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mit der Begrttndung der Transportunf~higkeit abzulehnen. H. er6r~ert zun~chst die 
Knochenbrfiehe.  Hier kann seiner Ansicht nach jederzeit, auch wenn schon eine 
Drahtextension angelegt war, der Transport dutch Eingipsen m6glich gemaeht werden. 
Die Gefahr der Fettembolien ist verschwindend klein (1--1,5~ and besteht eigentlich 
nnr in den ers~en Tagen. Sp/~tembolien sieht man nach Kirsehner  eigentlich nur 
bei schlecht fixierten Brtichen; der Transportgipsverband stellt am besten ruhig. 
Thromboembolien nach Knochenbrfichen kommen ohne manifeste Thrombosen wohl 
nie vor. Bei manifester Throrabose mu~ von.~all zu Fall entsehieden werden. Die 
Blutungsgefahr ist ebenfalls abzulehnen. Denn eine eventuelle ZerreiSung einer 
gr6f~eren Arterie runs sowohl beim snbcntanen als offenen Bruch vorher gestillt skin_ 
Arrosionsblutungen bei eitrigen Knochenbrfichen khnnen abet ebensowohl in Bettruhe, 
als beim Transport im Gipsverband eintreten. Selbst beim komplizierten Bruch nach 
fiberschrittener 6-Stundengrenze und bereits klinischer Infektion rgt er zum Transport,. 
damit der Kranke bei der dann besonders sehwierigen Behandlung in die richtigen H~nde 
kommt. Die Sch~delverletzungen nehmen eine besondere Stellung ein, dean eine- 
Gehirnerschiitterung kann dutch den Transport natfirlich verschlechtcrt werden. Abet 
auch bei dlesen Verletzungen neigt er mehr zu einem Transport in die H~nde eines 
Faeharztes. Brust- nnd Bauchverletzungen aus dem Erstkrankenhaus nach 24 Stunde~ 
zu verlegen, widerrs er. ~'ranz (Berlin).~ 

Zangger, IL: ldber Griinde yon diagnostischen und Gutaehter-Sehwierigkeiten bei 
atypisehen u (Besonders gewerbetoxikologischer Art.) Arch. Gewerbe- 
path. 8, 223--239 (1937). 

Verf. setzt in tiefschfirfenden Er6rterungen unter u eigener Erfahrungen 
die Grfinde der Schwierigkeiten auseinander, die bei der Feststellung and gutacht- 
lichen Beurtei!ung atypischer Yergiftungsbilder erwachsen khnnen. Soehe Schwierig- 
keiten liegen u. a. in der h/~ufig weehselnden Zusammensetzung der Arbeitssto/fe, in 
dem Auftreten yon Zersetzungsprodukten, Verunreinigungen, in der Verwendung vhllig 
neuer Arbeitsstoffe, im Zusammenwirken verschiedener Gifte einerseits und der jeweili- 
gen Empfindlichkeit des Individuums andererseits (Vitamin- und ttormonmangel 
als Grundlage gesteigerter Empfindlichkeit). Das Erkennen wird hgufig dutch Deck- 
nnd Phantasienamen der Arbeitsstoffe @rsehwert. Schwierigkeiten bieten auch die 
Vergiftungen dutch flfichtige Stoffe. Besondere Verh~ltnisse khnnen sieh daraug 
ergeben, daf~ Stoffe fiber verschiedene Wege gleichzeitig aufgenommen werden (z. B. 
ttaut-4-Atmung). Dem Gutachter erwachsen h/~ufig Schwierigkeiten dutch unvoll- 
st~ndige Voruntersuchungen, Fehlurteile in Voruntersuchungen nsw. Estler. 

Holstein, Ernst: Die gewerbliehe Queeksilbervergiftung. Zbl. Gewerbehyg., N. F. 
14, 249--258 (1937). 

In eine~ auch ffir den raedizinisehen Laien, aber Faehmann auf dem Gebiete des 
Arbeitsschutzes verst~ndlichen Form wird unter Beiffigung einiger guter Abbildungea 
das Wesentliehe der gewerbliehen Quecksilbervergiftnng und der damit zusammen- 
h~ngenden Fragen dargestellt. Es werden behandelt, der Quecksilberbergbau, die 
mannigfache Verwendung des Queeksilbers nnd seiner Verbindungen in tier Industrie 
(Thermometerherstellung, Vakuumindustrie, Haarhn~fabrikation usw.), die Ents~ehung 
und Symptomatologie der ehronisehen Quecksilbervergiftung, gewerbehygienische 
MaSnahmen and der Ersatz des Quecksilbers und seiner Salze z. B. in der Haarhut- 
industrie. Skit Oktober 1985 besitzt Deutschland am Landsberge bei Obermoschel 
(Oberpfalz) wieder einen eigenen Quecksilberbergbau. Dutch teehnisehe Einrichtungea 
nnd ~rztliche ]3berwachung ist die Queeksilbergef~hrdung der Belegschaft auf eia 
Mindestma$ herabgesetzt. Kgrber (Berlin). 

Vergi#ungen. Gi]tnachweis (einschl. Bluta|koholbestimmunel ): 
�9 Fiihner-Wielands Sammlung yon Vergiftungs~iillen. Hrsg. v. B. Behrens. Unter 

Mitwirkung v. E. W. Baader, A. Briining, F. Flury, F. Koelseh, Y. Miiller-Hess, 
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E. Rost u. E. Starkenstein. Bd. 9, giefg. 2. Berlin: F. C. W. Vogel 1938. 32 S. 
RM. 4.--. 

Explos ionsgasverg i f tungen  an der freien Luf t ,  yon H. OetteI: Mit- 
teil ung fiber Vergiftung yon 6 Soldaten an der Shanghai-Front dureh Einschlagen 
einer Granate. In 2 F~llen trat der Tod ein. Bei der Sektion land sieh starker Knob- 
lauchgeruch, LungenSdem und fliissiges Blur. Die spektroskopisehe Untersuehung 
zeigte die Gegenwart yon reich]ich Kohlenoxyd im Blute. 93 tSdliche Vergif tungen 
dureh Dig thylenglykol ,  yon H. Taeger: Digthylenglykol wird als LSsungsmittel 
in der amerikanischen Zigarettenindustrie bei der Herstellung yon Zigaretten verwandt. 
Infolge Verwendung des Di~thylenglyk0]s als LSsungsmittel fiir das schwerlSsliche 
Sulfanilamid kam es insgesamt zu 93 Todesf~llen nach ,peroraler Einnahme des Ent- 
fettungsmittels. Die Krankheitssymptome bestanden in Erbrechen, Durehfgllen, 
Schmerzen in der Nierengegend und sps Anurie. Bei der Sektion fanden sieh 
Schi~digungen der Nieren und der Leber. Tierversuche ergaben, da~ das Dis 
glykol flit die Vergiftungen verantwortlieh zu machen ist. Selbstmordversuche 
mit  ZeliokSrnern;  yon A. Hofman-Bang:  Mehrfacher Selbstmordversuch einer 
Depressiven dutch Einnahme yon je einer Packung ZeliokSrner. Uber einen eigen- 
a r t igen  Fall  yon Blausgurevergi f tung,  yon W. Laubmann:  Akute tSdliche 
Blaus~iurevergiftung eines Mannes, welcher yon einem Hunde, an dem kurz vorher 
eine 12proz. Blaus~ureinjektion vorgenommen worden war, verletzt wurde. Es ist 
wahrseheinlich, dal~ der Hnnd vorher mit seiner Pfote an der Injektionsstelle mit 
der Blausi~ure in Berfihrung gekommen war und dadurch das Gift in die kleine Wunde 
hineinbraehte. - -  Sammelberichte:  Cyankali-  und Blausi~nrevergiftungen,  
yon B. Ostmann: Zusammenfassender Berieht fiber die Ursachen, Erscheinnngen, 
Befunde und Untersuchungsmethoden, sowie ]~bersicht fiber die im Kieler Institnt 
im Zeitraum yon 1910--1935 zur Sektion gekommenen Fi~lle. Im Anschlui~ daran 
Aufz~hlung der F~ille aus der Literatur. SehSnberg (Basel). 

�9 Zipf, Karl: Histamin als kiirpereigener Wirkstoff. (Sehr. Kiinigsberg. gelehrte 
Ges., Naturwiss. Kl. Jg. 14, H. 3.) Halle a. d. S. : Max Niemeyer 1937. 64 S .  RM. 1.60. 

Die Histaminwirkung gleicht weitgehend dem anaphylaktischen Symptomen- 
komplex, bei beiden kommen 4 Hauptwirkungen vor: 1. Erweiterung der Capillaren 
mit Steigerung der Capillardurehl~ssigkeit; 2. Kontraktion der glatten Muskulatnr; 
3. Steigerung ~ast aller sekretorischen Funktionen; 4. L~hmung des Zentralnerven- 
systems. Bei den verseMedenen Tierarten treten anaphy!aktiseher Shock und Histamin- 
shock als bronehiale, pulmonale oder eapillare Reaktionsform auf. Die mensehliehe 
Haut zeigt nach intracutaner Histamininjektion eine ,,dreifaehe Reaktion", bestehend 
in lokaler RStung dutch lokale Gef~l~erweiterung, 2. scharlachroten Kopf dutch Arte- 
riolenerweiterung fiber einen Axonreflex, 3. blasse Quaddel durch Plasmaaustritt aus 
den Capillaren. Seit Dale kann das Histamin als natfirlicher Gewebebestandteil an- 
gesehen werden; vermutlich aus dem 1-Histidin, mSglieherweise dutch Einwirkung einer 
Carboxylase, deren Vorhandensein aber noch keineswegs erwiesen ist. Histamin kann 
dnrch Darmbakterien gebildet nnd resorptiv gespeichert werden, im iibrigen aber wird 
es dureh ein Ferment, die ttistaminase, die in zahlreichen Organen naehgewiesen ist, 
leieht zerst5rt. Das Histamin in den Geweben ist ehemiseh inaktiv und wahrscheinlich 
salzartig gebunden, frei werden kann es dutch saute Stoffwechselprodukte oder dutch 
Abbau der salzbildenden Si~ure. Die Beteiligung des Itistamins an weiteren Vorg~ngen 
(Arbeitshyper~mie, traumatiseher Shock) ist mSglich, doeh ist das I-Iistaminproblem 
noeh alles andere als wie epdgiiltig gekl~rt. Robert M(dler (Wuppertal). 

Biirgi, Emil: Wirkungen yen 1)flanzenfarbstoffen auf die verletzte Itant, Sehweiz. 
reed. Wsehr. 1937 II, 1173--1176. 

Verf. erbliekt ira Chlorophyll ein granulierendes und epithelisierendes Agens, 
dessert klinisehe Prfiiung in Aussieht gestellt wird, K~irber (Berlin). 

4* 
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Macht, David I.: The absorption of drugs and poisons ~hrough the skin and mucous 
membranes. (Die Aufnahme yon Arzneimitteln und Oiften dureh die I-Iaut und 
Schleimh~ute.) J. freer, reed. Assoc. 110, 409--414 (1938). 

Nichtfltichtigc ()le und Fette, wie OlivcnS1, LeinS1, BaumwollS1, Wollfett u. a., 
werden nur langsam dutch die Haut aufgenommen, darin suspendierte Arzneimittel 
werden zum Tell langsamer aufgenommen als aus wgl]rigen oder alkoholischen LSsungen. 
Dagegen werden die flfichtigen ~31e rasch dureh die Schleimh~ute wie auch dutch die 
tIaut aufgenommen, das trill* such ffir die Bestandteile dieser Ole wie fiir die entspre- 
chenden synthetiseh hergestellten Substanzen (z. B. Thymol, Guajacol, Menthol, 
Carvacrol usw.) zu. Die aromatischen ~31e sind nach den Untersuchungen geeignete 
Vehikel ffir Arzneimitte], z. B. die Alkaloide. Untersuchungen mit Nicotin, das sowoM 
dutch die Sehleimh~ute als such dutch die normale Haut aufgenommen wird, ergaben, 
da~ die Aufnahme dureh die vertetzte oder sonstwie ver~nderte (z. B. mit gewissen 
Stoffen, wie Glycerin, Tannin u. a., vorbehandelte) Haut gegentiber der Aufnahme durch 
die normale Haut verzSgert wird (naeh frfiheren Untersuchungen des Verf. zeigte sich 
krankhaft vergnderte I-Iaut auch undurchlgssiger ffir nltraviolettes Lieht als normale 
Haut). Sehr scMeehte Vehikel sind die fettlosen Creme (Seifen). Estler (Berlin). 

Lendle, L.: fdber Verteilung, Elimination und Kumulation yon Digitalisglykosiden. 
Wien. klin. Wsehr. 1937 II, 1243--1248. 

Verf., dcm die Digitalispharmakologie verschiedene bemerkenswerte Beitr~ge 
verdankt, berichtet zusammenfassend fiber neue Forschungsergebnisse auf diesem 
Gebiet. Die neuen Erkenntnisse fiber die Mlgemein-pharmakologischen Eigenschaften 
der herzwirksamen Glucoside, ihre Unterschiede in den zeittichen Wirkungsbedingungen, 
in Verteilung, Elimination und Kumulation haben nicht nur ffir die theoretische Phar- 
makologie Interesse, sondern ebenso klinische Bedeutung ffir die Abgrenzung der be- 
sonderen Indikationen fiir die verschiedenen Digitalispr~parate und verwandten Herz- 
mittel. Kiirber (Berlin). 

Zangger, H.: Vitamin- und Hormonlage - -  als (~rundlage von Versehiebungen 
besonderer Giftauswirkungen. (Versueh einer neuen Problemstellung.) Volume jubi- 
laire eu l'honneur de Louis E. C. Dapples 401--425 (1937). 

Die Arbeit bringt viel weniger die Mitteilung neuer Einzeltatsaehen als eine tem- 
peramentvoll geschriebene, oft sprunghaft die versehiedensten Fragell berfihrende 
ErSrterung fiber Vitamine, Vitaminwirkungen und Mangelkrankheiten. Scharf kriti- 
siert wird die einseitige ealorisehe Bewertung der Nahrungsmittel, wie sie im Kriege 
stattfand, wie sie bei VSlkern mit notwendiger Verbrauehsteuerung infolge beschr~nk- 
ten Nahrungsraums sehr nahe liegt nnd dutch die Instinktlosigkeit und Bequemlieh- 
keit einer naturfremd gewordenen verstgdterten IndustriebevSlkerung begiinstigt 
wird. Solehe Mangelkrankheiten treten auch bei Tieren, besonders als Osteomalacieen 
bei Verarmung des Bodens an Phosphor und Kalk Bin, dutch Mineralsalzarmut des 
Iteues, dessen Vitamine zudem dutch Feuehtigkeit und Selbsterhitzung zerstSrt werden 
kSnnen. - -  Als 1~ e i ci- H u n t sehes Ph~nomen bezeiehnet man die verminderte Empfind- 
lichkeit bei Hyperthyreoidosen und Sehilddriisenwirkungen auf Aeetonitril- (CH 2 �9 CN, 
finder sich in den Destillationsprodukten der Zuckersehlempe) und Cyanverbindungen. 
Dau t rebande  fund, dab bei Benzolvergiftung Adrenalininjektionen direkt tSdtieh 
wirken kSnnen, w~hrend das Pituitrin eine zwar sehw~ehere, abet giinstige regulierende 
Wirkung auf die Blutgef~l~e hat. Zangger selbst fund, dal~ Cyanvergiftungen und 
solehe mit nitrosen Gasen, die ohne besonders schwere Anfangserseheinungen begannen, 
bei Mensehen die vorher lgngere Zeit besondere vitaminarme Kost genossen hatten, 
nach 3--4 Tagen mit sehweren Blutungen tSdlich endeten; ghnliches aueh bei anderen 
Vergiftungen. Wie abet Gifte, Wirkstoffe, KSrperkolloide zueinander i~i funktionelle 
Beziehungen treten, darfiber liegt im allgemeinen noeh ein dichter Sehleier. Als eine 
besonders interessante Gruppe yon Stoffen, die in sich Gifte, Vitamine, Hormone uncl 
Kolloide vereinigt, werden die Sterine hervorgehoben, und deren konstitutionelle 
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Beziehungen zum Phenanthrenkern (wohl etwas zu stark, Ref.) betont. - -  Zwei/ellos 
mul~ dem dutch die tIormonlage bedingten dispositionellen Moment bei der Wirklmg 
yon GlUten in der Begutachtung und Rechtslorechung - -  Rechtsanspriiche bei versicher- 
ten Gewerbekrankheiten, Straff~lligkeit bei gewerbliehen Vergiftungen (Benzol, nitrose 
Gasc, Narkosevergiftungen) Rechnung getragen wcrden. Zahlreiche n eu e - - au ch  
praktisch wichtige - -  Fragestellungen dr~ngen sich damit auf und es zeigt sic]a, da~ 
das, was man als medizinische Wissenschaft odor wisscnschaftliche Medizin bezeichnet, 
alles andere als ein abgesehlossenes und in seinen Fundamenten gesichertcs System ist. 

Robert M~tller (Wuppertal). 
Otto, R., und W. Schiifer: Anaphylaktiseher Shock und Diphtheriegift-Intoxikation. 

Arb. Stastsinst. exper. Ther. Frankf. It. 34, 31--38 (1937). 
Der anaphylaktische Shock ver~ndert weder die normale Resistenz noch die 

sktive Immunitat des Meerschweinchens gegcntiber Diphtherietoxin. Dagegcn ist 
nach Vergiftung mit Diphtherietoxin die Resktion des Meersehweinchens auf den 
ana~phylaktischen Shock schwerer. Verff. nchmen auf Grund dieser Ergebnisse ihrer 
Tierversuche an, da~ bci der Diphtheric des Menschen mit fortschreitender Wirkung 
des Diphtherietoxins die Schwere des Shocks snw~chst (daher mSglichst Irfihzeitige 
Serumtherapie !), da]] abet such bei den Infektionskrankheiten des Menschen die Serum- 
krankheit weder die erworbene aktive Immunit~t noeh die angeborene Resistenz 
beeintr~chtigt. Kiirber (Berlin). 

Fazekas, I. Gy.: Fettembolien bei experimenteller Natriumhydroxyd- und Ammo- 
niumhydroxyd-Vergiitung. (Inst./. Gerichtl. M'ed., Univ. Szeged.) Franld. Z. Path. 5], 
524=-534 (1938). 

Fettembolien wurden gelegentlich nach gewissen Vergiftungen beobschtet, so bei 
Phosphor- und Chlorkaliumvergiftungen. Yerf. hatte in friiheren Untersuchungen 
nachgewiesen, dal] such bei der akuten Ammoniumhydroxydvergiftung oft recht 
schwere Fettembolien in den verschiedensten Organen entstehen kSnnen. In neuen 
Untersuchungen erhob er gleiche Befunde bei der experimentellen Natriumhydroxyd- 
vergiftung. Sic waren friihestens 7 Stunden danach feststellbar, bei NH4OH-Vergiftung 
schon nach 4/2 Stunde. Diese Fettembolien fanden sich am h~ufigsten in den Lungen, 
weiterhin such im Plexus chorioideus und in den Nieren, seltener in Leber, Milz nnd 
Herz. Bei den hochgradigen Lnngen- und Gehirnfettembolien ist mit lolStzlichem 
Todeseintritt auf dicser Grundlage bei solchen Vergiftungen zu rechncn. Als Ursache 
fiir die Fettembolien wird die sieh auf die NaOI-I-Vergiftung einstellende Lip~mie 
angefiihrt, die auch bei der NH4OH-Vergiftung festzustellen war. Schrader. 

Rau, Heiner: |Jber einen Fall yon Yer~itzung der intrapulmonalen Bronehien dutch 
Aspiration yon Natronlauge. (Path. Inst., Med. Akad., Di~sseldor[.) D~isseldorf: Diss. 
1936. 27 S. u. 3 Abb. 

Es wird ein Fall yon Laugenverbrennnng beschrieben, der durch einen eigenartigen 
anatomischen Befund ausgezeichnet ist. Ein 32 Jahre alter Mann, der eine defekte Laugen- 
leitung ausbessern wollte, stfirzte yon der Leiter und fiel in eine Laugenlache (35% NaOH), 
in der er etwa 1 Minute liegen blieb. Bei der Sektion land sich aul]er einem pergamentartig- 
trockenen _~tzschorf an den Lippen und oberfl~chHchen Sehleimhantnekrosen an den oberen 
Luftwegen keinerlei krankhafte Ver~nderungen. Erst die mittleren intrapulmonalen Bron- 
chien und alas sic umgebende ~ewebe waren wieder befallen und wiesen Ver~nderungen auf, 
die typisch sind ffir direkte Laugenwirkung. Verf. glaubt daraus sehliel~en zu miissen, dal~ 
durch eine einzige tiefe Einatmung die Lauge bis in die Lungen gelangt sei. Nur so erldare 
sich das Fehlen yon nekrotiseh~n Veranderungen im Bereich der oberon Luftwege. Der Ted 
sei dureh Sch/~delbruch eingetreten, die Laugenverletzung habe nur unterstfitzend gewirkt. 

He]mann ( Berlin, Charlottenhurg). 
@ Roholm, Ka]: Fluorsehiidigungen. (Arbeitsmed. Hrsg. v. E. W. Baader, M. 

Bauer u. E. Holstein. H. 7.) Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1937. 70 S. u. 28 Abb. 
RM. 8.20. 

Deutsche gekiirzte Wiedergabe der groBen, in engliseher Sprache erschienenen Mono- 
graphie des Verf. fiber die :Fluorvergiftung (Copenhagen U. London. 1937.), die vorwiegend fiir 
den Praktiker bestimmt ist, der sieh fiber das ]3ild der akuten und chronischen Fluorvergiftung 
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schnell orientieren will. Einleitend bringt der Verf. die Chemic des Fluors, sein Vorkommen 
in der Natur; er bespricht die verschiedenen Formen der Fluorvergiftung und beriicksiehtigt 
insbesondere die lokale Wirkung. Die akute resorptive Fluorvergiftung kann peroral wie 
such dutch gasfbrmige Fluorverbindungen erfolgen. Der W[rkungsmeehanismus wird dis- 
kutiert. Wesentlich ausfiihrlieher wird die vor allem yore gewerbemedizinischen Standpunkt 
wichtige ehronische Fluorvergiftung besprochen. Pflanzen- und Tiersehadigungen werden 
geschildert, die wichtigsten Verinderungen beim Menschen (mottled teeth und Osteosklerose) 
such in Bildern gezeigt. Den Vergiftungsmbglichkeiten in der Industrie ist ein besonderer 
Absehnitt gewidmet. Die Nebelkatastrophe im Maastal (1930) wird als Fluormassenvergiftung 
erklart. Prophylaktisch fordert der Verf. ein Verbet, dab Personen unter 18 Jahren mit 
Arbeiten mit Fluorverbindungen beschaftigt werden, ausreichende Yentilation der Arbeits- 
plitze, Aufklirung der Arbeiter fiber die Gefihrliehkeit der Arbeit mit Fluorverbindungen, 
Ausdehnung der irztlichen ~eldepflicht auf alle Fluorerkrankungen und Anerkennung der 
chronischen Fluorvergiftung als Berufskrankhei~, sowie besondere periodisehe Untersuehung 
der gefahrdeten Arbeiter und besondere soziale Ftirsorgemai~nahmen (niedriges Pensionsalter, 
verkfirzter Arbeitstag, Pensionserhbhung im Falle der Invaliditat usw.). Ein 118 Nummern 
umf~ssendes Literaturverzeiehnis orientiert fiber die wichtigste einschligige Literatur. (Vgl. 
a. diese Z. 28, 105.) Taeger (Miinchen).o 

Jamin, Friedrich: Uber die Lebenssehwelle bei der Phosgenvergiftung des ~[ensehen. 
Dtsch. Arch. klin. Med. 180, 676--680 (1937). 

Auf Grund der wihrend des Weltkrieges gesammelten Erfahrungen bei Phosgen- 
vergifteten nimmt der Verf. zu der Frage Stellung, welche Faktoren entsehcidend fiir 
den Verlauf der Vergiftung sind und wclche Mbglichkeiten bestchen, die schlimmsten 
Folgen zu ver]ziiten. Die Beobachtungen bei Gasvergifteten lassen zunachst den Sehlu~ 
zu, da~ die Menge des eingeatmeten Giftes nicht allcin entscheidend ist fi~r den u 
den die Vcrgiftung nimmt. Konstitution des Erkrankten und gesamte Rcaktionslage 
des Organismus sind hierfiir yon wesentlicher Bedeutung. W~hrend der Krisis der Ver- 
giftung ist das Gift sclbst kaum noch wirksam. Es wird dann vermutlieh die Eigenart 
des erkrankten Menschen ausscMaggebend sein, ob die Vergiftung iiberstanden wird. 
Es wird dcrAuffassung zugestimmt, da~ fiir das Zustandekommen der Folgeerscheinung 
bei einer Phosgenvergiftung die vegetative Erregbarkeit des betreffcnden Organismus 
mit entscheidend ist. Exsudative Diathese, mangelhaftc Ern~hrung sowie ererbte und 
erworbene M~ngel in den endokrinen oder nervbsen regulatorischen Einrichtungen des 
Kbrpers sind weiterhin yon ausschlaggebender Bedeutung. Die Gefahr, da~ eine Reiz- 
gasvergiftung einen bedrohlichen Yerlauf nimmt, ist nach Ansicht des u dann er- 
heblieh, wenn die Abwehreinrichtungen des Organismus vcr]angsamt oder unvollst~ndig 
in Tatigkeit treten. In bezug auf vorbeugcnde Ma2nahraen wird angenommen, da~ dutch 
Schulung und Beleh~:ung die Angst und Erregung, Faktoren, deren schadliehe Ein- 
fliisse auf Atmung und Kreislauf feststehen, herabgedriiekt werden kbnnen. Auch eine 
entsprechende Diitetik und Kraftigung des gesamtenZustandes ist bedeutungsvoll ftir 
eine Vcrhiitung der schlimmsten Folgen einer Reizgasvergiftung. Wagner (Berlin). 

0elkers, H.-A.: Zur Pharmakologie des Antimens. (PharmaT~ol. Inst., Univ. 
Hamburg.) Naunyn-Schmiedebergs Arch. 187, 56--64 (1937). 

Die Annahme anderer Untersucher (N a p i e r), da~ die toxischen Nebenwirkungen 
bei der intravenbsen Verabfolgung yon K- oder Na-Antimonyltartrat durch AusfaUen 
yon ~_ntimontrioxyd (Sb~O~) bedingt sind, kann Verf. nic,ht be~t~tigen, da nach seinen 
Untersuchungen 1 proz. Lbsungen dieser Stoffe bei neutraler and schwaeh alkalischer 
Re~ktion sowie in ~isehung mit defibriniertem Menschen- oder Kaninchenblut und 
Menschen- oder Kaninchenserum verh~ltnism~l~ig gut  haltbar sind. So lie~ auch die 
Sek-tion der Versuchstiere keine Anhaltspunkte dafiir gewinnen, da~ Seh~digungen 
innerer Organe naeh intravenbsen Gaben yon K- oder Na-Antimonyltartrat durch eine 
Verstopfung yon kleinen Arterien oder yon Capillaren dureh SbeO s verursaeht werden 
kbnnten. Desgleiehen wird die zur Erkl~rung der emetischen Wirkung des Tartarus 
stibiatus herangezogene Annahme S at  ul lo  s, daft Brechweinstein in Gegenwart you 
verdiinnter Salzsiure EiweiI~ lille und daher im Magen wie ein ~tzgift wirke, nicht 
best~tigt. Verf. sucht die Erkl~rung fiir die auff~llig hohe peroraltbdliche Brechwein- 
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zteingabe, die etwa das 10fache der bei intravenSser Zuiuhr tSdliehen Gabe betr/~gt, 
darin, dab eiu gro]]er Tell des Giftes bei der Beriihrung mit der Salzs/~ure des Magens 
~nter Abspaltung yon praktiseh unlSsliehem Antimonylchlorid (SbOC1) zerlegt wird. 
E r  nimmt welter an, dab yon dem in den Darm gelangenden Breehweinstein ein wei- 
terer Tell bei der dort herrsehenden alkalisehen Reaktion dureh Ausf/~llen yon wenig 
giftigen Sb~O 3 unwirksam wird. Dafiir sprieht aueh, dal] Kaninchen bei peroraler 
Verabfolgung sieher tSdlieh wirkende Brechweinsteingaben iiberstehen, wenn bis zu 
~30 Minuten sp/~ter ausreiehende Mengen yon Magnesia usta per os gegeben werden. 
Naeh intravenSser Verabfolgung toxiseher Breehweinsteinmengen finder sich Unter 
den veto Verf. angewandten Versuehsbedingungen bei Kaninehen eine erheblieh 
1/~ngere Dauer der Adrenalinhyperglyk/hnie sowie ein stark verlangsamtes Absinken 
des Blutzuekers naeh Insulin. Die kurzdauernde Kreislaufdepression, die unmittel- 
bar naeh der intravenSsen Injektion yon Antimonverbindungen auftritt, wird als 
:zentrale Vaguserregung dureh das Metalloid aufgefal]t. K~irber (Berlin). 

Strzyzowski, Casimir: R~flexions 'sur les intoxications. De l'antidotum metallorum 
~coutre les empoisonnements par les m@tauxlourds et toxiques et par les m@talloides arsenic 
�9 t antimoine. (Betrachtungen iiber Vergiftungen. Uber ein Gegengift bei Vergiftungen 
zni~ giftigen Sehwermetallen und den Metalloiden Arsen and Antimon.) Rev. m6d. 
Suisse rein. 57, 753--763 (1937). 

Verf. bespricht die Schwierigkeiten, die sieh dem Arzt bei der Diagnose und Therapie 
.der Vergiftungen entgegenstellen. Er schl~gt den Schwefelwasserstoff in L6sung als Gegen- 
gift bei Vergfftungen mit Schwermetallsalzen und Verbindungen des Arsens und Antimons 
vor. Obwohl Schwefelwasserstoff bei Aufnahma durch die Atemwege stark gfftig wirkt, ~u~ert 
.er im Magen-Darmkanal nur geringe Gfftwirknngen; sein iibler Geruch ist im Notfall kein 
I-IinderungSgrund fiir seine Anwendung. Zur tIerstellung einer haltbaren L6sung gibt Verf. 
folgende Vorschrift: 2 Liter destilliertes Wasser werden 1 Minute gekocht. Baron wird 1 Liter 
~ i t  2 g reinstem _;l.tznatron (eisen- und ealciumfrei) versetzt und die erhaltene L6sung in der 
K~lte mit Schwefelw~sserstoff - -  der in einer Suspension yon Caleinmcarbonat in Wasser 
gewaschen i s t -  ges~ittigt. Im 2. Liter des gekoehten Wassars werden naeh Kiihlung 
:auf 50 ~ 7,5 g Magnesinmsulfat (MgSO~-7 H~O) und 25 g Natriumbicarbon~t gelSst. Naeh 
�9 lem Abktihlen werden beide LSsungen zusammen gegeben und die Misehung naeh Kiihhng 
mit Eiskoehsalzmischnng auf - -2 - -3  ~ noehmals mit Sahwefelwasserstoff ges~ttigt. Das so 
erhaltene Antidot wird in farblose, sterilisierte und ebenfalls gekfihlte Flaschen zu 125 ccm 
Inhalt geffillt, die man sofort mit abgekoehten roten Gummist6pseln verschliel~t, zubindet 
und paraffiniert. Citronengelbe Varfarbung der LSsung naeh einiger Zeit gilt als Zeiehen 
,einwandfreier Beschaffenheit. Triibe L6sungen sind zu verwerfen. Das Mittel fgllt, peroral 
gegeben, Qnecksilber, Kupfer, Blei, Silber, Zink, Cadmium nnd Thallium im Magen und 
Darm als Sulfide unl6slich aus, Arsen und Antimon jedoch erst naeh vorherigen Gaben yon 
Citronens~ure oder verdiinntem Essig. Von dam Gegenmittel sollen pro Gramm Gift 50 cem, 
bei Arsen- und Quecksilbervergiftung 200 ecm gegeben werden. Zu Magenspiilungen sollen 
Verdiinnungen yon 100 cam Antidot auf 2~4 Liter Wasser Verwendung finden: Das Mittel 
versagt gegen krystallines Arsentrioxyd. Bei Vergiftungen mit letzterem werden 50--100 g 
Bolus zusammen mit 25-40 g Magnesia in 400--500 cem Wasser empfohlen. Auch zur 
~eutralisation yon ~tzenden Schwermetallsalzen am Kaninchenauge erwies sich das Mittel 
brauchb~r. Oflwald (Wiirzburg). o 

�9 Die Bleivergittungsgelahr dureh Leitungswasser. Bearbeitung des Materials dcr 
Lcipziger Bleivergittungs[iille im Jahre 1930 vom ]uristischen, hygieniseh-medizinisehen 
und chemisehen Standpunkt. Hrsg. u. bearb, v. Heinrieh FuehB, Hayo Bruns 
u. Hugo Haupt. Dresden u. Leipzig: Theodor Steinkopff 1938. VIII,  93 S. RM. 5.--. 

,,Die Schadenersatzpflieht einer Gemeinde, die ein Wasserwerk betreibt, steht 
und f~llt mi$der Beantwortung der Frage, ob nach menschlicher Voraussicht alles getan 
~vorden ist, was nach dem Stande der Wissenschaft getan werden muSte, um gesund- 
heitssch/~dliehe Wirkungen durch den Genu$ yon Leitungswasser zu verhindern." 
Durch Urteil des Reichsgeriehtes veto 26. XI. 1936 (VI 92/1936) wurde rechtskNiftig 
festgestellt, da$ die beklagte Stadtgemeinde Leipzig verp~lichtet war, den im Jahre 
1930 in Leipzig an Bleivergiftnng erkrankten Bewohnern yon Neubauwohnungen 
:allen den Schaden zu ersetzen, den sic durch diese Krankheit erlitten hattem Das aus- 
itihrliche grundlegende Gutachten war in der Vorinstanz yon der Preul]ischen Landes- 
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anstalt ffir Wasser-, Boden- und Lufthygiene erstattet worden. Das in den 5 JahreR 
Prozel~dauer in den Akten angeh~ufte Material wird ietzt dutch eine Gemeinsehafts- 
arbeit yon Jurist, Hygieniker and Chemiker den an der Wasserversorgung interessierten 
Kreisen zuganglich gemaeht. Im j u r i s t i s c h e n  Tell  (Fuchl~) werden naeh kurzer 
8childerung des Tatbestandes folgende Fragen erSrtert: Die Zul~ssigkeit des Rechts- 
weges, die Aktivlegitimation der Klgger, Rechtsnatur der Vertragsbeziehungen, Artm 
und Umfang der Haftung, das sehuldhafte Verhalten im einzelnen, Beweislast, Haftung 
aus unerlaubter Handlung und Sehmerzensgeld, mitwirkendes Verschulden. Der 
h y g i e n i s c h - m e d i z i n i s e h e  Tell (Bruns) bringt nach einigen geschiehtlichen Vor- 
bemerkungen fiber Bleivergiftung eine eingehende Darstellung der Pathogenese und 
Klinik der Bleivergiftungen und eine Sehilderung der fiber 250 in Leipzig beobachteten 
Vergiftungen. Weitere Absehnitte befassen sich mit der Trinkwasserversorgung der 
Stadt Leipzig, den eigenen Erfahrungen des Bearbeiters fiber Bleivergiftung dutch 
Trinkwasser nnd mit der Prophylaxe der Bleivergiftung dutch Trinkwasser. Im ehe- 
mi schen  und  m e t h o d i s c h e n  Tell ( t taupt)  werden alle mit dem Auftreten yon 
Blei im Trinkwasser zusammenhgngenden ehemischen und teehnischen Fragen er- 
sehSpfend behandelt. Die yon der Stadtgemeinde Leipzig seinerzeit getroffenen Ma~- 
nahmen (Errichtung yon Ents~uerungsanlagen) batten einen vo]len Erfolg. ,,Bis zum 
heutigen Tage ist nieht ein einziger weiterer Fa]l yon Bleivergiftung dutch Leitungs- 
wasser bekannt geworden. Es ergibt sieh daraus, dal~ beim Vorhandensein geeigneter 
Vorrichtungen, aueh bei Verwendung yon Bleirohren far das Leitungswasser nieht~ 
die,,geringste Gesundheitsgef~hrdung flit die Bewohner einer Gro~stadt zu beffirchten 
ist. Uber den noch zul~ssigen Bleigehalt im Trinkwasser heil~t es in den am Sehlul~. 
des Buches abgedruekten ,,Riehtlinien zur u yon Bleivergiftungen dutch 
Trinkwasser" (Bruns und Haupt ) :  ,,In Neubauwohnungen sind, abgesehen yon den 
al]erersten Tagen, nut his zu 0,5 mg pro Liter, ansnahmsweise vielleieht his 1,0 rag/t; 
zuzulassen.. .  In ~lteren Wohnungen k6nnen bei den zuerst aus dem Zapfhahn ent- 
nommenen Proben bis 0,3 rag, hSehstens 0,5 rag Blei ]e Liter Wasser zugelassen werden ;. 
die fibrigen Proben sollen 0,3 mg, besser 0,1 mg nieht fibersehreiten." K g r b e r .  

Nishimura, Toshimiehi: Experimentelle Studien fiber Bleivergiftung. I. Der Ein- 
flu8 von Bleisalz auf die Darmbewegung. Mitt. II~ Experimente mit normalem Kaninehen- 
darm im lebenden Tierk~rper. Mitt. reed. Akad. Kioto 17, 565--578 (1936) [Japaniseh]. 

Verf. untersuchte den Einfluft des Pb aeetieum, Pb nitrieum, Elecloid Plumbum 
und aueh Na aeetieum, Na nitrieum und Sehutzkolloid auf die Bewegung des Kanin- 
chendfinndarms im lebenden normalen Tierk6rper (KSrpergewieht 1,3--2,0 kg) mittels. 
intravenSser Injektion der Ohrvenen und mit Ringerseher LSsung nach der Methode 
yon Y a m a m o t o .  Die Resultate sind folgende: 1. Das Bleisalz wirkt auf die Bewe- 
gung des normalen Kaninehendfinndarms bei kleiner Dosis (d. h. 0,1proz. Bleisalz- 
15sung 1,0--3,0 ecru pro Kilogramm KaninehenkSrpergewieht) besehleunigend und bei 
grol~er Dosis (d. h. 1,0proz. BleisalzlSsung 1,0--3,0 ecru) anfangs besehleunigend, sp~- 
ter kontrahierend. 2. Verf. sehlielJt, dab eine solche Wirkung des Bleisalzes auf die 
Darmbewegung im lebenden TierkSrper auf dem Pb selbst beruhen mull 3. Diese 
Pb-Wirkung auf die Darmbewegung im lebenden TierkSrper seheint sich haupts~chlieh 
als Reizerzeugung der Darmaervenapparate, insbesonders der Vagusendigung, zum 
Tell als direkte Reizung der glatten Darmmuskeln ge]tend zu machen. A u t o r e # r a t .  ~ ~ 

Nishimura, Toshilniehi: Experimentelle Studien fiber Bleivergiftung. I. Der Ein- 
flull von Bleisalz auf die Darmbewegung. V. Mitt. Experimente mit isoliertem Darm 
und Darm im lebenden Tierk~rper bei ehroniseh bleivergifteten Kaninehen. Mitt. reed. 
Akad. Kioto 20,1077--109~ u. dtsch. Zusammenfassung ]300--1301 (1937) [Japanisch]. 

Versuche am isolierten Kaninehendarm (Methode Magnus) und am Kanineher~darnl 
in situ. Die Bleivergiftung der Versuchstiere erfolgte durch intravenSse Injektion einer 1 proz. 
Blei~eetatlSsung (1 ccm aller 2--3 Tage fiber 4--10 Wochen). Zum Unterschied zu den beob- 
aehteten Wirkungen an den unbehandelten Kontrolltieren zeigte sich, dub am bleivergifteten 
Tier die erregende Wirkung des Pilocarpins starker, die hemmende Wirkung des Atropins 
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~usgepriigter, die hemmende Wirkung des Adrenalins schw~cher, die erregende Wirkung yon 
Barium, Nicotin und Aceton au~ die Darmbewegung starker, die hemmende Wirkung des 
Chinins am isolierten Darm starker, beim Darm in situ unver~ndert zu beobachten w~r. Die 
erregende Wirkung yon Bleiacetat war am isolierten D~rm fast unver/indert, am Darm in 
situ deutlich starker ausgepr~gt. Veff. schliel]t aus den Versuchen, dab sich bei Bleivergiftung 
die Vagusendigungen und die glatte Muskulatur des ])arms in einem Zustand erh(ihter Er- 
regbarkeit befanden, w~hrend die Endigungen des Sympathicus weniger erregbar seien. (Vgl. 
vorsteh, lqef.) Taeger (Mfinchen). o 

Fischer, Walter: Uber Bleivergiftungen bei Steekschiissen. (12. Tag. d. Dtsclt. 
Ges. /. Un]allheil]c., Yersicherungs- u. Yersorg~tngsmed., Wi~rzburg, Sitzg. v. 24.--25. IX .  
1937.) Arch. orthop. Chit. 38, 321--330 (1937). 

Veff. bringt zuns aus der Literatur eine Anzahl yon Mitteilungen fiber wirkliche 
Bleivergiftungen nach Steckschfissen and fiber Untersuehungen auf Bleivergiftungen. 
Er selbst beobaehtete w~hrend 8j~hriger Gutachtert~itigkeit 3 F~ille sicherer Bleiver- 
giftung, 1 Fall yon Bleiaufnahme nach Stecksehu~ und 1 Fall yon Bleivergiftung, 
der irrtfimlich auf einen Steckschul3 znrfickgeffihrt wurdc, mit genauen Kran~=en- 
geschichten~ Wichtig ist zun~ehst die Art der Steckgeschosse. I n f a n t e r i e g e s e h o s s e  
and S c h r a p n e l l k u g e l n  bes t ehen  zum grSl]ten Tell aus Blei,  wi~hrend 
Grana t -  a n d  F l i e g e r b o m b e n s p l i t t e r  aus S tah l  bes tehen.  Das im Gewebe 
licgende Blei wird durch die Feuchtigkeit and den Gewebesauerst0ff in Bleihydroxyd 
und dutch den Salzgehalt der Gewebeflfissigkeit in ein 15sliches Bleichlorit umgewandelt. 
Die ~Ienge h~ngt yon der GrS]e der Oberfl~che ab, also viele ]~=leine Splitter sondern 
mehr ab als ein gro~er. T~gliche Aufnahme yon 1--2 mg Blei genfigen, um in einigen 
Monaten eine Bleivergiftung hervorzurufen. Feststellung dutch chemische Unter- 
suchung des Blutes und der Ausscheidungen. Die Disposition der Menschen ist ver- 
schieden. Klinische Zeichen: Bleisaum, Bleigesichtsfarbe, Blutarmut, Bleikoliken, 
Streckerschwi~che, Bleiniere. Ferner wichtig die Feststellung basophil-punktierter 
toter Blutkiirperchen in grol]er Zahl. Zum Schlul] betont Veff, die aul]erordentliche 
Seltenheit des Vorkommcns nach Steckschfissen. Franz (Berlin).~ 

Christiani, Vera: ]Psychische St~rungen bei ehronischer Bleivergiftung. Zugleich 
ein Beitrag zur Frage der exogenen SehSdigungstypen. (Psychiat~'. u. Nerwn/c[in., Univ. 
Giittingen.) GSttingen: Diss. 1937. 2~ S. 

Veff. beschrcibt 3 F~lle yon exogenen Depressionen im Verlauf einer chronischen 
Bleivergiftung: Kgrber (Berlin). 

Kiinkele, Fritz: Ubcr Thalliumvergiftungen. (Inst./. Gerichtl. Med., Univ. Bonn.} 
Chemik.-Ztg 1938, 49--51. 

Veff. gibt zun~chst einen historischen Uberbliek fiber die durch Thallium verur- 
sachten Vergiftungen and die dabei gemachten klinischen Beobachtungen. Als tSdliche 
Dosis wird ffir den Menschen 1 g (per os) angenommen. In ~Iilz, Niere and Darmtraetus 
~indet sich Thallium in vermehrter Menge, aber auch in Muskelfleisch, Gehirn und in 
Knochen, sowie anderen inneren Organen ist es in wechselnder Menge nachgewiesen 
worden. Der qualitative Nachweis geschieht am besten spektrosl~opisch (griine Linie 
bei 5350 ~) nach ZerstSrung der organisehen Substanz mit konz. and rauchender 
Salpeters~ure, Verdiinnen, Abgie]en vom Fett, Abdampfen iiberschiissiger Si~ure, 
Alkalisieren und Fiillen mit Ammonsulfid nach vorheriger Zugabe yon etwas Ferri- 
chlorid. Die Wegblendung der Natriumlinie wird emp~ohlen. Verfi wfirdigt kritiseh 
die verschiedenen Methoden der quantitativen Bestimmung yon F r id i ,  P a v e l k e  
und Morth ,  sowie Goroncy  und Berg. Sehr gate Erfahrungen hat Veff, mit der 
Methode yon Goroncy  und Berg gemacht, empfiehlt abet nach Zusatz des Kalium- 
jodids nicht nur 24 Stunden, sondern viele Tage stehen zu ]assen, wenn sehr kleine Mengen 
erwartet werden und in einem dickwandigen, konischen Reagensglas zu zentrifugieren. 
Die Effassungsgrenze liegt bei 5 ecru L(isung etwa bei 1 y. Veff. berichtet dann fiber 
2 yon ibm bearbeitete Fi~lle (Exhumierung naeh I Jahr). Er land in einem Fall 1,5 g, 
im andern 0,8 g Thallinm (umgerechnet auf das K5rpergewicht) : Die urspriinglich vor- 
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handenen 3Iengen mfissen erheblieh grSl~er gewesen skin, da, wie die Untersuchung der 
Leiehenunterlage ergab, Thallium ausgeschwemmt worden ist. Klauer (Halle a. d. S.). 

Donalies, Gustav: Selbstmordversuch eines Familienpfleglings vermittels Zeliopaste 
(Thallium). (Brandenb~trg. Landesanst., Eberswalde.) Xrztl. Sachverst.ztg 43, 327--329 
(1937). 

Berieht fiber einen 32j~hrigen Erb-Epileptiker, der sieh in einem Verstimmungszustand 
alas im Titel genannte Rattengift kauft und in einer Gastwirtschaft mit Bier einverleibt, jedoeh 
in so geringer Menge, dal~ auf therapeutische MaBnahmen verziehtet wird und Krankheits- 
erseheinungen ausbleiben. Da kriminelle und suicidale Thalliumvergiftungen keine groBe 
Seltenheit sind, gehSren l~attengiftpr~parate dieser Art, wie schon wiederholt gefordert, nicht 
in den freien Handel. Hans Baumm (KSnigsberg i. Pr.).o 

Greenwald, Harry M., and Seymour Jacobson: Sudden death due to mercurial 
diuretics. (P15tzlicher Tod dutch quecksilberhaltige Diureticis). (Pediatr. Serv., 
Israd Zion Hosp., Brooklyn.) J. Pediatr. 11, 540--546 (1937). 

Verff. berichten fiber 2 Todesfi~lle bei Kleinkindern nach intravenSser Injektion 
des queeksilberhaltigen Diureticums Neptal (I). Der Tod ~ - c o o \  , z. trat innerhalb weniger Minuten nach der Injektion unter 

- o  - / H ~  Dyspnoe und Cyanose ein. In beiden Fallen war das Mittel 
I vorher verschiedentlieh intramuskul~r und intraven6s gegeben 
coo--cH~--cg=cJ~xa~ worden; kS handelt sieh daher mSglicherweise um eine An- 

aphylaxie. Kgrber (Berlin).: 
Price, Julian P., and Frank Harrison: Acute naphtha poisoning. Report ol ease in 

infant. (Akute Naphthavergiftung. Bericht fiber einen Fall bei einem Kind@ 
g. Pediatr. 11, 547--549 (1937). 

In einem unbewaehten Augenbliek trunk ein 13 ~onate altes Kind aus einem Gef~l~ 
mit naphthahaltigem fliissigem Bohnerwachs. Vergiftungszeiehen: Schwerste Cyanose, Kreis- 
laufschw~che, hochgradige Unruhe. Therapie: Innerhalb der ersten halben Stunde Magen- 
spiilung; Exeitantien, Chloralhydrat. Ausgang in Heilung. K~rber (Berlin). 

Bodn~r, Tibor: TiJdliehe SenfgasTVergifiung. Orv. Hetil. 1987, 1112--1113 [Unga- 
riseh]. 

Verf. beriehte$ fiber einen ~all yon Senfgas-Vergiftung mit tOdlichem Ausgang (Senfgas 
wurde zu Untersuchungszwecken auf seine Anwendbarkeit als Heilmittel ffir Krebsgesehwfilste 
aufbewahrt). Ein 30j~hriger Laboratoriumsangestellter, der im betrunkenen Znstand bereits 
mehrmals Selbstmord versuehte, trunk in selbstmSrderischer Absieht aus einer Flasche Senf- 
gas. 8 Minuten spater erfolgte Erbrechen, das einen charakteristischen Geruch butte. Trotz 
wiederholter Magenausspiilungen wurde Patient bewuStlos. Unwillkfirliche Ham- und Kot- 
entleernng, 6fteres Erbreehen, SehweiB, Puls 120 in der Minnte, klein, regelmgBig. Iqaeh 
2 Stunden gab der Kranke auf Fragen mit der Hand einige Winke. Die Haut nahm allm/~hlich 
eine graue Farbe an. Die zur Herzstgrkung gegebenen Medikamente und 1 1 KoehsalzlOsung 
unter die Hunt waren wirkungslos. Unter fortschreitender I-terzschwgche trat der Tod 5 Stnnden 
spgter ein. Bei der Obduktion wurde aknte Entzfindung im Gaumen, Sehlund, Magen, ZwO!f- 
finger- und Dfinndarm - -  aber ohne _~tzung --,  ferner triibe Entartung des Herzens, der Leber 
und der Nieren, sowie Blutreichtum des Gehirns und seiner H~ute festgestellt. Die Magen- 
schleimhaut war geschwollen und wies unzghlige punktYSrmige B]utnngen auf. Das I-Iilfs- 
personal, eine Pflegerin und ein Diener, die bei der Magenausspiilung t~tig waren, erlitten 
an den Hgnden dutch die erbroehene Fliissigkeit Verletzungen, die in der Xlinik behandelt 
und geheil~ wurden. Vitray (Budapest). 

�9 Hesse, Erich: Die Rauseh- und Genul~gifte. Stuttgart: Ferdinand Enke 1938. 
VI, 134 S. R~.  8.--. 

Das vorliegende Bueh fiber Rauseh- und GenuSgifte soil nieht nur den Mediziner, 
sondern auch den Apotheker, Chemiker nnd Juristen in das interessante Gebiet des 
Rauseh- und Genul~mittelmiSbrauehs einffihren und ihn fiber Gebraueh und Anwen- 
dung, Wirkstoffe und Wirkungsweise, dig Folgeerseheinungen des Mif~brauchs, die 
Behandlung der Sfiehtigen und die rechtlichen Folgen der Rauschzust~inde, night zu 
vergessen die wirtschaftliche Bedeutung, unterriehten. Die Rauseh- und Genul~mittel, 
die aueh ffir uns yon  praktischer Bedeutung sind, erfahren naturgemgl~ eine besonders 
ausffihrliche Bespreehung - -  zum Tell sind ja auch unsere Kenntnisse tiber die Rausch- 
und Genul3mittel, deren sich fremde VSIker bedienen, weniger ersehSpfend. Das an- 
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regend geschrieber/e Buch regt zum Nachdenken an undist  bestens geeignet, seine 
Aufgabe durch Vermittlung der Kenntnis der Gefahrenquellen zur Bekiimpfung des 
~il]brauchs dieser Stoffe und der Suehten beizutragen, zu erffillen und sollte deshalb 
~ieht nut yon speziell an diesem Gebiet interessierten Sachverst~ndigen gelesen werden. 

Estler (Berlin). 
Fischer, H.: Bedrohung Europas dm'eh die illegale Rausehgiftfabrikation des 

fernen 0stens? (Pharmakol. Inst., "Univ. Zi~rich:) Schweiz. reed. Wschr. 1937 II, 905 
his 907. 

Die Ansffihrungen vermitteln einen sehr aufschluf~reiehen Einblick in die Schwierig- 
keiten der Rauschgiitbek~mpfung. Wenn es auf der einen Seite zu begrfil~en ist, dal~ 
sine grof~e Anzahl yon Staaten jenen internationalen Abkommen yon 1931 und 1936 
beigetreten sind, die die Kontrolle aller Rauschgifte bezwecken, so sind die Ausfiihrun- 
gen, die der Verf. fiber die heutigen Yerh~ltnisse in China gibt, geeignet, Zweifel an 
den bisher erreiehten Erfolgen auf diesem Gebiete zu erwecken. Danaeh ist der Anbau 
~r Mohn in den nnter japanisehem Einfln] stehenden chinesischen Provinzen erheblieh 
gestiegen. Das gewonnene Opium wird in einem zunehmendcn Mal~e zur Herstellung 
yon Morphin und Heroin verwandt. Die Jahresproduktion wird auf 25000 kg gesch~tzt 
bei einem Medizinalweltbedarf you etwa 600 kg. Gerade die Produktion des letzteren 
l%usehgfftes soll ganz riesige Dimensionen angenommen haben. Die Hauptsehuld 
an der nach dem Bericht der Opiumkommission des V61kerbundes vom 30. VII. 1937 
als trostlos bezeiehneten Lage wird Japan zugesehoben, das sowohl den Anbau des 
Mohnes a]s auch seine fabrikatorisehe Weiterverarbeitung f6rdere. Der Verf. erbliekt 
in der augenblicklichen Lage eine frolic Gefahr hinsiehtlieh einer illegalen Rauseh- 
giftversorgung nieht nur Amerikas und Afrikas, sondern auch Europas. Er verlangt 
deshalb eine Verseh~irfung der bisher bestehenden Abwehrungsmal~nahmen. Wagner. 

Matsehulan, Georg: Jahresrhythmen in Entwieklung und Verlauf von Morphin- 
gewiJhnung und -entw~ihnung. ( Pharma/~ol. Inst., Univ. Riga.) Naunyn-Sehmiedebergs 
Arch. 186, 113--117 (1937). 

In der kurzen Arbeit wurde der u unternommen, die von C. Amsler ange- 
nommene ma~gebende Wirkung des vegetativen Nervensystems auf die zun~chs~ 
fliimpfende, sparer erregende zentrale Wirkung des Morphins experimentell zu priifen. 
Da die Erregbarkeit des sympathischen Nervensystems im Friihling zunimmt, die des 
parasympathisehen ab, nnd es im Herbst umgekehrt ist, wurden im Frtihjahr und im 
tterbst u an Meerschweinchen durchgefiihrt. Die Tiere wurden nach Morphin- 
injektion mit konstantem, schwachem, faradischen Strom gereizt, ttierbei wurde als 
Norm der vollen Morphinwirkung (volle Unempfindlichkeit far Schmerzreize) dann 
angenommen, wenn 100 mSgliehst gleiche Reize bei den Tieren weder Schreien noch 
Abwehrbewegungen auslSsten. GewShnung dann, wenn auf der HHShe der Morphin- 
wirkung bereits naeh 10 und weniger Reizen Schmerz~ul~ernngen erfolgten. Die Tiere 
bekamen t~glieh 0,1 g salzsaures Morphin pro Kilogramm KSrpergewicht subcutan. 
Die Ergebnisse der Versuche entsprachen vollkommen der Erwartung, da sich eindeutig 
zeigen lief], dal~ die Tiere sich im Frfihling rascher, im Herbst langsamer an Morphin 
gewShnen und umgekehrt, im Friihling langsamer und im I-Ierbst raseher entwShnen 
tiel]en. Demnach wurde die yon vornherein erhShte Erregbarkeit des sympathisehen 
Nervensystems das Eintreten der MorphingewShnung erleichtern und die EntwShnung 
erschweren, wiihrend erhshte Erregbarkeit des parasympathischen Systems die Ge- 
wShnung verzSgert und die EntwShnung begiinstigt. Es mul~ sich also bei der Morphin- 
wirkung um eine Zweiphasenwirkung handeln, niimlieh um eine liihmende, sowohl 
wie eine erregende. Die erste ist dann Folge einer parasympathischen, die letzte einer 
sympathischen Erregung. Je mehr die GewShnung zunehme, um so mehr schreite die 
vegetative Erregbarkeit zugunsten des Sympathicus fort, desto mehr nehme die sym- 
pathische Wirkung des Morphins anf Kosten des Parasympathicus zu (Einphasigkeit 
der Morphimvirkung bei GewShnung). Damit wiirde verstandlich, warum sich die 
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GewShnung bei erhShter Erregbarkeit des Syrapathieus ira Frilhling rascher, bei ge- 
steigerter Ansprechbarkeit des Parasyrapathieus ira tIerbst langsaraer entwickelt. 
Der verschiedene Verlauf der EntwShnung ira Frilhling und Herbst wird rait der ver- 
schieden langen Nachwirkung der statischen Funktion (GewShnung!) des Morphins 
in Beziehung gebraeht. Die dadureh besonders bedingte Zustands~inderung wilrde um 
so langsaraer abgebaut, je hSher die syrapathische E~regbarkeit, urn so rascher, je hSher 
die parasyrapathische. Zura Schlul~ wird die Auffassung Araslers und Wegers ge- 
stiitzt, welche die statische Wirkung des Morphins mit der StSrung des Calciurastoff- 
wechsels ira Frilhling in Zusararaenhang b~ingen. Schorn (Wiirzburg).o 

Jordi, A.: MiBbrauch yon Trichloriithylen dutch Jugendliche zur ltypnose. Tri- 
Sueht bei einem Sekundarsehiiler. Beitrag zur Kenntnis der {}iftwirkung. (Stgdt. Schul- 
iirztl. Dienst, Zi~rich.) Sehweiz. raed. Wsehr. 19~7 II, 1238--1240. 

Die bisher in verh~iltnisra~itlig grol~er Zahl bekanntgewordenen Sch~idigungen dutch 
Trichlor~ithylen and die Gefiihr]iehkeit dieser als LSsungsraittel verwendeten Substanz 
linden durch einen vora u raitgeteilten Fall erneut eine Bestiitigung. Ein 15jiihriger 
Schiller fiel in der Sehule seit l~ingerera wegen eigenartiger Reden auf~ seine Leistungen 
]iel~en nach, er war zeltweise vSllig heraraungslos. Schliel~lich entdeckte man, dal~ er 
eine scharf riechende Flilssigkeit, die er auf sein Taschentueh tr~iufelte, einatraete. 
Bei der jetzt vorgenoraraenen ~,rztliehen Untersuehung befand sieh der Junge in einera 
eigentiiralich exaltierten Zustand. Die yon ihra gebrauchte Flilssigkeit hielt er filr 
harralos, da man sie jede~zeit nnd in nnbeschriinkter Mengc in jeder Drogerie erhalten 
konntc. Die vorgenoraraenen Erraitielungen filhrten zu folgendera ilberraschenden 
Ergebnis: der Junge hatte die Flilssigkeit, bei der es sieh urn Trichlor~ithylen handelte, 
von seinera iilteren Bruder erhalten und dieser wieder yon einera Feinraechaniker- 
lehrling. Letzterer hatte sieh viel raft Hypnose besehgftigt und herausgefunden, dall 
sich das Trichloriithylen besonders nach Zusatz eines ,,Duco-Verdilnners" (Geraisch 
yon Benzol, Toluol, Arayl- und Butylalkohol) als geeignetes Mittel zura Einleiten der 
Hypnose eignete, viel besser als Chloroform und _4ther. Auf diese Weise hatte er bei 
raehr als 50 Jugendlichen und teilweise auch zu wiederholten Malen Versuche angestellt. 
Dabei ergab sieh als auffallende Wirkung eine ausgesprochene Lustigkeit, Heraraungen 
wurden beseitigt, die Leistungsfiihigkeit gesteigert; bei einera an Alkohol GewShnten 
stellten sich schwere Erregungszust~nde rait raotoriseher Unruhe ein. Es fiel auf, 
dal~ die Jugendliehen iraraer wieder nach diesera ,,Mittel" verlangten. 5Tach den 
Schilderungen des 15j~ihrigen ffungen verursachte anfangs tier Gebraneh -con Trichlor- 
iithylen Hustenreiz, sp~iter nicht raehr. Nach wenigen Aterazilgen stellte sich eine 
eigentilmliche SehNifrigkeit ein, man hSrt und sieht alles wie aus weiter Ferne. Diese 
als angenehra bezeichnete Wirkung gab die Veranlassung fi~r einen regelraiil~igen Ge- 
brauch ab (Sucht). Der Verf. geht ausfiihrlich auf die.toxikologische Bedeutnng des 
Trichloriithylen ein, unter Zusararaenste]lung der bisher in der Literatur bekannt- 
gewordenen Vergiftungsfiille. Er korarat dabei zu dera Ergebnis, dall es sich keinesfalls 
bei dera Trichlor~thylen ura einen harralosen Stoff handelt. Dabei wird besonders 
auch aui die Gefahr des krirainellen Mil~brauches hingewiesen; nach den Angaben des 
Feinraeehanikerlehrlings wilrden in den dutch Trichlor~thylen hervorgerufenen hyp- 
notischen Zust~nden vlele Sexualve~brechen begangen. Der Verf. fordert die Durch- 
filhrung der sehon frilher yon anderer Seite aufgestellten Mal~nahraen zur Bekiirapt:ung 
der Triehloriithylenvergiftungsgefahren. Wagner (Kiel). 

Breuer, Else: Die GeIiihrliehkeit der Chloriithylnarkose. (Geriehtsmed. Inst., Med. 
Akad., Diisseldor].) Diisseldorf: Diss. 1936. 25 S. 

Es wird auf die Gefiihrlichkeit der Chloriithylnarkose hingewiesen. Todesf~i]le 
seien anf akutes Herzversagen, Status thyraolyraphaticus, oder auf psychischen Shock 
zuriickzufilhren. An Hand raehrerer Y~lle soll dies bewiesen werden. Es g~be zwei 
Hauptreaktionstypen: die weniger gefiihrdeten nervSsen, athletischen und siichtigen 
Kranken, die zu Spasraen neigen, und die besonders gef~ihrdeten apathisehen und asthe, 
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nisehen Kranken mit Depression der Atmung und des Kreislaufes. Es wird daher 
besonders psycheschonendes Narko~isieren empfohlen, und zwar  soll die Narkose 
yore Arzte selbst nach beruhigendem Zuspruche eingeleitet werden, um ungiinstige 
zwischenf~lle dutch den psychischen Shock uuszusch~lten. Vor ~llera wird vor Uber- 
dosierung gewarnt, die sich in Erregung ~ui]ere. Besondere Beriieksiehtigung finder 
auch die Chlori~thylnarkose bei Kindern, wo widersprechende Angaben verschiedener 
Autoren angeftihrt werden. Beim Narkotisieren der Kinder masse man besonders 
d~rauf achten, night w~hrend des Pressens zu tropfen oder zu spritzen, da sonst mit 
dem n~chsten vertief~en Atemzug ztl viel des Narkoticums eingeatmet werden wtirde. 
Trotzdem sei es zu weitgehend, das Chlor~thyl ganz verdammen zu wollen, da es in 
geeigneten F~11en gute Dienste leiste. Plachetsky (Berlin). 

Knepper, Reinhold: Die Gefahr der Sehleimhautaniisthesie der verlctzten m~tnn- 
lichen Harnr~ihre. (Chit. Abt., Krankenh. I, Hannover.) Mfinch. reed. Wschr. 1937 II, 
1572--1573. 

Bei der iiblichen 5rtlichen Schleimhautbeti~ubung der ttarnrShre mit Alypin oder 
Pantocain entstehen gelegentlich schwere bis tSdliche Vergiftungen, wenn durch vor- 
handene oder bei tier Einspritzung gesetzte Verletzungen das Bet~ubungsmittel in 
die offene Blutbahn gelangt bzw. geprel]t wird. Man hatte vorgeschlagen, dieser Gefahr 
dutch Vermeidung jeden Druckes beim Einspritzen zu entgehen. VerL bringt das 
Bet~ubungsmittel durch Zusatz yon Traganth in eine dickfliissige Form und will das 
Eindringen des Bet~ubungsmittels in die verletzten Gef~l~bahnen dutch die Zi~h- 
iliissigkeit des L6sungsmittels verhindern. Schaekwitz (Berlin). 

Makowiee, J6zef: Gerichts~irztliche Begutachtung eines Falles yon Evil)an'natrinm- 
rod. Czas. s~d.-lek. 1, 52--59 (1938) [Polniseh]. 

Nach Verabreichung yon 4 ccm einer Evipannatriuml~isung starb ein 51/2js 
Mi~dchen. Den betreffenden J~rzten konnte kein Verschulden nachgewiesen werden. 

L. Wachholz. 
Bredmose, Georg V.: VergiRungen mit Allypropynal. (YI. Aid., Kommunehosp., 

Kobenhavn.) Ugeslcr. Lueg. 1937, 554~ [D~nisch]. 
In der Nervenabteilung des Kommunalen Krankenhauses in Kopenhagen sind im 

]etzten Halbjahre 1936 150 F~lle yon Selbstmordversuchen behandelt worden. 41 yon 
diesen F~llen waren durch Sehlafmittel und in dieser Gruppe 36 F~lle yon Barbitur- 
~urekombinationen (5 t5dlich v.erlaufend) verursacht. 9 Yergiftungen mit Allypro- 
pynal (2 tSdiich verlaufend) kamen vor. Die J~rzte des Krankenhauses haben den Ein- 
drnck bekommen, da~ die Grenze zwischen therapeutischer und toxischer Dosis bei 
diesem Schlafmittel sehr eng ist und dab die Vergiftung bier schwerer verl~uft als bei 
den gewShnlichen Sehla~mitteln. Die 2 Todesf~ille kamen nach Einnahme van 30 bzw. 
25 Tabletten ~ 10 cg vor. Sparer sind 2 weitere Fiille mit tSdlichem Verlauf nach Ein- 
nahme yon weniger als 20 Tabletten beobachtet worden. Einar S]Svall (Lund). 

�9 Krautwald, A.: Wirkung und Verhalten yon Phanodorm und Noctal bei ehronischer 
Zuluhr. (Pharma]~ol. Inst., Univ. Berlin.) Naunyn-Schmiedebergs Arch. 186, 513--531 
,(1937). , 

Verf. hat die Wirkung yon Phanodorm und Noctal an je 2 Hunden untersucht. 
In  steigenden Dosen ist Phanodorm (meist als Phanodormcaleium) und Noctal per os 
gegeben worden. Die quantitativen Bestimmungen der Ansscheidungsprodukte im 
Ham sind tells dutch fraktionierte Snblimationen, tells durch die yon Oet te l  modifi- 
~ierte Zwikker-Reaktion und zum Tell durch Brombestimmungen nach Le ipe r t  
durchgefiihrt worden. Bei langdauernden Gaben yon I)hanodorm tritt GewShnung ein. 
Nut dutch abgestufte Erh6hung der t~glichen Dosis nm insgesamt 50% der An~angs- 
dosis is t  eine konstante Tagesschlafdauer yon 6--7 Stunden zu erzielen gewesen. Ab- 
~tinenzerscheinungen sind durch plStzliche En~ziehung nicht aufgetreten. Die relative 
Ausseheidung des Phanodorms blieb konstant und betrug insgesamt etwa 18% der t~g- 
lichen Dosis. 15% davon waren Cyc!ohexenonyl-Barbitursgure, 2--3% unveri~ndertes 
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Phanodorm. Die Ausseheidung erfolgt beim gewShnten Tier schneller als beim niehg 
gewShnten. Bei Noetal ist eine auBerordentlieh starke GewShnnng eingetreten. Dosis- 
erhShtmgen batten nut in den ersten Tagen einen hypnotisehen Effekt. Abstinenz- 
erseheinungen traten nieht auf. Die Gesamtausseheidung (unvergndertes Noetal ~ Ab- 
bauk6rper) sank yon 27% zu Anfang des Vers~ehs bis auf etwa 10% tier t~glichen ein- 
gegebenen Dosis zu Ende desselben. 9/10 davon waren ein AbbaukSrper des Noetals. 

Weinig (Leipzig). 
Gierlieh, H.: Die Weckwirkung des Thujons bei 8ehlafmittelvergiftungen. (Phar- 

ma#ol. Inst., Univ. Bonn.) Naunyn-Sehmiedebergs Arch. 187, 129--146 (1937). 
De~" Verf. un~ersuchte an weiBen MiLusen Thujon and zum gergleieh aueh Campher 

and Cardiazol hinsichtlieh einer Weekwirkung bei der Narkose mit Urethan, mit  
phenyl~thylbarbitursaurem Natrium nnd mit di~thylbarbitursaurem Natrium. Als 
stark narkotiseh wirksam [Stadium V naeh Girndt:  Naunyn-Sehmiedebergs Arch.: 
164, 118 (1932)] erwiesen sieh pro Gramm Maus veto Urethan 1,5 rag, veto phenyl- 
iLthylbarbitursaurem Natrium 0,17 mg und vom Natrimn digthylbarbiturieum 0,3 rag. 
Als sieher tSdliehe Dosen pro Gramm Maus wurden yon den drei Mitteln 2,5 rag, 0,2 mg 
und 0,4--0,5 mg gefunden. Die Weekversuehe ergaben, dab Thujon (0,1--2,0 mg/g 
Maus), Campher (0,1--1,5 mg/g Nuns) and Cardiazol (0,01--0,4 mg/g Naus) ungeeignet 
sind, um mit t6dliehen oder noeh nieht tSdliehen Urethangaben narkotisierte M~use ztt 
erweeken. Dagegen zeigte Thuion eine ausgesproehene Weekwirkung bei mit t6dliehen 
oder nieht t6dliehen Dosen yon phenylgthylbarbitursaurem Na~rium vergifteten weigen 
Mgusen. Bei der Vergiftung mit digghylbarbitursaurem Natrium war indessen Thujon 
ohne Wirkung. Campher and Cardiazol wirkgen bei der Vergiftung mit phenyNithyl- 
barbitursaurem No,trium ungiinstig. Cardiazol vermoehte allerdings die Narkosedauer 
der nieht t6dlieh wirkenden Gaben des 8ehlafmit~els in Dosen yon 0,05 (= minimal 
krampferzeugende Dosis) bis 0,1 mg/g Maus etwas abzuktirzen. Bei clef Vergiftung mit~ 
di~ghylbarbitursaurem Natrium wirkten Campher und welt stgrker Cardiazol aus- 
gesproehen giinstig. C~rdiazol vermoeh~e hier aueh bei sicher (his fiber-) t6dliehen 
Dosen des Sehlafmittels noch die Tiere zu retten. Hierbei bewiihrten sich verhi~ltnis- 
mKBig sehr hohe Cardiazolgaben, wie z. B. die subeutane Injektion yon 0,4 mg/g Maus 
(bei normalen Tieren wird als sieher tsdliehe Cardiazoldosis die subcutane Injektion 
yon 0,1 mg]g Nuns angegeben). Oelke~'s (Hamburg). o 

Krautwald, A., and H. 0ettel: Wirkung und gerhalten yon Veronal und Luminal 
bei ehroniseher Zuiuhr. (Pharmakol. Inst., Univ. Be'rlin.) Naunyn-Schmiedebergs 
Arch. 186, 498--512 (1937). 

Die Yerff. haben I-Iunden 7--8 Monate ]ang regelmiil3ig Veronal und Luminal 
:verabreicht, um der Frage naehzugehen, ob die Sehlafmittel der Barbiturs~urereihe 
bei ehronischer Zuluhr eine GewShnung hervorrufen. Gleiehzeitig warden die Ausschei- 
dungen W~ihrend der ganzen Versuchszeit cluanti~ativ bestimm~. Die Yersuehe fiihrte~ 
zu dem Ergebnis, dab Veronal - -  einem 10 kg sehweren Hand warden tgglich 1 g Veronal 
verabreicht - - z u  einer Gew6hnung fiihrt. Bemerkenswert ist, dal~ bei einer zeitweise 
vorgenommenen Uberdosierung yon 20 % eine Kumulation eintra~; es zeig~en sieh hier- 
bei sehwere Vergiftungserscheinungen (?Jbererregbarkeit, Krgmpfe, Korea). Die 
Ausseheidung des Veronals dureh den Urin betrug im Durehschnitt 67%. Die in der 
Literatur angegebene langsame Ausscheidung naeh relativ kurzen Versnehszeiten wurde 
bestgtigt. - -  Veto Luminal warden dem Versuchstier 0,03 g pro Kilogramm t~glieh 
verabreieht. W~hrend der folgenden Monate maehten sieh in zunebmendem Mal~e 
motorisehe Sehwgehe und ataktisehe StSrungen bemerkbar, die gegeniiber anderen 
Sehlafmitteln in reeht starkem Mage ausgepr~gt waren. Die eingetretene GewShnung 
war i ntensiver als beim Veronal. Ob dieser Umstand mit dem starken Abbau des Lu, 
minals im Organismus zusammenh~ngt ~ im Urin fanden sich nut 20~25% Luminal 
wieder ~ mug nach Ansieht der Verff. zun~ehst dahingestellt bleiben. Von Bedeutung 
ist es, dab sowohl Yeronal als aueh Luminal zwar eine Gew6hmmg hervorrufen, ]edoch 
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stellen sich keine Abs~inenzerscheinungcn nach Entziehung der  Schlafmittel ein. 
Die be:den Substanzen werden deshalb nieht als eige~tliehe Suehtmittel bezeichnet~ 
DaB zur Besbimmung der Barbiturs~urederivate im Urin verwandte Veffahren beruht 
auf einer ersehSpfcnden Xtherextraktion des Urins. Hierzu ist ein besonders konstruierter 
Extraktionsapparat angegeben, Wagner (Berlin). 

Espersen, Tage: fdber die ehronisehe Phenacetinvergittung. (Meal. Aid. A, Rigs- 
hosp., K~benhavn.) Ugeskr. Laeg. 1937, 993--999 [Dg~niseh]. 

Kasuistischer Beitrag. 30j~hrige Frau, mit stetiger psychiseher und kSrperlicher Schwa- 
ehe, die unter Zeichen allgemeiner Cyanose starb. Keine Abnahme der Ssuerstoffbindung. 
Meth~moglobin- oder Sulfh~mogl0bin~mie konnten nieht festgestellt werden. Die :Frau hatte 
im Laufe der 3 letzten J~hre mehr sls 11/2 kg Phen~cetin zusich genommen, und Veff. :st 
geneigt, dies als Ursache der Cyanose ~ufzufassen. Be: der Sektion wurde eine Lebereirrhose 
gefunden; Verf. erSrtert, ob diese Krankheit schon vor der Vergiftung mit Phenaeetin vor- 
handen war oder erst durch die Vergiftung erzeugt, bzw. versti~rkt worden :st, under neigt 
zu der Auffassung, dab die genannte Vergiftung eine pathogenetische Rolle gespielt hat. 

Einar S]Svall (Lurid, Schweden). 

Forbes, W. H,  D. B. Dill, H. de Silva and F. M. van Deventer: The influence o~ 
moderate carbon monoxide poisoning upon the ability to drive automobiles. (Der Ein- 
flu~ geringfiigiger Kohlenoxydvergiftungen auf die F~higkeit Kraftwagen zu fithren.) 
(Fatigue Laborat. Morgan Hall, Harvard Univ., Boston.) J. industr. Hyg. a. Toxicol. 
19, 598--603 (1937). 

Als gefahrlicher Grenzwert kann 0,03 Vol.-% Kohlenoxyd in der Luft versnschlsgt 
werden. Diese Konzentration ruft be: 2stfindiger Einatmung eine 25proz. S~tttigung des 
Blutes, be: 4stiindiger Einatmung eine etw~ 32proz. S~tttigung hervor. St~trkere kSrperliche 
Arbeit verkfirzt diese Zeiten. VerfL fiihrten zwei Versuchsreihen dureh, in der ersten Re:he 
atmeten die Vpn. Kohlenoxydluf~gemische (etwa 0,09--0,1 Vol.-%), in der zweiten Auto: 
mobilauspuffgssluftgemisehe ein. :Be: den Vpn. wurden im venSsen Blur Si~ttigungen yon 
25--50% gefunden. In be:den Versuehsreihen waren den Vpn. ~ersehiedene Aufgaben ge- 
stellt, die ein Urteil fiber die Fiihigkeit zur Kraf~wagenffihrung gestatteten (Reaktionszeit, 
Koordinationsbewegungen, binokulares Sehen usw.). ~ei 30% und mehr S~tttigung blieben 
die Priiflinge unbeeinflui~t, be: 45% Si~ttigung batten die Vpn. den Eindruek der Unfahig. 
keit zum Kraftwagenfiihren, daes  ihnen nicht mSglich w~r, an mehrere Dinge gleichzeitig 
zu denken, sie konnten sieh ~ber ws des Testes so welt konzentrieren, dsB die Aufgsben 
geniigend effiillt wurden. Estler (Berlin).~ 

Hubcr, 0.: Zur Frage der Bewcrtung yon Blutalkoholbefundcn. (Inst. ]. Geriehtl. 
u. Soz. Med., Univ. Wi~rzburg.) Miineh. reed. Wsehr. 1937 II, 1534--1535. 

Verfl sehliel]t sieh im grol]en und ganzen den Ausfiihrungen an, welehe E l b e l  
in seiner Arbeit: ,,Zur Frage der Bewertung yon Blutalkoholbefunden" gebraeht hat 
und tiber die ieh [vgl. diese Z. 29,181] beriehtet habe. Er betont besonders, dal} die Riic k- 
r e c h n u n g anf die genossene Alkoholmenge des Rubr. auf Grund der Blutanalyse und der 
sonstigen indlviduellen Momente doeh eine 0berprtifung der Angaben des Fahrers inso- 
lern darstell~e, als wenigstens die M i n d e s t m e n g e  festgestell~ werden kSnnte, d. h. die 
Menge, die eben im Einzelfall r e s o r bi e r t ist, kann erreehnet werden. Es kommt also eher 
eine Entlsstung als eine falsche Uberbelastung des Betreffendenin Betracht. Aueh betont 
H u b e r  die Sehwierigkeit, den unteren Schwellenwert der Alkoholbeeinflussung fest- 
zus~ellen, nnd welsh auf die yon B an e r mi~geteilten Yersuche des Wtirzburger Instituts 
auf dem Sportplatz (Kraftradfahrer) bin. Wenn such sehon be: geringeren Werten 
gewisse Ausfglle besttinden, so sei be: 1~ sieher ein deutliches Nschlassen aller zum 
Fahren notwendigen psychisehen Funktionen festzustellen. Im Durehschnit$ mtisse 
also schon eine Konzentration yon 1~ (mitunter such sehon 0,7~ in anderen 
F~llen erst 1,2~ als eine verkehrsgef~hrdende Beeinflussung erachtet werden. Be- 
sonders schliel~$ sieh H. der Forderung E l be l s  an, dull ftir die Begutachtung des Einzel, 
fallen al le  E r m i t t ] u n g e n  herangezogen werden mtil]ten. (Aus diesem Grund :st eine 
Zentralisierung aller Unbersuehungen an einer Stelle ira Reich, ja sogar in einem ein- 
zelnen Land, eine aul]erordentliche Gefahr ffir die Auswertung der Blutalkoholbefunde 
in der Verhandlung; Ref.) Merk~l (Miinchen). 
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Lande, Pierre, Pierre Dervill@e et Jean Godeau: Sur les variations de la teneur 
en aleool de divers liquides organiques et vlse~res, apr~s ingestion d'aleool suivi de sub- 
mersion clans l'ean donee. ]7~tnde exp@rimentale. D~duetions m(~dieo-l(~gales. (Uber den 
versehiedenen Gehalt der einzelnen KSrperfl/issigkeiten und inneren Organe an ge- 
nossenem Alkohol naeh dem Ertrinken in Sfil]wasser, Praktisehe Versuche nnd ge- 
richts-medizinische Beurteilung.) Ann. M~d. ldg. etc. 17, 999--1019 (1937). 

Zur Beantwortung der Frage, ob bei Auffindung einer frisehen Wasserleiehe der 
Betreffende in trunkenem Znstande in das Wasser gekommen war, braehten Verff. 
einer Anzahl Kaninehen mittels Schlundsonde 3 cem Alkohol pro Kilogramm K6rper- 
gewicht bei und ertr~nkten sie. Die Zeit zwisehen Eingabe des Alkohols nnd der 
TStung betrug 1--5 Stunden. Zur Alkoholbestimmung nach dem vereinfaehten Yer- 
fahren yon Nie loux  dienten 10 ecru Blur, 10 eem Harn, 25 g Mageninhalt und ver- 
sehiedene Mengen von Leber, Nieren, Muskulatur, ttirn und Lungen. Gefunden warden 
bei 5 Kaninchen, berechnet auf 1000 g an Alkohol im Blur, 1,6, 2,2, 2,0, 1,5, 1,5, im 
Ham 0,5, 2,2, 2,8, 1,5, 1,5, im Mageninhalt 9,8, 5,6, 3,7, 5,0, 3,0. Ft~r Him, Leber, 
Nieren, Muskulatur and Lungen wurden ghnliehe Werte erhalten, die big 1,2 hinab- und 
his 1,8 hinaufgehen. Der Alkohol des Mageninhaltes wird yon der seit der Anfnahme 
des Alkohols verstriehenen Zeit stark, der des Blutes, des Harns und der tibrigen Organe 
wenig beeinflul~t, d. h. er nimmt mit der Zeit im Magen ab. Bei einer weitern geihe 
yon Versuehstieren, die die gleiche Mange Alkohol erhalten butte, wurde unmittelbar 
vet der Ertriinkung und sofort naehher sine Alkoholbestimmung im Blut vorgenommen. 
u der T6tung wurden durehweg etwa um 0,5% hShere Alkoholwerte gefunden. Die 
seit der Alkoholgabe bis zur T6tung der einzelnen Tiere verstriehene Zeit yon 11/~ bis 

31/s Stunden war ohne Einflul~ auf das Ergebnis. Bei einer 3. Serie yon Tieren, dig 
nach der TStung his zu 24 Stunden im Wasser blieben, war der Befund der gleiehe. 
5 weitere Kaninehen erhielten Alkohol, wurden durch Sehlag getStet und naeh ~-, 8-, 
16- und 24stfindigem Liegen in Wasser yon 10 ~ auf Alkohol untersueht. Die Befunde 
zeigten, dal~ der lgngere Aufenthalt im Wasser ohne Einflul~ auf das Untersuehungs- 
ergebnis war. Bri~ning (Berlin).~ 

Tuovinen, P. I.: Blutalkoholuntersuehungen an Beransehte~ naeh stattgefundenen 
K~rperverletzungen. Duodeeim (Helsinki) 54, 156--169 u. dtsch. Zusammenfassung 
169--170 (1938) [Finniseh]. 

Yerf. untersueht in 98 F~llen yon KSrperverletzung bei Berausehten die Frage der 
l~bereinstimmung yon B]utalkoholbefund und klinisehen Erseheinungen. Welter wird 
die Frage naehgel~rfift, in welchem Stadium der Alkoholwirkung prozentual hiiufiger 
Seh/idigungen dutch Unfall, Selbstverletzung, sowie u dutch dritte Hand 
vorkommen. Es wird nachgewiesen, dab eine anniihernd gleiehe Zahl yon Fgllen 
An~angs- wig Endstadien des Rausehes betrafen. Ein Vergleieh zwisehen Blutbefund 
und objektiven klinischen Erseheinungen zeigte, dab in der ansteigenden Phase bei 
kliniseh oft deutlieh Betrunkenen nur geringe Erh6hung des Blutalkohols zu verzeiehnen 
war, w/ihrend dieser bei der abnehmenden Berausehung mit geringen gugerliehen Be2 
funden oft starker erh6ht war. Es ist danaeh nleht m6glich, eine untere Grenze zu be- 
stimmen, bis zu weleher ein Einflul~ des Alkohols auf etwaige strafbare Handlungen aus- 
zusehliel~en w/ire, beweisend w/ire nut der negative Ausfall. Es wird vorgesehlagen, 
in entspreehenden F/illen dutch Untersuchung mehrerer, in zeitliehen Abst~nden abge- 
nommener Blutproben zu ermitteln, ob der Betreffende sieh in der zu- oder abnehmenden 
Phase der Betrunkenheit befindet. Dabei sell die aui eine zunehmende Phase deutende an- 
steigende Alkoholkurve dan SehluB erlauben, dab der Betreffende unter dem Einflul~ 
einer erhShten Aktivit/it stand und dug dadureh seine Handlungen gefahrvoller warden. 
Inwieweit bei der Beurteilung der Befunde weitere wesentliehe Momente - -  wie AIter, 
Gesehleeht, GewShnung usw. - -  beriieksichtigt Wurden, geht aus der deutsehen Zu- 
sammenfassung nieht hervor. J~ngmiehel (z. Zt. Greifswald). 
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Siegmund, B., und W. Flohr: Uber den EinflUl] von Insulin auf den Alkohol- 
umsatz beim Mensehen. (Inn. Abt., Stadtkrankenh. d. Polizei, Berlin.) Klin.  Wschr. 
1937 II~ 1718--1721. 

Die an Kaninehen gewonnenen Untersuchungsergebnisse der Bickelschen Sehule 
(Schlichting und Kanitz)  fiber den EinfluB des Insulins auf den Alkoholumsatz haben 
namentlieh auch wegen der daraus abgeleiteten Folgerungen: Hypothese der GanglienzeUen- 
blockierung, Niehtfibereinstimmung der Alkoholflutkonzentration mit dem Grade des Rausch- 
zustandes, Verhinderung 5~der Verkiirzung dos Rausehzustandes dureh Insulininjektionen, 
Behandlung der akuten Alkoholvergiftung mit Insulin und kleinen Zuekergaben, Interesse 
erregt. Die gleiehen Untersuchungen anderer Autoren (Widmark,  Lung, v. Schliek) an 
I-Iunden haben diese Befunde nieht best~tigen kfnnen. Aueh die vorliegenden erstmalig an 
Menschen ausgeffihrten Untersuehungen der Verff. deuten darauf hill, dab hier keine mit 
Sicherheit effaBbaren gesetzmal3igen Wirkungen vorliegen. Verff. ffihrten ihre Untersuehungen 
so aus, dab 3 gesunde, kr~ftige, als nur mM~ige Tri~lker bekalmte Manner eine einmalige groBe 
Alkoholdosis (1 odor 1,5 g Alkohol pro Kilogramm Kfrpergewieht in Form yon 32proz. Wain- 
brand) nfichtern erhielten und darauf der Alkohol- und Zuckergehalt des Blutes und seine 
Beeinflussung durch Insulin (0,5 E. pro Kilogramm Kfrpergewicht) kurvenmM~ig bestimmt 
wurden: 1. Kurve mi t  Alkohol allein (Normalkurve), 2. desgleichen mit Insulingabe in der 
postresorptiven Phase, 3. desgleichen mit gleichzeitiger Alkohol- und Insulingabe, 4. des- 
gleiehen mit Insulin- und Zuekergabe. Ergebnisse: Eine Wirkung des Insulins auf den Rausch- 
zustand war in keinem Falle festzustellen. Der Blutalkoholspiegel erfuhr zwar im ganzen 
durch das Insulin eine besehleunigte Senkung, doch trat vielfaeh aueh eine Resorptionsver- 
zOgerung ein mi~ Blut-Alkoholwerten, die noeh fiber denen der :Normalkurve lagen. Die 
Senkung der Blutzuekerwerte erreichte auBerordentlieh niedrige Grade (bis zu 0,20 Prom. !), 
ohne dab es zu hypoglyk~misehen Erseheinungen gekommen ware. (Ersatz des Zuekers 
dureh Alkohol, sedative Wirkung des Alkohols). Auch war, was die Medikationszeit und die 
Wirkung der gleiehzeitigen Zuekergabe anbetrifft, eine einheitliche Wirkung auf die Alkohol- 
amie nicht festzustellen. Die Affinit~t dos Insulins zum Zuekerstoffwechsel ist grf/]er als die 
zum A]kohoinmsatz. Je labiler ersterer ist, desto grOl3er ist die Wirkung des Insulins auf den 
letzteren. Vor dem Gebrauch des Insulins in mittelgrol3en Dosen als Ernfichterungsmittel 
oder als Mittel zur Senkung des Blutalkoholspiegels mu/] wegen der dabei auftretenden rapiden 
und starken Blutzuekersenkung gewarn~ werden, v./Vo~ (ttamburg).o 

Rogers, W. N., e Y. Chiodi: Rieerehe sulle modifieazioni indotte dall'aleool etilieo 
somministrato per via orale sopra le reazioni allergiehe 10eali del coniglio. (N0ta prey.) 
(Untersuchungen tiber die lokalen, allergischen Reaktionen des Kaninchens, welche 
dureh orale Verabreichung yon ~thylalkohol bedingt sind.) (Istit. di Anat. ed Istol. 
Pat. ed Istit. di Pat. Med. e Metodo1. Clin., Univ., ~irenze.) Pathologica (Genova) 
29, 376--379 (1937). 

Bei oraler Verabreiehung yon Athylalkohol ~ finden sich in der Kaninchenleber 
Granulome, w~hrend solche ohne Alkoholverabrelchung fehlen. Die Vorbehandlung 
und nachherige Serumgabe land durch Einspritzung von Pferdeserum in das Leber- 
gewebe start. Mayser (Stuttgart). 

Fabre, R., et E. Kahane: Dosage de l'aleool dans la salive. Son importance en 
m6decine l~gale. (Die Bestimmung des Alkohols im Speiehel. Bedeutung flit die ge- 
ric]ltHche Medizin.) (Laborat. de Toxicol., Univ., Paris.) Ann. Mdd. ldg: etc. 17, 1019 
his 1031 (1937). 

Der Speichel normaler Personen, die mindestens seit 48 Stunden keinen Alkohol 
zu sich genommen haben, enth~lt im Kubikzentimeter hfehstens 30 y Alkohol, bzw. 
Spuren reduzierbarer fltiehtiger Substanzen. Yon Personen, die bei der Mahlzeit Alkohol 
in Form yon Wein und Likfr genossen batten, wurden 1/2 Stunde naehher gleichzeitig 
Blur- und Speiehe]proben entnommen. Bei einigen v0n ihnen wurden die En~nahmen 
yon Blur und Speiehel in Absti~nden his zu 5 Stunden naeh der Mahlzei~ wiederholt. 
Mit einer Ausnahme war bei 10 Versuehspersonen der Alkoholgehalt im Speichel hfher 
als im Blut. ~Der Wert Speichel durch Blur be~rug im Durchschnitt bei etwa 40 Unter- 
suchungen 1,06. Tabakraucher/ t ier  Versuchsperson butte keinen Einflu/] auf den Be: 
fund. Naeh Genul~ yon alkoholisehen Getri~nken ist der Alkohol als solcher naeh 
20--25 Minuten aus dem Munde verschwunden und im Mund nunmehr ,,Speiehel- 
alkohol" vorhanden, dermit  dem ,,Blutalkohot!' parallel geht und mit ibm verschwinden 
diirfte, Im Gegensatz zum Blutalkohol, der dutch Fi~ulnis nicht wesent]ich ver~ndert 

Z. L d. ges. GerichtL Medizin. 30. Bd.  5 
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wird, sinkt der We~t fiir den SpeicheMkohol dabei stark. Im Raucherspeichel bleibt 
der Atkohol l~ngere Zeit nnver~ndert. Zur Konserviernng der Speichelproben wird 
Pikrins~ure empfohlen, die aneh bei dem angewandten Bestimmnngsverfahren nach 
Nicloux Verwendung finder. Die Speieheluntersuchung kann bcim Nachwcis yon 
Trnnkenheit die Blutuntersuchung ersetzen, indem etwa 20 Minuten nach dem letzten 
Alkoholgenug yon der betreffenden Person 0,5 eem Speiehel entnommen und in ein 
Meines Gl~schen abgcfiillt werden, das einen Krystall Pikrins~nre enthglt. Brfming.o 

Eegriwe, E.: Zum Naehweis yon Methylalkohol. (Chem. Inst., Univ. Riga.) Mikro- 
chim. Acta 2, 329--331 (1937). 

Yerf. zeigte in einer friiheren Arbeit, dal~ sich Formaldehyd mit Chromotrops~ure 
(E. Merk) an der Violettf~trbung erkennen l~gt. Diese Reaktion wnrde zu einem Nach- 
weis yon Mcthylalkohol ausgebaut. In einem Reagenzglas wird zu einem Tropfen der 
zu priifcnden LSsung ein Tropfen Phosphorsgurel6snng (aus 10 ccm 50pros. Phosphor- 
s~ure mit Wasser zu 100 ecru verdiinnt) und ein Tropfen 5proz. Kaliumpermanganat- 
15sung gegeben und 1 Minute einwirken lassen. Hieranf wird Natriumbisnlfitpulver 
in kleinen Portionen zngcgeben, bis dig L6sung farblos geworden ist. Hierauf gibt man 

ecru Sehwefelsgure (100 ecru Wasser mit 150 ccm reiner 96proz. Schwefelsgure ver- 
mischt) und etwas feingepulverte Chromotropsgnre hinzu, schwenkt einige Male um 
und erw~rmt 10 Minuten in einem Wasserbad yon 60 ~ Beim Abkiihlen nimmt die 
Intensitiit der Fgrbung bei Anwesenheit yon Formaldehyd zu. Auf dicse Weise lassen 
sich in einem Tropfen noeh 3,5 Y Methylalkohol naehweisen. Die Reaktion seheint spe- 
zifiseh zu skin wie Verf. dutch Priifung versehiedener Substanzen nachweisen konnte. 
Insbesondere liil~t sich Methylalkohol nebcn Xthylalkohol in einem Verhgltnis yon 
1 : 1150 noch gut naehweisen. Klauer (Halle a. d. S.). 

Sonstige KiiT'peTverletzungen. Gewaltsanter Tod. 

Bergmann, G. v.: Schoek und Kollaps. Z. ~rztl. Fortbildg 35, 125--131 (1938). 
Verf. ergrtert zun~chst die Frage, ob die vielfach versuehte Trennung zwischen 

Shock and Kollaps aufrechterhalten werden kann; er weist naeh, dal~ bei pathogene- 
fischer Betrachtung eine solche Trennung nicht berechtigt ist, wobei er die Abgrenznng 
einer kleinen Grnppe des ,,erethischen Shocks" einr~nmt. Anoh biologisch betrachtet 
ist zwischen chemischcm trod nenralem Geschehen eine Trennung nicht zu setzen. 
Als KompromiS15sung bringt Yerf. in u das Wort Shock bei der Ursachen- 
betrachtung, das Wort Kollaps dagegen im Hinblick aui das Resultiercnde anzuwenden. 
Ira Hinblick auf das therapeutische Handeln erSrtert Verf. die verschiedenen Ursaehen 
des Kreislaufkollapses naeh folgenden Gruppen: Verblutung, toxische Wirkungen auf 
die Gefs vor allem die Capillaren mit Plasmaaustritt, Ls des Vasomotoren- 
zentrums, reflektorische Einwirkung auf das Vasomotorenzentrum. Arts der U~sachen- 
betrachtung sind die Richtlinien iiir das therapeutische Vorgehen abzuleiten: Auf- 
fiillung der Gefgl~e, Erregung des Vasomotorenzentrums, Beruhigung des Vasomotoren- 
zentrums. SchlieI~lich diirfen in der Kollapsbehandlung die Mittel der Digitalisgruppe, 
dig sich nicht nut am Herzmuskel auswirken, nicht vernachlgssigt werden, wobei de~ 
~bersch~tzung der intraven5sen Strophanthintherapie nicht beigepflichtet wird. 

Estler (Berlin). 
Gnthrie, Donald: Die Gefahren der Luftembolie mit hesonderer Beriieksiehtignng 

der Thyreoidektomie. (Guthri~-Klin., Sayre, Pennsylvania.) Wien. klin. Wschr. 1937 II, 
1667--1670. 

Zusammenfassende Darstellung fiber Lnftembolie bei Operationen insbesondere 
in der Halsgegend yore pathologisch-anatomischen Standpunkt. Die beste Behand- 
lung ist die Vorbeugung. Nichts wesentlieh Neues. Beeitenecker (Wien). 

Kovaes, H.J.: ~ber einen Fall yon Luftembolie naeh einer Verletzung der Itand. 
(Chit. Abt., Staatl. K~'anlcenh., Seh~iflburg, Siebenbftrgen.) Zbl. Chir. 1938, 180--182. 

Bet besprochene u verlief iolgenderm~gen: 6 cm l~nge Sensenver]etzung a,m rechten 


