
Miwellen. 

Medicina magncsiac. 
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IJnter dem Namen Medicine de mngnrsde wird auf Guadeloupe 
und iiberhaupt in Westindien . nach C a p i 1 a i n e sehr hlufig die Mag- 
nesia usta in der Gabe von 8 Grnt., tnit Zucker und Warner, oder 
Syrup vermischt, angewendej. Der Zucker ist wesentlich dabei, viel- 
letcht wirkt e r  ini l agen ,  in Milchsiiure vcrwandelt, auf die Magnesia 
and ltist sie auf, wodurch sie zu einem sehr sclydtzbaren Purgans wird. 
hl i a l h e  empfiehlt diese lischuttg so EU bereiten, dass man 8 Grm. 
Magnesia zssta mit etwas Syrup zusatnmenreibt, dann tnit so vie1 Syrup 
vermischt, dass der angewendete Syrup im Gvnzen 80 Grm. betriigt, 
und ciidlirh 20 Gr. Aq. For. tinphae hinzusetzt. Diese Dosis wird aiif 
einmal genommen. (Bulletin de The'rap. 1843. - Pharm. Centralbl. 
No,52.  1843.) B. 

Terpentinol - Latwerge. 
Als eine den Geschniack und Gerucli des Terpentinsh sehr voll- 

slgndig niaskirende Form etnpfiehlt B o n cha r d a t folgende Latwerge : 
Gammi arab. part X., A9. commun. p. X., Melt.  despum. p. L., 01. 
Terehinth. p. L., Magn. carbon. q. s. ut. f. Electuariutn. Die Latwerge 
wird mit Setntnelhruuie vertnischt genommen. (Bullet. de The'rapeut. 
1843. - Pharm. Ceiltralbl. N0.50 .  1843.) B.  

___- 
Corrigens dcs Lebcrthrangcschmacks. 

Naclr D u n  c a n  uiid D I  a cf a r 1 a n  e wird dcr Geschmack des Le- 
berthrans n n i  besten dnrch einen geringeti Ziisatz yon 01. acther. 
Limor., Illenth. p ip . ,  Cinnamom. oder Anisi neutralisirt. [Plbarm. 
Cealralhl. No. 19. 1843.). B. 

Essig gegen Wasserscheu. 
Za Udine in Priaul wurde ein in den Qurlen der Wassersclieu 

liegender lllensch durch Essig geheilt, den man ihtti aus Versehen statt 
eines andern Trankes gereicbt hatte. Ein'Arzt in Padua erfuhr diess 
und beschloss die Probe zn . ntaclien. Er gab einem Wasserscheucn, 
der iin Spital lag, Essig ein, filorgcns ein Yfund, lllittags und Abends 
desgl. Uer Kranke ward schnell wid vollkonimen gesund. (Am eng- 
lischen Blatlern.) 

Eine genaue PrQfnng dieses Verfahrens ist von hoher Wichtigkeit. 
(Voget's Notisen. Bd. VII. No .  10.) B.  

Sparadrap opiatum. 
Auf dem wie gew6hnlic.h ansgespatittten dichten nnd scbwarzen 

Taffet werden mit eitieni Pinsel drei Lagen Eztraclum Opii  gummo- 
sum, d. h. einc mit G. arab. his zur dicken Syrupsconsistenz verdickte 
wisserige LBsung von Opiuniextract aul'getragett, und nach dem Troclt- 
nen der Taffet an trocknen Orteti aufbewahrt. Aitch-fiir die Bussere 
Anwendung anderer Narcotica wiirdc diess vielleicht eine zweckmiissige 
Form sein. (Jo~trii.  de mid.  de Bord. 1813. - Pharm. Centralbl. 
No.52. 1843.) B. -__ 
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Einfluss der Kupferarbeiten auf die Gesundheit, 
Ueber den Einfluss der Kupferarbeiteii auf die Gesundheit der 

Arbeiter hat C h e v a  11 i e r nach Beobachtungen von P i  e d o y e uiicl 
N 0 y o n  zu Ville-Dieu- les-Po8les (Manche) Bemerkungen zusauimen- 
gestellt, aus welchen hervorgeht, dass diese Arbeiter weniger als Blei- 
arbeiter der Metallkolik nnterworkn sind, die auch bei ihnen h6ch- 
stens bia zu Handliihniungen steigt. Uebrigens kommen natiirlich durch 
die besondern Stellungen der Arbeiter herbeigefiihrte Abnormitiiten 
yor, sowie Taubheit in Folge des Geriiusches, aber die Lente werden 
im Allgemeinen alt. (Ann. J'Hyg. X X X .  - Polytechn. Centralblalt. 
1843. 21. Heft.) B. 

Einfluss der Beschafti ung in Tabaclisfabriken auf die 
Zesundheit. 

Ueber die Gesundheit der Arbciter in den Tabacksfabriken enthiilt 
ein an das franz6sische Handelsministerium von S i m b o  n dem Director 
der Tabacksadministration erstatteler Bericht umfassende Angaben. Es 
ergiebt sich daraus, dass die Arbeit in Tabacksfabriken in keiner IIinsiclit 
vorzugsweise zu bestinimten Krankheiten Veranlassung giebt, und dass 
namentlich, wie man wohl h id ig  angegeben Bndet, Brustkranklieiten 
unter den Arbeitern der frt1nz6sischen Tabacksadministration, deren Zahl 
sich iiber 5000 beliiuft, keineswegs hiiufiger sind, als unter andern 
Leuten. [Ann. d'ifyg. XXX. - Polyt. Centralbl. 1843. 21. Heft.) B .  

Einfluss des Rauchs der Kalkofen auf den Weinstock. 
Ueber den Einfluss des Rauchs der Kalk8fen anf die Giite des 

Weins, welcher von in der Niihe gelegenen Weinbergen gewonneii 
wird, liaben in Folge einer Beschwerdesache A u b e r g i e r  uud LO- 
c o c q  in der Gegend von Nontlugon sebr ausfiihrliche Nachforschun- 
gen angestellt. Aus diesen crgiebt sich unbedingt, dass die Volksniei- 
nung, der Wein erhalte dadurch einen schlechten Geschmack, die aucli 
durch eine Verordnung, welche den dortigen KalkBfen vom 1. August 
bis 1. October zu feiern gebietet, gewissermaassen geheiligt ist, e n z  
gegriindet sei, dass sogar jenes Verbot auf die ganze Zeit vom I. Mai 
bis nach Beendigung der Weiulese ausgedehnt werden miisse, wcnn 
die AbMIfe griindlich sein soll. Es lagern sich nimlich (natilrlich be- 
sonders stark, wenn den Weinbergen in der Richtung der herrschen- 
den Winde der Rauch zugefiihrt und durch die Bodenformation,mehr 
am Boden erhalten wird, wnd wenn die Oefen Braunkohle und rohe 
Steinkohle consumiren) empyreumatische Bestandtheile auf den Scha- 
len der Weinbeeren ab, welche sich durch Destillation nachweisen 
lassen. Dieselben ertheilen theils dem Weine einen iibeln Beigeschmack, 
theils iiiachen sic ihn, indem sie die Cihrung verzcgern, geringbaltiger. 
Sie wirken daher nachtheiliger auf den rotheii Wein, welcher auf den 
Schalen giihrt, als auf den weissen. ( A m .  d'Hyg. XXX.  -- Polyt. 
Centralbl. 1843. 21. Heft.) n. 

Ervalenta. 
Nach einer Mittheilung in dein Jounr. de Mid .  de Bordeauz, Sept. 

1843, wird durch ein Ilandelshaus W a r  t o n  gegenwiirtig eiu Mehl 



unter obigem Namen in dem Preise von 13 - 46 Francs ti Centner in 
Handel gebracht, welclies nach der Untersuchung von L e  S a r t  in 
Nantrs wesentlich atis Linsenmehl @ m u m  Lens, woher der Name) 
besteht und vollkommen dnrch 3 Theile Linsen- nnd 1 Th. Berstenmehl 
ersetzt wird. [Pharnt. Centralbl. No. 51. 1843.) B. 

Kitt fur steinerne Troge und andere Flussigkeitsbehalter. 
Man erhitzt 1 Pfund Leinijlfirniss auf leichtem Kohlenfeuer, riihrt 

gleiche Gewichtstheile von reinem Quarzsand und gepulverter, gesieb- 
ter Goldgliitte, die vorher innig gemcngt waren, hinein, und streicht 
den Brei noch heiss in die zu verlcittenden Fugen. Der Kitt wird 
bald steinhart und ist sehr zuverliissig. Er liisst sich nicht aufbewdh- 
ren und muss also stets frisch bereitet werden. Wohl aber kann man 
den Leidfirniss und das erforderliche Gemenge yon Quarzsand und 
gesiebter Goldglatte vorriithig haben, und dann ist der Kitt in wenig 
Minnten fertig zu machen. (Herberger's deutsche allgem. Zeitung ftir 
techn. Gewerbe. I .  p.23.) B. 

Ueber Firnissbereitung. 
Man nimmt trocknes, gepulvertes, schwefelsaures Bleioxyd, reibt 

dasselbe mit Leinol zusammen und giesst so vie1 Leinal auf, dass es 
umgeschiittelt eine weissliche, milchige Farbung annimmt. Man wie- 
derholt das UmschBtteln einige Male withrend drei oder vier Tegen 
und stellt das Gefass (Glasgefass) an das Licht. Das schwefelsaure 
Blei schlegt sich nieder, iudem es sich niib einem Antheil Schleim aus 
dem Oel verbindet, das Oel kliirt sich endlich und, wenn man es ab- 
warten will, bleicht es vollsttindig. Der Schleim iiher dem Bleisatze 
bildet eine feste Haut, welche sogar so fest wird, dass man das iiber- 
stehende Klare ungehindert abgiessen kann. Den Bleisatz darf man 
nicht wegwerfen, sondern lrann denselhen wiederholt beuntzen, nach- 
dem man die schleimige Haut davon entfernt hat. Uieser Firniss 
trocknet schnell und kann zu aUen Lackfarben angewendet werden. 
Auf jeden Fall ist seine Anwendung eher zu empfehlen, als die so 
mancher Malbutter (?), die Bleizucker, Bleiweiss und andere unniitze oder 
gar schadliche Beimischung enthhlt. Da die Anfertigung dieses Fir- 
nisses eben so wohlfeil ale einfach ist, so k6nnte sie auch leicht im 
Grossen ausgefiihrt werden. (Preuss. gemeinnzitoiges Volksblatt.) B. 

Oel zum Schmieren von Messingtheilen. 
Nach C a m p b e l l  sol1 man zum Schmieren sehr feiner Theile und 

iiherhaupt da, wo das Ranzigwerden der Oele sehr nachtheilig ist, ein 
mit wenig Harz versetztes Baumel anwenden. Der kleine Harzzusatz 
verhindert das Ranzigwerden volllcommen. [Mechnn. dlagas. 1842. 
Dec. p .  526. - Polyt. Centralbl. 1843. 7 .  Heft.) B .  

Gelbwerden der Wasche bei der Dampfwasche, 
Mehrfach ist die sonst so wohlfeile und beqdeme Dampfwasche 

dadurch in Misscredit gekommen, dass man ein mit jeder Wlische sich 
mehrendee Gelhwerden der Zeuge heobachtet hat. Nach Juch ' s  ganz 
richtiger Beobachtung riihrt diess von einem Eisengehalte der bei der 

Arch. d. Pharm. LXXXVII. Bds. i.Hft. 10 
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Dampfwasche angewendcten Soda her, Wod~rch  eine alltnilige Aus- 
f6rbung der Faser mit Eisenoxyd bewirlrt wird. Es ist also jeden- 
falls daraaf zu sehen, dass die anzuwendende Soda eisenfrei sei. 
p ~ c h ' s  polyt. Zeit. 1843. No. 35. - Polyt. Centwclll. 1813. H. 17.) B .  

Illetallproduclion. 
B r e  s l au .  Nach der nenesten amtlichen Uebersicht der Produc- 

tion des Bergbaues und des Hattenbetriebea in dcr preussischen Mo- 
narchie maren im Jahre 1841 allein in 517 Gruben nahe an 14 M i k  
oder genau 13 Ilill. 910,153 Tonnen Steinkohlen durch 21,950 Arbei- 
ter zu Tage gcf6rdert worden. Der Geldwerth an1 Ursprungsorte wird 
auf 54 itIill. oder genau auf 5 Mill. 4G3,383 Tlilr. geschatzt. Daneben 
lieferten 217 Braunkohlengrnben ,!2 illill. 723,661 Tonnen durch 3054 
Arbeiter. Ihr Geldwerth wird auf 436,676 Tblr. angeschlagen. Auf 
welche ausserordentliche Weise sich der Gewinn aus diesen unter- 
irdischen Magazinen seit 20 Jahren vermelirt hat, beweist der Um- 
stand, dass die gegenwlrtige Production, welche vor 20 Jehren nur gegen 
6 nfill. Tounen Steinkohlen und wenig iiber 1 Mill. Brannltohlen bc- 
trug, sich seitdem auf das Doppelte hob. Was die Provinz Sclilesien 
betrim, SO trug sie danials nicht ganz 3 Mill. Tonnen Steinkohlen znm 
Gesammtbetrage bei , wiihrend uie gegenwlrtig allein iiber 4; illill. 
Tonnen liefert. [Bedinische Nachvichten.) B. 

Zerstorung des Pestcontagiums. 
Eine aus verschiedenen medicinischen Notabilitiiten zusammenge- 

setzte russische Commission hat in Aegypten Vcrsuche fiber die Zer- 
sttirung des Pestcontagiums durch heisse Luft angcstellt. Man Iiess 
offenbare Pestkranke wollene Iileidungsstiiclte 24 Stunden auf deni 
Leibe behalten uad dann vollig gesunden Individuen, welche vorlicr 
eine Qttarantaine in durchrtucherten Bleidern bestanden hatten, an- 
ziehen, nachdem man sie in Zimmern auf 50 - 60° R. 48 Stunden Iang 
erhitzt hatte. Die Leute, in einem Versuche 10, in einem zweiten 46 
an der Zahl, trugen diese Kleider 15 Tage lang, und keiner wurde, 
selbst einige Wochen nachher, von der Pest befallen. [Ned. Zeit. des 
V w .  1843. No.38 .  - Pharnt. Centyalbl. No. 47. 1843.) B. 

Ueber Zahnpulper. 
Nachdem Dr. I I e i d e r ,  praktischer Zahnarzt in Wien, die ver- 

schiedenen Indicationen fiir den Arzt aufgestellt hat, denen Zahnpul- 
ver geniigen sollen, sich auch wie billig im Allgemeinen gegcn alle 
Universalzahopulver erklart, schliesst e r  mit folgenden, auch firr den 
Pharmaceuten nicht uninteressanten Bemerkungen : 

Unter den Cwstituenten eioes guten Zahnpulvers steht die Hohle, 
und insbesondere die Lindenkohle, oben an. Sie bilden ein sehrwei- 
ches und wenig lrostspieliges Pulver, nnd besitzt noch iiberdies die 
vortre5liche Eigenschaft, Farb- und Riechstoffe zu absorbiren. Sie ist 
das geeigneteste Miltel, den von caritisen Zlhnen bedingten iiblen Ge- 
ruch zu beseitigen, und die kleinen Quantitiitea, welche in den Zwi- 
schenraumen der Zlhne liegen bleiben, wirken desinficirend auf die 
sich ansammelnden Speisen. Freilich besitzt sie eine nicht eehr be- 
lichte Farbe, und wird desshalb von mancher Dame auriickgewirstn, 



Yiswlleit. 

sowie nuch wirlilich einige Staubthcilchcn dcsselben, menn sic zufallig 
unter das Zahnfleisch gelangen, dasclbst bliiulich durchscheinen. 

Ihr reiht sich wiirdig die lrohlensaure Magnesia an, ihres Ahsorp- 
tionsvermdgens und der ausserordcntlichcn Weichheit wegen. Beson- 
ders verdient ihrc Eigcnschaft, die Siiuren zu neutralisiten, bervorge- 
hoben zu werden, trnd die weisse Farbc, vermdge wdcher sie sich 
leicht durch einen unschtidlichen Farbstoff in ein dem Auge woMgc- 
filliges Pulver verwmdeln liisst. Die Lapides Cancrorum und &eta 
alba praeparata sind, als lidilensaurer Kalk, h e m  chemischcn Ver- 
halteu und ihrer Wirbnng nach, der kohlensauren Magnesia ahnlich. 
Ossa Sepiae, Conchae praepara!ae, Corallia alba et mbra sind als 
kohlensaurer Kalk, wie die zwei vorhcrgehenden, in den Fliissigkeiten 
der MllndhBhle unliislich, jedoch minder weiche Pulver, nls die friiher 
genannten, und daher nur bci Erwachsenen, und da nnr nlit ahder# 
Pulvern gemengt anzuwenden ; dasselbe gilt vom Punsex prwp. Asche ist 
weniger empfehlenswerth, untcr bestimint.cn Verhtiltnissen sogir schiid- 
lich; denn in ihr igt die allialische Natur durch die Kohlenstinre n i cb  
neutralisirt. Eher verdient noch die Seife den Vorzug, in wdcher  die 
allialisclic Natur durch FcttsLuren gemildert ist, und sie ist, abgesehen 
von dem unangenehmen Geschniack, eiu vortrernichee Ingredienz zu 
Zahnpulvern. 

Iris Forentinu setzt man gern als unschjdliches Pnlvcr, des an- 
genehmen Geruchcs halber, den Zahnpulvern zu. Die bisher den mei- 
Sten Zahnpulvern beigemenglen urid sehr verbreiteten Ingrcdienzien, 
a18 : Ahmen,  Cremor tartari, Acid. tartaricum, citricum, B ~ V U X ,  
Chloret. Calcis etc. sind als absolut schldlich zu verwerfen. 

Unter den Farbstoffen sind die gebriiuchlichsten : Carmin, Floren- 
tiner Lack, Sanguis Draconis, Bolus armena, Corallia rwbra, Coceio- 
nella, Lignum Santali rubrum etc., von denen gcwiss nicht alle in- 
different sind, und nur die beiden ersten selbst noch in kleinen Quan- 
titiiten cine schdnc Farbung geben. Urn auch dem Geruch- und Ge- 
schmacksorgane zu huldigen, kasn mad einige Gran Vanille oder ein 
Paar Tropfcn eines iitherischcn Oclcs hinzufiigen: z. B. Oleum de 
Bergamo, Neroli, Rosarum, Caryophyllorutn, Menthae etc. Was die 
Anwendungswcise anbelangt, SO ware es am rathsamsten, Abends yor 
dem Schlafengehen mit einem weicheu Biirstchen und Zahnpulver die 
Zahne zu reinigen, indem sonst die Speisenreste wlhrend der nauer 
der Nachl Zeit haben, in FBulniss tiberzugchen, und des Morgens, 
wenn sie entfcrnt werden, sie ihre schldliehe Wirltung grtisstenlheila 
schon geiiussert haben. Prof. \‘.on C a r a b a l l i  pflcgte in der letzten 
Zeit seines Wirkens nur ein graues Zahnpulvcr in folgender Form zu 
verschrciben : 

& Pnlv. alcoh. Oss. Sepiae. 
1, ,, Lapid. Cancroruni ana 

Unciam et semis. 
,, Corticis Cinnamomi. 
,, Ireos florentinae. 
,, Carb. Lign. Tiliae ana 

,, Yanillae Grana decem. 
Urachm. tres. 

11. S. Zahnpulvcr. 
Mindcr Bemittelten ordinirte er anstatt Ossa Sepiae - Ostracoderm. 
calcinat.; als Arom gab er Oleum de Berganoo. Rothe Zahnpulver 

10* 
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verwarf e r  aus dem Grunde, weil man nicht sehen kBnne, ob das 
Zahnfleisch blute. 

Kindern und jungen Leuten bis zur vollendeten zweiten Dentition 
ist kohlensaure Magnesia ohne alle Ziithat am eiitsprechendsten, weil 
sie dem noch schwachen Email, wegen ihrer Weichheit, besonders zu- 
sagt, und zugleich der bei Kindern haufig vorhandenen Siure in den 
Saften der Mundhohle steuert. (Oesterr. medic. Wochenschr. 1843. 
No.31.  - Pharm. Centralbl. No.41. 1843.) B. 

Anwendung des Schellacks Zuni Kitten von Holz. 
Kittet man Holz einfach durch Schellackaufldsung, so halten die 

Stiicke nur geringe Erschiitterungen aus, ehe sie sich trennen. Dage- 
gen wird nach N o r t o n  die Verbindung sehr fest, wenn man eine 
dicke Aufldsung von Schellack in wenig Weingeist auf die zu ver- 
bindende Holztllche aufstreicht, ein Stack Flor oder diinnes Seiden- 
zeug dazwischen legt und sie dann stark zusammenpresst. [Mechan. 
Mag. 1843. Febr. p .127 .  - Polyt. Centralbl. 1843. 19. Heft.)  E .  

Scharfen von schneidenden Instrumenten. 
Um schneidende Instrumente zu schirfen, ist das Holz von Agame 

amen’cnna, besonders die in der Mitte des Stammes befindlichen 
Lringsfasern, angewendet worden. Man schneidet aus dem Stamme 
Stiicke von der Lange und Gestalt eines gewiihnlichen Streichriemens 
fiir Rasirmesser, ebnet die zum Scharfen dienende Oberfliche zuerst 
mit einer grdbern, dann mit einer feineruFeile, und sucht die tiefern, 
die Schneide etwa verderbenden Fasern zu entfernen. Die durch das 
Feilen entstehenden Abfiille werden durch ein feinw Sieb gesiebt, das 
feine Pulver mit etwas Schweinefett zu einem Teig angeknetet, von 
welchem eine diinne Schicht auf die erwihnte OberflPche gestrichen 
wird, deren man sich nach Art eines Strcichriemens bedient. Nach 
einigem Gebtauch wird die Oberfliche zu dem angegebenen Zwecke 
geeigneter, und man erhllt Schneiden von eusserster Feinheit. Auch 
obne Anwendung dieses Teiges kann man sich des auf die beschrie- 
bene Weise zubereiteten Holzes Zuni Scharfen mit Vortheil bedienen. 

Beim Schiirfen mit dieser Substanz, sowie mit gewbhdichen Streich- 
riemen oder Schleifsteinen, muss man dafur sorgen, dass jedesmal die 
Fltiche des Instruments auf beiden Seiten in enigegengesetzter Richtung, 
nimlich in der die Hinge schneiden soll, zu stehen kommt. Um ein 
stumpfes Rasirmesser zu schirfen, zieht man es auf jeder Seite von 
der Spitze nach dem untern Theil (dem Griff) zu ab; bei einem Mes- 
ser, das zu scharf ist, zieht man von dem untern Theile nach der 
Spitze zu ab. Beim Rasiren mit der rechten Hand zieht man das Mes- 
ser gegen die Spitze des Streichriemens zu ab; beim Rasiren mit der 
linken Hand fiihrt man das Messer zum Griffe des Scharfapparats zu- 
riick. (Journ. de Connaiss. usuelles et pratiq. Mars 1843. 132. - 
Jahrb. fdr prakt. Pharna. VII .  If. 1843.) B. 




