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So vie le Maiglöckchen gibt es gar nicht . . . um jeder Frau der W elt den 
Wunsch zu erfüllen, d iese Note zu tragen. Darum hat Haarmann + Reim er 
eine neue Spezia lität mit vollem blumigem Charakter entwickelt.
Nun gibt es H + R Mugoflor. Und diese Komponente verfe inert so manches 
Parfümöl, das heute als Grundstoff für Erzeugnisse mit W e lie rfo lg  dient. 
Auch S ie  brauchen H + R Mugoflor. W ie gut S ie  damit fahren, sagt Ihnen 
unser anwendungstechnischer Dienst.

Haarmann + Reimer GmbH, Hokminden



Wirkstoffe für die
Biokatalysatoren Kosmetik 
Grundstoffe 
CLR

Epidermin, Wirkstoffkomplex nach Filatov, 
zur Erzielung einer guten Hautaffinität-  
Placentaliquid, Gesamtkomplex aus Frisch- 
placenten, zur Steigerung der Zellatmung — 
Peröstron, durchblutend wirkendes, schwaches 
Hormon -  Haarkomplexe CLR  für biologisch 
wirksame Haarwässer -  Wirkstoffzusätze für 
Shampoos und Badepräparate -  Karottenöl für 
Vitamincremes, Hautfunktionsöle usw. -  
Vitamin F und seine Ester für Präparate zur 
Behandlung spröder Haut -  Seidenpulver für 
Teintcrem es, Lippenstifte usw. -  Hygroplex 
HHG für Molsture Creams -  Bioschwefel für 
Aknepräparate und Schuppen-Shampoos

C h e m is c h e s  L a b o ra to r iu m  
D r. K urt R ic h te r  G m b H  
1 B erlin  41 (F r ie d e n a u )  
B e n n ig s e n s tra ß e  25
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E in  n e u e r  id e a l e r  G r u n d s t o f f  f ü r  d ie  k o s m e t i s c h e  In d u s t r ie

Neutrales, niedrigviskoses, fast farbloses Ol von be
sonders guter Haltbarkeit auf Basis gesättigter pflanz
licher Fettsäuren.

Eine neue auffettende Komponente für Ihre kosmeti
schen Präparate. — Zur haltbaren Fixierung von Riech
stoff-Kompositionen.

In Verbindung mit SO FTISAN ®  602 -  extrem hohe 
Wasseraufnahme bis zu 90% -  wird die Herstellung 
wirtschaftlicher, anspruchsvoller Haar-Fixative neuen 
Typs ermöglicht.

Fachliche Beratung, M erkb lätter  und Muster  a u f  W unsch.

CHEMISCHE WERKE WITTEN
GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG 581 WITTEN/RUHR



MOISTURIZERS
amerchol® — sterol extracts. 
Amerchols such as L-101, CAB, 
C, H-9 and BL are a family of 
hypoallergenic lanolin derived 
products designed to provide a 
wide range of moisturizing and 
other valuable effects. Amerchol 
L-101, for example, is a superb 
emulsifier, emollient, stabilizer, 
and a powerful free sterol de
pressant of interfacial tension. 

AMERLATE® P — isopropyl lano- 
late. Emollient ester of lanolin 
fatty acids. A particularly ef
fective conditioner, lubricant 
and penetrant. Functions as a 
moisturizer by holding water 
to the skin in emulsified form. 
Melts at body temperature to 
form a nongreasy protective 
film.
SOLUBILIZERS
SOLULAN® —ethoxylated deriva
tives. Water soluble, yet emol
lient! Solubilizers of great gen
eral utility. Impart excellent 
plasticizing, lubricating, condi
tioning and pigment wetting 
qualities at low concentration.

PENETRANT
ACETULAN® — acetylated lano
lin alcohols. Nonoily hydro- 
phobic liquid emollient. Pene
trates and lubricates, leaving a 
persistent velvety afterfeel that 
is truly remarkable.

EMOLLIENT
modular® — acetylated lano
lin. f Skin protective emollient 
with decided advantages over 
lanolin. Hypoallergenic, almost 
odorless, nontacky, oil soluble, 
and hydrophobic. Excellent for 
emulsions, soaps, baby oils, and 
brilliantines.

ENRICHERS
viscolan® — dewaxed lanolin. 
Supplies all the natural bene
fits of lanolin in intensified, 
convenient liquid form. Oil 
soluble, low odor and color. 
waxolan®— lanolin wax frac
tion. Adds gloss and grooming 
effects. Stabilizes emulsions. In
creases melting point, viscosity 
and consistency.
CHOLESTEROL usp — pure white 
and practically odorless. Suit
able for the most exacting uses 
in pharmaceuticals and cosmetics.

UNSATURATES
polylan® — essential polyun
saturate. Liquid wax ester. Com
bines _ the natural benefits of 
linoleic acid with the softening, 
protective, and conditioning 
properties of lanolin’s most active components.
RICILAN® — lanolin ricinoleates. 
Provide valuable new skin ori
ented properties. Unusual com
binations of selected lanolin 
alcohol and castor oil com
ponents designed especially for 
lipsticks.

ANS WE RS
waiting for problems
Amerchol® lanolin derivatives have been developed for specific 
functional effects in formulations, and we have these shelves 
of finished, tested preparations which may be the answer to 
your formulation problem.

If the answer to your particular problem isn’t here, we are 
prepared to put our extensive experience in formulating with 
Amerchol lanolin derivatives and other cosmetic raw materials 
to work for you. There is no cost or obligation for this con
fidential service.

Complete technical data, samples, 
and suggested formulas are available 
from our research laboratories.

merchol
AMERICAN CHOLESTEROL PRODUCTS, INC.

tU .S . & foreign patents Am erchol Park • Edison, New Jersey
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Die alte ja p a n is ch e  Kunst, B lum en  p h a n ta sievo ll zu e iner E inheitzu  o rd n e n ,b ild e t  e in e  tre ffen c 
Parallele zur m od ern en  Kunst, e r fo lg re ich e  P a rfu m k om p osition en  zu kreieren. D as virtuos 
K önnen unserer Parfüm eure, gep aa rt m itd e r  so lid e n  s ch w e iz e r is ch e n  G ru n d la g e  au f te c h n is c f  
w isse n sch a ft lich e m  G eb ie t, lassen  den  Q uell neuer, für S ie  in teres
santer K om b in a tion en  nie v ers ieg en . E srolko A G , 8 6 0 0  D ü b e n d o r f 
(S c h w e iz ) ,T e le fo n  051 8 5 6 1  21 . V ertretu n gen  in ü ber 6 0  Ländern.



G l V A U  DAN  
hat dem Markt Basen 
und Rohstoffe vor
gestellt, welche mit 
besonderer Sorgfalt 
für die Belange der 
Kosmetik entwickelt 
wurden.

O  I V A U  D A N — rechtfertigt 
Ihr Vertrauen.



AEROSIL

Flüssigkeiten strukturviskos verd icken...
W a s  dünn ist, soll oft verdickt w erd en ;  A E R O S I L  dient dazu :  

es  verdickt fast alles,  w as  f lüss ig  Ist. Mit dem B rechungsind ex  

von 1,45 ist es  in Flüss igke iten  mit gleichem Brechungsind ex  

vol lkommen transparent.  A E R O S IL - v e rd ic k te  F lüss igke iten  sind 

außerdem  gegen höhere Tem peraturen  relativ unempfindl ich.

A B T E I L U N G  R U S S  ■ F R A N K F U R T  A M  M A I N
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A B R A C  Parfüm s fü r A ero so le  sind ebenso zw eckm ässig  
wie geruch lich  ansp rechend . Sow ohl das fertige Parfüm  
als auch jede einze lne Kom ponente werden In den 
A B R A C  Parfüm - und Kosm etik-Laboratorien eingehend 
auf Ihre Eignung für A eroso l-P rodukte geprüft. Lö s lich 
keit, Verträg lichkeit, Stab ilität der Duftwerte . . . alle 
Faktoren werden sorgfältig stud iert. A u f d iese W eise 
geprüfte und begutachtete Parfüm s stehen für alle 
A eroso l-Produkte zur Verfügung: Haarlacke . . .  Raum luft
ve rb esse re r . . .  Insektizide . . .  Duftstoffe fü r die kosm etlk 
und für H errenserien .

A.BOAKE, ROBERTS & COMPANY LTD.,LONDON E.17, ENGLAND

Generalvertreter für 
Deutsche Bundesrepublik :
W. BIESTERFELD & CO., 2000 HAMBURG 1, FERDINANDSTRASSE 41. 
FERNRUF: SAMMELNUMMER 33 91 41

für die Schweiz:
CHEMISCHE FABRIK SCHWEIZERHALL A.G., BASEL, ELSÄSSERSTRASSE 229.
FERNRUF: (160) 43 88 90

für Oesterreich:
CHEMOMEDICA CREUTZBERG & CO., WIEN 1, WIPPLINGERSTRASSE 19. FERNRUF: 63 26 66
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t h e  s e r v i c e  b e h i n d  t h e  f r a g r a n c e

A R T H O L
Arthol Limited. Sealand Road, Chester. Tel: 26581

The delicate skill with which 
Arthol creates perfumery  
essences exactly blended to 
your requirements is backed 
by a speedy and efficiently 
organised service which en
sures that you get deliveries 
when you want them plus 
any on the spot help you 
may need.

Head Office BRASSEY HOUSE,

NEW ZEALAND AVENUE, 

WALTON-ON-THAMES, SURREY

Associate Company
A. COPE et Cie S. A.R.L. GRASSE FRANCE

PARFUMERIE
COSMÉTIQUE

SAVONS
M O N A T S Z E I T S C H R I F T

G E G R Ü N D E T  1 9 5 7

Fachzeitschrift für Ätherische Öle, Synthetische Par
fums, Aromen, Kosmetika, Aerosole, Seifen, 

Apparate usw.

D A S G R O S S E  F R A N Z Ö S IS C H E  F A C H O R G A N  
D ER  D R EI B R A N C H E N

Kostenlose P robe he fte  und In s e rtio n s ta rife  e rh a lte n  Sie bei d e r

S O C IÉ T É  D E
P R O D U C T IO N S  D O C U M E N T A IR E S

Anzeigenabteilung Redaktion und Verlag
29, rue  du  M o n t-T h a b o r, 28, ru e  S a in t-D o m in iq u e ,

P a ris  1 er T e l.:  RIC. 30-26 u. 27 Paris 7 e Tel. : IN V . 10 -7 9 -7 3

Sp ezia l beding ungen 
für

M ehrfachabonnem ents

Pteii eûtes

(12 N u m m e rn  pro  Jah r )

1 Ja h r  .................. 80.- Fr

6 M onate . . . .  44.- Fr



P a u l  K a d e r s
H am burg 1

S c h a u e n b u rg e rs t ra ß e  21

P r o d u i t s  A r o
„Für jeden Z w e c k “

E T A B L I S S E M E N T S

C O M P A G N I E  DES P R O D U I T S  A R O M A T I Q U E S  C H I M I Q U E S  ET M E D I C I N A U X
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P a u l  K a d e r s
Hamburg 1

Zweigfabriken

Schimmel International Ltd., Slough, England 
Schimmel do Brasil, Ltda., Sao Paulo, Brazil 

SOPAS, S. A. R.L., Grasse, France
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C r o d a

und die k o sm e tisch e  Industrie

Croda ist stolz auf 
den Ruf, die führende 
Lieferfirma der kos
metischen Industrie 
für Lanolin, 
Lanolinderivate 
und Emulgiermittel 
zu sein.

C r o d a
London New York 
Milan Düsseldorf

Croda Ltd 
Cowick Hall 
Snaith Goole 
Yorkshire 
Tel Snaith 277
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*** Waschrohstoffe und
Schaummittel für hochwertige 
kosmetische Präparate
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Der Konsument verlangt heute viel 
von seinen Reinigungsmitteln.
Die Waschrohstoffe von Hoechst entsprechen 
diesen hohen Anforderungen.
Sie sind ausgezeichnet hautverträglich 
und bieten ausgiebigen und stabilen Schaum 
bei hoher Reinigungskraft.

®Hostapon-Marken Hostapon CT Teig, STTTeig und TF
Hostapon KTW neu, KA-Marken

®Medialan-Marken Medialan KA konz., Medialan KF

®Genapol-Marken Genapol LRO flüssig
Genapol LRO 3000 
Genapol LRO Paste

Die Mitarbeiter F in la n d :
unserer Verkaufskontore Oy HOECHST 
und Vertretungen FENN IC A A/B
beraten Sie gern Helsinki, puh. 58055
bei der Anwendung 
unserer Produkte N o r g e :

NORSKE
HOECHST A/S, Oslo 

D a n m a rk : S v er ig e  •'
DANSK ANILIN A/S HOECHST ANILIN A/b 
Kobenhavn V Göteborg 5

N ed er la n d :
HOECHST
HOLLAND N.V. 
Amsterdam-C

Ö s te rr e ic h :
VEDEPHA, Wien VII

S ch w eiz :
PLÜSS-STAUFER AG. 
Oftringen

Farbwerke Hoechst AG. 
Frankfurt (M)-Hoechst

7 W \  E ta
J a h rh u n d e r t

C h e m ie



Z U S A M M E N F A S S U N G E N  F Ü R  K A R T E I K A R T E N

Die folgenden Zusammenfassungen können ausgeschnitten und auf Karteikarten 
(76 X 127 mm) geklebt werden, ohne daß dabei die Seiten des Journals zerstört zu werden 
brauchen.

Wirkung der Wasserdampfaufnahme auf die Teilcheneigenschaften der Mais
stärke: H. v. Czetsch Lindenwald, F. E l Khawas und R. Tawashi. Journal o f  the 
Society o f  Cosm etic Chem ists 16, 251-260 (1965)
Synopsis—Effect of moisture on the properties of corn starch particles. The bulk 
volume, frictional properties, and particle size distribution of corn starch are 
materially influenced by humidity. Addition of hydrophobic silica to corn starch 
delays but does not prevent the up-take of moisture. Intimate mixing of corn starch 
with 0.5% of hydrophobic silica reduces inter-particle friction to a level which 
remains constant regardless of the humidity.

Stoffschutz fur Chemie-Erfindungen: W. Beil. Journal o f  the Society o f  Cosm etic 
Chem ists 16, 261-268 (1965)
Synopsis—Protection of raw materials by chemical patents. According to German 
law, product claims cannot be granted for chemically produced new substances, 
but the manufacturing process can be protected by patent. However, legislators 
will probably bow to the desires of the patentee, and allow specific product claims 
similar to those permitted in the United States. This approach is already being adopted 
in international law (Council of Europe; European, i. e., E . E . C. patent). If 
product claims are allowed, new problems will arise during examination by the 
patent office and in the interpretation of patents in cases of infringement.

Zur Physiologie der alternden Haut: K . Salfeld. Journal o f  the Society Cosm etic Che
m ists 16, 269-274 (1965)
Synopsis—Comments on the physiology of aging skin. With increasing age, the 
pH value of light-exposed skin approaches that of unexposed skin and, at the same 
time, shifts towards a more acid range. At the same time, thebuffering capacity and the 
alkali resistance decrease, and the number of sebaceous glands is reduced. It is 
likely that not only the water-soluble but probably also the ether-soluble compo
nents and the horny material of the skin influence the skin’s alkali and acid neu
tralizing capacity. Enzymes of the living epidermis lose part of their activity only 
in old age; on the other hand, the drop in enzyme capacity is more noticeable in 
the non-living layers of the epidermis.

Möglichkeiten zur Behandlung und Prophylaxe der Hautalterung:
H. Tronnier. Journal o f  the Society o f  Cosm etic Chem ists 16, 275-299 (1965) 
Synopsis—Potential treatment and prophylaxis of aging of skin. The known 
changes with age of the epidermis, the cutis, the total dermis, and its appendages 
are reviewed. With regard to components responsible for the aging of skin, it is 
noted that the slow increase in the large number of changes taking place makes any 
specific assignment of responsibility for aging changes very difficult. The need for 
modifications in skin care with increasing age are briefly sketched, and effective 
ingredients (Vitamines A & E , essential fatty acids, placenta, royal jelly, estrogenes, 
pregnenolone, etc.) are discussed. Basically, age changes can be influenced by 
hydration of the epidermis, by influencing keratinization and (indirectly) by an 
increase in blood circulation.

XVII
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Fachgruppen
Färbemittel und C-Produkte

Leiterin: F r l . D i p l . - C h e m . U. B o e l c k e  

U ntergruppen: Haarfärbung 
H autfärbung 
M undpflegem ittel

Konservierungsmittel und Antioxydantien 
Leiter: D r , W . E c k a r d t

Spezielle Bestandteile kosmetischer Produkte 
Leiter: D r . G . L ie tz  

U ntergruppen: Tenside
Haarwirkstoffe
H orm on e, V itam ine, Fermente 
Antihydrotika, D esodorantia, Desinfizientia

Riechstoffe und ätherische Öle 
Leiter: D r . H. P r o t z e n

D ie Gesellschaft D eutscher K osm etik-C hem iker führt ihre diesjährige

V O R T R A G S - U N D  D IS K U S S IO N S -T A G U N G

in der Z eit v om  6. bis 8. M ai 1965 im Kurfürstlichen Schloß in M ainz durch. 
Es sind dazu folgende Schwerpunktsthem en vorgesehen: 

G alenisch-kosm etische Mehrphasensysteme 
M ikroflora  der Haut
M öglichkeiten  und Problem e der A erosol-V erpackung 
Freie Them en,

die in etwa 18 V orträgen  behandelt werden.



J. Soc. Cosmetic Chemists 16 251-260 (1965)

W i r k u n g  d e r  W a s s e r d a m p f a u f n a h m e  a u f  

d i e  T e i l c h e n e i g e n s c h a f t e n  d e r  M a i s s t ä r k e

H . v. C Z E T S C H  L IN D E N W A L D ,
F. E L  IC H A W A S und R. T A W A S H I*

Synopsis—Effect of moisture on the properties of corn starch particles. The bulk volume, frictional 
properties, and particle size distribution of corn starch are materially influenced by humidity. 
Addition of hydrophobic silica to corn starch delays but does not prevent the up-take of moisture. 
Intimate mixing of corn starch with 0.5% of hydrophobic silica reduces inter-particle friction to a 
level which remains constant regardless of the humidity.

Es ist bekannt, daß W asserdam pf entscheidend die physikalischen 
Eigenschaften v o n  Pudern beeinflußt. Das Problem  erhielt Bedeutung in 
vielen Industrien, w o  sich unter dem  Einfluß der Feuchtigkeit unerwünschte 
Teilcheneigenschaften entwickelten. N eum ann (1) berichtete, daß Packungs
dichte, Packungsvolum en und Reibungseigenschaften v on  Fullererde durch 
den Feuchtigkeitsgehalt beeinflußt werden. G regg  (2) folgerte aus seiner A r 
beit über die A dsorption  fester K örper, daß sich das V olu m en  verringert, 
w enn die Feuchtigkeit erhöht w ird. Derselbe A u tor (3) berichtete über den 
Einfluß v on  Gasen und W asserdam pf auf das Aufquellen v o n  H olzkoh le, 
K aolin  und A gar-A gar. Strickland (4) studierte die hygroskopische Natur 
einiger pharmazeutischer Puder und fand, daß die Z u - und A bnahm e des 
W asserdam pfes kein vö llig  reversibler V organ g  ist.

Sehr w enig erscheint in der Literatur über den Einfluß des W asserdampfes 
auf die Teilcheneigenschaften v on  Stärken. Jedoch  ist über die Quellfähigkeit 
v o n  Stärke in W asser bekannt, daß sie v on  verschiedenen Faktoren abhängig 
ist, z. B. dem  A m ylopektin  und dem  A m ylose-G ehalt, der Teilchengröße, 
der O berfläche und der Tem peratur (5). Es w urde gefunden, daß die Q uel
lungsfähigkeit v on  Stärken in kaltem Wasser, ausgedrückt durch die V o lu 
m enerhöhung, zw ischen 10 und 5 0 %  liegt (5). Feuchte Stärken bedeuten, 
v o m  praktischen Standpunkt aus gesehen, v o r  allem in tropischen G ebieten, 
ein industrielles Problem . D ie  A dhäsion zwischen den Teilchen und die 
K lebrigkeit behindern das M ischen v on  Pudern und bringen Schwierigkeiten 
bei der K apselfüllung und bei der V erteilung v on  zu verstäubenden Pudern.

* Pharmazeutische Fakultät der Universität Alexandria, YAR.
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D er Z w eck  dieser A rbeit ist das Studium des Einflusses der W asserdam pf
aufnahme auf die Teilcheneigenschaften von  Maisstärke mit dem  Z iel, eine 
Aussage über die Packungseigenschaften, die Fließeigenschaften und die 
Teilchengrößenverteilung zu erhalten. W eiter w urde ein Zusatzmittel g e 
prüft, das die unerwünschten Eigenschaften durch den Feuchtigkeitseinfluß 
verm indern sollte.

P r a k t i s c h e  A r b e i t e n

Wahl des Materials: Folgende Substanzen w urden für diese A rbeit ausge

wählt:
1. Maisstärke USP, bei 110°C bis zum konstanten G ew icht getrocknet. Teil

chengröße v o n  2 bis 24 /.z.
2. Zusatzm ittel: Das für diese A rbeit ausgewählte Material ist hydrophobe 

Kieselsäure (Füllstoff R 972). Sie besteht aus am orphen Teilchen mit einem 
mittleren Durchm esser v on  20 m/z und einer spezifischen Oberfläche von  
120 ±  30 m 2/g  B E T. Chemisch besteht sie aus reinem SiO a (9 9 ,8 % ), das 
durch chem isch verankerte M ethylgruppen hydrophobe Eigenschaften hat. 
Das Material besitzt extrem feine Teilchen mit hohem  Dispersitätsgrad 
und gibt bei geringen Zusätzen in Pudern einen hydrophoben, schützen
den Ü berzug.

A u s f ü h r u n g  d e r  A r b e i t

Wasserdampfaufnahme von Maisstärke hei verschiedener rel. Luftfeuchtigkeit 
Genau gew ogene Proben (jede etwa 1 g) der getrockneten Stärke auf 

tarierten Uhrglasschalen w urden in Feuchtkammern gestellt. D ie  Feucht
kammern, die aus Pyrex-G las-Exsiccatoren bestehen, w urden in einem Raum 
bei 20°C gelagert. D ie  gew ünschte relative Feuchtigkeit (30, 65 und 9 5 % ) 
w urde erhalten durch Einfüllen entsprechender Konzentrationen von

Prozent relative Feuchtigkeit
Abbildung 1

Feuchtigkeitsgehalt der Maisstärke als Funktion der relativen Luftfeuchtigkeit.
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Schwefelsäure-W asser-Lösungen. D ie  Proben  w urden im E xsiccator gela
gert, bis das Feuchtigkeitsgleichgew icht erreicht war. Abb. 1 zeigt die 
W asserdampfaufnahme, berechnet in g  per 100, bezogen  auf die relative 
Feuchtigkeit.

Wirkung der Feuchtigkeit auf die Packungseigenschaften der Maisstärke
D ie Packungseigenschaften der Maisstärke w urden ermittelt durch das 

sogenannte m echanische A u fstoßen  (tapping) (6) ( =  Stam pfvolum en). D iese 
Prüfung w urde in fo lgender W eise durchgeführt:

25 g  Maisstärke, lose gepackt, w erden sorgfältig in feinem  Strahl in einen 
100-m l-M eßzylinder gefüllt, w obei jede B ew egung zu verm eiden ist, die eine 
dichtere Packung begünstigen w ürde. N ach M arkierung des A n fan gsvolu 
mens w urde der Zylinder mit H ilfe des Standard-Siebschüttlers m echanisch 
aufgestoßen (Friedrich G reyer K G , Ilmenau), bis keine V olum enänderung 
mehr beobachtet w urde. Das E ndvolum en stellt das V olum en  bei dichter 
Packung (close packing arrangement) dar (Stam pfvolum en). Das Stampf
volum en  w urde sow oh l v o n  der trockenen Stärke als auch v o n  der verschie
dene Feuchtigkeit enthaltenden Stärke (0 -2 2 % )  bestimmt.

Dieselbe Prüfung w urde durchgeführt mit Stärke, die intensiv mit ver
schiedenen K onzentrationen (0,05; 0 ,1 ; 0,5 und 1 % )  v o n  hydrophober 
Kieselsäure gem ischt w orden  war. D er Turbula-M ischer (W . A . B achofen,

Abbildung 2
Feuchtigkeitseinflüsse auf das Schüttvolumen.
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Lo g ar i th m u s  d e r  Konzentrat ion  d e r  h y drop hob en  K iese lsäu re

Abbildung 3
Das Schüttvolumen als Funktion des Logarithmus der hydrophoben Kieselsäure.

Basel) w urde zur M ischung benutzt. D ie  Ergebnisse dieser Versuche sind 
graphisch dargestellt durch Aufträgen des Stam pfvolum ens gegen  den 
Feuchtigkeitsgehalt (Abb. 2). E benso w urde das Stam pfvolum en aufge
tragen gegen  den Logarithm us der K onzentration der hydrophoben  K iesel
säure für beide Stärken, die getrocknete und die 2 2 %  Feuchtigkeit enthal
tende, welche die maximale W asserdampfaufnahme bei 95 %  rel. Feuchtigkeit 
darstellt (Abb. 3).

D ie Fließeigenschaften v on  getrockneter Stärke und Stärke mit verschie
denem  Feuchtigkeitsgehalt w urden geprüft. D ie  Bestim m ung der Fließeigen
schaften geschieht durch Berechnung des K oeffizienten aus der innerparti
kulären R eibung und dem  B öschungsw inkel. D ie  M ethode w urde beschrie
ben durch N eum ann (1), Train (7), C rosby (8) und Tawashi (9). D ie  Bestim 
m ung erfolgt durch Schütten des Puders durch einen Trichter auf ein hori
zontal liegendes Blatt Papier mit M illim etereinteilung, bis die gebildete 
K egelspitze den A uslau f des Trichters erreicht. D er D urchm esser der K egel
basis w urde abgelesen und der Böschungsw inkel w ie fo lg t berechnet

w ob ei tg a — K oeffizient der interpartikulären R eibung
H  =  H öhe des Trichterauslaufs über dem  M illim eterpapier (20 m m ) 
R  =  Radius der Kegelbasis in m m  
a =  Böschungsw inkel

Wirkung der Feuchtigkeit auf die Fließeigenschaften

H
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Feuchtigkeitsgehalt in %
Abbildung 4

Die interpartikuläre Reibung als Funktion des Feuchtigkeitsgehaltes (verwendet wurden ver
schiedene Konzentrationen von hydrophober Kieselsäure).

Jede Prüfung w urde dreimal w iederholt und der D urchschnitt genom m en. 
D ieselbe Prüfung w urde durchgelührt mit Stärke, die intensiv mit hydro
phober Kieselsäure (0,05, 0,1 und 0 ,5 % ) gem ischt w orden  war. D ie  E r
gebnisse dieser Prüfung w urde grafisch dargestellt durch A ufträgen des 
K oeffizienten  der interpartikulären R eibung (tg a) gegen  den Feuchtigkeits
gehalt (Abb. 4).

Wirkung der Feuchtigkeit auf die Teilchengrößenverteilung
Z u r Prüfung des Einflusses der Feuchtigkeit auf die T eilchengrößenver

teilung w urden drei Proben Maisstärke geprü ft:
1. getrocknete Stärke,
2. Stärke mit 2 2 %  Feuchtigkeitsgehalt,
3. getrocknete Stärke mit Zusatz v on  0 ,5 %  hydrophober S i0 2, die bis zur 

Erzielung des Feuchtigkeitsgleichgew ichts bei 95 %  relativer Feuchtigkeit 
gelagert w urde (Feuchtigkeitsgehalt 2 2 % ).
D ie  drei Proben  w urden der m ikroskopischen A uszählung mit dem  P ro 

jektionsm ikroskop Lanameter®, T ype Visapan®, unterw orfen. D iese M ethode 
w urde im  einzelnen v on  Tawashi (10) beschrieben. Sie beruht auf der Tat
sache, daß die Teilchengröße in G ruppen zu unterteilen ist. D ie Teilchenzahl 
jeder G ruppe w urde in 10 m ikroskopischen Feldern ausgezählt. Das Mittel
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Abbildung 5
Effekt der Feuchtigkeit auf die Teilchengrößenverteilung.

w urde errechnet und aus der Häufigkeit die V olum enverteilung bestimmt. 
A us der V olum enverteilung w urde der mittlere V olum endurchm esser ge
schätzt.

D ie  aus der Teilchenanalyse erzielten Ergebnisse sind dargestellt in Tab. I  
und Abb. 5.

Tabelle I

Einfluß der hydrophoben Kieselsäure auf die Wasserdampfaufnahme

Probe
Mittlerer
Volumen

durchmesser
ß

Mittleres
Teilchen
volumen

O 3)

Erhöhung 
des wahren 
Volumen

(V
/o

Volumen 
bei dichter 
Packung 

cm3

Erhöhung 
d. Schütt
volumens0/

; 0
getrocknete
Stärke 14,5 7265.8 39
feuchte
Stärke 18 13899.6 91,3 56 43,6

Z u r U ntersuchung des Einflusses der hydrophoben  Kieselsäure auf die 
W asserdampfaufnahme v on  Maisstärke w urden folgende Prüfungen durch
geführt :

Z w ei Proben  wurden vorbereitet; eine P robe enthielt eine gew ogen e M enge 
v o n  annähernd 5 g  getrockneter Stärke, die andere P robe enthielt ebenfalls 
eine gew ogen e M enge v on  annähernd 5 g  getrockneter Stärke, die intensiv 
mit 0 ,5 %  hydrophober Kieselsäure gem ischt w orden  war. D iese beiden 
Proben  w urden in einer Feuchtkam m er bei 9 5 %  rel. Feuchtigkeit und 35°C
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Abbildung 6
Einfluß von hydrophober S i02 (Füllstoff R 972) auf die Wasseraufnahme.

gelagert. D ie  G ewichtszunahm e w urde nach verschiedenen Zeitintervallen 
bestim m t, bis das Feuchtigkeitsgleichgew icht erreicht war. D ie  M enge auf
genom m enen  W asserdampfes in g  pro 100 g  p ro  Stunde w urde grafisch dar
gestellt gegen  den Feuchtigkeitsgehalt (Abb. 6).

E r g e b n i s s e  u n d  D i s k u s s i o n

A us Abb. 1 sehen wir, daß Maisstärke an G ew ich t zunim m t, w enn sie bei 
verschiedener Feuchtigkeit gelagert w ird. Das Feuchtigkeitsgleichgew icht 
liegt bei einer relativen Luftfeuchtigkeit v on  95%  bei 2 2% . D er V organ g  der 
W asserdam pfaufnahm e ist w ie fo lg t  zu erklären:
1. Das E indringen des W asserdampfes in die Stärkekörner auf G rund ihrer 

porösen  Natur.
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2. Teilw eise A dsorption  v on  W asserdam pf an der Oberfläche der Stärke
körner.

Es ist bekannt, daß das Stärkekorn aus mehreren Schichten aufgebaut ist, 
in welchem  A m ylose- und A m ylopektinm oleküle in einer netzartigen Struk
tur zusammengehalten werden. Unter dem  Einfluß der Feuchtigkeit entsteht 
durch den W asserdam pf eine K apillarkondensation in den Stärkekörnern. 
D ie  Netzstruktur im Am ylopektinanteil beginnt sich zu dehnen, während 
die A m ylose dazu übergeht, einen osm otischen D ru ck  auszuüben. A ls E rgeb 
nis dieses V organgs quellen die Stärkekörner auf. D urch  das A ufquellen w ird 
das Packungsvolum en erhöht (Abb. 2), die Teilchengrößenverteilung ver
ändert (Abb. 5) und der mittlere Teilchenm esser indirekt erhöht (Tab.I).

Betrachtet man den absorbierten W asserdam pf, so ist klar zu sehen, daß 
ein extrem dünner Film  auf der O berfläche der Stärkekörner gebildet wird. 
D ieser Film  beeinflußt die Reibungseigenschaften des Materials (Abb. 4).

A us Abb. 2 ersieht man, daß sich das V olu m en  bei dichter Packung mit 
E rhöhung des Feuchtigkeitsgehaltes erhöht. D ie  maximale Puderbettaus
dehnung war bei 20 0 0 Feuchtigkeitsgehalt erreicht. Ü ber dieser G renze tritt 
keine V olum enänderung mehr ein, denn die Stärkekörner haben ihre maxi
male Q uellfähigkeit erreicht. D ie  E rhöhung des V olum ens unter diesen 
B edingungen betrug 4 3 ,6 %  (Tab. I).

Aus Abb. 5 und Tab. I  erkennt man, daß unter dem  Einfluß v on  95 %  rel. 
Feuchtigkeit die Teilchengrößenverteilung verändert w urde, indem  der 
mittlere Teilchendurchm esser erhöht w urde (von  14,5 auf 1 8 //). D iese E r
höhung entspricht theoretisch einer E rhöhung des wahren V olum ens v on  
9 1 ,3 % . D iese Daten zeigen, daß die E rhöhung des Schüttvolum ens (bulk 
volum e) nicht parallel geht mit der theoretischen E rhöhung des wahren 
V olum ens. D er Unterschied kann dem  Einfluß des adsorbierten W asser
dampfes auf der O berfläche der K örner zugeschrieben werden. D er adsor
bierte D am pffilm  erhöht die Adhäsionskräfte zwischen den Teilchen. F o lg 
lich w ird der Leerraum verringert, und daraus fo lg t eine teilweise V erringe
rung des Schüttvolum ens. Aus diesem G runde kann gefolgert werden, daß 
es zw ei gegensätzliche Kräfte g ib t: Das Quellen führt zur A usdehnung des 
Puderbettes, und die Adhäsionskräfte führen zur V erringerung der Porosität 
des Puderbettes.

Abb. 4 zeigt den Einfluß des Feuchtigkeitsgehaltes auf die Fließeigen
schaften der Maisstärke. D er interpartikuläre Raum  w ird deutlich erhöht bei 
E rhöhung des Feuchtigkeitsgehaltes. Bei 2 0 %  Feuchtigkeitsgehalt ist der 
maximale interpartikuläre Raum  erreicht. Ü ber diesem W ert war keine Ä n 
derung der Fließeigenschaften mehr festzustellen. Dieses Verhalten kann
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bedingt sein durch den adsorbierten W asserdam pffilm , der dazu führt, daß 
die Teilchen aneinander haften und so die Adhäsivkräfte zwischen den 
einzelnen K örnern  verstärkt werden. D ie A dhäsion  der einzelnen K örner 
erreicht ihr M axim um  bei einem Feuchtigkeitsgehalt von  2 0 % .

W i r k u n g  d e r  h y d r o p h o b e n  K i e s e l s ä u r e  

a u f  d i e  T e i l c h e n e i g e n s c h a f t e n  d e r  M a i s s t ä r k e

D urch  die Zugabe geringer M engen hydrophober Kieselsäure zur M ais
stärke w urde eine bem erkenswerte Ä nderung der Teilcheneigenschaften der 
Maisstärke sow ohl in trockenem  als auch in feuchtem  Zustand erzielt.

Betrachtet man das Schüttvolum en der trockenen Stärke, so ist festzu
stellen, daß sich das V olum en  bei dichter Packung (Stam pfvolum en) bei 
E rhöhung der K onzentration  der hydrophoben  Kieselsäure bis zu einem 
optim alen W ert v on  0,5 %  (Abb.3) verringert. D ie  W irkung kolloidaler 
Kieselsäure (A E R O S IL 15') auf die Packungseigenschaften v on  Pudern ist 
v o n  Tawashi untersucht w orden  (6). In dieser Arbeit w urde festgestellt, daß 
die V erringerung des Schüttvolum ens auf die V erringerung der Porosität 
des Puderbettes zurückzutühren ist. D ie  Porositätsverringerung w urde der 
Tatsache zugeschrieben, daß A E R O SIL®  eine m onopartikuläre Schicht auf 
den Einzelteilen bildet, die die Teilchen glättet und dadurch die Brücken- 
und B ogenbildung innerhalb der Packung verringert. D er Puder erreicht 
sein M indestschüttvolum en, wenn die A E R O S IL ’ -K onzentration ausreichend 
ist zur A usbildung eines m onopartikulären Films. In dieser Beziehung ver
hält sich die hydrophobe Kieselsäure ebenso w ie A E R O SIL® , und die K o n 
zentration von  0 ,5 %  stellt die kritische K onzentration dar, die den gesch los
senen m onopartikulären Film  bildet.

M it feuchter Stärke ergab sich dasselbe Bild, aber das Schüttvolum en war 
bei jeder K onzentration an hydrophober S iO ä größer als das entsprechende 
Schüttvolum en v on  trockener Stärke (Abb. 3).

Abb. 4 zeigt, daß der Feuchtigkeitsgehalt die Reibungseigenschaften v on  
Maisstärke erhöht. D urch  die Z ugabe v o n  geringen M engen hydrophober 
Kieselsäure w ird jedoch  die interpartikuläre R eibung bedeutend verringert. 
M it 0 ,5 %  w urde die interpartikuläre R eibung auf einen bestim m ten W ert 
verringert, der bei allen Feuchtigkeitsgehalten konstant blieb. Das bedeutet, 
daß das mit 0 ,5 %  hydrophober Kieselsäure erzielte System einen bestimmten 
Fließzustand darstellt, der unabhängig v om  Feuchtigkeitsgehalt ist. Dieses 
Verhalten ist nicht überraschend, denn 0,5 %  stellen die optim ale K on zen 
tration dar, die nötig  ist, um  einen m onopartikulären Film um  die einzelnen 
Stärketeilchen zu legen. D ie  interpartikuläre R eibung mit 0,5 %  stellt eigent
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lieh die Reibungseigenschaften v on  hydrophoben  Kieselsäureteilchen dar 
statt derjenigen von  Stärketeilchen.

D ie  Prüfung der W irkung v o n  hydrophober Kieselsäure auf die W asser
dampfaufnahme ergab folgendes:
1. D ie  angenom m ene m onopartikuläre Schicht verhütet nicht den Zugang 

des W asserdampfes zu den Stärkekörnern. M it anderen W orten , die 
Gewichtszunahm e durch W asserdam pfaufnahm e war dieselbe sow oh l mit 
als auch ohne Zusatz v o n  hydrophober Kieselsäure. F olg lich  war die 
Q uellfähigkeit in beiden Fällen dieselbe.

2. H yd rop h obe  Kieselsäure verringert die W asserdampfaufnahme in den 
ersten w enigen Stunden. Danach liefen die aufgenom m enen W asserdam pf
m engen in beiden Fällen parallel bis zur Erreichung des Feuchtigkeits
gleichgewichtes. D iese V erzögerung dürfte bedingt sein durch die E igen 
schaft der hydrophoben  Kieselsäure, die Porosität des Puderbettes zu 
verringern. Daraus ist zu schließen, daß das E indringen des W asserdampfes 
zwar verzögert, aber nicht verhindert w ird. D ies w ürde gegebenenfalls 
die E ignung der hydroph oben  Kieselsäure als Hilfsmittel bei der H er
stellung v o n  M edikam enten mit verzögerter W irkstoffabgabe bedeuten.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Das Schüttvolum en, die Reibungseigenschaften und die T eilchengrößen
verteilung v on  Maisstärke w erden stark beeinflußt durch die Feuchtigkeit. 
D urch  die Zugabe v on  hydrophober Kieselsäure zu Maisstärke w urde die 
W asserdam pfaufnahm e nicht verhindert, aber verzögert. Intensives M ischen 
v o n  Maisstärke mit 0 ,5 %  hydrophober Kieselsäure verringert die interparti
kuläre R eibung auf einen bestim m ten W ert, der bei allen Feuchtigkeitsgehal
ten gleich bleibt. (Eingegangen: 28. Dezember 1964)
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S t o f f s c h u t z  f ü r  C h e m i e - E r f i n d u n g e n

W . B E IL *
I /orge tragen am 11. A p r il 1964 in D arm  stadi

Synopsis— Protection o f  raw materials by chemical patents. According to German law, product 
claims cannot be granted for chemically produced new substances, but the manufacturing process 
can be protected by patent. However, legislators will probably bow  to the desires o f  the patentee, 
and allow specific product claims similar to those permitted in the United States. This approach is 
already being adopted in international law (Council o f  Europe; European, i. e., E. E. C. patent). 
If product claims are allowed, new problems will arise during examination by the Patent Office 
and in the interpretation o f  patents in cases o f infringement.

Bei einem v o r  mehr als 12 Jahren v o r  Chemikern gehaltenen Referat 
über die Frage des Stoffschutzes (1) war dessen Titel „Stoffschutz für chem i
sche E rfindungen?“  mit einem Fragezeichen versehen. W enn der Titel des 
vorliegenden Beitrags ein solches Fragezeichen nicht zeigt, so mag dies in 
etwa die in 12 Jahren veränderte Situation kennzeichnen: es besteht zwar 
nach deutschem  Patentrecht im m er noch  nicht die M öglichkeit, für neue 
Substanzen, die auf chem ischem  W ege hergestellt werden, einen sogen, abso
luten Stoffanspruch aufzustellen. A u ch  sind gewisse Zw eifel, die der Z w eck 
m äßigkeit der Einführung des Stoffschutzes v o r  12 Jahren entgegengebracht 
w urden, nicht als vö llig  beseitigt zu erkennen; sie w erden aber auf jeden Fall 
nicht mehr diskutiert, nachdem  die chem ische und pharmazeutische Indu
strie ihren W unsch, Stoffschutz zu erhalten, weiterhin nachdrücklich vertre
ten hat.

Andererseits sind auf gesetzgeberischem  W ege gew isse Fortschritte zu ver
zeichnen, die die E inführung des Stoffschutzes in greifbar erscheinende Z u 
kunft rücken. D er Europarat hat den Stoffschutz auf sein Program m  gesetzt 
und in dem  im  N ovem b er 1963 Unterzeichneten „Ü bereinkom m en über die 
Vereinheitlichung gewisser Begriffe des Patentrechts“  (2) verankert. U nd, 
was noch  w ichtiger ist und w oh l auch zeitlich früher verw irklichbar erscheint: 
D er „V o re n tw u r f eines A bkom m ens über ein Europäisches Patentrecht“ , der 
für die E W G  im N ovem b er 1962 veröffentlicht w urde (3), enthält für die E r
findungen chem ischer Stoffe keine Sonderregelung, läßt also den Stoffanspruch 
zu.

* Patentanwaltsbüro, Frankfurt a. Main.
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N ach § 1 A bs. 1 des deutschen Patentgesetzes w erden Patente erteilt „ fü r  
neue Erfindungen, die eine gew erbliche V erw ertung gestatten“ . H iervon  sind 
nach § 1 A bs. 2 u. a. ausgenom m en: Erfindungen v on  Nahrungs-, G enuß - und 
Arzneim itteln sow ie v o n  Stoffen, die auf chem ischem  W ege hergestellt w er
den. D iese E rfindungen sind dem Patentschutz nur dann zugänglich, w enn 
sie ein bestimmtes Verfahren zur H erstellung dieser Gegenstände betreffen.

D ie G eschichte dieser Ausnahm ebestim m ung, die den Stoffschutz für Che
m ie-Erfindungen verbietet und lediglich Verfahrensansprüche zuläßt, zeigt, 
daß das Patentrecht keineswegs einen in sich selbstverständlichen und mit G e 
setzen der L og ik  ableitbaren A u fbau  zeigt. Es hat vielm ehr einen ausgespro
chenen K om prom ißcharakter, der sich aus der Suche nach einem A usgleich  
der einander o ft widerstrebenden Interessen des Erfinders bzw . Patentinha
bers und der A llgem einheit ergibt.

D er Erfinder hat grundsätzlich kein Interesse, seine E rfindung der A llge
meinheit bekanntzugeben. Er m öchte sie selbst auswerten; Betriebsgeheim 
nisse sind auch aus der m odernen Industrie nicht w egzudenken; in der G e 
setzgebung finden w ir sie nicht nur im Recht der Arbeitnehm ererfindung 
( § 1 7  A rb N E rfG ), sondern auch, was ihre Lizenzierung betrifft, im  Gesetz 
gegen  W ettbew erbsbeschränkungen (§ 21 G W B ).

Diesen Geheimhaltungsinteressen des Erfinders steht der W unsch der A ll
gem einheit gegenüber, die neue Erfindung kennenzulernen, sie benutzen und 
auch w eiterentw ickeln zu können. Das Patentrecht dient der Zusam m enfüh
rung der beiden Interessenten, dem  A usgleich  ihrer Interessen: der Erfinder 
erhält ein zeitlich begrenztes Ausschließlichkeitsrecht, die Allgem einheit 
ihrerseits erhält alsbald Kenntnis über die Erfindung, so daß sie an ihrer W ei
terentwicklung arbeiten kann, und erhält überdies die G ew ißheit, nach Pa
tentablauf die E rfindung frei benutzen zu können.

Es versteht sich v o n  selbst, daß bei solcher Interessenabwägung, w enn es 
sich um  Einzelfragen des Patentrechts handelt, die v o n  beiden Seiten v org e 
zeigten G ew ichte der Argum entation sich im Laufe der Zeit ändern können. 
Eine L ösung, die heute für beide Seiten erträglich und vernünftig erscheint, 
m ag daher nach Jahrzehnten als unbefriedigend betrachtet werden.

So ist es mit dem  V erb ot des Stoffschutzes für Chem ie-Erfindungen 
gegangen.

Im  ersten E ntw urf des Patentgesetzes 1877 war für Chem ie-Erfindungen 
keine Sonderbestim m ung enthalten. Für G enuß- und Arzneim ittel war das 
V erb ot des Stoffschutzes bereits vorgesehen und nur die Patentierung der 
Herstellungsverfahren zugelassen. D ie  Begründung dieser R egelung zeigt, 
daß man glaubte, die A llgem einheit schützen zu m üssen: gegen  Preissteige
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rungen oder sonstige E rschw erung der Zugänglichkeit, gegen  M ißbrauch 
des gesetzlichen Schutzes zu marktschreierischen Anpreisungen.

D ieser E ntw urf hatte schon den Reichstag in erster Lesung passiert, als 
eine E ingabe der D eutschen Chem ischen Gesellschaft -  es m eldet sich der 
andere Interessent! -  verlangte, daß auch für E rfindungen chem ischer Stoffe 
lediglich  das H erstellungsverfahren, aber nicht das V erfahrensprodukt ge
schützt w erden solle. Z u r B egründung w urde angeführt: „E in  chemisches 
Produkt läßt sich auf verschiedenen W egen  und aus verschiedenen Materia
lien herstellen; die Patentierung des Produkts selbst w ürde verhindern, daß 
später aufgefundene, verbesserte Verfahrensweisen im  Interesse des Publi
kums und der Erfinder zur A usführung gelangen“  (4). W ie w enig stichhaltig 
diese B egründung schon im  Jahre 1877 war, m uß jedem  einleuchten, der w eiß 
w elch  w ichtige R olle  damals z. B. die Erfindung und Patentierung v o n  A z o 
farbstoffen spielte, die praktisch lediglich  nach einem einzigen Verfahren 
(Peter G rieß , 1858) hergestellt w erden können.

Im m erhin, die E ingabe der chem ischen Industrie hatte E rfo lg , und in die 
Ausnahm ebestim m ung des § 1 w urden die „S toffe , die auf chem ischem  W ege 
hergestellt w erden“ , eingefügt. D ie  Klarstellung, daß der Verfahrensschutz 
auch einen Schutz für die durch das Verfahren unmittelbar hergestellten E r
zeugnisse einschließt (§ 6 Satz 2 PatG ), w urde erst 1891 in das Gesetz einge
fügt. M an spricht hier v on  einem „beschränkten“  (auch „b ed in gten “ ) Stoff
schutz, im  G egensatz zum  „absolu ten“  Stoffschutz z. B. des amerikanischen 
Rechts, der den neuen Stoff unabhängig v o n  seiner Herstellungsweise be
trifft.

Eine weitere, ebenfalls 1891 eingeführte V ergünstigung für den Patentin
haber, die das V erb ot des Stoffschutzes abm ildert, ergibt sich aus § 47 A bs. 
3 PatG. Im  V erletzungsprozeß besteht bei Verfahrenspatenten, die die H er
stellung eines neuen Stoffes zum  Gegenstand haben, die Bew eisverm utung, 
daß ein Stoff gleicher Beschaffenheit als nach dem  patentierten Verfahren her
gestellt gilt. Im  allgem einen m uß der Patentinhaber dem  V erletzer nach w ei
sen, daß er die patentierte Lehre benutzt. Beim  Verfahrenspatent bedeutet 
dies, daß die Benutzung des Verfahrens nachgewiesen w erden m uß. D a  das 
deutsche Prozeßrecht, im  G egensatz z. B. zum  französischen, keine M ög lich 
keit kennt, in die Fabrikation des Verletzers E inblick  zu nehmen, w ürde der 
N achw eis der patentverletzenden Benutzung eines Verfahrens vielfach un
m ög lich  sein. H ier hilft § 47 A bs. 3 : w enn das Produkt des Verletzers iden
tisch ist mit dem  V erfahrensprodukt des Patents, m uß der Verletzer, w enn er 
das V orliegen  einer Patentverletzung bestreiten will, seinerseits nachweisen, 
daß er nach einem anderen Verfahren arbeitet als dem  des Patents.
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D er V ollständigkeit halber muß n och  erwähnt werden, daß die Beschrän
kung des Schutzes chem ischer Erfindungen auf Verfahrenspatente n och  eine 
weitere, praktische höchst bedeutsame A u flock eru n g  durch den Schutz der 
sog. A nalogie  verfahren erfahren hat. D ie  diesbezügliche grundlegende Ent
scheidung des Reichsgerichts v om  20. März 1889, die K on gorot-E n tschei
dung (5), hat inzwischen in Tausenden v on  Fällen A nw endung ge fu n den en  
denen eine Verfahrensweise an sich bekannt war, aber ihre A nw endung auf 
einen neuen Fall zu nicht vorhersehbaren technischen Ergebnissen führte 
(„techn ischer E ffekt“ ).

D iese E rw eiterung des Verfahrensschutzes, zusammen mit dem  Schutz 
des unmittelbaren Verfahrenserzeugnisses (§ 6 A bs. 2) und der Bew eisver
m utung des § 47 A bs. 3 engt das V erb ot des Stoffschutzes nicht unerheblich 
ein, wenn auch natürlich nicht in grundsätzlicher Beziehung.

Lange Jahre hindurch hatte der deutsche Chem ie-Erfinder, hatte die che
m ische Industrie sich mit dieser Situation abgefunden, ob w oh l man inzw i
schen genügend G elegenheit gehabt hatte, sich mit dem  absoluten Stoff
schutz des amerikanischen Patentrechts vertraut zu machen. M an hatte über
dies auch das H in- und Herpendeln zwischen Stoff- und Verfahrensschutz des 
englischen Patentrechts kennengelernt.

In England kannte man näm lich bis 1919 den absoluten Stoffschutz. A ls 
ausgesprochene K am pfm aßnahm e gegen  die englischen Stoffpatente der 
deutschen chem ischen Industrie w urde 1919 der absolute Stoffschutz beseitigt 
und durch den Verfahrensschutz (mit einem der deutschen R egelung ähn
lichen beschränkten Stoffschutz) abgelöst. Dann hat aber das heute gültige 
Patentgesetz v on  1949 den absoluten Stoffschutz auf ausdrücklichen W unsch 
der Industrie w ieder eingeführt, allerdings unter Zulassung v on  Zw angsli
zenzen zugunsten jüngerer, abhängiger Patente. Man sieht auch hier, w ie 
stark eine Veränderung der Interessenlage der Beteiligten sich in Änderungen 
des Patentrechts auswirken kann.

N ach dem letzten W eltkrieg müssen sich nun in der Praxis solche Fälle ge
häuft haben, in denen die chem ische und insbesondere die pharmazeutische 
Industrie neue Stoffe erfunden und zur Marktreife entwickelt hat, bei denen 
der b loße  Verfahrensschutz sich als unzureichend erwies. Es ist bekannt, daß 
neue Arzneim ittel einen unverhältnismäßig großen  A ufw and an Forschungs
arbeit, für Prüfung im Tier- und K linikversuch usw. erfordern. Es ist auch 
selbstverständlich, daß das mit solcher E ntw icklung befaßte Unternehmen 
versucht, alle für die H erstellung der neuen V erbindung in Frage kom m en
den Verfahren zum  Patent anzumelden. T rotzdem  können Lücken offenblei
ben, um  deren A uffindung K onkurrenten sich besonders dann eifrig bem ü
hen werden, w enn das neue Arzneim ittel einen erheblichen E rfo lg  hat. Eine
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H äufung solcher Fälle hat offensichtlich dazu geführt, daß seit etwa 1950 v on  
der Industrie die Forderung nach Streichung der Ausnahm ebestim m ung des 
§ 1 A bs. 2 Ziff. 2 PatG  nachdrücklich erhoben wurde.

W ir können heute davon  ausgehen, daß der deutsche G esetzgeber diesem 
W unsch zu entsprechen bereit sein w ird. O b  dies bedingungslos oder nur 
unter gew issen Kautelen, etwa mit der M öglichkeit der Zw angslizenz für 
jüngere, abhängige Erfindungen, der Fall sein w ird, ist noch  v ö llig  offen. 
A u ch  läßt sich über den Zeitpunkt einer Gesetzesänderung noch  gar nichts 
Voraussagen. Es ist v o n  Regierungsseite im Zusam m enhang mit dem  Erlaß 
der Überleitungsgesetze w iederholt betont w orden , daß an eine allgemeine 
R eform  der G esetze über den gew erblichen Rechtsschutz zwar gedacht ist, 
daß aber die hierfür erforderlichen um fangreichen V orarbeiten ihres grund
legenden und daher sorgfältig zu behandelnden Um fangs w egen  noch  nicht 
begonnen  werden konnten.

In gew issem  U m fang liegen allerdings solche Vorarbeiten nunm ehr in der 
deutschen Beteiligung an den Arbeiten des Europarats und dem  E ntw urf für 
das europäische (E W G -)Patent vor.

N ach  dem  E uroparat-Ü bereinkom m en (2) w erden in den Vertragsstaaten 
„ fü r  jede E rfindung, die gew erblich  verwertbar ist, neu ist und auf einer er
finderischen Tätigkeit beruht, Patente erteilt“  (Art. 1). Unter den Ausnahm en, 
für die eine V erpflichtung zur Patenterteilung nicht übernom m en w ird  
(A rt. 2), sind die Erfindungen chem ischer Stoffe nicht genannt, d. h. Stoff
schutz ist zulässig. A llerdings können nach A rt 12 die Vertragsstaaten den 
V orbehalt m achen, Stoffpatente für Arzneim ittel während einer Ü bergangs
zeit v o n  10 Jahren n och  nicht zu erteilen.

Das E uroparat-A bkom m en ist v o n  der Bundesrepublik unterzeichnet, be 
darf aber n och  der Ratifizierung. D a die Ratifizierung unmittelbar geltendes 
deutsches Recht schafft, müssen zw eifellos ihre Voraussetzungen genauso 
sorgfältig geprüft w erden w ie die einer allgemeinen R eform  des deutschen 
Rechts.

U nter diesen Umständen w ird man feststellen müssen, daß zur Z eit der 
Stoffschutz für chem ische Erfindungen und Arzneim ittel für das deutsche Pa
tentrecht zwar noch  nicht in unmittelbarer N ähe steht. Er m ag aber für zum  
Europapatent angem eldete deutsche Erfindungen zeitlich früher verfügbar 
werden.

D er E ntw urf für ein A bk om m en  über ein europäisches Patentrecht ist 
nicht nur in der Bundesrepublik und den anderen E W G -L ändern , sondern 
auch darüber hinaus G egenstand eingehender D iskussionen und Ü berlegun
gen gewesen. V o r  allem in den U S A  ist er lebhaftem Interesse begegnet. D ie



266 JOURNAL OF THE SOCIETY OF COSMETIC CHEMISTS

Ergebnisse dieser M itarbeit der Öffentlichkeit liegen jetzt den E W G -B eh ör- 
den vor.

W elche Ausw irkungen w ird  nun die Zulassung des absoluten Stoffschutzes 
für Chem ie-Erfindungen haben?

Ein grundlegender V orteil des Stoffanspruchs liegt darin, daß er im V er
letzungsprozeß einfacher und umfassender geltend gem acht w erden kann als 
der Verfahrensanspruch, selbst w enn man diesen zusammen mit der Beweis
verm utung des § 47 A bs. 3 PatG betrachtet. D er Patentinhaber braucht ledig
lich die Übereinstim m ung des patentverletzenden Produkts mit dem  G egen 
stand seines Stoffpatents nachzuweisen. A lle E inw endungen des Verletzers, 
er benutze ein anderes oder vielleicht sogar ein besseres H erstellungsver
fahren, sind w irkungslos.

N un beginnt aber auch ein Stoffanspruch nicht m it dem  V erletzungspro
zeß. Er w ill erst einmal in einer Patentanmeldung aufgestellt und zur Patent
erteilung geführt werden.

In der Patentanmeldung m uß außer dem  neuen Stoff und seiner einwand
freien K ennzeichnung auch mindestens ein Verfahren zu seiner Herstellung 
aufgeführt werden, da sonst der E rfindung die W iederholbarkeit fehlen w ür
de. D ie  M ühe, weitere Herstellungsverfahren zu suchen und zu nennen, kann 
der Patentinhaber sich allerdings sparen. Er kann natürlich nicht verhindern, 
daß Dritte weitere oder verbesserte Herstellungsverfahren z. B. mit größerer 
Ausbeute finden und patentieren und damit ihm  sperren. Imm erhin kann der 
Inhaber des Stoffpatents selbst mit größerer Ruhe an solchen Verfahrensver- 
besserungen arbeiten, als heute unter dem  b loß en  Verfahrensschutz.

A uch  die „gew erb lich e  Verw ertbarkeit“  (§ 1 A bs. 1 PatG) des neuen 
Stoffes, d. h. sein A nw endungsgebiet, ist anzugeben, gegebenenfalls auch 
seine Ü berlegenheit (Erfindungshöhe) gegenüber bereits bekannten, ver
wandten Stoffen.

Eine besondere Frage, m it der sich die Praxis des Patentamts zu beschäf
tigen haben w ird, ist diejenige, w ie weit ein Stoffanspruch, der sich nicht auf 
eine einzelne Substanz, sondern auf eine G ruppe v o n  h om ologen  oder sub
stituierten Stoffen beziehen soll, durch Beispiele belegt sein m uß. Im  Z u 
sammenhang hiermit steht die weitere, nun w ieder den Verletzungsrichter 
interessierende Frage, inw iew eit der Stoffanspruch von  ihm  nicht ausdrück
lich umfaßte äquivalente Stoffe umfaßt. W ird  z. B. ein A nspruch ,,2-C hlor- 
in d on “  (US-Patent 2 456 452) durch H erstellung des 2-B rom indon  verletzt?

E in unbestreitbarer und für die Praxis bedeutungsvoller V orteil des Stoff
anspruchs liegt darin, daß er auch Zw ischenprodukte, die bisher vielfach 
nicht patentiert w erden können, patentfähig macht. W ird  nämlich nach einem 
A nalogieverfahren, das ja nur durch die besonderen, nicht vorhersehbaren



STOFFSCHUTZ FÜR CHEMIE-ERFINDUNGEN 267

Eigenschaften des Verfahrenserzeugnisses Patentfähigkeit erlangt, kein in 
sich selbst verwertbares E ndprodukt (z. B. Arzneim ittel), sondern nur ein 
zur H erstellung solcher E ndprodukte verwertbares Zw ischenprodukt erhal
ten, so lehnt die bisherige Praxis des Patentamtes die Patenterteilung ab. D ie  
Eigenschaften eines m it H ilfe des Zw ischenproduktes hergestellten E n dp ro
duktes, der sogen, mittelbare technische Effekt, können nicht zur Begrün
dung der Patentfähigkeit des Zw ischenprodukt-H erstellungsverfahrens her
angezogen  werden. E in W egfall dieses Hindernisses, w ie er beim  Stoffan
spruch erfolgen  m üßte, wäre v on  besonderem  W ert. D enn beim  Stoffan
spruch genügt ja, wenigstens grundsätzlich, die A ngabe der gew erblichen V er
wertbarkeit, der hier mit dem  H inweis „zu r  H erstellung v o n  Arzneim itteln 
geeignet“  G enüge getan w äre; die A ngabe eines besonderen „technischen 
Effekts“  ist nicht erforderlich.

E in weiterer V orzu g  des Stoffanspruchs ist, daß er sämtliche Brauchbar
keiten, d. h. V erw endungsm öglichkeiten  v o n  Produkten um faßt (6). E inem  
jüngeren Erfinder m ag ein bestimmtes neues Anw endungsverfahren noch  ge
schützt werden, dieses Patent bleibt aber abhängig v om  Stoffpatent. Eine 
B indung des Stoffschutzes an einen im  Stoffpatent genannten V erw endungs
zw eck  („zw eckgebundener Stoffanspruch“ ) kann nicht in Frage kom m en; 
sie wäre eine unzulässige Einschränkung des „absolu ten“  Stoffanspruchs.

D ie  B etonung der mit dem  Stoffschutz verbundenen V orteile für den Patent
inhaber darf nicht zu dem  G edanken führen, als w erde nunm ehr der V er
fahrensschutz entbehrlich. M anche neuen Produkte, w ie z. B. die durch Fer
m entationsverfahren gew onnenen A ntibiotika, werden kaum durch einen 
Stoffanspruch m it A ngabe ihrer Eigenschaften, geschw eige denn K onstitu 
tion , zu beschreiben, als vielm ehr durch das Herstellungsverfahren zu schüt
zen sein, sofern man nicht die E inbeziehung der H erstellungsweise in den 
Stoffanspruch in der Form  zuläßt, daß das Ergebnis jeglicher Herstellungs
weisen geschützt ist („S to ff  X , erhältlich nach dem  Verfahren . . . “ ; und 
nicht nur „S to ff  X , erhalten nach . . . “ ).

W enn also auch eines Tages in D eutschland der Stoffschutz für chem ische 
Erfindungen erhältlich sein w ird, so dürften schon diese kurzen H inweise er
kennbar machen, daß auch dann n och  genügend Anlaß sein w ird, sich mit 
Problem en mancher A rt, an denen das Chemie-Patentrecht ja nicht arm ist, 
auseinanderzusetzen.

Z u s a m m e n f a s s u n g

Für auf chem ischem  W ege hergestellte neue Substanzen ist nach deutschem 
R echt bisher ein Stoffschutz (absoluter Stoffanspruch) nicht erhältlich, son
dern lediglich  der Schutz des Herstellungsverfahrens. D er Gesetzgeber w ird
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aber dem W unsch der interessierten Kreise, den 2 . B. aus dem  amerikanischen 
R echt bekannten Stoffschutz zuzulassen, entsprechen. D ies zeichnet sich be
reits im internationalen Recht (Europarat; Europäisches, d. h. E W G -Patent) 
ab. Aus einer Zulassung des Stoffschutzes w erden sich für das Patentertei
lungsverfahren und für die A uslegung der Patente im  Verletzungsstreit neue 
Problem e ergeben.
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Z u r  P h y s i o l o g i e  d e r  a l t e r n d e n  H a u t

K . S A L F E L D *

1Vorgetragen am 10. A p r il 1964 in Darm stadt

Synopsis— Comments on the physiology o f  aging skin. With increasing age, the pH value o f  light- 
exposed skin approaches that o f  unexposed skin and, at the same time, shifts' towards a more acid 
range. At the same time, the buffering capacity and the alkali resistance decrease, and the number o f 
sebaceous glands is reduced. It is likely that not only the water-soluble but probably also the ether- 
soluble components and the homy material o f  the skin influence the skin’s alkali and acid neutra
lizing capacity. Enzymes o f  the living epidermis lose part o f their activity only in old age; on the 
other hand, the drop in enzyme capacity is more noticeable in the non-living layers o f  the epidermis.

D ie A ufk lärung v o n  A lternsvorgängen des m enschlichen Organism us 
gew innt mit zunehm ender Lebenserwartung der meisten Z ivilisationsvölker 
an Interesse. G ründung v on  gerontolog ischen  und geriatrischen G esellschaf
ten und das Erscheinen spezieller Zeitschriften dürfen als äußere Zeichen  für 
die Aktualität dieses Them enkreises gew ertet werden. O b w oh l sich am H aut
organ, dem  O bjekt derm atologischer U ntersuchungen die m orphologischen  
A ltersveränderungen besonders deutlich zeigen, sind unsere heutigen K ennt
nisse über den A lternsvorgang und seine Beeinflußbarkeit n och  sehr lücken
haft. Zahlreiche, bereits erarbeitete U ntersuchungsergebnisse über spezielle 
V eränderungen der Altershaut sind durch verschiedenartige V ersuchsbedin
gungen, unterschiedliche U ntersuchungstechniken und eine nicht ganz klare 
D efin ition  der Altershaut nicht im m er vergleichbar und verlieren so vielfach 
an W ert.

W elches sind nun die charakteristischen M erkm ale der Altershaut und wann 
treten entsprechende Veränderungen während des Lebens auf? Das A ltern 
als solches beginnt m it Beendigung der W achstum sphase eines Organism us 
(Lansing (6)). Einzeller und niedere O rganism en, die durch w iederkehrende 
Zellteilung fortbestehen, altern nicht. A n  der Haut zeigen sich die ersten 
Alters Veränderungen mit Beginn des vierten Lebensjahrzehnts, äußerlich 
sichtbar an der zunehm enden Faltenbildung, vornehm lich  im  Bereich des

* Dermatologische Klinik und Poliklinik der Philipps-Universität, Marburg an der Lahn (Direktor:
Prof. Dr. med. O. Braun-Falco).
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Gesichtes. Im  weiteren Leben treten altersbedingte H autveränderungen in 
verstärktem M aße auf, so daß neben klin isch-m orphologischen  K ennzeichen 
der Altershaut auch histologisch und biochem isch  A bw eichungen  faßbar 
werden.

D ie Hautalterung ist naturgemäß v o n  Individuum  zu Individuum  unter
schiedlich und w ird  vornehm lich  v o n  drei Faktoren bestim m t:
1. v om  K onstitutionsfaktor, gegeben durch den H autkonstitutionstyp im 

Sinne v on  K ein ing und Braun-Falco (5), das R egenerationsverm ögen und 
den G rad der Schutzfunktion,

2. v om  U m weltfaktor, d. h. v on  der chronischen U V -L ichtexposition  und 
v on  W itterungseinflüssen,

3. vom  H orm onfaktor, d. h. v on  einer w ohlausgew ogenen H orm onbalance. 
A ls Beispiel sei hier das Hautaltern bei Kastraten angeführt.

Im  Bereich nicht-lichtexponierter Hautstellen zeigen sich Altersverände
rungen, die vornehm lich  v om  Hautkonstitutionstyp abhängig sind, die man 
als physiologisch  bezeichnen kann. A n  lichtexponierter Haut dagegen stellen 
äußere Einflüsse einen zusätzlichen A lternsfaktor dar, w ie anhand des kli
n isch-m orphologischen  Bildmaterials gezeigt werden kann (klinische Bilder). 
D ie  Summe der sog. „A lterszeichen“  charakterisiert die Altershaut.

D urch  das aufgezeigte k lin isch-m orphologische Verhalten lichtexponierter 
und nicht-lichtexponierter Haut stellt sich die Frage nach der substantiellen 
Grundlage für dieses Aussehen.

Generell kann gesagt werden, daß das H autorgan in allen seinen Schichten 
involutive Veränderungen erfährt, mit Ausnahm e des Str. basale, jener 
Schicht, die in erster Linie für den Zellbestand der Epiderm is verantw ortlich 
ist. D ie  D icke  des subcutanen Fettgewebes nim m t ab, erkenntlich an dem 
deutlichen Heraustreten der K nochenkonturen . Lederhaut und Epidermis 
erleiden nach Evans, C ow dry und N ielson  (4) eine Dickenabnahm e v o n  
etwa 20 bis 3 0 % . Im  Str. spinosum  kom m t es zu einer V erm inderung der 
Zellzahl, gelegentlich zu einem Kleinerw erden der Einzelzelle. Das Str. 
granulosum  ist im  höheren A lter häufig nicht vorhanden, und das Str. cor- 
neum zeigt bei nahezu gleichbleibender D icke  eine A u flock eru n g  der H orn 
lamellen.

D ie H aut-V erdünnung ist je nach Lokalisation unterschiedlich stark, im 
Bereich lichtexponierter Haut meist ausgeprägter als in nicht-lichtexponierter.

W ie verhält sich das H autorgan in Anbetracht dieser erheblichen V erände
rungen im höheren A lter als Schutzorgan, wie nim m t es insbesondere seine 
chem ischen Schutzfunktionen w ahr?

Im folgenden soll nur über einen Teil der Haut, nämlich die Hautoberfläche, die Schweißdrüsen 
und die Epidermis berichtet werden.
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I .  H a u t o b e r f l ä c h e  

1. p H -W ert

D er pH -W ert ist die Resultante der K onzentrationen aller pH -aktiven 
wasserlöslichen Hornschichtinhaltsstoffe unter Berücksichtigung ihrer 
Dissoziationskonstanten. V o n  M archionini (7), Schaaf (9), Herrmann, Sulz
berger (12) u. a. w ird  dem  Schweiß eine besondere pH-beeinflussende R olle 
zugeschrieben. D agegen  sind Spier und Pascher (11) und insbesondere 
Szakall (13) der M einung, daß die wasserlöslichen Inhaltsstoffe des Str. cor- 
neum  für das Aufrechterhalten des pH -W ertes verantw ortlich zu machen 
sind. D ie  pH -M essungen w urden bei insgesamt 71 Patienten verschiedenen 
Alters in lichtexponierter und nicht-lichtexponierter Haut durchgeführt.

2. A lk a li- und Säureneutralisation

Das N eutralisationsverm ögen der Haut stellt eine A bw ehrfunktion  des 
Hautorgans gegenüber Laugen und Säuren dar. D ie  Alkalineutralisation 
w urde nach Burckhardt (1), die Säureneutralisation nach Schuppli (10) an 
lichtexponierter und nicht-lichtexponierter Haut in A bhängigkeit v om  A lter 
bestimmt.

Säure- und Alkalineutralisationsverm ögen der Haut verhalten sich nach 
Burckhardt und Bäumle (2) w eitgehend übereinstim m end. W ir untersuchten 
das Säureneutralisationsvermögen der Haut nur bei 27 Patienten orientierend 
und konnten die M einung v o n  Burckhardt bestätigen.

3. Alkaliresistenu

D ie Alkaliresistenz w ird  nach Burckhardt durch den nicht-löslichen K era
tinanteil der H ornschicht bestimmt. Sie w urde an 20- bis 40jährigen und über 
60jährigen Probanden im  Bereich lichtexponierter und nicht-lichtexponierter 
Haut geprüft.

Faßt man die an der H autoberfläche gew onnenen U ntersuchungsergebnisse 
zusammen, so ergeben sich folgende Beziehungen zwischen lichtexponierter 
und nicht-lichtexponierter Haut in A bhängigkeit v o m  A lter:

1. D ie  Hautoberfläche weist eine W asserstoffionenkonzentration auf, die 
unter gew öhnlichen  Bedingungen im sauren pH -B ereich  liegt. (N ur in den 
intertriginösen Räumen und in seborrhoischen Bezirken ist der pH -W ert 
in den alkalischen Bereich verschoben.) Bis zum  70. Lebensjahr etwa 
-  Säuglings- und Kindesalter sind nicht berücksichtigt -  bleiben die p H - 
Verhältnisse w eitgehend konstant. Im  höheren A lter erkennt man eine 
A nnäherung der pH -W erte in lichtexponierter und nicht-lichtexponierter 
Haut und eine gleichzeitige V erschiebung in den sauren Bereich, stärker an 
lichtexponierter Haut.
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2. A lkali- und Säureneutralisation zeigen ein gleichgerichtetes Verhalten in 
A bhängigkeit v om  A lter und v on  der Lokalisation. Bis zum  siebenten 
Lebensdezennium  ist das Pufferungsverm ögen in lichtexponierter und 
nicht-lichtexponierter Haut gleich  gut. Im  höheren A lter erleiden alle 
gemessenen K örperstellen bis auf die H andoberfläche eine nahezu gleich  
große Pufferungseinbuße. A n  der Handoberfläche ändert sich die Puffe
rungskapazität nur geringgradig.

3. D ie  Alkaliresistenz nim m t vom  H andrücken über den Unterarm zum 
Oberarm  zu. Eine gesetzm äßige A bhängigkeit v o n  bestimmten H ornhaut
eigenschaften, w ie D icke und Struktur, ist nicht erkennbar. M it zunehm en
dem  Alter nim m t die Resistenz an den Meßstellen ab, stärker am H and
rücken.

I I .  Sc h w e i s s d r ü s e n  u n d  H o r n i n h a l t s t o f f e

D a wahrscheinlich Schw eiß- und H orninhaltstoffe für das Zustandekom 
men der meisten v on  uns geprüften Funktionen verantw ortlich zu machen 
sind, dehnten w ir unsere LIntersuchungen auf die Bestim m ung der Schw eiß
drüsenfunktionen und einzelner Bestandteile des Hornmaterials in jugend
lichem  und höherem  A lter aus.

1. Schweißdrüsen
Quantitative Schweißuntersuchungen gestalten sich insofern schwierig, als 

viele Faktoren wie Außentem peratur, Luftfeuchtigkeit, K örperlage, Schlaf 
oder W achzustand und vieles andere mehr, beeinflussend auf die Schw eiß
drüsentätigkeit w irken können. Ein Teil der m öglichen  Fehlerquellen kann 
dadurch ausgeschaltet werden, daß nicht die Quantität des sezernierten 
Schweißes, sondern die Zahl der funktionsfähigen Schweißdrüsen bestimmt 
wird.

Unterspritzt man ein Schweißdrüsenareal mit Pilocarpin in einer K on zen 
tration v on  0,01 cm 3, so w erden alle funktionsfähigen Schweißdrüsen durch 
E inw irkung auf den D rüsenkörper selbst aktiviert und sondern Schweiß ab. 
D urch  Schweiß wird B rom phenolblau kräftig blau gefärbt. Bringt man be
stimmt vorbereitetes B rom phenolblau auf die Haut und läßt die Schw eiß
drüsen Schweiß produzieren, so färben sich die Schweißdrüsenausführungs
gänge blau an und sind gut auszählbar (M ethode nach Tashiro (15)).

D ie  Zahl der durch Pilocarpin aktivierbaren Schweißdrüsen ist in licht
exponierter Haut (Stirn und H andoberfläche) drei- bis dreieinhalbmal größer 
als in nicht-lichtexponierter Haut (Unterarm und Schulterblatt). M it zuneh
m endem  Alter verm indert sich die Zahl der Schweißdrüsen an lichtexponier
ter und nicht-lichtexponierter Haut im gleichen Verhältnis, bei über 80jähri- 
gen Probanden um  rund 7 0 % .
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D ie Ursache des je nach Lokalisation und A lter unterschiedlichen V er
haltens des pH -W ertes an der H autoberfläche scheint durch die Schw eiß
drüsenzahl eine gew isse K lärung zu finden. Fraglich bleibt jedoch , ob  aus
schließlich Schweißdrüsen für den p H -W ert verantw ortlich zu m achen sind.

2. Horninhalt Stoffe
Pascher (8) konnte in letzter Z eit durch M odellgem ische gemäß den quan

titativen Analysen v o n  Sammelgeschabseleluaten die Fähigkeit des W asser
löslichen, A lkali und Säuren zu puffern, aufzeigen. D iese aufschlußreiche 
U ntersuchung gab Veranlassung, das unterschiedliche, v on  A lter und Lokali
sation abhängige Verhalten des Pufferungsverm ögens und der Alkaliresistenz 
der H autoberfläche m öglicherw eise durch quantitative Bestim m ung der H orn 
schichtinhaltsstoffe einer Erklärung näher zu bringen.

D ie Untersuchungen beschränkten sich auf die Bestim m ung der drei Be
standteile der H ornhaut: W asserlösliches, Ätherlösliches und N ich t-L ös
liches. D ie  G ew innung und V orbereitung des Materials erfolgte nach der v on  
Spier und Pascher (11) angegebenen M ethode.

Das unterschiedliche Verhalten der Alkalineutralisation durch das W asser
lösliche des Hornmaterials w ie Spier und Pascher es annehmen, kann nicht 
ohne E inschränkung bestätigt werden. D ie  unterschiedliche Verhaltensweise 
scheint vielm ehr einen H inweis darauf zu geben, daß sow oh l der ätherlösliche 
A nteil (das H autoberflächenfett nach D ünner (3)) wahrscheinlich sogar auch 
das Hornm aterial und der wasserlösliche Bestandteil für das Zustandekom m en 
v o n  A lkali- und Säureneutralisation und Alkaliresistenz mehr oder w eniger 
verantw ortlich zu machen sind.

N eben  den k lin isch-m orphologischen  und histologischen V eränderungen 
der Altershaut bestehen auch funktionelle A bw eichungen , w ie Untersuchungs
ergebnisse an der H autoberfläche, der Epiderm is und den Schweißdrüsen 
ergeben haben.

I I I .  S t o f f w e c h s e l l e i s t u n g  d e r  E p i d e r m i s

Es w urden die Stoffwechselleistungen der Epiderm is in A bhängigkeit v o n  
A lter und Lokalisation untersucht und zwar w urde das Verhalten einiger 
Enzym e der E m bden-M eyerhof-K ette und des Zitronensäurezyklus geprüft. 
O hne auf m ethodische Einzelheiten einzugehen, darf gesagt werden, daß die 
untersuchten Fermente der vitalen Epiderm is sich in lichtexponierter und 
nicht-lichtexponierter Haut im A lter bis zu 80 Jahren nicht unterscheiden 
und erst über 80 Jahren eine gew isse Einschränkung ihrer Aktivität auf
weisen, stärker in lichtexponierter Haut.

Ferm entuntersuchungen in der nicht-vitalen Schicht der Epiderm is, in der 
H ornschicht, zeigen deutlich eine starke Altersabhängigkeit. Im  Blasen
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inhalt v on  Kantharidenblasen, in denen bekanntlich durch Zellzerfall Enzym e 
frei w erden und zur Bestim m ung gelangen, w ie W eber (16) gezeigt hat, 
konnte ebenfalls ein Aktivitätsabfall vieler Enzym e mit zunehm endem  Alter 
beobachtet werden.

D iese Ergebnisse, aber auch die an der H autoberfläche, den Schweißdrüsen 
und am Hornmaterial gew onnenen Untersuchungsergebnisse, lassen den 
Schluß zu, daß neben klin isch-m orphologischen  und histologischen Verände- 
rungen der Altershaut auch deutliche funktionelle und biochem ische Unter
schiede zur jugendlichen Haut bestehen.

(Eingegangen: 18. Juni 1964)

LITERATUR

(1) Burckhardt, W., Dermatologica 94, 73 (1947).
(2) Burckhardt, W. und Bäumlc, W ., Dermatologica 102, 294 (1951).
(3) Dünner, M., Dermatologica 101, 17 (1950).
(4) Evans, R., Cowdry, E. V ., und Nielson, P. G., A n a t. Rec. 86, 545 (1943).
(5) Kcining, E. und Braun-Falco, O., Dermatologie und Venerologie. J. F. Lehmanns Verlag Mün

chen 1960.
(6) Lansing, A. J., Physiol. Rev. 31, 274 (1951).
(7) Marchionini, A. und Spier, H. W., Orthologie und Pathologie der Ausscheidung der Haut, 

in: Handbuch der allgemeinen Pathologie, Band 5, Teil 2, S. 527-600, Springer Verlag Berlin-Göt- 
tingen-Heidelberg 1959.

(8) Pascher, G., A rch . klin. exp . D erm . 213, 844-845 (1960).
(9) Schaaf, F., Die Haut und ihre Ausscheidungen, in: Physiol. Chemie ein Lehr- und Handbuch ed.

B. Flaschcnträger und E. Lehnartz, Band II, Teil 2b. Springer Verlag OHG Bcrlin-Göttingen- 
Heidelberg (1957).

(10) Schuppli, R., Dermatologica 98, 295 (1949).
(11) Spier, H. W. und Pascher, G., A cta  dermato.-vener. 37, 14 (1957).
(12) Sulzberger, M. B. und Herrmann, F., A rch . D erm . (Chic.) 81, 235 (1960).
(13) Szakall, A., A rch . klin. exp . D erm . 201, 331 (1955).
(14) Szakall, A., Berufsdermatosen 6, 171 (1958).
(15) Tashiro, G., Wada M. und Sakurai, M ., J. invest. D e r  mat. 36, 3 (1961).
(16) Weber, G., D erm . Wschr. 138, 737 (1958).



J. Soc. Cosmetic Chemists 16 275-299 (1965)

M ö g l i c h k e i t e n  z u r  B e h a n d l u n g  u n d  

P r o p h y l a x e  d e r  H a u t a l t e r u n g

H. T R O N N IE R *

Vorgetragen a??i 10. April 1964 in Darm Stadt

Synopsis— Potential treatment and prophylaxis o f  aging o f  skin. The known changes with age o f 
the epidermis, the cutis, the total dermis, and its appendages are reviewed. With regard to com
ponents responsible for the aging o f  skin, it is noted that the slow increase in the large number o f 
changes taking place makes any specific assignment o f  responsibility for aging changes very 
difficult. The need for modifications in skin care with increasing age arc briefly sketched, and effective 
ingredients (Vitamincs A Sc E, essential fatty acids, placenta, royal jelly, estrogens, pregnenolone 
etc.) are discussed. Basically, age changes can be influenced by hydration o f  the epidermis, by 
influencing keratinization and (indirectly) by an increase in blood circulation.

D ie  Frage nach den M öglichkeiten  zur Behandlung und Prophylaxe von  
Altersveränderungen der Haut ist ebenso berechtigt und naheliegend wie die 
Beantw ortung schw ierig und undankbar. Man kann deshalb keine Patent
lösungen erwarten, und es w erden in der vorliegenden  A rbeit im w esent
lichen die Kriterien der Altersveränderungen der Haut dargestellt und allen
falls einige H inweise auf eine vielleicht erfolgversprechende Behandlung oder 
Präparate-Entwicklung gegeben.

Einem  guten Beobachter sind die klassischen Zeichen  der Altershaut 
durchaus geläufig, sow eit sie m akroskopisch  sichtbar werden. Bedingt sind 
sie durch eine ganze Reihe v o n  m orph olog ischen  und funktionellen V er
änderungen in der Haut, die jetzt kurz beschrieben werden.

Einer schematischen Darstellung der in der Literatur aufgeführten Befunde 
über die mit zunehm endem  A lter sich ändernde Zusam m ensetzung der Haut 
und ihrer Bestandteile sow ie ihrer Funktion  stellen sich aber die o ft  nicht 
einheitlichen Ergebnisse der einzelnen Untersucher entgegen. So berichten 
z. B. einige A utoren , daß im Alter das strat. granulosum  der Epiderm is 
verschw unden sei (R onchese (31)), andere finden es nur verschm älert (Evans, 
C ow dry und N ielson  (9)) oder unverändert (Ejiri (8)), schließlich w ird sogar

* Universitäts-Hautklinik Tübingen (Direktor: Prof. Dr. med. W. Schneider).
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eine Verbreiterung beschrieben (Hill und M ontgom m ery (16)). Trotzdem  
soll versucht werden, eine gewisse Systematik in die nachweisbaren Alters
veränderungen zu bringen, w obei im wesentlichen die Darstellung v o n  
W agner (53) als Quelle dienen soll.

In der Tab. I  sind die A ltersveränderungen der Epidermis zusam m enge
stellt.

Tabelle I

Altersvcränderungen der Epidermis

Art Richtung Bemerkungen

Dicke (gesamt) > Zunahme bis 30. Lebensjahr
strat. basale =
strat. spinös. <  =  >
strat. corneum <  oder -

Zellgröße >
Mitochondrien-Zahl >
Kcratohyalin-Gran. (Zahl)
Reteleiste >
Mineralgehalt --  oder : Verschiebung innerhalb der Epidermis
Fettgehalt — sudanophile Granula
Melanocyten
Pigmentstoffwechsel <
Mitoseaktivität =  (oder < ) bis 40. Lebensjahr ansteigend
Lebensdauer der Zelle >
Verhornung 
pH-Wert d. Oberfläche 
Säureneutralisation >
Alkalineutralisation >  (oder —) Mit Ausnahme der Zonen apokriner Drüsen

Zeichenerklärung: >  Verminderung, Abnahme ~  variable Änderungen 
=  keine Veränderung ? unsichere Befunde
<  Vermehrung, Zunahme

D ie G esam tdicke nim m t nach einem etwa mit dem  30. Lebensjahr erreich
ten maximalen W ert kontinuierlich ab, w obei das straf, basale offenbar nicht 
betroffen ist. A u ch  das straf, corneum  bleibt unverändert oder erfährt sogar 
eine geringe V erdickung, sicher nicht durch eine verm ehrte K eratinbildung 
bedingt, sondern auf einer verm inderten A bschilferung beruhend. Zum  
straf, granulosum  sind die Befunde, w ie bereits erwähnt, sehr uneinheitlich, 
während für das straf, spinosum  eher eine D ickenabnahm e wahrscheinlich ist. 
D ie  Z e llgröße  verm indert sich, ebenso die Zahl der M itochondrien , dagegen 
sind die Keratohyalin-Granula im strat. granulosum  vermehrt. D ie  R ete
leiste flacht sich ab und kann im hohen A lter vollständig verstrichen sein. 
D er M ineralgehalt der Epiderm is bleibt w oh l im ganzen konstant, jedoch  kom m t 
es innerhalb der Epiderm is zu Verschiebungen, w ie sich in V eraschungs
versuchen an der Farbe der A sche zeigen ließ. D er Fettgehalt -  gem eint sind
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hier die sudanophilen Granula -  b leibt unverändert. D ie  Zahl der M elano- 
cyten nim m t nicht zu, w oh l aber deren Stoffwechsel und damit die Pigm ent- 
kinese und -genese.

W ichtig  scheint die B eobachtung, daß die M itoseaktivität der epider
malen Zellen  unverändert ist, dagegen die Lebensdauer der Zelle deutlich 
abnim mt, also auch hier w eniger quantitative als qualitative Ä nderungen 
vorliegen . D ie  V erhornung bleibt gleich, ebenso der pH -W ert der Haut
oberfläche, dagegen nim m t die Alkalineutralisationsfähigkeit ebenso w ie das 
Säurebindungsverm ögen eher ab.

D ie Veränderungen im C orium  betreffen v o r  allem die kollagenen und 
elastischen Fasern (Tab. II). Zunächst ist eine generelle D ickenabnahm e der 
gesamten Schicht im A lter zu verzeichnen. D ie m orphologischen  V erände
rungen des K ollagens sind nicht so deutlich, insbesondere zeigt sich die 
einzelne Fibrille zunächst unverändert. Es kom m t aber zu einer V erschie
bung des G leichgew ichtes zw ischen den Fibroplasten und der G rundsub
stanz einerseits und den Fibrillen auf der anderen Seite. D am it verschiebt 
sich auch das Verhältnis H exosam in zu K ollagen  zugunsten des letzteren. 
D ie  Löslichkeit, Q uellungsfähigkeit und K ollagenase-Em pfindlichkeit nim m t 
mit dem  A lter ab, der K alk-, L ip oid - und Tyrosin -G ehalt ist ebenso erhöht 
wie der A nteil der freien A ldehyd- und C arboxylgruppen.

Abbildung 1
Senile kolloide Degeneration (HE-Färbung).
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Tabelle I I

Ältersveränderungen des Coriums und der Subcutis

Art Richtung Bemerkungen

Corium

Dicke (gesamt) > Zunahme bis 30. Lebensjahr
Kollagen

Dicke der Fibrille = Abnahme im Greisenalter
Quellungsfähigkeit >
Löslichkeit (Essigsäure) >
Kollagenase-Empfindlichkeit >
Kalkgehalt <
Lipoidgehalt <
Tyrosingehalt <
fr. Aldehydgruppen <
fr. Carboxylgruppen <

Elast. Fasern
Dicke <
Körnelung <
Homogenisierung <
Kalkgehalt — Im Gegensatz zur Aorten-Elastica
Asparaginsäure-Gehalt <
Glutaminsäure-Gehalt <
Hyaluronsäure-Gehalt <

Grundsubstanz-Menge >
Mastzellen-Zahl >

Sub cutis 

Fette
Schmelzpunkt >
Verseifungspunkt <
Jodzahl >
Cholesterin-Gehalt <
Menge
Innendruck <

Zeichenerklärung s. Tabelle I

H istologisch  fällt in der Übersicht bei der senilen D egeneration (Abb. 1J 
v o r  allem die ungleichm äßige D icke  der Epiderm is und die A bflachung der 
Reteleisten auf.

D ie  basophile D egeneration der kollagenen Fasern w ird  hier nicht so deut
lich ; bei der Elastica-Färbung mit O rcein  nach Unna (Abb. 2) stellen sich 
aber die dicken, degenerierten K ollagenfasern unterhalb einer Schicht n or
malen K ollagens sehr deutlich dar. Es handelt sich aber dabei nicht um  ver
mehrt aufgetretenes Elastin (Lever (21)), sondern um  degeneriertes K ollagen , 
das sich w ie Elastin anfärbt. G leichzeitig geht seine Anfärbbarkeit für 
K ollagen  verloren, w ie die fo lgende van G ieson -A bb ildu n g zeigt (Abb. 3).
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Abbildung 2
Kolloide Degeneration (Orcein-Färbung).

Abbildung 3
Kolloide Degeneration (van Gieson-Färbung).
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Sehr deutlich ist hier unterhalb der Epiderm is das schmale Band norm al 
angefärbten K ollagens zu sehen.

Besonders in den lange Jahre der Sonnenstrahlung ausgesetzten Haut
partien können n och  entzündliche Veränderungen vorherrschen, wie Abb. 4 
zeigt.

D eutlich  sind in dieser Ü bersicht die leucocytären Infiltrate in der oberen 
Cutis und perivasculär zu sehen.

A u ch  hier w ieder die kollo ide D egeneration, w ie sie sich in der Elastika- 
Färbung (Abb. 5) darstellt, und die fehlende Anfärbbarkeit dieses Bereiches 
durch die van-G ieson-Färbung (Abb. 6) m it dem  teilweise erhaltenen schma
len subepidermalen Saum norm alen Kollagens.

W ährend die kollagenen Fasern erst sehr spät m orphologische A bw eichu n 
gen zeigen, sind die altersbedingten Veränderungen der elastischen Fasern 
schon frühzeitig sehr auffällig; ihnen kom m t auch für die A lterung der Haut 
eine besondere Bedeutung zu, w orau f u. a. Braun-Falco (2 ,2a ) auf G rund 
um fangreicher U ntersuchungen w iederholt hingewiesen hat. D ie  elastischen 
Fasern erscheinen im A lter verdickt und fragmentiert. Später tritt eine K örne- 
lung und eine H om ogenisierung auf. W ährend der Kalkgehalt unverändert 
ist, findet sich verm ehrt Asparaginsäure, Glutaminsäure und auch H yaluron-

Abbildung 4
Entzündlich-dcgenerative Altcrsatrophie (HE-Färbung).



BEHANDLUNG UND PROPHYLAXE DER HAUTALTERUNG 281

Abbildung 5
Entzündlich-degenerative Altersatrophie mit kolloider Degeneration (Orcein-Färbung).

Abbildung 6
Entzündlich-degenerative Altersatrophie mit kolloider Degeneration (van Gieson-Färbung).
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säure, die u. a. für die verm inderte R esorptionsfähigkeit verantw ortlich 
gem acht w ird (Heite und Schräder (15)). W eiterhin kann eine Abnahm e der 
M enge der Grundsubstanz sow ie der H istiocyten im C orium  mit zunehm en
dem  A lter festgestellt werden.

V o n  besonderer Bedeutung ist innerhalb der Cutis die Ä nderung in den 
anionenaktiven sauren M ucopolysacchariden. Insgesamt nim mt ihre M enge 
ab, gleichzeitig verschiebt sich aber auch das Verhältnis der einzelnen Stoffe 
zueinander, so nim m t z. B. der Gehalt an Chondroitinsulfat zu, derjenige an 
Hyaluronat ab. In Form  der E iw eißkom plexe haben die M ucopolysaccharide 
eine besondere Bedeutung für die W asserbindung. Sie liegt etwa 10- bis 
lOOmal höher als für normales Protein. D a im A lter aber auch das M olekular
gew icht der M ucopolysaccharid-Proteine abnim mt, verringert sich deren 
W asserverbindungsverm ögen hierdurch. Das kann nur zum Teil durch den 
höheren Kalzium gehalt -  diese V erbindungen sind bekanntlich ausgezeich
nete Ionenaustauscher für Kalzium  -  w ieder ausgeglichen werden. D er erhöhte 
Kalzium gehalt vergrößert die A ggregation  der M oleküle, das wiederum  ei
ne kom pensatorisch bessere W asserbindung zur F olge hat.

In der Subcutis interessiert v o r  allem die eventuell veränderte Fettzusam
m ensetzung und -m enge. Schm elzpunkt und Jodzahl erhöhen sich, V er
seifungszahl und Cholesteringehalt nehmen ab, D ie  M enge des Fettes ver
hält sich sehr unterschiedlich und ist vorw iegend  v on  nervalen und h orm o
nalen Steuerungen abhängig. W ichtig  scheint die Feststellung eines erhöhten 
Innendruckes zu sein, der eine der Ursachen für eine schlechtere D urchblu 
tung darstellen könnte.

In der Tab. III  sind einige an der gesamten Haut ermittelte Ergebnisse 
dargestellt. D er W assergehalt der Haut nim mt zunächst deutlich ab, zeigt 
dann aber im höheren A lter w ieder eine Zunahm e. D er M ineralgehalt erhöht 
sich, und zwar im Kalzium gehalt, bevorzugt im Corium , sow ie im M agnesium 
gehalt; Natrium und K alium  bleiben etwa gleich, über Chlor liegen keine 
zuverlässigen Ergebnisse vor , Silizium-, Schw efel- und Phosphorgehalt 
nehmen ab, ebenso der Cholesteringehalt, während die Stickstoffm enge 
gleich bleibt. D ie  Abnahm e des Schwefelgehaltes betrifft v o r  allem den ge
bundenen Schwefel, die freien SH -G ruppen sind in der M enge unverändert.

D er Sauerstoffverbrauch, die anaerobe G lykolyse und der G lykogengehalt 
als A usdruck des Stoffwechsels sind verm indert, auch der Fermentgehalt ist 
offenbar reduziert. D ie  Permeabilität ist w oh l insgesamt verm indert, wenn 
dies auch nicht für alle Stoffe zu gelten scheint. Elastizität und D ehnbarkeit 
sind herabgesetzt, die Zugfestigkeit, bedingt durch die zunehm enden E in
lagerungen, erhöht. O b  die Zahl der G efäße verringert ist, erscheint nicht
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Tabelle I I I

Altersveränderungcn der Gesamt-Haut

Art Richtung Bemerkungen

Wassergehalt 
Mineralgehalt (Asche)

Kalzium 
Magnesium 
Natrium 
Kalium 
Silizium 
Chlor 
Schwefel 

SH-Gruppen 
Phosphor 
Stickstoff 
Cholesterin 

Sauerstoffverbrauch 
anaerob. Glykolyse 
Glykogengehalt 
alkal. Phosphatase 
Bernsteinsäure-Dehydrogenase 
Permeabilität 
Elastizität 
Zugfestigkeit 
Dehnbarkeit 
Zahl der Gefäße 
Verhältnis Lumen/Wand 
Kapill.-Resistenz
Strömungsgeschwindigkeit des Blutes
periph. Blutmenge
Gefäßreaktion
Hauttemperatur
T emperatur-Anpassung
Wundheilung
Tastgefühl

>
<
<
<

>
p

>

>

>
>
>
>
>
>

>  ?
>
<
>

>  ? 
>  
>

>

im Alter wieder Zunahme 
bis 10. Lebensjahr abfallend 
vorwiegend Corium

unregelmäßige Änderung 
unregelmäßige Änderung

Kälte und Wärme

Zeichenerklärung s. Tabelle I

sicher, dagegen dürfte sich eine V erlagerung der G efäßversorgung ausbilden 
und auch das Verhältnis v on  Lum en zu W and ändern. H ierdurch ist dann die 
schlechtere Anpassung der G efäßversorgung an externe Reize und die erhöhte 
Fragilität bedingt. D ie  Blutm enge in der Peripherie ist eher erhöht, gleich 
zeitig die Ström ungsgeschw indigkeit aber verlangsamt. W ährend die H aut
temperatur insgesamt w oh l nicht verändert ist, zeigt sich auch hier eine ver
m inderte Anpassungsfähigkeit. D ie  W undheilung verläuft verlangsamt und 
das Tastgefühl, als Beispiel auch einer nervösen Leistungsm inderung, ist 
herabgesetzt.
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Tabelle I V

Altersveränderungen der Anhangsgcbilde

Art Richtung Bemerkungen

Haare

Dicke
Haupthaar > Zunahme bis ins Erwachsenenalter
Kinn —
Ay.ille —
Bein <
Braue <

Einpflanzungstiefe (K opf) >
Wachstumsgcschw. entspricht der Dicke
Dehnbarkeit u. Reißfestigkeit entspricht der Dicke
chem. Zusammensetzung

Kupfcrgehalt >

N ägel

Dicke der Nagelplatte 
Lunula
Querkrümmung
Längskrümmung
Wachstumgeschwindigkeit
Kupfergehalt
Schwcfclgehalt
Kalkgehalt

<
>
<
>
>

>
<

Talgdrüsen

Größe =  oder >
Talgmcnge a. d. Haut >
Sekretionsmenge o >  oder — regional unterschiedlich

o = regional unterschiedlich
Cholesteringehalt <  oder >
Squalen-Geh. <

ekkr. Schweißdrüsen

Zahl der akt. Drüsen >
Schweißmenge > erst ab 50. Lebensjahr
Ansprechbarkeit a. therm. Reize > nicht Menge, nur Zeit

apokrin. Schweißdrüsen

degenerative Veränderungen <

T ränensekretion

Speichelsckretion

Zeichenerklärung s. Tabelle I
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A u f  die Anhangsgebilde soll nur kurz eingegangen werden (Tab. IV ). 
A n  den Haaren ist die D ickenveränderung regional stark unterschiedlich. 
W ährend die D ick e  des Haupthaares abnim m t, bleibt sie in der A xille und in 
der K innregion  (etwa ab 30. Lebensjahr) konstant. D ie  Haare der Beine und 
Brauen nehmen besonders beim  M anne bis ins Greisenalter an D icke  zu. D ie 
W achstum sgeschw indigkeit und die D ehnbarkeit sow ie die Reißfestigkeit 
entsprechen diesen Befunden. D ie  Einpflanzungstiefe in der K op fh a u t nim m t 
entsprechend ihrer V erdünnung ab. D ie  chem ische Zusam m ensetzung w ird 
als unterschiedlich verändert angegeben, hierbei w urde w oh l auch nicht 
im m er den regional unterschiedlichen Altersveränderungen am Haar R ech 
nung getragen. Sicher ist nur die A bnahm e des Kupfergehaltes. Haarausfall 
(besonders beim  M anne) und Ergrauen sind ja bekannte Altersverände
rungen, auf die hier nicht näher eingegangen w erden soll.

Beim N agel kom m t es im A lter zu einer V erdickung der Nagelplatte, die 
Lunula können verschw inden, die Q uerkrüm m ung nim m t zu, die Längs
krüm m ung ab. D er Kalkgehalt w ird  höher, der Schw efelgehalt nim m t ab, 
während die K upferm enge konstant bleibt.

D ie  Angaben über die G rößenveränderungen der Talgdrüsen sind unter
schiedlich, G ottron  (13) beobachtete eine Verkleinerung.

Sicher ist die Talgm enge an der Hautoberfläche verm indert, hierdurch ist 
die schlechtere Benetzbarkeit der Haut im A lter und ihre Trockenheit m it
bedingt (Schneider und Schuleit (40)). D abei scheint die Talgsekretion ins
gesamt bei deutlichen regionalen U nterschieden nur w enig verändert. U ber 
den Cholesteringehalt liegen unterschiedliche A ngaben vor , während all
gem ein ein verm ehrter Squalengehalt (w oh l w egen dessen schlechterer V er
wertbarkeit) gefunden wurde.

S ow oh l die Zahl der ekkrinen Schweißdrüsen, als auch die M enge des 
Schweißes bleibt bis zum  50. Lebensjahr konstant, nim m t dann aber deutlich 
ab. H ier ist aber auch schon früher die qualitative M inderw ertigkeit der Haut 
an dem  verzögerten  A nsprechen auf therm ische Reize festzustellen.

D ie  apokrinen Schw eißdrüsen zeigen h istologisch  bereits v om  30. Lebens
jahr an, besonders bei Frauen, degenerative Veränderungen. D ie  Tränen
sekretion ist im Alter herabgesetzt, die Speichelsekretion unverändert.

D aß alle diese V eränderungen die m enschliche Haut auch für ganz be 
stimmte und typische Altersderm atosen anfällig machen, sei nur am Rande 
erwähnt und hierzu auf die Übersichten z. B. v o n  G ottron  und Lutz (23) 
verwiesen.

D ie  Fülle der bisher bekannten Altersveränderungen der Haut überrascht 
ebenso w ie die Tatsache, daß z. T . die Befunde unsicher oder sogar w ider



sprechend sind. U m  daraus nicht die vielleicht naheliegende Schlußfolgerung 
zu ziehen, die U ntersuchungen seien nicht richtig oder sorgfältig durchge
führt w orden , sei mit einem W ort auf die grundsätzliche Schw ierigkeit der
artiger U ntersuchungen eingegangen.

Es lassen sich drei Faktorengruppen unterscheiden, die im wesentlichen 
die Altersveränderungen des Organism us und auch die seiner Haut bedingen 
(Abb. 7).

Es sind dies zunächst einmal konstitutionelle Faktoren. Es g ibt ebenso 
typische „G latzen-Fam ilien“  w ie solche, in denen die weiblichen M itglieder 
bis ins hohe A lter eine glatte faltenlose Haut behalten. D ie konstitutionellen 
B edingungen können sich sow oh l auf das Auftreten in A bhängigkeit v o m  
A lter, als auch auf die Progredienz auswirken, die hier im Schema durch die 
Steilheit gekennzeichnet ist. Es kom m en dann als weitere die Altersverände
rungen beeinflussende M om ente eine Reihe v on  internen Faktoren dazu wie 
z. B. die Lebensweise (Ernährung, Schlaf, G enußgifte, psychische A lteratio
nen usw .), Erkrankungen, die in der R egel natürlich zu einer Zunahm e der 
Altersveränderungen führen dürften, und besonders bei Frauen die h orm o
nellen Um stellungen sow oh l in der M enopause als auch vorher durch die 
Graviditäten. Erwähnt sei an dieser Stelle auch das „H erabsinken“  des sub- 
cutanen Fettpolsters im G esicht aus dem  Bereich der A ugen  und W angen 
zum  K inn  (D oppelkinnbildung) und Hals hin sow ie die Fettpolsterbildung
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Abbildung 7
Schematische Darstellung der die Altersvcrändcrungen bedingenden Faktoren.
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im  Bauch- und H üftbereich  (Schneider (37)). Unter den externen Faktoren 
sind w oh l in erster Linie die klimatischen zu nennen, w orau f später noch  
kurz einzugehen sein wird. H ierher gehört v o r  allem die überm äßige Sonnen
einw irkung auf die Haut, w enn sie nicht über eine G ew öh n u n g, sondern 
-  aus Zeitm angel -  überfallartig erfolgt. B erufliche Einflüsse spielen nicht 
nur beim  M anne eine R olle, w enn sie auch dort o ft klarer zutage treten, 
sondern auch bei der im Haushalt tätigen Frau (W asch- und R einigungs
mittel usw .). Schließlich müssen hier natürlich auch die M aßnahm en genannt 
werden, die zur V erhütung der Altersveränderungen und W iederherstellung 
der normalen Funktionen durchgeführt werden.

Dieses Schem agilt sow oh l für die Summe der Altersveränderungen als auch für 
jedes einzelne Sym ptom , das in den vorhergehenden Tabellen gezeigt wurde.

W ill man nun experimentell ein bestimmtes Sym ptom  auf seine alters
abhängigen Veränderungen untersuchen, so steht in der R egel nur ein meist 
relativ kleines K ollek tiv  v o n  augenblicklichen Zuständen an der Haut unter
schiedlich alter Versuchspersonen zur V erfügung. Es ist also bis auf w enige 
Ausnahm en -  hier sei nur auf die über 10 Jahre durchgeführte M essung des 
W achstum s seines D aum en- und Zehennagels durch Bean verwiesen -  nicht 
m öglich , im einzelnen Falle die V eränderungen über einen längeren Zeitraum  
zu erfassen. Sehr leicht können dann die Fehlbeurteilungen auftreten, w ie sie 
schematisch die Abb. 8 zeigt. Es sei hier zunächst (A ) eine Eigenschaft oder 
G röß e  angenom m en, die sich nicht m it dem  A lter ändert. D er unterschied
liche A usgangsw ert w ürde hier zwischen den beiden unterschiedlich alten 
Versuchspersonen eine Abnahm e Vortäuschen, ebenso könnte es aber auch 
um gekehrt sein.

Es ist sogar denkbar, daß bei unterschiedlichen Ausgangsw erten und ab
weichender Progredienz (B) anstelle einer A bnahm e eine Zunahm e fest
gestellt wird.

D abei ist noch  zu berücksichtigen, daß sich die Altersveränderungen gegen
seitig beeinflussen, und zwar sow oh l im Sinne einer Verstärkung als auch 
einer A bschw ächung, so w ird  z. B. eine Epiderm isverdünnung bei entspre
chender U V-Bestrahlung die C orium veränderungen verstärken, eine alters
bedingte H yperpigm entierung könnte sie dagegen abschwächen.

N icht selten kann auch eine altersbedingte Veränderung, z. B. die A bnahm e 
des Talgfilm es z. B. beim  Seborrhoiker oder A kne-K ranken als Verbesserung 
em pfunden w erden und dem  über die Anam nese nicht Unterrichteten -  häufig 
w erden gerade derartige Untersuchungen ja v on  Leuten durchgeführt, die den 
Patienten gar nicht kennen oder gekannt haben z. B. Pathologen usw. -  dann 
ebenfalls als N orm alw ert erscheinen.
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Schematische Darstellung der Fchlermöglichkciten bei der Beurteilung des Augenblickszustandes

bestimmter Altersveränderungen.

W enn unter Berücksichtigung dieser skizzierten Schwierigkeiten heute doch  
bereits eine große  Zahl offensichtlich verläßlicher Befunde über die Alters
veränderungen der Haut vorliegen , so kann dies als ein erfreuliches Zeichen  
angesehen w erden und es ist zu hoffen, daß Zahl und U m fang dieser E rgeb 
nisse sich bald vergrößern  m öge.

Bei der Betrachtung der Tabellen /  bis I V  ist aufgefallen, daß der Schw er
punkt der Altersveränderungen sich nicht in der Epiderm is, sondern in der 
Cutis findet. Es m üßte also nach M öglichkeit hier eine Prophylaxe oder T h e
rapie einsetzen. D abei ergibt sich aber gleichzeitig w ieder die Frage, w ie man 
die m öglichen  W irkstoffe überhaupt dorthin bringt und -  was beinahe noch  
w ichtiger ist -  die W irkstoffe dort fixieren kann, ohne daß sie über das G efäß
system oder die Lym phspalten sofort abtransportiert werden. Es w ird ver
ständlich, daß gerade gegenüber den V eränderungen der Cutis die P roph y
laxe eher als die Therapie bei augenblicklichen Kenntnissen im  V ordergrund 
zu stehen hat. Es sei deshalb nochm als davon  ausgegangen (Abb. 7), v on  
w elchen Faktoren die Altersveränderungen insgesamt und auch im einzelnen 
bestim m t w erden können.

Sicher ist die konstitutionelle „Startsituation“  des einzelnen M enschen 
nicht zu beeinflussen. A ber sehr bald kann hier bereits eine Prophylaxe ein
setzen, nämlich schon in der Baby-Pflege durch Ausw ahl geeigneter Präpa
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rate (Pflegecrem es und W aschm ittel). N ach Schneider (39), ist „d er  H aupt
zw eck der laufenden H autpflege . . . die Regulierung des W asser- und L ip id 
gehaltes der Hautoberfläche und ihrer oberen Zellagen, oder, bescheidener 
ausgedrückt, die natürlichen G egebenheiten zu erhalten und v o r  allem nicht 
zu stören.“  N iem and w ird aber bezw eifeln, daß das Baden eines Säuglings 
eine solche Störung ebenso darstellt wie die E inw irkung des (o ft alkalischen) 
Urins auf die Haut, besonders unter den heute beliebten, weil praktischen, 
luftundurchlässigen Plastik-H öschen.

H ier fängt die A ufgabe der Prophylaxe von  degenerativen H autverände
rungen bereits an. Zw ar enthält die Haut eines Säuglings prozentual mehr 
Wasser, dennoch  ist die kindliche Haut z. B. nach einem entfettenden Bad 
nicht so gut in der Lage, den benetzungsfördernden Talgfilm  zu regenerieren, 
da die Talgsekretion nur y3 bis V2 derjenigen des Erwachsenen beträgt. Das 
relativ dünne Stratum corneum  bietet darüber hinaus ein in der T iefe sehr 
viel flacheres Reservoir solcher Stoffe. M ilde W aschm ittel -  im Sinne des die 
Funktion m öglichst w enig Störens -  einerseits und -  wenigstens bei trocke
ner Haut -  ein künstlicher Ersatz des Hauttalges durch Aufträgen einer was
seraufnahmefähigen W /O -E m u lsion  auf die noch  feuchte Haut ist hier zu 
em pfehlen. O b  einem Syndet oder einer Seife der V orzu g  zu geben sein w ird, 
hängt w oh l v on  dem  einzelnen Fall ab. Bei einer N eigung zu bakteriellen 
Infektionen w ird man aber das neutrale oder saure Syndet vorziehen, bei 
sehr trockener Haut vielleicht die Seife. W enn nachgefettet (und „gefeu ch tet“ ) 
w ird, sollte die stärkere A ustrocknung des Syndets nicht nachteilig zum  
Tragen kom m en.

Sonnenbestrahlungen und mehr noch  künstliche U V -A n w en du n g z. B. 
zur Rachitisprophylaxe oder zur allgem einen K räftigung müssen gerade beim 
K in d  mit besonderer V orsicht erfolgen. Einschleichende D osis zur G ew öh 
nung, also z. B. zur A usbildung der Lichtschw iele nach M iescher (24), ist 
zum  Schutz des Corium s unbedingt anzuraten.

Unter den speziellen Lokalisationen beim  K ind  seien außer dem  G esicht 
noch  die Füße genannt. Geeignetes Schuhwerk und Strümpfe verm eiden eine 
frühzeitige H yperhidrosis und Stellungsanomalien der Zehen, die später 
durch Ausbildung- v on  feuchten Kam m ern in den Interdigitalräumen zu Fuß- 
m vkosen führen können. A u ch  eine Beachtung der H andpflege ist beim  
K ind  bereits w ichtig, da hier die feuchten Hände nach dem  W aschen in der 
Regel nie oder wenigstens nicht richtig abgetrocknet werden.

Besonders im  W inter ist hierauf ebenso w ie auf trockene H andschuhe zu 
achten (Schneider (38)). Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß manches 
degenerative (Berufs-)Ekzem  in einer Vernachlässigung der Hautpflege im 
K indes- und Schulalter seine Ursache hat.
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M it Beginn der Pubertät m uß den Veränderungen im Hautstatus zur 
Seborrhoe hin durch eine U m stellung der Hauttherapie R echnung getragen 
werden. W /O -E m u lsion en  können nun oft durch O /W -E m u lsion en  ersetzt 
werden, Seifen u. U. durch Syndets, spirituöse W ässer können ebenso w ie 
die Puderanwendung im Bereich der apokrinen Schweißdrüsen zw eckm äßig 
erscheinen. Es ist dabei aber nie zu übersehen, daß die seborrhoische N ote  
oft auf die seborrhoischen Z on en  beschränkt ist, während die übrige Haut 
z. B. an den Beinen sebostatisch bleibt (Schneider (1. c.)).

Für den Heranwachsenden, und zwar nicht nur für den Akne-K ranken, 
sondern auch bereits für das K ind  v o r  der Pubertät, gelten die allgemeinen 
V orschriften einer vernünftigen Lebensweise. D azu gehören ausreichender 
Schlaf, sow oh l in der Quantität als auch der Qualität, vernünftige und regel
m äßige Mahlzeiten, ausreichende B ew egung und regelm äßiger Stuhl.

Hier muß nun individuell dort korrigiert werden, w o  es im einzelnen 
Falle notw endig  ist, z. B. durch Stuhlregulierung oder in der Zusam m en
setzung der N ahrung etwa durch Einschränkung bestimmter Nahrungsmittel 
beim  Seborrhoiker (Nüsse, Marzipan, Schokolade, tierische Fette usw.).

Erkrankungen sollen ausreichend behandelt, die Rekonvaleszenzzeit nicht 
übergangen und in der Hautbehandlung das gestörte G leichgew icht wieder 
hergestellt werden, und zwar w eder mit G ew alt (U V-Bestrahlung), noch  mit 
dekorativen M itteln allein.

D ie horm onellen Faktoren spielen dann bei der Frau in der M enopause 
bzw . vorher und nachher deshalb eine besondere R olle, weil einmal bereits 
die ersten Alterungsveränderungen vorhanden sind und sich unter Umständen 
gerade dann deutlich verm ehren und das zusätzliche Trauma des einsetzenden 
„asexuellen“  Alters überw unden werden m uß. A ber auch vorher können 
Um stellungen im  Bereich der Sexualorgane der Frau z. B. eine Gravidität oder 
auch nur dysm enorrhoische Störungen sich auf den Hautzustand auswirken, 
so daß eine Ä nderung in der bisherigen Hautpflege notw endig wird.

Es sollen nun noch  kurz die klimatischen Einflüsse gestreift werden. H ier 
ist es v o r  allem die Sonne, die für die Altersveränderungen verantw ortlich ist. 
D aneben spielen natürlich auch andere klimatische Faktoren, besonders W ind 
und Salzgehalt vorw iegen d  als der A ustrocknung V orsch u b  leistende Fak
toren eine R olle. Es kann heute als sicher gelten, daß die v o n  der norm alen 
senilen A troph ie der Haut abzutrennende schwerere Form  der Landm anns
oder Seemannshaut, bei der sich die atrophischen Veränderungen auf dem  
B oden  entzündlicher K om ponenten  finden, so daß m akroskopisch zusätz
lich stärkere Pigm entverschiebungen, die A usbildung v on  Praecancerosen 
und E pitheliom en neben teleangiektatischen G efäßveränderungen zu b eob 
achten sind, in erster Linie auf langdauernde und zu intensive U V-Bestrah
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lung zurückgeführt werden m uß. D abei spielt, w ie sich in Tierversuchen 
zeigen ließ (M iescher (1. c.)), der überfallartige Strahleninsult beim  T ier für 
die Entstehung der H autcarcinom e eine besondere R olle. D abei entstehen bei 
der Maus vorw iegen d  Sarkome, als Geschw ülste b indegew ebiger Genese, 
beim  M enschen dagegen epitheliale Tum oren. Daran ist die Bedeutung der 
E indringtiefe der Strahlen, die bei der dünneren Mäusehaut auch das Binde
gew ebe in ausreichender D osierung erreicht, abzulesen.

D a die langwellige Strahlung des Sonnenlichtes, besonders auch das U V -A , 
das bisher im m er n och  unter der V orstellung der direkten Pigm entierung 
v o n  Lichtschutzm itteln nicht absorbiert w ird, relativ w eit in die m enschliche 
Haut eindringt, sei der V orschlag , der E ntw icklung eines diesen Bereich ab- 
bierenden Lichtschutzm ittels- oder -  im weiteren Sinne -  v on  U V -A  ab
sorbierenden Tages-Crem es, w iederholt. Eine Aussage über den W ert einer 
solchen Zubereitung ist erst nach einer gewissen Zeit m öglich . Beim E rw ach
senen gilt sinngemäß das bereits für den Heranwachsenden und das K ind  
Ausgeführte. Daneben m uß aber in besonderem  M aße den bereits aufgetre
tenen Altersveränderungen R echnung getragen werden, sei es, um  eine P ro
gredienz zu verhindern oder abzuschwächen, oder um  die V eränderungen 
w ieder rückgängig zu machen. A ußer einer V erdünnung der gesamten E pi
dermis ohne klare Festlegung der verdünnten Schichten und der V erringe
rung der Z e llgröße  ist nichts wesentliches als altersbedingte V eränderung 
m orph olog isch  festzustellen. D abei ist die Mitoserate ungestört, nur die 
Lebensdauer der Zellen herabgesetzt, also auch hier eine vorw iegend  quali
tative M inderwertigkeit. Das Verstreichen der Reteleiste könnte zu einer 
herabgesetzten „E rnährung“  der Epiderm is geführt haben. D iese v o n  außen 
her ersetzen zu w ollen , ist sicher illusorisch. Eine M ehrdurchblutung von  
außen herbeizuführen scheint dagegen nicht so aussichtslos, allerdings m üßte 
sie m ilde genug sein, zu keiner G ew öh n u n g  führen und einen langanhalten
den Effekt haben. N im m t man w ieder als M odell die U V -E ntzündung an, 
so scheint dabei alles dies erreichbar zu sein. Es kom m t zu einer G efäßreak
tion  im  Sinne eines Erythem s, die Hautfarbe w ird  besser. A ußerdem  ist die 
Haut leicht ödem atös und die Falten verschw inden. Leider w ird diese E p i
derm isverdickung nicht durch eine intrazelluläre W asseranreicherung ver
ursacht, w enn auch die Durchlässigkeit der Zellm em bran sich offensichtlich 
als A usdruck  einer primären Lichtw irkung ändert (D ürken und Graul (7)), 
sondern es kom m t neben den an der Zelle zu beobachtenden degenerativen 
Veränderungen (Vakuolisierung, fehlende Kernanfärbbarkeit) (M iescher 
(25)) v o r  allem zu einem interzellulären Ö dem . N ach A bklingen  dieser 
„D erm atitis“  ist die Haut zwar pigm entiert, aber faltiger und trockener als
zuvor.
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Eine M öglichkeit zur W asserbindung in der Zelle unter Umständen unter 
gleichzeitiger E rhöhung der Semipermeabilität v on  außen für die Zellm em 
bran gilt es also zu finden. D ie E rhöhung des Mineralgehaltes ganz allgemein 
und die V erschiebungen (Tab. III), w obe i die inter- oder intrazellulären V er
teilungen nur unzureichend bekannt sind, könnte vielleicht hierzu ausgenutzt 
werden, w enn man auch generell nach dem  G esagten mit einer „M inerali
sation“  der Haut zurückhaltend sein sollte.

O b  es m öglich  ist, z. B. durch abwechselnde A nw endung etwa von  Adrena
lin -A bköm m lingen  einerseits und Nikotinsäure-Estern oder ähnlichen Stoffen 
auf der anderen Seite im  Sinne der W echselbäder ein Gefäßtraining der Haut 
zu versuchen, erscheint einer Ü berlegung wert, bisher liegen hierüber offen
bar keine Erfahrungen vor. D ie  Prüfung z. B. der Kapillarresistenz nach der 
Behandlung wäre eine der M ethoden, um den eventuellen E rfo lg  einer sol- 
chen M aßnahme zu überprüfen.

O b  die Ferm entsubstitution, w ie sie ja z. B. im Bereich des Intestinal- 
Traktes heute durchaus üblich ist, einmal eine weitere M öglichkeit zur V er
hütung v on  Alters Veränderungen bieten w ird, hängt w oh l noch  v on  der 
A ufk lärung der auf diesem G ebiet vorkom m enden  Altersveränderungen ab. 
D er V ersuch z. B. bei follikulären Altershyperkeratosen mit Keratinasen oder 
auch bei K om ed on en  mit einer Lipase wären ein m öglicher Anfang. D iese 
A nregungen, also U V -A b sorp tion  im langwelligen U V -A , chem ische W ech 
selbäder und Ferm entbehandlung bedürfen aber sicher noch  vieler Ü berle
gungen und V ersuche, bis ihre Praktizierung einmal ins A uge gefaßt werden 
kann.

Eine relativ sichere Prophylaxe der epidermalen Altersveränderungen, 
wenn auch nur in beschränktem  M aße, ist die Erhaltung des W asser- und 
Lipidmantels an der Oberfläche. Sie verm eidet nicht nur das trockene A us
sehen der H autoberfläche, sondern verändert auch, mindestens in der H orn 
schicht, den W assergehalt entscheidend. Dam it w irkt sie nicht nur auf die 
G renzschicht zw ischen Haut und Um welt, sondern auch auf diejenige zw i
schen H ornschicht und lebender Epiderm is. D adurch  w ird aber nicht nur der 
Wasserhaushalt dieser Schicht beeinflußt, sondern mit Sicherheit auch das 
Resorptions- und -  w ie z. B. bei der Badetherapie -  das E xkretionsver
m ögen  der Epidermis.

A u f die Einzelheiten hierzu kann an dieser Stelle nicht eingegangen w er
den und es kann nur au f die um fangreichen Untersuchungen hierzu u. a. von  
Schneider (41) u. M itarb. hingewiesen werden.

Bei der Besprechung der notw endigen  und sinnvollen M aßnahm en zur 
V erhütung und Beseitigung der A lterungsveränderungen im Rahm en der
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H autpflege ist aber zw ischen den G rundlagen und ihren Effekten auf der 
einen und den sogenannten W irkstoffen auf der anderen Seite zu untertei
len. Bezüglich der Beurteilung der W irkstoffe w ird hier im wesentlichen 
an die Einteilung und Auffassung v on  Schneider und Rüther (39) angeknüpft.

D ie  R olle der G rundlage sei nur kurz angedeutet. M it der A bnahm e der 
Talgsekretion und der damit verbundenen geringeren W asserbindung und 
wahrscheinlich auch abnehm enden K onzentration  der Stoffe des nm F 
(Jacobi (19)) in der Haut -  etwa an der schlechteren Alkalineutralisations
fähigkeit alter Haut zu erkennen -  tritt die trockene Altershaut auf. E in U m 
schalten der K örperpflege auf lipidhaltigere Zubereitungen, z. B. die A n 
w endung v o n  N achtcrem es, ist notw endig , dabei kann sogar ein A b d eck 
effekt in K a u f genom m en w erden; denn auch der endogene Ekzematiker als 
Sebostatiker verträgt Vaselin v on  allen G rundlagen am besten und ihr Effekt 
ist am nachhaltigsten.

Spirituose W asser müssen eingeschränkt w erden und der austrocknende 
Puder durch eine entsprechende G rundlage gegenüber der Haut „iso liert“  
werden. In der R einigung des Gesichtes wären w ieder Seifen den Syndets v o r 
zuziehen und das „E in crem en “  m üßte m öglichst noch  auf die feuchte Haut 
erfolgen. A u f  diese W eise ist durchaus eine Besserung des Hautstatus zu 
erreichen, und so mancher E rfolgsbericht über ein wirkstoffhaltiges K o s - 
m etikum  dürfte in W ahrheit auf einem Effekt der G rundlage beruhen. O hne 
nun im einzelnen auf die m öglichen  Rezepturen einzugehen, sei aber noch  
ein Punkt erwähnt, dem  bisher zu w enig Beachtung geschenkt w urde, eine 
(abdeckende) N achtcrem e m uß auf der Haut m öglichst lange stabil bleiben, 
darf also ihren Em ulsionszustand nicht ändern, eine Tagescrem e dagegen 
soll m öglichst bald auf der Haut mit dem  Keratin und dem  T alg-Schw eiß
gem isch, das laufend entsteht, eine E m ulsion bilden. Es darf dabei nicht nur 
zu einer Störung der ursprünglichen E m ulsion kom m en, sonst w ird  das 
em ulgierte W asser zu schnell verdunsten (Kühleffekt) und zurück bleibt
u. U. nur eine abdeckende L ipogelschicht, w ie dies z. B. bei dem  Ungt. 
leniens der Fall ist. D ie  neugebildete E m ulsion m uß auch die Perspiration 
aufnehm en können. Kühleffekt und ein „D urch-die-Salbe-h indurch-Schw it- 
zen“  sind ein Zeichen  dafür, daß durch die verwendete G rundlage der haut
eigene Em ulsionsfilm  nur gestört w urde, ohne daß sich eine neue E m ulsion 
eingestellt hat. Es sei nur am Rande erwähnt, daß mit Sicherheit der auf die 
Haut aufgetragene Em ulsionszustand keiner Em ulsion über längere Zeit 
erhalten bleibt.

D er pH -W ert der G rundlagen sollte m öglichst neutral oder schwach sauer 
sein, w enn sich auch gezeigt hat, daß unterschiedlich eingestellte pH -W erte 
v on  G rundlagen die Funktion der Haut kaum beeinflussen, so daß dieser
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Faktor sicher o ft überbew ertet wird. D agegen scheint ein saurer pH -W ert 
eine gew isse praktische Bedeutung bei der N eigu n g zu bakteriellen Infekten 
zu haben, also vorzugsw eise beim  Seborrhoiker.

Generell läßt sich für die beiden Typen, Sebostatiker und Seborrhoiker, 
sagen, daß letztere bevorzugt im Sinne einer Em ulsionsum kehr v o n  der haut
eigenen W /O -E m u lsion  zur O /W -E m u lsion  zu behandeln sind, hier kann es 
dabei ruhig zu einer gewissen Em ulsionsstörung kom m en mit einem Frei
setzen v on  Feuchtigkeit, dagegen sollen Sebostatiker anstelle der fehlenden 
eigenen Talg-Schw eißschicht mit einer künstlichen, also einer W /O -E m u l- 
sion behandelt werden. D ie  A bdeckw irku n g über N acht w ird man b ev or
zugt bei der trockenen Haut anstreben, auch hier kann beim  Seborrhoiker 
eine gewisse A ustrocknung v on  N utzen sein. D ie  übrigen physikalischen 
Eigenschaften, w ie Schm elzpunkt, Spreitverm ögen und H LB -W erte ordnen 
sich zw anglos in diese derm atologischen B edingungen ein.

Unter den V itam inen spielt das Vitam in A  seit den Versuchen v o n  Studer 
und Frey (46) als antikeratinisierender Stoff (Flesch (10)) eine gewisse Rolle. 
Ü ber die u. a. v o n  Stüttgen (47) herausgestellte bessere W irkung der Vitam in- 
A -Säure ist die D iskussion noch  nicht abgeschlossen. W enn man berück
sichtigt, daß auch andere ungesättigte V erbindungen z. B. die u. a. v on  
Schneider (42) em pfohlenen ungesättigten Fettsäuren, die v on  W eitzel und 
Nast (54) angegebenen Fettsäureglyceride, eventuell auch die zur Peroxyd
bildung befähigten O zon id e  (v. Czetsch-Lindenwald und Schm idt-la-Baume
(6)) ähnliche E igenschaften haben, m uß an einen ganz allgemeinen M echanis
mus ungesättigter V erbindungen gedacht werden, etwa im Sinne einer 
B lockierung der für die Keratisierung w ichtigen U m w andlung der Sulfhydril- 
in D isulfid-G ruppen. D ie  B eobachtung, daß eine entzündete Haut die un
gesättigten V erbindungen ebenso w ie eine em pfindliche Haut nicht so gut 
verträgt, hat die Penetration bis in die lebende Epiderm is, wenigstens bei 
diesem Personenkreis, zur Voraussetzung.

W ichtig  ist die Stabilisierung der ungesättigten Verbindungen, z. B. durch 
T ocop h ero l, ebenfalls ein H inweis darauf, daß die W irkung im wesentlichen 
durch die intakten D oppelb indungen  bedingt sein dürfte. O b  die nach V ita
m in-A-Behandlung auftretende Akanthose (Reiss und Campeil (30)) eine reine 
R eizungs-A kanthose ist, m uß aber offen bleiben.

W enn auch die w undheilungsfördernde W irkung z. B. für die Panthothen- 
säure im m er w ieder betont w ird (z. B. Strahm (45)), ergibt sich d och  für die 
Vitam ine des B -K om plexes eigentlich im A ugenblick  keine begründete Indi
kation für eine V erw endung in der K osm etik.

D ie  v o n  Schneider und Rüther (39) herausgestellte gefäßerweiternde W ir
kung der T ocop h ero le  w urde v o n  Sabatini und Tagliavini (33) durch histo
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logische U ntersuchungen bestätigt und gleichzeitig regenerative Veränderun
gen in der Cutis nachgewiesen. A llerdings enthielten die geprüften Zuberei
tungen gleichzeitig auch Testosteron. Dam it ist der Ü bergang auf das seit 
Jahren recht umstrittene G ebiet der H orm ontherapie in der K osm etik  ge
geben.

D ie recht um fangreiche Literatur über die Placenta-W irkstoffe, das G elee 
royale und ähnliche Extrakte reicht v o n  Begeisterung mit Ausdrücken wie 
„em bryonale  Naturkraft in K osm etica“  (Schm idt (36)) bis zur völligen  A b 
lehnung, w ie siez . B. die FD C -R eports v om  9. 2. 1959 zum  A usdruck bringen.

A ls sicher kann heute die W irkung der Ö strogene auf die Haut gelten, die 
sich nicht nur in einer besseren D urchblutung bem erkbar macht, sondern 
auch im Sinne einer V erjüngung äußerlich sichtbar w ird (W agner, Chieffi (3), 
G oldzieher u. M itarbeiter (12), Peck, K larm ann (28)), w enn auch anderer
seits selbst bei hohen D osen  (bis 40000 IE  Ö strogen) täglich über 90 Tage 
gegeben  in den erwähnten U ntersuchungen der F D A  nicht einmal eine deut
liche A kanthose beobachtet wurde. A uch  bei einer Behandlung über 18 M o 
nate w urde lediglich eine leichte E piderm isverdickung erzielt. Andererseits 
sahen Isler, Jadassohn und Bujard (18) bereits nach 7 x  10-8 g  H orm oestrol, 
einm alig auf die eine M eerschw einchenzitze appliziert, eine erhöhte M itosen
rate bereits nach 24 h an der anderen, unbehandelten Z itze. Man kann w oh l 
der A uffassung der F D A  zustim m en, daß bei geringfügigen  H autwirkungen 
auch im m er schon System wirkungen zu erwarten sind.

Etwas anders liegen die Verhältnisse bei den Placentapräparaten. H ier wird 
w oh l unter dem Eindruck der Stellungnahme gegen die Ö strogene, im m er 
auf den geringen oder fehlenden Ö strogengehalt hingewiesen (z. B. 
G oh lk e  (11), Zabel (55) u. a.). T rotzdem  sollen sie eine W irkung auf die Haut 
im Sinne einer V erjüngung haben. E igene V ersuche v o r  einigen Jahren ließen 
eine Steigerung des U V -E rythem s an der mit Placenta vorbehandelten Haut 
erkennen, was als A usdruck einer besseren D urchblutung aufgefaßt werden 
kann. D abei war bem erkenswert, daß die Steigerung der Erythemstärke 
nur nach V orbehandlung der Haut sow ie in der N achbehandlung bei schwa
chen Erythem en auftrat, bei starken Erythem en führte die N achbehandlung 
sogar zu einer A bschw ächung. Es liegt also hier kein reiner Hyperäm isie- 
rungseffekt vor , sondern eher eine Anpassung des Gefäßsystem s der Haut. 
D aß  Inhaltsstoffe der Placenta relativ w eit in die Haut eindringen können, 
beweisen die Untersuchungen von  Neis, der gleichzeitig mit H ilfe des L icht
schnittverfahrens auch eine V erringerung der Faltentiefe nachweisen konnte. 
A lle anderen (subjektiven) Befunde einer Besserung des Hautzustandes eben
so w ie photographische Belege sind d och  zu unverläßlich. Eine Prüfung des 
verm ehrten Sauerstoffverbrauches in der W arburgapparatur steht zu w enig



in Zusam m enhang mit den tatsächlich interessierenden W irkungen an der 
Haut. E igene V ersuche mit eiweißhaltigen und mit Sicherheit östrogenfreien 
Ovarial- und Placentaextrakten ergaben auch bei der direkten M essung der 
Faltentiefe (Tronnier (50)) einen gewissen Effekt, der als Verteilungs kurve 
der Abnahm e der Faltentiefe gegenüber dem  A usgangspunkt für die G ru nd 
lage im V ergleich  zur wirkstoffhaltigen Zubereitung bei 115 Probanden in 
der Abb. 9 zu sehen ist.
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Abhängigkeit der Faltentiefe von der Behandlung mit einer Wirkstoff haltigen und Wirkstoff freien
Salbe.

D ie W irkung ist aber nur sehr gering und auch die G rundlage hat einen 
m äßigen Effekt. Es ist auch zu sehen, daß eine A bnahm e der Faltentiefe nicht 
in jedem  Falle eintritt. W ir verm uten auch hier w ieder nur eine etwas p ro 
trahiert abklingende tem poräre H ydratation als Ursache.

W ährend nun wenigstens die Inhaltstoffe der Placenta recht genau bekannt 
sind (z. B. Rauch, Zender u. K östlin  (29)) und auch die d och  recht zahl
reichen Untersuchungen einen gewissen, nicht durch Ö strogene bedingten 
Effekt wahrscheinlich machen, gilt dies für die vielen anderen ähnlichen 
W irkstoffe nicht in gleichem  M aße w ie z. B. G elee Royal (z. B. Halama (14), 
K ubin  (20)), die lyophilisierten und Filatov-Extrakte (Cotte (4)), die Frisch
zellen (z. B. O leon  (27)), die diadermischen Cytamin-Ester (R ovesti (32))
usw.
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Ein aussichtsreicheres G ebiet scheinen da n och  die Fermente zu sein, wenn 
auch ihre V erarbeitung ohne Beeinträchtigung der W irkung gew isse Schw ie
rigkeiten erwarten läßt (Liesing (22)). A u f  eine, gezielt aus der Kenntnis der 
W irkung der Ö strogene abgeleitete und neu entwickelte Substanz soll hier 
noch  eingegangen werden, näm lich das Pregnenolon .

D iese v o n  Schaaf und G ross zunächst im  Akanthosetest geprüfte Substanz 
kann ähnlich wie die Ö strogene, nach H om burger (17) sogar in der gleichen 
G rößenordnung, zu einer V erdickung der Epiderm is führen. D abei soll nach 
den histologischen U ntersuchungen v o n  Takagi (48) auch eine verm ehrte 
Hydratation nachgewiesen w erden können, während andere A utoren  lediglich 
in D oppelt-B lind-Studien eine Ü berlegenheit dieser Substanz herausstellen 
(Sternberg und M itarb. (44), Silson (43) u. a.). In eigenen V ersuchen ließ 
sich zeigen (T ronnier (51)), daß eine A kanthose nicht unbedingt auch zu 
einer m eßbaren V erringerung der Faltentiefe führt, so daß im A ugenblick  
noch  offen bleiben m uß, ob  bei A n legung des strengen Maßstabes der F D A  
w ie bei den Ö strogenen, nicht für das P regnenolon  die fehlenden N eben
w irkungen als einziger V orteil angenom m en w erden müssen.

Faßt man das Gesicherte und W ahrscheinliche aus der großen  Zahl der 
W irkstoffe und unserer Kenntnisse heraus zusammen, so bleibt nicht sehr 
v iel:
1. D er Effekt durch H ydratation, zu erreichen mit G rundlagen und Feucht

haltern, w oh l auch die W irkung der verschiedenen Extrakte. D er Effekt 
ist nicht sehr ausgeprägt und nachhaltig.

2. Eine gew isse W irkung auf die Keratinisierung durch ungesättigte V er
bindungen unter Einschluß des Vitam in A .

3. E ine durchblutungssteigernde W irkung (neben anderem) für die praktisch 
nicht verw endbaren Ö strogene, weiterhin für die T ocoph ero le , wahr^ 
scheinlich für Placenta-Extrakte und vielleicht auch noch  für andere 
Extrakte.

D ie  A u fforderung, weiter an dem  Problem  zu arbeiten, kann aber nicht 
nur an den Chemiker gerichtet werden, der neue Substanzen zu finden hätte, 
sondern m uß ebenso an die Adresse des Arztes gehen, einerseits die A lters
veränderungen der Haut in ihren Ursachen noch  weiter aufzuklären und A n 
haltspunkte für eine vernünftige chem ische oder galenische E ntw icklung zu 
geben, andererseits seine Prüf- und M eßm ethoden weiter zu verfeinern oder 
zu entwickeln, damit die notw endigen  verläßlichen Prüfungen vergleichend 
m öglich  werden. Voraussetzung ist dazu eine enge Zusam m enarbeit zw ischen 
dem  Chemiker und A rzt. Das Problem  w ird nicht nur durch die M einung des 
Kaufmannes, m angelnde W irkung könne durch entsprechend aufw endige
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W erbung wettgem acht werden, sondern natürlich auch durch die bisher unbe
streitbare Tatsache, daß W irkungen praktisch im m er auch N ebenw irkungen 
bedingen, in seiner Bearbeitung gerade heute gehem m t. H ier bietet sich aber 
als Teillösung die stärkere B etonung der W irkung der G rundlage im Sinne 
der Pflege der Haut gegenüber dem  aus der Pharmazie übernom m enen B e
griff des W irkstoffes an.

Z u s a m m e n f a s s u n g

N ach einer Übersicht der bis jetzt bekannten Altersveränderungen der 
Epiderm is, der Cutis, der Gesamthaut und ihrer A nhangsgebilde wird kurz 
auf die im Laufe des Lebens für die A lterung der Haut verantw ortlichen 
K om ponenten  eingegangen und gleichzeitig aus diesem langsamen Zunehm en 
einer großen  Zahl v on  Veränderungen auf die Schwierigkeiten der exakten 
Festlegung der mit dem  Alter sich ändernden E inzelkom ponenten einge
gangen.

D ie N otw endigkeit der mit dem Alter veränderten Hautpflege w ird an
schließend kurz skizziert. Dann erfolgt eine Besprechung der gegen die 
A ltersvorgänge em pfohlenen W irkstoffe (Vitam in A , E, essentielle Fett
säuren, Placenta, G elee royale, Ö strogene, Pregnenolon  usw.). Eine Beeinflus
sung der Altersveränderungen ist im wesentlichen m öglich  durch die H ydra
tation der Epiderm is, den Einfluß auf die Keratinisierung und (bedingt) durch 
eine D urchblutungsförderung.

(Eingegangen: 17. Mär% 1964)
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