilssige, sebr bygroskopisebe Fliissigkeit vom spec. Gew. 1,269. 
— Es erstarrt, besonders wenn es haufigen Erscbiitterungen ausgesetzt wird, bei — 8° G. 
zu einer farblosen Krystallmasse. Die Krystalle sind sebr bygroskopisch und schmelzen 
bei -f- 20 — 21 °C. Tragt man einen Glycerinkrystall in stark abgekiibltes Glyeerin ein, so 
erstarrt dieses sufort zu einer zusammenhangenden Krystallmasse. Im iibrigen besitzt das 
absolute Glyeerin die Eigenschaften des folgenden.

B. D ie o ff ic in e lle n  G ly cerin e . Diese sind, wie sebon erwahnt, Glycerine mit 
verschiedenein Gebalte an Wasser. Dem entspreckend ist das spec. Gewicht nacb den ver- 
schiedenen Pharmakopoen ein verscbiedenes:

Austr. Brit. Gali. Germ. Helv. u-st.
Spec. Gewicht bei 15° C. 1,25 1,26 1,242 1,225—1,235 1,23—1,235 >  1,35
(Jebali an  absolut. G lyeerin in Proc. 93 96 90 8 4 -8 7 8 5 -8 7 >  95

Germ.: Sirupartige, klare, farblose, gcruchlose Fliissigkeit von eigentkiimlich siissem 
Gesebmaek. Es liisst sieh, ohne zu erstarren, auf — 40° 0. abkiiblen (wasserfreies Glyeerin 
erstarrt bei — 8° C.). Unter normalem Drucke siedet' es unter theilweiser Zersetzung in 
Acrolcin und Bildung von Polyglyceriden bei 290° C., unter vermindertem Drucke ohne
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Zersetzung bei erheblich niederer Temperatur, doch verdampft es sclion bei 100° 0. nieht 
unbetrachtlieli. Ebenso ist es mit Wasserdampfen fiiichtig, besonders leielit aber, wenu dic- 
selben iiberliitzt sind, s. Darstelluug. Glyceriu ist mitWasser, Weingeist und Aetherwein- 
geist in allen Yerhaltnissen mischbar, nieht misclibar dagegen ist es mit Aether, Chloro
form, Benzin, Schwefelkoblenstoff, fetten und atherischen Oelen. Glyceriu ist nieht leielit 
entziindlich, doch sind seine Darnpfe brennbar; mittels eines Dochtes kann man Glyceriu 
in Lampen etc. brennen, die Glycerinfiaimne ist nieht leuchtend. Glyceriu ist ein aus- 
gezeichnetes Losungsmittel fur viele unorganiseke und organische Stoffe. Es lost einige 
Metallhydroxyde, z. B. Bismutkydroxyd, Kupferhydrosyd, verhiudert daher dereń Elillung 
durch iitzende Alkalien aus den betreffenden Salzlosungeu. Eerner liist es Phenole, Alka- 
loide u. a. m.

Eine wiehtige Eigenscbaft des konc. Glycerins ist seine Eigenschaft, begierig Wasser 
aufzuuehmen, es ist hygroskopisch. Darauf ist zuruckzufiihren der Umstand, dass unver- 
diinntes Glyceriu die Gewebe des thierisehen Kbrpers (z. B. die Haut) reizt, weil es ihnen 
Wasser entzieht, ferner die Eigenthumlicbkeit, dass Glyceringefiisse sich iinmer feucht an- 
fuhlon, und dass beim Neigen derselben aus der Gegend zwischen Hals und Stopień immer 
einige Tropfen stark verdttnntes Glyceriu abfliessen. Audi seine Auwendung ais Konser- 
virungsmittel fiir anatomische Praparate ist darauf zuruckzufiihren, dass es den Gewebeu 
Wasser entzieht, somit Faulniss unmdglich macht.

Spec. Gewicht der Mischungen aus Wasser und Glyceriu bei 12—14° C.
(nach L enz).
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100 1,269 85 j 1,229 71 1,191 57 1,150 43 1,112
1,110

29 1,074 15 1,037
99 1,266 84 1,226 70 1,188 56 1,148 42 28 1.071 14 1,034

1,03298 1,263 83 1,223 69 1,185 55 1,145 41 1,107 27 1,068 13
97 1,261 82 1,221 68 1,182 54 1,143 40 1,104 26 1,066 12 1,029
90 1,258 81 1,218 67 1,179 53 1,140 89 1,101 25 1,063 11 1,027
95 1,255 80 1,215 66 1,176 52 1,137 38 1,098 24 1,060 10 1,024
94 1,258 79 1,212 65 1,173 51 1,134 37 1,096 23 1,058 9 1,022
93 1,250 78 1,210 64 1,170 50 1,132 36 1,093 22 1,055 8 1,019
92 1,247 77 1,207 63 1,167 49 1,129 35 1,090 21 1,052 7 1,017
91 1,245 76 1,204 62 1,164 48 1,126 34 1,088 20 1,049 6 1,014
90 1,242 75 1,201 61 1,161 47 1,123 33 1,085 19 1,047 1,012
89 1,239 74 1,199 60 1,158 46 1,121 32 1,082 18 1,044 4 1,009
88 1,237 73 1,197 59 1,155 45 1,118 31 1,079 17 i 1,042 3 1,007
87
86

1,234
1,231

72 1,194 58 1,158 44 1,115 30 1,077 16 i 1,039 2
1

1,004
1,002

Beim Ucberhitzen unter gewćihnlichom Druck zerfallt das Glyceriu in Wasser und 
Akrolein. Diese Spaltuug tritt besonders leiebt ein beim Erbitzeu von 1 Tb. Glyeerin mit 
2 Th. Kaliuinbisulfat, worauf der qualitative Nachweis des Glycerins sich grlindet. Durch 
Einwirkung von Sehwefelsaure und Salpetersiiure in der Kiilte wird Glycerintrinitrat 
(Nitroglycerin) gebildet. Durch Erbitzeu mit Kaliumpermanganat wird es zu Oxalsiiure 
oxydirt.

K a liu m p e rm a n g a n a t, C h lo rsiiu re , O hrom saurc und iihnliche oxydireude Agen- 
tien wirken auf Glyeerin sehr energisch, bisweilen unter Entziindung ein; man vermeidet 
es daher, diese Substanzen mit unverdunntem Glyeerin zusammenzumisehen.

Obgleieh Glyeerin eine sehr hestlindige Substanz ist, so liisst sic sich doch vor- • 
giihren. Durch ein Ferment, welehes dem Hou durch Wasser entzogen werden kann, ver- 
gahrt eine wasserige Glycerinlosung zu Buttersiiure, durch Biorhefo zu Propionsiiure.

P rU fu n g .  Das in den Apotheken vorrathig gehaltene Glyeerin sollte vor allcm 
sorgfiiltig auf seine physikalischen Eigenschaften. gepriift werden, was um so nothiger ist, 
ais viel „ k iin s tl ic h  a p p r e t i r t e s 11 Glyeerin in den Handel gelangt. Es sei fa rb lo s ,



k la r , b lan k , oline G erucli, n e u tra l  unii besitze das yorgeschriebene spec. Gewicht 
Um auf Farblosigkeit zu priifeń, betrachte man das Glycerin in griisserer Schicht in einem 
weissen Glase, welches man auf eine weisse Unterlage stellt. Es muss alsdann eben fa rb -  
los aussehen. Sorten, welcke diister oder griinlicb oder blaulich aussehen, sind urspriing- 
licli gelblicbc Sorten, welchen zur Yerdeckung des gelben Farbentones ein blauer Farbstofi 
(Methylenblau oder Methylviolett) zugesetzt worden ist, Die chernisehen Priifungen fiihrt 
man wie folgt aus:

1) Das mit einem gleieken Yolumen Wasser verdlinnte Glycerin sei gegcn rothes 
wie gegcn blaues Lackmuspapier (besser nocb gegen Lackmustinkt.ur) indifferent. (Alka- 
lien, Sauren.) 2) Wird 1 ccm Glycerin mit 3 ceni Zinnclilorurlosung yersetzt, so darf im 
Yorlaufe einer Stunde eine Farbung niclit eintreten. (A rsen, auf dessen Yorkommen im 
Glycerin Hagisk, ferner E. J ahns aufmerksam macbte.) 3) Man bereite eine Losung von 
10 Th. Glycerin und 50 Th. Wasser. In 10 ccm derselben sollen weder durch Schwefel- 
wasserstoffwasser (Braunfarbung =  Kupfer, Blei) noch durch Baryumnitratlosung (weisser 
Nieilersehlag =  Baryumsulfat) oder Calciumckloridlosung (weisser Niederschlag =  Calcium- 
oxalat, von der zur Beinigung benutzten O x alsau re  herriihrend) Aenderungen erzeugt 
werden. Durch Silbernitratldsung soli hiichstens opalisirende Trubung erfolgen, daher 
sind Spuren von C h lo riden  znzulassen. 4) Erhitzt man etwa 5 ecin Glycerin in einem 
Sehiilehen aus Porcellan oder Platin zum Sieden und ziindet die Diimpfe an, so verbrenne 
es yollstandig bis auf cinen dunklen Anllug, der bei starkerem Erhitzen yerschwindet. 
Dicser duukle Anilug liisst sich bei jedem Glycerin beobaehten, weil bci dem Erhitzen eine 
geringe Zersetzung des Glycerins erfolgt. Reichliche, sehwerverbrennliche Kohlc wiirdc auf 
Kohlohydrate (Zucker) hinweisen, ein unyerbrennlicher Riickstand wiirde von unorganischen 
Salzen herrlłhren, welche allerdings schon durch die yorhergehende Priifung gefunden sein 
mussten. 5) Vermischt man 5 ccm Glycerin mit 5 ccm Ammoniakfiiissigkeit und 5 Tropfen 
Silbernitratldsung, so darf die Mischung bei gewolmlicher Temperatur innerhalb 15 Minuten 
keine dunkle Farbung annehmen (Akrolein, Ameisensaure). (i) 1 ccm Glycerin darf, mit 
1 ccm Natronlauge erwarmt, sich weder farben (gelbe bis braune Farbung =  Traubenzucker) 
noch Ammonialigeruch entwickeln (Ammoniaksalze), und mit yerdiinnter Schwefelsaure er- 
wiirmt einen unangenehmen ranzigen Gerucli (nach niederen Fettsauren, z. B. Buttersaure, 
Capronsaure, s. Darstellung) nicht abgeben. — Versctzt man 1 ccm Kupfersulfatlbsung 
(1 =  20) mit 5 ccm Glycerin und 5 ccm Natronlauge, so erhalte man eine klarc, tief blaue 
Losung, aus weleher sich beim Erhitzen rothes Kupferoxydul nicht abscheiden darf.

A u fb e w a h r u n g .  Wegen der schon erwiihnten hygroskopischen Eigenschaften des 
Glycerins benutze man fiir die Standfiaselien in  der O ffic in  Glasstopfen mit Rinnen. JJic 
Gefasse Stelle man auf Porcellanteller. Es empfiehlt sich, nach dem Gebrauche Hals und 
Stopfen sauber abzuwischen. Will man ein Glycerinstandgefass so abwischen, dass es sich 
nicht mchr feucht anfiihlt, so muss dies mittels Spiritus geschehen. — Sollte eine Filtration 
des Glycerins niithig sein, so erfolgt dieselbe am besten in einer Warnie von 50—60° C., 
bei grosseren Mengen mit Hilfe eines Warmwassertrichters.

A n w e n d u n g .  Glycerin hat keine besonderen Heilkrafte. Es wirkt allerdings 
gahrungs- und fftulnisswidrig und hat die Eigenschaft, Fermente zu losen und dereń 
Wirkung zu konseryiren. Seine medicinische Anwendung yerdankt es seiner Eigenschaft 
hygroskopisek zu sein und nicht einzutrocknen. A eu sse rlich  benutzt man es namentlich 
ais reizmilderndes, deckencles Mittel bei Erkrankungon der Haut, doch beachte man, dass 
u n y e rd iin n te s  G ly ce rin  stark reizt. lin Handverkaufe sucho man daher zweckmiissig 
ein mit 30 Proc. Rosenwasser yerdunntes Glycerin einzufiihren. In n e r lic h  frtther ais Er- 
satz des Zuckcrs bei Diabetes, wo es aber heute durch das Saccharin und Dulcin yerdrangt 
ist. — Glycerin einschliessende Suppositorien sind seit 1888 im Gebrauch.

In der T ech n ik  ist seine Verwendung eine ganz enorme. Die griisstcn Mengen 
werden verbrauckt zum Fiillen der Gasukren und zur Dynamitfabrikation. Mit Blcioxyd 
giebt Glycerin einen allmalilich erliartenden Kitt.



S a k g ’s Glycerin. 1*r ice-Pat en t-G1 yceriu sind sehr reine Sorten eines Iconcentrir- 
len Glycerins uud angeblich (!) aus krystallisirtem Glycerin hergestellt.

Glycerin-Suppositorien. Dio Vcrwendiing der Glycerin-Suppositorien beruht auf 
der Erkenntniss, dass die Einfiihrung von 1—2—3 g  koncentrirtem Glycerin in den Mast- 
darm, wahrscheinlieh infolge der wasserentziehenden Wirkung des Glycerins, peristaltische 
Bewegungen des Dickdarins auslost, welche z u einer Stuhlentleerung fiihren. Man liat ver- 
sucht, das Glycerin zu diesem Zweck in yerschiedene Formen zu bringen:

Knkaobutter-Snppositorien m it (ilyceriu. B oas liat zuerst d ie  SAUTEB’schen 
Deckelzapfchen aus Kakaobutter mit Glycerin gefiillt und in dieser Form angewendet. 
Diese sind spater von Lutze vervollkommnet wordon. Die vollkommensten Suppositorien 
dieser Art sind die von Kummee, welche besonders diinno Wandungen haben, so dass ein 
rasches Sehmelzen der Kakaobutter und ein rascher Erguss des Glycerins erfolgt. Zur 
Herstellung der Hohlsuppositorien aus Kakaobutter (welche kauflich bczogen werden 
kćinnen) bedarf es besonderer Suppositorien-Pressen.

Glycerin-Suppositorien m it Seife. Zuerst von E. Dietekich dargostellt: 1) D ie - 
teeich: 10 Tb. besonders barter dialysirter Stearinseifo werden in lioissem Wasser geldst, 
die Ltisung init 90 Th. Glycerin vermischt und im Dampftrichter filtrirt. Das Filtrat wird 
auf 100 Th. oiugedampft und in Formen gegosson. 2) Suppositoria cum Glycerino (Hamb. 
Vorschr.) 9,5 Th. Sapo medicatus werden im Wasserbade in 90,5 Th. Glycerin unter Vermei- 
dung der Schaumbildung geldst und die Masse kurz vor dem Erkalten in Formen gegossen. 
3) Suppositoria Glycerini (U-St.). Man lost unter Erwarmen 3 Th. krystall. Natrium- 
karbonat in 60 Th. Glycerin, fiigt 5 Th. Stoarinsauro hinzu und giesst, nachdem die Vor- 
seifung erfolgt ist und die Kohlensaureentwickelung aufgehOrt bat, dio halb orkaltote Masse 
in Formom

G lycerin-G elatine-Suppositorien. Yon H e c k  empfohlon. 1 Th. Gelatine, 1 Th. 
Wasser, 3—4 Th. Glycerin. Man lasst dio Gelatine mit dem Wasser ąuellen, giebt das 
Glycerin zu, dampft auf 5 bezw. 6 Th. ein und giesst in Formen. Diese Suppositorien 
sind elastisch und miisson vor der Einfiihrung mit etwas Glycerin oder Oel bestrichen 
werden.

En ule heissen von B u k eo u u s  Wellcome & Oo. London in den Handel gebraehte 
Glycerin-Kectal-Suppositorien. Dieselben bestehen aus 95 Proc. Glycerin und 5 Proc. Seifo.

Mikroklysma. Die mit Oii)TMANN’s P u r g a t i f  crziclteu giinstigen Erfolge fiibrten 
sohliesslich zu der Erkenntniss, dass dic Einfiihrung von 4—5 g Glycerin per rectum bei 
Erwachsenen, von 2—3 g bei Kindern geniige, um Stnhlentleerung zu erzeugen. Seitdem 
bezeichnet man die Applikation solcher Glycerinmengen per clysma ais „Mikroklysma". 
Man fflhrt das Glycerin mittels einer kleinen Zinnspritze ein.

Ediromy. U n iv e rs a lm itte l  gegon H a m o rrh o id a lle id o n  und V e rs to p fu n g  
v o n  verw. Frau Dr. LASKOW SKA-Breslau. Liisung von 0 ,5  Extractum Belladonnae in
100.0 Glycerin. Die Anwendung erfolgt als_01ysma mittels einer beigegebenen Zinnspritze. 
B .  F i s c h e b .

Haugau»’S Stoolprom otor. Bp. Corticis Frangulae 10,0, Kalii carbonici 3,0, Natrii 
chlorati, Natrii sulfurici aa 2,5, Olei Anisi gtt. V, Spiritus Vini 50,0, Aquao destillatae 200,0. 
Man digerirt 2 Tago, filtrirt und sotzt zu Glycerini q. s. ad 1 Liter. Zum Mikroklysma
4.0 g fur Erwachsone,' 2—3,0 g fur Kinder.

Oll)TMANN’S Purgatif, ein M ik ro k ly sm a , dessen wahre Zusammonsetzung noch 
nicht feststeht. Nach dem Fabrikanten sollen die Fluidextrakte von Allium, Frangula, 
Nicotiana den Hauptbestandthoil ausmachcn. Diese Angaben sind bestimmt falsch. Nacb 
Guldenstbeden-Eoeling soli es nichts anderos ais rohes Glycerin sein.

II. f f  Nitroglycerinum. Glycerinum trinitricum . G lycerintrinitrat. Glonoin. 
Angioneurosin. CaHr,(N03)3. Mol. Gew. =  227.

Unter dem wissenschaftlicb unzutreffenden Namen „Nitroglyccrin" wird der neutrale 
Salpetersaure-Ester des Glycerins verstanden.

D a rs te llu n g .  Man mischt 100 Tb. wasserfreies Glycerin mit 3 Th. Schwefelsaure (von 
66° B.) und trftgt diese Mischung a llm S h lic h  in k le in e n  P o r t io n e n  (!) in ein e rk a l-  
te te s  und durch sorgfaltige Ktiblung mittels Eis stets k a l t  g e h a łte n o s  Gemisch vou 
280 Tb. Salpetersaure (48° B.) und 300 Th. Schwefelsaure (66° B.) ein. Nacb dem jedes- 
maligen Eintragen einer Portion der Glycerinmischung mischt man die Eeaktionsfliissigkeit 
durch sanftes Scliwenken gut dureli. Nach deni Eintragen der letzten Portion wartet man 
10—15 Minuten und giesst dann das Beaktionsgemiscli in sein sechsfaches Yolumen kaltes



Wasser. Das gebildete Nitroglycerin scbeidet sieli ais schweres Oel ab. Es wird solange 
mit destillirtem Wasser gewaschen, bis cs keine sa u re  Reaktion mebr zeigt. Alsdann 
wird es gesammelt und im luftverdiinnten Kaume iiber Schwefelsaure bis zur Entfernung 
jeder Spur von Feucbtigkeit getrocknet.

Die Darstellung ldeinerer Meugen von 20—30 g, wie sie fiii' den phannaeeutischen 
Gebrauch erforderlieb sind, ist mit Gefahr nieht verbunden, wenn man die angegebenen 
Bedingungen einhalt. Wesentliclr ist namentlieh, dass man fiir ausgezeiehnete Kiiblung 
Sorge tragt. — Das Auftreten m a sse n h a fte r  rotkbrauner Dampfe zeigt an, dass die 
Salpetersaure oxydirend wirkt und in diesem Falle kann  leiebt freiwillige Explosion er- 
folgen, welcher man durch gute Kiiblung oder durob Zugabe von v ie l (!) Wasser vorzubeugen 
liaben wiirde.

E ig e n sc h a fte n . In reinem Zustande ist es eine vtillig farblose, olige, geruchlose 
Eliissigkeit. Erw.drmt jedocb besitzt es einen steebenden Geruch; im Gesehmaek nfihert 
es sieb dem Glycerin, schmeckt aber etwas pikanter wie dieses. 1 g lost sich in etwa 
■S00 ccm Wasser, in 4 cem absolutem x\Jkohol oder in 10,5 ccm Spiritus (0,846). In jedem 
Verbliltniss ist es loslieb in Aetber, Cbloroform, Eisessig, wenig oder gar niebt loslieb da- 
gegen in Glycerin. Auch in fetten Ocień ist es niebt unbetraobtlicb loslieb. Das spec. 
Gew. betragt, 1,60.

Eine der wicbtigsten Eigenschaften des Nitroglyeerins ist seine leiehte Zersetzlich- 
keit. Durcb Seblag, Stoss oder pliitzliclies Erwiirmen auf etwa 200° C. explodirt es mit 
ungeheurer Gewalt. Bei — 20° C. erstarrt es in langen Nadeln; in diesem festen Zustande 
explodirt es noeh leiebter ais im fliissigen.

Indessen kommt es auch vor, dass Nitroglycerin ohne wahrnehmbare aussere Ur- 
sacbe, also freiwillig explodirt. In der Regel schreibt man diese freiwilligen Zersetzungen 
der mangelbaften Reinheit der Prapąrate zu. Aus diesem Grunde empfieblt es sieli, 
das Nitroglycerin in den Apotheken ilberhaupt niebt im unyerdiinnten Zustande, son
dom in alkobolischer oder oliger LCsung (mit Mandelol) im Verkaltniss 1: 10 oder 1 :100 
yorrathig zu balten.

E r  liftin g . Es soi larblos, in der Kalte geruehlos. Wasser, welcbes mit Nitro- 
glycerin gescbuttelt wurde, reagire nur sebwaeh sauer und gebe mit Baryumeblorid keinen 
Niederseblag (Schwefelsaure).

A u fb e w a h ru n g .  Niemals in Substanz, sondern stets nur in alkoholiseher oder 
oliger Lilsung (mit Mandelol). Die Losungen sind vor Licht gesebiitzt an kuliłem Ort 
sek r y o rs ic h tig  aufzubewabren.

A n w e n ilu n g .  Naek Hay ist die Wirkung des .Nitroglyeerins darauf zuruckzu- 
fiihren, dass es im Organismus unter Abspaltung von salpetriger Saure zerlegt wird. Es soli 
dem Amylnitrit und dem Natriumnitrit analog, aber viel intensiver und naehhaltiger ais 
das erstere wirken. Man giebt es in Dosen you 0,0002—0,0003—0,001, am besten in 
Pastillenform. T bu ssbw itsc h  maeht von Nitroglycerin, fiir welcbes er den Namen A ng- i o - 
n eu ro s in  yorscblagt, einen sehr ausgedehnten Gebrauch. Er empfiehlt es bei Angina 
liectoris, Migrane, Neuralgien, Seekrankheit, einigen Formen von Anilinie, besonders des 
Gehirnes. Man beginnt mit ganz kleinen Dosen, z. B. eiuem balben Tropfen einer lproc. 
Lbsung und steigt, bis der Patient das Gefiihl von Blutandrang, Scbwere oder Pulsation 
im Kopfe hat. So kann man bei Gewohnung an das Mittel ulimablicli auf 5—10 Tropfen 
der 1 proc. LOsung steigen.

Tablettae N itroglycerini. N itroglycerin-Tabletten. Man ldst 0,1 g Nitroglycerin 
in Aetber und mischt diese Liisung gut mit 130 g Ohokoladenpulvor und 70 g Gummi 
arabicum plv. Nach dem Abdunston des Aethers bildet man mit Wasser eine Pastillen- 
masse und formt daraus 200 Pastillen, dereń jede 0,0005 Nitroglycerin enthalt.

III. Dichlorhydrin. «-l)icblorhydrin. C3H(1CLjO. Mol. Gew. =  129.
Entstekt durcb Erwiirmen vou wasserfreiem Glycerin mit der 2 1/3facben Menge 

(Ihlorscbwefel im Kochsalzbade wahrend mehrerer Stunden. 03Hs03-f-4SCl=.((,H„C].,0-f- 
2H01-f-S02 + 3S. Die Yerbindung wird von der chemischen Fabrik H. F i .u m m i n u  in



Kalk boi Koln a/Rh. dargestellt. Farblose und fast geruchlose Fliissigkeit von etwas 
sirupflser Konsistenz, in etwa 10 Volumen Wasser loslich. Spec. Gew. =  1,396 bei 16° C. 
Siedepunkt 176—177 0 C.

Das Diehlorhydriu ist ausgezeichnet dnieli cin bolies Auflosungsyer- 
mćigen. Es lost z. B. Kopal und andere harte Karze selion in der Kftlte, fein 
g-epulverten Bernstein in der Warnie, desgleichen sehr leicbt Nitro-Cellulosen. 
Da es ausserdem bei den gewdhnlichen Arbeitstemperaturen niclit leicht ent- 
ziindlicb ist, so liisst sieli vorausselien, dass es demnachst in der Technik eine 
Iiolle zu spiolen berufen ist. Zur Zoit ist es noch nicht ans dem Yersuchs- 
stadium horaus.

Epichlorhydrin. cair5cio. Moi. (lew . =  92,5.
Die Verbindung entsteht, wenn mau das vorher besprochene Diehlorhydriu 

mit etwa der Halfte gepulvertem Natronhydrat nicht iiber 130° C. erhitzt und 
wird wie das vorige von H. F lemming in Kalk dargestellt.

Earblose, etwas chloroforinahlich rieckende, leicht bewegliehe Flussig- 
keit. Spec. Gew. =  1,191 boi 15° O. Siedepunkt 117° O. Audi diese Verbin- 
dung zeichnet sich durcli cin hohes Losungsvermogen gegeniiber I-Iarzen, Ni
tro-Cellulosen u. dcrgl. aus. Yon seiner kiinftigen Yerwendung gilt das fur 

das Dichlorhydrin Gesagte.

V. Unguentum Glycerini (Austr. Germ. Hclv.). 1) A ustr. 4 Th. Starkę werden 
mit 60 Th. Glycerin gemischt und im Dampfbade allmahlidi erwarint, bis eine dnrch- 
scheinende Masse entstanden ist. 2) Helv. Aus 7 Th. Starkę und 93 Th. Glycerin in gleicker 
Weise wie Austr. zu bereiten, 3) Germ. Man mischt 10 Th. Weizenstiirke mit 100 Tli. 
Glycerin und 15 Th. Wasser, dann setzt man eine Anreibung yon 2 Tli. feinem Traganth- 

. pulyer und 5 Th. Spiritus (90 Vol. Proc.) hinzu und erhitzt im Wasserbade, bis eine gleich- 
miissige Gallerte entstanden ist, Glycerinuni Amyli (B rit.): Amyli 20,0, Glycerini 130 ceni, 
Aquae 30 ccm, wie Austr. zu bereiten. Glyceritnin Amyli (U-St.): Amyli 10,0, Aquae
10,0, Glycerini 80,0; wie Austr. zu bereiten.

Antifensterschweiss. Glycerini 1,0, Spiritus diluti (60 Proc.) 10,0. Parfum ad 
libitum.

Antisudorin. Gomisch aus Salicylsaure, Borsauro, Citronensaure, Glycerin, Spiritus 
dilutus und Aetherarten.

B i m i k iP s H a n d h a l s a i i i .  Mischung vou Glycerin, Perubalsam und Molissengeist, 
gegen aufgesprungene Hiiiide und zur Pflege der Hilndo. B. F ischer.

Ilrillantine. T o ile tto n m itto l. I . Glycerini 10,0, Spiritus, Aquae dcstillatac 
aa 100,0, Parfum ad libitum. I I. Olei Bieirii 6,0, Saponis medicati 2,0, Benzoes pulv. 2,0, 
Spiritus 200,0, Olei Kosao gtt. 1.

B rillnntina, M itte l ,  um den N arb en  des O b e rle d e rs  g e sch m e id ig  zu 
m ach on. Aquae 1000,0, Sacchari 200,0, Stńritus 500,0, Glycerini 1000,0.

Creme Iris. T o ile t te n m itte l .  Boracis 0,5, Talci veneti 2,0, Zinci oxydati 10,0. 
Unguonti Glycerini 87,5, Tuborosenextrakt q. s. B. F ischer.

Glycelaeum. Groves. Eine aus 1 Thoil Furfur Amygdalarum, 2 Th. Glycerin und 
6 Th. Oleum Oliyarum hergestellte Pasto, ais Verbandmittel und Salbengrundlage 
empfoblon.

Glyeerin-Gelatine ziun Einseliliessen mikre,skopischer Priiparate nacli K aiser. 
Man woieht 1 Th. Gelatine in 6 Th. Wasser ein, giebt 7 Th. Glycerin zu, in welehem 
0,14 Th. konc. Karbolsauro gelOst ist, und lost durch Erwarmen im Wasserbade. Man 
filtrirt durcli Glaswolle, welclie kurz vorher mit heissom Wasser ausgowasclieu ist.

G lycerin-Jelly. G lyceringallerte fiir die lliinde (ongi. S p e c ia lita t) . 8,5 Gela
tine werden in 180,0 Rosenwasser eingcweieht. Man lost im Dampfbade, lasst e rk a lte n , 
setzt den Schnee von 20,0 Eiweiss hinzu und erhitzt wieder. Die nacli dem Absetzen 
durchgeseihte Fliissigkeit wird mit einer Lhsung von 0,75 Salicylsaure und 130,0 Glycerin 
versetzt, im Heisswassertricliter filtrirt und mit Itosenol parfiimirt.

Glyceriii-Kerzen. 5 Th. Gelatine, 20 Tli. Wasser, 25 Th. Glycorin. Der warmen 
Lhsung fiigt man zu eine Losung von 2 Th. Tannin und 10 Th. Glycerin, erwarmt bis 
zur Kliirung und giesst in Kerzenformen mit Doclit aus. Diese Kerzen sollen wie Stearin- 
kerzen, aucli goruchlos, yerbrennen (?).
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(Ilycerinmilcli. Man versteht hierunter cntweder eino Lanolin-Glycerin-Emulsion, 
oder eine Mischung von etwa 3,0 g Zinkoxyd, dom Weissen von einem Ei, 70,0 g Glycerin 
und Wasser q. s. ad 100,0 g. Oder auch oine Mischung von Starkę, Zinkoxyd und Glycerin. 

Glycerin-Pomadę. xYdipis 6 kg, Sebi taurini 1 kg, Glycerini 300,0, Cerao flavae
100.0, Olei Ricini 100,0, Olei Citri 128,0, Olei Bergamottao 60,0, Olei Caryophyllorum 40,0. 

Glyeerin-Sicliel. F ra n z ó s isc h e  S p e c ia l i ta t ,  T o ile tto n m itte l . Eine par-
fiimirte Mischung aus gleichen Thoilen Glycerin und Eiweiss.

Glycerimim sulfiirosum —  S o h o t t in . Ein mit schwefliger Saure gesattigtes Glycerin. 
Wird durch Einleiten von schwefliger S&ure in eine Mischung von 90 Th. Glycerin und 
10 Th. Wasser erhalten. Es soli 10 Proc. S02 enthalten.

Glyceritum Yitelli (Glyconin-Sicliel). Rp. Yitelli Ovi 45,0 g, Glycerini 55,0. •
Misce.

Glysapolum — G o l in k k . Mischung aus Seife, Glycerin, Paraffin, Citronensaure und 
Alkohol gegen Seborrlioea capitis.

Kali-Creme. Farblose, mit Rosenol parfumirte Fliissigkeit aus: Wasser 60,7, 
Glycerini 37,1, Natrii carbonici anhydrici, Kalii carbonici aa 2,2. B. F i s c h e r .

Łevorin, ein K osm eticum . Tragacanthae 15,0, Glycerini 100,0, Acidi salicylici 1,0, 
Spiritus q. s. ad solutionem. Aquao feiwidao 400,0. Man bereitet durch Erhitzen unter 
Umruhren eine Salbe und parfiimirt dieso mit Jaśmin und Maiglockchen.

M ikrobmort. Mischung aus Glycerin und Karbolsaure aa.
Mittel gegen schweissige llande. Boracis, Acidi salicylici aa 15,0, xYcidi borici

5.0, Glycerini, Spiritus diluti aa 60,0. Dreimal taglich einzureiben.
Ocolustro. M itte l  gegen  das B osch lagen  d e r B rille n g la se r . Ist eine Oleln- 

Kaliseife mit 30 Proc. Glycerin und etwas Terpentinol.
SmrsON’8 Lotion gegen Taubheit. Ist Glycerin mit geringem Zusatz von Alkohol 

und Aether.
Stempelkissen. F liis s ig k e it zum  B efeu ch ten  d erse lb en . Gummi arabici

250.0, Aquao 150,0, Glycerini 350,0, Sirupi Sacchari 250,0. In 500 g dieser Fliissigkeit 
lose man 50,0 g ein er wasserloslichen Anilinfarbe.

Styroglycerit, gegen  au fg o sp ru n g en e  H an de. Tincturae Benzoes compositae
4.0, Glycerini 8,0, Saponis kalini 1,0, Aquae Rosae 16,0.

Glyceritum Acidi tannici (U-St.).
Rp. Acidi tannici 20,0 

G lycerini 80,0.
Glycer i n u m cosmoticum.

Rp. T incturae Benzoes 0,5 
Aquao Rosae 1,0
Spiritus 8,5
G lycerini q. s. ad. 30,0.

7. u in E inrciben derH aut naeh jedesmal i gem W aschen. 
(jllycerinum  jo d a tu m  cau s ticu m  H ubka .

Rp. Jodi
Kalii jodati aa  25,0 
Glycerini 50,0.

Glycerimim lacto-cnrbolicum  Dr. Botky .
I II I I I

Acidi carbolici 1,0 2,0 5,0
Acidi lactici 2,0 4,0 15,0
Glycerini 20,0 20,0 20,0.

Z u Aetzungen bei Kclilkopftuberkulose.
Glycerimim saponatum  80%.

(Form. Coloniens.)
Rp. Glycerini 80,0

Saponis stoarinici 20,0.
J)ient ais G rundkorper. F risch  zu bereiten, 

Glycerimim saponatum  cum Acido salicylico 
(Form. Coloniens).

Rp. Glycerini aaponati (80%) 95,0
Acidi salicylici 5,0.

Glycerimim saponatum  cum Acido salicylico et 
Rosorcino (Form. Coloniens.).

Rp. G lycerini saponati (80% ) 90,0
Acidi salicylici 5,0
Resorcini 5,0.

Glycerimim saponatum  H ubka.
Rp. Saponis OocoSs 10—20,0 

Glycerini 80—90,0.
W erden iirt Dam pfbadc gelttst und in Form cn 

gegossen.

Glycerimim stearlnicum .
Rp. Saponis stearinici G,0 

G lycerini 94,0.
Solvc balneo vaporis.

Glyceritum Itism utl (N at. Form). 
L i q u o r  B i s m u t i  e o n  c e n  t r a t u s .

Rp. l .  B ism uti Ammonii c itrici 275,0
2. Liąuoris A m m onii caust.

(sp. G. 0,901) q. s.
3. Glycerini 500 eem.
4. Aquae q. s. ad  1 Liter.

M an re ib t 1 m it 350 von 4 und  250 von 3 an,
giebt von 2 soviol liinzu, dass Auflbsung erfolgt 
und eine neutrale Fliissigkeit entstelit. Dann 
setzt m an den R est von 3 und von 4 q. s. zu 1 
L iter hinzu.

Glyceritum Gelatinae.
Rp. G elatinae albae 30,0 

Glycerini 4,0
Aquae G4,0
Acidi carbolici 1,0. 

Amerikanisclies M ittel auf Brandwunden.

Linimentum Plum bi cum Glycorino Bokckii. 
Rp. 1'alci pulverati

A myli iui 100,0 
G lycerini 40,0
Aquae Plum bi q. s.

u t fia t pasta. Gegen trockene, s tark  juckende 
Ekzeme.

P asta  G lycerini cum Acido acotico.
Rp. Glycerini 5,0

Acidi acetici d ilu ti (30 Proc.) 7,0
K aolini 9,0.

Sirupus antiph tliisicus Fkemy.
Rp. Sirupi F c rr i jodati (0,5 Proc.)

Glycerini pu ri aa  100,0
Sirupi M orpbini 200,0.



Sirupus aiitlphtliislcus J accoud.
lip. G lycerini 100,0

Aquae destillatao 50,0
Olei M enthae piper. g tts . V.

Liiguontum lSoroęlycerini.
B o r o g l y c e r i n s a l b e  (Hamb. V.)

Lauolini 5,0
Acidi borici 10,0
(jJlycerini 25,0
Unguen ti Paraffini (50,0.

Glycyrrhiza.

Gattung der Papilionaeeae — Galegeae — Astragalinae.
Glycyrrhiza glabra L. Hei misek im Mittelmeergebiet, in Sudosteuropa und Vorder- 

asien, kultivirt in Spanien, Siidfrankreich, Italien, England, Deutschland, Miihren, Russland, 
China etc. Kur den Handel sind besonders die Kulturen in Spanien und in Russland 
(Wolgadelta, Batum) von Bedeutung. Die Pflanze ist in den oberirdischen Theilen krautig, 
die Wurzel ausdauernd, mit zahlreichen fingcrdickeu, laugeu Auslaufern, die schuppige 
Niederbliitter tragcn, ans dereń Achseln neue Schosslinge entstehen. Blatter unpaarig,
5—8fach gefiedert, die Biedom oval, staehelspitzig. Bliitiieutrauben kiirzer ais die Blatter. 
Httlsen meist yiersamig, kahl. Die Pflanze bildet mehrere Varietaten, von denen die 
folgenden wichtig sind: a) typica RegeJ. et Herder, liefert das sp an iseb e  SU ssholz, 
/?) glandnlifera Regel et Herder, driisig beliaart, liefert das ru s s is c h e  SUssholz, ist 
auch sonst ani mcisten kultiyirt. Man sarnmelt die Drogę meist von dreijiihrigen Pflanzen, 
die russische besteht ziemlicli gleichmassig aus Auslaufern und Wurzeln, sie kommt ge- 
schalt in den Handel, die spanische und die meisten anderen so gut wie ausschliesslieh 
aus Auslaufern.

I. Radix Jjiguiritlae (Genu. Helv. Austr.). Glyeyrrliizae radix (Brit.). Glyeyr- 
rliiza (U-St.). Radix Glyeyrrliizae echinatne s. Russiea. — Siissliolz. Russische oder 
gcscliiilte Siissliolzwurzel. Racine de reglisse. Reglisse ratissee (Gall.). 
Liquorice Root. (Brit. U-Sr.j.

Germ .: schreibt vor: die geschalten Wurzeln und Auslaufer von Gl. gi. (Sglandnlifera. 
H e lv .: ungeschalte Auslaufer von Gl. glabra aus Spanien und geschiilte Wurzeln aus 
Uussland von Gl. glabra /?. glandulifera. A u str.: ungeschalte Wurzeln von Gl. glabra und 
geschiilte von Gl. echinata (?) ais Rad. Liquirit. mund. B rit.: gcschalte Wurzeln und 
Auslaufer von Gl. glabra. TJ-St.: ungeschalte Wurzel vou Gl. glabra /?. und geschiilte von 
var. glandulifera. G all.: Wurzel und Rhizom (Auslaufer) von Gl. glabra.

lie sc h re ib lin y .  Dic Pflanze besitzt einen bis 10 cm dieken Wurzelkopf, der oft 
noeli die Iteste der Stengel triigt und naeh unton dic wonig yerzweigte, am oberen Endo 
mehrere cm dicke Wurzel bat. Sie sowohl wie die 1—2 cm dieken, geraden Auslaufer 
sind graubraun, runzlig, im Quersehnitt gelb, strahlig, im Holz mit deutlich erkennbaren 
Geffissen. Bruch ziemlich faserig. Die Auslaufer liaben ein deutliches Mark, das den 
Wurzeln fehlt, dereń Holz auch etwas weniger dicht wic das der Auslitufer ist. — Die 
ungeschalte Drogę besteht zu iiusserst aus einer diinnen Korkschicht, die 10—25 Zelllagen 
diek ist, an die sich ein wenigzelliges Phelloderm schliesst. In dem folgenden Paren- 
chym Einzelkrystallc aus Osalat, die von einer Membran umschlossen sind; sie finden sieli 
auch sonst im Parenchym der Drogę. Dasselbe gilt filr die Stiirkc, dereń Kdrnchen rund- 
lich, spindel-, ei-, stabcheufbrmig, meist einzeln, seltner zu zweien zusammengesetzt sind. 
Sie messeu meist 2,5—20,0 /li, solten bis zu 30 f.t. Die Innenrinde besteht aus breiten Mark- 
strahlen, dereń Zellen gross und radial gestreckt sind, in den Baststrahlen derselben fallen die 
reichlichen Siebrohren auf, die schon in geringer Entfernung vom Centrum zusammen- 
gepresst, dicke, im allgemeinen radial yerlaufende Striinge bilden. Eerner falleu Btindol 
stark yerdickter, geschichteter Pasern auf, die von Oxalatzellen umkammert sind. Dieselben 
Eascrbiłndel finden sieli im Holz, dessen Gefasse einen Durchmesser von 25—170 u liaben, 
ihre Wandę liaben leiter- oder netzfflrmige Verdickung oder rombiseh-spaltenfSrmige Tflpfel 
(Fig. 260).



Fur den Nachweis von Siissholz im Pulver kommeu in Betraekt: Uie Starkekiirncken, 
die reiclilioken Oxalatkrystalle mul dereń Brackstiicke, dann die Fasern, dereń Schicktung 
aucłr in der Langsansieht deutliek ist, und die Bruclistiicke der Gefasswandungen. Ob 
ein Pulver aus spanischem oder russischem Siissholz liergestellt ist, entsokeidet sieli durch 
die Anwesenkeit oder Abwesenkeit der Korkzellen, da das ersto ungeschalt, das zweite 
gesc.kiilt in den Handel kommt.

J ie s ta m lth e ile . 6,0 — 7,0 Proc. (nack T so h ib o h  2,5 Proc.) G ly c y rrk iz in , das 
saure Ammonsalz der Glycyrrhizinsaure (s. dort), 1,25 Proc. A sp a rag in , Z ucker, 
M ann it, F a rk s to ffo , 1,65 Proc. H arz , 3,26 
Proc. P ro te in s to f fe ,  6,18—7,58 Proc. Ascke.
E x tr a k tg e h a l t  des spaniseken Siisskolz 15,3 bis
27,2 Proc., des russiseken 26,4 — 38,5 Proc.

Z u b e re itu n g . A u fb e w a h r u n g .  Man 
klllt die geschalte, ganze Wurzel, welcke im Hand- 
verkauf ofter ais „Siisskolz in Stangen11 yerlangt 
wird, in ausgesuckten, diinneron Stueken yorrathig,
Fur Tkeemisckungen ist die von den Drogisten in 
Q  Stiicken gelieferte, aus sorgfaltig nachgesckiilter 
Wurzel hergestellte Speciesform wegen ikres saube- 
ren Schnittes zu empfeklen. Das feine Pulver wird, 
da die faserige Wurzel sick im Morser nur sekwierig 
pulyern liisst, am kesten aus zuyerliissiger Quelle 
gekauft. Etwaige YerfSlsckungen sind (lurck das 
Mikroskop und durck Einasehern leickt. nachzu- 
weisen. Man bewahrt die Wurzel an einern troek- 
nen Orte, das feine Pulver in dickt yerscklossenen 
Gefassen auf. 100 Th. gesckalte Wurzel liefern 
etwa 90 Tk. Pulyer.

A n w e n d u n g .  In Tkeemisckungen oder 
im Aufguss bei Husten und katarrkaliseken Leiden 
(Saurcn, Alkaloide und dereń Salze sind dabei zu 
yermeiden), aucli ais gesckmackyerbesserndes Mit- 
tel. Das Pulyer dient ais Bindemittel zu Pillen- 
massen.

Kadix Liquiritiae aminoniata, am m o- 
n i i r te s  S iissko lz  nennt X. L a n d e r e r  e in e  in  
Species- oder Pulverform mit Ammoniakgas behan- Fig. 260. 1J u or schli i i! durch  K adix (Jlyeyrrliizac 

(Nnch Arthur Meyer .) 
p  Parcnchym  der B indę, s SiebrOhren. f  F a - 
sern. f  L ibriform faaem  im Holz. m M arb- 
atralil. o Oacahitkrystall. o Cam bium. pv  1-Iolz- 

parenchym . g Gefilss.

delte Stissholzwurzel, bei welcher der siisso Gc- 
schmack besonders stark hervortreten soli.

Extractuiu Liąuiritiae (Austr.). E xtr.
L ią u i r i t ia e  K ad ic is  (Erganzb.). E x tr . Gly- 
c y rrk iz a e  (Brit.). — S u ssh o lz e x tra k t, —
E x tra i t  do rśg lis se  (Gall.). — E x tra e t  of 
L ią u o ric e . (E rganzb.): 1 Tk. grób zorsclinittenes Siisskolz wird 48, dann noch- 
mals 12 Stunden mit jo 5 Th. Wasser ausgezogen, dio Pressfliissigkeiton aufgekocht, 
auf 2 Th. eingodainpft, mit kaltem Wasser yerdiinnt, filtrirt und zum dicken Extrakt ein- 
gedampft. — A u str.: Aus zerstossenem Siisskolz wie Extr. Gentianao Austr. (S. 1213) 
zu bereiten. — B rit.:  1 Th. gepulvertes Siisskolz (No. 20) wird 24, dann 6 Stunden mit 
je 2,5 Th. Wasser ausgezogen, die Pressfliissigkeiton aufgekocht und zu einem weiehen 
Extrakt eingedampft. — Gall.: Wio Extract. Gentianae Gall. (S. 1213). — E. D ie t e r ic h  
liisst 1 Th. gcsehnittenes Siissholz grób pulyern, 12 Stunden mit 3 Th. kaltem, dann 
1 Stunde mit 2 Tk. heissem Wasser ausziehen, die Ausziige durck ^stiindiges Kocken mit 
Filtrirpapierabfall ld&ren, sonst wio Erganzb. — Braungelb, in Wasser klar lOslich. Ausbeute 
etwa 25 Proc., nack E. D ie t e r ic h  boi spanischer Wurzel 20—25, boi russischer 35—38 Proc.

Extractum Glycyrrliizae lluiiliun (U-St.). E x tr. L ią u ir i t ia e  am m oniatum . 
S iis sh o lz -F lu id o x tra k t. F lu id  E x tra c t  of G ly cy rrh iza . Aus 1000 g gepulvertem 
Siissholz (No. 40) und einer Mischung von 50 ccm Ammoniakfliissigkeit (10 proc.), 300 ccm



Weingeist (91 proc.) und 650 ccm Wasser im Verdritngungswege. Man bcfeuchtet mit 
350 ccm, erschbpft zuorst mit dem Rest des Łbsungsmittels, dann mit q. s. oiner Mischung 
von 300 ccm Weingeist und 650 ccm Wasser, fangt die ersten 750 ccm Perkolat be- 
sonders auf und stellt 1. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. — Man braucht etwa 3000 Th. 
Losungsmittel. — E. D ie t e b ic h  setzt dom zweiton Auszugo vor dem Eindampfen 30 Tli. 
Ammoniakflussigkeit zu.

Extrnctum Glycyrrhizae liqni<lum (Brit.). L iqui.d E x tra c t  of L ią u o ric o . 
Man verfahrt genau wie bei Extr. Glycyrrhizae (Brit.) angegeben, dampft aber dio Press- 
fliissigkeiten nur bis zum spec. Gew. von 1,200 ein, vermischt mit ‘/i ihres Volumens 
Weingeist (91 proc.), liisst absetzon und filtrirt.

Extractum Glycyrrhizae puruin (U-St.). B ure E x tr a c t  of G lycy rrliiza . Aus 
1000 g SiissholzpuRer (No. 20) und einer Mischung von 150 ccm Ammoniaklliissigkoit 
(10 proc.) und 8000 ccm Wasser im Yerdriingungswego. Man bcfeuchtet mit 1000 ccm, 
erschbpft zuerst mit dem Rest der Mischung, dann mit destillirtem Wasser und vcrdampft 
zu Pillenkonsistenz.

Extractinu Glycyrrhizae s. Liquiritiae Spiritu depuratnm E. D ie t e b ic h . W ein- 
g e is tig o s S iis sh o lz e x tra k t. 1000 g ' grób gepuRertes russisches Sussholz zieht man 
mit 5000 g kaltom Wasser 4 Stundon, dann mit 3000 g siedendem Wasser aus, verdampft 
dio vercinigten Ausziige bis auf 500 g, mischt noch hciss mit 1000 g Weingeist (90 proc.), 
filtrirt nach 24 Stunden, destillirt 900 g ab und dampft zum mittoldicken Extrakt oin. 
Ausbeute 18—20 Proc. In Wasser klar lósliches Extrakt.

Gclatina Liąniritiae pellucida. D u rc h s ic h tig e  L a k r iz g a llo r te  (Austr.) 40 Th. 
geschiiltes, zerstossenes Sussholz zieht man mit 3000 Th. destill. Wasser aus, seiht durcli, 
lbst 1000 Th. arabisclies Gummi und 800 Th. ZuckerpuRer, seiht nochmals durcli, 
verdunstet bis zur Halfte, schaumt sorgfiiltig ab, fiigt 40 Th. Orangenbliithenwasser hinzu, 
gicsst in Papierkapseln, trocknet und zerschnoidet in kleinere Stticke. Will man dio Masso 
yollig klar haben, so setzt man (nach D ie t e b ic h ) zu der Losung 2 Th. trockenes Hiiliner- 
eiweiss, in wenig Wasser gelćSst, und 10 Th. Filtrirpapierschnitzol zu, kocht auf, schaumt 
ab, filtrirt durcli Flanell und dampft nun erst ein.

Glyeyrrhizinum aininouiatiim (U-St.). G lyzina. G ly c y rrh iz in o  am m onia- 
ca le  (Gall.). A m m o n ia ted  G ly c y rrh iz in  (U-St.): 500 g SiissholzpuRer (No. 20) befouchtet 
man mit einer Mischung von 475 ccm Wasser und 25 ccm Ammoniakflussigkeit (10 proc.), 
packt in einon glasernen Perkolator und sammelt nach 24 Stunden durcli Nachgiessen von 
Wasser 500 ccm Fliissigkeit. Man setzt yorsichtig Schwefelsaure zu, solango noch ein 
Nioderschlag entsteht, sammelt denselben und wiischt mit kaltem Wasser bis zum Ver- 
schwindon der sauren Reaktion. Durcli nochmaliges Losen in ammoniakalischem Wasser, 
Fallen mittels Schwefelsaure und Waschcn wird der Niederschlag gereinigt, liierauf in q. s. 
mit Wasser aa verdiinnter Ammoniakflussigkeit gelost, auf Glasplatten gestrichen und ge- 
trocknet. Dunkelbrauno oder rothbraune gcruchlose Schuppen von sehr siissem Geschmack. 
Gall. 1000 g Sussholz (Smyrna) wird, zu feinen Fasern zerstossen, zweimal mit je 2000 g 
destill. Wasser 4 Stundon ausgezogen, dio Fliissigkeit aufgekoeht, filtrirt und nach vblligom 
Erkalton nach und nach mit einer Mischung von 20 g Schwefelsaure (spec. Gew. 1,843) 
und 80 g Wasser yersetzt, so lange noch ein Niederschlag entsteht. Man liisst absetzen, 
sammelt den Niederschlag, wiischt ihn mit Wasser bis zum Aufboren der sauren Reaktion, 
lbst ihn auf dem Wasserbade in moglichst wonig 5 proc. Ammoniakflussigkeit und trocknet 
bei 40°C. auf Glasplatten ein. — Aus guter Wurzel muss man 6—7 Proc. Ausbeute erzielen.

Pasta Liquiritiae (Erganzb.). P a s ta  L iq u ir i t ia e  f lav a  (Austr.). M assa cum 
succo  G ly c y rrh iz a e  (Gall.). S tissh o lzp aste . G e lb e r L a k riz te ig . B raune o d e r 
gelbo R eg lise . B ra u n e r  L o d e rzu ck er. B ra u n e s  J u n g fe rn le d e r . E rg iinzb .:
1 Th. grób zerschnittenes Sussholz zieht man mit 30 Th. Wasser 12 Stunden aus, lbst im 
Filtrat ohne Erwiirmen 15 Th. arabisches Gummi und 9 Th. Zucker, setzt etwas zu Schaum 
geschlagenes Eiweiss zu, kocht auf, seiht durch Flanell, dampft unter Umruhron auf 40 Th., 
dann weiter ohne Umriihren so lange ein, bis eine Probe beim Erkalten erstarrt, giesst in 
Formen, trocknet und schnoidot in Tafclchen. — A u str.: Zu einer durchgeseihten Lbsung 
von 120 g gereinigtem Lakriz und 1000 g arabischem Gummi in q. s. Wasser fiigt man 
1000 g Zuckorpulver und das Eiweiss von 20 Eiern, formt in der Warme zum Toig, setzt 
eine Mischung von 2 g Vanille und 15 g Zucker zu und macht 1. a. Tafelclien daraus. — 
Gall.: 1) PUto de rb g lisse  b ru n e . 100 g Lakriz in Stttcken werden auf einem 
Haarsiobe durch Ęinstellen in 2500 g kaltes Wasser gereinigt, die filtrirto Lbsung mit 
1500 g Senegalgummi, 1000 g Zucker, 0,75 g Opiumextrakt yersetzt und weiter yerfahren, 
wie bei Pdte de Lichen angegeben. Enthalt etwa 0,02 Proc. Opiumextrakt. 2) Pftte de 
re g lisse  no ire . 500 g Lakriz behandelt man wie unter 1) mit 3500 g Wasser, lbst im 
Filtrat 3000 g gewaschenes Senegalgummi im Wasserbade, seiht durch, fiigt 2000 g Zucker 
hinzu tind bringt zur Pastę, wie bei Pasta Jujubae angegeben. ■—• E. D ie t e b i c h : 600 g 
gepuRertes arabisches Gummi lbst man ohne Erwiirmen in 2500 g destill. Wasser, setzt 
400 g Zucker, 2 g trockenes Hiihnereiweiss in wonig Wasser golbst und 10 g Filtrirpapier-



abfall z u, kocht, scliiiumt ab, iiltrirt durch Fanell, dampft auf 1600 g ein, fiigt 10 g durcb 
Weingoist gereinigtes Siissholzextrakt hinzu, dampft oline Umruhren auf otwa 1350 g oin, 
entfernt die gebildete Haut, giesst in Papier- oder goólte Bleeliformen und verfahrt wie 
bei Pasta Jujubae angegeben. Ausbeute otwa 900 g.

Pasta Liquiritiiie gelntinata. B rau n e  R eglise . 200 g Gelatine ltist man unter 
Erw&rmen in 400 g Wasser, fiigt jo 300 g gepulvertes arabischos Gumini und Zucker, 
200 g Glycerin, 20 g gereinigten Sussbolzsaft hinzu, erwarmt bis zur volligen Liisung, 
dampft zur Extraktdicke ein, giosst in geolte Bleeliformen etwa 4 mm dick aus und sticht 
nach dem Erkalten mittels eines rundon Blechrohres Scheiben von etwa 1,5 cm Durch- 
messor aus, die bei golinder Warme getrocknet werden.

Sirupus Liquiritiae (Germ. Helv.) S iru p u s  G ly cy rrh izae . S iissho lzsirup . 
S iro p  de reg lisse . Germ.: 20 Th. grób zerscbnittones Siissholz, 5 Th. Ammoniak- 
lliissigkeit, 100 Th. Wassor macerirt man 12 (nach Helv. 24) Stunden, presst, kocht 
auf, dampft im Wasserbade auf 10 Th. ein, vermischt mit 10 Tli. Weingeist, Iiltrirt nach 
12 (Holv. 24) Stunden und bringt das Filtrat mit q. s. Zuckersirup auf 100 Th. Brauner, 
klarer Sirup. Bei der Darstellung sind Metallgerathe, besonders kupferne, zu yermoiden. 
Scheideu sieli beim Eindampfon Elockon aus, so’ bringt man sio durch wenig Ammoniak 
wieder in Losung. S iru p  of L ią u o r ic e  (Nat. form.). In 500 ccm Wasser lost man 
zuerst 125 g Extract. Glycyrrhizae purum (U-St.), dann 650 g Zucker, seiht durch, fiigt 
125 g Glycerin und Wasser q. s. zu 1000 ccm hinzu.

Sirupus Liquiritiae decemplex. Dass sieli nach obiger Vorscbrift ein Sirup, der 
mit 9 Th. Zuckersirup ein vorschriftsmassiges Priiparat liofert nicht herstellen liisst, liegt 
auf der Hand. Ein solcher ist bei der vorziiglichen Haltbarkeit des Siissholzsirups auch 
iiberfliissig.

II. Succus Liquiritiae (Austr. Germ. Helv.). Succus Liquiritiae crudus. Extrac- 
tum Glycyrrhizae (U-St.) s. Liquiritiae crudum. — Siissholzsaft. Lakriz. Lakritzen- 
saft. — Biirendreck. Biirenzucker._— Snc de reglisse (Gall.). Jus de reglisse. — 
Extract, or Juiee oi’ Łiquoriee.

U e b e r  D a rs te llm i y  und S o r t en  vergl. H a g ek - F is c iie r -H a b t w io h , Kommeutar żuru 
deutschen Arzneibuch, 2. Auli., Band 2. pag. 621 ff.

Yon den verschiedenen Sorten ist fur die pharmaceutischc Verwendung die Sorte: 
,,Barraceo“ ani beliebtesten. Es ist beim Einkauf gonau auf den Namen zu acliten, da 
mauclie Imitationea denselben mit geringen Abanderungcn nacbahmen. Es giebt aber auch 
Nachałmiungen mit ganz korrekter Schreibweise des Namens. Ferner werden in der 
Pharmacie viel verwendet: Sanitas Ti flis, Gui Grassa, Zngarese u. Co., Sinik. Oddo, 
Muzzi, Gerace, l)uea di Atri.

E ig e n sc h a fte n  a n d  B e s ta n d th e ile . Hartę, soliwarzc oder sohwarzbraune, 
glanzend brecliende Stangen oder Massen vou rein siissem Gesehmack. Es entliti.lt die 
wesentliebeu Bestandtheile der Siissholzwurzel, so in einer guten Sorte: 20,00 Proc. W asse r, 
15,35 Proc. gum m ose S u b s ta n z , 15,25 Proc. G ly c y rrh iz in , 6,42 Proc. Z u ck e r, 
M ann it, 37,48 Proc. E x tr a k t iv s to f f e ,  zusammen in Wasser loslicb 74,5 Proc., in Wasser 
unloslich 5,5 Proc., 8—-10 Proc. Asclie.

Tabelle iiber die Zusummensetzung einer Anzalil Sorten von Succus Liquiritiae
n a c h  P r o lliu s .
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Selbst bereitet . . 112,8 3,9 23,0 fehlt Imit. Sicil. Barracco 13,0 ! 35,0 humlen
Sanitas Tiflis . . . 1 12,5 10,0 30,0 Iluca di Atri . . . 11,3 28,6 11,0'fehltOÓX

111,0 23,0 19,0 Uso Barracco. . . 14,0 ! 34,0 10,0: „

F ichera .................... i 16,5 16,2 19,0 Grimaldi . . . . 11,7 35,0 9,0; „
Zagarese & Co. . .. 113,5 20,0 10,0 n Spanischer Barracco 14,8 : 29,0 9,0 i ..
Barracco . . . . 13,0 24,0 11,0 r, Messina.................... i 9,2 33,0 H,0 hS „
Barone Amorollo 14,0 22,0 16,0 Cassano.................... ! 11,5 i 34,0 5,0 fehlt
Gui Grosso . .  . 7,0 24,0 14,0 S alozz i.................... 15,0 40,0 0,0 ..

M u z z i .................... 12,0 23,0 9,0 Pignatelli . . . . 14,6 26,0 13,0
G e ra c e .................... 10,5 23,9 11,0 F. S. I).................... 10,0 32,0 12,0 ..

P. s ............................................................. 11,8 22,7 17,0 ” Baron Compagno 36,0 31,0 18,0 „



U n tersu c h u n y . 1. B estim m u n g  des G ly c y rrh iz in s : Mail lost in einer 100 ccm 
Flasche 5 g- zerstossenen Succus durch Ofteres Umschtitteln in 50 ccm lauwarmem Wasser, 
indem man 2 ccm Liq. Ammon. caust. liinzufugt. NacLdem der Succus vollig zerfallen ist, 
ftlgt man Alkohol bis zur FUllung- der Flasche hinzu und liisst cinen Tag stehen. Danii 
filtrirt man und wascht mit 40 proc. Alkohol nach, bis die ablaufende Fliissigkeit kaum 
noch gelb gefarbt ist. Das Filtrat wird auf dcm Wasserl)ad auf '/ ;J cingedampft und nach 
dem Erkalten unter Umruhrcn 5 ccm verdiinnte Schwefelsauze (bis zur sauren Reaktion) 
zugcgeben. Die ausscheidende Glycyrrhizinsaure sammelt man nach dcm Absetzen auf 
einein Filter und wascht mit 30 ccm Wasser nach. Dann iibergiesst man don Filterinhalt 
mit Ammoniak, darnpft die durch das Filter laufende Fliissigkeit im gewogenen Schiilclien 
im Wasserbade ein und trocknet bis zum konstantcn Gewicht.

2. Bestimmung des Wassergehalts in bekannter Weise.
o Man digerirt in einer Flaschc 10 g Succus mit 100 g Wasser bis zum volligen 

Zerfall des Succus. Nach dem Erkalten fiigt man 200 g Alkohol zu, schiittelt wiederholt 
und lasst mehrere Stunden stehen. Dann filtrirt man durch ein doppeltes Filter und wascht 
den Niederschlag auf dem Filter mit einer Mischung von 2 Alkohol und 1 Wasser aus. 
In dem Filtrat kann man das Glycyrrliizin bestimmen.

4. Der Riickstand auf dom Filter wird an der Luft getrocknet und mit Wasser 
iibergossen, bis dasselbe klar abliuift. Das Filtrat wird im Wasserbade in gewogener 
Schale eingedampft und his zum konstanten Gewieht getrocknet — Guinmose S u b stan z .

5. Der auf dem Filter bei 4 gebliebene Antheil wird getrocknet und gewogen unter 
Benutzung des fiusseren Filters ais Tara =  in  W asser u n lo s lic h e r  T heil.

6. Auf Starkę priift man unter dem Mikroskop, indem man ein Stiickehen in Wasser 
vbllig zerfallen liisst und den Riickstand untersueht. Eine geringe Menge von Stiirke- 
kornchen, die die fur Radix Glycyrrhizac cliarakteristische Form haben, berechtigt nicht, 
.eine Verfalseliung mit Starkemehl anzunehmen.

7. Eine P riifu n g  au f K u p fe r ist nicht tiberfliissig, da der Succus znweilen in 
solchen Schaleu eingedampft und dann herausgekratzt wird, wobei sogar kleine Spahne von 
Kupfer mitgehen konnen. Man ldst in Wasser, siiuert an und stellt eine blankę Messer- 
klinge in die Fliissigkeit.

V erfa lsvh u n {/en . Man setzt dem Succus nicht seltcn, um die Menge wasscrlos- 
licher Stolfe zu vermehren: Destrin, Gummi, Starkezucker, auch Gelatine zu. Man sollte 
daher unter allen Umstanden neben der Bestimmung der wasserloslichon Stoffe auch eine . 
solcho des Glycyrrhizins vornehmon, die erst Klarheit schafft, und einen Succus, der nicht 
mindestens 11 Proc. davon enthalt, zurilckweisen.

A n w e n d u n y . A b ya b e . DientzurBereitung des gercinigten Siissholzsaftes, weleher 
gegeben wird, wenn Succus Liquiritiae in flussigen Arzneimischungen yerordnet ist. Da- 
gegen pflegt man ais Bindemittel fiir Pillenmasscn das Pulvcr zu verwenden, das man aus 
dem grób zerstossenen oder in Sclieiben geschnittenen und dann in der War mc getrockneten 
rohen Stangenlackritz bereitet. Fur die Abgabe im Handverkauf giebt es eine durch Quer- 
riugel in gleichmassige Absohnitte getheilte Handelswaare. Docli lassen sieh auch dio 
dicken Stangcn lcicht schneiden, wenn man sie kurze Zeit in die Warnie legt, oder auch 
mittels eines scharfen Messers, auf das man einen kurzeń Schlag mit einein Hammer flihrt.

A u str. lasst zum pharmaceutischen Gebrauch nur den gercinigten Lakritz verweuden.
Succus Liquiritiae depuratus (Austr. Gorm. FIolv.) s. inspissatus. G e re in ig te r  

S ussho lzsaft. — Sue de re g lisse  p u rif ie . P u r if ie d  E x tr a c t  of L iq u o r ic e  
(Nat. form.).

Rober Lakritzl) wird in ein Extrahirfass schiclitonweiso oingelcgt, so dass die Stangcn 
immor nur eine Lago bilden und durch oine dumie Schicht Strohhalmo, Iiolzwollo oder 
Bastgofleclit — welohe vorher durch Einweichen in Wasser und Abwaschon grundlich ge- 
silubert sein miissen ■— gotrennt sind. Man deckt einen Deekel daruber, boscliwcrt ihn

ł) Nach Casab & L obetz geben die Sorten „B arracco“ und P. S. die grósste Flxtrakt- 
ausbeute.



in geeignoter Woiso odor zielit bei Beuutzung oines Gefiisses wio Fig. 261 die 
Schraube fest an, und giesst nun lcaltes, d e s t i l l i r te s  Wasser auf, so dass die oberste 
Schiclit eben bedeokfc wird. Nach zweitiigigem Stchen liisst mail die Flussigkeit mittels 
oines Habnos ablaufen, seilit durch und dampft sofort im Wasserbade untor bestandigom 
Riihren zur Extraktdicko ein. Den Riickstand im Fasse behandolt man nocbmals in gleicher 
Weise. Ob oin dritter Auszug lohnend ist, was selten der Fali sein wird, stellt man durch 
einen Versuch im kleinen fest; er muss wenigstens oin spec. Gew. von 1,015— 1,020 zeigen 
und beim Abdampfen nicht weniger ais 5 Proc. Trockonruckstand gebcn. Eino vollstan- 
dige ErscliOpfung des Rohsuccus 
ist schwer zu erreichen, nach 
H ik so h  &  S o h n e id e k  selbst nach 
40maligem Auszichon nicht. Der 
gereinigte Siissholzsaft muss braun 
oder schwarzbraun, in Wasser klar 
loslicli sein undrein siiss schmecken.
Ausbeuto je nach dem verwende- 
ten Rohstoff 60 — 80 Proc. Man 
bewahrt ilm in Thon- oder Por- 
cellankruken an einem luftigen, 
trocknen Orte auf, n ic h t im 
K e lle r , wo er sieli leicht mit 
Schimmelpilzen uberzieht.

Es ist empfolilen worden, 
don gorcinigten Siissholzsaft un- 
mittelbar aus der Wurzel durch 
Ausziehcn und Eindampfon herzu- 
stellen; ein solcber Succus ware 
gleichbedeutend mit dem Extrac- 
tum Liquiritiae Radicis.

Solutio Succi Liąuiritiae.
Fiir Receptur/,wecke pflogt man 
eine Liisung von gereinigtem Siiss- 
holzsaft in gleiohen Thcilen Was
ser vorrathig zu halten. In klei
nen, ganz gofiillten Flaschen im 
Kiihlen aufbewahrt, halt sieli die- 
solbo liingere Zoit; in der wiir- 
meren Jahreszeit, wo sie loiclit 
in Gahrung ubergoht oder Schim- 
mel ansetzt, fiillt man sie ent- 
weder kochend oder mit 5 Proc.
Weingoist versetzt in die Gefasse 
und halt nur kloinere Vorrathe.
Die Helfenberger Fabrik fiilirt 
einen Succus Liąuiritiae depuratus 
te n u is , der nur soweit eingedickt ist, dass or sieli nocli giessen liisst, ferner einon Succus 
Liąuiritiae depuratus pulveratus, der sieli klar liist, mithin aucli fur fliissige Arznei- 
mischungen verwenden liisst. (Sieho aucli unten: Liąuor Extracti Glycyrrliizae.)

Das bisweilen beobachtote Gelatiniren ammoniakalischer Succuslflsungen ist wahr- 
scheinlich auf einen Pilz zuriickzufiihren; durch vorsichtigen Zusatz verdiinnter Kalilaugo 
liisst sieli eine derartige Liisung meistens wieder verfliissigen und fiir Handverkaufszwecke

Fig. 261. H.\GKu’schos Extraliirgefiiss.

verwendbar machen.
Succus Liąuiritiae depuratus in bacillis ist eine im Handverkaufe boliebto Form 

in federkieldicken Stangclchen, welclio man aus dem eingediekten Saft durch Yerarheiten 
mit geoigneten Zusatzen darstollt. Nach E. D ie t u b ic ii  liis t man 300,0 Zuekerpulver unter 
Erwarmen in 400,0 gereinigtem Lakritz, stosst mit 300,0 Siissholzpulver zur gleichmassigen 
Masse und rollt diese aus odor presst sie durch gelochte Platton.

l ta c illi  L ią u ir i t ia e  a n isa ti .
S u c c u s  L i ą u i r i t i a e  d e p u r a t u s  i n  b a c i l l i s  

s. in  f i l i a .  C u c h  o u. C a s o h u .

r.
lip . Succi Liąuir. dep. inspiss. 75,0 

Gum m i arabici pulver. 8,0

Trngncanthae 2,0
Saccbari albi pulver. 35,0
Olei A nisi gutt. X X .

Man m ischt u n te r Erwttrmcn im  W asserbade und 
p resst m ittels e iner Cachoupresso in Filden, die 
nach dcm Trocknen in  W eissblechgefllssen auf
bew ahrt werden.

II.
I)io un ter Suce. L iąuirit. dep. in bacill. angegebene Masse m ischt m an m it 4,0 Anisol, 3,0 Fencheliil und bekan-

dclt sie wie I.



U acilli Ł iq u ir i t ia o  c ro ca ti
s. c i t r i n i .  H u s t e n s t a n g e n .  G e lb e  B r u s t -  

s t  ii n  g e 1.
Bp. 1. Radicis L iąu iritiac  pulv.

2. Rhizom. Irid is „
3. Gummi arabici „
4. Amyli T ritic i „ aa  100,0
5. Tragacanthae „ 10,0
G. Sacehari a lb i „ 590,0
7. T incturae Croci „ 25,0
8. Olei A nisi 2,5
9. Olei A urantii flor. 0.5.

M an m isch t G m it 7, nach  dem Trocknen m it den 
iibrigen, s tosst m it Rosenwasser zu r H asso imd 
forin t 3 m m  dicke S tabchen , die m an trocknet 
und m it verdi.mn.ter S afran tink tu r bestreicht.

G. M aguesii carbonici 15 g
7. K lixir arom atici (U-St.) q. s.

M an verreib t 2 — 5 m it G, fligt nach und  naeb 
875 ccm von 7 hinzu , liisst eine Stundo un ter 
oftercn Schutteln  stehen, f iltrirt, sam m elt un ter 
Naehwasclien m it 7 =  875 ecm F iltra t und m ischt 
dicses m it 1.

E l ix ir  L iq u ir itia c  a ro m aticu m .
lip. T ineturae arom aticae 10,0

T incturae Cinnam om i 5,0
Olei A urantii florum  
Olei M aeidis aa. g tts. I I  
Olei A nisi stellati g tt. I  
S irupi L iquiritiae 85,0.

J>ient zur Gesehmackverbesserung.
B ac llli p ec to ra lo s  H ugo . 

H u g o ’ s c h e  B r u s t s t i l n g e l .
Radicis L iquiritiao pulv. 200,0
Sacehari albi 445,0
Succi L iquiritiae 350,0
Tragacanthae 5,0.

M an bring t m it W as a e r zur M asse und fo rin t in 
Stllbchen.

L iq u o r E x t r a c t i  Gllycyrrhiza© (Hat. form.). 
S o l u t i o n  o f  E x t r a c t  o f  G l y e y r r h i z a  o r  

L  i q u o r  i c e.
Bp. 1. Succi L iquirit. deptir. s i e c i  250 g

2. Spiritus (91 proc.) 125 ccm
3. G lycerini 250 ccm
•1. Aquae q. s. ad 1000 ccm.

B]).

E lix ir  a d jim in s  (Nat. form.).
A  d j u v a  n t  E 1 i x  i r.

1. Corticis A uran tii duło. pulv. No. 10 75 g
2. Corticis P ru n i ju rg in . „ „ 150 „
3. Radie. L iąu iiit. russ. „ ,, 300 „
4. F ructus Coriandri „ „ -10 „
5. F ructu s Carvi „ ,, 40 „
(5. S irupi Sacehari (U-St.) 1500 ccm

/S p i r i tu s  (91 proc.) 1 vol. \
V Aquae destill. 2 vol. /  s‘

M an befeuclitct 2 m it 150 ccm W asser, fligt mich 
12 Stunden 1, 3, 4, 5 hinzu, m ischt m it 150 ccm 
von 7, b rin g t in  einen Verdriingungsapparat, 
sam m elt durch  Nachgiesson von 7 3500 ccm Per- 
ko la t und  s te llt durch  M ischcn m it G 5000 ccm 
G esam m tfliissigkeit her.

7.

E l ix ir  e Succo L iq u ir i t ia o  (Germ.).
E l i x i r  p e c t o r a l e  (Helv.). E l i x i r  r e g i s  

jD a n ia e . E l i x i r  R i n g e l m a n n i i .  B r u s t -  
e 1 i x  i r. E 1 i x i r  p o c t  o r  a  1 d u r o i  d o D a  n  c - 

m arle . P e  e to  r a i  E l i x i r .
Ep. 1. Succi L iqu iritiae  depurati 2,0

2. Aquao Foeniculi G,()
3. L iquoris A m m onii an isa ti 2,0.

Man lost 1 in  2 und m isch t 3 hinzu. Germ. liisst 
nach sechstUgigem Absetzen filtriren  (was im  
bedeckten T rieh ter bei 17 — 20 0 C. gesehoben 
m ussl) und verlangt cine braune, k l a r e  Fliissig- 
keit. N ach H e lv .  soli dieselbe triibe sein, is t  
also vor der Abgabe um zuschlitteln. Ais H usten- 
m ittol theelbffelweise. In  D cutschland dem 
freien. V erkehr entzogen.

E l ix i r  o Succo' L iq u ir ltia o  op ia tu m .
E 1 i x  i r  a m m o n  i a t  o -  o p ia  t  u m.

Itp. E lix ir e Succo Ł iquiritiae 98,0
T incturae Opii crocatae 2,0.

3—Is tu n d lich  1 Theeloffel.

E l ix ir  (H ycyrrliłzao  (N at. form.).
E l i x i r  o f  G l y e y r r h i z a  o r  L i q u o r i c e .  

Rp. E x tracti Glycyrrhizao fluidi (U-St.) 125 ccm 
E lix ir  arom atici (U-St.) 875 „

E I ix ir  G lycy rrh izao  a ro m a ticu m  (Nat. form.). 
A r o m a t i c  E l i x i r  o f  G 1 y c y r r l i i z a  o r  

L i q u o r  i c e.
Rp. 1. E x tracti G lycyrrhizao fluidi (U-St.) 125 ccm

2. Olei Caryophyllorum
3. Olei Cinnam. ceylan. aa 0,4
4. Olei M yristieae 0,25 „
5. Olei Foeniculi 0.75 ,

In  einer kleinen Probe Suce. Liquir. depur. i n -  
s p i s s a t .  bestim m t m an den Trockenrlickstand, 
berechnet dam ach  d ie 250 g trocknem  E x  trak t 
en tsprechende Menge, lOst diese in  250 ccm 
W asser, fligt 3, darni 2 hinzu  und b ring t m it 4 
auf 1000 ccm.

Łopeh pu lm o n a le .
F  u c h  s 1 u n  g e n  s a  f  t.

Rp. Succi L iquiritiac depur. 7,5
Liquoris A m m onii an isa ti 2,5
Sirupi Sacehari • 90,0.

H ustenm itte l fiu* den H andverkauf.

M istu ra  G lycy rrh izao  com posita  (U-St.).
Co m p  o u n d  M i x  t u r ę  o f  G l y e y r r h i z a .

B r o w n  M ix t u r ę .
Rp. E x tracti Glycyrrhizao p u ri (U-St.) 30 g 

S irupi Sacehari 50 ccm
Mucilag. Gum mi arabici 100 „
T incturae Opii cam phoratae 120 „
Yini A ntim onii (U-St.) GO „
S piritus A etheris n itro si 30 „
Aquae destillatao q. s. ad  1000 „

P a s ta  p o c to ra lis  Gkokgu.
P a t e  p e c t o r a l e  d e  GkokgiS.

Rp. 1. Gum m i arabici GO0,0
2. Sacehari albi 400,0
3. Aquae 1000,0
4. Magnesiao ustae 12,5
5. M orpliini hydrochlorici 0,25
G. Decocti rad. L iquirit. (e 12,5) 50,0.

M an e rh itz t 1 — 3 zwci S tunden  im  W asserbade, 
on tfe rn t die gebildeto H aut, se ih t durch, dam pft 
auf die H lilfte ein, fligt 4—G hinzu, dam pft bis 
zu r Pastillenkonsistenz ein und fo rin t rau ten- 
formige Tiifelchen. In  Frankreieli gcbraucliliclies 
H ustenm ittel.

P a s t!I li  c o n tra  tu ss im .
H u s  t e n p a s t i l  le n .

Rp. Succi L iquirit. pulv. 250,0 
Cubebarum  „ 180,0
Sacehari albi „ 3500,0
Acidi benzoici 15,0
Olei M enthae pip. 7,5 
Mucilag. Tragacantli, q. s.

F iu n t pastilli pond. 1,0 (Brit. and Col. Drugg.).



P a s t i l l l  s. T ro ck iśc i L ią u ir i t ia e .
P a s  t i l l i  A ui m o n  i i h y d r o c h l o r i c i  (Diet.).

S a l m i a k p a s t i l l e n .
Kp. Radicis L iąuiritiao pulver.

Sueci L iąuiritiao „ a<Ł 100,0
A m m onii hydrochlorici „ 10,0
Ilerbae M eliloti „ 30,0
Tragncan thae 10,0
Sacchari albi „ 200,0
Olei Anisi
Olei Foeniculi aa gtts. V
Sirupi Sacchari q. s.

M an stiisst zum Teig a n , ro llt zur gleichmiissig
dicken P la tte  und  sticlit daraus 1000 Pastillen 
oder schneidet in  rautenform ige Tafelclien.

P a s ti l l i  p ec to ra lo s  Dietericii. 
T r o c h i s c i  b e c h i c i .  H u s t e n p a s t i l l e n .

I. W e i s s e  H u s t e n p a s t i l l e n .  
lip. Itadicis L iąuiritiao pulv.

Rhizom atis Irid is flor. „
D oxtrini aa  50,0
Sacchari albi „ 500,0
Olei Rosae g tts. I I I
Olei A urantii flor. gtt. I
Sirupi Sacchari q. s.

Man yerfiihrt AYie boi vorigem.

II . G e lb e  H u s t e n p a s t i l l e n .  
Wio I., doeli m it einem  Zusatz von

Croci pulverati 10,0.

I I I .  S c h w a r z o  H u s t e n p a s t i l l e n .
Rp. F ructus Anisi pulv.

F ructus Foeniculi „ a& 25,0
Rhizom. Irid is  flor. „ 50,0
Radicis L iąuiritiae „ 100,0
Sacchari Cum arini 2,0
Sacchari albi 300,0
Sirupi L iąuiritiae ą. s.

Vcrfahren. wic bei den Yorigcn.

P a s t i l l i  p cc to ra lc s  op ia ti.
Rp. E x tracti L iąuiritiac 100,0

Radicis L iąuiritiae pulv. 200,0
Opii „ 5,0
Tragacanthao „ 10,0
Sacchari albi 700,0
Mucilag. Tragacanth. ą. s.

Man fo rin t 1000 P astillen  m it jo 0,005 Opium.

P ilu la e  ad p ram lum  H all (Nat. form.).
H a l l ' s D i n n e r  P i l i .

Rp. Aloes pinificatae (U-St.)
E x trac ti L iąuiritiac 
Saponis
Siriipi eom m unis (Molasse) aa 0,5 g.

Z u 100 Pillcn.

P ilu lae  o d o rife rae .
M u n d p i l l c n  (gegen iibelrieclienden Athem). 

A l b o r t - C a c h o u .  C a c h o u p i l l e n .  C a e h o u  
P r  i n c e  A l b e r t .  C a e h o u  d e  B o lo  g n  o. P a -  
s t i l l e s  d e s  f u m e u r s .  C a e h o u  a r o m a t i ą u e  

(vergl. S. 678).
I. Nach Die te r ic ii.

Rp. Rhizom at. Ir id is  pulv. 10,0
Moschi 0,02
Cum arini 0,05
Vanillini 0,5

Olei Ilosac, Neroli, M enthae pip., M entliac
Unonae odorat. aa  gtts.. V

Succi L iąuiritiae q. s.
M an fo rin t Pillcn von 0,05, versilbert sio und giebt 

50 Stilck in  k leinen M etalldosen ab.
H andb. d. pharm . Praxis. I.

II . Nach Doryault.
Succi L iąuiritiae pulv., 100,0
Catechu „ 30,0
Gum mi arabici „ 15,0
Corticis Casco rillac „
Carbonis Tiliac „
M astiches „
Rhizom. Irid is „ aa 2,0
Olei M enthae piperit. 2,0
Tincturae Moschi
Tincturae Ambrae aa. gtts. V

M an yerfiihrt wie bel I.
P o tio  p o c ie ra li s.

E c l eg  m a  p o e t o r a l e  (Strassb. Apoth. Ver. 1867.). 
Rp. Sueci L iąu iritiae  depur. 5,0 

Aquae destillatae 100,0
Liąuoris Ammonii anisati 1,0 
Sirupi sim plicis 15,0.

P t i s a n a  GHycyrrliłzao.
T i s a n e  d e  R d g l i s s e  (Gall.).

Rp. Radicis L iąuiritiac m im dat. conc. 10,0 
Aquae destillatae frigidae 1000,0.

N ach 6 S tunden soiht m an durch. I)arf durch- 
eine Lbsung von 0,5 Glycin in  1000 W asser er- 
setzt werden.

P u lv is  L ią u ir i t ia c  coctae .
P u l v i s  p e c t o r a l i s  c^o  ca  tu  s. G c lb c s  

B r  u s t  p u 1 v e r.
1. Gum m i arabici
2. Radicis L iąuiritiae
3. Rhizom. Irid is flor.

pulv.

aa 100,0
4. Tragacanthao ii 25,0
5. Sacchari albi „ 670,0
6. Croci ii 5,0
7. Spiritus 5,0.

M an Ycneibt 6 m it 7, mischt 5 hinzu, trocknct 
und vermischt mit 1—4.

Pnly is L ią u ir itia e  com positus (Austr. Germ. Hclv.), 
P u l v i s  G l y c y r r h i z a e  c o m p o s i t u s  (Brit. 

U-St.). P u l v i s  p e c t o r a l i s .  P u l v i s  p e c t o 
r a l i s  K u r c l l a e .  B r u s t p u l v e r .  K u r k l l a - 
s c l i e s  B r u s t p u l v c r .  I I f t m o r r h o i d a l p u l v e r .  
— P o u d r e  p e c t o r a l e .  P o iu l r e  d e  r ć g l i s s e  
c o m p o s ó e .  — C o m p o u m l  P  o w d e r  o f  L i - 
q u o r  i c e o r G l y c y r r l i i z a .  P e c t o r a l p o  w d e r.

Germ. H elv.
Rp. Austr. Brit. 

F ructus Foeniculi pulv. subt. 1 l

U-St.

Sulfuris depurati 1 1 80
Folior. Sennao pulv. sbt. 2 2 180
Rad. L iąuiritiae „ „ 2 2 236
Sacchari albi 6 4 500
Olei Foeniculi — — 4
Man m ischt, schlUgt durch ein Sieb und m ischt

nochm als. 1 ii d ich t seliliosscnden Gefassen auf- 
zubewahren. E in  bei K atarrh, Verstopfung und 
lliim orrhoidalleiden sehr beliebtes Volksheil- 
m ittel, das tbeeliiffelwcise, von K indern messer- 
spitzenweise m it W asser gonommen wird.

P u lv is  p e c to ra lis  Y ieuncnsis.
W i e n e r  B r u s t p u l v o r .  F i u k o r p n l v e r

Rp. S tibii su lfurati aurant. 0,5
F ructus Anisi pulv. 4,5
Folior. Sennao ,,
Radicis L iąuiritiae  „
Sulfuris depurati aai 15,0
Sacchari albi 50,0.

P u lv is  p o c to ra lis  (Jua rin ii n. Yomacka.
Rp. Croci pulverati

S tibii sulfurati aurant. aa 0,5
A myli 15,0
G um m i arabici 35,0
Succi L iąuiritiao pulv. 49,0.
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Sirupug L iq u ir itiiie  arom aticu .s.
(Amor. Drugg.)

Itp. 1. Corticis Cinnamom, zeyl. 20,0
2. Khizom. Zingiberis 12,0
3. Caryophyllorum 8,0
4. Sem inis M yristicae 3,0
5. E x trac ti L iquiritiae 50,0
6. Sacehari albi 750,0.

Man sam m elt durch  Perkoliren von 1—1 m ittels 
q. s. Alkoliol 100 ccm , m isclit diese m it 6 uiid 
verd«nstet den  Alkohol in  der Wiirme. .Alsdann 
sam m elt m an durch N achgiessen von W asser 
500 ccm Perkolat, lost darin  5 und  don arom a- 
tis irten  Zucker, kocht au f und s te lit 1. a. 1000 g 
Sirup her.

Spocies p o e to ra le s  I I e n n ig . 
Dr. I I bnn ig-*s B r u s t t h e e .

F loru in  Tiliae
F ru ctu s  A nisi s tellati
Itadicis Senegae aa  5,0
Khizom. Ir id is  flor. 10,0
Itadicis L iqu iritiae
Stipit. Dulcamarae aa  15,0
Fruct. Coriandri 20,0
Carrageen 25,0.

1 Essloffel auf 1/4 1 koehendes Wasser.

Succiis Ł iq iiir itiao  ta b u ln tu s .
L  a k r i t z e n t ł l f e l c  h  e n.

Rp. Succi L iąu irit. depur. 400,0
Sacehari albi pulv. 250,0
Itadicis L iqu irit. pulv, 150,0
Mucilag. Gum m i arab. vel q. s. 300,0.

Man m isclit in  der Wiirme, giesst die H asso in 
dilnner Schicht in  m it Waclis abgeriebene Blech- 
form en und trocknet in  der Wiirme, oder man 
stb ss t m it q. s. M ucilago zu r M asse und rollt 
diese m it einem  N udelholz aus. M an schneidet 
m it dem R ollm esser in  rautenfórnlige Stiicke 
und trocknet sebarf aus. Um die Tiifelchen zu 
versilbern, vez*filhrt m an  wie beim Y ersilbern 
von P illen , oder m an leg t den ausgerollten 
K uchen m elirere S tunden in einen feuchten 
K eller und  iiberzieht ihn  dann m it B lattsilber. 
Seharf ausgetrocknot in  Bleehgefiissen aufzu- 
bewahren. Durch Feuchtw erden zusam m enge- 
hackte Vorriithe diirfen n ich t in  der Wiirme, 
sondern n u r  tiber Aetzkalk ausgetrocknot w erden !

T abulao  L iq u ir itin e  cum  Ammonio c lilo ra to .
(ErgUnzb.)

S a  l i n i a k t a b l e t t e  n.
Rp. 1. Succi Ł iąuiritiae depur. 0,0 

2. Am ruonii chlorati 1,0.
1 w ird  in  W asser gelost, 2 zugesetz t, zu r Teig- 

m asse eingedam pft, diese, wie boi vorigem ange- 
geben, behandelt.

T ab iile ttao  p ee to ra le s .
T a b u l a e  P u l v e r i s  L i q u i r i t i a e  c o m p o s i t i .

Foli or. Sennae pulv.
Itadic. L iquiritiae V) aa 2,0
F ruct. Foeniculi «
Sulfuris depurati r aa 1,0
G um m i arabici
Sacehari albi „ aa 1,5
Aquae destillatae gtls,. V.

M an presst 10 Tabletten und  bestaubt m it Lyco- 
podium.

T a b u le tta e  so lventos n. Salzm ann .
Kp. Am mon ii chlorati

Succi L iquiritiae pulv. aa. 200,0 
Sacehari Lactis „

Talci veneti w 1[ia 80,0
Amyli 40,0
Benzoes ł) 10,0.

M an m ischt und  forin t durch  Druck Tabletten  
von 0,6.

T ro ch isc i Ł iq u m tin o .
S c h w o i z e r  B r u s t k u c h e n .  P a s t i l l e s  d e  

N y o n .  P e c t o r a l e  s u i s s e .
Itp . Succi L iquiritiae pulv. 300,0 

Sacehari albi „ 600,0
Kliiz. Irid is flor. „ 60,0
Gum m i arabici „ 20,0
Olei A nisi gutts. X X
Aquae 60,0 vel q. s.

Man stosst zur Masse, fo rin t Pillen von 0,5 und 
d riick t diese m itte ls eines am E nde sternform ig 
eingckerhten Stiibehens flach. In  der fnuizosi- 
sclien Schweiz beliebtes H us ten mi llol.

T ro ch isc i d ly c y rrh iza o  o t O pii (U-St.). 
T r o c h e s  o f  G l y c y r r l i i z a  a n d  O p iu m . 
Kp. E x tract. Liquiritiao pulv. 15,0 

Opii pulverati 0,5
Gum m i arabici „ 12,0
Sacehari a lbi „ 20,0
Olei A nisi gutts. IV
Aquao q. s.

i 100 Pastillen .

Yot. E lo c tu a iro  a d o u c issan i (Gall,). 
Kp. Itadicis L iqniritiae pulv.

Itadicis Althaoae „ aa 
Mellis q. s.

Y ot. E lo c tu a riu m  a n t ic a ta r r l ia le .
Kp. Stibii su lfurati n ig ri 1,0

T ar ta n  depurati 2,0
A m m onii chlorati 3,0
Itadicis L iquiri(iac 30,0 
Mellis q. s.

Bei Staupe der H undc m chrm als taglich hasel- 
nussgross.

V et. I  n 11 u on zap a l v e r f iir  P  lo rd  o.
Rp. Am m onii chlorati 30,0

Itadicis L iquiritiae pulv. 60,0 
N atrii sulfurici 80,0
Kalii n i tri ci 80,0,

3 m ai tilglich 1 Essloffel im GetrUnk.

Yot. Poudro  ad o iic issan te  (Gall.).
Kp. Itadicis L iquiritiae pulv.

Itadicis Altliaeae „ aa.

Y ot. P u lv is  bocliicws L kbas.
L e b A s ’ V  i e h  p u 1 v e r.

Kp. Itadicis L iquiritiae pulv.
Itadicis Altliaeae „ aa  100,0
Khizomat. Ir id is  „ 20,0
Sulfuris sublim ati 30,0.

Yot. P u lv is  c o n tra  tu ssin i.
I l u s t e n p  u lv e r .
I. F u r  P f e r d e .

Itp. Itadicis Ł iąuiritiae  pulv. 200,0
Stib ii su lfu rati n igri „ 50,0
N a tri i chlorati „ 250,0.

II . F i i r  S c li w c i  nc .
Kp. Am m onii chlorati

K alii n itrici
Stibii sulfurici nigri aa  40,0
N atrii sulfurici
Semin. L in i aa  120,0
Radie. Ł iquiritiae  140,0.

M it W asser zum Teig gem acht, m chrm als taglich 
taubeneigross.
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A lpenkriiuter-Brustteig v o n  G r a b l o w it z . R a u te n fo rm ig e  K u c h e n  au s  G um in i, 
Zuckor, Lakritz, S a fra n  u n d  Eibischabkochung.

Asthm am ittel, Inspektor Schabeii/s in Leipzig-Lindenau, ist eine Pulvermischung 
aus Zuckor, Sussholz und Pimpinellwurzel. (60 g =  3.50 Mk.)

Asthmathee von Dr. Obłbin, gegon alle moglichen Leiden empfolilen, bosteht aus 
je 2 Th. Andom und Bitterklee, 5 Th. islandischem Moos, 6 Th. Eibisch, 8 Th. Stissholz. 
200 g =  3 Mk.

Brustpulyer, nacli Dr. Quabin. Wiener Yorschrift: Je 125,0 Sussholz und 
Starkę, je 250,0 arabisches Gummi und Lakritzenpulyer, 1000,0 Zuckor, 20,0 Bittersiiss- 
extrakt. (Yergl. auch Pulv. pectoral. Quarin.)

Brustthee, Hamburger, yon Dr. Konig. Der Hauptsache nach eino Mischung aus 
Sussholz, Eibischwurzel und -blattorn, Klatschrosen und Malvenbluthen.

Cougli-Lozenges, Hustenpastillen von Kuating, onthalten neben Zucker, Lakritz 
und Salmiak etwa 0,002 g Morphin im Stuck, yielleicht auch Lactucariuni. (Hamb. Staats- 
laboratorium.)

Enrener, F rau , M ittel derselben. 1) Brustwasser, eine Mischung von 30,0 
Brustelixir und 270,0 Fenchelwasser. 2) Purgirlimonade. 3) Salbe aus Altheesalbe 
und Lorbeerdl.

Ilustentropfen, Dr. Bóttger’s. Rp. Acid. benzoici 5,0, Alcohol ahsol. 30,0, Liq. 
Ammon. caust. q. s. ad sol. pracipit., Tinct. Opii benz. 25,0, Elixir o Succo Liąuir. 20,0, 
Aquae dest. q. s. ad 120,0. Droimal taglich 15—20 Tr. 15 g =  50 Pfg.

H ustenm ittel, Prof. Koch’s, ist Siissholzabkocliung.
Katarrhbrbdchen, Dr. Muller’s, enthalten Zucker, Salmiak, Stomanis, Sussholz, 

Fenchelol.
K atarrhm ittel v o n  Dr. S im pso n  besteht a u s  Reis- u n d  Maismelil, Yeilchenwurzel, 

Lakritz.
Kriluter-Brustsirup Dr. L a z a r o w it s ’. Ein Gomisch au s Starkę- und Rohzucker- 

sirup mit B ru s tth e e a u sz u g .
Krituter-Magenbitter-Essenz oder Benediktiner von Pingel soli Lakritz. ^Aloe, 

Gewiirzo, Anis- und Minzonól onthalten. (Karlsruh. Orts-Ges. Rath.)
Kriliiter-Malz-Brustsaft des Dr. H ess  ist Starkesirup, mit Lakritzensaft gefarbt.
Kriiutersaft, B. Sprengel’s 30 g Jalapenpulyer in 150 g eines mit Weingeist ver- 

setzten Auszuges aus Sussholz und Faulbaumrindo.
Lebenswecker, Dr. IIufnagei/ s. Ein schwach weingeistiger Auszug von Sussholz, 

Quecken, Gundermann und wenig Gowiirzen, nebst 4 Proc. Glaubersalz.
Lungenleiden, Mittel dagegen von P o c z t a  sind sodahaltigo Lakritzt&felcben.
Mastpulyer von Geo Dótzer ist ein Gemisch von Sussholz, Natriumkarbonat und 

Kochsalz.
Schlafpastillen, F. Ochernal’s, sind in Stanniol geliullto Tafelchen aus gering- 

werthigem Lakritz.
WEiD«AAS’Scher Sternthee. Urvorschrift: Rad. Consolid. 4,5, Rad. Liquirit. 7,5, 

Rhiz. Iridis 3,0, Herb. Veronic., Centaurii min., Galeopsid., Urticae aa 6,0, Herb. Yiolae 
tric. 3,0, Herb. Millefol. 4,5, Fol. Althaeae, Fol. Farfar. aa 9,0, Fol. Sennae 0,75, Lich. Is- 
land. 7,5, Flor. Millefol. 2,25, Fruct. Foeniculi, Ceratoniao aa 9,0, Carie. tost. 13,0,

WlBEHT-Tabletteu, ein Hustenmittel aus Basel, sind rautenfórmige Tafelchen aus 
Lakritz, Zucker, arab. Gummi und Minzenol.

Gnaplialium.
Gattung der Compositae — Inuleae — Gtnaplialiuae.
Manche hierher geliorige Pflanzen sind gegenwRrtig zu anderen Gattungen gestellt.
I. Antennaria dioeca Gartner (syn. Gnaplialium dioecum L.). Heimiseh 

in Europa, Nordasien, Nordamerika. Zweihausig. Mit Auslaufern und aufrechten, weiss- 
wolligen Stengeln, mit in gedrangten Doldenrispen angeordneten Bliithenkopfchen. Blattcr 
oberseits kahl, unterseits weissfilzig, Grimdblatt.er gestie.lt, spatelformig, istumpf, stachel- 
spitzig. Hiillblatter ungleich lang, an der unteren Halfte aussen wollig, die obern trocken- 
hantig, bei den mannlichen Kbpfehen stumpf, bei den weiblichen spitz, oft l&nger wie die 
Blttthe. Die getrockneten Bluthenkopfcben liefern:

Flores Gnnplialii. Flores pedis cati. — Weisse oder rothe Katzenpfbtcben 
oder Im inortellen. — Capitule de pied-do-eliat. Pied-de-cliat (Gall.).



II. Helichrysum arenarium D. C. (syn. Gnapkalium arenarium L.). Hei- 
misch in Mitteleuropa, Wollig-filzig. Bliitter flach, die untorcn langlich-ycTkcłirt-eifdrmig 
stumpf, die oberon lincal-Ianzcttlich, spitz. Bliithenkdpfe kuglig, dicht doldenartig, Hiill- 
blatter dachziegelig, trockenhiiutig, locker anliegond, die inneren ofter strablend. Die 
Bliithenkopfchen liefern:

Flores Stoecliados citrinae (Erganzb.). Flores Stoecliados Gcrmanicae. F lores 
Amarauthi lu te i. — Rulirkrautbluthen. Golbę Katzenpfdtehen. lm m ortclleu. Ilarn- 
blumen. Saudrulirkrautblum en. Gelbe Stroliblum en. Steinbliimeu.

J S in s a m m łu n g . A u fb e w a h r u n g .  Man sammelt die Bluthenstiinde vor dem 
volligen Aufbliihen und bewahrt sie in Bleckbiichsen auf.

A n w e n d u n g .  Fur sieh oder in Theemischungen in Form des Aufgusses bei Blasen- 
ieiden lmd veralteten Hautkrankheiten.

III. Gnaphalium purpureum L. In den warmeren Gegenden der ganzen Erdc, 
wird gegen Husten benutzt. Gn. polycephallim MchX. in Nordamerika gilt ais Diureticum.

Gossypium.
Gattung der Malvaeeae — Hibiseeae. Umfasst ausdauernde odcr krautige Pflan- 

zen mit meist gelappten Blattern und schonen grossen, gelbon oder rothen Bliithen. Die 
Fruckt ist eine 3—5 facherige, fachspaltig aufspringende Kapsel, aus der die Samen (5—8 in 
jedem Fach) mit den reiohlieh daran sitzenden Haaren ais zusammenhangende Ballen 
herausguellen.

Man unterscheidet folgende 7 Arten: Gossypium barbatlcnSG L. Heimisch wahr- 
seheinlich in Westindien. G. arbOPGUm L. Heimisch in Afrika. G. hcrbaccum L. 
Heimisch wakrscheinlich in Ostindien. G. PGlif)iosum L. Heimisch in China. G. hir- 
SUtlim L., in Ostasien (diese beiden vielleicht Yarictiiten von G. herbaceum). G. Sand- 
vicense Parlatorc, auf den Sandwichinseln und G. taitGllSG ParlatorG, auf den 
Gesellschaftsinseln. — In grossem IJmfange kultivirt man die 3 ersteren zur Gewinnung 
der Samenhaare. Man yerwendet:

I. Die wurzelrinde von Gossypium hcrbaccum L.
Cortox Gossypii Rndicis (Erganzb.). Gossypii Radicis Cortex (U.St ). — Biiuin- 

w ollw urzelrinde. — Cotton root bark.
B e s c h r e ib u n g .  Die Rinde kommt in den Handel in Form langer, zaher Bander, 

von etwa J/2 mm Dicke, die innen von weisslicher, aussen von lebhaft gelbrother Farbo 
sind. Die Mittelrinde zeigt kleine Gruppen von Zellen, dereń Inhalt auf Gerbstoff reagirt. 
Die Innenrinde bat dreireihige Markstrahlen, die sieh nach aussen facherfdrmig yerbreiten, 
so dass die dazwischen liegenden Baststrahlcn sieh auf dem Querschnitt nach aussen zh- 
spitzen. Die Baststrahlen sind charakterisirt durch tangentialo Gruppen von Fasern. In 
den Markstrahlen und in der Mittelrinde fallen Sekretbehiilter mit braunem Inhalt auf, 
dereń Inhalt nicht auf Gerbstoff reagirt, sieh abor in Alkohol, Aether und in Alkalien mit 
gelber Farbo liist.

Ueber die B e s ta n d th e i le  liegen genauero Untersuchungen noeh nicht vor.
A n w e n d u n g .  Die Drogę fiihrt Kontraktionen des Uterus herbei, wird daher ais, 

Iirsatz fiir Mutterkorn yerwendet, in Amerika auch missbrauchlich ais Abortivmittel.
Extractum  Gossypii fluidom (Erganzb.). Extractum Gossypii radicis flui- 

dum (U-8t.). Baumwollwurzel-Fluidextrakt. — Fluid Extroct of Cotton root 
bark. Erganzb.: Aus mittelfein gepulvertor Baumwollwurzelrindo wie Extraet. Oondurango 
iluidum Germ. (S. 942) zu beroiten. — U-St. Aus 1000 g gopulverter Baumwollwurzelrindo- 
(No. 30) und einer Mischung aus 250 ccm Glycerin und 750 Woingeist (91 proc.) im. Ver- 
drangungswege. Man bofeuehtet mit 500 ccm, erschdpft mit dem lłest der Mischung, dann 
mit Weingeist, fangt zuerst 700 ccm auf und stolik 1. a. 1000 ccm Fluidextrakt her. — 
Innerlich bei Blutungen 2—3 ccm mehrmals tiiglich.



Extrnctum Gossypii spirituosum. 1 Th. Baumwollwurzelritido zieltt man (i, dana 
8 Tago mit je 5 Th. ycrdunntem Woingeist aus und dampft zum dicken Extrakt eia.

P i ln la e  G o ssy p ii c om p os ita o  F r it s c i i .

E x tra c tu m  G ossypii sp iritu o su m  siocum Kp. E x tr. Gossypii
erk ttlt m an aus vorigem durch w eiteres Eindampfen. E x tr. lly d ras tis

und volliges Austrocknen Uber Aetzkalk. Ergo lin. De n zel  aa 3,0.
M. f. pil. No. 100. 3 mai tłlglicli 3 Stlick. Bei

cougestivor Dysmenorrlioo.
II. Die Samenliaare.
Gossypium (Brit.). Gossypium depuratum (Germ.) s. puriiicatum (U-St.). Lana 

gossypiua. Pili Gossypii. — Gereinigte Baumwolle.
Cliarpiebaumwolle. Gereinigte Watte. Yer bund watte.
YVund watte. (Watta.J — Coton (Gall.). Coton puriiie.
— Cotton (Brit.). Cotton Wool, PuriJled cotton.

J ie sc h re ib u n y . Der rundlieli-ciformigc Same tritgt 
2 Formen vun Haaren: 1. lange, lockig gewellte Haare, 
die die Baumwolle des Handels liefern, und 2. ganz kurze 
(0,5—3,0 mm), gerade Haare, die sogen. „Grundwolle11. Die 
Haare 1. werden in der Egrenirmaschine (Entkornungs- 
maschine) von den Samen getrennt, dann mittels ycrsckie- 
denor Mascliinen weiter von allon Unreinigkeiten befreit, 
durch die Wattemasohine zu dilnnen Platten gerollt und 
aufgewiokelt, endlick durch die Krempelmaschine die 
einzelnen Haare in eine parallele Lagę zu einandcr ge- 
bracht; die so yorbcreitete Baumwolle ist die pharmaeeu- 
tiseh zu verwendende. Da man sie aber meist, bevor sio 
in die Krempelmaschine kommt, einfettet und sie audi von 
vornherein etwas Fett entlialt, so wird die fur den pkar- 
maceutiscken Gebrauoh bestimmte Watte kurze Zeit in Ben
zol macerirt, ausgepresst und getrocknet oder auch mit 
Sodalosung gewascbcn etc. (vergl. unten).

Das einzelne Baumwollhaar liisst eine Basis, wo 
es abgerissen erscheint und am anderen Ende eine mehr 
oder weniger schlanke Spitze erkennen. Es ist, abgeseheu 
yon der Spitze, etwas zusammengcdruekt bis bandartig 
flach, zuweilen von einem oder beiden Bandem eingebogcn, 
streckenweis korkzioherartig urn sich selbst gedreht. Das
Haar yerjiingt sich niekt glcichm&ssig gcgen die Spitze, Fig 2G2 Bauniwolle 0 GcdrellU!S
die grosste Brcite liegt etwas unterhalb der Mitte, und H aar. i H aar, iu Luft untersucht, um
erst von da ab yerlauft es in die Spitze. In Luft unter die Cuticularunzein zu zeigen, o Spitze 
, , des Ilaares. d  Quersclinittedem Mikroskop betrachtet, ist es auf der Aussenseite mehr
oder weniger feinrunzelig oder feinkiirnig durch Dnregelmiissigkoiten der Cuticula (Fig. 262).

Die Lange und Breito oines Haares betragt
bei G. barbadense Lange bis 4,05 cm, Brcite 19—28 /i 

„ G. arboreum „ „ 2,50 „ „ 20—138 „
,, G. lierbaceum „ „ 1,82 „ „ 12—22 „

B e s ta n d th e i le  u n d ' l i e a k t io n e n .  Lufttrocken: Cellulose 87,00 Proc., Wasser
6,0 Proc., Wacbs (in der Cuticula) 0,38—0,48 Proc., stickstoffhaltige Substanz (im 
Protoplasma) 0,034 Proc., ferner Farbstoffe, Asclie bis 1,00 Proc. Den Maximalgehalt 
an Asclie normirt Germ. auf 0,3 Proc., U-St. auf 0,8 Proc., Brit. auf 1,0 Proc. Iu Jod- 
losung (1 KJ: 100 H,,0 und dazu J im Ueberschuss) wird Baumwolle braun, auf Zusatz vou 
Sckwefelsaure scliou blau1) (Cellulosereaktiou), in Pbloroglucin und SalzsSure bleibt

x) Fiir die Untersuchung von Pflanzenfasern und auch sonst fur mikrocliemischo 
Zwecko ist die tiach v. Hóiinel yordiinnte Schwofelsiiuro zu cmpfehlen: 2 Yol. Glycerin, 
1 Yol. HsO, und 3 Yol. konc. Scliwefolsaure.



sie farblos, wird nicht roth (Abwesenkeit von Verholzung). In Kupferoxydaminoniak 
(mim fallt einc gesattigte Losung von CuS04 mit Natronlauge, wasekt den Niederscklag 
auf dem Fil ter, befreit ihn durch Pressen zwischen Filtrirpapier mogli chst von der Fliissig- 
keit und liist in wenig starkem Ammoniak [20 proc.]) ąuellen einzelne Theile der Faser 
kugel- oder tonnenformig auf, zwischen dencn die Cuticula ringformig sieli zusammen- 
schiebt. Die innerste Membransckicbt und Plasmareste (der MInnenscklauch“) kriimmen sieb 

wurmformig zusammen. Die geąuollonen Theile Ibsen sich bald 
auf, und es bleibt nur der Innenseklaucli und die Cutieularinge 
zurttek (Fig. 263). Vergl. S. 996.

P r i i fu n g .  1) Die entfettete Baumwolle inuss, auf Wasser 
geworfen, rasch untersinken, fetthaltige schwimmt langere oder 
kiirzere Zeit. 20,0 g, mit Aether estrahirt, sollcn nicht mehr ais 
0,03 g bei 80° C getrockneten Riickstand hinterlassen. — Nicht 
geniigend entfettete Baumwolle ist nicht im Stande, Wundsekrete 
raseh aufzusaugen. — 2) Sio darf, angefeuehtet, Laokmuspapier nicht 
verandern. — 3) Der mit siedendem Wasser bereitete Auszug 
(1:10) soli durch Silbernitrat (Cl), durch Baryumnitrat (ELjSO,) 
und durch Ammoniumoxalat (Ca) kockstens opalisirend getriibt 
werden. Er soli 1'erner Kaliumpermanganat nicht entfarben. —
4) Bestimmung des Aschengehaltcs (vergl. oben). Auch der For- 
derung der Germ., wenn sie auch ziemlieh streng ist, wird eine 
Baumwolle, die die ubrigen Reaktionen aushiilt, in den meisten 
Fallen geniigen.

A u fb e ic a l i r u n g .  Die gereinigte Watte wird an einern 
trocknen Orte, wegen ihrer Yerwendung zu Wundverbiinden sorg- 
faltig vor Staub geschiitzt, aufbewahrt. Man bezieht sie am 
besten in ausgewogenen Packeten oder Faltschachteln und halt 
sie neben den impriignirten Watten in einem besonderen, nur fiir 

Fig. 2fis. B aum w oiihaar, in Verbandstoife bestimmten Schrank vorrathig. Aufbewahrung und 
Kupforoxydanonomal: ge- yerpackung der getrśinkten Watten etc. richtet sich natUrlich nach

den fiir die betreffenden Arzneikorper geltenden Yorschriften; so 
wird man z. B. Eisenchlorid-, Benzoesaure-, Karbol-, Jodoformwatte und -Gazę vor Licht- 
und Luftzutritt geschiitzt, also in braunen Uafeuglasern oder dicht seliliessenden Blech- 
packungen yorrathig halten.

A n w e n d u n g .  Allein oder mit verschiedenen Arzneistoffen impragnirt ais Verband- 
mittel. In der Receptur gebraucht man reine Watte zum schncllen Filtriren von M’ix- 
turen, in die Fremdkorper hineingerathen sind; diinne Wattetiifelchen, beim Koliren von 
Aufgii.ssen in die Seiher gclegt, ersetzen die veralteten Seihtiicher von Flanell. In dickeren 
Schichten hiilt Watte organischo Keirne zuriiek, deslialb bedient man sich in der Bakterio
logie der Wattepfropfen zur Erzielung keimdichter Yerschlilsse.

(ilossypium A iita rtlir iticm n  s . a n tir lio u m n tic u iu .
W a 11 a a n t i r h e u m a t i c a .  G i c h t w a  t te .

I.
lip . Gossypii depu ra ti q. s. 

besprengt m an m it folgender L o su n g :
Olei Caryopliyllorum  

„ Oinnamomi 
„ R osm arini 

Camphorae aa 1,0
Spiritus (90 °/0) y 20,0.

II.
lip . Gossypii depurati 1000,0

Olei Betulae rectific.
„ T erebinth. rectif.
„ L igni Jun iperi 
,, Rosm arini
„ Caryopliyllorum aa  1,5

Camphorae 2,5
Spiritus (90%) 40,0
Tinctur. Capsici 25,0
Acidi salicylici 5,0.

Man besprengt die diinn ausgebreitete W atte m it- 
tcls Zerstilubers m it der jfiltrirten Losung, rollt 
zusam m en und verpackt in  Pergam entpapier.

C ossyp iu m  a ro m a t ic u n i.

W a t  ta  a r o  m a  t i  ca. A r o m a t i s c l i e  W a t te .
Rp. Gossypii depurati 1000,0

Olei Caryopliyllorum 2,5
M ixtur. oleoso-balsam. 5,0
Tincturuo Benzoes 10,0
S piritus (90% ) 40,0.

B ereitung wie bei der yorigen.



CJossypiuiii cnmplioraiuiu.
IC a m p h e r - W a t t  o.

Rp. Gossypii depurati 1000.0 
Campliorae 25,0—50,0
A etheris 100,0.

B ereitung wio boi vorigen.
Gossypium incoinfoustibilc.

U l i v e r b r e n n b a r o  W a t to  f i i r  W e i l i n a c h t s -  
b i l u  m e .

Rp. Gossypii depurati q. s.
Solut. A m m onii phospliorici 10,0 :100,0.

M an durch triink t und trockuct.

Gossypium jodatum.
W a t t a j o d a t a .  J o d w a t t e .

Rp. 1. Gossypii depurati 100,0
2. Jodi puri pulver. 10,0.

M an legfc 1 scbiebtemvei.se m it 2 bestreu t in  ein 
ITafenglas m it Glasstopsel, erb i Iz t  im  W asser- 
bade bei anfangs lose aufgesetztem StBpsel, bis 
das Jod  die W atto gleicbm&ssig durebdrungen 
ba t und kiililt scbnell ab. — In  iibnlichcr Weise 
wiirde durch Einstcllen eines Flascbcbcns m it 
Brom oder einer Chlor entwiekelnden M isclmng 
Gossypium brom atum , G. chloratum  zu bereiten. 
sein.

Deekeu fiir Schwerleidende, v o n  G. S e if e r t  in Dresden, bestehen au s Watte, 
die mit Natriumsalicylat getrankt ist. Ganz das Ntimliche ist aucli die „Priiparirte Schaf- 
w olle“ jenes Handlera.

Giclitwatte, Dr. P a t t iso n ’s , gegen Gicht und alle mOglichen Leiden, ist oine ge- 
wołmlieho Watte, die auf einer Soite mit einer Tinlctur aus Sandelholz, Bonzob und Peru- 
balsam besprengt ist.

Giclitwattc, ar om attache, v o n  A l t g e l d , ein Stiick schlechto Watte, dio auf einer 
Seite mit einer schwachen, mit Kugellaek gofarbten Tlieerlosung bestrichen ist.

Hydromise Watte, L ip p m a n n ’s, ist fetthaltigo, fiir Wasser undurcliliissige Watte. 
Lilitin, ein filziges Baumwollgewebe, wird ais Ersatz fiir Verbandwatto gobraucht. 
Olirbaumwolle, priiparirte, von O e l s n e r . Mit Olirenol getrankto, gewobnliche

Watto.
Si cciii von S p it z m u l l b r  in Wioń, bei Schnupfen etc. in die Naso zu  stecken, ist 

ein Bauschchen roth geferbto Watte. (1 Mk.)
Tendrilf, ein Schnupfenmittel, besteht aus'Watte tafelchen, die mit ca. 7,5 Proc. 

Zucker und 1,5 Proc. Aluminiumsulfat beschwert sind.
Wald wolto, v o n  L a iiu t z , ist mit einem Kiefernadelauszug getriinktc Watte. 
Wiirmcschutzmasse, Wattenpapier, von B e c k e r  & M u l l e r  in Kohlenscheid. 

Zwischen zwoi Lagcn starken Papieres ist eino Watte aus Baumwollo, Wolle etc. fest zu 
einem Stiick yerldebt, mit welchom das zu schiitzende Rohr umhiillt wird.

Zalinwolle von B er g m a n n  ist'e in  Striinchen rother Baumwollendocht, dessen nacli 
dem Anziinden und Ausblason entstebendor Dampf oingeathmet werden soli.

Verbandstoffe aus Baumwolle.
Hic Daistellnng von Verbandstoffen ist nur bei fabrikmfissigem Betrieb lohnend; 

sie wird im Laboratorium der Apotlieke sclion aus dem Grunde seltcner yorgenommen, 
weil die hier vorhaudenen Gerathe und Einricbtungen fiir Arbeiten in grosserem Maassstabe 
nieht geniigen. Im Folgenden sind deshalb die in Pragę kommenden Stoife und Gewebe 
nur kurz und dereń Verarbeitung aucli nur soweit bohaudeit, ais die Arzneibucher Vor- 
scliriften dartiber entbaiten.

Baumwolle, Watte, Baumwollwatte.
Die auf Maschinen durch Kardiren, Krompeln u. s. w. gereinigte Rohbaumwolle 

gelangt tlieils in gepressten Ballen von 50 kg ais Polsterwatte, Spitalwatte — Coton 
carde, Carded cotton — tlieils in beiderseits mit Leim iiberzogenen Vliessen oder 
Tafoln von verschiedener Starkę ais Geleimte Tafelwatte — Sagena gossypina — 
Coton colle, Ouate collee ou gommeo — Grey sheet Wadding — in den Handel. 
Die erstero bildet den Rohstoff, aus welchcm die Verbandwatte gewonnen wird.

Gereinigte Baumwolle. Charpiebaumwolle. Verbandwatte. Antisep- 
tische oder hydrophile Watte — Gossypium depuratum (Germ.). Lana 
Gossypii. Xylum praeparatum. — Coton hydrophile (Gall.). Ooton-Oharpie. 
Coton depure. Ouate antiseptiąue. — Cotton-wool. Wound dressing-cot- 
ton. Absorbent Cotton wool. Vorschrift der Gall.:

Kardirte, mogliclist langstapelige Rohbaumwolle wird zunachst, um sie zu entfetten, 
in oine sehr yerdunnte, siedende Losung yon Soda oder Pottasclie getaucht, ausgepresst, 
hierauf gebleicht, indem man sie fiir wenige Minuten in ein Bad von 5 proc. Calcium- 
oder Natriumliypochloritlosung bringt, wieder presst, mit reinem Wasser, dann mit einem 
schwach mit Salzsaure angesauerten Wasser und zulotzt wieder mit reinem Wasser wascłit, 
bis sowolil rothes ais blaues Lackmuspapier nieht melir yeriindert wird. Man trocknet sie 
an einem staubfreion Orto und giebt ihr schliesslich die nothige loekero Beschaffonheit 
durch nochmaliges Krempeln. — Eine mittels Benzin entfettete Baumwolle ist ais Verband- 
watte nieht yerwendbar. Audi sind Zusatze von Stearinsaure und dergl. nieht statthaft, 
wolcho friiher wohl yorgekommon sind, um der Watte die Weisse und den „knirschen-



den Grill11 zu vorleihen, don man eine Zeit lang zu den Eigensclmften einer guten Waaro 
rechnete.

Die goreinigte Verbandwatte wird von don Fabriken gewóhnlicli in 5 yerschiedenen 
Qualitaten geliefert und in abgewogenen Mengon zu 10, 25, 50, 100, 250, 500 und 1000 g 
iu Poi-gamentpapier, in Faltscbachteln odor Pappkastchen verpaekt, abgegeben. Sehr 
zweckmilssig ist die Bindenform mit Zwischonlagen von Papier, donn sio gestattet das 
Absclmeiden einzelner Streifon, ohno die Watte mit den Handen zu beriłliren.

Solchon Wattebinden giebt man dureh Mullunterlagen gróssore Festigkeit. Fur don 
Versandt nach uberseeischen Landem pi-esst man dio Watte auf etwa 1/8 zusammen und 
formt zu r~|-Packeten.

Wiischebiuisclie, Wattekugeln, Tainpons sind lose odor in hydrophilen Muli go- 
liullte Watteballen, dio in vorschiedenen Formen wie Schwamm bonutzt wordon.

Yaginal-Tampons diirfen nur sterilisirt angowendet werden.
Zu den aufsaugendon Verbandstoffen gehoren noch:
Holzwollo — Lana ligni — Charpie de bois — Woodwool — dio ais Unter- 

lage fur Wiichncrinnen etc., und die zu etwa 4/r, aus Holzwollo, zu aus Ycrbandwatte 
bestehonde Holzwollwatto, die zu billigen Dauerverbanden dient; fernor die Jute- 
1’asern, die ais Charpie — Linteum o a r p t u m Germanicum — allbekannte Zupf- 
leinwand, und der Torfmull.

Yerband-Mull. Hydrophiler Verbandstoff. Entfetteter Muli. Antisop- 
tische Gazę. — Tela (Erganzb.). Pannus (bombycinus) mollior. Łinoameutum 
(Gall.). Oarbasus (Nat. form.). — Gazę hydrophile. — Absorbont Gauze. — Ein 
glattes, leiohtes, loekeres Baumwollgewebe. wolches im qcm 11x11 bis 15x15 Fadon 
zoigt und wovon 1 qm 80—45 g wiegt (Gall.). Ais Rohstoff ist nach Gall. ein weisser, 
nicht appretirter oder mit Starko und. dergl. besehwertor Musselin zu wablen. Man 
wilsclit denselben zunachst mit Wasser von 80° C., prosst aus, liisst 24 Stunden in kaltem 
Wasser licgen, presst wiederum aus, bringt fur x/2 Stunde in eine schwaehe Natriumhypo- 
chloritlosung (spec. Gow. 1,015), wascht mit reichlichem Wasser, bis Lackmuspapier nicht 
mehr entfarbt wird, presst von neuem, legt fur ]/3 Stunde in 5 proc. Salzsśiure entlialten- 
dos Wasser, wascht mit reinem Wasser bis zur v5lligen Noutralitiit und trocknet.

Muli wird an Aufsaugungsvermógen von der Watto iibertroffon. Dio Priifung ist 
die gleiche wie dort.

Muli- mul Gazebiiulen. Ais Gazebinden, aueh Organdine- oder lfleistor- 
bindon, bezoichnet man gewohnlicl) solche aus stoifem, appretirtom Stoli', ais Mull- 
binden, hydrophile Binden solche aus weichem Gewebo ohne Appretur. Obwohl die 
Gazo sieli leicht dem Faden nach reissen oder schneiden liisst, bezielit man die Binden 
gowOhnlich aus den Fabriken, wo sio mittels besonderor Maschinen aufs sauberste ge- 
schnitten und gewickolt werden.

Bindon mit fester Kante miisson naturlich eigens gowobt werden. Eine besonders 
dicht gowebtc Sorte sind dio Cambricbinden.

Verbaiulmull findot fernor Verwendung in der Form von Kompressen ais Tupf- 
matorial, zu Monstruationsbinden (Damen-, Porioden- odor Hygienische Bindon), 
mit Moos oder Sagemehl gefiillten, schlauchfórmigen Kissen, ganz besonders abor zur Dar- 
stollung der Salbeumulle — Stoatina, Unguenta extensa —, Pflastermulle und 
ahnlicher Vei’bandmittelformon, welcho von Dr. Unna eingefiihrt wordon sind und die 
friiheren, auf Leinwand gestrichenen Pflaster mehr und mehr verdrii.ngen; sie werden in 
nahozu 200 yerschiedonon Zusammensetzungen besonders von P. Beiebsdobf & Co. in 
Ilamburg-Eimsbuttel, fernor von E. Dietheioii in Helfenborg u. A. fabrikmiissig hergestellt, 
sind aber von begrenzter Haltbarkeit.

Eugliscli Llnt, Lin teum carptum Anglicum, ein diinneres, wolliges Gewebe 
mit baumwollunem Einschuss, dient wie Watte zum Wundvorband.

Schirting, Tela (bombycina) densior, ist ein ziemlich dichtes, appretirtes Ge
webo aus Baumwollengarn, welches hauptsachlich ais Unterlage fur gestrichene Pflaster bo
nutzt wird, obenso der

Balist, Battist, worunter man theils eine feine Leinwand, theils ein ihr ahnliches 
Baumwollengewebe (Baumwollbattist) yersteht. Eine etwas locker gewobte Sorte heisst 
Musselin.

Macintosh ist ein durch Uoberziohen mit Kautschukliisung wasserdiclit gemachtes 
Baumwollonzeug.

Getrltiikte (imprUgnirte oder priiparirte) Yerbamlstolfe. — Xyla et Linoa- 
menta medicamentosa — Ootons et Gazes medicamentousos (Gall.). Sind Watten 
oder Gewebe, die einen wirlcsamsen Arzneistofl' in gleichmiissiger Vortheilung onthalten. 
Das einfachste Verfahren besteht darin, dass man bestimmto Gewichtsmengen der hetreffen- 
den Yerbandstoffo mit einer Losung des Arznoikorpers trankt, die genau dosirt und so 
bemessen ist, dass sie bei miissigem Druck yollstandig aufgesogen wird. Dcrart sind dio 
Yorschriften des Erganzb. fur Karbol-, Eisenclilorid-, Sublimat- und Salicylwatto, fur Kar-



boi-, Sublimat-, Jodoform- und Salicylmull. Man kann aber auch eino gowogeno Mengo 
dor Watte odcr des Gewebes in oino LOsung von yorgescliriobonem Gohalt cintauchon und 
dio uberscliussige Fliissigkeit verdunston lassen (s. Jodoformgaze Gall.), oder durch Aus- 
presscu bis auf cin bestimmtes Gewioht entfernen, wie es Gall. fur Borsiiurp-, Karbol-, 
Salol- und Sublimatgaze verlangt. fDie Yorschrift.en selbst, sowio dio Gehaltsbostimmung 
s. boi den betreffendcn Artikeln.) Ein drittes Yorfahren, dio Stoffo anzufeuchten und mit 
dem foingepulverten Arznoistoff zu bestreuen, ist der ungloichmassigen Vertheilung wogen 
nur dort in Anwendung zu bringcn, \vo es an geeignetcn Losungsmitteln fehlt.

Die nacli der ein on oder andern Vorschrift boliandelten Stoffo werden in luftigen, 
staubfroien und vor Tagoslicht geschutzton Iiaumen (mit Fenstern aus gelbem Glase!) boi 
25—30° O. Warme oder bei Zimmerwarme getroclmet und sogleich in ublicher Weiso 
yerpackt. 1

Sterilisirte Yerbandstoffe. — Pansomonts sterilises — Storilized Dressings. 
Im allgcmeinen yerfiihrt man bei Ilorstellung keimfreior Vorbandstoffe in der Weise, dass 
man dio mit Fliesspapier umhullten Watten, Gazon u. s. w. langere Zeit einer liobon Hitzo 
aussetzt und dann dioht yerpackt. Ais yollig einwandsfrei kOnnon indessen wohl nur dio 
Verfahren bezeichnet werden, wonach dio Stoffo zuerst sorgfaltig yerpackt und yerklebt, 
bei Benutzung von Porgamentschlauchen mit keimdicbtem Yorscbluss yersehen, bei Bleeh- 
packung dicbt yerlOthot und dann im stromondon Wasserdampf sterilisirt werden. Bei 
grbsseron Packungen ist dasselbo leider nicht anwendbar, ebenso wenig naturlieb da, wo 
fliichtige oder zersetzbaro Korper, wie z. B. Jodoform, in Frago kommon. In solchen 
Fiillen wird die Keimfreihoit durch Verwendung kochender, alkoholischer Losungon ge- 
wabrleistet.

III. Das Oel der Samem Oloum Gossypii. —- Cottonbl. Bnumwollsamenol. — 
Huile de colon. — Cotton-oil (U-St.).

Aus den nack dem Egreniren (vergl. obon) zuruckbleibenden Samen gewinnt man, 
nackdem sie meist gesclialt sind, durch Pressen das Oel, von dem sio 24 Proc. entkalten. 
Rok ist es rubinroth bis Schwarz, raflinirt strohg-elb von nussartigem Geschmack und meist 
sfturefrei, da es bei der Reinigung init.Laugea behandelt ist. In der Kalte, aber auch 
schon bei gewohnlicber Temperatur setzt es Stearin (Cotton-Margarin) ab, von dem man 
den fliissigen Antheil, der ais Speiseol dient, trennt.

Konstanten des Oeles: Spec. Gew. bei 15° 0. 0,922—0,930. Spec. Gew. der 
Fettsauren bei 100° O. 0,8816. Schmelzpunkt der Fettsauren: 34—40° C. Erstarrungs- 
punkt: 30—38° C. H e h h k b ’sc1ic  Zalil: 95,87. Verseifungszahl: 191—197. Verseifungszabl 
der Fettsauren: 203,9 — 208,0. Acetylzahl: 16,6. Jodzalil: 102 — 111. Jodzahl der 
Fettsauren: 111—115,7. Jodzahl des fliissigen Antheiles der Fettsauren: 186—148,2. 
Refraktometerzahl 1,4732.

Es gebort zu den sohwacb trocknenden Oelen.
J ie s ta n d th e ile .  Triglyceride dor Palmitinsaure, Oelsaure, Linolsiiurc 

und Linolensaure, ferner geringe Mengen von Oxyfettsauren, Cottonblsaure (der 
Ricinolsfiurereihe angehSrcnd), eines aldehydartigen Korpers, eines scbwefel- 
haltigen, widerlicli riechenden Korpers.

A n w e n d u n g  ais Speiseol und Brennol, viell'aeh aber auch zur Verffilschuug 
von Oliyenol. Urn dies in einem solchen Fali nachweisen zu konnen, sind eine gauzc 
Zalil von Reaktionen yorgeschlagen worden. Wir empfehleu dio folgenden: 1) SalpetersSure 
(spec. Gew. 1,375) mit dem gleichen Volum Oel gescliiittelt, fiirbt Oele, dio mit Cottouol 
vermiscl.it sind, mekr oder weuiger kaffeebraun, Oliyenol, Riibol etc. werden gelblicb. 
2) Bei der Elaidinprobe giebt es eine gelbe bis orangegefflrbte Masse von butterartiger 
Konsistenz. 3) Becchi’s Reaktion. Man gobraueht folgende Losungen: a) 1 g Silber- 
uitrat in moglichst wenig Wasser und 200 ccm Alkohol (98proc.) gelost, mit 20 ccm Aethor 
und 0,1 Salpetersaure yersetzt. b) 15 ccm ColzaOl (Oleum Brassicao von Brassica cam- 
pestris) gelost in 85 ccm Amylalkohol. — 10 ccm des zu untersuchenden Ocles werden 
mit 1 ccm der Losung a gemischt und dann 10 ccm der Ltisung b zugegeben, durcli- 
geschiittelt, in zwei Halften getheilt und die eine Halfte dann 5—10 Minuten in kochen- 
des Wasser gestellt. Bei Gegenwart von Cottonol wird die Probe hellgrau bis braun. 
Nicht so sicher wie Probe 1, da die Braunfarbung boi Gegenwart von Oottonol ausbleibeu 
kann und da z. B. Sckweinefett sieb auch mit Silberlosung farbt (vergl. auch S. 158).



Cottonolmargnrin, der durch Abkuhlcn nnd Abpressen gewonnene Ce,sto Antheil 
des Oelos (vergl. oben). Wird auch gewonnen, indem man den schwarzen Nioderschlag, 
der bei Raffination des rolien Oeles mit Lange entsteht, mit Sauren zersetzt, die dunkle 
Fettmasse mit Sehwefelsanre erhitzt, mit Wasser anskocht, mit iiberhitzten Dampf 
destillirt und durch Abkiihlen und Abpressen trennt. Es ist hellgelb von butterartiger 
Konsistenz.

Konstanten: Spec. Gew. bei 15° 0. 0,923. Sehmelzpunkt 80—39° (J. Erstarrungs- 
punkt 10—22° G. Sehmelzpunkt der Pettstturen 27—30° 0. Erstarrungspunkt der Fett- 
sauren 21—23° C. HniiNnidsehe Zahl 95,5—90,3. Yerseifungszahl 194,6. Jodzahl 88,7 
bis 92,8. Jodzahl der Fettsauren 94,3.

A n w e n d u u f j  ais Speisefett und ais Zusatz zum Schwcineschinalz (yergl. S. 158).
Die Sarnen, die auch unmiindert ais Yielifutter benutzt werden, enthalten in 
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Die nach dem Abpressen des Oeles bleibenden Oelkuehen, die man ais Kraftfutter 
yerwendet, enthalten in Procenten:

Rohproteiu Rohfett Stickstofffreie Extraktstoffe
Amerikanische 47,63 16,48 18,20
Egyptische 26,00 7,15 26,13

Davon sind yerdaulich in Procenten:
84,70 87,80 95,10

Uebersicht der wichtigsten Textilfasern. Fur die Untersuchung geniigt 
ein gutes Mikroskop mit SOOmal. linearer Vergr6sserung. Man iiberzeugt sieli zuerst bei 
schwilcheror VergrSsserung (60—80 mai), oh das Untersuchungsobjekt gleichformig ist 
oder aus yerschiedenen Fasern besteht, und priift dann die einzelnen genauer bei starker 
Vergr8sserung.

Man untersucht die Fasern im Wasser, worin sio etwas aufquellen und sieli meist 
etwas verkiirzen. Tliieriscke Fasern werden 10—14 Proc. dicker, kunstliche Gelatineseide 
50 Proc., pflanzliche Fasern bis 29 Proc.

Reagentien: Jodlosung, Sehwefelsanre, Phloroglucin mul Salzsiture, Kupferoxyd- 
animoniak vergl. oben S. 1238.

Um Querschuittę von Fasern anfertigen zu konnen, fertigt man von deuselbeu, in
dem man sie moglichst parallel legt, bleistiftdicke Stiibchen, die man mit folgender 
LOsung triinkt: 70 g Gummi arabicum werden in gleichviel Wasser langsam gelost. 4 g 
Hausenblase liisst man in 16 g warrnen Wassers quellen und filtrirt durch Musselin. 10 g 
des Filtrats werden der Gummilosung zugefiigt, das Ganze im Wasserbad erhitzt und 10 
bis 12 g Glycerin zugefiigt. Die dauiit g-etrankten Fasern werden getrocknct und mit 
scharfem Rasirmesser geschnitten. Die Schuitte bringt man in einen kleinen Tropfen 
Wasser und legt das DeekglSschen vorsichtig auf.

Die Figuren 262 — 275 sind s&mmtlich bei 400facher linearer Yergrosscrung ge- 
zeichnet.

A. D ie Faser liisst ein deutliehes Lumen erkennen (Pflanzenfasern).
I. Pflanzenhaare. Die Faser liisst einen Gogonsatz von Basis und Spitzo er- 

konnon. a. unyerholzt, also mit Jod und Sohwefelsiiure blau, mit Phloroglucin und Salz- 
siiure farblos. Baum wolle: yorgl. oben. Das seit oinigen Jahren angewendeto Mereeri- 
siron der Baumwolle, das in einem Bebandeln dersolben mit Laugen besteht, um der 
Faser dadurch seidenartigen Glanz zu geben, verandert die Faser, indem sie dadurch etwas



Fig. 264, K a p o k ,  a  Basis (los 
Ilaares, 1> Bftngsansiclit aus der 
M itte. c .Spit/.o. A (Juersolmitte.

anfquillt, sodass die Unebonheiten dorOuticula yersclrwinden; dor Querschnitt ist rundlicher 
und die Wand dicker. b. schwach verholzt, mit Jod und Schwofelsaure gelb bis braun, 
mit Phloroglucin und Salzsilure roth. Kapok. Haare der 
Samen von Erlodcndron aiifractuosuin I). C. (Bomba- 
caceao). Bis 3 cm lang, 19—43 /( dick, im Q,uorschnitt 
rund, an oinor Seite etwas starker vordickt, an der Basis mit 
schwachen, netzfćirmigen Verdickungsleisten. Aus Hintor- 
indien. Gutos Polstermatorial, da sieli dio Fasorn nieht zu- 
sammenballen, aber die einzelno Faser ziemlieh bruehig 
(Fig. 264).

II. Eclite Fasorn aus der Bindo, also an beiden 
Seiton gleich gestaltet.

a. unverholzt.
1. Łein oder Flacha. Faser von Łiuum usitatissi-

inmu li. (Linaceae). 2 — 6 cm (meist 2,0 — 3,0 cm) lang,
12—45 /.i (mcist 15 —17 /.i) dick. Enden schlanie, peitschen- 
formig zugospitzt, seltcn stumpflich. Querschnitt rund, po- 
lyedrisch oder etwas gestreckt, lasst deutliche Scliichtung 
erkennen. Haufig „Verscluebungsstellen“, wo dio Faser auf 
der einon Seito etwas vorgewolbt erschoint. Haufig mit stei- 
len Spirallinien. Diese Spirallinien, die den Lein scharf vom 
Hani' untorscheidon und dio Risse in dor Wand sind, er-
kennt man am beston, woun man dio Fasern scharf austrock- ii u i
not und dann in absolutem Alkohol untersucht. Da es trotz- |( II /L
dem oft nicht móglich ist, 
die oinzelnon Fasern mit 
Sicherheit vom  Hanf zu 
unterschoidon, kann man 
boi groben Geweben, Sei- 
lon etc. auf das fibrige 
Itindengewebo, dio „be- 
gloitcndon Gewebselemon- 
te“ achten: Epidermis- 
zollon sind gross, recht- 
eckig, die Spaltoffnungen 
gross und deutlich, rund, 
init zwei Nebenzellon, die 
Zcllen des subopidermalen 
Gewobes kloinor wio dio 
der Epidcrmis (Fig. 265).

2. Hanf. Faser von 
(Jan u a bis sal h a L. (Mo- 
raceae). 1—5,5 ccm lang,
15—60 /.i dick. Enden fast 
immor stumpf mit Nei- 
gung zu seitlicher Aus- 
sackung oder Zweigbil- 
dung. O.uersohnitt wie 
boi 1. Scliichtung haufig 
deutlicher. Ebenfalls Yer- 
schiebungsstellen. Schiefo 
Spiralstreifung fehlt. Da 
der Hanf primare und sę
ku ndare Fasern bildet (dor 
Flachs nur primare), so 
sind die sekundaren haufig 
viel diinnwandiger. „Be- 
gleitende Gewobsolemen- 
te“: Epidormiszellen un- 
regelmassig polyedrisch, 
kleiner wie bei 1. Spalt- 
offnungen sehr sparlioh 
und klein, iiber das Niveau der Epidcrmis emporgowolbt. In der Epidermis grosse, dicke, 
gebogone, warzigo Haare, die am Grunde in dor Hiihlung zuweilen einen Oystolithen 
fiihren. Die Zellon des subopidermalen Gewobes sind grosser wio die der Epidermis, in

Fig. 265. L e in .  a  Faser m it sehie- 
fer Łśingsstreifung. b F aser m it Ver- 
schiebungsstellen. c Spitze e iner Faser. 
d Q uerschnitt durcli ein Faserbttndcl.

Fig. 266. H a n f .  a, b, c Spitzen von 
Fasern. b m it angedeuteter, c m it aus- 
gepriigter Yerzweigung. d Q uerscłinitt 

durcli e in  Fascrbiindel.



demselbon Oxalatdrusen und Milohsaftschlaucho mit braunem Inhalt. — Die Fasorn des 
llaufes sind zuweilon ganz schwach yorholzt (Fig. 266).

Fig. 267. R a m i 6. a  Spitzen von Fasern. 
b Querscbnitte tlurcli Faserbundel.

Fig. 268. J u t ę .  a F aser m it V erengerung und Ver- 
schluss des Lum ens. b Faser m it Verongerung und 
m it Ttipfelclien. c Faserenden. d Gegabeltcs Ende. 
e Q uerscbnitt dureb  e in Biindel der prim iiren , / 'd e r  

sok undUrcn Fason i .

3. Kamie oder Ckiuagras von Koehmeria nirea (L.) Hook. et Arn. (Urti- 
caceao). Auf don Sundainseln und in Cliina, aucli in Europa angebaut: Diese yortreffiiche 
Faser wird in Asion, wo man die einzelnon Fasern dureb. miihsamo Handarboit isolirt, seit 

lango zu „Nosseltuch11 yerarboitet, neuerdings gelingt es, die Fa
som aucli bei uns durch Mascbinen im grossen abzuscheiden.
6—25 (moist 12 cm) cm lang, und bis 80 (meist 50)/i dick, also 
liinger und dioker wio 1 und 2. Spiralstroifung und Yerschio- 
bungsstellen vorhanden, Enden stumpf, Querselinitt meist breit 
und doutlieii goschichtet (Fig. 267). 

b. yorholzt.
1. Jutę von Corcliorus capsularis L ., C. olitorius L., aucli 

C. fuseiiH L. und deceinangulatiis Koxb. (Tiliac eao). In Benga- 
lon. Lange 1,5—5,0 mm, Dicke bis 25 /u. Enden stumpf, nicht sel- 
ton ausgesackt odor yerzwoigt. Im Querschnitt lassen sieli wie 
beim Hanf etc. deutlieh starker yordickte (primiire) und schwaclier 
yordickto (sekundare) Fasorn unterscheidon. Schichtung nicmals zu 
orkonnen. Lumen stroekonwoiso yorongort odor sogar ganz go- 
sehlossen. Nicht selten feino Tiipfel in steilor Spirale. Obschon die 
Faser yorholzt ist, fiirbt sio sieli docli mit Jod und Sclrwefolsfture 
yiolett. Es ist fernor darauf aufmerksam zu maehen, dass man 
der Jutę dio yerholzenden Substanzen zuweilon entzieht, so dass 
sio sich dann mit Phloroglucin und Salzsauro nicht rotli farbt. 
Wird boi uns zu groboren Gewobon: Yorhangen, Tischdecken otc. 
yorwondet (Fig. 268).

2 . Manilnlianf (Abaea, Plantainfibre, Siamhomp) 
von Musu textilis Necs (Musaceae). Auf den Philippinen. 
Lange 3 —12 (meist 6) mm, Dicko 16—32 (meist 24) /(. Q,uer- 
schnitt polygonal mit stark abgorundeten Ecken oder rundlich. 
Lumen gross, zuweilon mit gelboin Inhalt. Sehr charakteristiscb

Fig. 269. M a n  i lu b  u n f. 
a Liingsansicbt aus der M itto 
der Faser. b Spitze. c Quor- 
seb n itt dureb ein Faserbiindel. 
d  Stegm ata von oben, e von 

der Seite.
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sind kleino verkieselte Plattchen (Stegmata), welche dio Faserbiindel haufig begloiten. Sio 
sind langlich yiereckig, solid mit einer rundon, durchscheinenden Grubo in der Mittc. 
Man sieht sie am boston, wonn man dio Faserbundel in Ohromsiiure maoerirt. Wird zu 
Seilen und Tauon verwendet (Fig. 269).

3. Coir. Faser aus dom Perikarp der Kokosnuss: €ocos 
nnclfora L. (Palmao). Dio .Fasern bilden meist rundo, einen Ka
nał einschliessende Biindcl, der Gofiisso onthiilt. Dio Fasern sind 
braun, 0,4—1,0 (meist 0,7) mm lang, 12—24 (meist 20) fi dick, deut- 
lich getiipfolt. Dio Fasern sind ebenfalls von yerkieselten Plattchen 
(Stogmata) bogleitot, dio von rundlicher Form sind. Wird zur Her- 
stollung von groben Teppichen, Schnurcn etc. verwendet (Fig. 270).

B. Die Faser Idsst kein Lumen erlcennen (thicrischo Fasern).
I. Dio Fasor ist mit einer aus Schuppen bestehenden Epidor- 

mis bedeckt. Schafw olle: Dio Faser bestoht giinstigsten Fallos 
1) aus der schuppigen Epidormis, 2) aus der faserigen Rindenschicht,
3) aus der aus iiber einander stoliendon Zollon bestebondon Mark- 
schicht. Von diesen dreien kann dio Markschicht ganz oder theil- 
weiso fehlen, so besondors boi feinen Morinowollen. Dio Rinden- 
schicht kann ausserordentlich reducirt sein, fehlt aber wolil nie vol- 
lig. Ebenso ist dio Epidermis normal stets vorhanden, kann aber 
fehlon, wenn dio Haaro von Korportheilon stammen, an denen sich 
dio Thiore haufig reiben oder in Kunstwolle (Shoddy). Dio Dicke 
ist sehr wecbsolnd: Merino 12—37 /u, Leicostor 30 bis 90 /.i. Dio 
Lange kann 20 cm und mehr erreichen. Jodlosung farbt braun,
M i l l o n ’s Reagens boim Erwarmon ziegelroth. Boim Yerbrennen 
riecht die Fasor unangonelim nach yerbrarmtem Horn. Verdiinnte 
Kalilauge lost vollstttndig (Fig. 271).

H. Dio Fasor besteht aus oinom einfaeben, soliden Fadon.
S eid e: Der vollstandige, von der Raupe des Seidenspinnors (liom byx Mori L.) secernii’to 
Soidenfaden besteht sius zwei neben einander verlaufenden Fibroinfadon, dio mit einer im 
frischon Zustando klebrigen Substanz verklebt und umhiillt sind (Sericinhillle). Durch 
den Degummirungsprocoss wird dio Hiillo ontfernt und dio beidon Faden getrennt.

Fig. 270. C o ir . 
a Fasern. b Stegmata.

Der einzclne Faden ist im Q,uerschnitt 
hochstens foin gestroift, zuweilen etwas 
abgeplattet oder um einander gcdrolit. 
Dicke 8—24 (meist 15) //.. Mit Jodlosung 
bollbraun; boim Auswasclion mit Wasser 
bleibt die Farbo lange Zeit. Koncontrirto 
Kalilauge liist dio Seide auf. Mit Millon!s 
Reagens rotb, mit Zucker und Schwofel- 
siiure rosa. Boim Kooben mit Salzsaure 
wird Mori-Seide kaum violett, fromde (wil- 
de) Seidon meist doutlich violett (Fig. 272).

Die Faden dor sog. wilden Soiden, 
wie z. B. der Yamamayseide, dor Tns- 
sahseide sind viel dicker, briiunlich oder 
gelblich, doutlich gostreift, im Q uerscbnitt 
meist gostrockt dreieckig, deutlich punktirt 
(Fig. 272).

Seit einigen Jabron sind kiiustlielie 
Seiden im Handel.

a. Dio Kollodiumseido gowinnt 
man, indem man Kollodium aus engen Ka- 
pillaren austreton lasst, wobei der Fadon 
sofort erstarrt. Die so gewotmeno Seide 
wird durch Bohandeln mit Schwefolammo- 
nium denitrirt, um ihr die Explosion.sfa.hig- 
keit zu nehmen. Dio Faden einer unter- 
suchten Probe sind sehr gleichmassig, etwa 
viermal dicker wie Seide und ziomlicli 
sprćido. Sie werdon mit Jodlosung tief 
schwarzbraun. beim Auswasclion mitWasser 
wird dio Faser blau und bald farblos.

b. Gelatinoseido, nach mehroron 
Yerfahren dargestellt, die aber anschoinend

rundlich oder rundlich dreieckig, glatt,

Fig. 271. S c h a f w o l l e .  a H aar m it reiehlicher Mark- 
ontwickluug. b H aar m it spłlrliclier M arkentwicklung. 

c Feincs M erinohaar ohne Mark.
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im Grossbetrieb noch keino Verwendung gefunden haben: onfcwedor mengt man die Gelatino 
mil; Kai. bichromic. und setzt dio gesponnenen Fiiden dom Liohte aus, odor man inacht die

Gelatinefaden mit Formalin unloslicb. Die Fii- 
den sind so dick wie dio von a), in Wasser- 
ąuellen sio um 50 Proc. auf. Sie werden mit 
Jod dunkolbraun, die Farbo bleibt beim Aus- 
wasohen mit Wasser lange Zoit erhalten.

c. Celluloseseide, hcrgestellt durcli 
Losen von Baumwollo in Kupferoxydammoniak 
zu einer dieken Fliissigkeit, Yerspinnen der- 
selben und Behandeln dor Fiiden mit Schwefel- 
sauro.

Yergl. weiter iiber Fasern: v. IIohnel, 
Mikroskopie der technisch vorwendeten Faser- 
stoffe.

Mikroskopisclie Uiitersuclmng von 
Papier. Bei der Untersucbuiig von Papier 
bandelt es sieb, abgesehen von den physikali- 
scheu Priifungen, fttr die besondere Apparate 
nothig sind, um die Asclionbestimmung, die Be- 
stimnmng der Art der Leimung, Nachweis von 
Chlor und freien Siiuren, um die Feststellung 
der dasselhe zusammensetzenden Fasern, wobei 
es einmal auf die Art der Fasern ankommt, 
dann meist auf die Feststellung, ob sich „Holz- 
scbliff“ unter denselben befindet.

Ais Papierfasern kommen inBetracht: 
1 ) von den bereits besprochenen hauptsachlieh: 
Baumwollo, Lein, Hanf, Jutę, neuerdings 
auch Ramie und Manilabanf. Sind diese 
Fasern direkt zu Papier verarbeitet, so bereitet 
ihr Nachweis nach den oben angegebenen Merk- 
malcn keine besondere Schwiorigkeit. Anders 
ist es, wenn sio aus Lumpen, „Hadern“ her- 
gestellt sind, sie sind dann hilufig weitgehond 
zertriimmert und zerfasert. Man kann sieli 
dann an folgende Merkmale balten; Baum- 
w o Ile bewabrt die Form am besten, man fin- 
det immor gedrebte Stiicke, dio abor hilufig don 

Beginn der Zertrennung in Fibrillen zeigen, die in stoilor Spiralo angeordnet sind. Lein 
.zeigt dio schiefe Streifung und Verschiebungsstellon, Hanf Vorschiebungsstellcn und stumpfe

Enden. Jutę dio Verongerungen des Lumens 
und Abwesenheit von Schichten in der Wand.

Zu diescn kommen dann 2) Fasern und 
faserithnliche Stoffo, die, wonigstens bei uns, nur 
fur Zwecke der Papierfabrikation benutzt wei’den: 
a) die Fasor des Papiermaulbeerbaumes Brousso- 
netia papyrifera (L.) Y ent., aus dor man das 
bekannte japanische Papier maclit, die aber auch 
bei uns verarbeitet wird. Solclie Papiere, beson- 
dors zum Schroibon etc. benutzte glatto Sorten, 
zeichnen sich durch einen eigenthumlichen und 
unverkennbaren seidigen Glanz aus. Die Faser 
ist 6—25 mm lang, 25—35 fi dick. Sie sieht im 
allgomoinen der Baumwolle reebt ahnlich, lasst 
aber Schichtung und Verschiebungsstellen or- 
kennon. Zuwoilon liaften den Fasern lcleine Oxa- 
latkrystalle an und die Fasern stocken zuwoilon 
in einer mit Jod und Sohwefelsauro sich gelb 
farbenden Scheido, die dor primliren Membran 
angehort. b) Strohstoff: Ais solcher kommen 

die zerriobonen Stongel und Blatter unserer Corealien, ferner Reis, Maislieschen, Esparto 
(von Lygeum Spartum L.), Halfa (von Stipa tenacissima L.) in Botracht. Sie werden

Fig. 272. S e ic lo . a  Kober Seiilefaden von Bom- 
byx  M ori, in  der M itte dio beiden FibroiniSdcii. 
& Die SericinhUlle. o E in solclier Faden quer- 
durchschiutton. d E infacher Seidenfaden. c Quer- 
sclm itt. /F a d e n  von Tussahseide, g im  Q uerschnitt.

3'’ig. 27B. E lem e n te  d e s  S tro listo ffs. a  E p id e rm is -  
ze llen . & I la a re . c P a ren c liy m ze llen .



silmmtlich erkannt an don lang gostreckten, yielfaeh buchtigen Epidormiszellen, kurzeń, ge- 
krummton, dickwandigen, einzelligon Haaren, schlauch- oder sackformigen Paronchymzellon, 
diu, obgleich ziemlich diinnwandig, doch offenbar verm5ge ilirer 
Elastioitiit im Papier wohlerhalten sind (Fig. 273). Dazu kommen die 
schlanken, diinnon Fasern und Gefasso. c) Holzschliff und Holz- 
cellulose: Beide werden aus dem Holze unsorer Nadel- und Laub- 
liolzbaumo bereitet, indem man das Holz stark zerkleinert und 
zerreibt. Der Holzschliff wird dann direkt zur Papierfabrikation 
verwendet, seine Elemonte sind also grOsstentheils verliolzt und 
werden dalior mit Phloroglucin und Salzsauro roth; fiir Herstellung 
der Holzcellulose wird das Holz durch Natronlaugo unter bohem 
Drucie in seine Elemonte zerlogt oder auch wohi das zerriebene 
Holz damit behandelt; in beiden Fiillon wird aber im Holz das 
Lignin zorst.ort und os giobt dio Phlorogluoinrcaktion nicbt oder 
nur sehr sohwaoh. Dor Nachweis von Holzsciiliff ist oft von grosser 
Wichtigkoit, da solcho Papiero wonig haltbar sind. Die Fest- 
stellung, ob Nadel- oder Laubholz verwondet ist, ist leicht zu 
fuhren, im erst.eren Fali achtet man auf die Trachelden des Holzes 
mit ihren behdfton Tiipfeln (Fig. 274), im zwoiton auf die sehr charak- 
teristischen Bruchstiieke der Gefasso (Fig. 275).

Um ein Papier fiir die mikroskopische Unter- 
suchung vorzubereiten, wird ein Stiiclc dessolben, in 
Stiickchen von etwa 1 Qcm Grossc zersehnitten, in einem Kolben 
mit Aether iibergossen und etwa ’ /2 Stunde am Ruckllusskuhler 
erhitzt, dann giesst man den Aether ab, spiilt nocli einige Małe 
damit nach, liisst das Papier abtrocknen und kocht es dann in 
Wasser in einer Porcollanschale unter Ersatz des yerdampfenden Wassers mindostons 
eine Stunde. (Den allgemein angegebenen Zusatz von Natronlaugo kOnnen wir nicht 
empfeblen. da os nicht ausgeschlossen erscheint, dass bei gelogentlicher 
Koncentration der Losung die Lauge die Fasern angroift und ihre Er- 
kennbai-keit erschwort.) Dann bringt man die aufgelockcrten Papier- 
stiickchen in einen Morser und zerreibt sie mit wenig Wasser unter 
schwachem Druck mit dom Pistill zu einem gleichformigon Broi, von 
dem man kleino Mongen auf den Objekttriigcr bringt, sie fein rortheilt 
und dann unter dcm Mikroskop untersucht. Fiir eine vorlaufige Klas- 
sificirung der Fasern ist es sehr niitzlieli, die Fasern in Jodlosung 
(20 Wasser, 1,15 Jod, 2 Jodkalium, 1 Glyoerin) zu untersuchen. Es 
bloiben dann farblos oder werden ganz sohwaoh gelb gofiirbt: Holz-,
Strolicollulose. Es werden gelb gof&rbt: Holzschliff, Juto. Es werden 
braun gefarbt: Baumwolle, Leinen, Ilanf. Fur don speciollen Nach
weis von Holzschliff dient, wio oben erwahnt, Phloroclucin und Salz- 
siiure. Man soli sieli aber nie damit. bogniigen, dio Bestimmung der 
Fasern nur nach solclien Farbroaktionen yorzunclimon, sondom soli durch 
genaue Untersuchung die Natur der einzelnen Fasern foststellon. I)ie 
quantitativo Abscliatzung der einzelnen Bestandtheilo eines Papieres ist schwierig und ver- 
langt ziemlich viel Uebung. Man bat sieli dabei davor zu huten, die Menge stark gefarb- 
ter (rotli oder braun) Fasern zu iiborschatzen.

Yergl. weiter: H e k z b e h o , Papier-Priifung 1888, und das oben genannte Buch von 
v . H ó h n e ł .

Fig, 274. Nadelholztracliei- 
den m it beliiiften Tiipfohi.

Igpil
Fig. 275. Bruchstiick 

eines GefUsses aus 
Laubliolz.

Granatum.
Putlica Granatum L. Familie der Punicaceae. Heimisch von der Balkanhalb- 

insel bis zmn Ilimalaya, durch die Kultur in alle tropischen und subtropisohen Gebiete 
verbreitet. Kleiner, bis 8 m bolier Baum oder Strauck mit lederigen, kurzgestielten, 5 cni 
langen, his 22 mm breiten, ganzraudigen, oblong-lanzettlicken Blattern. Bluthen eiuzeln, 
terminal und in den Blattachseln mit granatrotb gcf&rbtem Keceptaculum und Kclch und 
scbarlaelirother Korolle. Kolchblatter 5—8, ebensoyiel damit abwechselnde Kronblatter. 
Antlieren in vielen, naeb innen abstoigenden Kreisen. Fruolitknoten unterstiindig, mit 
2 Kreisen von Fitehern, einem ausseren, vor den Kronblattern stehenden, mit ihnen gleick- 
ziihligen und einem inneren, tieferen aus meist nur 3 Fachem. Griffel fadenformig mit



verdicktem Grunde und kopfiger Narbe. Fracht eine vom Kolek gekronto Bcero mit zakl- 
reichen Samen, dic iiussere Sckicht der Testa saftig, pulpos, durchsichtig. Embryo mit 
spiralig um einander gerollten Kotyledonen.

Verwendung findet die Rinde der Wurzel und der Zwoige.
Cortex Granat! (Germ. Helv. Austr.). Granat! Cortex (Brit.). Granatnm (U-St.). 

— Granatrimle. Bamlwurmrinde. — £ córce de grenadier (Gall.). — Pomegranate 
bark.

Nach den genannten Arzneibiiehern ist Wurzel-, Stamm- und Astrinde zullissig, 
naoh Gall. indessen nur die Wurzelrinde. Helv. liisst den Yorrath jahrlich erneuern.

J ie s c h r e ib u n g . Bis 10 cm lange, unregelmassig eingerollte oder rinnenformige, 
oft yerbogene Stticke, die bis 3 mm diclc sind. Sic bricht glatt, ist im Innem gelblicli,

ktickstens nach aussen et- 
was grau oder braun. Die 
Wurzelrinde ist dlirck friili- 
zeitigentstehendeSchuppen- 
borke ausgezeiohnet. Auf 
der Zweigrinde biiidig Flech- 
ten. Nach dem Abschiilen 
des Korkes kommt bei der 
Zweigrinde łniufig chloro- 
phyllfuhrendes Gewebe zum 
Yorschein. Gesch mack herbe.

Fig. 27G. Korltzellen aus 
Cortex Granati. Fig. 277. Steinzellcn ans Cortex Granati,

Boi starkerer Vergrosserung ist der Bau sehr charakteristisch: der Kork bcstcht aus diinn- 
wandigen und aus an der innenwand yerdickten Zellcn (Kg. 270). In der primaren Rinde 
fallen grosse, etwas in der Riohtung der Axe gestreckte Steinzellen auf, die auch in 
den ausseren Parthion des Bastes yorkoinmen (Fig. 277). Dieser selbst besteht aus

1—2 Reihen breiten Markstrahlen und sclimalen Bast- 
strahlen, in deneu Sckickten, die eine OxaIatdruse 
fiihren, mit solchen, die oxalatfrei sind und Sieb- 
rohren enthalten, abwcohseln (Fig. 278). (Besonders 
boi schwacherer VergrSsserung tritt die Rcgelmiissig- 
keit des Baues deutlich heryor.) Ausser den Drusen 
kommen auch, besonders in der Mittclrinde, Einzel- 
krystalle yor. — Im Pulyer fallen die grossen Stein
zellen, die Oxalatdrusen und Starkekorncben des 
Parenehyms, die 2—8 g  gross, rundlich oder kenlen- 
formig und selten zusammengesetzt sind, ferner dic 
Einzelkrystalle und die einseitig yerdickten Korkzellen 
auf. — Ausserdom liisst sich in der Rinde mit Leich- 
tigkeit Gerbstoff mikrochemisch nachweisen.

B e s ta m l th e i le .  Die wirksamen Bestandtheile 
sind einige Alkaloide: Polletierin C8II,r)N0, Hiissig, 
Siede-P. 195° G’., spec. Gcw. bei 0° O, 0,988, loslich in 

Alkohol, Aether, Chloroform, 20 Th. Wasser; es dreht reclits. Methylpelletierin C6H„N0, 
iiiissig, Siede-P. 215°C., loslich in 25 Th. Wasser, in Alkohol, Aether, Chloroform. Pseudo- 
polletierin C8H15N 0. 2HaO, krystallinisch, Schmelz-P. 246°C., loslich in Wasser, Aether, 
Chloroform und Alkohol. Isopelletierin C8H15NO, von denselben Eigenschaften wie Pelle- 
tierin, aber optiseh inaktiy. Das Pseudopelletierin (Granatonin) ist eine tertiare Base 
und wahrscheinlich ein Ketonamin. Ilaupttrager der Wirksamkeit soli das erste Alkaloid 
sein. Ferner entlia.lt dic Drogę 20—28 Proc. Gorbsiiure, die mit der Gallusgerbsiiure 
identisch ist. Nach anderen Angaben ist daneben noch ein zweiter Gerbstoff in der Drogę 
yorhanden. Sonst liefert die Rinde Benzolextrakt 0,76 Proc., Aether-Extrakt 
0,30 Procj, Alkoholisches Extrakt 9,93 Proc., wśisseriges Estrakt 12,35 Proc.,

Fig. 278. Q uersclinitt aus dcm B ast von 
Cortex G ranati. JUT M arkstrahlen. I i  Bast- 

strah len .



alkalisehes Extrakt 6,26 Proc., saures Extrakt. 7,62 Proc., Lignin 8,93 Proc., 
Cellulose 31,89 Proc., Feuchtigkeit 8,70 Proc., Ascke 2,7 Proc. Naeh anderer Angabe 
10,73 Proc. Ascke. Der Alkaloidgehalt der Drogę ist ein sekr sckwankender und daker 
Fcststclluug desselben und Gebrauck eiuer Waare von moglickst gleickformigem Gekalt 
sekr siu empfehlen. Aeltere Rinde soli im Alkaloidgehalt zurttckgehen, dagegen sckeint, 
das Trocknen ohne Einfluss darauf zu sein.

Die niederlandiscke Pharmakoplie verlangt einen Minimalgehalt von 1 Proc. an salz- 
sauren Alkaloiden, was bemangelt wurde, da die Handelswaare seltcn mekr ais 0,3 Proc. 
reine Alkaloide entkalten soli. Diese Zakl ist entsckieden zu niedrig gegriffen. Eweks 
fand bei Untersuchung zaklreicker Wurzel- und Stammrinden 0,5—0,7 Proc. r e in er Alkaloide 
und konnte einen wesentlicken Untersckied zwiscken Wurzel- und Stammrinden nickt kon- 
statiren, wogegen von anderer Seite die Superioritat der Wurzelrinde mit 1 Proc. und 
dariiber aufreckt erkalten wird. Uns gaben eine lleike von Mustern, die aus Stamm- und 
Wurzelrinde gemengt waren 0,5—0,6 Proc. — Am alkaloidreicksten sind javaniscke Rinden, 
in dcnen E w e e s  0,92—0,98 Proc. fand. Erkeblick kdker sind friiker vou Stódeb gefundene 
Zaklen bei javaniseker Wurzelrinde, naralich 1,71—3,75 Proc. salzsanrer Alkaloide.

Z u r  B e s U tm n u n g  d e s  A lk a lo id y  e h a lte s  kann man 12 g Cortex Granati gr. m. 
pulv. in einem 200 g-Glase mit 120 Aether-Chloroform (3:1) iiborgiessen, nach kraftigem 
Durcbschiitteln 10 ccm 20 proc. Natronlauge und nach einer Stunde, wiihrend welcher 
wioderholt umgeschiittelt ist, nocli 10 ccm Wasser zugoben und wieder umschiitteln, bis 
sich das Pulver gut zusammonballt. You der klar iiberstehenden Aether-Ohloroformlosung 
giesst man 100 g durch ein trockenes Filter in einen Schoidetrichter. Diese Ldsung(=10g 
Rinde) schiittelt man mit 50 ccm ‘/loo -̂Salzs&ure und darauf dreimal mit jo 10 ccm 
Wasser aus (oder so lange, bis das Wasser mit MnYEiPschem Reagens keine Trubung mehr 
giebt), fiillt die wilsserigen, sauron Losungen zu 100 ccm auf, giebt 50 ccm davon in eine 
Plaschc, yerdiinnt mit gleichviel Wasser und titrirt nach Zusatz von Aether und 5 Tropfen 
Jodeosinliisung mit '/iocfN-4£alilauge, bis die wasserige Schicht blassroth wird. Die zur 
Neutralisation der Alkaloide yerbrauchten Kubikcentimeter 1/100-N.-Salzsaure x  0,0295 =  
Gekalt an Alkaloiden. — Oder man macht, um die Alkaloide gravimetrisch zu bestimmen, 
die sauro Losung wieder alkalisch, schuttelt wieder mit Aether-Chloroform aus, destillirt 
ab, yerdampft zur Trockne und wiigt.

V e r w e e h s lu n y e n  u n d  V e r fa ls c h u n g e n . Ais solehe werden die Wurzelrinden 
von Berberis vulgaris L., Buxus sempervirens L., Morus nigra L. angegeben. 
Sie haben sammtlich niebt den beschriebenen, ckarakteristiscken Bau.

A u fb e w a h r im g .  Da, wie oben angegeben, die Bindo an Wirksanikeit verlieren 
soli, so sollte man sie alle Jahre erneuern. Das gilt ganz besonders fiir die gepulverte 
Drogo.

Anwendung. Ais gutes und zuverlassiges Bandwurmmittel. Es ist aber daran 
zu erinnern, dass nach ikrem Gebrauck sckwerc Vergiftungsfalle vorgekommen sind, und 
dass vor ikrer Anwendung durch nickt Sachverstfadige dringend gewarnt werden muss. 
Man vervrendet sie ais Alikockung oder Maceration, am zweckmassigsten aber ais Maee- 
rationsdekokt (s. Apozema) aus 50—60 g Rinde, welckes man keiss filtrirt und, um das 
Erbreeken zu yerkindern, mit einem Zusatz vou Ingwersirup versiekt. Es wird auf drei- 
bis viermal binnen einer Stunde genommen. — Die fiir ein Dekokt empfohlene Menge von 
200—400 g ist zu gross und niebt auzuwenden. In den yiolfach angewendeten, kalt be- 
reiteten, weinigen Auszug der Rinde geht nach unseren Untorsuekimgen nur etwa '/to der 
Alkaloide iiber, in den keiss bereiteten die J-Ialfte. — In Deutsehland ist die Rinde dem 
freien Verkehr entzogen. Das Extrakt darf im Geltungsbereick der Austr. nur gegen 
arztlicke Yerordnung abgegeben werden.

Apozema de cortice radicls punicae (Gall.). Granatrindenabkochung. 
Apozemo d’ecorco de racine de grenadier. 60,0 frische, zerstossene Granatwurzel- 
rindo macerirt man wenigstens 6 Stunden mit 750,0 destill. Wasser, kocht iiber freiem 
Feuer auf -/„ ein, seiht durch und filtrirt (hoiss!).

Decoctum Granati corticis (Brit.). Decoction of Pomegranato Bark. 200 g 
gepulverte Granatrinde (Nr. 10) kocht man 10 Minuten mit 1200 ccm destill. Wasser, seiht 
durch und bringt durch Nachwaschen mit Wasser auf 1000 ccm Fliissigkeit. Gabe 15 
bis 60 g.
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Extractum  Granati. Extr. Punicae Granati. Extr. Granati alcohole pli
ra tu m. Granatrindenextrakt. Granatwurzelextrakt. — Extrait de grenadier 
(aleooliąue). Austr.: Aus gepulverter Granatrinde wio Extr. Aconiti Austr. (S. 155) z u 
hereiten. — Erganzb.: Aus fein zerschnittenor Granatwurzelrinde wie Extr. Coffeae 
Erganzb. (S. 906). Harzigo Ausscheidungen wahroml des Eindampfens bringt mail durch 
kloine Mengen Weingcist wieder in Losung. Nach E. D i e t e i u o h  vermeidet man dieselben, 
wenn man die aus 1000,0 Jlinde gewonnenen Ausziige auf 250,0 oindampft, mit 100,0 
Weingeist versetzt und nun zu einem dicken Extrakt bringt. Ausbeute etwa 20 Proc. — 
Gall.: Wie Extr. Digitalis alcool. par. Gall. (S. 1041, 2).

Extractum  Granati corticis soli dum. Decoetum Granati corticis siccum. 
Granatwurzelrinde — Dauerextrakt (Diet.). 1000 g gepulverte Rinde macerirt man 
12 Stunden mit 5000,0 destill. Wasser, orlńtzt 2 Stunden im Dampfbad, nach dem Aus- 
pressen nocbmals mit 3000,0 Wasser 2 Stunden, presst aus, lcist 700 g Milchzucker und 
bringt 1. a. (s. Extr. Uvao Ursi S. 363) auf 1000 g-.

B oli tn e n ifn g i R e d t e n b a c h e r . 
lip . E x tract. G ranati cort. 10,0

E x tract. Filicis 5,0
Rhizom . F ilicis pulv. q. s.

Man fo rm t 30 Pillen, die m an m it gesćlimolzenem 
W achs iiberzieht.

D ecoetum  c o n tra  ta e n ia in  Bloch .
Bloch  '  s B a  n d w u r m m i t t e  1. 

lip . Cort. G ranati rad. gr. pulv. 50,0 
Aquae destillatae 300,0

koclit m an iiber milssigen Feuer auf Jj,L ein, fugt lijnzu 
Flor. Koso 10,0

lilsst erkalten, se ih t durch, bringt die Soihfliissig- 
keit auf 85,0 und setz t kinzu

Spiritus (90 % ) 15,0.
.Sirupus Gri

Decoetum  G ra n a ti W alhhnburg . 
lip . Cort. G ranati radie. 30,0 

Aquae frigidae 300,0
m acerirt m an 12 S tunden, koclit, sodass m an 250,0 

Seihfliissigkeit e rha lt und fugt hinzu 
S irupi Zingiberis 30,0.

DicHUlfte au f einmal, nach ł/2 Stunde dieandrel-IUlfte.

E m ulsio  ta e n ifu g a  R ic h t e r .
E m u l s i o  c o n t r a  t a e n i a m .  B a n d w u r m -  

E  m n i s i  on .
lip . Apozemae de cort. G ranat. 60,0 :130,0 

Olei liic in i 30,0
G um m i arabici pulv. 15,0
S irupi L iquiritiae 25,0.

M. f. leg. art. emulsio. F lir Erwachsene morgens 
die IlUlfte, nach  xj2 S tundo die andre Iliilfte. 

tti c o rtic is .
I.

lip . E x tract. G ranati 5,0 
S piritus 5,0

.* Sirupi sim plicis 90,0.

2) Cortex Granati fructus. 
Granatschale. Granatiipfelschale.

ir.
lip . Sucei e Grana to 

Sacchari albi

Cortex Granatoriim s. Psid ii. 
— Ecorce de grenade (Gall.).

35.0
65,0.

Malicorium. —
Sie entliiilt bis

28 Proc. Gerbstoff.
Anwendung. In der Fftrberei und Gerberei (bei Bereitung des Safflan).
3) Flores Granati. F lores B alaustii. Bulaustia. — Granatbliithen. — Fleur  

de grenadier. Balansie (Gall.).
Nur noeli selten im Tlieeaufguss bei Kulir, Durehfall, Weissfluss; auch ais Gurgelwasser.
4) B ie ganze F ra ch t; E m il du grenadier (Gall.).
In Frankreich bereitet man darans:
Sirupus Granatorum. Sirop de grenade (Gall.) in derselben Weise, wie Sirupus 

Cerasi Gall. (S. 697).
Succus e Granulo. Sue de grenade (Gall.). Man zerreibt das Eleisch der 

Granatapfel auf einem Haarsiobe, fiingt den Saft auf, presst den Itiickstand, unterwirft die 
vereinigton Fliłssigkeiten der Gahrung und filtrirt sie znletzt.

Antidysentericum . Ein Gemenge aus Granatwurzelextrakt, Ilosenextrakt, Polle- 
tierin, Myrobalanen und Gummi. ( R i e d e i / s Mentor.)

Bandwurm m ittel nach Ther. Gaz.: Pelletierin. sulfuric. 0,18, Tannin 1,0, Aquae 
destill., Sirup. simpl. aa 60,0, Tinct. Aurant. cort. gtts. X. Auf zwoimal innerhalb Stunde 
zu nehmen.

Bandwurm kur nach J a n s s e n . Besteht in dem Gebrauch v o n  Pillen, wolche aus 
Granatextrakt hergestellt werden, das man aus frischor, niclit getrockneter Granatwurzel
rinde bereitet.

Bandwurmkur nach F i.eischmann, bei Kindern.
I I .

Rp. Ifixtraeti G ranati cort. rad.
Rp. E x trac ti G ranati cort. rad. 

F x trac ti F ilicis aetli. aa 2,5 
Cort. G ranat, rad. q. s.

M an form t 40 P illen und iiberzuckert sic.

(vel E xtract. Filicis) 2,5
Olei Ricini 10,0
G um m i arabici j>lv. 5,0
Aquae M enthao pip. 32,5

M. f. emulsio.
M orgens 3 mai 10 Pillen, bei e in tre tender Uobelkeit zw isckendurch Thce oder Limonndo; bei Erbrcchen giebt 
m an nach J/2 Stunde die iibrigen Pillen, 4 S tunden spilter l l ix tu r  I I  auf zwoimal (vorgl. liierzu S. 1157, Abs. 3)



Bandwurmmittcl von Mook in Berlin ist eino mit Wurmfarnestrakt versotzte Ab- 
kocliung von Granatwurzelrinde.

Granula.
Granula (Gem. Hclv.). Korner. Granules (Gall.). Paryules. Ais „Granula, 

Kdrner1' bezeichnct man kleinste Pillen, welehe mit besonderer Sorgfalt bergestellt sind 
und meist stark wirkende Arzneistoffe entbaltcn. Da sie weiss sind, muss bei ihrer Be- * 
reitung auch die peiulichste Sauberkeit cingehalten werden.

Gorm. Zur Bereitung von Kdrnern werden die Arzneistoffe ontweder unmittelbar 
oder nacli yorgangigcr Ldsung in Aetlier, Weingeist oder Wasscr mit der, einem Gewichte 
von 0,05 g fur das einzelne trockone Kom entsprecbcnden Menge einer pulverformigen 
Miscbung aus 4 Tli. Milcbzueker und 1 Th. arabischem Guinmi sorgsam gemengt. 
Ans dem Gemenge werde mittels weissen Sirups, welehem auf je 1 Th. =  0,1 Glycerin 
zugesetzt worden, eiue bildsanie Masse hergestellt, und lctztere dana in die yorgesohriebene 
Anzahl runder Korner geformt. Ein oberfliicbliches Befeuchten yorrathiger, aus indifferen- 
ter Masse geformter Korner mit einer Ldsung des Arzneistoffes ist nur bei den homoo- 
pathischen, sogenannten Streukiigelchen gestattot.

Helv. 1,5 g arabisehes Gminni wird mit dem yerordueten Medikamente innig ge- 
mischt, dann mit 3,5 g Zucker und 3 Tropfen Wasser zu 100 Kornern yerarbeitet.

Das Anstossen der Kornermasse erfolgt zweckmassig in einem mit Kalilauge sorg- 
fiiltigst gesiiuberten, glasirten Porcellanmdrsor. Man stosst die Masse ziemlich derb an. 
Zum Ausrollen lialte man oine besondere Pillenmaschine. Alle Theile, mit dencn die 
Korner in Beriihrnng kommen, auch die fertige Masse, reibe man kurz vor dem Ausrollen 
mit Talami venetum ab, desgl. die Pinger.

Sollen die Kdrner aufbowahrt werden, so stosst man sie okno Glycerinzusatz, soli
dem nur mit Gummischleim oder mit Zuokersirup an, weil sie sich, mit Glycerin ange- 
stossen, leieht abplattcn.

Da, wo mehrere Sorten Korner vorrathig gehalten werden, empliehlt es sich, die 
einzelnen Sorten — zur Yermeidung von Verwechslungen — in yerschiedenen Farben zu 
farben. Man benutzt hierzu Losungen von Eosin, Tinetura Croci, Tinctura Ourcumae u. dgl. 
Auch kann man die Kdrner yersilbern oder yergolden.

Gratiola.
Gattung der Scroplm lariaceae—Antirrhinoideae—Gratioleue.
Gratiola officinalis L. Heimisch in Europa, West- und Mittelasien, in Nord- 

amerika wahrseheinlich eingescbleppt. — Yerwendung lindet:
1. Das Kraut: t  Herba Gratiolae (ErgSnzb.). Hb. gratiae dei. — Gottesgnadon- 

kraut. Purgirkraut. Erdgalle. Wełsser oder w ilder A nrin1). — Uratiole (Gall). 
Herbe ii pauyre liomme. — Hedge-byssop.

B e s c h r e ib a n g .  Der Stengel ist bis 30 cm hocli, yierkautig, kahl, Bliitter bis 
4 cm lang, decussirt, lanzettlich, vorn gesagt mit mehreren Langsneryen. Bliithen g-estielt 
in den Blattacbseln, mit 2 linealen Vorblattern. Kelch 5 tlieilig, Korolle trichterig, viel- 
spaltig, fast 21ippig, hellgelb, innen bekaart. Nur 2 Staubblatter ausgebildet, dio Antheren- 
lialften durch das yerbreiterte Connektiy getrennt, ausserdem 2 Staminodien. Geruchlos, 
von bitterem Geschmack.

xj Wenn im Handverkauf Erdgalle oder Aurin yerlangt wird, so pflegt mail Herb. 
Gentaurii minor, zu yerabfolgon.
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J ie s ta n d th e i le .  2 Glukoside: 1) Gratiolin G40H64OJ4, krystallinisch, scliwer lds- 
lich in kaltem Wasser und in Aether, leicht loslicli iii lioissem Wasser und in Alkohol. 
Schmilzt bei 200° C. Liefert mit verdiinnter Schwefelsfiure: Zucker und Gratioletin 
und Gratioleretin. 2) Gratiosolin G.10H42O28, amorph, ziemlich leicht loslicli in Wasser 
und Alkohol, schwer in Aether. Schmilzt bei 125° (J. Liefert mit verdiinnter Schwefel- 
siiure Zucker und Gratiosoletin, welches, ebenfalls glukosidischer Natur, Zucker, Gra- 
tiosoleretin und Hydrogratiosoleretin liefert. Das Gratiosolin scheint der Trager 
der Wirkung zu sein. Ferner: eine Fettsaure Gratioloinsiiure und dereń Glycerid, das 

• Gratiolafett.
Das im Juni und Juli wahrend der Bliithe ohiic Wurzel gesammelte Kraut. 4 Th. 

frisches geben 1 Th. trocknes. — Vorsiektig aufzubewahren!
A n w e n d u n g .  Aeusserst selten ais Abfiihnnittel zu 0,15—0,3 in Pulver oder Ab- 

kochung. Grosste Einzelgabe 1,0 g, grosste Tagesgabe 3,0 g (nach Lewin). Neuerdings 
bei Wassersucht in Form von Extractuin aąuosum liąuiduin empfohlen.

Extraclum  Gratiolae (Erganzb.). Gottesgnadenkraut-Extrakt. Wird aus 
dem frisehen, bliihonden Kraut wie Extractum Bolladonnae Germ. (S. 469) bcreitet. Aus- 
beuto etwa 3 Proc. Man giebt es zu 0,05—0,1. Grttsste Einzelgabe 0,5 g, grossto Tages
gabe 1,0 g (Lewin).

2. Das liliizom. f  Khizoma Gratiolae.
J ie sc h re ib u n g . 3—4 mm dick, stielrund, gegliedert, unterseits bewurzelt. Uinde 

durch gi'Osse Luftraume liickig, mit grossem Mark.
Fiihrt anseheinend dieselben Bestandtheile wie das Kraut und gilt ais lioch wirk- 

samer ais dieses.

Grindelia.
Gattung der Compositae—Asterene—Solidagineae.
I. Grindelia robusta Nuttall. Gumplant, Wild Sunflowers, Yellow tai- 

weed. Heimisch in Nordamerika liings der Kiiste des Stillcn Oceans.
Man verwendct das bliihende Kraut: Herba Grindeliae (Erganzb.). Grindelia 

(U-St.). Flores, Stip ites s. Suininitates G rindeliae. — Herbe de grindelie.
J ie s c h r e ib u n g .  Die im jiingeren Zustande weissflaumigen Stengel tragen sparlick 

behaarte, decussirte, nach oben den Stengel umfassende, spatelfdrmige bis laiizettfórmige 
Blatter, die durchscheinend punktirt sind. Die Blattchen des Hiillkelehes der Kopfchen 
sind zurilckgekriimmt und aussen mit einein braunen, im frisehen Zustande milchweissen 
Sekret bedeckt. Die ganze Pilanze ist klebrig von einem solchen, durch Driisenhaare aus- 
geschiedenen Sekret.

J ie s ta n d th e i le  wenig studirt. Es werden geuannt: ein Saponin zu 2 Proc., 
Grindelin, ein dunkelbraunes, unangenehm riechendes atherisches Del, das die Hirn- 
und Biiekenmarksfunktion lierabsetzen soli, ein Harz, das expektorirend wirkt. Ueber die 
Anwesenheit eines Alkaloids stelien sieli die Angaben direkt gegeniiber.

V e r w e c h s lu n g e n . Der Drogę sollen auch andere Arten beigemengt werden, so 
Grindelia sąuarrosa Dunal, Gr. integrifolia D. C., Gr. inuloides Willd., 
Gr. glutinosa Dunal, Gr. hirsutula Hook. et Arn., Gr. rubricaulis D. C.

A n w e n d u n g .  Bei Asthma, Keuchhusten, Blascnkatarrh, Katarrh der Harnrohre, 
Nierenleiden. Grosserc Dosen wirken giftig.

E lix ir  Grindeliae (Hat. form.). Elixir of Grindelia. (15 ccm Extract. Grin
deliae fluid. (U-St.), 10 ccm Spirit. Aurantii comp. (U-St.), 115 ccm Alcohol deodorat. 
(U-St. 92,5 proc.), 810 ccm Elixir Taraxaci comp. (Nat. form.) werden gemischt.

Extractum Grindeliae lluidum . Grindelia-Fluidextrakt. Fluid Extract 
of G rindelia Erganzb.: Aus grób gepulvertem Grindeliakraut wie Extr. Frangulae 
fluid. Germ. (S. 1181) 1 Th. Kraut erfordort 7—7*/a Th. Liisungsmittel. — U-St.: Aus 
1000 g Grindeliakraut (No. 30) und Weingeist (91 proc.) im Yerdrangungswege. Man



befeuchtet mit 300 ccm, fangt zuerst 850 ccm auf und stellt 1. a, 1000 ccm Fluidextrakt 
hor. — Anwendung: boi Astlima 2—3 ccm mehrmals tiiglich.

Extractum  (jriinlelinc (boraxatum). 1000 Tli, Grrindeliakraut erhitzt man mit 
Boraxlosung 25 : 4000 Th., digerirt 2 Tage, presst, ltlsst absetzen und dampft zum dicken 
Extrakt ein. Za 0,1—0,2 g mehrmals am Tage.

Sirupus Grindeliae. Man presst dio zerąuetschten Bliithenkopfchen und bringt 
100 Th. des Saftes mit 200 Th. Zucker und 60 Th. Woingeist (45 proc.) zum Sirup. Ex 
tern porę: 5,0 Grindelia-Fluidextrakt, 95,0 Zuckersirup.

II. Grindelia squarrosa Dunal, Ague weed. In Mexiko und in den westlieken 
Staaten der Union. Bliltter schmal lanzettlieh, gcgeu die Basis zusammengezogen und 
herzfdrmig. — Enthiilt ebenfalls ein Saponin. — Yerwendet gegen Intermittens und 
Rheumatismus.

Guaco.
Unter Guaco und Huaco versteht man eine ganze Auzahl von Arzneipflanzen, die, 

sammtlich in Siid- und Mittelamerika, zundchst gegen Bisse giftiger Schlangen, dann aber 
aucŁ ais Heilmittel gegen Syphilis, Krebs und Ilheuma empfohien werden. Sie sind wieder- 
holt nach Europa gekommen. Es sind ais solche hauptsacklick zu nennen Mikania 
Guaco H. B. und andere Arten (Compositae—Eupatorieae—Agerntinae), ferner Arten 
von Aristolochia, so A. fragrantissima Ruiz, dann Comocladia integrifolia Jacq. 
(Anaeardiaceae), CissampelOS PaPeira L. (Menispermaceae) und endlicli Pflanzen 
ans den Familien der Liliaceen, Cncurbitaceen und Passlflornceen.

Mikania Guaco ist aucli ais Condurango nach Europa gekommen.

Guajacolum.
I. "f* Guajacolum (Erganzb. Helv.). Gaiacol (Gall.). Guajakol. Brenzeatechin 

m onom ethylester. Methylpyrocfttechin. C„IIt (OH)OCH3( l : 2). Mol. Ge>v. =  124.
D c ir s te l liin g . Das Guajakol ist ein wesentlicker Bestandtheil des Buclienholz- 

theer-Kreosots und wird ans diesem abgeschieden, indem man die boi 200—205° C. tiber- 
gehende Fralttion desselben erst mit starkem Ammoniak wascht. Dann bildet man durch 
Zugabe einer alkoholischen Losung von Kalihydrat das Kalisalz (Guajakol-Kalium), wascht 
dieses mit Aether, krystallisirt es ans Alkohol um und zerlegt es mit verdiinnter 
Schwefelsaure. Das in Freilieit gesetzte Guajakol wird alsdann wiederkolt rectificirt. Bis 
vor etwa 10 Jahreu kannte man es nur ais Fliissigkeit, heute gewinnt man es in Krystallen, 
indem man die Losung des reinen Guajakols in Petrolather der freiwilligen Verdun- 
stung iiberliisst.

E ig e n s c h a fte n .  Entweder eine kłare, farblose oder schwach gelbliche, olige 
Fliissigkeit oder farblose, prismatisclie Krystalle, welchc bei 28—28,5° 0. schmelzen. Es 
besitzt einen durchdringenden, rauchartigen Geruch, atzenden Geschmack, siedet bei etwa 
205°C. und bat im fliissigeu Zustande bei 15° C. das spec. Gew. 1,143 (Ergiinzb.: Siede- 
punkt 205° C., spec. Gew. 1,117 — 1,143. Schmelzpunkt nicht unter 28° O. Helv.: Sicde- 
punkt 200—203° C., spec. Gew. 1,116—1,133. Gall.: Siedepunkt 205° C., spec. Gew. 1,143, 
Schmelzpunkt 28,5° C.).

Es ist loslich in etwa 60 Th. Wasser, oder in 7 Th. Glycerin. In Alkohol, Aether, 
Eisessig, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und zahlreichen anderen Losungsmitteln ist cs 
leicht loslich — Die witsserige Losung wird auf Zusatz von Ferrichloridlosung missfarbig. 
Die alkoholischo Losung wird auf Zusatz von wenig Ferrichlorid rein hlau, durch Zusatz 
von mehr Ferrichlorid smaragdgrttn, spater braun.

JP rU fuuff. 1) Ein Yolumen Guajakol gebc, mit zwei Volumen Petroleumbenzin 
geschiittelt, eine bald klar werdende Mischung, welche aus zwei Sehicliten besteht. Bleibt



(lic Mischung lSngere Zeit trtlbe, so woist dies auf Verunreinigungen' des Guajakols Lin. 
2) Ein Volumen Guajakol rrmss sich in zwei Volumen Natronlauge unter Selbsterwarmung 
auflSsen. Diese Mischung muss nack dem Erkalten zu einer weissen Salzmasse erstarren 
(Farbung =  ckinonartige Yeniuiieinigiiiigen) und in 10 Volymen Wasscr klar ldslich sein 
(Triibung =  Kohlenwasserstoffe). 3) Wird 1 Tropfen Guajakol zu lOTropfen koncentrirter 
Schwefelsaure zugefiigt, so trete eine reine gelbe, nicht rSthliche Farbung auf (Kreosot); 
erst auf Zusatz von etwas Aceton farbę sieli die Mischung intensiv roth.

A u fb e w a h r u n g .  Vorsichtig und vor Licht geschiltzt, da es unter dem 
Einflusse ded Lichtes nachdunkelt. Dunkelgewordene Praparate konnen durch Ueberdestil- 
liron wieder farblos erhalten werden.

A n w e n d u n g .  Nacli Guttmann tddtet das Guajakol, wenn es in einer Verdunnung 
vun 1:2000 im Blute cirkulirt, die Tuberkelbacillen; bei einer Verdiinnung von 1:4000 
schwacht es sie noch. Es dient daher in ausgedehntem Maasse zur Bekampfung der 
Tuberkulose. Man glebt es in Gaben vou 0,05—0,1 g mekrmals taglich in Pillen, Kapseln, 
Losungen. Hochstgaben: pro dosi 0,5 g (Erganzb. Helv.), pro , die: 2,0 g (Erganzb.),
3,0 g (Helv.). Fiir die therapeutiseke Verwendung konnen yorlaufig das 
fliissige und ltryslallisir te Guajakol p r o m is e u e  gebraucht werden.

-j- « - Guajakol. Guajacolum absolutuni. Kciues Guajakol. Synthetisehcs 
Guajakol. Nach D.R.P. 95 339 wird o-Anisidin durch Einwirkung von salpetriger Siiure 
diazotirt und die mit Schwefelsaure angesauerte Losung im Dampfstrom dostillirt. Das 
iibergegangene Guajakol wird rektificirt. Es siedet bei otwa 200° O. und erstarrt ohne 
weiteres zu Krystallen, welche boi 29—30° O. schmelzen.

f  Hom o-Guajakol. llom obrenzcatecliin-M elhyliither. Kreosol. CclIa(CII3) 
(OCH3)OH. Mol. Gew. =  138. Ein hoheres Homologes des Guajakols. Ist im Buchen- 
holztheer-Kreosot enthalten und wird aus diesem iilmlich wie das Guajakol durch die 
Kalivorbindung hindurch abgeschiedon.

Farblose, angonelim rieehende, ćilige, in Wasscr kaum losliobe Flussigkoit, welche 
von Alkohol und Ae tli er leicht gelost wird. Sicdep. 221° C. Die alkoholische Losung wird 
durch Eisenchlorid gi-un gofiirbt.

Ist beziiglich seiner therapeutischen Yerwendung noch im Versuchsstadium begriffen.
f  Guajaperolum. Guajaperon. Fiperidinum  guajakolicum . Piperidiu-Guaja- 

k olat. C6Hu N’(C7Hs0 2)2.
Entstelit durch Aufldsen von 85 Th. Piporidin und 248 Th. Guajakol in Potroliither 

•oder Benzol. — Farblose, prismatische Nadeln, in 30 Th. Wasser loslieh, auch lOslicli in 
don meisten organischen Losungsmitteln. Sehmelzp. 80° C.

Brenzcninum. Guajakol benzyl iiiher. C0lI lfOCII3)OCH2C0II0. Mol. Gew. =  214. 
Entstelit duroli Einwirkung von Benzylchlorid 0#Hft01I.,Cl auf Guajakol-Natrium. Farblose, 
fast geruchlose und fast goschmacklose, aber hinterher kratzend und anasthesirend 
sohmeckende, noutrale Krystalle, in Alkohol und Aethor loslieh, bei 02° O. schmolzond. 
Liist sieli auch in Yasogen. Wedor die wasserige noch die alkoholische Losung wird 
durch Ferrichlorid gofarbt. In Natronlauge ist es unloslich. Beim Kochen mit Kaliurn- 
pormanganat und verdiinnter Schwefelsaure tritt Geruch nach Bittermandelól, beim Kochen 
mit Salzsauro Geruch nach Guajakol auf. Es ist von Makcus zur Erzielung ortlicher 
Anasthesie mittels Kataphorese benutzt worden. Nicht zu verwechseln mit Benzosol!

G uajakol-C hininclilorid , aus molekułami Mengen Guajakol und Chininchlorid 
bestehend, weisse Nadeln, wird an Stelle von Guajakol ais ungiftigor Ersatz desselben an- 
gowendet. Vergl. S. 778.

Guajacolum phosphoricum. Phosphorsiiure-Guiijacyliithor. . OCH3)3. PO,. 
Mol. Gew. =  41(1.

Die Darstellung erfolgt durch Einwirkung von Phosphoimychlorid auf Guajakol- 
Natrium.

Ein weissliehes, fast geruchloses Krystallpulyor, unloslich in Wasser, loslieh in 
Alkohol, Chloroform und Aceton. Sehmelzp. gegen 98° C. Es flndet in gleicher Weise 
und in gleichen Dosen Anwendung wie das Guajakol selbst, indessen ist sein Gebrauch 
ein yerhaltnissmassig beschrankter.

Guajacolum aethylenatum. GuajakoiiULyieuiitiier. [Cil o  . c3ii,0]3. c, h ,. 
IIol. Gew. =  274.



Die Darstellung erfolgt durch Erkitzen von Guajakolnatrium mit Aethylenbromid 
oder Aethyleneklorid unter Druck bei Anwesenheit von Alkohol ais Yerdunnungsmittel.

kavblo.se Krystallnadelu, in Wasser schwer loslich, leicht loslich in heissem Alkohol. 
Schmelzpunkt 138—139° C.

Bei Lungentuberkulose in gleieher Weise wie Guajakol angewendet in Gabon von 
0,5—1,0 g zweirnal taglieh.

Guajacollim carbonicum . Guajakolkarboiiat. KolGensiiuiT-Gnnjacylatlier 
Dnotnl. (€(,11,0011,),. C03. Mol. Ge w. =  274.

Zur Darstellung bringt man 2 Molekulargewickte Guajakol durch die erforder- 
lichc Men ge Natronlauge i u Losung und leitet in diese Losung langsam 1 Molekulargewicht 
Kohlenoxychlorid (Phosgen CO' !ls) gasf&rmig ein.

2 [C0II, . OCH3 . ONa] - f  GOCI,, =  2NaCl-f-(00H,. OCH3) , . C03.
Das sieli unlSslich abscheidende Guajakolkarbonat wird mit Sodalosung gewasehen 

und ans Alkohol umkrystallisirt.
E ig e n s c h a f te n .  Weisses krystallinisches, neutrales Pulvwr, nahezu geschmacklos 

und geruchlos, uiiliislioh in Wasser, wenig loslich in kaltem Alkohol, leicht loslich in 
heissem Alkohol, ferner in Aether, Chloroform und Benzol. In Glycorin und in fotten 
Oelen ist es nur wenig loslich. Schmelzpunkt 78—84° C. Wird von alkoliolischer Kali- 
lauge sofort zerlegt in Kohlensaure und Guajakol, welches letztere durch Ansauern isolirt 
werden kann. Die alkoholische Losung wird durch Eisenchlorid nicht charakteristisch ge- 
farbt. Es entluilt 91,5 °/0 Guajakol.

A u fb e w a l i r u n g .  Unter den indifferenten Arzneimitteln.
A n w e n d u n g .  Den gesunden Magen passirt es unzersotzt,; im Danne erfolgt Spal-

t.ung in Guajakol und Kohlensaure. Diese Spaltung erfolgt schon im Magen bei krank- 
haften Zustiinden desselben. Man giebt es bei Tuberkulose anfangs taglieh zu 0,2—0,5 g 
und steigt bis auf 2—4 g\ Die Ausscheidung erfolgt durch den Urin ais Guajacyl- 
sehwefelsaure.

Guajacolum valerianicum. Guftjakolvalerianat. Yaleriansiinre - Gnajaeyl- 
ester. Geosot. C0II j . OCH,. 0 .tH9C0 2. Mol. Gew. =  208.

Die Darstellung erfolgt durch Einwirkung von Valerylchlorid auf Guajakol
natrium.

Gelblicke, iilige Fliłssigkeit, zugleieh nach Guajakol und nach Baldriansaure riechend, 
spec. Gew. 1,037. Siedepunkt 245—265° C. Wenig loslich in Wasser, leicht loslich in 
Alkohol, Aether, Benzol, Chloroform.

Wird wie das Guajakol selbst bei Lungentuberkulose angewendet. Man giebt es in 
Gelatinekapseln in 0,2 g und zwar 3—6 Kapseln taglieh.

Guajacolum benzoicum. Guajakolbenzoat. Benzoylguajakol. Benzosol. Benzo- 
Gnajakol. Benzoesaures Guajakol. C„H,(0€U3) . C0lI6CO2. Mol. Gew. — 228.

Entsteht durch Einwirkung von Benzoylehlorid auf Guąjakolkalium und wird durch 
Umkrystallisiren aus Alkohol rein dargestellt.

E ig e n s c h a fte n .  Farbloses, krystallinisches Pulver ohne Gerueh und Geschmack, 
fast unloslicli in Wasser, leicht loslich in Aether, in Chloroform und in 
heissem Alkohol. Fis schmilzt im Kapillarrohre bei 56° C.ł) Durch al
koholische Kalilauge wird es in Guąjakolkalium und Kaliumhenzoat ge- 
spalteu. Durch koncentrirte Schwefelsaure wird es mit eitronengelber 
Farbę gelost. Die alkoholische Losung wird durch Eisenchlorid nicht

-OCH.,
o, h ;

HCaH5COa)
Guajakolbenzoat.

charakteristisch gefftrbt.
A u fb e w a l i r u n g .  Unter den indifferenten Arzneimitteln.
A n w e n d u n g .  An Stelle des Guajakols und Kreosots. Es hietet vor diesen beideu 

die Yorztige, dass es geschmacklos ist und den Yerdauungstraktus nicht reizt. Den Magen

U Ein aus synthetischem Guajakol hergestelltes Priiparat schmilzt nach Thoms 
boi 59° O.



passirt es unzersetzt, uiwl wird alsdaun im Darme zu Guajakol and Benzoesaurc gespalten, 
welche beide leicht resorbirt werden. Mail giebt es in Tagesdoscn von 1—10 g.

Guajacolum salicylicutn. Guajakolsnlicylnt. Guajakol-Salol. Salicoyl-Gua- 
jakol. Salicylsiiure-Guajakolester. C,IIr0 3 . C,H,0. Mol. (Iow. =  214.

Zur Dars tellu ng wird ein Gemisch gleicher Molekulargewichte Guajakolnatrium 
und Natriumsalieylat mit Pbospboroxyehlorid behandelt. 2[C„H4 . OCIk,. ONa] -(- 2[C0Hj 
(0H)C02Na] - f  P0C18 =  3NaCl +  POaNa +  2 [C0H4(OH)CO3. C(iHt(OCH3)].

E ig e n s c h a f te n .  Weisses, krystallinisches Pulver, ohne Geruch und Gescbmaek, 
fast unloslich in Wasser, loslich in Alkohol, in Aetlier und in Chloroform. Schmilzt im 
Kapillarrohre bei 65° C. Durch alkoholische Kalilauge wird es in Guajakolkalium uud 
Kaliumsalicylat gespalten.

Die alkoholische Łosung bringt beim Eintropfen in wasseriges Eisenchlorid nur eine 
Trubung hervor. Die alkoholische Losung selbst aber wird dureh Eisenchlorid weinrotli 
gefdrbt.

A u fb e w a h r u n g .  Unter den indifferenten Arzneimitteln.
A n w e n d u n g .  Bei innerlicher Darreiehung wird es im Darnie zu Guajakol bind 

Salieylsaure gespalten, welche beide leicht resorbirt werden. Man giebt es Phthisikern ais 
den Appetit erregendes und die Yerdauung befdrderndes Mittel in Einzelgaben von 1 —10 g 
taglich, ferner ais Darmantisepticum.

Guajacolum cinnamylicum. Guajakoleinnam at. Cimiainyl-Guajakol. Ziimnt- 
saures Guajakol. Styrakol. C„I170 2 . C3H,(OC’]l3). Mol. Gew. =  254.

Zur Darstellung werden gleiohe Molekulargewichte Guajakol und Oinnamylclilorid 
bei gewohnlieher Temperatur gemischt und mich 2 Stunden einige Zeit auf dem Wasser- 
bade erwarmt, dann aus siedendem Alkohol nmkrystallisirt. — Earblose, bei 130” C. 
sehmelzende Krystallnadeln, welche in Wasser so gut wie unloslich, in Alkohol, Chloroform 
und Aceton loslich sind.

Soli antiseptisch wirken. Wird innerlich bei Lungentuberkulose, ferner zur Hem- 
ntung von Gahrungs- uud Faulnissprocessen bei chronischem Blasenkatarrh, Gonorrhoe, 
Magen- und Darmkatarrh angewendet. Dosis 1 g mehrmals taglich.

Guaeampliol-HENNiNU. Kainphemliire-Giiajakolestei-. CbII14(CO». C0IIt . OCH.)..
Mol. Gew. =  412. Entstebt durch Einwirkung von Kamphersaureehlorid auf Guajakol- 
Natrium und stellt farblose, geruch- und geschmacklose Nadeln dar, unlbslich in Wasser, 
leicht loslich in heissem Alkohol und in Chloroform. Durch Kalilauge wird der Ester 
langsam verseift. Die Yerbindung soli gegon Diarrhoe und gogen die Nachtschweisse der 
Phthisiker Yerwendung finden.

(Juajaco lu in  jo d o fo rm ia tu  111 v. M o s e t ig

G u a j a k o l - J o d o f o r m  v. M o s e t ig .

Rp. Olei Am ygdalarum 1,0
(juajacoli 4,0
Jodoform ii 1,0.

Durch m ilssige WUrine zu losen. In jcktionen
0,5—1,0 ccm (!) gegen Gelenktuberkulose

P ilu lae  ( ju a ja c o li a  0,1 g.
(Form . Berol.)

Rp. (Juajacoli 6,0
Radicis L iquiritiae .11,4
Glycerini 0,6.

F ia u t pilu lae N. (50.

P ilu la e  ( ju a jaco li a  0,05 g. 
(Form. fierol.).

Rp. (Juajacoli 3,0
Radicis L iąuiritiae 5,7
G lycerini 0,3.

F ian t pilulae N. 60.

P a s t i l l i  ( ju a jaco li com positi A m  os.

Rp. Acidi arsenlcosi
S trychnini hypopliosphorosi aa 0,001
Calcii hypopliosphorosi
N atrii hypophosphorosi aa 0,025

Ferri hypopliosphorosi 0,05
Chinini hypophosphorosi 0,02
Guajncoli carboniei 0,025.

Zu 1 Pastille. Gegen Lungentuberkulose.
S o lu tio  P ic o t.

P icot ’ s c li e L 6 s u n g.
Rp. Guajncoli 5,0

Jodoform i i 1,0
Paraffin i liquidi 
Olei OIivae aa  q. s .a d  100,0 ceni.

Is t  zu sterilisiren.
S o lu tio  P ig u o l .

P ignol  ’ s  c li e L  o s u n g.
Rp. Eucalyptoli 14,0

Guajacoli 5,0
Jodoform ii 1,0
Olei Am ygdalarum  (sou

01ivarum) q. s. ad .1.00,0 ceni.
Is t zu sterilisiren.

S o lu tio  M oreI-L avalleo.
M o r e l - L a v a l l 15e  ’ s c h  e L  5 s u ji g.

Rp. Eucalyptoli 12,0
Guajacoli 5,0
Jodoform ii 4 0
Olei 01ivarum q. s. ad 100,0 cciii.

I s t  zu sterilisiren.



Solutio Riibourg.
Dubourg 1 s c h e L o su n g .

Rp. Jodoform ii 1.0
Guajacoli 5,0
Olei 01ivarum q. s. ad 100,0 ccm. 

Is t  zu sterilisiren.

Sirupus Calcii chlorliydrophosphorici cum 
Gunjneolo.

Rp. 1. Balsami to lu tan i 15,0
2. Spiritus (90 Proc.)
3. Aquao destillatac , aa. 75,0
4. Calcii phospliorioi 60,0
5. Acidihydrochlorici (25 Proc.) 70,0
6. Aquac destillatac 120,0
7. Guajacoli 10,0
8. Spiritus (90 Proc.) 500,0
9. Spiritus Arrac 30,0

10. V m i Malacensis 60,0
11. Sirupi Sacchari 900,0.

Alan bercitet eino filtrirte  Losung von 1—3, ferii er 
von 1—6, endlich von 7—10, Yoreinigt diese und 
f il tr ir t Bach dem Absetzen. 3—4mal taglicli 1 
Theeloffel bis 1 Esslotfel. Bei Phthisis.

M ixtura Guajacoli Saiili.
Rp. Guajacoli 1—2,0 g.

Aquao destillatac 180,0 
Spiritus (90 Proc.) 20,0.

.1 Theeloffel bis 1 Essloffel in einem Glase W asser 
uach den M ahlzciten zu nehm en. Gegcn P hth isis.

Tinum Guajacoli F rakntzel.
Rp. (iuajacoli 13,5

T incturae G entianae 30,0
Spiritus (90 Proc.) 250,0
Vini H ispanici q. s. ad 1000,0.

2—3inal taglicli 1 Essloffel in einem Weinglase 
voll Wasser.

II. Acillum guajacolocarbonicum. Gunjakolknrbonsiiure. Methoxysnlicyl- 
siiure. C0HS(OH)(OCII3) . C02II - f  2 H„0. Mol. Gew. =  20+.

D a r s te l lu n g .  Man leitot unter .Erhitzen ttber Guajakol-Alkali-Salze Kohlensaure. 
Hierbei entsteken, analog der Bildung der SalicylsBure, wahrscheinlich zuniichst die Salze 
der Guajacylkoblensaure, z. B. unter Zugrundelegung des Guajakolnatriums zunackst Gua- 
jacyl-Natriumkarbonat, welehes bei weiterem Erhitzen in guajakolkarbonsaures Natrium 
iibergeht.

^  O C H 3 .  N a .  O H
n , '  - f -  o o . =  CO., =  C 0H 3 -  O CH,,

O N a ' ^  C0H t . O C H , ^  CO,2N a
Guajakol-N atrium . Guajacyl-Natrium karbonat. Guajakolkarbonsaures Natrium .

Aus der Losung des entstandenen Natriumsalzes wird die freie Saure durek An- 
sauern ausgefallt und durch Iirystallisation aus heissem Wasser oder yerdiinntem Alkohol 
gereinigt.

E ig e n s c h a fte n .  Weisses, krystallinisches, sauer reagirendes, geruchloses Pulyer 
von bitterem Gesehmack, sclrwer Idslich in kaltem Wasser, ziwnlieh leicht ldslich in 
heissem Wasser, leicht loslick in Alkohol und in Acther, desgleichen in Natriumbikarbonat- 
losung. Schmelzpunkt der wasserfreien Saure 148—150° C.

Die kalte wasserige Losung wird durch Eisenekloridlosung rei u blau gefarbt.
A u fb e w a h r u n g .  Unter den indifferenten Arzneimitteln.
A n w e n d u n g .  Die Yerbindnng ist aus dem Versuchsstadium nocli nicht heraus; 

sie wirkt antiseptisch, wahrscheinlich auch antirheumatisch.
Natrium guajacolocarbonicum, guajakolkarbonsaures Natrium, m ethoxysalicyl- 

saures Natrium , CeH3(0CH3)(0H )C 02Na wird durch Neutralisation der Guajakolkarbon- 
saure mit eisenfreiem Natriumbikarbonat in verdiinnter alkoholischer Losung dargestellt.

Weisses, krystallisches Pulyer, entweder schwach sauer reagirend oder neutral, leicht 
idslich in Wasser. Die wasserige Losung wird durch Eisenchlorid rein blau gefarbt.

Es soli iilmlich, aber milder wie Natriumsalicylat wirken, und frei von Nebenwir- 
kiingen sein. Noch im Yersuchsstadium!

III. Acidum guajacolosulfuricum. Gunjakolsulfosiinre. Ortho-Gnajnkolsnlfo- 
siiure. C0II3(OH)(OOH!i)SO3H. (1:2:0). Mol. Ge w. =  204. Zur therapeutischen An- 
wendung gelangt nur die Ortho-Siiure, weil die Para-Saure unangenehme Nebenwirkungen 
besitzt. Die Ortho-Siiure entsteht durch Mischen von Guajakol mit konc. Schwefelsaure 
in geringem Ueberschuss und Erwiirmen bis auf libchstens 70—80° C. Man lost das 
Iicaktionsgemiseh in Wasser, stellt durch Sattigen mit Baryumkarbonat (s. S. 86) das 
Baryumsalz dar und zerlegt dieses mit berechneten Mengen Schwefelsaure, dampft die 
wiisserige Losung ein und krystallisirt die Siiure aus yerdiinntem Alkohol um.

Weisse, glanzende, wasserfreie Bliittchen, welehe bei 270° C. noch nicht sclimelzen 
und sich in -i Th. Wasser von 15° C. oder in 1 Th. siedendem Wasser auflćisen. In Al



kohol von 95 Proc. siml sie kaum loslich, nnlSslich in Aether, Benzol, Chloroform, Aceton. 
Konc. Schwefelsiiure liist sie audi beim Erwarmen ohne Fiirbung auf. — Silbernitratlosung 
wird schon in der Kalte, raseher beim Erwiirmen redudrt, mit Ferrichloridlosung entsteht 
eine blaue Farbuug, die auf vorsioktigen Zusatz von Ammoniak in Hellgelb umschlagt. — 
Der Geschmack der freien Siiure ist bitterlich, ohne an denjenigen des Guajakols irgendwie 
z u erinnern.

Thiokolum. Thiokol. o-Guajakolsulfosnures Kalium. C0H5(OlI)(OCII3)SO3K. 
Mol. Gew. =  242, Die Dju-stellung erfolgt durch Umsetzung von o-Guajakolsulfosaurem 
Baryum (s. oben) mit Kalinmsulfat. Beim Eindampfen der wiisserigen Liisung erhiilt man 
aus massig koncentrirter Liisung das Salz ais grosse rhombische Krystalltafeln, aus ganz 
koncentrirter Liisung dagegen ais weisses geruchlosos Kry stal lpulyer ohne Kryst.allwasser. 
In dieser Form gelangt das „Thiokol11 in den Handel.

Farbloses Krystallpulyer, sehr leicht (1 -f-1 ) liislich in Wasser, etwas schwerer liislich 
in yerdiinntem Alkohol, fast uuloslich in 96 proc. Alkohol. Die wasserige Losung giebt 
mit Ferrichlorid die schon oben erw&hnte Blaufarbung; sie zeigt ferner ein bemerkens- 
werthes fieduktionsvermiigen gegen Silhernitrat und Kaliumpermanganat. Sie ist neu- 
tral und yon schwach bitterlichem, hinterher siisslicliem Geschmack, nicht mich Guajakol 
riechend.

Man giebt Thiokol in Gabon von 0,5—1,0 g und zwar zu 2—4,0 g taglich ais un- 
giftigen Ersatz des Guajakols boi Lungentuberkulose, namcntlich in dereń Friihstadien.

Sirolin. Eine 6—7proc. Aufldsung des Thiokols in 40proc. Zuokorlbsung, mit 
Orangenschalenauszug parfiimirt. Ein Esslćiffel Sirolin enthiilt =  1,0 g Thiokol. Man giebt 
das Sirolin in Tagosgaben von 1—5 Theeliiffol.

Bestimmung des Thiokols in Zuckerlosungen. 5 g der Substanz (gonau 
gowogon) werden in ein om schriig gostellten K jeldahlkiilbchen mit 25 ccm Salpetersauro 
von 1,28—1,30 spec. Gow. zunachst gelinde erwiirmt, dann 11/a Stunde im Siedon erhalten. 
Man yerdiinnt mit ca. 150 ccm Wasser und bestimmt die Schwefelsaure durch Filllung mit 
Baryumchlorid. 233 Tb. BaS04 =  242 Th. 0,H,K06S. (Thiokol).

Calcium guajacolosillfuricum. o-Guajakolsulfosaures Calcium. Guajacyl.
[C„H,(OH)(OCH3)S0;!],2. Ca. Mol. Geiv. =  44(i.

Zur Darstelłuug nentralisirt man die wasserige Losung der o - Guajakolsulfosaure 
auf dem Wasserbade mit Calciumkarbonat. Man iłltrirt, dampft das Filtrat zur Trockne, 
lost den Iluckstaml in 4—5fachem Gewieht 90proc. Alkohols und hringt die liltrirte Losung 
durch Eindampfen zur Trockne.

Ein blauliehgraues Pulyer, in Wasser und Alkohol leicht loslich, in Oel unloslich. 
Dic wasserige Losung giebt mit Ferrichlorid die schon oben erwahntc Blaufarbung, auch 
wirkt sic reducirend gegen Silhernitrat und Kaliumpermanganat.

Die wasserige Losung des Salzes 1:20, welche yiolettroth gefarbt, aher haltbar und 
nicht fttzend ist, dient in subkutanen Injektionen ais lokales Anastheticum. Man spritzt 
0,5—1,5 ccm der Sprocentigen, oder 1 ccm der 10 procentigeu Losung ein. Die Gefiilil- 
losigkeit soli nach 6—B Minuten eintreten.

IV. Aethakolum, Ajakol. Guaethol. Thanathol. Brenzcatecliinmonoiltliyl- 
iither. C011,(011)0 . C2Hr, (I : 2). Mol. Gow. =  138.

Zur Darstellung wird Brenzkatechin. mit aquivalenten Mcngen Aethylalkohol unter 
Zusatz von Chlorzink am Elickflusskiihler oder im geschlossenen Gefiisse auf 180—220° O. 
erhitzt. Man yerdiinnt das Eeaktionsprodukt mit Wasser, destillirt mit Wasserdampf, 
bindet das ilbergegangene Produkt an Natronlauge, sehiittelt die alkalische Losung mit 
Aether aus, zerlegt sie durch Siiure, rektificirt das Produkt und liisst in der Kalte 
krystallisiren.

E ig e n s c h a f te n .  Grosse farblose, feueht aussehende und iitzend anzufiihlende 
Krystalle von einem dem Guajakol iihnlichen Geruch. Schmelzp. 26° C., Siedcp. 209—210° O.
In Wasser schwerloslich (1 : 120), leicht loslich in Alkohol und in Aether. Das spec. Gew. 
der yerfliissigten Krystalle ist hei 15° C. =  1,0913. Das einrnal yerfiilssigte PrSparat he- 
darf l&ngerer Zeit, hevor cs wieder krystallisirt.



Fiigt man zur alkokolisckcn Losung wenig Eisenchlorid, so farbt sie sich zuniichst 
blau, durch mehr Eisenchlorid wird die Fiirbung grunlich, schliesslich o!ivenfarbig. Ver- 
dunnt. man jetzt mit Wasser, so liimmt die Losung feurig braunrothe Farbung an.

A u fb e w a h r u n g .  Yorsiehtig, vor Licht geschiitzt.
A n w e n d u n g .  In gleichen Dosen nnd unter den namlicken Indikationen wie das 

Guajakol.
V. Guajacetin. Guacetin. lircnzcatcchinm onoacetsaures Natriniii. Natrium 

guajaceticuni. (LU.tOIIjOCHWO.Na. Mol. Gew. =  190.
D a r s te l lu n g .  Eiu Salz eines Saure-Esters des Brenzcatechins, z. B. Monobenzol- 

sulfobrenzcateckinnatrium, wird mit monochloressigsaurem Natrium behandelt und dann die 
Benzolsulfosiuire durch Erhitzen mit Alkalilbsmig abgespalten. — An Stelle des Benzol- 
sulfonesters kann man auch die Ester vom Typus des Monoaeet.- und Monobenzoylester 
des Brenzcatechins verweuden und an Stelle der Monochloressigsaure die Alkokolatker 
I). R. P. 87 668.
/ \._ o i Na ci) cii.coai A  _ OCHjCOjH A  _ OCH.CO.H 

‘
A  OC1I

-h —=  j 1 =
\ J -  SO,06H# ■ [SbjCA -f KJ OH V  0H

O>

Benzolsulfon-Brenzcatechin- Beiizolsiilfon-Brcnzcatechin- Brenzcatechin- Guajakol.
N atrium . monoacetsiiure. monoacetsUure.

Es wird zun&ckst die freie Saure dargestellt und diese durch Neutralisiren mit 
Natriumkarbonat in das Natriumsalz iibergefiihrt.

P ig e n s c h a f te n .  Earbloses, gerucbloses Krystallpulver, aus vierkantigen Siiuleu 
bestehend, welches beim Erhitzen unter Yerbreitung aromatischer Diimpfe verkoklt und 
eiDen betracbtlichen Salzriickstand kinterlasst, der die Flamme gelb farbt, alkalisch reagirt 
und mit Sauren aufbraust. Das zu Tabletten komprimirte Salz blitbt sieli beim Er
hitzen etwa wie Rhodanguecksilber auf. Beim Eindampfen des Guajacctins mit yerdiinnter 
Schwefelsiiure tritt Goruch nach Cumarin auf.

Es lost sich in 15 Th. Wasser von 15° C. zu einer neutralen Fliissigkeit, welche 
bitterlich schmeckt; durch wenig Eisenchlorid entstekt, in dieser Losung zuniichst yiolette, 
durch mehr Eisenchlorid blaue Earbung unter Abscheidung von inissfarbenen Eloeken. 
Silbernitrat lasst die wiisserige Losung voriibergehend klar, alsdann erfolgt Ausscheidung 
des krystallinisehen Silbersalzes, welches beim Erwarmen der Fliissigkeit, hesonders auf 
Zusatz eines Tropfens Ammoniak, rasch zersetzt wird. — Sauren seheiden aus der konc. 
wasserigen Losung die freie Brenzcateehinmonacetsaure in Krystallen aus, welche in reinem 
Zustande hei 130—131° C. schmelzen.

Von konc. Schwefelsaure wird das Guajacetin (Na-Salz) zuniiohst ohne Fiirbung auf- 
genommen, von Salpetersiiure wird es sebr scliuell braunroth gefttrbt. Die Formel des 
Guajacetins ist C0H4(OH)OCH2CO3Na (Mol. Gew. 190); seine Beziehungen zum Guajakol 
zeigen obige Konstitutiousformeln.

JP riifung . Die wiisserige Losung sei neutral bez. sie reagire sebr sckwaeb sauer. 
— Yeraseht man 0,5 Proc. des Salzes, dampft die Asche mit einem Ueberschuss yerdiinnter 
Schwefelsaure ein und yerwandelt den Salzriickstand durch Erhitzen in einer Ammonium' 
karbonat-Atmosphare in neutrales Natriumsulfat, so hetrage das Gewicht desselben nicht 
mehr ais 0,187 g.

Man lbsc 3 g Guajacetin in 60 ccm Wasser, fiige zu dieser Losung lOccm yerdiinnte 
Schwefelsaure und sohtittele mit 30 ccm Acther aus. Die abgeliobene iitherische Sehicht 
wird 2—3mai mit, Wasser gewaschen; die nach dem Verdunstcn hinterbleibenden Krystalle 
sollen bei 130—131° C. schmelzen.

A u fb e w a h r u n g .  Unter den indifferenten Arzneimitteln. Nicht licktompfindlick.
A n w e n d u n g .  Bei der Behandlung der Tubcrkulose, wo friiher Kreosot und akn- 

liche Praparate gereicht wurden, 3—4—6 mai tiiglich jo 0,5 g ais Pulver oder in einer 
Fliissigkeit (Wein) geliist. Es ist geschmaeklos, reizt den Verdauungstraktus nicht, erzeugt 
keine Uebelkeit etc.



Migrol. (Dr. Ma.jeiłt.) Von Ma jek t  & E beks ais dispensirte Pulver in den Handel 
gebraoht. Jedes Pnlver ontlialt jo 0,25 g Coffein guajaceticum und Natrium guajaceticum. 
Gegen Migrane und ahnliche nervbse Beschwerden sollen taglich bis zu drei Pulver ge- 
nommen werden.

VI. Gujasanol. Salzsnures DiiUliylglycocoll-Guajakol. <’(in ,(0C IL )0(;0 . (III, 
N(C2H6)2 . lici. Mol. (lew . =  273,5.

Zur Darstellung liisst man das geehlorte Acetyl-Guajakol C6H((OCH3)OCO. CH2C1 
auf Diathylamin einwirken.

Das Gujasanol krystallisirt in weissen Prismen vom Schmelzpunkt 184° 0., welehe 
schwach nach Guajakol rieehen, einen salzigen, bitteren Geschmack besitzen und in Wasser 
ausserordentlicli leicbt loslich sind. Die wasserige Lbsung ist gegen Lackmus neutral und 
lasst auf Zusatz von kohlensaurem Alkali das freie Ditithyl- Glycocoll ais basisehes Oel 
ausfallen. Die wasserige Lćisung giebt mit Eisenchlorid keine besondero Fftrbung.

Naeb H einz  ist das Gujasanol niclit giftig. Die 2proeentige wasserige Lbsung reizt 
Wunden uicbt; diese Lbsung soli desodorirend, antiseptisch und sehwaeh aniistkesirend 
wirken. Der antiseptiscbe Werth des Gujasanols soli etwa gleicb dem der Borsaure sein. 
Das Gujasanol spaltet im Organismus Guajakol ab; aus dem Harn liisst sieli naeb dem 
Gebrauck von Gujasanol des Guajakol durch Ansauern mit Salzsaure und Ausscliiitteln mit 
Aetlier gewinnen. Das Praparat ist gegen zerstreutes Lickt niclit empfindlich.

Guajacum.
Gattung der Zygopliylliiceae.
I. Guajacum officinale L. Heimiscb auf vielen westindischen Inseln und auf der

Nordktiste von Stidamerika. Immergriiner Baum, bis 13 m liocli, mit 2—3paarig ge- 
fiederten Blattern, Piedern eifbrmig bis eifbrmig-langlich. Die liellblauen BlUthen in
Dolden. Fracht eine zwcifiicherige, verkehrt kerzfbrmige, von den Seiten zusammen- 
gedrttekte Kapsel, in jedem Fach ein Same. Liefert die Hauptmasse der Drogę.

II. Guajacum sanctum L. Heimiseh auf einem Theile der Antillen, den Bahamas- 
Inseln und im siidlichen Florida. Blatter 3—4paarig, Bliittclien kurz bespitzt. Frucht 
fiinfflUglig und fiinffachrig. Beide Arten liefern

1) das Kernholz: Liguum Guajaci (Austr. Germ. Helv.). Guajaci Ligunin 
(Brit. U-St.). Liguum sanctum, benedictum , gallicm n. Lignum vitae. — Guajak- 
h olz. Pockliolz. Franzosenliolz. Sclilangenliolz. — Bois de gayac (Gall.). — Guaia- 
cum wood. Pockwood.

Beide Arten fuliren auf: IIelv., Brit., U-St., Gall., nur die erstgenannte: Germ., Austr.
J ie s c h r e ib u n g .  Die Drogę kommt in schweren Blocken und Aststiieken ohne 

Bindę in den Handel, Das IIolz besteht aus dem kelleren, gelblichon, schmalen Splint 
und dein schwarzlieh-grunen Kernholz. Nur das letztere liefert die Drogę. Es ist sehr 
schwbr (spec. Gew. 1,3), liisst. koncentrische Kreise erkennen und ist sehlecht zu spalten, 
da die Elemente des Iiolzes abweehsolnd rechts- und linkssckief verlaufen.

Unter dem Mikroskop lasst das Holz eine Zellreihe breite, 4—6 Zellen bohe Mark- 
strahlen erkennen. Die Gefasse in den Holzstrahlen sind gross, oft den Zwisehenraum 
zwischen zwei Markstraklen ausfullend; mit ibnen zusammen fallen schmale tangentiale 
Bander von Parenchyrn auf. Die Hauptmasse wird von stark verdickten Holzfasern ge- 
bildet. In den Parenchymzellen Einzelkry,stalle von Kalkoxalat (Fig. 279). Es riecbt, 
namentlich beim Erwarmen, angenehm aromatiseh und schmeckt kratzend, der Splint ist 
so gut wie geruch- und geschmacklos.

JS e s ta n d th e ile . Harz, im Kernholz 22,02 Proc., im Splint 2,85 Proc. (vergl. 
unten). Asche im Kernholz 0,6 Proc., im Splint 0,91 Proc.



l la n d e ls io a a r e .  Seiner grossen Hartę wegen und, weil es so sckwer zu bearbciten, 
bezieht man das Holz geraspelt (Rasura ligni Guajaci, Lignum Guajaei raspatuin). 
Man bat darauf zu acbten, dass dic Waare nicbt allzuyiel des hellfarbigen Splints entlialt, 
den inan bei genauerem Betrachten an seiner hellen Farbę leicbt erkennt. Zur annahern- 
den quantitativen Bestinimung desselben liist man 5 g trocknes Natriumchlorid in 15 g 
Wasser und sckiittelt in dieser LSsung vom spec. Gew. 1,091 etwa 5 g der Drogo. Die 
Spabne des Kernbolzes sinken unter, die des Splintes bleiben oben und scbwimmen.

W ir k u n g  u n d  A n w e n d n n g .  Soli den Stoffweehsel befordern, gilt ais Diapbo- 
reticum und Sudorificum, speciell bei Sypbilis; man benutzt es selten fur sieli ais Abkocbung 
(1 ; 20), meist in Tbeemisebungen. Soli ein Tbeil des Harzes in die w&sserige Ab- 
kocbung iibergeken, so ist ein entsprecbender 
Zusatz von Kalium- oder Natriumkarbonat er- 
forderlicb. — Seiner Hartę wegen lindet das 
Holz yielfaeb zu Drechslerarbeiten — Kegel- 
kugeln und dergl. — Verwendung.

Extractum  Guajaci. Extractum 
Ligni Guajaci aąuosum. Guajakholz- 
extrakt. Extrait de gayac (Gall.). 1 Th. 
geraspeltes Guajakholz kocht man zweimal je 
1 Stunde mit 9 Th. destill. Wasser, dampft die 
durch Absetzonlassen gekliirten Seihfliissigkeiten 
zur Honigkonsistenz ein, mischt etwa 1/8 ihres 
Gewiclits Weingeist (80proc) hinzu und dampft 
weiter zu einem weiolien Extrakt ein.

Man kann dasselbe auch aus grób ge- 
pulvertem Holz wie Extr. Aurantii corticis 
(S. 858), wobei etwa 13 Proc. Ausbeute erzielt 
wird, odor ans fein gepulvortem Holz im Yer- 
drangungswege boreiten.

Sirupus Guajaci. Sirupus de ligno 
Guajaci. Sirop de gayac (Gall.). 300,0 
geraspeltes Guajakholz kocht man zweimal jo 
1 Stunde mit 3000,0 destill. Wasser, dampft die 
yereinigten Seihfliissigkeiten auf 000,0 ein, fil- 
trirt, liist 1000,0 Zucker und bringt auf das 
spec. Gew. von 1,26. — Ex tempore: 11) Th.
Guajakholztinktur, 90 Th. Zuckersirup.

Tiuctura Guajaci Ligui (Erganzb.).
Tinctura Guajaci (Iielv ). Guajakholz
tinktur. Teinture de gayac (bois) (Gall.).
Erganzb.: Aus 1 Th. fein zerschnittenem 
Guajakholz und 5 Th. verdunntem Weingeist.
Helv.: ebenso, doch mit 94proc. Weingeist.
— Gall.: Aus grób gopulvertem Holz mit 
60proc. Weingeist, ebenso. — Diet. yerwendet 
Woingoist vou 90 Proc. — Anwendnng: Ais 
Zusatz zu Zahn- und Mundwassern.

Q«orschnłtt durcli Ligumn Guajaci.
. M  M arkstrahlen, I I  Holzst mlii on. 

P  Holzparenohym .

2) Das Harz des Kernbolzes: Resina Guajaci (Austr. Erganzb. Hclv.). Guajaci 
Rcsina (Brit. U-St.). Guajacum. Gunuui Guajaci. — Guajakhnrz. Frauzosenharz. 
H eiligharz. — Resinc <le gayac (Gall.). — Guaiac. Guaiacum resin.

D a r  S te llu  n g . Das Harz fliesst zuwcilen freiwillig oder nacb kiinstlieken Ein- 
scbnitten aus. Es bildet dann bis 5 cm grosse Korner (Resina Guajaci in grania). 
Oder man gewinnt es durcb Ausscbwiilen, indem man 1 m lange Ast- und Stammstiicke der 
Lange nacb dnrcbbobrt, am Feuor erwarmt und das aus dem Bobrloch ausliiessende Harz 
aufffingt. Grosse, dunkelgriine oder rothbraune, an der Oberflacbe meist grUnlicb bestaubte, 
sprode, an den Kanton durchscbemende, glttnzende Stiieke, die wenig mit Riuden- und 
Holztbeilen yerunreinigt sind (Resina Guajaei in massis). Die Hauptsorte des Handels. 
Durcb Losen in Weingeist und Eiudampfen der LSsung gewinnt man emllieb ein gereinigtes 
Harz (Resina Guajaci depurata).



E ig e n s c h a f te n .  Spec. Gew. 1,23—1,25, selimilzt bei etwa 90° C. mit sckwachem 
Benzoegerucli, erweiclit beim Kauen und ist von scharfem, kratzenden Geschmack. Loslich 
in Aether, Alkohol, Amylalkohol, Chloroform, Alkalien, Kreosot, Nelkeniil; in anderen 
atherischen Oelon, in Benzol und Scłiwefelkolilenstoff nicht odor nur unvol]stiindig 
loslich. Osydirende Keagentien farben es schon blau, reducironde und Erwarmung bedingen 
Entfarbung.

R e s ta n d th e i le .  Der in Alkohol lćisliche Theil des Harzes hesteht aus 10,5 Proc. 
Guajakharzsaure C20H21O4, krystallinisch, Schmelzpunkt 78° C., 70,35 Proc.; Guajakon- 
saure C20H2406, amorph. Schmelzpunkt 74— 76° C., fttrbt sich mit Oxydationsmitteln blau; 
9,76 Proc. Guajacinsaure (Guajak-/?-Harz) C20H220,, hellbrauncs Pulver, schmilzt bei 
200° C.; wenig' bekannt Guajaksaure (Guajacylsaure); Gnajakgelb C20H20O,, krystalli
nisch, Schmelzpunkt 115° C.; Guajakol, dickflttssig, hellgelb, von aromatischem Geruch; 
Vanillin. Der in Alkohol nicht losliche Theil besteht aus Holz und Eindenthoilen, 
Gummi und einem in Alkalien loslichen Korper. Die Gesammtmenge dieser letzteren Bestand- 
theile ist bis zu 15,47 Proc. gefunden worden. — Der durch Oxydation entstehende blauo 
Korper ist leioht zersetzlich, er hat die Zusammensetzung C20H20O0. Asche 3,0—6,6 Proc.

V e r fd ls c h u n g .  Das Harz kornmt mit Colophonium yorfSlscht vor. Zu dessen 
Nachweis wird eine fein zerriebeno Probe mit der 4—ofachen Menge Petrolather 10—15 
Minuten gut geschuttelt, abflltrirt und das Filtrat mit einem gleichen Volumon wassoriger 
Kupferacetatlosung (1 : 1000) geschuttelt; es soli keine Triibung eintreten.

A m o e n d u n g .  Wirkt diuretisch und in grossen Dosen abfiihrend. Findct An- 
wendung ais schweisstroibendes Mittel bei sekundarer Syphilis, Kheurna, Skrophulose, Gicht. 
Dosis 0,25—1,0 mehrmals tiiglich in Pillon, Pulver, Emulsion, Tinktur etc.

Tłnctura Guaiaei1) (Austr. U-St.). Tinctura Guajaci Rosinao (Erganzb.). 
Guajakharztinktur. Guajaktinktur.1) — Tein turo ou Alcoole do rósine dc 
gayac (Gall.). — Tincture of Guaiac. Erganzb.: Aus 1 Th. gepulYcrtem Guajak- 
harz und 5 Th. Woingeist (87 proc.). — Austr.: Durch Digestion ebenso. — U-St.: Aus 
200 g grób gepulvertem Harz und q, s. 91 proc. Woingeist zu 1000 ccm Tinktur. — Gall.: 
Aus 1 Th. Harz und 5 Th. Woingeist (80 proc). — Es empfiehlt sich, das Harz mit dem 
Weingeist anzureiben und von letzterem ot\vas zuriickzustellen, um damit bcim Filtriren 
don łilterruckstand auszuwaschen.

Dunkolbraune, angenehm ruechende Tinktur, die mit wassorigen Fliissigkeiten Harz 
abscheidet.

Bei Kheumatismus mehrmals taglich zu 20—60 Tropfen in Woin, haufig mit Tinct. 
Colchici.

Tinctura Guajaci ammoniata. Elixir guajacinum volatile. Ammonia- 
kalisohe Guajaktinktur. Ammoniatod Tincture of Guaiac. Germ. I.: 18 Th. 
Guajakharz, 60 Th. Weingeist (87 proc.), 30 Th. Ammoniakfliissigkeit (10 proc.). Griin- 
braune Tinktur, die man zu 10—30 Tropfen in schleimigen Mitteln giebt. — Brit.: 75 ccm 
32,5proc. Ammoniakfliissigkeit, 800 cem Weingeist (90 proc.), 200 g gepulvertes Guajakharz 
stellt man 48 Stunden unter iifterm Schuttcln boi Seito, flltrirt, lost 3,1 ccm atherisches 
MuskatnussOl und 2,1 ccm Citronenol und bringt mit q, s. Weingeist auf 1000 ccm Fliissig- 
keit. Dosis 2—3,5 ccm. — U-St.: 200 g Guajakharz zioht man 7 Tage mit 800 ccm aro
matischem Ammoniakspiritus aus, flltrirt und bringt unter Nachwaschen mit derselben 
Fliissigkeit auf 1000 ccm Tinktur.

lip .

A nathorin-Iłl iiiKlwnsser.
A n a t l i e r i n e .  E a u  p o u r  la  bo  u c h ę .

Tincturao Guajaci (lign.)
Ti nc tu rac Chinac 
T incturao Cinnam om i 
Tincturao Galnngao 
Tincturao Katanhiao 
Tincturao A lkann. acid.
T incturao .Santali rub li iia 50,0 
Olei Cinnam om i 0,5

Olei Salviae 
Olei Origani
Olei Caryophyll. aa  2,0
Olei M cnth. pip. 7,5
S piritus Aether. nitros. 10,0
S piritus (87 °/0) 1800,0
Aquae destillat. 830,0.

') Es ist zu boachten, dass Helv. hierunter die aus dem Holz bereiteto Tinktur 
voi’steht.



A n a th o rin  -M u nd  w asse r
nacli P olak imd Stoeder .

Tinctur. M yrrbac 160,0
Tiuctur. Catccbu 80,0
Tinctur. Guajaci 
Tinctur. Ratanhiae aa 40,0
Tinctur. Caryopliyllor. 30,0
Spiritus Cochlear. 20,0
Olei Cinnamom. gtts. X X
Olei ltosac gtts. I
Spiritus (90 proc.) 
Aquae destill. aa 315,0.

Apozoma su d a to riu m .
A p o z e m c  s u d o r i f i ą u e  (Gall.).
S*c h  w e i s s t  r  e i b e n d e r  T r a n  k.

Rp. 1. Lig ni Guajaci rasp. 60,0
2. Rad. Sarsaparill. conc. 30,0
3. Li gni Sassafras conc. 10,0
4. Rad. L iąuiritiae conc. 20,0
5. Aquae destillat. q. s.

Man liisst 1 m it 2 1 W asser einc Stundo koclien, 
fiigt 2—4 b iczu  und s tellt 1. a. 11 Fliissigkeit her.

Eim ilsio g u a jac in a .
M i x t  u r  a  a n  t  a  r  t  li r  i t  i c a Be r g e r .

Rp. Resin. Guajaci pulv. 10,0
Gum mi arabici 5,0
Saccliari albi pulv. 15,0
Aquae M cnthae pip. 150,0.

M. f. emulsio.

(Jly cer i tu  m G uajaci (Nat. form.). 
G l y c e r i t e  o f G u a ia c .

Rp. 1. Resinae Guajaci pulv. 85 g
2. Liquoris Potassae (U-St.)

(Liq. Kali caust. 5 proc.) 65 ccm
3. Glycerini 600 ccm
4. Aquae destill. q. s. ad 1000 ccm.

1 m it 2 und 300 ccm W asser 24 Stunden maceriren, 
filtriren, 3 und 4 zufiigen.

G u tta  o Josui la ru m .
J c s u i  t e r t r o p  f en .

Rp. T inct. Guajaci resin. 100,0
Balsami Peruvian. 1,0
Olei Foeniculi gtts. X.

1—3 Theeloffel tfiglich.

A qua C alcariao  com posita.
C a r m ic b a e l .

A q u a  b e  n e  d i c t a  co  m p o s i t  a. 
lip . Jagni Guajaci 100,0

Ligni Sassafras 10,0
Fructus Coriandri 
F ructus A nisi aa 5,0 
Radie. L iquiritiae 20,0 
Aquae Calcariao 1500,0.

3 Tnge d igeriren , dann auspressen und filtriren.

M istu ra  G uajaci (Brit.).
G u a ia c u m  M ix tu r e .

Rp. 1. Resinae Guajaci pulv.
2. Saccbari albi pulv. aa 10,0
3. Tragacantb. pulv. 1,6
4. Aquae Cinnamom. (Brit.) 400,0 ccm. 

Man m isebt 1—3 und fiigt nach und nacli 4 liinzu.
Dosis 15—30 g. (Nat. form. sclircibt s ta t t  Tra- 
ganth. =  Gum mi arabie. 15,0 vor.)

P ilu lao  a lte ra n te s  Qu a r in .
Aqua g ln g h a l i s  J ackson. 

A q u a  b a l  s a m i c a  J ackson. 
Rp. Cort. Aurant. fruct. recent.

Cort. Ci tri fruct. recent.
Radie. Angelicac 
Ligni Guajaci

aa 100,0

Radie. Pyrctliri 
Balsam. Tolutani

iia 300,0

Benzoes aa 150,0
M yrrhae 50,0
Spiritus d ilu ti (70 proc.) 5000,0.

M an m accrirt, dostillirt iiber 4500,0 und fiigt liinzu 
S piritus Cocbleariae 
S piritus M cnthae p ip . aa  500,0
V anillini 0,25.

C ollu to riinn  an tisco rb iitic in n  Au d ib e r t i. 
Rp. Li gni Guajaci gr. pulv. 100,0 

Fruct. A nisi stellat. 25,0
Herb. Salviae 50,0
Spiritus (90 proc.) 400,0
Aquae Cinnam om i 700,0.

Man d igerirt einen Tag, p resst und s te lit 1000,0 
F iltra t hor.

Decoctuin G uajaci co iuiiosituiu W aldenburg .
Rp. Ligni Guajaci 50,0

Rad. Sarsaparill.
Rad. Bnrdanae
Rliizom. Gram inis aa  10,0
Aquae q. s.

Coque. Colaturae refrigeratao 400,0
Tinctur. aromat. 10,0
Spirit. Aether. n itro s. 5,0.

In cinem  Tagc zu vcrbraucben.

E l ix ir  a n ta r th r i t ic u m  Km erigon . 
R a t a f i a  d e s  C a r a i b e s .

Rp. T inct. lign. Guajaci 10,0 
Spiritus Yini Gallici 90,0.

Rp. Resinae G uajaci 15,0
Sulfuris depurat. 20,0
Stibii sulfurati nigr. 5,0
E xtract. Cardui bened. q. s.

M an fo rin t Pillon von 0,15. Tfiglich 8—10 Stiiek.

P ilu lae  a n la r tb r i t ic a c  F ran k .
Rp. H ydrarg. e t S tibii sulfurat.

Resinae Guajaci
E xtracti Dulcamar. aa 5,0.

Zu 120 Pillen. Dreimal taglicli 5—10 Stiiek.

P ilu lae  gu a jac in ao .
Itp. Resinae Guajaci 10,0

Sapon. m edicati 6,0
Stibii sulfurati aurant. 0,75 
Spiritus q. s.

Man forint P illen von 0,12. Morgens und Abends 
10—15 Stiiek.

P ilu lao  red u cen tes  M arienbadenses.
M a r  i e n  b a d e r  R e  d u k  t i  o n  s - P  i 11 on.

I. Nach Dik tk r ic h .
Rp. Kalii bromati 10,0

N atrii bicarbonici
Extraot. Scillae iia 20,0
L igni Guajaci pulv.
Radie. Sencgae pulv. aa 40,0
E xtract. Taraxaci q. s.

Man fo rin t 0,15 scliwere P illen , die m it Zim m t- 
pulver bestrcut oder versilbert werden.

U. Nach Vomacka.
Rp. Kalii jodati

N atrii bicarbonici 
E x tracti Scillae aa 35,0 
L igni Guajaci pulv.
Rad. Sencgae pulv. aa 70,0 
E x tract. F erri pom at. q. s.

M an forin t 0,15 schwerc Pillen und yersilbert 
dieselben.



P ilu la e  o d o n ta lg icae .
Z a h n p i l l e n .  ( W ie n e r  V o r s chr.).

Rp. Resinae Guajaci 
M entholi
Radie. P y reth ri plv. aa 2,5 .
Cerae flavae 3,5
Ol. Caryophyllor.
Ol. Cajeputi aa gtts. X .

M an fo rm t P illen  von 0,03 g. In  Stttpselgliisern 
aufzubewahren.

R tisan a  G uajaci (Gall.).
T i  s a n  o d e  G a y a c .

Rp. L igni Guajaci laspa ti 50,0
Aquac destillat. q. s. ad  colat. 1000,0.

Durcli einstfindiges K o c h e n z u  bereiten.

S irupus  h acm o ca tlia rticu s  De y e r g ie . 
De y e r g ie ’s b l u t i e i n i g e n d e r  S i r u p .

>ir o p  d6 p u r a t i f  do  De VKRGIE
1. Radie. Bardanae
2, Radie. Lapath i aeuti
3. Radie. Saponariac aa 12,5
4. Ligni Guajaci 25,0
5. Stipit. Dulcam ar. 20,0
6. Folior., Sennae 3,0
7. Aquac fervidae 500,0
8. Mci lis depurati
9. Sacchari a lbi aa 65,0.

M an d igerirt 1—7 zwolf S tu n d en , p resst, dam pft 
au f 70,0 e in und b ring t m it 8—9 zuin Sirup. 
Tiiglich 3 EsslOffel.

P u lv is  a n tisco to d y n icu s  Rombekg. 
R p. Resinae guajaci 5,0

Sulfuris depurati 
T artari depurati aa  20,0 
Elaeosacch. C itri 10,0.

Morgens und abcnds 1 Theelttffel.

P u l r i s  do p n ran s  J ung k k n .
Rp. Hydrnrg. e t S tibii sulfurat.

Resinae Guajaci aa  5,0
Rh i zo m ati s Rhei 
Magnes, carbonic.
Sacchari albi aa 2,5.

2—3 Theeloffel tiiglich.

P n lv is  depuraiiN Le b k r t .
Rp. Resinae Guajaci

H ydrarg. su lfurat. nigr. 
lth izom atis  R hei ail 5,0 
M agnesiae ustae 20,0.

W ie das vorigc.

P u lv is  p u rif lc an s  B ero lin en sis .
Rp. Resinae Guajaci 2,0

H ydrarg. e t Stibii sulfurat.
M agnesii carbonici aa  0,6. 

d. tal. dos. 6. 2stiindlieli 1/2 Pulver.

Sapo g u a jac in u s .
G u a j a k h a r z s e i f e .

Rp. Resinae Guajaci pulv. 6,0 
Kali caustici fusi 3,0
Aquae destill. q. s.

Zu 10,0 Pillenm asse. Dosis 0,1—0,4.

S iru p u s  a n tir lieu iiia ticu s  R icord .
Rp. Tinot. Guajaci resin.

Tinct. Colcbici sem. iia 7,5 
Sirupi Sacchari 85,0.

D reim al tiiglich 1 Essloffel.

S iru p u s  d e p u ra tiv u s  com positus L a r r e y , 
Rp. Sirupi depuratiyi L a r r e y  100,0 

Hydrargyy. bichlor, corros.
A mm on. hydrochloric.
E x tract. Opii aa  0,05.

S iru p u s  d ep u ra tiv iis  L a r r e y . 
S i r o p  d ć p u r a t i f  d e  L a r r e y ,

1. Radie. Sarsaparillac 100,0
2. Ligni Guajaci 25,0
3. Ligni Sassafras
4. Rhizom. Cbinac iiii 5,0
5. Folior. Sennae 3,0
6. Sucei Sambuci 20,0
7. Aquae fervidae 850,0
8. Sacchari albi 635,0.

Man d igerirt 1—7 oiue S tundo , p re s s t, b rin g t die 
F ltissigkeit au f 365,0 und  ldst 8.

S iru p u s  G uajac i am m onia tu s.
Rp. T inct. Guajaci am m oniat. 15,0 

Sirupi Sacchari 85,0.
3—4mul tiiglich 1/2 Essloffel.

Specios L ig n o ru m  (Austr. Germ. IIelv.).
S p e c i e  s a d  d e e o c tu m  L ig  n o r  u m. S p e e i e s  
p u r i f i e a n t o s  s. s u d o r i f  ic a e .  H o l z t h e e .  
S p e e i e s  z u m H o lz th e e .  H  o 1 z t  r  a n k. 131 u t - 
r e i n i g u n g s t h e e .  E s p e c c s  l i g n e u s e s  o u  

s u d o r i f i q u e s  (Gall.).

I. G e rm .
Rp. Ligni Guajaci gr. conc. 5,0

Radicis Ononidis gr. conc. 3,0
Radicis L iquiritiao gr. conc. 1,0
Ligni Sassafras gr. conc. 1,0.

I I .  II  e 1 v e t.
Rp. L igni Guajaci

L igni Ju n ip eri 
Radie. Sarsaparillac 
Radie. L iquiritiae 
('orticis Sassafras aa.

III. A u s t r .
Radicis Bardanae 
Radicis Sarsaparillac iia 
Radicis L iquiritiae

50,0

Ligni San ta li rubri iia 
L igni Ju n ip eri

25,0

L igni Guajaci
Ligni Sassafras aa 100,0.

IV . G a l l .
L ign i Guajaci raspat.
R ad. Sarsaparill. sciss. c t 
L igni Sassafras conc. 
Rliizom. Chinae conc. aa.

conc.

V. R h. S u e c i c .
Rp. L ign i Guajaci 50,0

L ign i Ju u ip e ri 35,0
Rad. Saponariac 10,0
Rad. L iquirit. 5,0,

V I. R h. N o r v e g .
Rp. L ign i Guajaci 40,0

L igni Sassafras 
Radie. Bardanae aii 20,0
Radie. L iquirit. m und. 5,0
S tipit. D ulcam ar. 10,0
F ruct. Foeniculi 2,0.

T in c tu ra  a n ta e r id a  (Nat. form.). 
A n t a e r i d  T i n c t u r o .  D y s m e n o r r l i o e a  
M ix t u r ę .  F e n n e r ’ 8 G u a i a c  M ix t u r ę .

Rp. 1. Resinae Guajaci subt. pulv.
2. T erebinth. canadeusis aa  125 g
3. llyd rn rgy ri bichlorat. corros. 5,5 g
4. Olei Sassafras 30 ccm
5. S p iritus (91 proc.) q. s. ad  1000 ccm. 

M an e rh itz t 1 und 2 m it 750 ccm von 5 in onem
lose Ycrschlossenen G laskolben im W asserbadc 
bis zum  Sieden, filtrirt, fiigt 3 in  30 ccm von 5 
gelost und 4 liinzu und b ring t durcli N ach- 
>vasehen des F ilters  m itte ls 5 auf 1000 ccm.



T in c tn rn  a n ta r th r i t i c a .
Clinici Berolinensis.

Kp. Tinctur. kałinae (50,0
T inctur. Guajae. ammon, 32,5
T inctur. Opii simplic. 7,5

10—20 Tropfen dreim al tUglich.

T in c iu ra  a n ta r th r i t i c a  JTa t p ie l o .
Rp. Tinctur. Guajaci rosin.

Spiritus saponati aft 20,0.
Dreimal tftglieh 1 Theeloffel.

T in c tu ra  h aem o ca tlia rtiea .
B l u t r c i n i g u n g s t r o p f e n .  H o l z t i n k  tu r .  

Kp. llesinae Guajaci
Terebinth. laiicin. aa 20,0
Succi J tu iiperi inspiss. 30,0 
Olei Jun iperi fruct.
Olei Focniculi aa  2,0
Spiritus d ilu ti (70proc.) 1000,0.

Durck D igestion zu bereiten. Theeloffel weise.

T in c tu ra  odo n tica  F ran c o fu r tan a .
F r a n k f u r t e r  Z a k n t i n k t u r .

(5. \quae 435 ceni
7. Spiritus d ilu ti (dl proc.) q. s. ad 1000 ccm. 

M an m ischt 1—4, re ib t m it 5 an, se tz t nach und 
naeli 6 h in zu , f il tr ir t  und bring t durcli Nach- 
waschen m ittcls 7 auf 1000 ccm.

T in c tu ra  s to n ia tiea .
Z a k n -  u n d  M u n d e s s e n z .

Kp. Tinct. Guajaci ligni 40,0
Tinct. M yrrkae
M ixtur. oleoso-balsam. aa 5,0
Tinct. Cinnamom. 10,0
Aquae Cinnam. vinos.
Glycerini aa 20,0
Sacchari Yanillini 1,0
Olei M enth. pip. gtts. X.

K p . Tinct. Guajaci ligni 
Aquae yulncrar. vin. 
Spiritus
Spiritus Cocliloariae 
T inctur. M yrrkae 
Tinctur. Cinnamomi 
Olei M enthae pip. 
Olei Caryopbyllor.

10,0
10,0
4.0

aa 20,0
5.0

lift 0,5.

T in c tu ra  G uajaci com posita  (Nat. form.).
C o m p o u n d  T i n c t u r e  o f  G u a ia c .

T i n c t  u r e  o f  G u a ia c .
De w e e ’s

Ilp. 1. llesinae Guajaci 125 g
2. Kalii carbonici eg
3. F ructus P im entae pulv. 30 g
4. Lapidis pumicis GOg
5. Spiritus (91 proc.) ■135 ccm

Anatherin-Mmulwasser von J. G. ’

1 Theeloffel u n te r das M undspiilwasser zu miseken.

T in c tu ra  s to n ia tiea  Al ex a n d er .
Rp. Tinct. Guajaci ligni 50,0 

Tinct. Ckinac 
Spiritus Cocklear. aa  25,0 
Olei M enth. piper. 0,5.

T in c tu ra  s to n ia tiea  Yogleu  
T i n c t u r a  d e n t i f r i c i a  Vogler . 

V oglkr ’ s Z a k n -  u n d  M u n d e s s e n z .
Kp. Tinct. Guajaci lign. 50,0 

Tinct. Cinnam om i 15,0
Tinct. Ckinae
Tinct. Opii sim plicis aa 2,5 
Olei M enthae pip. gtts. II I 
Spiritus Coehleariae 30,0.

T rock lscus U uaiaci Hcsinao (Brit.). 
G u a ia c u m  K e s in  L o z e n g e .
Rp llesinae Guajaci 97,2.

M ittels q. s. Frucktgrundlage (F ru it basis, s. unter 
Ribes) fo rin t m an 500 Fastillen ; jede enthfiit 
0,1944 Guajakharz.

Guajakholz, 5,0 Myrrhe, 3,0 Nelken, 1,0 Zimmt, jo 0,1 Nelken- und Zimmtcil, 290,0 Spi
ritus (90proc.), 145,0 Rosenwasser ( H a g e r ) .  2) 4,0 Guajakholz, jo 1,0 Myrrhe und Sal- 
peter, 120,0 Kornbranntwein, 180,0 Loffelkrautspiritus digerirt man eino Nacht, destillirt
240.0 ab, digerirt damit jo 1,0 Raute, Lofifelkraut, Rosenblatter, Schwarzen Senf, Meer- 
rettig, Bertramwurzel, Chinarinde, Bilrlappkraut, Salbei, Vetiver- und Alkannawurzel 
14 Tage und mischt zu jo 120,0 des Filtrats 1,0 Salpeterather -Weingeist. (Urvorschrift.)
3) 160,0 Myrrhentinktur, 80,0 Catechutinktur, je 40,0 Guajalc- und Ratanhiatinktur, 30,0 
Nelkentinktur, 20,0 Loffelkrautspiritus, 20 Tropfen Zimmtol, 1 Tropfen Rosenol, 630,0 
Weingeist von 50 Proc. (Niederl. Gesollsch.)

Antivenereal EIixir W o l k e i g s  entspricbt obigen Guttae Jesuitarum (s. S. 1263). 
Blutreinigungspulyer von J. U. H o h l .  1,0 Guajakharz, 2,0 Stiefmutterchen, 1,5 

Ringelblumcn, 0,5 Goldsclrwefel, 1,0 Sarsaparille, 2,0 Schafgarbe, 12,0 Zucker in 12 
Pulyer getheilt.

Molztropfen. Ilolztinktur. Essentia lignorum, Konigseer. Mit Sassafrasfll 
versetzto Tinktur aus Holzthee.

Kaiser-Zalmwasser, G o l d m a n k ’ s .  Mischung aus Guajakholz- und Benzoe tinktur. 
Kaiser-Zahnwasser von G r o s s l e r .  Guajakharztinktur mit Spuron Benzoe.
Palu Kłller, P e r r y  Davis’ besteht aus 20 g Kampherspiritus, 20 g Capsioumtinktur, 

100 g Guajakharztinktur.
Reinigungsthee, Jenisalemer, von G a r s c h  sind entharzte Guajakholzspiihne. 
Salztropfen, Salztinktur, Konigseer. Eine Tinktur aus Holzthee, mit Peru- 

balsam, Sassafrasol, Tinctura kalina und Ammon. carbon. pyrooleos. versetzt.
SCHMJMltEUGEIiS Tliee und Salbe. 1) 30,0 Sassafras, 15,0 Sarsaparille, 90,0 Holz

thee, 7,5 Sennosbliitter, 15,0 rothes Sandolholz. 2) Je 20,0 Wermuth- und Kalmuspulver,
5.0 rothes Sandelholz, 200,0 Fett.

Si rop antigoutteuY de Boubće in Audi ist eine LOsung von Guajakextrakt in 
Zuckersirup.

S t a m u s i i ’ s  diaplioretic Liquor ist eine mit Rum versetzto Abkochung von Holz
thee und Rosinen.
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Uwi Versal pi 1 Inn, D r. M a t t h a k y i’s, von J a s p e r s , gegen N erven- und H am orrhoidal- 
leiden, sind 200 glanzende Pillen aus G uajakharz, Ammoniak und Senna. (8 M.)

W undersaft von J. Ze id ieu  in B erlin , in  5 N um m ern. M ischungen aus Zucker- 
losung und amm oniakaliseher G uajakholztinktur.

Zalmsclim erzm ittel ron  Golz in Berlin, besteht im wesentlichen aus Guajakholz 
und der Tinktur daraus.

Zalintinktur, Dr. J o h n  B a r e l ’s, i s t  Guajakharztinktur.
Zalintinktur von V o g ł e r . Eine Tinktur aus Guajakholz, Sassafras, Bertramwurzel, 

Pfeffer, Nelken- und Sandelholz.
Zalintinktur von W e b e r  ist eine weingeistige Losung yerschiedener Harze mit 

Kampher und Terpentinoł.
II. Ausser den Arten der Gattung Guajacum enthalten auch andere Zygophyl- 

laceae im Holz mit Oxydationsmitteln sioh blau farbende Stoffe, also vermutlilieh Gua- 
jakonsaure. Es kommen in dieser Beziehung in Betracht: 1) Das Guajakholz von 
Chile von Porlieria hygrometrica R. et P., das in Form diinner Aeste, die nur 
wenig dunkles Kernholz haben, verwendet wird. 2) Das Holz einer oder mehrerer Blllnesia- 
Arten (B. Sarmienti Lor. nnd B. arborca). Es kommt in dicken Stiicken mit reich- 
lichcm dunklen Kernholz nach Europa unter dem Namen Falo balsamo, Bois de Gayao. 
Es giebt bei der Destillation 5—6 Proc. iltherisches Oel, das im Handel auch den ihm 
nicbt zukommenden Namen Champacaol ftthrt. — Das Oel ist ziili, diekilussig, bei gewdhn- 
licber Temperatur langsam krystalliniscb erstarrend. Spec. Gew. bei 30° C. 0,965—0,975. 
Drehungswinkel bei 30° — 6° bis 7°. Es enthalt Guajakalkohol (Guajol), ein Ses- 
ąuiterpenbydrat ClftH20O, das nicbt Triigcr des Gerucbes ist. Man yerwendet es in der 
Parftimerie und neuerdings in Bulgarien zur Verf<dlsebung des Roseuolos. Das Holz kommt 
gelegentlich ais Lignum Guajaci in den Handel.

Guarana.
Guarana (Erganzb. Helv. Austr. U-St. Gall.). Pasta Guaranac. Pasta semiuuni 

P aullin łae. — Guarana. Guaranapaste.
Wird aus den Samen der Paullinia Gupana Kunth (P. sorbilis Mart.) (Fa

milie der Sapindaceae—Paullin ieae) gewonnen. Die Pflanze, ein Kletterstrancb, wiiehst 
in den Provinzen Para und Amazonas in Brasilien und seheint zuweilen auch kultivirt zu 
werden. Die gTanzend braunon oder braunrotlien Samen, die etwa 12—15 mm gross, eirund 
oder kurz kegeiformig sind, werden zerstossen, nacbdem sie scbwaeh gerostet sind und aus 
ihnen unter Zusatz von wahrsobeinlieb heissem Wasser eine Pastę geformt, die man in 
Walzen oder seltner Kugeln forint und trocknet.

B e s c h r e ib u n g .  Die Pastę ist aussen rotkbraun, knochenbart, sehr schwierig zu 
pulyern, auf dem Brueb chokoladenfarbig und von groberen Brucbstucken der Samen un- 
gleicbmassig. Gerucb und Gescbmaek eriunern au Kakao. Unter dem Mikroskop erkonnt 
man neben aufgecpiollenen unversehrte kuglige oder zu 2—3 zusammengesetzte Stiirke- 
kornchen, Parenchymzellen, Iteste von Spiralgefassen, massig rerdickte, isodiametriscbe 
Steinzellen und kleine Krystallnadeln.

B e s ta m i th e i le .  8,1—5,0 Proc. Coffein (Guaranin). Ascbe etwa 2 Proc.,
erbeblicb bobere Angaben, z. B. 7,4 Proc., sind verdachtig.

V e r fa ls c h u n g e n .  Man soli der Pasta fremdes Starkcmebl (Maniok) und Kakao 
beimengen. Bcides wtirde sieli dureh das Mikroskop erjnittelu lasscn. — Da nach den 
vorliegenden Untersuebungen Steinzellen im Samen der P. Cupana fehlen, so wiirden die- 
selben, die in der Drogę anscheinend stiindig vorkommen, auch auf eine Beimenguug 
scbliessen lassen.

P u lv e r u n g .  Die Guarana wird grób gepulrert, bei gelinder Wannę vbllig aus- 
getrocknet, dann durcb ein feines Sieb gesclilagen. Das Pulyer bewabrt man in gelben 
Stbpselglasern auf.



A nw en d u n g *  Gegen Mi grane (Hemicranie) in Gabon von 0,5—2,0 mehrmals tag- 
licli in Pulver-, Pastillen- oder Tablettenform. In Brasilien ais Genussmittel. Es ist von 
allcn yerwandten Genussmitteln dasjenige, das ani meisten Coffein enthalt.

Extractum Guaranae. G u aran a  d ep u ra ta . Grób gepulverte Guarana digorirt 
man mit 45 proc. Weingeist, filtrirt und dampft zum wcichen Extrakt ein. Auch durch 
Eindampfon aus dom folgenden zu erhalten. Ausbeute 80—85 Proc. Gabe 0,25—1,0.

Extraotnm Guaranae iluidum (U-St.) F lu id  E x tra c t of G uaraną. Aus
1000,0 gepulverter Guarana (No. 80) und einer Mischung von 750 ccm 91 proc. Weingeist 
und 250 ccm Wasser im Yerdrangungswege. Man befeuchtet mit 200 ccm, fangt zuorst 
800 ccm auf und stellt 1. a. 1000 ccm Fluidextrakt hor. Es sihd etwa 6000,0 Losungs- 
mittel erforderlich.

Tinetura Guaranae. T in c tu ra  P a u llin ia e . G u a ra n a tin k tu r . Wird aus- 
1 Th. grób gepulverter Guarana und 5 Th. verdiinntem Weingeist bereitet.

E llx ir  E ry th ro x y li o t Gnarmifto (Nat. form.). 
E l i x i r  o f  E r y t h r o x y l o n  (o r C oca) a n d  

G u a r a n a .
Rp. E x tracti Cocae flu id i (U-St.) 125 ccm

E xtraeti Gunranao fluidi 125 ccm
Talci pulverati 15 g
E lix ir Taraxaci comp. (Nat. form.) 750 ccm. 

Alan m ischt, liisst absotzon und filtrirt.
Elixir Guaranae.

G u a r  a n a  - E 1 i x i r.
I .

Rp. Pastao Guarana o
Glycerini aa 20,0
A ąuae Cinnamom. spir. 70,0 
T inctur. Aurant. cort.
T inctur. Vanillae aa 5,0.

Man m acerirt 8 Tage, p resst und  filtrirt.

I I . N a t i o n .  f o r m u ł .
Rp. E xtract. Guarana© fluid. 200 ccm

E lix ir arom atici (U-St.) 200 ccm
E lix ir Tarazaci comp. (Nat. form.) 600 ccm.

Pasta Cacao cum Guarana.
G u  a r  a  n  a  - C h  o k o 1 a  d  c.

Rp. Pnstae Guaranae pulv. subt. 50,0 
Pastae Cacao 450,0
Sacchari a lbi pulv. 500,0

Wio P asta  Cacao arom at. (S. 526) zu boreiton.
Pastilli Guaranae.

T r o c k i ś c i  G u a ra n a © . G u a r a n a - P a s t i l l e n ,  
Rp. 1. P astae  G uaranae 100,0

2. Sacchari albi subtilissim e pulv. siocati 400,0

3. Sacchari Yanillinj. 2,0
4. Pastae Cacao 500,0.

Man m ischt 1, 2, 3 im ter s ich , daim m it der ge-
sckmolzenen Kakaomnsse und  fo rm t 1000 Pa
stillen, indem  m an  die abgewogenen Dosen auf 
erwłlrmto P la tton  setzt und  dureli Aufschlagcn 
glUttet.

Pulvis Guaranae conipositus.
P u l v i s  n o r .v in u s  o P a u l  l i n i a .
Rp. P astae  Guaranae 1,0 

Pulveris arom atici 0,25 
Sacchari Laclis 0,5.

I). tal. dos. X . Tttglich 2—3 Pulver,

Sirupus Guaranae.
C u a r a u a s i r u p .

Rp. T inctur. Guaranae 15,0 
Sirupi Sacchari 85,0 

oder: E x tr. Guaran. liquid. 5,0 
Sirupi Sacchari 95,0.

Tabulettae Guaranae.
G u a r  a u a - T a  b 1 e 1.1 o n.

I.
Rp. Pastae G uaranae pulv. 25,0 

Sacchari albi pulv. 2,5 
Mucilag. G um m i arab. q. s.

M an presst 0,3 schweie Pastillen.
I I.

Rp. Pastae G uaranae 10,0 
Sacchari albi 
Gummi arabici aa 2,0 
Aquae dcstill. gtts. VI.

Man presst 20 Tabletten und bestreu t m it Bilrlapp.

Anti-Migriiiie-Geist, Iv» a u sse r ’s, i s t  oino y c rd iin n tc  G ru a ra n a tin k tu r .
Guarana von Gbimault & Co. in Paris. 12 Pulver, wovon jedes angeblieh aus 

1,75 g Guarana besteht.
WABSElfS Sftfo N ory ine . Nacli noueren Angaben: 5,0 Guarana, 3.0 Lowenzahn, 

jo 1,0 Enzian, Sussholz, Pomeranzen, je 0,5 Cardamomen, Zimmt, 6,0 Bromkalium, 30,0 
Zucker, 250,0 verd. Weingeist.

Gummi.
Gummi Acaciae (Auatr.). Acaciae Gummi (Brit.). Gummi arabicum (Gerin. 

Hely.). Acacia (U-St.). Gummi Mimosae. — Arabisclies Gummi. Akazien- oder 
Mimosenguinmi. — Gumnie arabiąue yraie (Gall.). Gonime ilu Senegal (Gall.). — 
Gum arabie (U-St.). Gum Acacia.

Die Stammpflanzen und die Heimatk der Drogę werden von den einzelnen Arznei- 
bticliern wie folgt festgestellt. Germ.: Hauptsachlich yon A cacia  S en eg a l aus dcm 
oberen Nilgebiet und aus Senegambien. Helv.: A cacia  Senegal. U-St.: A cacia  
S enegal. Gall. A cacia  S en eg a l W illd . und A. A rab iea  W illd .
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A b s ta m m u n g .  Acacia Senegal Willdenow (syn.: A cacia  V erek G u ille - 
m in e t P e r r o t te t ) ,  Familie der Mimosaceae—Acacieae, ist ein kleiner, stackliger, 6 m 
lioher Baum oder Straucłi mit 3—4 cm langen, doppelt gefiederten Blattern, bis 8 cm 
langen Bliitłienstanden und blassgelben Bliitben. Heimisch in Senegambien, im Strom- 
gebietc des weissen Nil und des Atbara in Kordofan und siidlicb bis nacb Deutsch-Ost- 
afrika gekend, vermutblicb auch in den zwischen Senegambien und dem Nil gelegenen 
Landem Innerafrikas. Wennschon nur diese Art ais Stammpflanze von den Arznei- 
biichern fast ausscbliesslicb genannt wird, so ist es docb nicbt zweifelhaft, dass aueb das 
Gummi anderer Arten mitgesammelt wird. Es werden ais solcke genannt speciell in Ost- 
afrika: A cac ia  a b y ss in ic a  H o c k s te t te r ,  A. g la u c o p h y lla  S teud., A. s tc n o e a rp a  
H ochst., A. f i s tu la  S ekw einf., A. n i lo t ic a  D el., A. S eyal D el., A. E h re n - 
b e rg ia n a  H ayne. Das Gummi bildet sicb in der Bindę der Pflanzen dureb Verschlei- 
mung und zwar zuerst der primaren Membran, spiiter der sekundaren Yerdickungsscbicbten. 
Wenn nacb der Regenzeit troekene Windę webcn, so tr itt das Gummi aus Rissen der 
llinde aus und trocknet zu knolligen oder wurmformigcn Stiicken.

B esch re ib u n g . Das ostafrikanische Gummi bildet rundliche, knollige, eifdrmige, 
aucb langliebe und dureb Zerspringen cekige Stttcke von verschiedener Grosse und 
Farbę. Sie sind farblos, weisslicb, gelblicb bis braunrotb und von verschiedenem Grade 
der Durchsiohtigkeit. Es bricht leicbt in scharfkantige, muscblige, glasgliinzende Stiicke. 
Die ganzen Stiicke sind meist von zabllosen Rissen durcbsetzt. — Beim Senegal-Gummi 
treten die Risse weniger hervor, die Stiicke sind kaufig wurmformig gckriimmt, und wenn 
aucb das einzelne Stiick farblos erscbeint, in Masse etwas rbtblicb. — In der doppelten 
Gewicbtsmenge Wasser soli es sicb langsam abcr vollstandig zu einem klaren, ineistens 
gelblichen, sauer reagirenden Scbleim Ibsen. Mit Glycerin ist die wasserige Losung 
mischbar. In Alkobol, Aetlier und Oelen ist es unloslicb, docb lbst Alkobol von weniger 
ais 52 Proc. eine seinem Wassergcbalt entsprccbende Mcnge auf. Mit Bleizuckerlosung 
ist der Scbleim obne Triibung mischbar, dagegen bewirkt Bleiessig nocb in einer Ver- 
diinnung von 1 auf 10000 Wasser eine Triibung. Auf alkaliseke Kupferlosung wirkt 
Gummi bei 60—70° C. nicbt reducirend ein, sebeidet aber nacli dem Kocben eine geringe 
Menge Kupferoxydul ab. Spec. Gew. lufttrocken: 1,487, boi 100° C. 1,525. Es dreht die 
Polarisationsebene links, docb kommt auch rechts drehendes, sowohl bei arabiscbem (Kor
dofan, Geddab, Suakin), wie bei Senegal-Gummi vor. Ausserdem findet sieb rechtsdrebendes 
unter Mogadorgummi und unter solcbem aus Deutsek-Siidwestafrika.

B e s ta n d th e ile .  Es ist ein wecbselndes Gemenge von wenigstens zwei Gummi- 
arten, einem rechts- und einem linksdrebenden. Das linksdrebende ist das C alc ium salz  
der A ra b in sa u ro  C80H112O74. CaO. A scbc 3—4 Proc.

S o rten . Bis zum Beginn der Wirren in Oberagypten wurde der pharmaceutische 
Bcdarf fast ausscbliesslicb dureb das in diesen Landem gesammelte Gummi gedeckt und 
nur dieses war von den Arzneibiiehern zugelassen. Das bat sicb seit dem fast volligen 
Aufboren von Zufubren aus jenen Gegenden geandert, und das Senegal-Gummi gilt dem 
genannten gegenilber fast uberall ais gleicbwerthig. Seit einigen Jabren kaben aber 
Zufubren wieder begonnen. Die im folgenden aufgefiikrten Sorten speciell des ost- 
afrikaniseben Gummis sind einigermassen unbestimmt und wecbselnd in ibrer Be- 
sebaffenbeit.

I. G um m i von A cac ia  V erok  und  v e rw a n d te n  A rten .
In Wasser lOslich. Den Forderungen der Pbarmakopóen meist entsprochend. 

a. O s ta f r ik a n isc h e s  Gummi.
1 . K o rd o fan -G u m m i. Besto Sorte. Ziomlich selten. Der obigen Beschreibung 

entsprochend. Diesem ahnlich das B erkam -G um m i.
2. G ez ireh -G um m i, kommt iiber Kassala und Massaua in den Handel. Kleino 

Kbrner, wenig gelblicb. Ebenfalls ziemlich selten. Scbleim etwas weniger konsistent wie 1 .
3. S e n n a  a r -G u m  mi. Zwischen Sennaar und dem Kothen Meere gesammelt. 

Blaasgelb.



4. S u ak in -G u m m i (Samagk-, Savakumi-, Hidschodzi-, Talca-Gummi), hauptsaoh- 
lich von A cacia  s te n o e a rp a  H ochst. Kloine, gelbo oder br&unliche Stiickchen. Schloim 
wenig klebend. — Unter diesem Kamen ltommon auch kloine, von don bessoren Sorten 
abgesiebto Stiickchen vor.

5. G eddah-G um m i (berberiscbes Gummi, vergl. unten). Siidlieh von Arkiko ge- 
sammelt, komnat ilber Dschidda (Geddah) in den Handel. Kleine Kor nor von meist 
dunkler Farbę und unangenehmem Geschnaack, schwer liislich. Schlechto Sorte. Unter 
diosem Numen allerdings auch bessore Sorten. Anscheinond ahnlioh das A don-G um m i.

b. W esta frik an iso h o s  Gummi. Senegal-G um m i.
1. G um m i vom  U n tc r la u f  des F lusses (Gommo du bas du flouvo). Knolligo 

oder wurmformige Stiicko von gelblicher bis gelbbrauner Farbo.
2. G um m i vom  O b e rla u f dos F lusses (Gommo du h a u t du fleuve). Kloi- 

nere, liellero Stiicke, darunter mehr wurmformige, bcsser in Wasser loslich wie 1.
3. In dioselbe Gruppe gehoren die ebcnfalls aus Sonegambien in den Handel ge- 

langenden Sorten; S a la b ro d a  (Gommo friable), M odinś vom Mittollauf des Flusses, 
Galarn (von A cacia  v e ra  W illd . u. A. a lb id a  JJel.).

II. G um m iso rten  a n d e re r  H e rk u n ft,
aber ebenfalls ganz oder dooh grossentheils in Wasser loslich und theilwcise sehr wohl im 
Stande, die officinelien Sorten zu ersetzen.

a. A kazien-G um m i: 
a. Aus Afrika,

1. K o rd a fr ik a n isc h e s  G um m i (Mogador-, Marokkanisches, Berberiscbes G., vergl. 
oben). Von A cac ia  g u m m ife ra  W illd. und A. a ra b ic a  W illd . In Wasser unvoll- 
kommen loslich, mittelmassige Sorte. Indessen kommt unter diosem Kamen auch Gummi 
vor, das dom Gezireh-Gummi nahesteht, und welches, vielloiobt aus dem Sudan stani- 
mend, infolge der unsicheren Yerhaltnisse in Ostafrika, einen nordwestlichen Weg ge- 
nommon bat.

2. G um m i aus D eu tsc h -S iid w e s ta fr ik a . Untor diesom Kamen (auch Gummi 
von  A n g ra  Pequena) ist in don letzten Jahren ziemlich roichlich Gummi nach Europa 
gekommcn, das wenigstons z. Th. in Wasser vollig loslich war und sieli fur dio meiston 
Yerwendungen trefflich eignete. Es stammt von A cac ia  h o rr id a  W illd . Andcres, nicht 
liislichos, durfte von A cac ia  G ira ffac  W illd . stammen.

3. K ap -G u m m i, wonigstons zum grossen Theil mit dem vorigen identisch. Es 
kommt aber unter diesem Kamen auch ganz unlósliches Gummi vor. Soli auch von 
A cac ia  K a rro o  H ayne und A. cap en sis  C olla gesammelt werden.

/I. Aus Indien. A m rad-G um m i.
Von A cac ia  a ra b ic a  W illd . (B abool-G um m i), strohgelb bis braun, zu 95 Proc. 

einen ziemlich diinnen, rotblichon Schloim liefernd. Klebfahigkeit gut.
A cac ia  le u co p h lo ea  W illd ., hollbraun, loslich. Klebkraft ziemlich gut.
A cac ia  O atechu  W illd ., hellbraun, sauerlich, nur theilweise loslich. Klebkraft 

schwach.
A cac ia  f e rru g in o a  D. O., braun, mit braunor Farbę loslich. Klebkraft ziemlich gut.
A cac ia  fa rn e s ia n a  W illd ., braun, siisslich, mit brauner Farbo liislich. JDer 

Schloim gelatinirt abor nach kurzor Zeit. Klebkraft schwach.
A cac ia  m o d es ta  W all., hellbraun, lbslieh. Klebkraft gut.

j\ Aus Australien. W attle-G um m i.
Fiir den Export soli nur von A cac ia  p y cn a n th a  B entb. in Viktoria in Siid- 

australien gesammelt werden. Das Gummi ist in Wasser loslich. Ebenso liefert A. de- 
c u rre n s  W illd ., A. h o m a lo p h y lla  Cunn., A. p e n d u la  Gunn., A. sontis F. M u li, 
lósliches Gummi (Sidney-Gummi). Boi A. b in e ry a ta  D. O., A. d e a lb a ta  Lk., A. e la ta  
C unn., A. g lau eescen s  W illd ., A. p e n n in e ry is  S ieb o r bleibon 4 — 12 Proc. un- 
gelost, bei A. d e c u rre n s  W illd., A. m o lliss im a W illd ., A. y e s ti ta  Kor Gawl. 
9—-41 Proc.

A Aus Amerika.
A cac ia  A ngico  M art.

b. G um m i von an d o ren  P flan zen ; 
a. Aus Indien.

A nogeissus la t i fo l ia  W all. (G h a tti-, D haura-G um m i), strohfarbene Stiicke, 
die im Wasser zu 85 Proc. loslich sind, dereń Klebkraft ober nur mittelmassig ist.

B a u h in ia  v a r ie g a ta  L., braun, vóllig loslich. Klebkraft wie boim vorigen.
A lb iz z ia  a m ar a B o iv ., hellbraun, von susslichem Gescbmack, nur theilweise 

loslich. Klebkraft sehr gut.



B u c h a n a n ia  la t i f o l ia  Roxb., gelblich bis braun, von siissem Gosohmack, ange- 
nohmem Geruob, vollig loslich. Klebkraft schwach.

O dina  W o d ie r  Roxb. (Jingan-G um ), dunkelbraun, von saurom Geruch und Ge- 
schmack. Vbllig lbslich. Klebkraft schwach.

T e rm in a lia  to m e n to sa  W ig h t e t A rn o t t ,  gelb, nur zum Theil lbslich. Kleb
kraft gut.

/?. Aus Australien.
P an ax  M u rra y i F. M uli., P. e leg an s C. M ooro et F. M fill., P. sam buci- 

fo lium  var, an g u stu m  S ie b e r  lieforn in Wasser nicht yollig losliches Gummi von 
aromatischem Geruch. Das der erstgenannten Art scheint das beste zu sein.

7. Aus Amerika.
A n acard iu m  o c c id e n ta le  L. (G ajugum m i), loslich in Wasser.
P ro so p is  d u lc is  G ili. (M ezq u ite -G u m m i), loslich in Wasser, von siissem Ge- 

schmack.
H ym enaea  C o u rb a r il  L.
B u n eh o sia  g la n d u life ra  H. B. K. (C iruo la-G um m i) aus Caracas. Vollig los

lich zu einem klaren, dicken Schleim.

III. G u m m iso rten  von g e r in g e r  L o s lic lik e it  o d e r u n lo slich .
a. Aus Afrika.

P ru n u s  B o k h a rie n s is  I io y le  und P. P u d d u m  R oxb. Von der Ostkusto des 
rothen Meeres. Zur Verfiilsehung des Kordofan - Gummi benutzt. Quillt im Wasser 
nur auf.

Aus Deutsch - Ostafrika nach Europa gelangtes Gummi von Akazien, ist gelb bis 
braun. Es lóst sich, ist aber von geringer Klebkraft.

b. Aus Europa.
Dahin gehort das gelogentlieh auch bei uns gesammelte Gummi der K irsc h -, 

P f la u m e n - und A .prikosenbaum e.
c, Aus Indien.

B oinbax m a la b a ric u m  D. 0. (M oschorus, M oschras). ’ Quillt in Wasser nur 
auf. Enthalt Gerbstoff, daher ais Adstringens benutzt.

M o rin g a  p to ry g o sp e rm a  G iirtn . (ebenfalls ais Moschorus bezeichnet). Quillt nur 
in Wasser auf.

E rio d o n d ro n  a n fra c tu o su m  U. C., S te re o sp e rm u m  c h e lo n o id es  I). 0., 
A ilan th u s  m a la b a r ic a  D. 0., M aca ran g a  in d ic a  M iill. Arg. Alle dem vorigen 
ahnlich, wenig bekannt.

d. Aus Australien.
M ezonouron  S c o r to c h in ii  Fr. M. (B a rris te r-G u m m i). Quillt in Wasser nur 

auf, in verdunntor Salzsaure lOsen sich 69 Proc.
o. Aus Amerika.

A cac ia  m ic rk n th a  B en th . (C uji-G uinm i) aus Caracas. Es Ibsen sich 26 Proc., 
der Rest ist Gallorte.

P e ro sk ia  G uam acho (G uaram acho-G um m i) aus Caracas. Zu 48 Proc. loslich, 
der Rest ist Gallorte.

C e d r e la o d o r a ta L .  (C edern-G um m i) aus Caracas. 25 Proc. losen sich, der 
Rest ist Gallorte.

P u y a  sp ec ies  (C hagual- und M aguey-G um m i) Chile. In kochendem Wasser 
zu 18 Proc. loslich, doch sind immer einzelne Stiicko vbllig loslich.

S u rro f/a tc  f i l r  G u m m i.  Ber grosse Mangel an Gummi in den letzten Jahren hat 
veranlasst, dass andere Stoffe und Kunstprodukte an seiner Stelle empfohlen wurden: 
K u n stg u m m i wird aus Dextrin boreitot. Aus der Frucht eines M esem b ry an th em u m  
hat mail einen Schleim extrahirt und . durch Abdampfen koncentrirt. Den in Wasser 
unlbsliehen Theil des Kirsehgummis behandolt man im Dampfbade mit einer wassrigen 
Lflsung von 1 Proc. NaHO und 2,5 Proc. JNa.2CO;i und macht ihn so loslich.

Diese und ahnliche Surrogate stehen an Klebkraft auch minderwertbigem Gummi nach.
In kaltem Wasser gar nicht oder nur zum Theil Ibsliche Gummisorten kbnnen haufig 

loslich und so fur die Technik verwendbar gemacht werden, indem man sie entweder mit 
Wasser kocht, oder unter Druck bei hbhercr Temperatur mit Wasser behandolt, oder mit 
verdurmten Alkalien oder Sauren beliandelt. Auch M y rrh o n g u m m i, der bei Bereitung 
von Tiarttura Myrrhae bleibende Riickstand, giobt iti Wasser gelost einen technisch gut 
brauchbaren Klobsclileim.



P r ii fu n g .  Die Priifung der offlcinellen Sorten ergiebt sieli aus dem oben unter 
B esch re ib u n g  Gesagten. Speciell das Verhalten beim Losen in Wasser ist bei den 
einzelncn Gummisorten recht yerschieden; die offlcinellen g-eben einen filtrirbaren Sehleim, 
andere gebon einen scheinbar yollig liomogenen Scbleim, der aber nicht flltrirbar ist, 
andere eine mehr oder weniger konsistente Gallerte, bei anderen wieder (luellen die einzel
ncn Kornoben soweit auf, dass scheinbar ein gleiehrflassiger Sehleim entsteht, in dem aber 
boi geniigender Yerdunuung die einzelnen Korneben sieli erkennen Iassen, bei anderen 
treunt sich der Sehleim baki in zwei Theile, einen gewohnlich sehr konsistenten dieken und 
einen wasserigen, diinnen, und sohliesslich kommen Sorten vor, die nur mehr oder weniger 
aufąuellen.

Nielit solten ist Gummi mit Bdellium  (Bdellium  d’Afriqne (Gall.)), einem von 
B alsam o d en d ro n  a frican u m  Am. und B. M ukul Hook. abstammenden Gummiharz 
yerfalscht. JDasselbe ist zu etwa 30 Proc. in Wasser loslich, der Rest in Aetker und 
kochendem Alkohol. Ferner kommen Verfalschungen mit D e x triu  nielit selten vor, die 
man naehweist, indem man 3 ccm einer Losung, die aus 15 Tropfen Liq. Ferri sesqui- 
ehlorati, 15 Tropfen gesattigter Losung von rotkem Blutlaugensalz, 5 Tropfen yerdiinnter 
Salzsaure (spec. Gew. 1,165) und 60 ccm Wasser besteht, mit 6 ccm einer 20procentigen 
Losung’ des betr. Gummi zusammenbringt. Bei reinem Gummi wird die Mischung gelb 
und bleibt so 10—12 Stunden lang, im anderen Palle andert sich die Parbe bald in Blau. 
Mit schwefliger Sfture gebleiehtes Gummi wird in der Losung mit Baryumehlorid Fallung 
geben, ebenso dureh Chlor gebleiehtes mit Silbernitrat. Solches Gummi lnit an Lbslichkeit 
eingebiisst.

Fiir die Beurtkcilung der te c h n isc h e n  V e rw e n d b a rk e it eines Gummi ist die 
Bestimmung der V isk o s itiit von grossem Werthe; man bestimmt dieselbe entweder mit 
dem LuKGn’sehen Viskosimeter, mit dem ermittelt wird, binnen welcker Zeit eine Spindel 
von bestimmter Grosse und Schwere bis zu einer bestimmten Markę in den Sehleim ein- 
sinkt (Zeitschrift f. angew. Chemie 1895 p. 437), oder, wenn die Menge des zur Yerfiigung 
stehenden Gummis zu gering ist, bestimmt man, binnen welcker Zeit eine bestimmte 
Menge des Schleimes aus der Oeffnung einer Biirette oder eines cylindrisehen Scheide- 
trichters ausfliesst (Apotheker-Zeitung 1897 No. 75, 1898 No. 22). In beiden Fallen dient, 
ein Kordofan-Gummi bester Beschaffenheit zuin Vergleich.

Fiir Recepturzwecke geniigt allein das farblos und blank losliche Gummi ar ab i - 
cum a lb iss im u m  e lec tum ; fiir den Handverkauf halt man die helleren Sorten Senegal- 
Gumm.' yorrathig, die kaum lialb so theuer sind und ais Klebmittel yollig geniigen.

V ulveriin (f. Das Gummi wird dureh Absieben vom anhSngenden Staube befreit, 
groblieh zerstossen, wobei Holztheile und dergl. herauszulesen sind, bei gelinder Warme 
(hSchstens 30° C., nach Gall. bei etwa 40° C.) einen Tag getroeknet, darni mittels sehr 
sauberer Siebe in ein feines Pulyer (VI Germ. Helv.) yerwandelt. Hiihere Temperatnren 
und langeres Troeknen kiinnen das Gummi derart yerandern, dass es zur Bereitung von 
Oelemulsionen untauglich wird. Der Verlust dureh Troeknen und Verstauhen kann bis zu 
18 Proc. betragen.

A u fb e w a h iru n g . Au einem troeknen Orte in Holzkasten, das feine Pulyer in 
dichtversehlossenen Hafenglasern, da es aus der Luft Feuchtigkeit anzieht und zu- 
sammenbackt.

A n w e n d u n g .  In der Pharmacie ais Hauptbestandtheil yieler Hustenpastillen, ais 
Bindemittel bei Emulsionen, Pillen, Pasten, Pastillen, ais Hlilfsmittel beim Pulyern man- 
eher Drogen (Koloąuinthen, Fructus Capsici); ausserlieh ais Streupulyer, zum Stillen von 
Blutungen. Techniseh ais Klebmittel.

In fliissigen Arzneimischungen, falls man dieselben klar haben will, sind Gnmmi- 
losnngcn unyertraglioh mit starken SSuren, Metallsalzen, besonders Bleiessig, Brom- und 
Ferrisalzen, mit Sulfaten, Oxalaten, Silikaten, ferner mit Aether, wie mit grosseren Mengen 
Weingeist und weingeistigen Tinkturen.



liasis sim plex ad trochiscos. S im ple  B asis  (Brit.). E in fach e  P a s ti l lo n -  
g ru n d la g e . 496 g Zuckerpulver und 19,5 g gepulvortes arabisclies Gummi wcrden gc- 
misclit und mit 35,5 ccm Gummischleim und q. s. Wasser zum Teig angestossen. Die Masse 
ist fiir 500 Bastillon bostimmt. I)as aufzunohmonde Arznoimittel wird zuvor sorgfaltig mit 
don Pulvcrn gemischt; da Brit. die Dosis fiir oine Pastille angiebt, h o  ist dio betreffendo 
Zahl mit 500 zu vervielfaltigen.

Decoctum album . A p o z tm e  b lan c  (Grali.). D o co c tio n  b lanclio  de S ydcn- 
bam. Je  10,0 Gummipulver und Calciumpliosphat miseht man mit 20,0 Brodkrume und
60,0 Zucker, fiigt etwa 1 1 Wasser liinzu, kocht ‘/i Stunde, seiht unter gelindem Pressen 
durch, setzt 10,0 Orangenbliitlienwasser und q. s. Wasser zu 1 1 Fliissigkeit zu.

Mixtura gummosa (Austr. Ergilnzb. Helv.). M is tu ra  A cac iao  (Hat. form.i. 
P o tio  gum m osa s. dem ulcens. J u la p iu m  p e c to ra le  s. bech icum . — Gum- 
m im ix tu r. — P o tio n  gom m ouse (Gall.). J u le p  gom m oux. M ix tu re  of A eacia.

Form.
Austr. Erganzb. Berolin. Helv. Gall.

Gummi arab. pulv. 10,0 Mucil. Gummi arab. 25,0 20,0 Gummi arab. 10,0 10,0
Sacchari alb. pulv. 5,0 Sirupi simpl. 15,0 20,0 Sirup. Saccb. 10,0 30,0
Aquae destill, 135,0 Aquae destill. 60,0 160,0 AquaoAurant. flor. 5,0 10,0

Aquae destill. 75,0 100,0
Nat. form.: Gummi arabici pulv., Sacchari aa 75 g, Aquao destillat. 850 ccm.
Bei Bedarf frisch zu bereiten.
Mucilago Gummi Acaciao (Austr.). M u cilag o  A caciao  (Brit. U.-St.). M uci- 

lago  G um m i a ra b ic i  (Germ. Helr.). M ucago cum G um m i (Gall.). M ucilago  
G um m i M im osae. — A kazien g u m m isch le im . G um m ischleim . G u m m iarab i- 
cu m losung . — M u cilag e  de gommo. — M u cilag e  of Gum A cacia. S lim e of 
A rab ie  gum.

Austr. Germ. Helv. Brit. U-St. Gall.
Gummi arabici 1 1 1  3,4 1
Aąuao destillatae 2 3 1,5 6,6 1

Nach Germ., Helv., Brit., U-St. verwendet man Gummi in Stiicken, dass man 
sclmoll mit Wasser abwiischt, bis dieses klar bleibt; nach Austr. und Gall. liist man Gummi- 
pulver unter Anreibcn im Wasser. Den fertigen Schleim seiht man durch Flanell. Das 
erstere Verfahren dauert zwar lilnger, liefert aber einen klaroren Schleim. In jodem Falle 
ist die Anwendung von W ilrm e zu vermeiden; auch heftiges Schiitteln ist nicht vorthoil- 
haft. Arbeitet man mit grilsseren Mongen, so giebt man das abgewascheno Gummi auf 
ein Porcellansieb und hangt dieses in das das Wasser enthaltende Ansatzgefass; zur Dar- 
stellung im kleinen bedient man sich einer eckigen Medicinflasche, die man hinlegt und 
ofters wendet. Gummischleim muss klar und gelblich gefarbt sein; er darf weder siiss 
noch sauer schmecken, FiiiiLiNiflscho Dosung nicht reduciren und durch Jodlosung nicht 
gebliiut werden. Man bewahrt ihn in ganz gefullten, kleineren Flaschen im Ktihlen auf, 
wegen seiner begrenzten Haltbarkeit in nicht zu grosser Mongo. Zusiitze von Salicylsaure
u. dergl. sind selbstverśtandlich unstatthaft.

Einen klaren Gummischleim zum K le b e n  bereitet man aus billigen Gummisorton 
(in Kbimern), indem man die Losung an einem etwa 80° lieisson Ort 1—2 Tage absetzen 
liisst, die gebildeto Haut entfernt und klar abgiesst. Ein Zusatz von 2—3 Proc. Glycerin 
zu diesem Schleim erhalt die damit bestrichenen Gegenstiinde biegsam (z. B. Papierkapscln 
zum Ausgiessen von Pflastern). Urn das Gelatiniron des Klobschleims zu yerhindern, wird 
empfohlen, demselben etwa 20 Proc. Kalkwasser zuzusetzen.

Pasta gummosa (Austr. Erganzb.). P a s ta  A lth aeae . M assa cum  Gummi. 
L e d e rz u ck e r. W eisse K eglise . E ib isc h p a s te . J u n g fe rn le d e r . G u m m ite ig . — 
P a te  do gom m e (Gall.). P a te  d ito  dc gu im auve. E rg ilnzb .: Je 200,0 mittelfein 
gopulvortes arabisclies Gummi und Zucker miseht man, dampft im kupfernen Kessel mit
100,0 Wasser zur Honigdicke ein, riihrt 150,0 fr isc h e s  zu Schaum geschlagenes Eiweiss 
darunter und erhitzt unter fortwahrendem Schlagen mit breitem Holzspatel, bis eine Probe 
von dem letzteren nur noch schwierig abfliesst und nicht mehr an den Handen klebt. 
Man miseht 1,0 Pomeranzenbluthenolzucker zu, giesst in Formon und trocknet in der 
Warme aus. — A ustr. schreibt auf je 500 g Gummi und Zucker das Eiweiss von 12 Eiern 
und 50 g Orangenbluthenwasser vor, sonst obenso. — Gall. 1000 g weisses Senegal-Gummi 
wascht man, lbst in 1000 g Wasser, dampft mit 1000 g Zucker ein und verfahrt nach Zu
satz von 100,0 Orangenbluthenwasser und 12 Eiweis wie bei den vorigen. — Es ist wesent- 
lich, das° .das Eiweiss frisch und im kuhlen Kaume geschlagen ist! Die fertige Masse giesst 
man entweder auf eine Marmorplatte, oder in mit Starko bestaubte Papierkapscln aus, 
trocknet bei etwa 40° 0., schneidet in Streifen und trocknet nochmals. Auch kann man 
flacho Kiisten mit St&rkomehl fullon, in dieses beliebige Formen eindriicken und dio nur 
bis zur Dickfliissigkeit eingcdampfte Masse in letztere eingiessen. Sie muss dann vor dem



Trocknen zunachst einige Zeit kalt gustollt werden. — Das Sohneiden der’gottocknoten 
Pastę erfolgt im Grossbetriebe dureh kleine Kreissagen.

Ais E ib isc h p a s te  sollte diese Zubereitung nur dann bezeichnet werden, wenii man 
statt des Wassers einen wasserigen Auszug aus Eibischwurzel verwendete. — Aufbewahrung 
in Blechkśisten an einem trocknen Ort.

IM i san a cum Gummi. T isane  de gom m e (Gall.). 20,0 arabisches oder Senegal- 
Gummi wilselit man, lost in 1000,0 kaltem Wasser und seiht durch.

Sirupus gununosus (Erganzb.). S iru p u s  Gum m i a ra b ic i (Helv.). S iru p u s  
A caciao  (U-St.). S iru p u s  cum  Gummi. G um m isirup. S irop  de gom m e (Gali.). 
S y ru p  of A oacia. E rg a n z b .: 1 Th. Gummisehleim, 3 Th. woisser Sirup. — Holv.: 
10 Th. arab. Gummi (II, gewaschen), in 9 Th. Wasser, 1 Th. Pomeranzenbluthenwasser 
gelost, 80 Th. Zucker,sirup. — U -S t.: 25 ccm Gummisehleim, 75 ccm Zuckersirup. — 
Gall.: Aus 1000 g gewaschenem, weissem Gummi, 4300 g Wasser und 6700 g Zucker 
macht man einen Sirup vom spec. Gew. 1,33. — Ńach E rganzb . und U-St. nur bei 
Bedarf zu bereiten.

B artw ich se  (V o m .).

Itp. 1. Gummi arabici 150,0
2. Saponis medic. 100,0
3. Aquae destill. 300,0
4. Ccrae flav. 200,0
5. Cetacci 20,0
(J. G lycerini 20,0.

*  M an lost 1 und 2 in  3 un ter Erwlirmen, fligt 4 u. 
5 geschmolzen hinzu, riib rt un ter Zusatz von 0 
kalt, parflim irt, fttrbt m it U m bra oder lCienruss, 
und fiillt in  Tuben.

Charta adliaesiva.
O s t i n d i s c h o s  P f l a n z e n p a p i e r .
.lip. G um m i arabici 45,0

Aąuae destillatae 55,0
Olei Geranii ros. g tt. I.

M an lost kalt, s tre ich t m it brcitem  P insel auf 
Seidcnpapier und trocknct an  der Luft. Die 
Bogon werden durch  Beschweren gegliittet, dann 
zerschnitten. Sotzt m an der Losung 1,0 Salicyl- 
sUuro und 2—3,0 G lycerin zu, so crliillt man die 
C h a r t a  a d h a o s i v a  a n t i s e p t i c a  s. s a l i -  
e y l a t a ,  einen E rsatz  fu r Engliscli Pflaster.

L inetiis  gum m osus.
(Mtinch. Nosokom.-Yorschr.)

Itp. Mucilag. Gum m i arab.
Aquae destillat. aa  20,0 
S irupi sim plicis 10,0.

Linctus pectoralis.
B r u s t t r a n k .

Itp. Mucilag. Gummi arab. 70,0 
Sirup. Papaveris 30,0.

Massa pectoralis (Gall.).
P i t t e  p o e to  r a i  e.

Rp. I. Specier. pectoral. Gall. (S. 233) 100,0
2. Aąuae destillat. ebull. 3000,0
3. Gum m i Senegal, loti 3000,0
4. Sacchar. albi 2000,0
5. Aąuae Laurocerasi 100,0
0. E x tracti Opii 1,5.

Man iibergiesst 1 m it 2, 15st in der Seiliflussig- 
keit 3 un ter Erwilrmen, fiigt 4 hinzu, und  liisst, 
sobald gelbst, olme zu rllhren 12 S tunden im  sio- 
denden W asserbade steben. H ierauf en tfe rn t man 
die Scbaum schicht, riib rt sorgfllltig 6, in  5 gelbst, 
darunter, giesst in  geolte Blecbformen aus und 
trocknet bei 40 0 C ., indem  m an die geniigend 
orhitrtetc P astę  wendet. Z uletzt w ird  sie m it 
F liesspapier abgerieben. 100 g en tba lten  etwa 
0,02 g O pium extrakt.

M ix tn ra  gum inosa F u l le r .
Itp. Mucilag. G um m i arab. 30,0 

S irupi A lthaeae 20,0
Aąuae destillat. 50,0.

Mucilago Guniini arabici ad usuin technicum.
I. F l i i s s i g e r  L e im .

Itp. Mucilag. Gum m i arab. ordinar. 980,0 
A lum inii sulfuriei 20,0.

M an lOst, liisst einige Woclien im Kiihlen steben 
und giesst k lar ab

II. K o n t o r - G u m m i .  U n i v e r s a l - K l c b -  
s cli l e i  m.

Itp. 1. Gummi arabici 100,0
2. Aąuae destillat. frigid. 140,0
3. Glycerini 10,0
4. Acidi acotici dilut. (30°/0) 20,0
5. A lum inii sulfuriei 6,0.

Man lost und m iseht in  obiger Reihenfolge und 
fiillt nacli dem Absotzen auf kleinere Gefiissc. 
Zum Kleben von Papier auf Pappe, IIolz, Glas, 
Porcellan, Metali.

I I I .  L e im  z u m  A u f  k l e b e n  v o n  P a p i e r  a u f  
B le c h .

Itp. 3Iucilag. Gummi arab. 90,0 
Glycerini 10,0.

Las Blech is t zuvor m iltols Salm iakgeist zu reiuigen.

IV. W a s s e r f e s t e r  G u m m i 1 a c k .
M an yerm ischt ^lummischleim  m it Kalium - 
bichrom atlosung und sotzt die dam it iiberzogencn 
tiegenstiinde (Papierschilder, G lassacben etc.) dem 

Sonnenlichte aus.

P a s t i l l i  Gummi a rab ic i.
P a s t i l l i  s. T r o c l i i s c i  g u m m o s i  s. p c c t o r a -  
le s .  G u m m i p a s t i l l e n .  I l u s t e n p a s t i l l e n .

Itp. Gum m i arabici pulv. 400,0
Sacchari albi „ 595,0
Elaeosaccb. A uran t. flor. 5,0 
S irupi simpl, ą. s.

Zu 1000 Pastillen.

P o tio  p e c to ra lis  (Gall.).
P  o t  i o n  p  e c t  o r  a  1 e.

Itp. Infusi Specierum  poctoralium (Gall.) 120,0 
S irupi gummosi 30,0.

P u lv is  a n t ic a ta r r h a l is  (Nat. form.). 
C a t a r r h  P o  w d e r .  C a t a r r h  S n  u ff . 

Itp. M orphin. bydrocblor. 0,41
Gum m i arab. subt. pulv. 25,0 
B ism uth. subnitr. 75,0

P u lv is  c o n tra  tu ssim  St e ig k r .
P  u 1 v i s a n  t i  c a  t a  r r b a  1 i c u s. St e ig e r ’s 

H u s t e n p u l v e r .
Itp. Gum m i arabici pulv.

Sacchari albi „ aii 20,0.



Pulvis d iu ro ticu s  (Gall.). 
P  o u d r  o d i u  r  <51 i q u e.

Kalii n itrici pulv.
Radicis A lthaeae „ iia  10,0
llad icis L iquiritiae  „ 20,0
Gummi arabici „
Sacchari L actis „ ii.a 60,0.

10,0 hiervon au f 1 1 Was.ser ais Sehuttelm ixtur. 

Pulvis gunimosus.

Pulvis  guinmOKUS a lk a l in n s .
S a p o  v c g e t a b i l i s .  

lip . K alii carbomci pur. 1,0
Gum m i arabici pulv. 9,0.

Bei D arm verstopf«ng z u 2,0— 3,0.

Pulvis in c ra ssa n s  F u l l e r . 
B p. G um m i arabici pulv.

Radie. A lthaeae ,,
Radie. L iquirit. .,
Besinae Draconis „ aa.

S p e c i e s  D i a t r a g a c a n t h a e .  P u l  v is  A c a c i a e  
c o m p , G u m m i p u h o r .  Z u s a m m e n g e s e t z -  

t e s  G u m m ip u lY o r .  P o  u d r ę  g o m m e u s e .  
C o m p o u n d  p o w d e r  o f  g u m m i.

I. G e rm . N a t .  f o r m .
Bp. Gum m i arabici subt. pulv. 3,0 

Radie. L iqu irit. „ „ 2,0
Sacchari albi „  ., 1,0.

I I .  I I  e 1 v.
Bp. G um m i arabici pulv.

Tragacanth. „ aa  2,0
Sacchari a lbi „ 6,0.

I I I .  A u s t r .
Bp. A m yli T ritici pulv.

Radie. L iquirit. ., aa 50,0 
G um m i arabici ,,
Sacchari albi „ aa  100,0.

S iru p u s  p e c to ra lis  (Nat. form.). 
P e c t o r a l  S y r u p  J a c k s o n ’ s P e c t o r a l  

o r  C o u g h  (S y ru p ) .
Bp. Morpliin. liydrochlor. 0,55 g

Olei Sassafras 0,5 ccm
Sirupi Acaciae (U-St.) q. s. ad 1000 ccm.

S iru p u s  p o c to ra lis .
I I  u s te  n s a  f t. (W iener Handverkauf.)

Bp. Mucilag. G um m i arab.
S irupi Senegac

„ K erm esini aa  20,0
„ A urant. flor. 60,0

Aquae Amygdal. amur. dii. 5,0.

T ab e llao  cum  G iim m i (Gall.). 
T a b l o t t e s  d c  g o in m e .

Bp. Gum m i arabici pulv. 100,0 
Sacchari albi „ 900,0
Aquae A uran t. flor. 75,0.

M an fo rin t 1. a. Table.tten von 1 g.

Colle blanche, P a r is e r  L eim , ist cin dicker Gummischleim.
Diam antine, G o ig n o t ’s. Eine Mischung aus 5—8 Th. arab. Gummi, 3 Th. Dextrin, 

2 Th. Tragacanth, 3 Th. Gelatine, q. s. Earbstoff wird gelóst, eingctrocknet und gepulvert.
Emser Katarrlipastillen. Bestehen aus 66 Th. Zuclcer, 33 Th. arab. Gummi, 0,6 Th. 

Emser Quellsalz, 0,4 Th. island. Moos. (Pharm. Zcitg. 1885.)
Epidermin ist oine Salbengrundlage aus Gummi, Wachs, Wasser und Glycerin.
Pate nutritive, Pastillen fiir Sanger, Redner, bestehen aus Gummi, Zucker und 

feinom Leim.
Pectorin , Dr. K e n F s, gegen Verschleimung. Ein Pulvor aus Kakao, Gummi und 

Zucker.
Tegmin, Hautdeckmittel bei Impfpocken, ist eine Emulsion aus Wachs, Gummi- 

pulver und Wasser ( 1 : 2 : 3 )  mit 5 Procent Zinkoxyd und wenig Lanolin. (RiedeDs 
Mentor.)

Gutta Percha.
Gutta Percha (Germ. Gall.). Guttapcreha. Guttapertsclia. Gummi gettania. 

Gutta Tubau.
Guttapercha ist der coagulirte und weiter verarheitete Milchsaft von Biiumen einer 

Anzahl Arten aus der Familie der Sapotaceae. Es kommen ais solche hauptsachlich iri 
Betracht: Paiaquiu(ll Gutta (Hook.) Burek, friiher in Uferwaldern auf Singapore 
heimisch, jetzt vollig ausgerottet und nur noch in Kulturen vorha'nden, Palaquium 
oblongifolium Burek, heimisch aut Malakka, Biouw, Sumatra und Borneo, Palaquium 
borneense Burek auf Borneo, Palaquium Treubii Burek auf Banka. Die beiden 
letztgenannten Arten sind yielleicht aueh schon ausgerottet. Die beste Drogę liefert 
P. oblongifolium. Payena Leerii Benth. et Hook., auf Malakka, Sumatra, Borneo, Banka, 
und Amboina liefert ferner vorziiglieh.es, hellfarbiges Guttapercha, das aber leichter faserig- 
wird, ais das von Palaguium-Arten. Payena macrophylla (Hassk.) Benth. et Hook. 
liefert Gutta von miuderem Werthe. Mimusops Elengi L., heimisch im westlichen Vorder- 
indien und Oe/lon, yielfach kultivirt. (Mimusops Balata Gartn. in Surinam liefert haupt- 
siichlich die verwandte Ballata). Ausserdein lielern zahlreiche andere Pilanzen Guttapercha 
oder diesem ahnliche Stoffe, doch ist hier die Gewiimung iiber das Stadium des Experiments



11 icbt liinaus gekommen. Die Guttapercka ist in Form eines Milchsaftes in zahlreicheu Milek- 
saftsckl&uckcn der Rinde und des Markes entkalten. Zur G ew in n u n g  derselben maeht man 
Einschnitte in den Stamm, oder fallt den Baum und mackt dann Einschnitte. Der keraustretende 
Milchsaft erstarrt entweder sekon am Baum, oder wird bei geringeren Sorten in Kokos- 
sckalen aufgefangen und durck Kocken allein oder mit Wasser. coagulirt. Neuerdings ge- 
winnt man auck Guttapercka durck Extrahiren der Blatter mit Toluol etc., sie kat dann 
eine von Clilorophyll kerriikrende grunlicke Farbę, die aber bei weiterer Yerarbeitung 
leicht zu beseitigen ist. So gewonnene Guttapercha ist aber fur mancke Zwecke, so zu 
Isolatoren, nickt geeignet. Der Ertrag von einem Baum ist nacli der Art der Pflauze, der 
Art des Anzapfens und der Jakreszeit ein sehr weckselnder, z. B. von 330 g bis 6 Kilo, 
durchschnittlick kdekstens l 1/* Kilo.

B esch re ib u n g . Iioke Guttapercka kat eine faserige, blatterige, zuweilen fast 
kolzartige Struktur, lasst sick leicht sekneiden, ist biegsam, aber kauin eiastisek. Spec. 
Gew. 0,96—0,99. Da sie haufig yerunreinigt zu sein pflegt, so erweickt man sie in warmem 
Wasser, walzt sie zu Bandera aus, wobei sie von Steinen etc. befreit wird, und legt 
mekrere solcker Bander zusammen, die man zu Spaknen zersekneidet. Dicse werden von 
neuem erweickt, in fcine Stiicke gerissen und zu Klumpen vereinigt. — Sie ist nun ausser- 
ordentlick plastisck, sinkt in Wasser unter, lasst. sick bei 45—60° O zu Rokren, Platten etc. 
ausziehen. Sie wird bei 100° C weick. Loslich in der Kalte in Chloroform und Scliwefel- 
koklenstoff, in der Witane in Petrolather, Benzol und Terpentinol, in Aether und Alkohol 
unVollkommen loslich, in Wasser und fetten Oelen unloslick. Mit der Zeit wird sie durck 
Sauerstoffaufnakme bruckig, eine Mischung von 9 Tk. Guttapercka und 1 Tk. Kampfer 
soli diesen Uebelstand nickt besitzen.

B e s ta n d th e ile .  Die Hauptmasse ist ein G u tta  genannter Koklenwasserstoff 
(C10H,0)n. Man erkalt ihn zu 75—82 Proc., indem man eine mit Thierkohle entfarbte 
Chloroformlosung mit Alkohol fallt. Ferner Oxydationsprodukte desselben: 4—6 Proc. 
F lu a y il  C20H32O, in kaltem und siedendem Alkohol loslich, und 14—16 Proc. A lban
C.,0H64O2, nur in siedendem Alkohol loslich. Ausserdem entkalt sie einen der Gutta 
nahesteheuden Korper G ut tan .

V erfd lsvh u n g en  u n d  S u rro g a te . Guttapercha wird des koken Preises wegen 
hdulig yerfalscht, alle solcke Yerfalscliungen yerandern die eben angefiihrten pkysikalischen 
Eigensckaften. Ais S u r ro g a t  wird eine bei 120° O hcrgestellte Misckung aus 1 Th. Tkeer, 
10 Th. Parafiin und 2 Tk. Kautsckuk genaunt. Auck Misekungen aus Wacks und Harz 
werden ais Ersatz angefiikrt.

Pharmaceutische Vorwendung findet sio ais
1) Gutta Perclia depurata (Erganzb.). G u tta  P e rc h a  alba. G ere in ig te  

G u tta p e rc h a . Z a h n k itt. G u tta -P e rc h a  p u rifió e  (Gall. Suppl.).
D a rs te llu n g .  1 Tli, robę Guttapercha orwoicht man in warmem Wasser, zerzupft sie 

in kleine Flooken, lost in 6 Th. Schwefelkohlenstolf und filtrirt nach zwcitiigigem Absetzen- 
lassen durch Glaswolle in eine Flasche, welclie 6 Th. 90 proc. Weingeist entkalt. Die gut 
durchgeschuttelte Misckung stollt man bei Soite, bis sich zwei Schichton gobildet baben, 
liobert dio oboro, weingeistigo Harzlosung ab, sclnittelt dio untero nochmals mit, 5 Th. 
Weingeist, trennt wiodorum durch Abliebcrn, bringt dann die Guttaporclia-Schwefelkohlon- 
stofflosung nobst 2—8 Th. destill. Wasser in den zinnernen Einsatz oiner Dostillirblaso und 
destillirt boi hochstens 50° O. unter sorgfaltigor Kuhlung (man liisst das Abflussrobr unter 
Wasser miinden!) den Schwefelkohlenstoff ab. Die zuriickbleibende Gutta knetet man mit 
keissem Wasser und formt sie in 3—5 mm dicke Stangelchen. Ausbeute 60—80 Proc.

Wegen der leichten Entziindlichkoit dos LOsungsmittels ist diese Arbeit hiichst 
fouergofahrlich; man noliino sie unter Ausscliluss offoner Feuerungon vor und halte bren- 
nende Lichter, Oigarren u. dgl. vom Arbeitsraume fern (s. S. 633).

Gefahrlos, wenn auck kostspieligor, ist die Reinigung mittels Chloroform; man 
braucht dayon 15—16 Th. auf 1 Th. Guttapercha, yerfahrt im Uobrigen, wio vorhin an- 
gegoben. Eine liello Gutta erkalt man aber nur, wenn man die Chloroformldsung mittels 
Weingeist ausfiillt. Aus der Flfissigkeit schoidet man durch Wasser das Chloroform aus.

Auch durch Digeriren mit der 20—22fachon Menge Steinkohlenbenzin und Fallen 
mittels 90proc. Weingeist lasst sich die rolio Guttapercha reinigen.



A u fb e w a h r u n g . A n w e n d u n g .  Vor Liclit geschutzt an eincm kiihlen Ort 
unter Wasser, dem man zweckmassig einige Tropfen Chloroform zusetzt, oder auoh in einer 
Mischung aus 10 Th. Wasser, 3 Th. Glycerin, 2 Th. Weingeist. Zum Gebrauch erweicht 
man ein Stiickchen in heissem Wasser und driickt es dann in die vorher geroinigte, mittels 
Baumwolle getrocknete Zahnhohlung.

2) Ais Grundlago ftir G uttapercha-P llasterm ulle, P e rc h e m p la s tra . Es sind 
Mullgewebe, die mit einer diinnen Guttaparchaschicht uberzogen, daher fur Wasser un- 
durcblassig sind, ihre Voi’ziige bestehen darin, dass sie die Haut nicht reizon, sich alleu 
Korperthoilen leicht anschmiegen und eine grosse Genauigkeit in der Vertheilung des wirk- 
samen Bestandtheils ermogłichon. Die in der Warme crweichendo Grundmasso nimmt 
yon trockenen Arzneistoffen Dis " zu 70 Proc. auf. Die Pflastermulle werden in vor- 
zuglicher Beschaffenheit und grosser Auswahl besonders von P. Beikbsdobf & Co. in 
Hamburg-Eimsbiittel in den Handel gobracht. Sio sind iibrigens von begrenzter Halt- 
barkeit.

Auch fur andere Eormen, wie Stabchen, Blattchen, Kiigelchen eignet sich eine Gutta- 
percha, welche ArzneikÓrper aufgenommen liat.

3) Ais P ercha lam ellata (Gorm.). G u tta  P e rc h a  fo lia c o a  s. ch a rtacea . 
C h a rta  G u tta  P e rch a . — G u tta p e rc h a p a p ie r ,  -B la tt. — G u tta  P e rc h a  lam el- 
leuso. P a p ie r  do g u tta p e rc h a . G u tta p o rc h a  tissu . — L a m e lla te d  g u tta p e rc h a . 
L a m e lla r  percha . — Wird aus der rohen, durch Kneten etc. geroinigtcn Handolswaare 
auf Walzwerken horgestellt und kommt gewohnlich in langen Streifen von 45 und 90 cm 
Breito und 3 yerschiedenon Stiirkon, auf Holzsta.be gerollt, in den Handel. Gutes Gutta- 
percliapapier soli bei Kdrperwarmo nicht kleben. Es dient dazu, bei feuchtcn Umschlagen 
die Yordunstung zu yerhindern, fernor in glcichon Fiillon wie Gichtpapier (in Frankreich 
ais Tissu olectro - magnetique). Guttaperchapapier Dietot einon billigon Ersatz fur ,dic 
thoueren Kautschukstopfen zum Yerschluss von Laugcngefiissen; ein mit demselben ura- 
hullter Korkstopfen orfullt den namlichen Zweck, wie jeno. Ferner empfiehlt es sich, bei 
allen selten gobrauchton Reagontien, Laugen, SalzlOsungen, Tinkturen einon Streifen Gummi- 
papier zwischen Stopsel und Hals der Standgefasse zu legen; bei Beobachtung dieser 
Massregel erzielt man oinen dićhteren Verschluss und wird nie fest yerkitteto Glasstopsel 
yorfinden. — Zum Befestigen yon Papierschildern auf Blechgefassen in Kellerraumon legt 
man eine Scheibe Guttaperchapapier zwischen Schild und Gefass und erhitzt letztcrcs durch 
eine Flammo von innen, oder durch heisses Wasser; derart angeklebte Schilder sind nur 
mit Gewalt zu ontfernon. (Auch bei Porcellan- und Glasgefassen ist das Verfahren an- 
wendbar.)

Man bowahrt Guttaperchapapier kuhl, aufgerollt in Blechbuchsen, doch nicht zu 
lango auf, da es mit der Zeit bruehig wird. (Solche durchs Alter unbrauchbar gewordene 
Vorrathe sind immor nocli ftir Hufkitt, zu K itt fur Gummireifen, Leder und dergleichen 
yerwendbar.)

T raum aticinum  (Erganzb.). G u tta -p e rc h a  C h lo ro fo rm ie  so lu ta . S o lu tio  
G u tta p e rc h a e . L ią u o r  G u tta e  P e rch ae . (In England friiher: C h lo ro p erch a). 
T ra u m a tic in . G u tta p e rc lia lo su n g . S o h ite  c h lo ro fo rm ią u e  do g u tta -p e rc h a  
(Gall. Suppl.). E rg a n z b .: 1 Th. Guttaperchapapier lost man in 8 Th. Chloroform und filtrirt 
nacli Mngerem Absetzen. Klaro Fliissigkeit. — G all.: 1 Th. gereinigte Guttapercha,
9 Th. Chloroform. — D ie t.: 4 Th. gereinigte Guttapercha, 16 Th. Chloroform, 1 Th. ent- 
wassertos Natriumsulfat. Man lóst unter Schiitteln und giesst klar ab. Soli die Losung 
hellfarbig soin, so nimmt man w eisso  Guttapercha. — N at. form .: 15 g Guttapercha in 
Scheibchen lost man in 75 ccm Chloroform, fiigt eine Mischung von 17 g gepulyortom 
Bleiweiss und 25 ccm Chloroform hinzu — sonst wie vorige. — Man kann diese Losung 
auch aus roher Guttaporcha bereiten. Vergl. dariiber oben unter No. 1. — Bei Frost-, 
Brand-, Schnittwundon wie Kollodium, entwedor rein, oder mit arznoilichen Zusatzen. 
Die Klobkraft lasst sich durch Zusatz von Kautschuk erhohon.

A quarium kitt. 120 Th. Guttapercha, 240 Th. Schwarzes Pech, 8 Th. Schellack 
schmilzt man zusammen und rollt in Stangcn aus.

Fliissiges Pergainent heisst eine atherische Losung von Guttapercha, die zum 
Uoberziehen von Bildcrn und Karton, zum Fixiren von Kreidezeichnungen u. dgl. dient 
und mittels Zerstaubors aufgetragen wird.

Gewebe, elektro-iniignet.isclies, ist ein mit Guttapercha iiberzogenes Baumwollen- 
gewebo. Es wird durch Guttaperchapapier yollstandig orsotzt.

Gewebe, gns- mul w asserdiebtes, von Heinb. H ibzel. Zwischen zwoi Stiicko 
eines dichton Stoffes legt- man Guttaperchapapier und lasst das Ganze durch heisso Walzen 
gehon. Zulotzt giebt man einon Ueberzug von Kopallack.

G uttapercha cum corporibus medicameutosis (Mannouey & Robiquet). 2 Th. 
Guttapercha schmilzt man auf dem Wasserbade und mischt 1 Tli. des yorgoschriebonen 
Arznoimittels bjnzu.



Guttapercha incarnata. Fleischfarbig erhalt man die gei-cinigto Guttapercha durch 
Zusatz von 0,1 Proc. Karmin. Sie wird von Zahnarzten gebraucht.

Kitt fiir belle Lederschulie. 45 Th. Guttapercha, 30 Th. Terpentintrl, 300 Th. 
Schwefelkohlenstoff.

Kitt fiir Lederriemeii, fiir L e d e r  au f H olz odor M otali. 20 Th. Guttapercha. 
lost man in 10 Th. Torpentinol und 50 Th. Schwefelkohlenstoff, und fiigt 20 Th. gepulv. 
syrischen Asphalt hinzu. Das Leder wird an der zu kittenden Stello zuvor mit 08_. ab- 
gorieben.

Kitt fiir Pferdehufe. Hufkitt. 8 Th. gerein. Ammoniakgummi, 1 Th. Terpentin 
schmilzt man im Wasserbade und vorarbeitet mit 6 Th. Guttapercha. Zum Gebrauclie. 
wird die Masse in heissem Wasser erweicht, nothigenfalls mit Kienruss gefarbt. Der aus- 
zufiillende Hufspalt ist griindlich zu reinigen. (Diet.)

Yelvril, ein Guttapercha- und Kautschukorsatz, wird aus Nitrocellulose und Nitro- 
ricinoleum dargestellt.

Volkanit ist eine dem Ebonit (S. 680) ahnliche Zusammensetzung.
B ac illi euustic i.

lip. G uttaperchae depur.
Zinci clilorati aa.

Man schm ilzt im W asserbade und p resst dio woiche 
Masse in Glasrtthren o de rro llt sie un ter Bestreucn 
m it St&rkemchl in Stilbchen aus.

B ac illi n ied icam entosi Bo u iijio n . 
lip . 1. Guttaperchae

2. Corporis niedicamentosi aa.
Man schm ilzt 1 im  W asserbade, m iseht 2 hinzu 

und forin t in  Stilbchen.
Caoinentuin odontnlgicum.

S c h m e r z s t i l l e n d e r
I.

Ilp. 1. Acidi launici

Z a i m k i

2. Catechu pulv. aa  9,0
3. Olei Caryophyllor. 1,0
4. Opii pulverati
5. Caryophyll. pulv. fui 3,0
6. G uttaperchae 75,0.

M an erw eicht G im W asserbade und verarbeitet 
m it der M isehung von 1—5 zu Stilbchen.

II . JS'aeh D ik tk r ic ii. 
lip  1. Salol.

2. Terobinth. laricin. aa 10,0
3. G uttaperchae 80,0.

3 w ird in warmem W asser erweicht und m it 1 und 
2 durchgeknetot.

Łacca consorvatrix Heller.
I IELT.Eii’ s L e i c h e n l a c k .  

lip . Guttaperchae coneis. 100,0 
Carbonei sulfurati 800,0.

Lacca (iuttaperchae ad documenta ot lłteras.
D o k u m e n  t  e n -  L a  c k.

lip . G uttaperchae cone. e t  sieeat. 10,0
Olei Li thantbracis rcctif. levior.
Benzoli L ithan thrac . aa  50,0
Carbonei sulfurati 40,0
Olei Eucalypti eitriodor. 20,0.

M an lo s t, lilsst absetzen , f il tr ir t  und verdtinnt 
nOthigenfalls m it Benzol. D ient zum Ueberziehen 
vou Schriftstiicken, diegegen Feuchtigkeit, gegeii 
saure odor alkalische DUrapfe geschlitzt werden 
sollen. Die betreffenden Gegenstilnde sind  vor- 
her zu trocknen.

Lutiim  ad coriun i.
L e d e r k i t t .

I .

lip . Guttaperchae 15,0
Olei Terebinth, 10,0
Carbonei sulfurati 100,0.

II .
Ilp. Guttaperchae 20,0

Olei Terebinth. 10,0
Carbonei sulfurati 50,0
A sphalti syriaci 20,0.

Zum K itten  von Leder, von Treder auf IIolz oder- 
Metali. Die zu kittende Stelle wird vorher mit. 
Benzin gereinigt.

Y et. L u tu  ni ad iiiigiilam  Dkfays.
C o r n u  a r t i f i c i a l e .  De f a y ’s H u f k i t t .  

lip . G uttaperchae 100,0 
Ammoniaci dcp. 50,0.

Im  W asserbade zusammenzusclimelzen.

M assa o la stica  Duekr .
D ujoru’ s G u 11 a p  e r c h a  m a s  s e.

lip . Guttaperchae erudne 100,0 
llesinae P in i 30,0
Adipis suilli 40,0.

M an schm ilzt, seih t durch und walzt in P la tten  
von 1,5—2,5 mm  Dicke aus.

Solutio Guttaperchae Akton .
Ilp. G uttaperchae depurat. >10,0 

Cautsehuk 1,5
Benzini L ithanthrac. 150,0.

Zum Schutze der l la u t  boi Scktionen etc.

Uuguentum ad corium.
W a s s e r d i c b t e  L o d e r s c h m io r e .

lip . 1. Olei llapae erudi 1000,0
2. G uttaperchae coneis. 250,0
3. Cerae flavae
4. Paraffini aa  500,0
5. Adipis suilli 3000,0
G. Terebinth. laricin. 1000,0
7. Kboris usti subt. pulv. 5—8000,0.

1. wird zum Sieden e rh itz t, 2 gelOst, dann 3-6'- 
und zuletzt 7 zugefligt.

Yernix Guttaperchae ad corium.
L o d o r f i r  n i s s.

Bp. 1. G uttaperchae sieeat. 100,0
2. Olei L ini 800,0
3. Olei L ithanthrac. rect. levior.
4. Vernicis Copal iia 100,0.

Unter E rhitzen  w ird 1 in 2 gelost, 3 und 4 und
ein beliebiger Farbstoff (lluss, Ocker, Umbra,. 
Z innober,U ltram arin) mitOel angerieben zugesetzt.

Yernix ad texta gossypina et lintea.
W a s s e r d i c l i  t  m a c h c n d e r  F i r n i  s s  f iir  

G e w e b e.
lip . G uttaperchae p. 1

Vernieis Lini p. 9—11.
Man lost un ter Erwllrmen und seiht durch.



Gutti.
f  Gutti (Germ. Helv.). Cambogia (Brit. U-St.). Gminni Guttae. Gminni 

resina Gnttae. Gum mi do Goa. Gutta gamba. Scammonium orientale. — Gninmi- 
gutt. — Goinine-gutte (Gall.). — Gamboge ist das Gummiharz der in die Familie der 
Guttiferae — (Iliisioideae — Garciuieae gehdrigen Garcinia Hanburyi Hook. f.
(syn.: G. M orella  var.: p e d ic e lla ta  H anbury ), heimisch in Cainbodscha, dann in 
zweiter Linie G. Morella Desr. auf Ceylon, G. Roxburghii Engl. in Canara, G. Wightii 
T. Anders im sMiichen Vorderindien, G. heterandra Wall., G. Gaudichaudii Planch. 
et Triana in Cochinchina, endlich liefert G. pictoria (Roxb.) Engl. nur wenig brauch- 
bares Gummigutt. Es ist in Form einer Emulsion in schizogenen Sekretbehiiltern 
der Bindę, des Markes und auch der Blatter und Friichte entbalten. Man gewinnt es, 
indem man Einscbnitte in die Bindę mackt und das ausfliessende Gutti in Bambusrohren 
auffangt, oder indem man grtissere Stttcke der ausseren Rindentlieile ablost und jeden 
Morgen das ausgetretene Sekret abkratzt. Eine geringe Sortc wird durch Auskocben der 
Bliitter und der Scbale der unreifen Frucht erhalten. — Das getrocknete und aus den 
Bambusrohren herausgestossene kommt ais B o h re n g u t t i ,  eines in Klumpen ais S clio llen- 
g u t t i ,  C ake-G am bogi in den Handel, es ist auch ein G u tt i  in la c rim is  vor- 
gekommen.

J tesch re ib u n g . Cylindrische oder unregelmassige, griinlich-gelbe, zerreibliche StUcke, 
im Bruch breitmuschelig, glatt und wachsglanzend, an den Kanton etwas durchscheinend, 
zerrieben dunkelcitronengelb, geruchlos, anfangs gesehmacklos, hinterlier siisslieh und im 
Munde brennend. Mit Wasser (1:2) angerieben, entsteht eine gelbe Emulsion, in der sieli 
unter dem Mikroskop Harztropfchen erkennen lassem Die Emulsion wird durch Ammoniak 
klar feurigroth, dann braun. Wird das Ammoniak neutralisirt, so entfarbt sieli die Ldsung 
und es fallen gelbe Flocken ans. In Weingeist bis zu 80 Proc., in Aetlier zu einem ge- 
ringeren Theile loslich. Jo d z a b l nach E. Dieterich 94,23—108,72. Nach JKrkmel: Siiure- 
zahl 100, Esterzahl 56,7, Verseifungszahl 156,7.

H estanclthe ile . 72 Proc. G a m b o g ia sa u re  C„0H210 4. Dieselbe bildet eine fast 
undurchsiehtige, kirsehrothe, gerueh- und geschmacklose, sauer reagirende Masse, die sieli 
boi 260° G, ohne zu schmelzen, zersetzt. Unloslich in Wasser, loslich in Weingeist und 
Aethcr. Ferner enthalt die Drogo 25 Proc. G ununi, 5 Proc. W asse r und weniger ais 
1 Proc. As ehe.

JP riifung . Gutti kommt mit B e ism eh l, Sand und g e p u lv e r te r  B aum rinde  
verfalscht vor, welche Verfalscbungen man erkennt, wenn man die Drogę mit Wasser an- 
reibt, absetzen liisst und den Bodensatz auswascht. Das Genauere ist dann mit dem 
Mikroskop festzustellen.

Die ammoniakalische Ldsung mit etwas Silbernitrat versetzt und aufgekocht, erlcidct 
keine Beduktion, andernfalls liegt wahrscheinlich Verfalschung mit Dextrin vor, die beim 
Schollengutti beobachtet ist.

Zum Nachweńs des G u tti  in Gemischen, z. B. in Geheimmitteln, empfiehlt Hihscii- 
sohn, wenn eine Eliissigkeit vorliegt, dieselbe mit Glaspulyer einzutrocknen, zu zerreiben 
und mit Petrolatber zu behandeln. Ist der Auszug farblos, so wird die Extraktion nach 
dcm Zusatz von HC1 bis zur sauren Beaktion wiederholt, da bei Gegenwart von Seife 
(z. B. in Pillen) Gutti sonst nicht aufgenommen wird.

Ist auch jetzt der Auszug farblos, so fehlt Gutti. Andernfalls wird der Auszug mit 
Wasser und einigen Tro]ifen Ammoniak versetzt und geschiittelt, die wasserige Schicht 
ersclieint, dann gelbgefiirbt und der Petrolatber farblos.

A u fb e w a h r u n g . A b g a b e . Gutti gehbrt zu den v o rs ic h tig  aufzubewahrenden 
Mittelu. Man liitlt es in-Stucken, einen kleinen Vorrath fein gepulvert filr Itecepturzwecko 
yorriithig und giebt, os im Handverkauf nur ais Malerfarbe an zuverlassigc Personen in 
kleinen Mengcn und gegen Giftschoin ab.



A n w ę n d u n y .  Ais starkes Abfiihrmittel z u 0,1 bis 0,3 g mebrmals tag-lich. in 
Pillen oder Emulsion, ais barntreibend.es Mittel in kleineren G-aben meist mit Scilla od er 
Alkalien. Starkę Dosen konnen den Tod berbeiflihren. — Ais Bandwurmmittel ist es ver- 
altet. In der Technik zu Lacken nnd Goldlacken.

Grds.ste Einzelgabe Germ. 0,5 g Helv. 0,2 g 
» Tagesgabe „ 1,0 „ „ 1,0 „

Bei Tliieren wirken tiidtlich: 5—10 g  bei Sebafen, 20—30 g bei Pforden, 50—80 i>- bei
Kindera.

Citrinamentum.
G e 1 b e T  i n  t  e.

lip . G utti 5,0
A lum inis 1,0
Gum mi arabici 4,0
Acidi acctici dilut.i (30proc.) 4,0
Olei Caryopliyllor. g tts. V
Aquae dostillatae 86,0.

W ird zweckmiissiger durcli eine wasserigo Losung 
von Anilin-Orange (Clirysoidin) (1,5 : 100,0 nebst 
3,0 Zucker) ersetzt.

Liquor Gutti alkalinus.
101 i x  i r  G-a m b o g i a e  a  1 lca 1 i n  u m. S o lu  t  i o 

G u m m i G u 11 a o a  1 k a  1 i n a.
Itp. G utti pulverat. 1,0

Liąuor. Kalii carboniei 6,0 
Aquae dcstillat. 3,0.

Zu 20—30—40 Tropfen m ebrm als iaglich.

Pi lula Cambogiuc composita (Brit,), 
C o m p o u n d  P i l i  o f G a m b o g e .  

lip . G utti pulver.
Alo<5a Barbadensis 
Pulv. Cizinamom. comp. aa 25,0 
Saponis duri pulv. 50,0
S irupi Glucosi 25,0.

M an stiisst zur Pilleum asse. Gabo: 0,25—0,5 g.

Pilulae I). Bontius (Gall.).
P i l u l e s  d e  Bontius . 

lip . 1. Aloes gr. pulv.
2. G utti gr. pulv.
3. Ammoniaei pulv. aa 1,0
4. Aceti 6,0.

Man lost un ter Erw arm en 1—3 in 4, seilit durcb, 
dam pft zur Pillenm asse ein und m aeht daraus 
Pillen von 0,2 g. Ebenso zusammengesetzt sind 
die P i l u l a e  h y d r a g o g a e  Ljcmokt.

Pilulae laxantes.
(Nouv. liemedes).

'Rp. G utti
Podophyllini aa 0,3 
Extract. Ilyoscyam i 0,0 
Sapon. am ygdal. q. s.

Zu 30 Pillen. Abends eine Pille.

Sapo Gutti.
Rp. G utti subt. pulv. 3,3

Saponis medicati 6,6
Spiritus guttas aliquot.

Man dam pft im W asserbade zur Trockue.

Yornisium aureum.
L a  c k f u r  v e r  g o 1 d e t  e G e g e n s t. ii n d e.
Rp. G utti 30,0

E xtract. lign. San tal. spir. 3,0
Laceae in  tabulis alb. 200,0
Sandarac 50,0
T erebintb. Iaricin. 25,0
Alkohol (95%) 800,0.

Yiridamentuin.
G r i in e  T i n  te .

Rp. G utti pulverati 1,0
Coeruleamenti 10,0—20,0.

Diese M isebung ersetz t m an besser durcb eine 
■wUsserige LOsung von M ethylgrlin, 1,0 : 100,0, 
dazu 2,0 Zucker.

A i e k ’s 1 ' i l l s .  Ueberzuckerto Pillen aus Aloe, Gutti, Koloąuintheii und Pfeffer.
B r a s d b e t iP s P illen , aus Amerika, bostehen aus Gutti, Podopbyllin, Safran, Nelken, 

Gelbwurzel, Minzenol und Kermessaft.
C arignano-Pulver, von IG at und I )kyeux, angeblich nach einer Vorschrift der 

Prinzessin Oakignano, besteht aus: 25,0 Gutti, 37,5 Bernstein, je 12,5 rother Koralle und 
Siegelcrde, je 1,2 Zinnober, Mineralkermos und Beinschwarz. Es sind abgetheilte Pulvor 
zu 0,1 g.

G e s u n d h e i t s p i l l e n  von F b a n k  in Paris sind versilberte Pillen aus 1 Th. Gutti und 
4 Th. Aloe.

I l o r s e s  p u r g i n g  b a l l s ,  E n g lisc h e  P fo rd o p illen , sind 30 g schwere Pillen aus 
500 Th. Aloe, 50 Tb. Gutti, 120 Th. Soifo, 15 Th. Anisól, 10 Tli. Glycerin, 5 Th. Anispulvor.

K a i s e r p i l l e n , K h y s s e iP sc Ih i P i l l e n .  W a s s e r p i l l e n ,  K d n i g s e e r ;  P i l u l a e  i rn -  
p e r i a l e s .  Je 10,0 Gutti, Jalapenharz, Scommonium, Alod, 2,0 Koloquinthonextrakt, 5,0 
Seife, 12,5 Enzianwurzel zu 500 Pillen gemacht. Die Bestandtheile wechseln; bisweilen ist 
Kalomel, selbst Orotonol darunter. Mit diesen stimmen die

M a g e n -  und G a l l e n p i l l c n  ziemlicli iiberein.
KNl«HX’sche P i l l e n ,  in Amerika gebrauclilicli, sind Pillen von 0,27 g und enthalten 

1 Th. Gutti, 3 Th. Seammonium, (i Th. Aloi5.
M a g e n t r o p f e n ,  Dr. S p b a n g e b ’s . Ein scliwacli woingeistiger Auszug aus Aloe, Gutti 

und Rhabarber.
P i l l e n  v o n  Ga u v in  in Paris. 30 Pillen aus 1,25 Gutti, je 2,0 Alo(i und Jalape, 

0,(! Rhabarber.
Reinigungspilleu von Dr. L a n g  in Miinchen. 48 Pillen aus 1,0 Gutti, 5,0 Schwefol- 

guecksilber, 0,5 Eibisch- und Gummipulver.



Gymnema.
Gattung der Asclepiadaceae — Cyhanchoideae — Tyloplioreae — Marsdeniinne.
I. Gymnema silvestre (Willtl.) R. Br. Heimisch von Westafrika dureh das sud- 

liohe Asien bis Australien. Die Pflanze ist ein holziger Schlingstrauch mit gegensttadigen, 
ganzrandigen, 4—9 cm langen und 2x/2—41/., cm breitcu, elliptischen oder eirunden, spitzi- 
gcn, am Grunde abgerundeten oder lierzformigen Blattern, die etwas lederartig und auf 
beiden Seiten kurzllaumig sind. lian  vervvendet die Bliitter, selten die Wurzel.

B e s ta n d th e ile  d e r  B ld tte r .  6 Proc. G ym nem asau re  C3;>H55 0 12, ferner W ein- 
sa u re , Z u ck er, e in  B it te r s to f f .  Die Gymnemasaure ist in Alkohol und Wasser los- 
lich, in Acther, Chloroform und Scliwefelkohlenstoff unldslich. Gymnema hirsutum Wall. 
und G. montanum Hook f. enthalten ebenfalls Gymnemasaure.

A n w e n d u n g .  Die Bliitter haben, wenu inan sie kant, die Eigenthiimlichkeit, die 
Geschmaoksempflndung fur „siiss“ aufzuheben fiir 1—2 Stunden. Sie verdanken das der 
Gymnemasaure. — Der Grund datur liegt nicht in der Bildung unliislicher Niedersehlage 
mit den siissschmeckenden Substanzen, sondern beruht auf einer temporaren Lahmung der 
siiss empfmdenden Geschmacksfasern. Die Empflndung fur b i t te r ,  s a lz ig  und sau erw ird  
nicht aufgehoben, hochstens die fiir „bitter11 in minimaler Weise bei manchen Individuen 
abgeschwaeht.

Die Wurzel wird gegen Sehlangengift angewendet.
II. Gymnema latifolium Wall. In Niederlandisch-Indien. Enthalt in den Blattern 

L au ro ee ras in .

Gynocardia.
Gattung der Flacourtiaceae — Pangieae — Hydnocarpeae.
Einzige Art: Gynocardia odorata R. Br. Heimisch in Hinterindien. Ver- 

wendung iinden die Sam en: Semen Gynocardiae. Semen Chaulmugrae.
B esch re ib u n g . Dieselben sind 2x/2—3 cm Jang und ungefdhr halb so breit, un- 

regelmiissig eiformig-kantig. Die diinne Samenschale umschliesst das olige Endosperm 
mit dem Embryo, desseu Kotyledonen blattfbrmig, flach und herzformig sind.

B e s ta n d th e lle .  51 Proc. f e t te s  Oel, von dem inan 25’—30 Proc. dureh Aus- 
pressen gewinnt. Bei gewdhnlicher Temperatur ist das Oel salbenartig, von griingelber 
Farbę, charakteristischein Geruch und angenehmem Geschmack. Es enthalt 18Proc. Gyno- 
eard iasfiu re . Die Saure ist leicht loslich in Alkohol und Aether, sie sehmilzt bei 29° C.

A n w e n d u n g .  Man'vcrwendet die Samen, das Oel und die Saure (Dosis 1—3 g  tag- 
lich) in Indien gegen Lepra, angeblich mit grossem Erfolg. Die Pulpa der Fracht dient 
ais Fischgift und nach dem Auskochen ais Nahrungsmittel, die Rinde ais Fiebermittel.

Sapo Gynocardiae. 1000 g Chaulmugraol verseift man im Dampfbade mit einer 
Lauge aus 175 g Aotznatron und 750 g destill. Wasser, lost den Seifenleim unter Erhitzen 
in 2500 g destill. Wasser, setzt eine Lhsung von 300 g Kochsalz in 900 g Wasser zu und 
lasst Erkalten. Die ausgeschiodene Seifo wird gewaschen und getrocknet. (P. G. U n n a .)

Pilu lno  S aponis  G ynocard iae  Un n a .
Rp. Saponis Gynocardiae '30,0

Aquae destillatae 20,0
solve in balneo vaporis, addc

M assae Sebi pro pilulis keratinatis  *) 20,0 
Ternie siliceae 10,0.

M. f. massa, e qua form . pil ul. kera tina tae  pond. 
0,15. Jede  Filie en tlittlt 0,18 g Gynocardiaseife. 
Boi Lepra taglich 10 Pillon.

Unguentum contra combnstiones.
B r a n d s a l b e .

Rp. A ristoli 5 ,0 '
Olei Gynocardiae 50,0 
Adipis Lamio 15,0.

Ungncntum Gynocardiae.
Rp. Olei Gynocardiae

Unguent. Paraffini aa.

*) Sebi taurini 500, Cerae flavae 100, Liąuatis ot colatis adde Cumarini 0,5 in 
Spiritu 5,0 soluti (P .  G. U n n a ).
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