


THE J®HM d^EHlAJR. 
JLIBIRAIRIf 9 CHIC AS 0« 











Supplementband 

zu 

Th. und A. Husemann’s 

Handbuch der Toxikologie. 

Bearbeitet von 

Dr. med. Th. Husemann, 
Privatdocent der Pharmakologie und Toxikologie an dcr Universitat Gottingen. 

Berlin. 

'Verlag von Georg Eeim^i 

1867. 







Handbuch dor Toxikologie 
Im Anschlusse an die zweite Auflage von 

A. W. M. van Hasselts Handleiding tot de vergiftleer 

fur Aerzte und Apotheker bearbeitet 

von 

Dr. med. Th. Husemann, 
Priyatdocent der Pharmakologie und Toxikologie an der Universitttt Gottingen 

nnd 

Dr. ph.il. A. Husemann, 
Professor der Chemie und Physik an der Cantonsschule zu Chur. 

Supplementband. 

Berlin. 

"Verlag von Georg Eeimer. 

1867. 



Sup piemen tband 

Th. und A. Husemann’s 

Handbuch der Toxikolooic. 

Bearbeitet von 

Dr. med. Th. Husemann, 
Priratdocent der Pharmakologie und Toxikologie an dor Universitftt Gottingen. 

Berlin. 
Verlag von. Georg Eeimer. 

1867. 





V o r w o r t. 

Die bedeutenden Erweiterungen, welclie in den letz- 
ten filnf Jaliren das Gebiet der Toxikologie durch die 
verscliiedenartigsten Arbeiten nacli alien Richtungen bin 
erfabren bat, macbten die Ausarbeitung eines Supplement- 
bandes zu deni von mir in Yerbindung xnit Professor 
A. Husemann herausgegebenen Handbuche der Toxiko¬ 
logie notbwendig. Die Austuhrung’ desselben gescbab 
nacb dem dem Handbncbe zu Grande begenden Plane. 
Es war vor Allem meine Absicbt daliin gericlitet, obne 
tiberfltissige Casuistik eine geordnete kritiscbe Darstellung 
der toxikologiscben Leistungen der Jalire 1862 —1866 
in der Weise zu geben, dass dadurcb dem praktiscben 
Bedtirfnisse der Aerzte und Apotbeker sowobl als aucb 
derjenigen, welclie sich mit selbstst&ndigen auf Gifte be- 
ztigbchen Arbeiten bescliaftigen, Genttge geleistet wird. 
Im Interesse der Letzteren babe icli in dem vorbegenden 
Supple, 'ente tiberall genau den Ort angegeben, an wel- 
chem sicli die einzelnen von mb benutzten Journalartikel 
citirter Autoren finden, wozu mich besonders zabbeicbe 
Anfragen tiber die Quelle verschiedener Angaben im 
Handbuclie, in welcbem der Raumersparniss wegen ein 
vollstandiges Literaturverzeicbniss nicht gegeben ist, ver- 
anlassten. An wenigen Stellen bin icb aucb, um Lticken 
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iin Handbuche auszuftillen, auf Arbeiten vor dem Jabre 
1862 zurftckgegangen. Sebr erfreulich war es mir in 
verscliiedenen Abscbnitten die Resultate eigener, noch 
nicbt publicirter grosserer toxikologischer Arbeiten nie- 
derlegen zu konnen, binsicbtlicb welcber icb auf die Ca- 
pitel Euphorbiaceae, Strychnin, Pfeilgifte, Phosphor hier 
lxinzuweisen mir erlaube. 

Die fremden Arbeiten habe ich, wo es mir moglicli 
war, im Originale benutzt, wozu mich das seit 1863 von 
mir tibernommene Referat liber Pharmakologie und Toxi- 
kologie in Canstatt’s Jahresbericht g’ewissermassen zwang. 

Wegen Yerhinderung meines frtiheren Mitarbeiters 
durch anderweitige Beschaftigungen fiel mir fur diesen 
Supplementband auch die Bearbeitung des chemischen 
Theiles zu, durch deren Uebernahme bei den verh&ltniss- 
niassig' nur geringen Fortschritten in diesem Zweige der 
Toxikologie mir keine besonderen Schwierigkeiten er- 
wuchsen. 

Durch die Hinzufugung eines Gesammtregisters tiber 
Handbuch und Supplement an Stelle eines gesonderten 
Inhaltsverzeichnisses des letzteren glaube ich der be- 
quemeren Benutzung des Werkes Yorschub geleistet zu 
haben. 

Gottingen, den 30. November 1866. 

Dr. Th. Husemann. 



Allgexneine Toxikologie, 

I. BegTifFsbestiniiiiniig (S. 1). 

[Zusatz zu §. 5. S. 6.] 

Der neueste Yersucli einer Definition des Begriffes Gift, wel¬ 

ch en Pietro Ziliotto (Giorn. veneto d. sc. mediche. 8er. 2. 
T. XXIV. Febbr. e marzo 1864.) dahin gemacht hat, dass er die 
Gifte als sostanze potenzialmente mortifere definirt wissen 
will, kann als dem Ziele einer guten Begriffsbestimmung nahekommend 

nicht angesehen werden, da dadurch die auf mechanische Weise t5dt- 
Jich wirkenden Schadlichkeiten nicht gehorig ausgeschlossen werden. 

Ziliotto stellt zur Begriindung seiner Definition neun zum Theil vbllig richtige 
zum Theil aber aueh recht sonderbare Grunds&tze fiir eine medieo-legale Bestimmung 
des Giftbegriffs auf: 1) Die Heimlichkeit der Beibringung, obscbon nothwendige 
Grundbedingung des criminellen Giftmords, darf in eine medieo-legale Definition nicht 
aufgenommen werden. Es harmonirt dies ganz mitunseren Ansichten, nur ist der Zwi- 
schensatz schlecht formulirt, indem danach das gewaltthatige Einschutten von 
Schwefelsaure z. B. nicht als Giftmord anzusehen sein wurde. 2) Das Gift, wo 
es auch applicirt sein mag, wirkt stets auf die Lebenscentra. Hiergegen ist zu 
erinnern, dass man Gifte kennt, welche ihre directe Wirkung auf die peripheri- 
schen Nerven ausiibcn und indirect Tod, Erstickungstod durch Lahmung der 
Respirationsmuskeln, bewirken z. B. Urari; bei vielen Yergiftungen kommt es 
gar nicht zu einer Beintrachtigung der vitalen Centra, sondern des Magens und 
Darmcanals, oft nur der Epithelien u. s. w. 3) und 4) beziehen sich auf Dosis 
des Giftes und Dauer der Vergiftung, welche Ziliotto mit Recht als irrelevant 
fiir die Definition bezeichnet. 5) Es leuchtet ein, dass eine Potenz weniger 
wirkt, als ihre Krafte gestatten, niemals aber kann sie mehr wirken, oder spe- 
cieller ausgedriickt, dass eine Potenz, die das Leben vernichten kann, nur Scha- 
digung der Gesundheit bewirkt, nicht aber dass eine bloss gesundheitsschadliche 
Substanz das Leben vernichtet. Dieser mediciniseh-philosophische Jargon soli so 
viel heissen wie: die todtliche Wirkung des Giftes setzt als niedrigere Stufe die 
Seliadigung der Gesundheit voraus, folglich braucht nur erstere, nicht aber letz- 
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2 Allgemeine Toxikologie. 

tere in die Definition aufgenommen zu werden, die Aufnahme der letzteren allein 
geniigt aber nicht. Wir konnen darin, dass man die Gifte statt unter die Noxen 
unter die Todesursaehen subsumirt, keinen besonderen Fortschritt sehen. 6) Das 
Gift wird niemals Arzneimittel virtute propria, sondem durch Sussere Umstande, 
indem die Heilkunde seine Wirkung corrigirt oder die Krankheit sie modificirt. 
7) Die Wirkungsweise des Giftes, wenn auch wissenschaftlich festgestellt, gehort 
nicht in die Definition. Dass man obne diese gar niobt im Stande ist, das sie- 
dende Blei oder gar die Spitzkugel aus dem Gebiete der Giftlehre zu extermi- 
niren, welche auch sostanze potentialmente mortifere sind, liegt auf der Hand. 
8) Das Gesetz fordert vom Gift, dass es Gift sei, wenn es in den Korper ge- 
langt, nicht dass es solches erst im Kbrper werde. Hier haben wir zu erinnern: 
Wenn das Gesetz wirklich diese Forderung stellt, so ist eine offenbare Liicke 
in der Gesetzgebung yorhanden: es wiirde danach Jemand, der eine Blaus&ure- 
vergiftung dadurch herbeifuhrt, dass er Emulsin und Amygdalin hinter ein- 
ander verabreicht, nicht als Yergifter zu bezeichnen sein, denn keine der verab- 
reichten Substanzen ist giftig. Kohlensaurer Baryt ist als unlQsliehe Substanz 
vom Unterhautzellgewebe aus ungiftig, er wird im Magen Gift, indem er sich in 
ein losliehes Barytsalz umwandelt und derartige Substanzen gibt es in Menge, 
Wenn endlich 9) Ziliotto fordert, es miisse die Definition von Gift sich streng 
anschliessen an jede Art Vergiftung, vollendete und versuchte, strafbare und zu- 
fallige, so rnussen wir dagegen insonderheit hervorheben, dass es nicht Aufgabe 
des Arztes ist, den Begriff des Giftes nach den juristischen Unterabtheilungen 
der Vergiftung zu moduliren und dass es dem Toxikologen darauf ankommt, die 
als Gifte vom medicinischen Standpunkte aus zu bezeichnenden Stoffe durch eine 
bestimmte Begrenzung zu einem harmonischen Ganzen zu vereinigen, wie das 
mit der von uns gegebenen Definition (Handbuch der Toxikologie S. 2) recht 
wohl mijglich ist. Es wiirde sicher vielem unndthigen Wortgeplankel ein Ende 
gemacht sein, wenn man in Criminalgesetzbiichern den Ausdruck „Gift“ fiberall 
striche und durch „zur Zerstdrung der Gesundheit und Vernichtung des Lebens 
geeignete Stoffe “ ersetzte, worunter die mechanisch wirkenden Schadlichkeiten, 
z. B. siedendes Blei, femer trichindse Wurst u. s. w. mit den eigentlichen Gif- 
ten verstanden werden kOnnen, deren Darreichung unseres Erachtens criminell 
gleich strafbar sein muss wie die von Canthariden u. a. Hochst ungerechtfer- 
tigt aber ist es, wenn ein sogenannter Koryphae der geriehtlichen Medicin, der 
bekannte Tardieu (Annales d’hygihne. Octbr. 1864.) die Toxikologie als Wis- 
senschaft opfern will, weil die Gifte undefinirbar seien! 

II. Bezieliiingen dcr allgcnieincn Eigeiisehaileii 
der Gifte zu Hirer Wirkungsweise (S. 14). 

[Zusatz zu §. 16. S. 21.] 
Zu den eiweissartigen St of fen, welche bei der Ein wirkung der Gifte auf 

den thierisehen Organismus insbesondere in Betracht kommen, gehoren auch das 
Hiimatoglobulin oder Hamatokrystallin, insgcmein Hamoglobin ge- 
nannt, das als hauptsachlicher Bcstandtheil der rothen Blutkorperchen nicht ohne 
Wichtigkeit ist und in Bezug auf das Verhalten zu Gasen in neuerer Zeit 
vorziiglich von Hoppe-Seyler untcrsucht ist, sowie ferner das von 0. Lieb- 
reich (Annal. d. Chcmie u. Pharm. Bd. 134. pag. 129. 1865) entdeckte, den 
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Hauptbestandtheil des Nervenmarks sowol in den Centren als in den peripheri- 
sehen Nerven bildende, ausserdem reichlich in den farblosen Blutkorperchen vor- 
handene und in den rothen nicbt fehlende Protagon, als dessen weniger reine 
Zust&nde das Cerebrin nnd Myelin alterer Autoren anzusehen sind. Das Ha- 
moglobin, welches im Blute als solebes und mit Sauerstoff yerbunden (sog. Oxy- 
h&moglobin) vorkommt, wird aus wassriger L5sung von Alkohol hellroth ge- 
fallt, der Niederschlag farbt sicb allmalig braun und ist dann in Ham a tin und 
einen Albuminstoff gespalten; sehr wassriger Spiritus lost Hamoglobin etwas und 
conservirt es bei niederer Temperatur. Alkalien und besonders rasch Sauren 
spalten es obne vorhergehende Fallung; bei gewohnlicher Temperatur nur all¬ 
malig; der entstehende Albuminstoff bleibt bei Anwendung von Essigsaure, Wein- 
saure, Kalilauge in Losung, bei SO3, NO5 schlagt er sich nieder. Schwefel- 
wasserstoflf wirkt nur auf Oxyhamoglobin; zun&chst wird der locker gebundene 
Sauerstoff getrennt, dann tritt eine Umwandlung des Hamoglobins in einen von 
Hamatin oder Methamoglobin verschiedenen Korper ein und bei weiterer Einwir- 
kung entsteht unter Abscbeidung von Schwefel und Albuminstoflfen eine in 
diinnen Schichten olivengriine, in dicken braunrothe Substanz, die denselben 
Eisen- und einen 4fach gr8ssren Schwefelgehalt wie das Hamoglobin hat (Hoppe- 
Seyler, Med.-chem. Unters. Heft 1. pag. 151 1866). Kohlenoxyd treibt den 
Sauerstoff aus Oxyhamoglobinlosungen aus und bildet dann ebenso wie mit dem 
Hamoglobin Kohlenoxydhamoglobin, das sich in seinem spectroskopischen und 
mikroskopischen Verhalten dem Oxyhamoglobin sehr nahert. — Vom Protagon 
ist bekannt, dass es sich in Aether kaum lost, dagegen leicht in warmem Wein- 
geist, sehr leicht in Fetten und atherischen Oelen. Ludimar Hermann (Rei¬ 
chert's Archiv f. Anat. Heft 1. pag. 33 1866.) will die Einwirkung der Anae- 
sthetica auf die L6sung des Protagons zuriickfuhren, wogegen aber Hoppe-Sey- 
ler (dessen Med.-chem. Unters. Heft 1 pag. 143) nicht ohne Grand bemerkt, 
dass Aether und Chloroform weniger Protagon losen, als Cholesterin, das 
ebenfalls reichlich in der Marksubstanz des Gehirns und aller Nerven und in den 
Blutkorperchen sich findet und sicher auch als ein fur die Wirkungsweise der Gifte 
nicht unbedeutender Stoflf anzusehen ist. 

III. Bedingaiigen der Glftwirkung: (S. 23). 

[Zusatz zu §. 22. S. 29.] 
Die Immunitaten bestimmter Thierspecies gegen bestimmte Gifte glaubt 

Cl. Bernard als auf Tauschungen beruhend bezeichnen zu mdssen und meint, 
dass sie aus Beobachtungen an Thieren mit stark gefulltem Magen zu erklaren 
seien. Dass diese Erklarung ungeniigend ist, hat Ambr. Tardieu (Ann. d’hyg. 
85. Octbr. 1864.) richtig dargethan. Indessen ist sie doch fur einzelne An- 
gaben in der Literatur bestimmt richtig. Aehnlich erklart sich die Immunitat 
der Huhner gegen Nuces vomicae, zuerst von Desportes behauptet und leicht 
als richtig zu constatiren, wenn man ihnen grobzerkleinerte Brechnusse admini- 
strirt. Bekommen sie dagegen mit StrychninlOsung impragnirte Hafergrlitze oder 
wird ihnen liypodermatisch Strychninlosung oder Upas Tiente applicirt, so ster- 
ben sie rasch an Strychninvergiftung. Die grob zerkleinerten Nuces vomicae gehen 
wieder mit den Excreten ab, ohne dass das Strychnin ihnen in toxisch wirken- 
der Quantitat entzogen ist. Andrerseits muss man aber fur manche Immunita- 

1* 
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ten die Organisation der Thierspecies als Erklarung der Immunit&t Oder der bo- 
sondern Pradispositionen festhalten. So z. B. fiir die so auffallend starke Wir- 
kung des Strychnins auf Frosche dnrch die hohe Reizbarkeit des Thieres, dem 
ja leichte Schnittwunden sehon zu tetaniscben Anfallen verhelfen konnen; an sich 
wirkt das Strychnin nicht starker als auf andere Thiere auf den Froscb ein, 
denn er kann bei guter Pflege der Haut nach 0,025 Gran salpetersauren Strych¬ 
nins wieder genesen, was fur die Verwerthung antidotarischer Experimente bei 
mit Strychnin vergifteten Eroschen haufig fibersehen ist. Eerner darf wol auf 
die specielle Organisation des Darmes die yiel heftigere Wirkung der drastischen 
Stoffe bei Hunden und Carnivoren uberhaupt, von denen erstere ja schon nach 
Magnesia, usta Dysenterie bekommen kdnnen, zuriiekgeffihrt werden, welche in 
Bezug auf das Helleborein neuerdings von W. Marme (Henle’s Ztschr. f. rat. 
Med. XXVI. 1. pag. 79. 1865) eonstatirt wurde. Wie wichtig die Organisation 
des Thieres fur die Wirkungsdifferenzen der Gifte ist, lehren am besten das Wie- 
dergenesen der Frosche nach Curare trotz v6llig aufgehobener Lungenthatigkeit, 
was nur auf Rechnung der bei Kaltblfitern so iiberaus bedeutenden Hautathmung 
zu setzen ist, und das eigenthfimliche, bisweilen fiber % Stunde lang anhaltende 
Umherhfipfen derselben Thiere mit stillstehendem Herzen bei Application von 
Herzgiften. Efir verschiedene der im Handbuche genannten Immunitaten fehlt uns 
jedoch noch immer ein triftiger Erklarungsgrund. 

[Zusatz zu §. 27. S. 35.J 

Nach den neuern Untersuchungen fiber die Application von 
wirksamen Substanzen unter die Haut vermittelst der sog. subcu- 

tanen Injection ist diese Applicationsstelle hinsichtlich der Schnel- 
ligkeit des Eintrittes der Wirkungen ganz bestimmt in der im Hand¬ 
buche angegebenen Reihenfolge dem Magen und wohl auch dem 
Diekdarm vorauszustellen. 

Besonders massgebend sind in dieser Beziehung die Versuche von A. Eulen- 
burg (die hypodermatische Injection der Arzneimittel. 2. Aufl. Berlin, 1867. 
p. 48—65). Bei Menschen zeigen sich nach %—^ Gr. Morphium haufig fast 
momentan narkotische Erscheinungen und in wenigen Minuten Schlaf; %0—Gr. 
Atropin subcutan injieirt schon nach 5—8 Min. Steigen der Pulsfrequenz und 
nach x/2 Std. starke Mydriasis u. s. w. Die raschere, oft sehr rapide toxische 
Wirkung des Atropins, Chinins, Strychnins bei Kaninchen und Eroschen 
vom Unterhautzellgewebe aus wird von Eulenburg sehr betont; es scheinen 
aber die Mehrzahl der giftigen Alkaloide rascher und in kleinerer Dose toxisch 
bei subcutaner Injection zu wirken, selbst das Samandarin (Zalesky) 
und es bedarf keiner besondern Tabelle. Deutsches Aconitin z. B. wirkt zehn- 
mal starker bei subcutaner Injection. Ein Korper, der ahnlich wie Curare vom 
Magen aus nicht oder doch nur in ausserst grossen Dosen toxisch zu wirken 
scheint, bei subcutaner Application aber rasch Vergiftung bedingt, ist Methyl- 
strychnin (Stahlschmidt, Schroff). Dass andrerseits in Wasser unlos- 
liche Substanzen, welche erst mit den im Magen vorhandenen Siiuren giftige Salze 
bilden, vom Unterhautzellgewebe aus ungiftig sind, z. B. kohlensaurer Ba- 
ryt, ist einleuchtend. Auf Eulenburg’s Versuche fiber die Beziehungen der 
Applicationsstellen zur Resorption und Elimination kommen wir weiter unten 
zurfick. 
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IV. Wirkmig der Gifte auf den Organismus (S. 36). 
Zusatz zu §. 30. S. 40.] 

Gegen die nervose Theorie des Zustandekommens der Vergiftung 
und insbesondere gegen die Morgan und Addison sohe Theorie von der Be- 
theiligung der Gefassnerven bei der Giftwirkung ist eine Arbeit von Alex. Ingr. 
Spence (Edinb. med. journ. Jnli. pag. 44. 1866) gerichtet, welcbe auf folgende, 
leicht als richtig zu constatirende Experimente hinweist: Bei Froschen tritt nach 
Ligatur des Herzens Tetanus nicht ein, wenn man Strychnin innerlich oder in 
die Bauchhohle applicirt, wohl aber bei directer Application auf das Hirn. Eben- 
falls bleibt der Tetanus aus, wenn man Strychninlosung in die vordere Bauch- 
vene einspritzt, nachdem zuvor die Spitze des Herzventrikels weggeschnitten 
wurde, wobei die etwaige Leitung durch die Gefassnerven nicht unterbrochen ist. 

Es lassen sich iibrigens als ein sehr wichtiger Beweis fur die Vermittlung 
der Giftwirkung durch die Circulation die bekannten schonen Versuche KoeHi¬ 
ker’s mit Amygdalin und Emulsin (vgl. Handbuch der Toxikologie S. 33) 
verwenden. 

[Zusatz zu §. 31. S. 46.] 
Ueber den Einfluss der Applicationsstellen auf die Resorption der 

Gifte und ihr Erscheinen im Blute und den Secreten sind die Angaben von 
Eulenburg (Die hypoderm. Injection pag. 59 und Centralblatt f. d. med. Wis- 
sensch. 1865. No. 34) von Interesse, welche sich auf die Verhaltnisse der sub- 
cutanen Injection beziehen. Im Harn von Kaninchen ist bei hypodermatischer 
Application Blutlaugensalz in 4 — 5 Min., Jodkalium nach 5 resp. 9 Min., bei 
Einfiihrung in den Magen erst nach 15—17, letzteres noch nicht nach 10 Min., 
wohl aber nach 18 Min. nachzuweisen. In den Secreten der Mundhohle beim 
Menschen ist subcutan injicirtes Jodkalium in der Zeit zwischen 1 und 5 Min. 
nachweisbar, wobei auf die sich herausstellenden Differenzen die Wahl der In 
jectionsstelle influirte (Minimum bei Injection am Halse oder an der Brust, 
Maximum bei Einspritzung- am Unterschenkel). Bei innerer Application von Jod¬ 
kalium tritt dies niemals vor der 20. Min. in das Parotidensecret. Aehnliche 
Verhaltnisse bietet Sublimat. Subcutan injicirtes Amygdalin kann im Blute von 
Kaninchen nach 3%—5, innerlich in derselben Menge gereichtes erst nach 14 Min. 
nachgewiesen werden. In Bezug auf die Allgemeinwirkung subcutan injicirter 
Substanzen stellt Eulenburg den Satz auf, dass dieselbe ceteris paribus nach 
der gewahlten Localitat verschiedene Dauer und Intensitat darbiete, und zwar 
dass im Allgemeinen folgende Reihenfolge stattfindet: Wangen- und Sehlafenge- 
gend; Regio epigastrica, vordere Thoraxgegend, Fossa supra- und infraclavicula- 
ris; innere Seite des Oberarms und Oberschenkels; der Naeken; aussere Seite 
des Oberschenkels, Vorderarm, Unterschenkel und Fuss; endlich der Riicken mit 
Kreuz- und Lumbalgegend, von wo aus die Wirkung sich am tragsten, oft gar 
nicht geltend macht. — Ueber die Differenzen der Giftresorption von Magen 
und Mastdarm hat Savory (Lancet, I. 19. 20. May. 1863) eine experimentelle 
Studie geliefert und namentlich fur Strychnin undNicotin den Mastdarm als 
eine gefahrlichere Applicationsstelle constatirt, wahrend sich fur Cyankalium 
kaum Differenzen herausstellten. Dass beim Strychnin nicht der Magensaft das 
Hemmniss der Resorption ist, haben weitere Versuche desselben Verfassers er- 
geben. 
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[Zusatz zu §. 33. S. 47.] 
Die Rolle, welehe nach den neuern Untersuchungen von Hoppe-Seyler 

u. A. das Ham o glob in bei den Vergiftungen mifc Kohlenoxyd, Schwefelwas- 
serstoff, sowie mit Sauren und Alkalien spielt, ist bereits bei der Erorterung 
dieses Stoffes oben ervvahnt. Wenn Formveranderungen der Blutkorperchen nicht 
iiberall als Folge der Yergiftung bezeichnet werden diirfen, wie z. B. die stern- 
formigen oder zackigen Corpuscula sanguinis des Kaninchens von H. Eulenberg 
(Die Lehre von den sehadlichen und giftigen Gasen. Braunschweig 1865. pag. 435) 
irrfhumlich als charakteristisch fur Phosphorwasserstoffvergiftung gedeutet wor- 
den, da solche sich auch im Blute nicht vergifteter Kaninchen linden: so hat 
doch die neueste Zeit gelehrt, dass bestimmte Gifte ganz eigenthiimliche mor- 
phologische Yeranderungen der Blutkorperchen bedingen, wovon das eclatan- 
teste Beispiel die von E r b nachgewiesene Kornchenbildung bei Intoxication 
mit pikrinsauren Alkalien ist (Die Pikrinsaure. Wurzburg 1865. pag. 9). 

[Zusatz zu §. 34. S. 48.] 
Die Einwirkung von Giften auf die Gefasswandungen darf nicht 

unterschatzt werden, da durch die neueren Untersuchungen von Hoppe-Sey¬ 
ler (Med.-chem. Untersuchungen. Heft 1. pag. 32) festgestellt zu sein scheint, 
dass die Oxydation der Albuminstoffe, des Zuckers, der Fette u. s. w. nicht 
durch das Oxyhemoglobin im Blute ausgefuhrt werden kann, dass diese Substanz 
und durch sie das arterielle Blut nur als Sauerstofftr&ger erscheinen, welehe an 
die Gefass wandungen Sauerstoff abgeben und dass man Oxydationsprocesse in" der 
Haut der Arterien sowie in den Muskeln annehmen muss, welehe diese Organe 
stets frei'von 0 erhalten. In Bezug auf die die Oxydationsprocesse storenden 
toxischen Substanzen unterscheidet Hoppe-Seyler zwei Classen: 1. solche, 
welehe dem Oxyhamoglobin den O oder die Fahigkeit, sich damit zu verbinden, 
nehmen (Kohlenoxyd, Schwefelwasserstoff, Phosphorwasserstoff ) und 2. solche, 
welehe die Function des Hamoglobins nicht beeintrachtigen, aber in den Orga- 
nen selbst die Oxydation hindern (Chloroform, Alkohol, Blausaure); die helle 
Farbuug des venosen Blutes neben erloschener Respiration bei Blausaurevergif- 
tung lassen eine andere Erklarung nicht zu. — Dass auch solche Stoffe, welehe 
das Oxyhamoglobin von O befreien, auf die Gefasswandungen von Einfluss sind, 
beweist die Erweiterung und Verlangerung der Arterien bei Kohlenoxydvergif- 
tung, auf welehe schon von Fr. Hofmann im vergangenen Jahrhundert ge- 
kannte Symptome neuerdings Klebs das Wesen der Kohlendunstvergiftung 
zuriickfuhren zu konnen glaubt (Virchow’s Archiv. XXXII. pag. 516. 1865). 
Ueber manche Alterationen von Organen in Folge von Vergiftung mit Stoffen, 
welehe das Blut nachweisbar alteriren, indem sie das Hamoglobin zerlegen, na- 
mentlich die fur die Toxikologie so unendlich wichtig gewordenen fettigen 
Degenerationen (vgl. Phosphor, Schwefelsaure, Arsenik), bestehen noch Dif- 
ferenzen, ob sie als einfache Ernahrungsstorungen oder als entzundliche Erschei- 
nungen aufzufassen sind. 

[Zusatz zu §. 38. S. 55.] 

Nicht ohne Einfluss auf den Zeitpunkt der vollendeten Elimi¬ 

nation scheinen die Applicationsstellen zu sein, so dass z. B. Eulen- 
burg (Die hypod. Injection, p. 64) den Satz aufstellt, dass die Zeit 
zwischen der Einfiihrung loslicher Substanzen und ihrem volligen 
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Verschwinden aus den Excreten 3—4mal grosser ist per os, als bei 
subcutaner Injection, 

Die Grundiage zu diesem Satze bilden Versuche mit Kaliumeisencyaniir und 
Jod - Jodkaliumlosung; dieselben konnten im Urin naeh subcutaner Injection nur 
in den ersten 24 Stunden, nach innerer Darreichung noch am zweiten und dritten 
Tage und selbst nach 72 Stunden nachgewiesen werden und war die Reaction 
an der Grenze des zweiten und dritten Tages am stUrksten. Auch Versuche mit 
Jodkalium beim Menschen gaben Eulenburg ein analoges Resultat (Centralbl. 
f. d. med. Wissenscb. 1865. No. 34). 

Die Ausscheidung von Giften durch den Verdauungsapparat ist besonders 
fur zwei Abtheilungen desselben, fur das Coe cum und fur den Magen, in 
Bezug auf die Elimination des Jods in neuester Zeit hervorgehoben, und zwar 
von 2 verschiedenen Seiten. Mel sens (Memoire sur l’emploi de l’lodure de Po¬ 
tassium pour combattre les affections saturnines, mereurielles etc. Bruxelles 1865. 
pag. 151) schnitt Darmstueke aus, injicirte Jodkaliumlosung in den Mastdarm 
und wies dann das Jod im Magen nach, oder er applicirte nach der Excision das Jod 
vom Magen aus und constatirte es im Tractus^ besonders im Coecum. Edm. 
Rose (Virchow’s Arehiv. XXXV, 1. pag. 12, 1866.) fand in einem Falle 
von Jodeinspritzung in eine Ovariencyste den Magen die Hauptsecretion des Jods 
vermitteln, so dass von den injicirten 2^ Drachmen Jods etwa 1 Dr. durch Er- 
brechen entfernt wurde; der Jodgehalt im Erbrochenen nahm bis zum Tode zu, 
wahrend er im Urin rasch abnahm, dann eine Zeit lang ganz verschwand und spa- 
ter in mittlerer Starke wieder eintrat. Beide Autoren heben auch die Thra- 
nenfliissigkeit als eine solche hervor, in welcher Jod rasch erscheint. 

Eine bisber wenig ventilirte, jedoch keineswegs unwichtige Frage 

ist die, ob neben der Elimination durch die seeernirenden Organe 
auch noch eine theilweise Destruction der Gifte im Organismus 
stattfindet. 

Diese Frage bezieht sich im Wesentlichen nur auf organische Substanzen, 
w&hrend es kaum Jemand einfallen diirfte, bei den unorganischen und vorzug- 
lich bei den metallischen Stoffen von einer Destruction zu reden. Und doch 
gehen auch diese mannigfache weitere chemische Verbindungen ein, die zum Theil 
auch Verbrennungs- (Oxydations-) Processe sind. So kann z. B. der Phosphor 
haufig nicht im Blute und in den Geweben nachgewiesen werden, weil er sich 
im Laufe der Intoxication mit O und vielleicht auch mit H verbindet, aber 
man kann Verbindungen, in denen Phosphor als Element siclTfindet, nachweisen, 
und deshalb redet man von keiner Destruction, obschon ja auch die gebildeten 
Verbindungen zum Theil viel weniger giftig sind als der Phosphor. Metallsalze 
bleiben nicht immer das was sie sind und erscheinen im Urin an eine andere 
S&ure gebunden u. s. w. Vielleicht wurde man es als eine Destruction bezeieh- 
nen, wenn Ammoniak, wie Bence-Jones behauptete, im Blut ezu Salpetersaure 
verbrannte und als solche im Harne erschiene; indessen hat Jaffe unter Leh¬ 
mann’s Leitung die Irrigkeit dieser Ansicht dargethan. Was nun die organi- 
schen Korper anlangt, so glaubte man friiher bekanntlich, ihre Atomlagerung sei 
eine so lockere, dass sie sich sammtlich im Organismus zerspalteten; heute ist 
viel eher die Ansicht vorwaltend, dass nur der geringste Theil organischer Stoffe 
im Organismus destruirt werde. Es griindet sich dieselbe auf den Nachweis sehr 
vieler organischer Stoffe in den Organen und Secreten in unverandertem Zu- 
stand, von denen einzelne bereits im Handbuche pag. 35 aufgefiihrt sind und zu 



8 Allgemeine Toxikologie. 

welchen noch manehe neue hinzukommen, welche man ehedem als destructibel 
betraehtete, wahrend sie in der Neuzeit im Ham aufgefunden sind. Es gehort 
dahin z. B. das Amygdalin, das Wohler und Frerichs nieht nachweisen 
konnten und das naeh Ranke sich in Ameisensaure transformiren sollte; Ko el- 
like r und H. Muller haben es bereits im Urin und neuerdings hat es auch 
Hulenhurg im Blute (wie schon fruher Koelliker durch physiologisches Ex-' 
periment) dargethan. Das Anilin, dessen Uebergang in den Harn von Woh¬ 
ler und Frerichs, Sehuchardt und Sonnenkalb bestritten wurde, wies 
Bergmann (Prag. Vierteljahrschr. Heft 4. pag. 108. 1865) evident nach. Fuch- 
sin (Rosanilin) wird nach Char vet (Ann. d’hyg. publ. Octbr. 1863) durch den 
Urin eliminirt, was auch Bergmann fur eine andere Varietat dieser Anilinfarbe 
bestatigt. Guttmann (Reichert’s Archiv. Heft 2. pag. 198. 1866) konnte den 
von Letheby (Brit, and for. med. rev. Octbr. 1863) behaupteten Uebergang 
von Nitrobenzin in Anilin nicht bestatigen. In Bezug auf die eigentlichen 
Pflanzenalkaloide sind weitere Bestatigungen, dass dieselben in der Leber uach- 
weisbar seien, oder in den Urin iibergingen, mehrfaeh erfolgt. So fand O. 
Schultze im Urin eines mit Upas Tiente Yergifteten Strychnin; Geo. F. 
Barker (Hay’s Amer.journ. Octbr. 1864.) dasselbe Alkaloid in der Leber einer 
mit 6 Gran Stiychnin vergifteten Person; Rogers (Brit. med. journ., Mai 20. 
1865) Spuren im Blute, Leberstiicken und Nieren einer mit 2,8 Gran vergifteten 
Frau. Als Experte im Processe Demme-Triimpy liess ich durch Prof. August 
Husemann eine Reihe von Lebern mit Strychnin vergifteter Kaninchen, Hunde 

.und Katzen untersuchen und gelangten wir dadureh zur vollen Bestatigung un- 
serer fruhern Angabe, dass man das Strychnin haufig mit grosster Sicherheit nach¬ 
weisen kann, und zwar gelingt dies|besonders’dann gut, wenn das Yersuchsthier der 
Einwirkung relativ grosser Dosen langere Zeit unterworfen war. Wir constatirten 
das Alkaloid iibrigens auch bei einem Pintscherhunde, der 4 Gran Strychnin 
nitr. in wassriger Losung erhielt, nach 4 Min. einen tetanischen Anfall bekam und 
nach Min. todt war. Bei einer Katze, welche 3 Gr. Str. nitr. in Substanz er- 
halten hatte und 7 Min. nachher in einem tetanischen Anfalle zu Grunde ging, 
wurde das Alkoloid nicht entdeckt. Solche negative Resultate sind nicht allein 
uns, sondern auch Taylor und in einem Falle von Selbstmord mit 5 — 6 Gran 
Strychnin, purum auch Sonnenschein (Virteljahrschr. f. gew. Med. N. F. Bd. 1. 
Heft 1) in Bezug auf das Blut vorgekommen. Es ist jedoch ausser Cloetta 
(Virch. Arch. XXXV. Heft 3. pag. 369. 1866) noch Niemandem eingefallen, dar- 
aus die vollstandige Destruction des resorbirten Strychnins im Organismus liber- 
haupt zu deduciren, und unseres Erachtens sind abgesehen von dem volligen 
Fehlschluss (Mit ifeactionen, welche in 1 Pfund Urin Gran Strychnin, in 
1 Pfund Blut % Gran Strychnin nachweisen, lasst sich bei Yergiftungen von 
Pferden mit 20 bis 25 Gran Strychnin das Gift in Blut und Harn nicht 
nachweisen: folglich wird es destruirt!) gerade die Cloetta’schen Ver- 
suche am wenigsten geeignet, dieser Ansicht Vorschub zuleisten, denn die 
von ihm benutzten Reactionen, welche vielleicht zu gerichtsarztliclien Zwecken 
behufs Ueberzeugung des Gerichtsarztes combinirt werden mogen, sind fur 
die Erorterung der wissenschaftliehen Frage, ob das Strychnin eliminirt oder 
destruirt ware, nicht fein genug und ausserdem weiss Cloetta ja gar nicht, 
wieviel Strychnin in den Fallen resorbirt wurde und ob die Menge des in 
dem Blute, der Lymphe u. s. w. enthaltencn Giftes eine derartige ist, dass 
sie mit der Horsley’schen Reaction nachweisbar ist. Auch vom Morphium 
behauptet Cloetta, dass es destruirt werde, weil er im Harn eines taglich 
0—7 Gran essigs. Morphin geniessenden Kranken nach der Methode v. Uslar- 
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Erdmann dasselbe nicht fand, woran wahrscheinlich die ungeniigenden Reae- 
tionen Schuld sind; mit den von A. Husemann (Ann. d. Chem. u. Pharm. 
Bd. 128. Heft 3. pag. 365. 1865) angegebenen Reactionen ist demselben der Nach- 
weis im Blute bei einer mit Morph, acet. vergifteten Katze gelnngen. Sind so- 
mit die Untersuchungen Cloetta’s in Bezug auf Strychnin und Morpbium nichts 
weniger als beweisend fur deren Destruction, nicht einmal fur die theilweise: 
so ist doch vielleicht in Bezug auf andere Alkaloide, die leichter destructibel 
sind, eine erneute Untersuchung am Platze. So mag z. B. das Factum, dass ein 
ozonisirter Luftstrom Urarilosungen unwirksam macht, und der giinstige Einfluss 
der kiinstlichen Respiration bei Urariintoxication fur eine Destruction spreehen, 
obschon bei letzterer ebensogut an Lebenserhaltung bis zur volligen Elimination 
gedacht werden kann, und obschon in allerneuester Zeit der Uebergang des gif- 
tigen Princips des Curare bei subcutaner Application in Harn und Eingeweide 
dutch physiologische Experimente von Voisin und Liouville (Ann. d’hyg. 
155. Juillet. 1866) nachgewiesen ist; auch hat Schroff neuerdings (Wochenbl. 
d. Ztschr. d. Aerzte. 14. 1866) vom Methylstrychnin einen Uebergang in Strych¬ 
nin angenommcn. Im Allgemeinen aber sind die fair Destruction der Alkaloide 
spreehen sollenden Thatsachen nicht besonders schlagend. — Eine besondere 
Rolle in der Destructionsfrage spielt der Aikohoi, dem Funke, ebenso wie 
dem Aether, mit Unrecht den Uebergang in den Urin untersagt (Lehrbuch d. 
Physiologie. Bd. I. pag. 548. 1863). In dieser Beziehung haben Perrin, Du- 
roy und Lallemand, die Verfechter der Elimination des Alkohols, einen har- 
ten Strauss mit Edm. Baudot (L’Union med. 1863. No. 135. 140. 141. 143. 
1864. 3) zu bestehen gehabt, der nur eine partielle Elimination zugibt und im 
Urin stets im Verhaltniss zur einverleibten Menge unendlieh kleine Quantitaten 
Alkohol constatirte. Wenn nun auch Perrin Baudot’s Resultate als von dem 
Gebrauche ungeniigender Prufungsmethoden abhangig bezeichnet: so scheint doch 
nach neueren, unter Buchheim angestellten Versuchen von Hugo Schulinus 
(Arch. f. Heilk. Heft 2. pag. 97. 1866) eine betrachtliche Destruction stattzufin- 
den, vgl. unsere Zusatze zu Alkohol. 

Noch hervorheben miissen wir, dass einzelne Verbindungen im Blute gesehie- 
den zu werden scheinen und dann jeder Component in ein anderes Secret ubergeht. 

In dieser Hinsicht fanden z. B. G. Bergeron und H. Lemattre (Arch, 
gener. Avr. pag. 173. 1864), dass, wahrend z. B. arsenigsaures und arsensaures 
Kali und Natron im Schweisse (und Harn) unverandert erscheinen, arsensaures 
Eisen nicht als solches eliminirt wird, im Schweiss erscheint arsensaures Alkali 
und das Eisen geht mit dem Harn fort. Einfach, Jodquecksilber wird als Sublimat 
eliminirt; im Schweiss findet man Spuren von Quecksilber, im Harn das Jod als 
Jodalkali. Nach Melsens findet sich bei Application von Jodarsen in der 
Milch und den Thranen Jod, dagegen kein Arsen, wohl aber beide Korper im 
Harn, (und zwar Arsen in grosser, Jod in geringer Menge), und im Coecum. 

V. <*clcgciilieitsursachcn <Icr Vergiftung (S. 59). 

[Zusatz zu §. 42. S. 80.] 
Nach einer neuen statistischen Zusammenstellung von 1859— 1862 kamen 

in Frankreich 156 Giftmordsprocesse vor, darunter betrafen Yergiftungen 
durch Phosphor 60, Arsenik 31, Kupfervitriol 33, Schwefelsaure 14, Opium 5, 
Canthariden 2 und sonstige Gifte 14. 

Nicht mUnteressant ist in Hinsicht der Selbstvergiftung eine tabella- 
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rische Zusammenstellung Oesterlen’s fiber das Verhaltniss derselben zu andern 
Selbstmordsarten (Handbuch der med. Statistik. Tubingen 1865. pag. 730); wo- 
nach unter 1000 Selbstmdrdern im Canton Genf (1838 — 1855) 49, in Frank - 
reich (1848—1857) 18, in Sehweden (1843-1855) 217, in England (1858-1859) 
91, in Belgien (1810—1849) 18 und in Danemark (1846 — 1856) 15 ihrem Le- 
ben ein Ende machten. Es sind dabei unter die Sehwedischen Zablen die Koh- 
lendunstvergiftungen mit aufgenommen, die in den fibrigen Landern zu den Er- 
stiekungen gezahlt sind. In Bezug auf das Vorkommen der Selbstvergiftung bei 
beiden Geschlechtern finden sich folgende Angaben: Es starben 

an Gift 
an Kohlend. 

in Frankreich Danemark England in Frankreich 
1835-44 1848—57 1835-56 1852—56 1856 u. 59 1835 1848 

unter 1000 
Selbstmor- 
dern ... 23 16 7 57 72 

bis 44 bis 57 

52 65 
SelbstmSr- 
derinnen . 31 28 34 168 146 127 145 

In Oesterreieh befcrug nacb Majer (Ztscbr. f. Staatsarzneikunde. XIX. 85. 
1862) die Yergiftung 33,4°°/^ der Selbstmorde (24,2 M. 66,1 W.), in den deut- 
schen Bundeslandern 46,4°yoo (37,1 M. 97,8 W.), in den nicbtdeutsehen Landern 
16,4 (12,4 M. 4,49 W.). Im Konigreich Sachsen kamen von 1859—1863 unter 
2898 Selbstmorden nur 18 Vergiftungen, somit unter 1000 nicht einmal 7 vor 
(Schmidt’s Jahrb. Bd. 127. pag. 224. 1865). 

Wir stellen daneben nach Oesterlen Zablen, welche die Todesfalle durch 
unabsichtliche Vergiftung (sog. Unglucksf&lle) betreffen, und zwar in 
Bezug auf deren Yorkommen in England, London und im Canton Genf. In Eng¬ 
land stirbt 1 von 1500, in London 1 von 1600, in Genf 1 von 1800 eines zu- 
falligen Todes durch Verungluekung. Unter 18,837 in England 1858 und 1859 
verungluckten mannlichen Individuen starben 1122 an Erstickung und 363 an 
Vergiftung (d. i. 1 : 16 resp. 51), von 6742 Weibern 733 an Erstickung 
(1:9) und 198 an Gift (1 : 33), zusammen von 25,579 an Erstickung 1855 
(1 : 14) und an Gift 561 (1 : 45). In London verungluckten 1858 und 1859 
im Ganzen 3335, darunter 98 durch Gift (1 : 33) und 557 durch Asphyxie (1 : 6), 
davon Frauen 1086, durch Gift 30 (1 : 33), durch Asphyxie 270 (1 : 4), Manner 
2249, durch Gift 68 (1 : 33) und durch Asphyxie 287 (1 : 8). Unter 1000 Ver¬ 
ungluckten erstickten im Canton Genf 7 und starben an Vergiftung 8. 

[Zusatz zu §. 42. S. 62.] 
Wenn Tardieu neuerdings die kfihne Behauptung aufgestellt hat, dass die 

Toxikologie ihr Material bisher nicht aus den beobachteten Vergiftungen an 
Menschen, sondern aus Thierversuchen schopfe (Ann. d’hyg. Octbr. 1864), so 
bedarf dieselbe ihrer Absurditat halber keine Widerlegung. 

VI. Diagnose der Vergiftung (S. 63.) 

[Zusatz zu §. 48. S. 69.] 
Es bedarf wol keiner besondern Hcrvorhebung, dass man auch, wenn man 

das Vorhaadensein einer Vergiftung durch Priifung erbrocbener 
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Massen an Thieren nachweisen will, in vielen Fallen gute Resultate erhalt, 

wenn man das Gift in eine Wunde bringt, stafct es in den Magen zu bringen. 

Das Anlegen der Oesophagusligatur bei Hunden ist fur den Fall, dass der prak- 

tisebe Arzfc zur Sicherung der Diagnose Versuche mit Erbrochenen anstellt, in 

vielen Fallen ganz unnothig, weil das dadurch zn vermeidende Erbrechen manch- 

mal selbst als Intoxicationssymptom benutzt werden kann. 

VII. Behandluiig der Vergiftung (S. 72). 

[Zusatz zu §. 51. S. 83.] 

Die Wahl der Breehmittel richtet sich hbrigens auch nach den speciellen 

Vergiftungen, bei denen sie angewendet werden sollen. So ist bei der Phosphor- 

vergiftung Kupfervitriol (vgl. Supplement zu §. 583) als gleichzeitiges chemisches 

Antidot besonders indicirt; bei Intoxication mit Sehwefelwasserstoff die Ipeca¬ 

cuanha, wahrend die metallischen Emetica verboten sind. 

[Zusatz zu §. 54. S. 103.] 

Als eine gewissermassen an den Aderlass sich anreihende, 

aber dessen Nachtheile nicht involvirende Behandlungsmetliode der 

Vergiftung, welche sish in neuerer Zeit viele Freunde erworben bat, 

ist die Substitution (Panum), d. i. die Transfusion nach 

vorausgegangener Depletion, zu nennen. Man fiihrt dieselbe 

am bcsten mit defibrinirtem arterialisirtem Menschenblute aus und 

bedient sich, um das so sehr gefahrliche Eintreten von Luft in die 

Venen zu verbiiten, einer Spritze mit glasernem Stiefel. Im Allge- 

meinen ist zur Ausfuhrung der Operation die Blosslegung der Vene 

anzurathen, wozu man sehr zweekmassig die Vena mediana basilica 

wahlt. Nachdein dies gesehehen, benutzt man dieselbe entweder zu- 

nachst zu einem reicblicben Aderlasse oder, indem man bierzu die 

gleichnamige Vene des andern Armes benutzt, offnet man die Vene 

zuerst durch einen 3—4 Mm. langen Sehragschnitt an der vordern 

Wand und fiihrt dann die stets zuvor mit der gefiillten Spritze in 

Verbindung gebrachte und durch Vorsehieben des Stempels mit Blut 

gefullte, vorn mit einem Knopfchen versehene Canute ein. Durch 

gleichmassiges, nicht zu stiirmisches Vorsehieben des Spritzenstempels 

mittelst der rechten Hand wird die Einspritzung vollbracht, indem 

Daumen und Zeigefinger der Linken die Vene gegen die Wande der 

Caniile driicken. Beim Einschieben der Caniile ist mit grosster Sorg- 

falt auf das Vermeiden von Lufteintritt zu achten. Sollen mehrere 

Spritzen Blut beigebracht werden, so wird allemal die Caniile mit 
der Spritze entfernt. Um das genauere Anliegen der Venenwand an 

der Cantilenwandung moglichst zu sichern, kann man eentralwarts von 
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dem Schnitte in der Vene, durch das das Gefass umgebende Binde- 

gewebe, einen gewacbsten Seitenfaden nnter demselben liindurebziehen 
und nacb Einfuhrung der Caniile die Enden des Fadeus an der vor- 

dern Flache einfacb kreuzen und massig straff balten (Eulenburg 
und Landois). Nacb Vollendung der Operation vereinigt, man, 
wenn keine Blutung aus der Yene fortbestebt, die Hautwunde mit 

einigen Knopfnahten; etwaige Blutung stillt man durcb Compression 
des peripheriseben Venenstuckes, nicbt durch Unterbindung, weil 

sonst die Gefabren der Phlebitis sicb leicbt geltend maehen. Man 
kann auch die Transfusion sub cut an vornehmen, wozu es besonders 

angefertigter Troieartcanulen bedarf; dieses Verfabren lasst sicb nur 
in solchen Fallen anWenden, wo die Vene anschwellungsfahig ist, d. h. 

nicht bei zu gesunkener Circulationsthatigkeit, und ist Un^eubten zu 

widerrathen; sie ist indicirt, wenn die Transfusion wiederholt zu ver- 
scbiedenen Tagen notbwendig ist, weil bei der ersten Metbode durcb 
das wiederholte Blosslegen der Vene leicht zu Phlebitis Anlass gege- 
ben werden kann. 

Die ersten Versuche liber die jWirkung der Transfusion bei Vergiftungen 
scheint H. Friedberg, und zwar bei Chloroformasphyxie, (Marz 1863) ange- 
stellt zu baben (Die Vergiftung durch Kohlendunst. Berlin 1866. pag. 34), jedoch 
mit nicht besonders ermuthigendem Erfolge. Spater hat W. Kiihne (Centralbl. 
f. d. med. Wissensch. No. 9. 1864) die Transfusion bei Kohlenoxydvergiftung, 
auf Thierversuche gestiitzt, vorgeschlagen, in Fallen, wo die iibrigen Mittel nichts 
mehr fruchten. Nach ihm erholen sich Thiere an frischer Luft von selbst, wenn 
sie unter der Einwirkung von Kohlenoxyd bereits Unempfindlichkeit der Con¬ 
junctiva zeigen und nur noch zweimal in der Minute athmen; nach einer mjissi' 
gen Blutentziehung, wenn sie nur noch einmal in der Minute respiriren, nach 
einer Transfusion selbst dann, wenn das Athmen 7 Minuten aufgehort hat, der 
Herzschlag nicht mehr wahrnehmbar ist und die Thiere erschlafft zusammengesun- 
ken sind, wo nach 10 Minuten schon 16 Athemziige und regelmassiger Puls vor- 
handen sind. Die ausgedehntesten Versuche uber den Gegenstand verdanken wir 
A. Eulenburg und L. Landois (die Transfusion des Blutes. Nach eigenen 
Experimental-Untersuehungen und mit Riicksicht auf die operative Praxis. Ber¬ 

lin 1866), welche bei Asphyxie (Kohlensaurevergiftung) und bei Intoxication mit 
Kohlenoxyd, Chloroform, Aetherdampfen, Morphium, Opium und Strychnin 
ausserst giinstige Resultate erzielten; bei Vergiftung mit Kohlenoxyd war die 
Transfusion selbst in den intensivsten Fallen hulfreich, wo Aderlass allein odei 
kiinstliche Respiration in der energischsten Form keine Wirkung mehr zeigten; 
bei den Vergiftungen mit Pflanzenstoffen wurde Dauer der Vergiftungszeit und 
die Intensitat der Symptome erheblich verkiirzt, z. Th. sogar bei lethalen Dosen 
das Leben erhalten. Es liefert diese Arbeit den Beweis, dass die Transfusion 
nicht etwa als blosse specifische Ileilmethode bei Kohlenoxydvergiftung zu be- 
trachten ist, sondern uber eine grossere Rcihe von Intoxicationen ausgedehnt 
werden kann. Beim Menschen ist sie bisher nur bei Kohlenoxydvergiftung an- 
gewendet, und zwar viermal, und darunter nur einmal mit Erfolg (s. Kohlenoxyd); 
eanz o'ewiss kann man sie auch bei Intoxication mit Leuchtgas und Schwefelwasser- 
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stoffgas, Arsenwasserstoff, Cyan in Gebrauch ziehen. Eine besondere Indication 
-cheinen nns nocli die Vergiftungen mit Sauren und Phosphor, wo das in seiner 
normalen Zusammensetzung alterirte Blut, sei es durch Irritation Oder durch nu¬ 
tritive Storungen, Organdegenerationen bewirkt, darzubieten. Ueberall ist das 
Princip dasselbe: Entfernung des kranken Blutes und Wiederersatz durch gesun- 
des, und aus diesem Principe ergeben sich zwei wohl zu beherzigende Momente 
fur die Anwendung der Operation* Einmal ist sie ganz vorzugsweise indicirt bei 
solchen Intoxicationen, wo das Gift eine haltbare chemische Verbindung mit Blut- 
bestandtheilen eingeht, wie z. B. das Kohlenoxyd mit dem Hamoglobin. Sie kann 
aber nur niitzen, w»enn das Gift moglichst vollstandig aus den Blutgefassen ent- 
fernt oder doch bis zur Ungiftigkeit diluirt wird, d. h. sie muss mehrmals 
wiederholt werden. Darauf dringen mit vollem Rechte sowol Friedberg 
als Eulenburg und L an do is, und dem Versaumnisse der Wiederholung ist 
der ungunstige Erfolg Schuld zu geben, den die Transfusion bei den ersten drei 
Fallen ihrer Anwendung am Menschen hatte. Ist noch Gift in den ersten We- 
gen, z. B* bei Opiumvergiftung, so wird man die Operation mit der Anwendung 
innerer Mittel (Antidota, Emetica) zu combiniren haben; hier ist gewiss die Wie¬ 
derholung am Platze, da neue in das Blut gelangende Giftportionen sonst neue 
Gefahren bedingen und selbst den Tod — wie bei einem mit Strychnin vergifte- 
ten Versuchsthiere von Eulenburg und Landois — herbeifuhren konnen. Eine 
Combination der Methode mit kunstlieher Respiration scheint besonders bei 
asphyktischen Zustanden angezeigt. 

Es sind Pan urn’s Studien fiber die Transfusion (Virch. Arch. XXVII. 
p. 240. 1863), denen wir den Nachweis der Superioritat des defibrinirten arterialisirten 
Blutes vor dem fibrinhaltigen Blute verdanken. Eulenburg und Landois wie- 
sen nach, dass die Wirkung von dem Vorhandensein von O und rothen Blutkor- 
perchen abhange. Da nun nach Panum Thierblutkorper sich nicht dauernd im 
Blute zu halten vermogen, so nimmt man das ohnehin meist nur zur Transfusion 
benutzte Blut einer gesunden, kraftigen, nicht dyscrasischen Person, und defibri- 
nirt und arterialisirt dasselbe durch Quirlen. Nach der Defibrination eolirt man 
es durch ein dichtes Leinentuch und erwarmt es bis zur Kfirpertemperatur, am 
einfachsten dadurch, dass man das dasselbe enthaltende Gefass in ein mit warmem 
Wasser geffilltes grosseres stellt. Zur bessern Arterialisirung rfihrt man das Blut 
auch w&hrend des Erwarmens tiichtig urn. Eulenburg und Landois geben 
an, dass in Nothfallen auch von der vorherigen Erwarmung abstrahirt werden 
kbnne, weil der durch Einspritzung von Blut unter 16° R. bedingte Schiittelfrost 
keine besondern Gefahren bedinge. Bei Kohlensaurevergiftung kann man das 
eigne Blut des Vergifteten nach zuvoriger Arterialisation zur Transfusion ver- 
wenden. 

Ist der Stiefel der Spritze von Glas, so kann man, wie Eulenburg und 
Landois richtig hervorheben, sich immer von dem Nichtvorhandensein von Luft- 
blasen fiberzeugen, die, in das Blut injicirt, Lebensgefahr bedingen konnen. Eine 
auf den Spritzenstiefel eingeatzte Scala zeigt zweckmassig die Menge des zur 
Transfusion bereits verwendeten Blutes an. Die Spritze muss 5—6 Unzen Fliissig- 
keit fassen konnen. — Die zur subcutanen Transfusion benutzten Caniilen haben 
entweder im Innern ein entfernbares Stilet, oder sie laufen nach vorn in eine 
undurchbohrte Troicartspitze aus und die Oeffnung liegt seitlich in der Mitte des 
Caniilenrohres, wo dann die Canule der Quere nach durch die geschwellte Vene 
gestossen wird, so dass die Seitenoffnung mitten im Venenrohr centralwarts ge- 
nchtet liegt. Eine Abbildung des letztern Instruments, sowie einer mit einer beson¬ 
dern Einrichtung zur Verhinderung des Ueberganges von Luftblaschen in die Vene 
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(Luftfanger) verselienen Canule, welche die gefahrlose Einflihrung grosserer 
Mengen Blutes gestattet, geben Eulenburg und Landois a. a* O. p. 62 u. 63. 

Dass die mit der Operation verbundene Gefahr der Phlebitis ihre Aus- 
fiihrung, von der die Lebensrettung abhangt, nicht untersagt, braucht nicht 
hervorgehoben zu werden. 

In Bezug auf die chemischen Losungsmittel der Gifte hat Melsens 
a. a. O* neuerdings die Wirkung des Jodkaliums auf die Elimination von 
Quecksilber und Blei bei chronischem Mercurialismus und Plumbismus mit neuen 
Beobachtungen belegt und auch die Anwendung desselben Mittels bei chroniseher 
Zinkvergiftung begriindet. Nach seinen Yersuchen kann man bei Hunden die 
Erscheinmngen der Zinkvergiftung verhuten, indem man ihnen nebenher Jodka- 
lium administrirt (p. 37 u. 39). 

Die Lehre von den organischen Antidoten ist in den letzten Jahren 
unendlieh viel ventilirt worden. Besonders ist der Gegensatz der Wirkung zwischen 
Belladonna und Opium von den verschiedensten Aerzten in’s Auge gefasst 
worden, wovon schon im speciellen Theile S. 467 die Rede war. Hieriiber, so 
wie liber den Antagonismus, wie man das entgegengesetzte Verhalten zweier 
Gifte gewohnlieh genannt hat, von Strychnin und Urari, Strychnin und 
Chinin, Kohlenoxyd und Ergotin u. a. m. werden weiter unten genauere 
Angaben sich finden. 

Zu den bei der Behandlung der Vergiftung besonders indicirten 

Mitteln gehort noeh die kiinstliche Respiration, zu deren An¬ 

wendung nicbt selten vitale Indication besteht. Dieselbe kann nicht 
nur in asphyktisclien Zustanden, bei Yergiftungen mit Gasen und 

anasthesirenden Mitteln, sondern auch bei Intoxicationen mit Curare 
und verschiedenen narkotischen Stoffen unter Umstanden die Lebens¬ 

rettung des Yergifteten herbeifuhren. 

Eine Erdrterung der Methoden zur Einleitung kiinstlicher Respiration ist 
im speciellen Theile unseres Handbuches schon gegeben (vgl. besonders p. 662 
bis 665). Man theilt dieselben am besten ein in: 1) Reizung der Geftihls- 
nerven, worauf diealten Wiederbelebungsmethoden Ertrunkener, Erstickter u. s.w. 
beruhen. Das betreffende Verfahren ist p. 662 erortert. In Bezug auf die 
Cauterisation (p. 663) diirfte die Ansicht von Friedberg (Die Vergiftung 
durch Kohlendunst p. 149) nicht unbegrtindet sein, dass man die Naekengrube 
als Ort derselben umsomehr zu w&hlen habe, als vielleicht von hier aus am 
leichtesten reflectorische Contractionen der Athmungsmuskeln ausgelost werden 
kOnnten. Auch die Riechmittel, insbesondere die Sternutatoria (Ammoniak) gehd- 
ren zu diesen Mitteln. 2) Directes Einblasen von Luft oder von Sauer- 
stoff. 3) Eleotricitat. Die Faradisation des Zwerchfells, bei Kohlen- 
dunstvergiftung von Ziemssen und Moiler 3mal, jedoch nur in einem Falle 
erfolgreich angewendet, von Friedberg 2mal bei Chloroformasphyxie, lmal 
selbst nach Erfolglosigkeit der rhythmischen Compression der Brust, als lebens- 
rettend erprobt, ist durch Remak, wie es scheint, in einem Anfalle von Laune, 
gewiss aber selir mit Unrecht, als eine verfehlte, ja sogar als eine geradezu ver- 
brecherische Operation bezeichnet worden. 4) Compression des Brust- 
kastens und die Methoden von Marshall Hall und Silvester (vgl. p. 663 
und 664). 

Eine besondere Anwendung der kiinstlichen Respiration bei Vergiftung mit 
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Strychnin machte R. Richter (Henle’s Ztschr. Bd. XVIII. H. 1. p. 76.1863). Da der 
Tod hier meist asphyktiseh dureh Tetanus der Brustmuskeln erfolgt, lahmte er 
diese zuerst durch Urari und setzte dann die kiinstliche Respiration bis zur vblli- 
gen Destruction resp. Elimination beider Gifte fort. 

Der Verbindung der Transfusion und kiinstlichen Respiration 
bei asphyktischen Zustanden steht ein Hinderniss nicht im Wege. 

VIII. Nachweis der Vergiftung in gerichtlichen 
FMIen. 

[Zusatz zu §. 58. S. 110]. 
Die Angabe yon Schneider, dass bei Einbringung einzelner Gifte 

w a hr end des Todeskampfes nach dem Tode sich Entztindungserscheinungen 
herausstellen kdnnen, hat durch Mel sens (a. a. O.) weitere Bestatigung erhalten. 
Bringt man ebenerhangten Hunden arsenige Saure in den Magen ein, so zeigt sich 
nicht selten Injectionsrbthe, welche den Verdacht einer stattgehabten Vergiftung er- 
wecken kann. Dasselbe sah er vom Jodkalium. Es ist also, wie wir hervorheben 
mussen, ein sicheres Criterium fur die Einbringung eines Giftes bei Lebzeiten nur 
dem Nachweis der Resorption desselben durch die chemische Analyse. Hier ist 
aber noch zu beriieksichtigen, dass Mel sens fand, dass das nach dem Tode ein- 
gebrachte Gift durch die Magenhaute sich in die Leber und andere Bauehein- 
geweide imbibirt. Es ist somit zu untersuchen, ob auch ausserhalb der Bauch- 
hokle belegene Organe das Gift enthalten. Melsens citirt einen Fall von 
Malaguti, der aus dem Nichtvorhandensein des im Magen aufgefundenen Giftes 
in andern Organen richtig (wie sich hernach herausstellte) auf eine andere Todes- 
art schloss. Uebrigens kann auch, besonders bei organischen Giften, der Nach¬ 
weis misslingen; immer aber sollte der Gerichtsehemiker den Nachweis der Re¬ 
sorption zu liefern versuchen, 

[Zusatz zu §. 59. S. 111.] 
Es mochten, da bei der Section durch Herausnahme des Magens u. s. w. 

leicht Darminhalt an die Leber gelangen kann, welche als Sammelergan des 
resorbirten Giftes zum Nachweise desselben stets benutzt werden sollte, zweck- 
massig sein, dieselbe und ebenso die Milz vor Herausnahme der Intestinalorgane 
aus dem Cadaver zu entfernen, um den Einwand einer Verunreinigung moglichst 
fern zu halten. 

In Bezug auf die Aufbewahrung der Leichentheile in Alkohol 
machtA. Buchner (Friedreich's Blatter f. ger. Med. 1866. H. 3. p. 189) mit 
Recht darauf aufmerksam, dass bei Vergiftungen mit atzenden Sauren dieselbe 
unstattliaft ist, indem, abgesehen davon, dass der Weingeist das Auffinden der 
Schwefelsaure und Salpetersaure erschwert, wenn nicht unmoglich macht, unter 
alien Umstanden die Saure nicht mehr als concentrirte Saure nachweis- 
bar ist. 

[Zusatz zu §. 69. S. 124.] 
Selir zweckmassig kann auch der chemische Nachweis des Gif¬ 

tes mit experimentellen Versuchen an Thieren combinirt werden, in¬ 
dem ein Theil des durch das analytische Verfahren in reinerem 
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Zustande erlialtenen Giftes zu der vonT a r d i eu sogenannten ph jsi o 1 o - 

gischen Priifung verwendet wird. Immer aber sind diese Versuche 
nicbt fur sbk allein beweisend und durfen nur als Stutze des cliemi- 
schen Nachweises angesehen werden; ausserdem sind sie mit der 
grossten, Vorsicht von Sachverstandigen anzustellen, wenn ihnen ein 
Werth fur den Nachweis der Yergiftung beige!egt werden soil, der 

iibrigens noch dadurck erkeblick geschmalert wird, dass bei einzelneii 
der ckemiseken Processe sick toxisck wirkende Stoffe bilden konner 
(Sckwarzenbach und Aebi) und dass vielleickt aus faulenden 
Leickentkeilen aknlich wirkende Giftbestandtheile ausgezogen werden 
(Devergie). 

Der Versuch Tardieu’s, neben dem chemischen Nachweise noch einen so 
genannten physiologischen Nachweis zu construiren, der erstern ersetzen soil, 
wo die chemisehe Analyse nicht im Stande ist, einen reinen Pflanzenstoff, z. B, 
Digitalin, durch sichere Reactionen zu erkennen, verdient unseres Erachtem 
zuriickgewiesen zu werden, wie dieses ganz kurzlich auch von Devergie (Ann 
d’hyg. Juillet 1866) geschehen ist. Tardieu und Roussin, welche ihn zuerst in; 
Processe Conty de la Pommerais versuchten, wo er fur die Ueberzeugung 
der Geschworenen gewiss von nur sehr untergeordneter Bedeutung war, haben 
durch ihr eigenes Beispiel sowol in diesem als besonders in einem spateren Falle, 
wo sie eine zweite Digitalinvergiftung ausgemittelt haben wollten, gezeigt, wie ge- 
fahrlieh ein solcher Beweis in den Handen eines mit toxikologischen Experimen- 
ten weniger vertrauten Sachverstandigen werden kann. Und doch sind es geradc 
die eigentliehen Herzgifte (Digitalis, Helleborus, Antiar), welche durch die durch sit 
bewirkenden auffallcnden Erscheinungen bei Kaltbliitern viel besser nachgewiesen 
werden konnen als selbst das Strychnin, wenn auch kleinere Dosen des letztern 
die Symptome des Stryehnismus bedingen konnen. Fur letzteres Gift ist die Me- 
thode der subcutanen Application bei Froschen schon um deswillen nicht vor- 
wurfsfrei, weil die Sensibilit&t dieser Thiere so gross ist, dass die Verletzung 
allein sehon Reflextetanus bedingen kann. Sicher ist es verfehlt, wie es Tar¬ 
dieu in einem Fall© von Strychninvergiftung machte, einen Theil der durch die 
chemisehe Analyse in reinerem Zustande erlialtenen Substanz, ehe das Gift durcli 
chemisehe Reactionen characterisirt ist, zu Experimenten zu verwenden, da dadurch 
dem chemischen Nachweise Material entzogen wird, dessen Fehlen unter Umstan- 
den den ganzen chemischen Nachweis vernichten kann, und von einer sehr gerin- 
gen Vertrautheit mit den Verhaltnissen des Strychnins zeugt das Yerfahren von 
Emmert im Processe Triimpy - Demme, den physiologischen Nachweis noch zu 
fordern, nachdem die viel geringere Quantitaten Strychnin nachweisenden chemi¬ 
schen Reactionen resultatlos blieben. In dem letztgenannten Processe haben Aebi 
und Schwarzenbach die fur die Beurtheilung des Werth es des physiologischen 
Nachweises hochst wichtige Entdeckung gemacht, dass Auszuge von Leichenthei- 
len, mit Alkohol und Salzsaure gemacht, nicht allein Amylalkohol-Ausziige, wie 
Emmert angibt, Frosche unter Erscheinungen tOdten, die ein nicht ganz Unbe- 
fangener fur Tetanus toxicus halten konne. Es verdient eine experimentelle Un~ 
tersuchung, ob dies, wie Aebi und Schwarzenbach annehmen, durch Bildung 
von toxischen Verbindungen (Salzather) zu erklaren ist, oder ob, wie Devergie 
vermuthet, Faulnissproducte selbst solche Giftstoffe liefern konnen. Jedenfalls 
fordert dieser Umstand zur grossten Yorsicht auf. Noch bemerken miissen wir, 
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iass man dureh die Versuehe an Thieren fast nie bestimmte Gifte, sondern nur 
as Vorhandensein von einer oder mehrerer einer bestimmten Giftgruppe angeho- 
igen Substanzen constatiren wird, wie das auch von Pelikan in einer Kritik 
es de la Pommerais’sehen Processes (Petersb. med. Ztschr. 1864) kervorgehoben 

>t. Man findet nicbt Digitalin, sondern ein Herzgift, nicht Strychnin, sondern 
in Tetanicum, nicht Atropin, sondern ein Mydriaticum, nicht Cantharidin, son- 
ern ein Vesicans, und etwa aus der Dosis toxica wird es gestattet sein, auf das 
pecielle Herzgift, Mydriaticum u. s. w. zu sehliessen. Auch dies begriindet den 
'eringeren Werth der physiologischen Priifung gegeniiber dem chemischen 
Nachweise, der stets bestimmte Substanzen nachweist, und glauben wir unserer- 
eits das ganze Verfahren nur als eine Vervollstandigung des chemischen Nach- 
'-eises empfehlen zu konnen. Man versaume iibrigens nie Controlversuche! — 
Linen besondern physiologischen Nachweis der Vergiftung concediren wir 
omit nicht, stimmen auch mit Devergie ganz iiberein, dass das Tardieu’sche 

Vrerfahren nichts wesentlich neues ist und dass der von Letzterem mit Emphase 
iervorgehobene Unterschied zwischen physiologischen und toxikologischen Expe- 
imenten auf reiner Einbildung beruht. Uebrigens ist die ganze Arbeit von 
Tardieu iiber die physiologischen Experimente (Ann. d’hyg. 2. ser. XXII. 
XXIII. 1864. 1865) voll von Sonderbarkeiten und offenbaren Widerspriichen. 

Die Anwendung des Mikroskopes zur gerichtlich - chemischen Dia¬ 
gnose von Giften ist neuerdings besonders von A. H el wig in Mainz hervorge- 
loben worden (Das Mikroskop in der Toxikologie. Mainz 1865), welcher ausser 
ler Krystallform noch besonders das mikrochemische Yerhalten beriicksichtigt 
vissen will. Die in dem Buche enthaltenen Angaben, welche indess nur zu einem 
^ehr geringen Theile neu sind, wiirden sich, was die besonders in Frage kom- 
nenden Alkaloide anlangt, wol kaum in anderen Fallen verwerthen lassen, 
ils wenn entweder grosse, auch makroskopiseh bestimmbare Giftquantitaten gege- 
)en und aus der Leiche wieder dargestellt sind, oder wenn sich bei einem Ver- 
^ifteten kleinere Mengen von Substanzen in reinem Zustande vorfinden. Es 
st deshalb den in Frage stehenden Studien, welche ausser der Krystallform des 
-einen Alkaloids die Loslichkeit desselben und seiner Salze im Wasser, wasser- 
haltigem Alkohol, Fuselol und Benzin, die Form der durch Verdunstung des Lo- 
sungsmittels gewonnenen Kuckstande, Sublimation und Verhalten der Sublimate, 
ler Verdunstungsriickstande und der Salzlosungen in Wasser gegen Reagentien 
>etreffen, in praxi kein sehr hoher Werth beizulegen und namentlich werden sie 
'tets eine untergeordnete Stellung der chemischen Priifung gegeniiber in der 
'orensischen Medicin beanspruchen konnen. In Bezug auf die Darstel- 
lung mikroskopischer Praparate, welche unter Umstanden als corpora 
delicti dienen konnen, gibt Helwig den Rath, um die durch Verdunstung bei 
niederer Temperatur gewonnenen Krystallpraparate einen Schutzwall von Wachs 
m ziehen, indem man mit dem iiber der Spirituslampe erhitzten, nicht brennen- 
den, Dochte eines Wachskerzchens einen Strich um dasselbe macht, und damit 
einen Raum begrenzt, welcher etwas kleiner ist als das Deekglaschen, welches 
letztere auf den durch die genannte Procedur bewirkten Wachswall gelegt und 
in derselben Weise mit dem erhitzten Doclite an den Randern umfahren wird. 
Dieser Versehluss muss ganz dicht sein, weil sonst der spater zu benutzende 
Asphaltlaek leicht unter das Deekglaschen vordringt und das Praparat verdirbt. 
Zum weitern Scliutze des Deckglaschens legt man oben und unten ein breites 
Schutzleistchen von Glas mittelst Wasserglas auf, lasst dieses trocknen und be- 
streicht dann den ganzen Wachswall mit Asphaltlaek (a. a. 0. pag. 4). 

Toxikologie (Supplement.) 2 
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Zum Nachweise einzelner Gifte hat auch das in neuerer Zeit 

dnrch Kirchhoff und Bunsen so sehr in Ansehen gekoinmene 

Verfaliren der Spectralanalyse eine hohe Bedeutung, nicht nur 
in Bezug auf das dureh dieses Verfahren entdeekte und spater als 
hoclist giftig constatirte Metall Thallium, sondern namentlich liin- 
siehtlich des Verhaltens des Blutfarbstoffs zu einigen Gasen, wie 

Kohlenoxyd und Schwefelwasserstoff, fiber welches vor Allem 
die interessanten Untersuchungen von Hoppe-Seyler (Virch. Arch. 

XXIII, 146. 1862. XXIX. 283. 597. 1864. Hubner’s Zeitschr. f. 

Chemie. 114. 1864. Med.-chem. Untersuchungen H. 1. p. 151. 1866) 
Licht verbreitet haben. 

Bringt man vor den Spalt des Spectralapparates, beziiglich dessen Construc¬ 
tion wie auf Hoppe-Seyler’s Handbuch der physiologisch- und pathologiseh- 
ehemischen Analyse (2. Aufl. Berlin 1866. pag, 17) verweisen, concentrirte 
Farbstofflosungen, so sieht man vom Spectrum einen grosseren oder ge- 
ringeren Theil fehlen, der durch die Scala genau bestimmt werden kann. Bei 
Verdunnung werden neue Partliien des Spectrums sichtbar und bei weiter fortge- 
setzter Verdunnung entfaltet sicli allmalig das ganze Spectrum. Viele Farbstoffe 
lassen bei dieser Verdunnung ein discontinuirlicbes Spectrum erscheinen, indem 
sie bestimmte Stticke desselben sehr kraftig und nahe dabei liegende Partliien 
nur sehr schwach absorbiren. Hierdurch entstehen dann bei gewissen Verdun- 
nungen eine oder mehrere schmalere oder breitere Streifen, die man Absorp- 
tionsstreifen oder Spectralbander nennt und deren Lage und Ausdehnung 
durch die Scala des Apparates einfaeh zu bestimmen und mit den Frauen- 
hofer’sehen Linien des Sonnenspectrums zu vergleichen sind. Der Farbstoff 
des Blutes vcrhalt sich in seiner Einwirkung auf das Spectrum verschieden, jc 
nachdem er mit Sauerstoff verbunden (Oxyhamoglobin) ist oder nicht. Koh¬ 
lenoxyd treibt den Sauerstoff aus und bildet dann Kohlenoxydhamoglobin, das 
sich im Spectralapparate fast genau so wie Oxyhamoglobin, aber bei Zusatz yon 
Schwefelammonium anders verhalt, woriiber das Nahere im speciellen Theile an- 
gegeben wird. Praktische Anwendung hat das speetralanalytische Verfahren bis 
jetzt bei Vergiftungen mit Kohlenoxyd oder Schwefelwasserstoff nicht gefunden. 

[Zusatz zu §. 70. S. 125.] 
Die geringe Bedeutung, welche dem sogenannten moralisehen Nach¬ 

weise fur das geriehtsarztliehe Gutacliten zukommt, glaube ich aus Anlass 
neuerer Giftmordsprocesse noch ganz besonders hervorheben zu lniissen. Es ist 
mir keinen Augenblick zweifelhaft, dass die Ausdehnung, welche demselben in 
Frankreich nach Tardieu undRoussin und in gradezu ungeheuerlieher Weise 
im Process Trumpy-Demme vonEmmert gegeben ist, durchaus nicht den Inten- 
tionen Casper's entspricht. Mit Recht maclit Dcvergie (1. c.) darauf auf- 
merksam dass der Giftbesitz ein Moment sei, welches man den Geschworenen zu 
priifen, iibcrlasscn miisse, wie das in verschiedenen Processen von Tardieu 
nichts gescliali; ja Emmert ist so weit gegangen, die grossere Leichtigkeit, mit 
welcher der Angeldagte dem Verstorbenen gegentiber zu Gift resp. Stryclinin 
gelangen konnte, im Gutacliten zu verwerthen. Ueberhaupt ist, wie ich in 
Goschen's kritischen BUittern (17. 18. 1866) nachwies, das Gutacliten yon 
Professor Emmert (s. dessen Criminalprocess Demme-Trumpy u. s. w. Wien 
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1866) lediglich auf aussere Umst&nde basirt, deren Wiirdigung dem Gerichtsarzte 
nieht zusteht. Es liegt im Interesse des Gericbtsarztes selbst, nicht mehr zu sein 
als ihm zukommt, nur Sachverstandiger, nicht Assistent des Staatsanwaltes; er 
4bt sonst sich selbst dem Vorwurfe der Partheilichkeit und noch schlimmerem 
Verdachte Preis, wie es. Emmertnach eigener Angabe begegnete, in Folge seiner 
gerichtsarztlichen Thatigkeit eines Veneficium imputatum geziehen zu werden. 
Die Medicin als Wissenschaft verliert dadureh nicht, dass sie in einzelnen Fallen 
ein nescio aussprechen muss! Dann ist noch zu berucksichtigen, dass die Symp- 
tome, der Leichenbefund und die Resultate der chemischen Analyse Thatsachen 
sind, welche, wenn mit der nothigen Sorgfalt zu Tage gefordert, einer Alteration 
nicht fahig sind; aussere Umstande aber zeigen sich bei der offentlichen Ver- 
handlung oft ganz anders als bei der Voruntersuchung und das Hinfalligwerden 
der medicinischen Gutachten auf Grund solcher wirft eine starkere Blame auf 
den Gerichtsarzt als die offene Erklarung, auf Grundlage der seiner Beurtheilung 
unterstehenden medicinischen Thatsachen eine Beantwortung der gestellten Fragen 
nicht geben zu kbnnen. Als Beispiel mag der bekannte Glogauer Ofenklappen- 
process dienen, wo der Termin der Heizung und des Versehlusses der Klappe 
nach den Aussagen desselben Zeugen in der Voruntersuchung und bei der Ver- 
handlung so differirte,4dass die Benutzung dieses Moments im Gutachten fur die 
Frage der Moglichkeit einer Kolilendunstvergiftung gradezu die entgegengesetzten 
Ergebnisse hatte haben miissen. Wir freuen uns, hinsichtlich des moralischen 
Nacliweises uns in volligem Einverstandnisse mit dem in solchen Fragen so iiber- 
aus competenten Deyergie zu finden. 

2* 
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Einleitung. 

Chemische Ermittlung der in gerielitlich. - medicinisclier 
Hinsicht wicMigsten Gifte (S. 171). 

[Zusatz zu §. 33. S. 181.] 
Von Interesse fiir die Trennung giftiger Substanzen von ungiftigen 1st be* 

sonders die Arbeit Graham’s fiber Dialyse (Ann. d. Chem. u. Pharm. CXXI 
1. 1862), in Folge derer verschiedene andere Chemiker, wie Harvey (Lancet. 
I. 1. 1863), Barclay u. Fraser (Med. Times. 12. Dcbr. 1863), Cossa und 
Carpene (Gazz. med. Ital. Lomb.1 29. 1863), Reveil (Comptes rendus. LX. 
453. 1865) u. A. m. speciellere Studien fiber den in Rede stebenden Gegenstand 
anstellten. Graham unterscheidet als Colloid substanzen von den Kry* 
stalloidsubstanzen solche Stoffe, welche, wie Starkemehl, Dextrin, Gummi. 
Leim, Tannin, vegetabilische und animalische ExtractivstofFe, ausser ihrer Unfahig- 
keit zu krystallisireu, ihrer leichten Abseheidbarkeit aus Losungen, dem gela- 
tinosen Zustand ihrer Hydrate, sich durch ihre ausserst langsame Diffusion aus- 
zeichnen und gewissermassen ein Medium fiir Fliissigkeitsdiffusion wie Wassei 
selbst bilden. Die aus Starkmehl, Leim u. s. w. gebildeten gallertigen Massen 
gestatten, ebenso wie das Wasser, leicht diffusibeln Flussigkeiten den Durchgang. 
wahrend sie weniger diffusibeln einen grossern Widerstand entgegensetzen und 
andere geldste Colloidsubstanzen nicht durchlassen. Die mittelst Diffusion durch 
eine Scheidewand von gelatinoser Substanz bewirkte Trennung hat Graham 
als Dialyse bezeichnet und zur Ausfuhrung derselben eine einfache Vorrichtung, 
den sog. Dialysator, angegeben. Ein Sttickchen vegetabilisches Pergament oder 
Pergamentpapier, das durch seine ziemlich betrachtliehe Festigkeit und Ausdeh- 
nung bei Befeuchtung ausgezeichnete hauptsachlichste Material zum Dialysator, 
wird befeuchtet an einen Reif von Guttapercha von 2 Zoll Hohe und 8—10 Zoll 
Weite gespannt; es muss dabei das Papier im Durchmesser 3—4 Zoll grosser 
sein als der Reif, an welchem es mit einem elastischen Bande befestigt wird, 
ohne zu straff angespannt zu sein. Auf etwaige Fehlstellen im Papier, welche 
man durch Befeuchtung mit reinem Wasser leicht ermittelt, wird flussiges Eiweis.s 
aufgetragen und erwarmt. Die zu dialysirende Fliissigkeit giesst man etwa 2 Zoll 
hoch in das siebahnliche Gefass und lasst dieses dann in einem viel Wasser 
entbaltenden Gefasse schwimmen. Je diinner die zu dialysirende Losung und jt 
weniger hoch die im Dialysator befindliche Schicht und je grosser das Volumes 
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des ausseren Wassers und die der Dialyse gebotene Fliiche ist, desto rascher 
^eht die Dialyse vor sich. Graham hat die Dialyse als ein Verfahren bezeich- 
uet, das man mit Vortheil anwenden kann, um arsenige Saure und Metall- 
salze bei forensischen Untersuchungen von Losungen organischer Substanzen zu 
,:rennen und hebt den allerdings kaum hoeh genug anzuschlagenden Vortheil 
liervor, dass keine metallisehe Substa’nz und iiberhaupt kein Reagens 
hinzugefugt zu werden braucht. Nach 24sttindiger Dialyse findet man 

das kussere Wasser im Allgemeinen farblos und braucht die Aussenfliissigkeit 
nur concentrirt zu werden, um das Metall durch Reagentien nachweisen zu kon¬ 
nen. Ausser kleinen Mengen arseniger Saure und Brechweinstein wurde auch 
Strychn. mur. mittelst der Dialyse nachgewiesen und glaubt Graham alle los- 
lichen Gifte als Krystallsubstanzen, welehe colloide Membranen durchdringen, 
bezeichnen zu konnen. Praktische Anwendung des Verfahrens machte zuerst 
Buchner, und zwar in Bezug auf arsenige Saure (Repertor. f. Pharm. XI. 
289. 1862), wahrend sie in Bezug auf Digitalin (vgl. den speciellen Theil) im 
Process Couty de la Pommerais von Roussin mit minder gliieklichem 
Erfolge benutzt wurde. Sehr eingehend hat sich, jedoch bis jetzt ohne Mit- 
theilung von speciellen Versuchen, liber die Anwendung der Dialyse Re veil 
ausgesprochen, nach welchem Fette, und zwar um so mehr, je grosser ihre Menge 
ist und je besser sie emulgirt sind, dem Durchgange krystalloider Substanzen 
ein bedeutendes Hinderniss entgegenstellen. Nach Reveil erfolgt die Schei- 
dung der colloiden und krystalloiden Substanzen um so rascher, je verschiedener 
die Temperatur der dialysirenden und der recipirenden Flussigkeit ist. Die 
Anwesenheit albuminoser Substanzen hindert die Dialyse um so mehr, wenn es 
sich um Gifte handelt, die unl6sliche Albuminate bilden (Blei, Mercur u. s. w.); 
bei negativem Resultat ist die zu behandelnde Flussigkeit mit Salpeter- oder 
Salzs&ure zu kochen, der abgesonderte, feinzertheilte Niederschlag in mit der 
gleichen Saure angesauertem Wasser zu kochen und sind dann die beiden ver- 
einten Flussigkeiten in den Dialysator zu bringen. Die Abscheidung des Ei- 
weisses durch Kochen in gesauertem Wasser ist jibrigens auch bei arseniger 
S&ure und ahnliehen Stoffen fur die Dialyse fdrderlich. Re veil concedirt 
iibrigens, dass die Sonderung der krystalloidischen Gifte durch Dialyse nie so 
rein ist, um das Product unmittelbar chemischen Reactionen unterziehen zu 
konnen. Die Separation der in animalischen Flussigkeiten (Milch, Blut, Urin u. s. w.) 
gelost enthaltenen organischen Alkaloide geschieht durch Dialyse nur langsam 
und fur jedes einzelne in besonderer Weise; der Durchgang dauert bisweilen 
5—6 Tage und wird durch Wechseln des recipirenden Wassers nnd der Mem- 
bran nach 24 Stunden beschleunigt. Ziemlich ubereinstimmend sind die Resul- 
tate der getrennten Untersuchungen von Harvey einerseits und Barclay und 
Angus Fraser andererseits, indem sie ergaben, dass metallisehe Gifte durch 
die Dialyse viel leichter entdeckt werden als organische Substanzen, deren Nach- 
weis durch die zum Theil mit diffundirenden Colloidsubstanzen in hohem Grade 
beeintrachtigt wird. Nach Barclay und Fraser hindern die Colloidsubstanzen 
auch bis zu einem gewissen Grade den Nachweis anorganischer Krystalloide und 
erklftren dieselben es gradezu fur gefahrlich, in forensischen Fallen die manch- 
mal allerdings mit Vortheil anzuwendende Dialyse als Ersatzmittel der alten 
erprobten Methoden zu betrachten. Dass auch, was die Alkaloide speciell an- 
langt, das von Cossa und Carpene und spater auch von Reveil vorge- 
schlagene, als Reagens auf Alkaloide iibrigens schon Planta bekannte Jod- 
kaliumquecksilber in der dialysirten Flussigkeit mit Sicherheit dieselben 
nicht immer nachzuweisen vermag, muss aus dem Umstande gesehlossen werden, 
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dass einzelne, wie Coffein und Theobromin, nicht dadurch gefallt werden, dass das 
Reagens dagegen, wenigstens bei Anwesenlieit freier Saure, mit Protein- und 
Leimsubstanzen, sowie mit Extractivstoffen Niederschl&ge zu geben vermag. Im- 
merhin aber kann die Dialyse als ein vorbereitendes, zur Vereinfachung der 
cbemiscben Operationen dienendes Scheidungsmittel bezeichnet werden. 

Erste Abtlieiliing. 

Yergiftung mit organischen Stoffen. 

A. Vergiftung mit StoGTcu aus deni Thierrelche. 

I. Arthropoda, Gelenkthiere (S. 244). 

1. Classe: Crustacea, Krebse (S. 244). 

[Zusatz zu §. 73. S* 245.] 
Dass Farbung Antwerpener Garneelen (Palaemon Squilla) mit Mennige vor- 

kommt, wurde durch Bouebardat u. A, erwiesen (vgl. Gudrard in Ann. d’hyg. 
2. ser. t. 16. pag. 360. 1861); indessen wird durch dies Factum die eigentliche 
Garneelenvergiftung nicht aufgeklart. 

2. Classe: Arachnida, Spinnea (S. 247). 

Araneidea, echte Spinnen. 

[Zusatz zu §. 82. S. 252.] 
Hinsichtlich der Giftigkeit der Tarantel (Lycosa Tarantula) liegen An- 

gaben von Heinz el (Oesterr. Zeitschr. f. pract. Heilk. 20. 1866) und de Santi 
(Mem. de mdd. milit. pag. 297. Avr. 1863) vor. Ersterer liess sich in Wien 
von einer aus Syra bezogenen Tarantel beissen und empfand danach nicht mehr 
Unbequemliehkeit wie nach einem Wespenstich, Letzterer berichtet uber das Vor- 
kommen des Tarantelbisses in Corsica. Dort sollen sich jahrlich iiber 200 Falle, 
besonders im Juni zur Zeit der grossten Hitze und bei Schnittern, ereignen. 
Die wenig schmerzhafte Bisswunde zieht weitere Folgen nur bei Unterlassung 
angemessener topischer Behandlung, die aueh noch 1 Stunde nach geschehener 
Verletzung hilft, nach sich. Diese besteht nach de Santi inApplication vonSchropf- 
kopfen und Scarificationen; das Volk' bedient sich des Abbrennens von Schwefel 
auf dcr Wundstelle. Diese beginnt bei versaumter Localbehandlung nach 3 Stun- 
den heftig zu schmerzen, wodurch die Kranken angstlich und unruhig werden; 
dann treten Frostschauer, kalter Schweiss, kleiner, aufgeregter Puls, Durst, Ver- 
farbung des Gesichtes und Crampi der Extremitaten auf. Als passendste Be- 
handlungsweise ruhmt de Santi das Arcanum der Familie Casalonga: grosse 
Gaben Opium, die auffallend gut ertragen werden und nie Intoxication bedingen, 
bei grosser Asthenie ausserdem Stimulantien (Wein, Camphor, Ammoniak), wo* 
nach in 12—14, selten erst nach 24—36 Stunden Genesung erfolgt und zwar 
ohne kritischc Erscheinungen. Wenige sich selbst iiberlassene Falle enden tddt- 
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Uch, in viclen aber stellen sich als Nachkrankheiten Icterus und Neuralgien ein, 
die den Gebraueh von Therraen erfordern. — Auf einen alteren Fall von Biss 
giftiger Spinnen, in Portugal von Borges beobachtet, ohne Angabe der Art, 
weist Faber (Ztschr. f. Staatsarzneikunde. N. F. XX. 329. 1862) hin. 

Scorpionida, Scorpionen. 

[Zusatz zu §§. 86—88. S. 254—256.] 

Ncuere Angaben iiber die Giftigkeit der Scorpionen verdanken wir be- 
sonders Guy on (Coraptes rendus. 26. Sept. 1864. 4. Janv. 1865), der nach 
Beobachtungen auf den Antillen iiber Verletzungen von Menschen dureh den 
Stich von Scorpio piceus und Scorpio obscurus und in Algier iiber solehe 
durch Androctonus occitanus und A. funestus, sowie naeb 28 Thierver- 
sueben mit den genannten Africanischen Scorpionen und Butbus palmatus 
an Hunden, Kaninchen, Nachtigallen, Scbwalben, Seemoven, Sperlingen, Bacbstel- 
zen und Griinfinken jetzt die Identitat der Wirkung des Scorpionengiftes auf 
Menschen und Thiere behauptet. Scorpionengift soil wie Schlangengift starker 
auf kleine Thiere als auf grosse und auf Warmbliiter mebr als auf Kaltbluter 
(Hornviper, Chamaleon) wirken. Gegen die verbreitete Annahme, es seien Beldam 
gen- und Scorpionengift im Sommer periculoser als im Winter, sprechende Thatsachen 
fiihrt Guy on an, um seinerseits darauf die Ansicht zu basiren, dass die Intensi¬ 
ty der Zufalle von der Anhaufung des Giftes in den Giftbe haltern und der Con¬ 
centration der dasselbe zusammensetzenden Stoffe nach langerer oder kiirzerer 
Abstinenz abhangig sei, daber grossere Gefabrlichkeit der giftigen Thiere nach 
dem Winterschlafe. Unter giinstigen TJmstanden konnen selbst mittelgrosse Scor¬ 
pionen, z. B. Androctonus funestus Hempr. und Ehrbg., den Tod von 
Menschen hervorbringen, von Kindern selbst in 24 Stunden. Aus 11 Todesfallen 
durch diesen Scorpion schliesst Guy on auf eine geringere Resistenz von Kindern 
und Frauen gegen die Lasion, welche bei Erwachsenen nur durch ilire Locality 
(Kopf, Brust), durch Fortpflanzung der Entziindung auf Hirn und Hirnhaute, Pleu- 
ren und Lungen tddtlich werden konne. Scorpionenstiche sind in Nordafrica 
nicht selten, so kamen binnen 3 Monaten in der Umgegend von Biskrah 121 Falle 
vor, welche sammtlich gunstig verliefen. In Guy on’s Versuchen erfolgte der 
Tod bei den Vogeln in Zeitraumen von 1 Minute bis 3% Stunden, bei den Sauge- 
thieren zwischen 9 Minuten und 3 Stunden. Im Allgemeinen waren die Inter¬ 
vals nach Stichen von Androctonus occitanus am geringsten, doch sab Guy on 
nie, wie Leynadier und Claus el dies von dem Scorpion von Zerbis (derselbe 
Androctonus) behaupten, den Tod in wenigen Secunden eintreten. Bisweilen 
beschranken sich die Folgen der Verletzung auf heftige Schmerzen und einen un-v 

widerstehlichen Kitzel in der Wunde, die zum Lecken und Beissen derselben 
bei Thieren fiihrt; meist treten locale (Rothe, die sich um die Wunde ausdehnt, 
Phlyctanenbildung, Anschwellung der unterliegenden Parthien in Folge von Blut- 
ergiissen in Musculatur und Unterhautbindegewebe, welche oft, besonders bei 
Herbivoren, die ganze Extremitat ergreift) und allgemeine Erscheinungen hinzu 
(anfangs nervoses Zittern, Ausfliessen sehleimiger Massen aus Mund, Nase u. s. w), 
Erbrechen, Diarrhoe, grosse Prostration, dann Respirations - Beschleunigung, 
bisweilen Husten mit oder ohne blutigen Auswurf, Schlummersucht, Coma mit 
Mydriasis, fibrillare Muskelzuckungen, tetanische Extensionen, am haufigsten der 
hintern Extremitaten allein, bisweilen des ganzen Korpers, nach dem Tode per- 
sistirende Verlangerung des Penis, Rothung und Schwellung der Tulva, blutigcr 
Schleimausfluss aus den Luftwegcn, Hamaturie, bisweilen reichliche Harnsecre- 
tion, in einzelnen Fallen Emphysema universale). Post mortem findet man oft 
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alle Organe und Gewebe, insonderheit serose und Schleimhaute dunkelgefarbt, 
das Blut fliissig, in der Blase meist keinen, bisweilen etwas sanguinolenten Urin 
and blutigen Schleim in den Luftwegen, 

Gegen die Identitat der Gifte der einzelnen Scorpionen scheinen die Beob- 
aehtungen von Heinzel (Oesterr. Ztschr. 27. 18G6) zu sprechen, wonach der 
Scorpionenstich eines dem Buthus afer an Grosse gleichkommenden weissen 
Scorpions von Syra nie tetanische Erscheinungen, auch niemals Ecchymosen her- 
vorbringt. Dieser Scorpion todtete kleine Vogel momentan nnd wirkte auf 
Frosche starker als Viperngift. Scorpio italic us rief bei Selbstversucben 
Heinz el’s nur leicbte Entziindung und schmerzhafte Scbwellung von der Dauer 
einer Viertelstunde bis einiger Stunden, kein Zncken und kein Kriebeln in der 
Zunge hervor. Die Larve von Tenebrio obscurus wird durch Scorpionen - Gift 
einige Stunden regungslos, lebt dann aber wieder auf. 

Ueber einen sehr gefahrlichen Scorpion Mexiko’s, den Scorpion von Du¬ 
rango, maebt Cavaroz (Mem. de med. milit. pag. 327. Avr. 1865) Mittheilung. 
Leider ist. die Beschreibung des 2% Cm. ohne und Cm. mit dem Schwanze 
langen Thieres so ungenau, dass es nicht moglich ist, die Gattung, welcher es an- 
gehort, mit Sicberbeit zu bestimmen. Der in dem an die Stadt stossenden Cerro 
de los Remedios vorkommende Scorpion soli grosser und gefahrlicher als 
der von Durango sein, welcbem von einer Bevolkerung von 15,000 Seelen jabr- 
lich 200—250 Menscben zum Opfer fallen. Der Sticli ist fur Kinder fast immer 
todtlich, welcber Umstand, zusammengenommen mit der grossen Haufigkeit des 
Tbieres, von welchem in Durango wahrend der heissen drei Monate 80—100,000 
gefangen werden, die bobe Zabl der Todesfalle erklart. Die Vergiftungserschei- 
nungen bestehen in Tetanus, der besondess die Naeken- und Brustmuskeln be- 
fallt und bisweilen der Anwendung von Chloroform oder Electricitat weicht. 
Cavaroz glaubt aus diesen Erscheinungen das Vorhandensein von Strychnin 
iin Scorpionengifte annebmen zu durfen. 

Einen abnlichen Vergleich mit der Wirkung des Strycbnins, jedocb etwas 
modificirt, finden wir bei Paul Bert (Gaz. de Paris. 49. 1865.), der das Gift 
von Androctonus occitanus (getrocknete, in Aegypten im Januar bis April 
gefangene Exemplare) an Froschen versucbte. Die Schwanzblase eines Scorpions 
von 0,06 Mtr. Lange entbielt so viel Gift, um bei subcutaner Application eines 
Stuckes derselben 2 — 3 Frosche zu todten. Ohne besondere locale Affection 
entwickeln sich tetanische Convulsionen, aber unterbrochen von eomaahnliehen 
Intervallen, in denen die Sensibilitlit zwar erhalten, die Reflexaetion aber ge- 
hemmt scheint. Bei grosser Dosis sind diese Krampfe scbwach; sonst nehmen 
sie an Intensitat und Dauer zu und fiihren zum Tode, der sowol in der Streckung 
als in der Erschlaffung erfolgt. Das Herz schlagt nacb erloschener Sensibilitat 
fort und bleibt nur im Anfall einige Schlage stehen. Das Blut zeigt keine Ab- 
normitat. Die electrische Reizbarkeit der Muskeln persistirt, dagegen erscheinen 
die Nervenstamme^ganz unempfindlicb gegen starke InductionsstrSme. In dieser 
Beziehung.^ist somit das Gift analog dem Curare, indem es Bewegungslahmung 
durch Einwirkung auf die peripherisehen Nerven herbeifubrt, die Sensibilitat, 
Herz, Blut und Muskeln intact lassend, aber es wirkt auch auf das Ruckenmark 
und bedingt wie Strychnin Convulsionen. Diese Einwirkung erstreekt sich auf 
die Medulla spinalis in ihrer ganzen Ausdchnung; die Krampfe erscheinen nicht 
gleichzeitig in Voider- und Hinterbeinen und Durehschneidung des Ruckenmarks 
hebt sie nicht auf. 
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3. Cksse: Insecta (S. 257). 
Hemiptera, Halbfliigler. 

[Zusatz zu §. 91. S. 257.] 
Zu den giftigcn Wasserwanzen, welche heftigen Schmerz ohne besondere 

locale Anschwellung durch ihre Yerletzungen bedingen, gehort nach Erfahrun- 
gen ron Heinzel (Oesterr. Ztsehr. 27. 1866) auch die gemeine Schwimmwanze, 
Naucoris cimicoidcs L, 

Coleoptera, Kafcr. 

[Zusatz zu §§. 96 —102. S. 260—270.] 
Zu den Intoxieationen durch Canthariden kommen einige Falle hinzu, 

welche in Italien in Folge der Anwendung der Spanischen Fliegen als Aphrodi- 
siacum beobaclitet wurden. Pietro Lab us (Gazz. med. Ital. Lombard. 10.11. 
13. 1863) berichtet iiber einen ehronischen Fall bei einem Wolliistling, der 
5—6 Monate lang Canthariden nahm, anfangs durcli Gastralgie, blutige Diarrhoe, 
Dysurie und Hamaturie, spater durch Strangurie und Ascites characterisirt und 
mit dem Tode endigend. Tarchioni-Bonfanti (ebendaselbst. 46. 1863) gibt 
Bericht uber einen zu Mailand verhaudelten Criminalfall, wo ein Frauenzimmer 
einem Arzte als Liebestrank drei Monate hindurch Canthariden verabreichte, 
bald im Caffee, bald im Essen, bald sogar im Clystier, und ihn dadurch in Le- 
bensgefahr versetzte. Sehr interessant ist es, dass das erste Erkranken (nach 
Darreichung von Canthariden in Caffee) in Suffocation und tetanischen Kram- 
pfen, die sich in einem Tage verloren, bestand; spater entwickelte sich eine 
Urethro - Cystitis, und von Zeit zu Zeit wiederholten sich die Spasmen; endlich 
trat, von Miliaria-Eruption begleitet, noch eine heftige Gastroenteritis mit bluti- 
ger Diarrhoe und Tenesmus hinzu. Der Nacliweis von Canthariden im Erbroehe- 
nen fiihrte zur Entdeckung. Canthariden als Ursache einer Massenvergiftung, 
eine ganze Tanzgesellsehaft betreffend, durch einen Liqueur, in dem man absicht- 
lick Spanische Fliegen hatte digeriren lassen, wies Prof. A. Husemann in 
Chur dadurch nach, dass es ihm gelang, aus den Resten des Liqueurs das Can- 
tharidin in mikroskopischen Krystallen darzustellen und dessen Vorhandensein 
durch seine blasenziehenden Eigenschaften zu bestatigen. Endlich ist noch einer 
Vergiftung durch eine in Kuchen gebackene Spanische Fliege, von W. Sedgwick 
(Med Times. Dcbr. 10. 1864) beschrieben, wegen eines von Beck als fiir Can¬ 
thariden - Vergiftung charaeteristisch bezeichneten Symptoms, der sehr unange- 
nehmen Geruchsempfindung an den Nasenlochern, und wegen der erst am sie- 
benten Tage nach der Intoxication nach vorausgehenden localen Symptomen 
(Blutbrechen u. s. w.) auftretenden epileptiformen Krampfe, zu gedenken. 

Als eine mehr physiologische, jedoch auch toxikologisch nicht unwicktige 
Arbeit liber Cantharidin nennen wir hier noch die Inauguraldissertation von 
Carl Wernher (Untersuchungen liber den Einfluss des Cantharidin auf thie- 
rische Gewebe und den Organismus. Giessen 1860). Wernher applicirte auf 
mehrere Korpertheile (Muskeln, Leber, abgebundene Dlinndarmschlingen, Horn- 
haut, Sehnen) Cantharidin und fand, dass es in alien mit Blutgefassen versehe- 
ncn Theilen ohne Ausnahme eine Entziindung hervorrufe und dass, wo diese 
lehlen, auch die Wirkung fehlt. Ein Kaninchen wurde durch 1 Decigramm in 
3^, ein Hund durch 2 Dcgm. in 2^ Stunden bei innerlicher Application ge- 
todtefc. Sowol die innerliche Darreichung als die Injection in die Venen erhoht 
die Secretion des Speichels, welcher nicht eiweisshaltig ist. 
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Bluhm (Pharm. Ztschr. f. Russland) konnte nur 0,262 % Cantharidin aus 
den Spanisehen Fliegen extrahiren (Pharm. Ztschr. f. Russland. IV. 160. 1865). 

[Zusatz zu §. 103. S. 271.] 
Schroff (Ocsterr. Ztschr. f. pract. Heilkunde. 50. 51. 52. 1861) hat die 

Wirksamkeit verschiedener Arten Mylabris, die in Persien (Mylabris colligata 
Redtenb. und M. calida Tausch) und China (M. Sidae, M. pustulata, M. Cichorii) 
nach Art der Canthariden verwandt werden, durch Thierversucbe festgestellt. 
Qualitativ ist sie derjenigen von Lytta vesicatoria gleich, quantitativ sind die 
Persischen Canthariden starker, die Chinesischen schwacher als unsere Spanisehen 
Fliegen; ebenso ist das Verhaltniss der blasenziehenden Eigenschaften der daraus 
bereiteten Pflaster. Es stimmt dies zu den Resultaten der chemischen Unter- 
suchungen von Ferrer vollkommen. — Von andern My lab risarten fand Bluhm 
(Pharm. Ztschr. f. Russland IV. 160. 1865) den Gehalt des Cantharidins hoher 
als in den Spanisehen Fliegen in Mylabris quatuordecimpunctata (0,48%), 
viel geringer bei Mylabris melanura aus dem Gouvernement Saratow. In 
den hornartigen Theilen der Kafer fand Bluhm kein Cantharidin. 

Hymenoptera, Hautfliigler. 

[Zusatz zu §. 106. S. 272.] 
Mit Xylocopa violacea Latr. (Apis violacea L,, Holzbiene) experimen- 

tirte P. Bert (Gaz. deParis. 49. 1865). Die Stiche von zwei Holzbienen konnen 
einen jungen Sperling todten; Frosche sind gegen das Gift unempfindlicher, so 
dass selbst 12 in den blossgelegten Muskel stechende Bienen den Tod erst in 
4*^ Stunden herbeifiihren. Das Bienengift bewirkt lebhaften Sehmerz, locale 
Eechymosen und Lividitat, allmalig in Lahmung iibergehende Tragheit der Be- 
wegungen, ohne Beeintrachtigung der Sensibilitat und des Bewusstseins, verlang- 
samte und erschwerte Respiration. Der Tod erfolgt in vollstandiger Erschlaffung, 
das Herz pulsirt fort, Muskeln (mit Ausnahme der direct getroffenen) und Ner- 
ven bleiben electrisch reizbar. Reizung der hintern Rtickenmarksstrange, nicht 
der Nerven, erzeugt Reflexbewegung; Strychnin bewirkt bei einem mit Bienengift 
vergifteten Thiere, selbst nach vollstandigem Cessiren willkiihrlicher Bewegun- 
gen, heftige Convulsionen. Der Tod erfolgt asphyktisch. Das Gift er- 
regt auf der Zunge einen eigenthiimlichen Geschmack und ziemlich heftiges 
Brennen wie Ameisensaure und enthalt eine fixe Saure; beim Eindampfen zei- 
gen sich undeutliche Krystalle, Ammoniak oder Gerbsaure gibt ein in Sauren 
losliches weisslicbes Pracipitat, Platinchlorid verbindet sich damit zu einem gelb- 
lichen Korper (Anwesenheit einer organischen Base?). 

Ueber todtliche Wirkung eines Bienenstiches an der Stirn bei 
einem 70jahrigen Menschen, der in fruherer Zeit stets nach Bienenstichen in 
Ohnmacht gefallen war, vgl. Preuss. Ver. Ztg. 19. 1864. 

Mollusoa, Weichthiere (S. 276). 

[Zusatz zu §. 115. S. 279.] 
Die Anwesenheit von Kupfer in griinen Austern (Ostrea edulis), welche von 

Falmouth aus der Nahe einer Kupfermine abstammten und in Rochefort mehr- 
fach zu Vergiftungen Anlass gegeben hatten, wurde durch Cuzent (Comptes 
rend. T. 56 pag. 402. 1863) constatirt. Kupferhaltige Austern haben statt der 
gewohnliehen dunkelblaugrunliehen Farbe eine grasgriine und sondern am Mantel- 
lappen ein griinspanahnliches, schleimiges Secret ab; Ammoniak farbt das Fleisch 
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derselben dunkclblau und nach Zusatz von etwas Essig bedeckt sich eine cmge* 
stochene Stahlnadel mit einer Schicht metallischen Rupfers. 

Vertebrata, Wirbelthiere (S. 281). 

1. Classe: Pisces, Fisclie (S. 281). 

[Zusatz zu §§. 117—126. S. 281—294.] 
Eine neuere Studie iiber die giftigen Eische der tropischen Lander haben 

Fonssagrives und Leroy de Mericourt (Annal. d’hyg. 2e. ser. XVI. p. 326. 

1861) veroffentlieht, wodurch auch einige Naehtnige zu unserer Liste der Pisces 
toxieophori nothig werden: 

1. Abdominales, Bauehflosser. 

Mit Meletta venenosa Cuv. et Val. wurde die Mannschaffc des Franzo- 
sischen KriegsscbifFes Catinat vergiftet; dass diejenige anderer Schiffe, welcbe 
gleichzeitig von demselben Fische gegessen haben soil, nicht erkrankte, erklart 
Valenciennes aus einer Verwechslung mit einem sehr ahnlichen ungiftigcn 
Eische, Dussumiera acuta. Die von Lacroix (Rdvue coloniale, Mars 1856) 
beschriebenen Symptome der Vergiftung traten zum Theil schon wahrend der 
Mahlzeit auf: der Fisch hatte einen seharfen metallischen Geschmack und eine 
damit gefiitterte Katze starb in % Stunde. Von 50 Personen erkrankten 30 
heftig und starben 5. Die ersten Erseheinungen waren violente Crampi der un- 
tern Extremitaten, die sich bald auch auf Arme, Vorderarme, Hande und die 
Regio lumbalis ausdehnten, bei Einzelnen hdehst intensiver Schmerz im Nacken; 
hierauf folgten heftige Schmerzen im Epigastrium, Nausea, Erbrechen und serose 
Stuhle mit Tenesmus und Borborygmen. Nur in wenigen Fallen ging das Er¬ 
brechen vorher. In diesem Zustande starben 3 Individuen, Einer 3% Stunde 
nach dem Auftreten der Symptome. Ein zweites Stadium characterisirte sich 
nach Wiederkehr der normalen Warme und Heben des Pulses durch Symptome 
von Gehirncongestion (Delirien und Coma); in diesem starben zwei (nach 17 und 
25 Stunden). Bei Einzelnen traten die Erseheinungen erst sehr spat (nach 
2 Tagen) ein; bei Mehreren blieb langere Zeit starke Mattigkeit zuriick. Nach 
dem Tode constatirte Lacroix in einem Falle heftige Entziindung in der gan- 
zen Lange des Tractus (Pylorus, Dickdarm, besonders in der Nahe der Ileo-Cocal- 
klappe, wo rothbraune bis braunsehwarze Farbung sich ringformig durch den 
ganzen Darm erstreckte), 

2. Acanthopteri, Stachelflosser. 

Aus der Familie der Percoidei, Barsche, Serranus arara, mcron arara, 
besonders bei Havana, nach Parra bisweilen Ursache der Siguatera, und Ser¬ 
ranus nigriculus, lcVmdron petit negre, auch als grande gueule, petit negre 
und vieille bezeichnet (Antillen, insbesondere Martinique), nach Janiere zu gewis- 
sen Jahreszeiten giftig. Von Mesoprion Jocu (Anthias jocu, sarde a dents des 
chicns, vivaneau) wird Parra als Gewahrsmann fur dessen Giftigkeit angefiihrt. 
An Sphyracna Picuda und Sph. Barracuda reihen Fonssagrives und Meri¬ 
court noch Sphyraena jello, in Ostindien, besonders Vizagapatam. 

Von Scorpaena grandicornis (Fam. Cataphracti), in Martinique cra- 
paud de mer, in Domingo Rascasse vingt quatre heures wegen seiner raschtodten- 
den Giftigkeit genannt, wird angefiihrt, dass er in Cuba gegessen werde. 

Von Sparus Pagrus L. und Sparus erythrinus L. wird, wie schon 
Meyer-Ahrens hervorhob, die ihnen Schuld gegebene Vergiftung von Cook’s 
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Mannschaft in der Siidsee nicht abzuleiten sein, da diese Fischarten nur in Meeren 
der gemassigten Zone sich finden. Chrysophrys sarda Cuv., der perroqnet 
Oder guenle pavet von Isle-de-France, ist ein sehr beliebter Fisch zu Pondichery; 
eine Epidemie von Hamaturie auf einem Schiffe nach dem reichliehen Gennsse 
dieser Fisehe in gesalzenem Zustande (Payen) hat wol mit Fischvergiftnng 
Niclits zu thun. 

Lethrinus mam bo ist ein durch Rochas bekannt gewordener giftiger 
Fisch von N.-Caledonien, der in jungen Exemplaren genossen werden kann, in 
altem Zustande sehr gefahrlich ist. und bei mehrern Missionaren 14—20tagige 
Intoxication bedingte, auch auf Katzen toxisch wirkt. 

Aus der Familie der Gobioidei kommt hinzu: Gobius setosus Cuv,, zu 
Pondichery als calon - oulouve bezeichnet, schon von Cuvier und Valenciennes 
als toxisch aufgefuhrt (G. venenatus?) und Gobius criniger, nach Co lias 
haufig in Pondichery mit andern Fischen gemengt und gegessen, jedoch nach 
Beobachtungen nur Menschen giftig, und zwar besonders Kopf und Einge- 
weide, welche die Indier sorgfaltig bei der Zubereitung entfernen. 

3. Plectognathi, Haftkiefer. 

Rochas fand Eingeweide und Leber eines Diodon spinosus von N.-Cale- 
donien giftig. Auch wird von demselben aus der namlichen Localit&t ein Te* 
trod on maculatum als in alien Theilen und zu jeder Zeit toxisch bezeichnet; 
der Roggen soil giftiger als das Fleisch sein. > Die bei vier Personen beobachte- 
ten Symptome waren der Reihenfolge nach: leichtes Prickeln und zusammen- 
ziehendes Geftihl in der lebhaft gerdtheten Mund- und Schlundschleimhaut, Amei- 
senkriechen in den Beinen, Gesichtsstorungen, Wanken, langsamer Puls, Er- 
brechen, durch Emetica gemehrt, Gastralgie, krampfhafte Bewegungen der Hande, 
kalte Fusse, Unverm6gen zu stehen und zu gehen, erratische Sehmerzen, Con- 
vulsionen, gesteigerte Reflexerregbarkeifc, Paroxysmen von Dyspnoe und Dysphagie, 
abwechselnd mit Coma, Puls- und Temperaturabnahme, Cyanose, Mydriasis. 
Harnentleerung und Stuhlgang fehlen ganzlich. In einem in 11 Stunden todtlich 
verlaufenen Falle constatirte Rochas hochgradige Gastroenteritis. Auch auf 
Katzen wirkt dieser Tetrodon giftig. 

In Bezug auf die Theorie des Fischgifts erwahnen Fonssagrives und 
Merieourt noch die Angabe von Montronzier, dass die Giftigkeit der Meletta 
venenosa sich nicht zur Laichzeit, sondern zur Zeit des Erscheinens einer grunen 
Monade, von welcher sie sich nahre, zeige, und dass der Fisch auf den Beleb- 
Inseln, wo diese Monade nicht vorkomme, keine Vergiftungszufalle bedinge. 
Rochas, welcher constatirte, dass diese Monade Conjunctivitis und Erytheme 
produciren kann, will sie nicht als Ursache der Giftigkeit betrachtet wissen, da 
der Fisch auf den Beleb-Inseln von den Eingebornen iiberhaupt nicht gegessen 
werde. 

2. Classe: Amphibia, Lurclie (S. 294), 

[Zusatz zu §. 124. S. 294.] 
Eine wichtige Arbeit liber das Gift der Salamander lieferte Zalesky, 

dem es gelang aus dem Hautdriisenseeret von Salamandra maculata L. in 
Gestalt einer nicht unzersetzt fliichtigen organischen Base von der Formel C68 

r£66 QIO^ welcher er von dem persischen Worte Samandar den Namen Sa- 

iuandarin beilegte, den wirksamen Stoff vermittelst Phosphormolybdansaure dar- 

zustellen. Nach seinen Angaben (Hoppe’s med.-chem. Untersuchungen. Heft I. 
pag. 84. 1866) lost sich das Alkaloid leieht in Alkohol oder Wasser, krystal- 
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lisirt mit Krystallwasser, reagirt in seinen Losungen stark alkalisch, bildet mit 
Sfiuren neutrale Salze und wird mit PhosphormolybdUnsaure unzersetzt, durch 
Platinchlorid zersetzt aus seinen Losungen gefallt; beim Kocben seiner Losun¬ 
gen zersetzt es sich nicht, wohl aber beim allmaligen Trocknen an der Luft, m 
getrocknetem Zustande ist das Samandarin bestandig. Beim Abdampfen der Lo- 
sung oder des Secretes mit Platinchlorid auf dem Wasserbade bildet sich wah- 
rend des Trocknens eine amorphe, durchsiclitige, in Wasser unlosliche blaue 
Masse. Wegen der grossen Zersetzlichkeit des Samandarins beim Trocknen 
musste Zalesky zu seinen Yersuchen das Secret von 1000 Salamandern ver- 
wenden. Ueber die lethale und toxische Dosis des Samandarins fehlen die An- 
gaben* Qualilativ wirkt es wie das Salamandersecret und rutt namentlich Spei- 
chelfluss (bei Hunden auch Erbrechen) und heftige epileptiforme Krampfe, spater 
Anaesthesie, Mydriasis und Paralyse hervor. Die Irritabilitat des Herzens und 
der Muskeln vernichtet es nicht und sind die Erscheinungen auf Affection der 
Nervencentra zu beziehen. Das Gift wirkt bei subcutaner Application rascher 
als vom Magen aus und tddtet auch entgegengesetzt friiheren Angaben grossere 
Thiere und Wasserthiere (Weissfische, Enten). 

Auch die Unke, Bombinator igneus, muss nach meinen Erfahrungen 
zu den Kroten gezahlt werden, welche einen scharfen, giftigen Stoff in besonde- 
ren Hautdrusen secerniren. 

3. Classe. Reptilia, Reptilien (S. 296). 
[Zusatz zu §§. 131—142. S. 297—317*] 

Ueber die Europaischen Vipern erhalten wir mannigfache Aufschlusse 
durch einen von der kaiserl. Gesellschaft fiir Acclimatisation herausgegebenen 
Bericht J* Leon Soubeiran’s (Rapport sur les viperes de France. Paris 1863) 
iiber die Yipern von Frankreich, welcher sich auf die Beantwortung von Frage- 
bogen stutzt, die die genannte Gesellschaft alien Personen zugehen liess, welche 
vermoge ihrer Stellung oder ibrer Studien (obrigkeitliche Personen, Aerzte, Na- 
turforscher, wie Graells in Madrid) Auskunft zu ertheilen im Stande waren. 
Bei Vipera Redii L. gedenkt Soubeiran der verschiedenen Farbenspielarten, 
welche in einzelnen Gegenden Frankreichs sogar besondere Yolksnamen ftihren 
und selbst von Zoologen als eigene Arten bezeichnet, in Wirklichkeit aber durch 
Alter, Geschlecht, Loealitat und unseres Erachtens auch durch krankhafte Zu- 
stSnde bedingt werden (Tixier fand rothe und graue Vipern in Copulation; 
nach Einigen soil die graue Varietat- mehr auf basaltischem Gesteine, die rothe 
mehr auf Kalk vorkommen; die rothen Vipern sollen nach Mon not lebhafter, 
die grauen trager und weniger bissig sein, was auf pathologische Zustande hin- 
deutet). Fiir die genannte Viper scheinen Rouen und Calvados die nordliehste 
Grenze zu bilden; nordlich von Paris, Meudon, Fontainebleau und Montmorency 
ist sie iibrigens nirgendswo haufig. Wo sie mit der Kreuzotter vorkommt, 
(Sarthe, Ile-et-Vilaine, Vendee, Cantal, Doubs, Jura, Yonne), uberwiegt sie letztere 
an Zahl, mit Ausnahme der letztgenannten Loealitat. Beide fehlen im Dep. du 
Nord, Haute Saone, Ober- und Niederrhein, kommen dagegen in ungemein rei- 
cher Zahl in der Vendee, Loire inferieur, Lot, Haute Marne und Cote d’or vor. 
Im Departement Haute Marne warden z. B. im Jahre 1856 nicht weniger als 
1715 Vipern vertilgt, 1857 19066, 1858 nur 11,532, 1860 10,330 und 1861 bis 
zum 20. Octbr. 7036, in dem ganzen Zeitraume gegen 60,000. Nach Soubei¬ 
ran soli die Kreuzotter niemals auf Granit oder vulcanischem Gesteine vorkom¬ 
men. Vipera ammodytes L. ist in Frankreich sehr selten; ihr Biss ist ubri- 
gens gefahrlicher als der der beiden fibrigen. Hinsichtlich der Gefabren des 
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Vipernbisses erscheinen die Angaben uber die relativ grossere oder geringere 
Gefahrlichkeit der Vipernspielarten nicbt hinlanglich sicber; im Fruhjahr nach 
vollendetem Wintersehlafe in Folge der Anhaufung des Giftes in den Giftblas- 
chen soli der Biss am gefahrlichsten sein, aber auch bei starker Hitze und bei 
Gewittern, wo die Vipern reizbarer und bissiger sind. Gesehleeht des gebissenen 
Individuums, Blutffille und leerer oder geffillter Magen sind ohne Einfluss; 
hysterisehe Personen werden heftiger afficirt. Grossere Thiere (Pferde, Esel, 
Kfihe) erkranken nach dem Yipernbisse nur einige Tage, vorausgesetzt, dass die 
Verwundung nicbt Nase und Lippen betraf; Scbafe und Ziegen geben haufig 
danach zu Grunde, nacb Graells in Folge von Anschwellung des Zungengrun- 

, des. Hunde, welcbe — besonders Jagdbunde — haufig gebissen werden, behal- 
ten oft nacb Wiederherstellung von dem Bisse grosse Schwaehe und Gehorssto- 
rungen. Man hat beobachtet, dass Hunde, welcbe mebrmals gebissen wurden, 
jedesmal Anschwellung der verwundeten Theile bekamen, dagegen die fibrigen 
Zufalle um so weniger ausgesprochen und um so kfirzer anbaltend waren, je 
haufiger das Thier verletzt war, Ein sehr interessantes Factum ist das von G, 
Villers beobachtete, dass bei von Vipern gebissenen Hunden zur Jahres- 
zeit der Verletzung alljahrlich Anschwellung des gebissenen Gliedes erfolgte, 
weil es an ahnliche Beobachtungen am Menschen erinnert, so z, B. an einen 
1820 von Scliottin gemeldeten Fall von periodischerEpilepsie (Lenz, Schlan- 
genkunde, pag. 221), (Einen der merkwfirdigsten Falle dieser Art hat Demeu- 
rat von Tournan (Gaz. hebd. 6. Nov, 1863), durch Soubeiran’s Berichfc ver- 
anlasst, mitgetheilt; er beobachtete bei einer Frau, welche im Mai 1824 von 
einer Viper am Vorderarme gebissen wrar, das Auftreten von localem Pemphigus, 
welch er erst nach 18 Monaten verschwand, dann aber 28 Jahre lang zur Jahres- 
zeit der Lasion unter Begleitung von Kopfschmerz, Mattigkeit und Beklemmung 
wiederkehrte, von der wahrend des Winters kaum bemerkbaren Narbe ausge- 
hend und bis November anhaltend. Mich selbst consultirte ein Menageriewarter 
wegen einer Neuralgie, die mehrere Jahre nach einem Klapperschlangenbiss 
periodiscli zur Zeit und an der Stelle des Bisses zuriiekkehrte.) — In Bezug auf 
die Symptomatologie untersclieidet Soubeiran 1, Erscheinungen, welche den 
Biss begleiten. Dahin gehoren: heftiger Schmerz in dem verletzten Gliede, auf 
dieses besehrankt oder in die eorrespondirende Korperhalfte ausstrahlend, biswei- 
len sehr gering und nicht beachtet; Ohnmacht (sehr selten). Die Bisswunde kann 
in vielen Fallen nicht aufgefunden werden; ist sie ausgepragt, so ist sie fur die 
Diagnose zu verwerthen, indem die ungiftige Natter durch ihren Biss zwei 
krumme Bisslinien, deren Concavitat sich ansieht, bildet, wahrend bei einer Viper 
die Giftzahne auf der Seite der Linie des Oberkiefers zwei viel markirtere Ver- 
letzungen als die fibrigen Zaline bedingen; 2. Localerscheinungen, dies sind: 
Anschwellung des Gliedes, bisweilen auf die ganze Korperhalfte sich ausdehnend; 
entziindlicher Hof um die Bissstelle, sich gleichzeitig mit der Anschwellung aus- 
bildend; Empfindungslosigkeit und heftige lancinirende Schmerzen (bei Einzel- 
nen); Ecchymosirung, meist sich 18—24 Stunden spater bildend, Rothung und 
ringformige Pklyctanenbildung um die Bissstelle, Gangran, letztere sehr selten 
und vielleicht IFolge der Behandlungsweise; 3. Allgemeinerscheinungen,s wie: 
Beklemmung, Olmmaeliten, fast immer Dyspnoe, Schweiss, manchmal von fast 
kritischer Bedeutung, kleiner, intermittirender Puls, bisweilen Convulsionen und 
Gesiclitsstomngen, in bedenklichen Fallen Delirien und intellectuelle Storungen, 
haufig Nausea, Erbreqhcn und copiose diarrhoische Stuhlentleerungen, Auf die 
verschiedenen Volksmittel gegcn Vipernbiss in Frankreieh und Bpanien konnen wir 
hier nicht eingehen; wir heben nur in Bezug auf die Tlierapie noch hervor, dass 
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das in America so beliebte Antidot, welches Prof. Bibron in Paris angegeben 
baben soil, in Frankreich gar niclit bekannt ist. Dasselbe ist iibrigens nach S. 
Weir Mitchell (Hay’s Amer. journ. Octbr. 1864) von Prinz Paul von Wurt* 
temberg an Vesey gesandt mit der Bemerkung, dass Bibron es 1853 der 
FranzOsischen Acad, des sciences mitgetheilt babe, was niemals gescbehen ist; 
auch hat Bibron das Mittel, dessen giinstigen Erfolg bei Klapperschlangenbiss 
eine neuere Beobachtung von Ch. H. Hughes (Hay’s Journ. June, 1863) be- 
statigt, nie gekannt, Soubeiran glaubt als Aetzmittel das Eisenchlorid nach 
einer Vorsehrift von Rodet: Liq. ferri sesquiehl., Acidi nitrici, Acid, muriat. 
aa Drachm.; Aq. destill. Drachm.; zu einem Tropfen auf die verletzte Stelle, 
empfelilen zu kOnnen; es fehlt dariiber aber ganz an Erfahrungen. 

Heinzel in Wien, der in neuester Zeit sich vielfach mit Thiergiften be- 
schaftigte, glaubt (Oesterr. Ztschr. 3. 1866) die plotzlichen Todesfalle durch Vi- 
pernbiss als Folge directen Eindringens des Giftes in eine Vene ansehen zu diir- 
fen; die eigenthumliche Anschwellung mit Ecchymosirung ist nach ihm nicht 
auf Lymphangioitis oder Phlebitis zuruckzufiihren, sondern durch locale Diffu¬ 
sion und Herbeifiihrung eines Zustandes der Capillaren wie beim Scorbut, wo* 
durch sie fur Serum und Blutkorperchen durchgangig werden (?); das Gift selbst 
wirkt wie Curare auf die peripherischen motorischen Nerven, fortschreiend auf 
Stamme, spat und sehr schwacli auf die Centra, 

4. Classe: Aves, Vogel (S. 318). 

[Zusatz zu §. 143.. S. 318.] 
Neuere Vergiftungen durch Amerikanische Ilebhuhner, in ihren Erscheinun- 

gen der von Burt angegebenen ziemlich ahnlich, tlieilen Newbigging (Edinb. 
med, journ. 312, Octbr. 1863) und Taylor (vgl. Ann. d’hyg. 2. ser. XIX. 215. 
1863) mit; der letztere sail auch Lahmung des Hintertheils bei einer Katze in 
Folge des Genusses eines Stiickes von einem Canadischen Rebhuhn. 

Anhang. 

1. Wurstgift (B. 320.) 

[Zusatz zu §§. 148—154. S. 320—331.] 
Unsere Darstellung der Wurstvergiftung bedarf insofern einiger Yeranderun- 

gen, als zur Grundlage derselben hochst wahrscheinlich einzelne Falle ge- 
dient haben, die nicht zum Botulismus, sondern zur Trichiniasis gehorenr 
Es ist ja bekanntlich besonders im nordlichen Deutschland vereinzelt und in 
Epidemien Erkrankung durch Bchweinefleisch vorgekommen, welche den von 
Owen entdeckten Rundwurm Trichina spiralis einschloss, Ohnc auf diese hier 
niiher einzugehen, bemerke ich nur, dass die von Einzelnen ausgesprochene An- 
sicht, dass vielleicht die Wurstvergiftung auf Einwanderung von Triehinen zu- 
riickzufuhren sei, und dass beide Affectionen identisch seien, nach dem genauen 
Studiiun der auf Botulismus sich beziehenden Krankheitsgeschichten sicli vollig 
haltlos erweist. Es muss die Wurstvergiftung als Morbus sui generis festgehal- 
ten werden, weil die Symptomatologie beider Affectionen in hohem Grade ab- 
weicht. Von einer Aehnlichkeit beider Affectionen kann man nur dann reden, 
wenn man auf den Vcrlauf beider Krankheiten keine Riicksiclit nimmt und nur 
einzelne Symptome, aus dem Zusammenhange gerissen, neben einander halt, wie 
ich das in der Deutschen Klinik (9—11. 1864) ausfuhrlich nachgewiesen habe. 
Es stellt die Wurstvergiftung sich niemals als eine von Oedem der Musculatur be- 
gleitete Febris gastrico-rhcumatica, wie es die Trichiniasis thut, dar; der fieber- 
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lose Verlauf, die zusammengeschrumpfte, kiihle Haut, der schwache Puls- und 
Herzsohlag, die verschiedenen nervosen Erscheinungen (Lahmungen im Gebiete 
des Hypoglossus, woraus Stammeln und Dysphagie resultiren, der Nn. oculomo- 
torius, trochlearis und abdueens, die eine Starrheit des Augapfels und die fast 
pathognomonisehe Ptosis paralytica bedingen, weiter Affectionen im Gebiete des 
Opticus, Acusticus und Glossopharyngeus, Anasthesie in den Fingerspitzen und 
theilweiser Yerlust des Gefiihls in den dem Centrum genaherten Theilen der Ex- 
tremitaten, bisweilen selbst des Rumpfes, endlich die Polyurie unterscheiden sie 
zudem binreiehend von der Tricliiniasis. Muss man somit an einer Wurstvergif- 
tung und wahrscheinlich auch an einem „WurstgifteK festbalten, so sind doch, 
wie ich a. a. O. nachwies, mit Wahrseheinlichkeit verschiedene Falle, die als 
Wurstvergiftung beschrieben sind, nicht zu dieser, sondern zu anderen Affectionen 
zu zahlen. So diirfte ganz besonders die von Kopp (Denkwiirdigkeiten, III. 75) 
beschriebene Massenerkrankung durch den Genuss von Bratwiirsten in Nieder- 
hessen auf Tricnineninfection zu beziehen sein; es sprichfc dafiir ausser der Art 
der Wiirste und dem Orte des Vorkommens ausserhalb des eigentlichen Wurstver- 
giftungsbezirkes der Yerlauf der Krankheit unter dem Bilde eines gastrisch-rheu- 
matischen Fiebers, das ausserst lange Intervall zwisclien dem Eintritte der Symp- 
tome (14—20 Tage) und die Oedeme, welche allgemein verbreitet waren und 
gradezu in den Vordergrund gestellt werden. Oedeme sind sonst selten beim Bo- 
tulismus, und wo sie sich finden, ist dies, wie in zwei Kerner’schen Fallen von 
Botulismus, entweder auf nebensachlichen, mechanischen Ursachen zu erklaren 
und mit ausserst ausgepragten Wurstvergiftungssymptomen verbunden, oder, wie 
in einem Falle von Weiss, wo eine verdorbene, aus Sehafseingeweiden bereitete 
Wurst gegessen wurde, nicht gehorig ausgepragt (rothes, gedunsenes Gesicht) und 
in Yerbindung mit Symptomen, welche eher an Falle von Milzbrandfieber 
crinnern. 

Betrachtet man die Kopp’schen Falle als nicht geeignet zur Aufstellung 
des Krankheitsbildes, so ergibt sich daraus Folgendes: 

1. Das Intervall zwischen dem Genusse giftiger Wurst und dem 
Eintritte der Symptome ist kiirzer zu fassen; meist sind 12 bis 
24 Stunden der Terrain, in welchen die Intoxication zu Stande kommJ;. 

2. Die Haufigkeit der Symptome, welche in den Handbuchern 
oft nach Kopp angegeben wird, ist eine andere; Cerebral- 
erscheinungen (Betaubung) sind z. B. weit seltener. 

3. Die eigenthiimliche Bereitun gsweise der Wiirste in Schwa- 
ben ist wahrscheinlich nicht ohne-Einfluss auf die Bildung 
des Wurstgiftes. 

Ueber die Natur des Wurstgiftes ist Weiteres nicht ermittelt; doch ist viel- 
leieht nicht ohne Interesse, dass nach Mittheilung von Dr. M li 11 e r in Calw 
(Wiirttemb. Corr. Bl. 30. 1863) Hoppe-Seyler in Blutwiirsten, welche im 
April 1862 zu Spessart bei 4 Personen die Erscheinungen der Allantiasis hervor- 
gerufen hatten, vergebens nach organischen Basen suchte. Im Inneren der 
Wiirste fanden sich auffallende Yeranderungen der zur Wurstmasse verwendeten 
Schwartenstiicke; dieselben waren zu einer schleimigen, weissliehen, triiben Fliis- 
sigkeit erweicht, und bestanden ausser isolirten elastischen Fasern fast nur aus 
zusammengehauften, zuerst regungslosen, beim Wasserzusatz sich lebhaft bewegen- 
den Vibrionen. Das im Innern der Wiirste ebenfalls veranderte sehmierige 
und hellrothe Blut zeigte bei der mikroskopisehen Untersuchung nichts Beson- 
deres. 

In mannigfacher Beziehung interessant ist eine von Niedner (Berl. klin. 
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Wochenschr. No. 1. 1866) mitgetheilte Intoxication, welche sick im Juli in 
Dresden bei drei erwachsenen Individuen nach dem Genusse frischer Leberwurst 
und schwach geraucherter Blutwurst von weicher, lockriger und brSckliger, kei- 
neswegs schmieriger und iibelrieehender BeschafFenbeit, welche sofort wieder er- 
brocben wurde, nach zwei Tagen unter den Erscheinungen von Sehlingbeschwer- 
den, Heiserkeit, Mydriasis, Amblyopie, Diplopie, Appetitlosigkeit und anhaltender 
Stuhlverstopfung entwickelte und bei zwei Personen wenigstens im September 
noch nicht geheilt war. Bei der am schwersten Erkrankten bildete sich im Mund 
und Sclilund dichte Eruption hirsekorngrosser Knotchen auf stark gerSthetem 
Grunde undspater diphtheritische Ulcerationen; letztere traten auch 16 Tage 
nach dem Wurstgenusse bei der zweiten Kranken auf und 8 Tage spater bei 
einer Pflegerin der Kranken und nach der Abreise der letzteren in 
einen anderen Ort bei mehreren Personen, welche mit ihnen in Be- 
r fi.hr ung kamen* Auch bei einem Hunde, der von der Wurst genossen, fan- 
den sich ahnliche Erscheinungen in Mund und Schlund. In wie weit die An- 
sicht Niedner’s, dass die Wurst das Fleisch kranker, vielleieht an der Braune 
leidender Schweine enthalten habe, richtig ist, lassen wir dahin gestellt sein. 

Die von Faber (Ztschr, f. Staatsarzneikunde. XX. 387* 1862) nach J. W. 
Tripe mitgetheilte Vergiftung von 64 Personen in London durch Wiirste, welche 
aus magerem Bindfleisch, Schweinefett, Brod, Salbei und Gewtirzen bereitet wa- 
ren, unter choleriformen Erscheinungen, bei einzelnen mit Delirien, Anschwellung 
des Gesichtes und der Hande, Myosis verlaufend und in einem Falle letal, wo bei 
der Section die Gedarme einem purpurrothen Sammet ahnlich waren, diirfte wol 
kaum zum Botulismus gerechnet werden konnen und erinnert sehr an die Er- 
krankung von 150 Personen durch den Genuss des Fleisches einer angeblich an 
Pleuritis (vielleieht durch Milzbrand?) zu Grunde gegangenen, in der Agonie ge- 
schlachteten Kuh, welche ich im August 1862 zu Detmold mitzubeobachten Ge- 
legenheit hatte und liber welche ich auf der Naturforscherversammlung zu Carls¬ 
bad Mittheilungen machte (cfr. Amtl. Bericht liber dieselbe von LSschne r und 
Hochberger p. 247). 

In Wiirttemberg sind nacli Faber von 1832 — 1862 nicht weniger als 
82 Personen durch Blut- und Leberwiirste vergiftet, von welchen 19 starben; es 
sind darunterausser den im Handbuch angefiihrten Beobachtungen von Berg, Bosch 
und Sc'hiitz noch solche von Lippe (Wurttemb. Corresp. Bl. XVII. 22), R5- 
ser (ibid. XII. 1) Schwandner (ibid. XXVII. 101) und SchrSter (ibid. 
XXX. 231), wovon der letztere Fall in so fern von Wichtigkeit ist, als nur die 
Mitte der Wurst, nicht die Enden toxisch wirkten. — Fur die Prognose halt 
Faber das Auftreten der Diarrhoe gleich zu Anfang der Erkrankung als giin- 
stiges Zeichen von Wertk. Purgirmittel sind nach seiner Ansicht im Verlaufe 
der Krankheifc um so mehr indicirt, als oft noch sehr spat Massen der Wiirste 
durch den Stuhl abgehen. 

2, Gift aus gerauehertem Schinken und sonstigem geraucljertem und 
eingesalzenem Fleische (S. 331). 

[Zusatz zu §. 155. S. 331.] 
Noch mehr wie bei den Wurstvergiftungen seheint es bei den unter diese 

Bubrik gehorenden Intoxicationen, dass sie in naher Beziehung zu der Triehi- 
niasis stehen. In Bezug auf den Sltesten Fall von sogenannter Scliinkenver- 
giftung, welchen Fehr (Ephem. med, phys. Ded, I. Ann. VI. Obs. 191 pag. 269) 
beschreibt, habe ich (Deutsche Klinik. No. 10. 1864) wegen des dabei beobach- 
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teten Gesichtsodems und des ackttagigen Intei*valls zwischen Genuss und Erkran- 
kung die Moglichkeit einer Trichineninfection hervorgehoben; die iibrigen im 
Handbuche angefiihrten Falle stellen sicb entweder als einfache Gastroenteritis 
oder mit den Erscbeinungen des Botulismus dar. Von neueren Krankengeschich- 
ten ist von besonderem Interesse ein durch L. Gouyneau (Essai sur l’empois- 
sonnement par les viandes de chareuterie. These, Strasb. 1863) mitgetheilter Fall 
von Schinkenvergiftuug aus Bayonne, mit Dyspnoe, Erstickungsgefiikl, Sehmerz 
in der rechten Thoraxhalfte beginnend. Mit der Eruption von Urticaria schwand 
die Dyspnoe, um mit dem Vergehen des Exanthems wiederzukehren; beide alter- 
nirten mehrere Male wahrend des siebentagigen Yerlaufs der Krankheit. Viel in- 
tensiver war die Erkrankung desselben Mannes durch den namlichen Schinken, 
14 Tage spater; Gesichtsgeschwulst, heftig schmerzender Ausschlag, Leberintu- 
mescenz, Icterus, Sehmerz in der rechten Schulter bildeten die Symptome des in 
drei Wochen unter Gebrauch von Alkalien und Purganzen schwindenden Lei- 
dens. Auch Meyer-Hofmeister (Zurich. Jahresber. f. 1862. 117) berichtet 
Erkrankungen durch den Genuss sogenannter Schinkenwiirste, in den Friihlings- 
anfang fallend und meist gastrischer Natur. In zwei Fallen war ausserdem Te¬ 
nesmus, Urindrang und am dritten Tage Urticaria aufgetreten. Gesichtsodem ist 
nicht erwahnt. 

3. Giftiges Gansesehmalz u. s. w. (S. 333). 
[Zusatz zu §. 156. S. 333.] 

Hieran reihen sich einige Beobachtungen von Dehne, welche v. Franque 
(Med. Jahrb, f. Nassau. XY. u. XVI. 736. 1859) mittheilt: 1. Vergiftung einer 
Familie von 5 Personen mit Mehlklbssen, welche in altem Fette gebraten waren 
unter den Erscheinungen heftiger Magenschmerzen, Erbrechen, Hinfalligkeit, Zit- 
tern, Ohnmachten; 2. Yergiftung einer Wittwe und 4 Kinder durch Salat, wel- 
cher mit verdorbener Bouillon bereitet war, ebenfalls mit Uebelkeit, Erbrechen, 
Schwindel, Somnolenz, in einem Falle mit Irrereden, Zittern und Convulsionen 
verlaufen; und 3. Intoxication von 3 Personen durch einen Rest Rindfleisch, 
von welchem die ganze Familie 2 Tage und Tags zuvor ohne Schaden gegessen 
hatte, unter denselben Symptomen. Beaugrand (Ann. d’hyg. 2. ser. XVII. 
455. 1862) knupft an das Referat liber dieselben eine Notiz fiber Vergiftung 
durch langere Zeit aufbewahrte Hasenpastete, durch welche vorwaltend der 
Tractus afficirt wurde. 

v 4. Kasegift (S. 333). 
[Zusatz zu §. 158. S. 333—335.] 

In einem mir miindlich von Herrn Hofrath Esehenburg in Detmold mit- 
getheilten Falle von Kasevergiftung erkrankte auch der von der einen Pa- 
tientin wahrend der Affection gestillte Saugling unter gleichen Erscheinungen 
wie die Mutter, so dass der Uebergang des Giftes in die Milch mit hoch- 
ster Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist. Englische Beobachtungen uber Kase¬ 
vergiftung, 2 Todesfalle und 20 Vergiftungen durch Americanischen Kase 
unter Schmerzen und Collapsus, vgl. Lancet, June 1862. 

5. Giftige Milch (S. 335). 

[Zusatz zu §. 159. S. 337.] 
Bei der Vergiftung mit Rahmeis (Vanilleeis) haben wir mit vanHas- 

selt in Ermangelung anderer ausreichender Erklarungsversuche eine abnorme 
Gahrung der Milch als Ursache angenommen. Es ist uns indess, da die Erschei- 
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nungen sich wesentlicli als eine Gastritis zu erkennen geben, zweifelhaft, ob es 

sich uberliaupt am eine Intoxication oder vielmehr um eine Erkaltungskrankheit 

handelt. In dieser Beziehung diirfte man darauf zu achten haben, ob nieht auch 

andere Arten Eis zu ahnlichen Erkrankungen Anlass geben. Dies wiirde dann 

auch ein Criterium fur Schr off’s neue Theorie der fraglichen Affection sein. In 

einzelncn Fallen handelt es sich auch bestimmt um Metallvergiftung; so wurde 
z. B. in Amiens in Rahmeis, welches wahrend des Caraevals zu Massenerkran- 

kungen fiihrte, in grossen Mengen Zinn, das aus den zur Bereitung des Ge- 

frorenen benutzten Zinngefassen stammte, nacligewiesen (James nach Faber, 
Ztschr. f. Staatsarzneik. XX. 350. 1862). 

Schroff (Sitzg. der Ges. d. Aerzte in Wien, vom 3. Juli, in Wien. allg. 

med. Ztg. 27. 1863.) glaubt, dass die u. A. in Wien mehrfach beobacli- 
teten Vergiftungen durch Vanilleeis, als deren Hauptsymptome ebenfalls Erbrechen 

und Selimerzen im Epigastrium hervortraten, in der Behandlung der Va- 

nille-Schoten yon Seiten der Pflanzer in Mexico und Sud-America begriindet 

seien. Um die Schoten geschmeidig und weich zu erhalten, werden dieselben mit 

verschiedenen Oelen, u. A. auch mit Acajou61, bestrichen. Das von den rei- 

nen Kernen von Anacardium occidentale abstammende Oel ist sehr fein; 

wird jedoeh der Samen nicht mit gehoriger Vorsicht erbffnet, so kann der in den 

Liicken des Samengehauses enthaltene bekannte atzende Balsam, das Cardol, 

den Kern verunreinigen und das daraus gepresste, zum Bestreichen der Va- 

nille-Schoten gebrauchte Oel sehadlich machen. Viel weniger wahrscheinlich ist 

es, dass die Giftigkeit durch eigenthiimliche prismatische, im Parenchyme der 

Vanille-Schoten vorhandene Krystalle, die den in der Meerzwiebel aufgefundenen 
gleichen und nach Pariser Angaben Brennen und Blasenbildung bei Einreibung 

einer Lbsung derselben in die Haut hervorrufen sollen, veranlasst werde. Da- 

nach sollten die toxischen Eigenschaften aus der zufalligen Anwesenheit einer 

grosseren Menge solcher Krystalle resultiren. Schroff halt letztere, die ubri- 
gens mit den an der Oberflache guter Vanille - Schoten befindlichen bekannten 

Krystallen nicht zu verwechseln sind, fur oxalsauren Kalk, der in oktaedrischen 

Formen auch in der Epidermis der Schoten sich findet. 

Eine Vergiftung durch Milch von Ziegen, welche wahrscheinlich 

Wolfsmilch (Euphorbia Paralias oder Helioseopia) gefressen hatten, unter den 

Erscheinungen von Cholera nostras in einigen Stunden verlaufen, beobachtete zu 
Malta an sich selbst und verschiedenen Officieren und Matrosen der Englisehen 

Marine Mack ay (Edinb. med. journ. pag. 825. March 1862). Die Wolfsmileh 
gilt in Malta angeblich als Galactagogum und wird absichtlicli verfuttert; man 
soil solche Milch aber leicht an spontan sich bildenden gelben Streifen auf der¬ 

selben erkennen. 

6. Verwesungsgift, Venenum putredinis (S. 337). 

[Zusatz zu §§. 160 —164. S. 337—344.] 

Hinsiclitlich der Vergiftung durch gasformige Producte der Verwe- 
sung muss eine Selbstbeobachtung von Gudniot (L’Union med. 104) genannt 

werden, dem die Section einer in Folge von Placenta praevia verstorbenen Woch-* 
nerin, aus deren Abdomen und besonders Vagina und Uterus sich hochst fotide 

Gase entwickelten, eine 24stiindige Erkrankung zuzog, welche sich eine lialbe 

Stunde nachher mit Mattigkeit, dumpfen Schmerzen und K&lte in den Extremi- 
tiiten, Sclimerz im Epigastrium einstellte, wozu spater Erbrechen, sowie ein Frost- 
anfall mit naclifolgcnder Hitze und Schweissen, Cephalalgie und intensive Schmer- 

3* 
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zen der Muskeln und Gelenke der linken Seite hinzutraten. Ausserdem erwah- 
nen wir einer Angabe yon Deville fiber sehr betriichtliehe Mortalitat in Pa- 
riser Hausern, wo Fische in Korben lagerten und fortwahrend schleehte Gerticbe 
verbreiteten (Ann. d’hyg. 2. ser. XVI. 222. 1861). 

B. Vergiftuug mit S to (Ten aus deni Pflaiizenreiche, 

Gruppe der Gerbsauren (S. 347). 

[Zusatz zu §. 167. S. 347.] 
JDass das Tannin in der That eine Stelle in der Toxikologie verdient, be- 

weist ein von E. Rollett (Wien. med. Wchschr. 97. 1865) mitgetheilter Ver- 
giftungsfall, in welchem ein Madchen gegen Diarrhoe eine grosse Quantitfit Tan¬ 
nin auf einmal eingenommen hatte, wonach sich Schinerzen im Magen und 
Unterleib, hartnackiges Erbrechen und anhaltende Obstipation neben leichten 
Fieberbewegungen einstellten. Die Obstipation dauerte 14 Tage, ehe sie durch 
wiederholte Clysmen beseitigt wurde, und selbst von da ab waren Leibsehmerzen 
und Tragheit des Stuhles, dem mitunter Blut und Eiter beigemengt waren, noch 
mehrere Woehen vorhanden. 

Erster Abschnitt. 

Acotyledoneae, Samenlappenlose Pflanzen. 

1. Fami]ie: Fungi, Pilze (S. 355). 

a) Coniomycetes, Staubpilze (S. 356). 

[Zusatz zu §. 172. S. 356.] 
Zu den Erkrankungen durch Staubpilze gehort wahrscheinlich die von Mau- 

rin (ygl. Ann. d’hyg. 2. sdr. XV. pag. 198. 1861) beschriebene Dermatose 
des vanniers oder cannissiers, bedingt durch einen schwarzen Staub, wel- 
cher sich auf an feuchten Stellen bewahrtem Schilfrohr (Arundo Donax L.), 
das man in der Provence zur Bekleidung von Plafonds u. s. w. gebraucht, ent- 
wiekelt und mikroskopisch als gestielter, sporentragender Sehimmelpilz erscheint. 
Nach dem Wegnehmen solchen Schilfrohrs entsteht bei den Arbeitern Kopf- 
schmerz, lebhafter Durst, spater pruriginOse R5the mit Anschwellung der Nasen- 
flfigel, Augenlider, des Halses, Scrotums u. s. w., Blaschen- und Pustelbildung, 
besonders am Scrotum; die ganze Affection ist erst in 12 Woehen beendigt, 
Manchmal werden auch die Sehleimhaute afficirt und es kommt dann zu hefti- 
germ Schnupfen mit Epistaxis, Angina, Balanoposthitis. Waseht man die Schilf- 
geflechte vorher mit Wasser ab, so bleibt die Affection fort. Schon 1845 hat 
Michel ein besonderes Memoire fiber die Schimmelbildung auf Schilfrohr als 
Krankheitsursache publicirt; nur redet er von „weissemu Staube und die von 
ihm beobachteten Symptome differiren etwas (vgl. Handb. S. 392), insofern er 
besonders noch sexuelle Exaltation hervorhebt. Diese letztere findet als Symp¬ 
tom ihre Bestatigung durch Guiches (Mdm. de med. milit. 389. 1864), der auch 
das ebenfalls von Michel hervorgehobene Erkranken von Thieren (Hunden, 
Enten) constatirt. 

Als eine Vergiftung durch Uredo segetum wird im Zfir. Med.-Ber. f. 
1862 pag. 120 ein Fall beschrieben, wo nach dreistfindigem Einathmen des Stau- 
bes brandiger Kornahren Schwindel, Mattigkeit und 10 Woehen lang dauernde 
Engbrustigkeit und Expectoration blauschwarzer Sputa eintrat. Von epileptifor- 
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men Krampfen bei Pferden durch Spreu von brandigem Waizen redet Falke 
in seinem Bericlite (Schmidt’s Jahrh. CXVIII. 238. 1863). 

Pas Auftreten eines Maserexanthems bei einem Knaben, dem Tags zu- 
vor schimmliges Leinsamenmehl in das Gesicht geworfen war, will Ken¬ 
nedy (Dubl. quart, journ. Febr. 1863) durch die Schimmelpilze bewirkt be- 
trachtet wissen und fiihrt dabei Americanische Beobachtungen von Salisbury 
an, wonacb sicb maserahnlicher Ausschlag in Folge des Staubes von verschim- 
meltem Stroh und nach der Inoculation der Schimmelpilze entwickelt haben soil 
(L’Union med. 29. Novbr. 1862). 

Hierher stellen wir ferner die von E. Strauss (Virch. Arch. XXX. 1864) 
mitgetheilte Yergiftung von 70 Menschen durch ganz frisches Bier, dem der 
Brauer am Tage vorher noch ein grosses Quantum Hefe zugesetzt hatte; die 
Symptome waren lebhaftes Fieber, Diarrhoe, Erbrechen, starke Schweisse, in ein- 
zelnen Fallen Coma, und hielten nur einen Tag an. 

b) Hyphomycetes, Fadenpilze (S. 356). 

[Zusatz zu §. 173. S. 356.] 
Vergiftungen durch verschimmelte Nahrungsmittel bei Thieren sind 

auch in neuerer Zeit mehrfach berichtet; so z. B. bei Pferden durch schimmliges 
Brod (vgl. Falke ’s Bericht in Schmidt’s Jahrb. CXIV. 143. 1862, CXXYIL 
110. 1865) und bei sechs Pferden durch schimmligen Hafer nach Mitchell 
und Varnell (vgl. ebend. CXVIII. 237. 1863), wo ein Experiment die Rich- 
tigkeit der Diagnose bewies und Lahmung der hinteren Extremit&ten ein Haupt- 
symptom bildeten. 

c) Pyrenomycetes, Kernpilze (S. 357). 

[Zusatz zu §§. 174—182. S. 357—373.] 
Die Ansicht Tulasne’s, dass das Mutterkorn als Vorbildungsstadium 

von Claviceps purpurea anzusehen sei, ist durch Kuhn (vgl. Cannstatt’s 
Jahresber. V. pag. 8. 1865) dadurch, dass er durch Insition der Sporen dieser 
Keulenspharie an Roggenahren Mutterkorn erzeugte, zur unbestreitbaren That- 
sache erhoben. Wie damit die friihere Angabe Bo nor den’s, dass das Bestreichen 
von Roggenahren mit Mutterkornhyphen Mutterkorn erzeuge, in Einklang zu 
bringen ist, ob eine doppelte Fortpflanzungsweise anzunehmen ist, me.g die Zu- 
kunft lehren. 

Das Mutterkorn des Waizens, welches neuerdings in Frankreich the- 
rapeutisch verwerthet wurde, soli einer These von Carbonneaux-Leperdriel 
zufolge weniger giftig als unser Secale cornutum wirken, und zwar wegen eines viel 
geringeren (um 15 °/0) Gehaltes an fettem Oele, wahrend Bonjeau’s Ergo- 
tin zu 20 also in grosserer Menge darin vorkommen soil. Ein von Lalle- 
mant (Journ. de Pharm. 444. 1865) gepriiftes Mutterkorn von Ampelodes- 
mus tenax Link aus Algier soli nur halb so grosse Dosen erfordern wic 
Roggenrautterkorn. 

Eine neue chemische Untersuchung des Secale cornutum (Amer. journ. 
of Pharm. XXXVI. 193. Cannst. Jahresber. V. pag. 8. 1865) von Wenzel I 
lasst in demselben ausser dem Winkler’schen Secalin noch zwei neue Ba- 
sen, Ekbolin und Ergotin, und eine mit letztern verbundene, eigenthumliehe. 
fliicbtige Saure, Ergots aure, vorkommen. Die Basen bilden nach dem Ein- 
trocknen einen braunlichen, amorphen Firniss, schmecken schwach bitter, reagi- 
ren alkalisch, sind in Wasser und Alkohol, aber nicht in Aether und Chloroform, 
wenig in Holzgeist loslich, bilden amorphe und zerfliessliche Salze und entwickeln 
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bei Zusammenschmelzen mit Natronkalk Ammoniak. Beim Erhitzen blahen sie 
sich auf, stossen einen Geruch nach verbrennendem Flcische aus und verbrennen 
ohne Asche. Das Ekbolin, welches die Wirkung auf den Uterus bedingen 
soil, soli aus salzsaurer Losung durch Platinehlorid dunkelorangegelb, durch Gold- 
chlorid hell chocoladefarben, durch Cyankalium weiss gefallt werden; Wen- 
z ell’s Ergotin durch Cyankalium nicht, durch Platinehlorid nur bei Anwesenheit 
von Alkohol oder Aether, durch Goldchlorid gelbgrau gefallt werden. Das Secalin 
soil mit Phosphorsaure im Mutterkorn verbunden sein. — Neidhart (N, Jahrb. d. 
Pharm. XVIII. 194. 1862) erklart Wiggers Ergotin fur ein durch Farbstoff ver* 
unreinigtes Harz; doch stellt Wiggers die harzige Natur in Abrede (Cannst. Jahrb. 
V. 8. 1862). Das Vorkommen von Mannit (Neidhart) ist ohne toxikologische 
Bedeutung. 

Eine eigenthiimliche Eolge chronischer Mutterkornvergiftung hat Ign. 
Meyr in Kronstadt (Wien. Wchbl. XVII. 47. 1861) bei einer 1857 im Sachsisehen 
Siebenbiirgen vorgekommenen Epidemie von Kriebelkrankheit, von welcher in sechs 
Ortschaften 283 Individuen (98 Todesfalle) ergriffen wurden, in der Bildung von 
Linsenstaar beobachtet, der sich bei jugendlichen Individuen nach Ablauf der 
Krampfe unter monatelangem Kopfschmerz mit Schwindel und Ohrensausen bald 
als weicher, bald als harfcer Cataract bei 23 Personen entwickelte. 

Jacoby (Pharm. Ztschr. f. Russland. III. 25. 1864) r&th, um Mutterkorn- 
gehalt im Roggenmehl zu constatiren, 10 Gran des fraglichen Mehls zweimal 
nach einander mit der dreifachen Menge starken Alkohols siedend auszuziehen, 
jedesmal heiss zu coliren und auszupressen, dann die Mehlmasse in einem Probe- 
cylinder mit 10 Gran Alkohol und 10—20 Tropfen verdiinnter Schwefelsaure 
tuehtig durchzuschutteln und klar absetzen zu lassen. Ist das Mehl rein, so er- 
scheint der geklarte Alkohol ganz farblos, bei Gegenwart von Mutterkorn rosen- 
roth und zwar um so intensiver, je mehr darin vorhanden ist. 

d) Hymenomycetes, Hautpilze, und Gastromycetes, Bauchpilze 
(S. 373). 

[Zusatz zu §§. 183—191. S. 373—394.] 

Die von mir inSchuchardt’s Zeitschrift f. pract. Med. Heft 3 pag. 421 1865 
veroffentliche Abhandlung iiber die medicinisehe Bedeutung der Pilze mit vorzugs- 
weiser Berucksichtigung ihrer toxischen und diatetischen Eigenschaften ist im We- 
scntlichen eine weitere Ausfuhrung meiner im Handbuche niedergelegten Ansichten. 

Nach Si card und Schoras (Journ. de pharm. et de chim. Juin 1865) 
soil das wirksame Princip mehrerer (welcher?) giftiger Pilze basischer Natur sein 
und in kleiner Menge Frosche todten, und zwar auffallender Weise unter den- 
selben Erscheinungen wie Curarin, von dem es jedoch nach Preyer (Berl. klin. 
Wchschr. 40. 1865) sich dadurch unterscheidet, dass es auch bei blosser Einath- 
mung giftig wirkt, wahrend das Curarin schwer oder gar nicht fliichtig ist. Le- 
tellier (Gaz. mdd. de Paris. 11. 1866) halt das Amanitin als eine nicht kry- 
stallinische, feste, durch Jod und Tannin f&llbare Pflanzenbase und als das gif- 
tige, dem Narcein analog wirkende active Princip der giftigen Amaniten fest, 
neben welchem in Amanita bulbosa und deren Varietaten noch eine scharfe Sub- 
stanz sich finden soil. 

Interessant sind Angaben von J. de Seynes (Essai d’une flore mycolo- 

gique de Montpellier. 1863) iiber den Gcnuss giftiger Pilze in Siidfrankreich. 
So wird Amanita vaginata zu Montpellier ohne Schadcn verzehrt; A. muscaria 
wird bei Genolhac (Gard) in betrachtlicher Quantitat genossen, man gebraucht 
dabei die Vorsicht, das Wasser wcgzuschiitten und den Pilz lange kochen zu 
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lassen. A. rubescons gilt als unschadlich, wird aber nicht bei Montpellier ge- 
sammelt. A. pantherina und A, phalloides werden gemieden. Agaricus melleus 
wird viel gegessen, ebenso ist eine verwandte Art, Ag. neomartes, trotz des 
schleehten Gcruchcs und der Bitterkeit in rohem Zustande, essbar. 

Zur Behandlung der Vergiftung mit Amaniten werden von Letellier 
(a. a. O.) olige Emetocathartica und concentrirte Decocte tanninhaltiger Substan- 
zen besonders cmpfohlcn. Humbert riihmt die Wirksamkeit der Caffeeclystiere 
(Cannst. Jalircsber. V. 105. 1863), welche 0. Connor (Lancet. 13. 1862, Med.- 
chir. Monatsliefte. Juli 1862) in zwei Fallen von Pilzvergiftung mit ausgepragt 
narkotischen Symptomen und Mydriasis ebenfalls erprobte. 

Zweiter Abschnitt. 

Monocotyledoneae, Einsamenlappige Pfianzen. 
1. Pamilie: Gramineae, Graser (S. 397). 

[Zusatz zu §§. 196 und 197. S. 397—400.] 

Bezuglich der Gattung Lolium fanden C, Baillet und Filhol zu Tou¬ 
louse (cfr. Journ. de Chem. med. Juin 1863), dass Lolium arvense With. (Lo¬ 
lium linicola, ubrigens nur eine Varietat von Lolium temulentum) in der Gif- 
tigkeit vom Taumellolch nicht abweicht, ferner dass auch Lolium perenne 
schwach giftige Eigenschaften besitzt, dagegen L. italicum AI. Br. wol un- 
giftig ist. Gahrung scheint die Wirkung des Taumellolchs zu steigern; nur mit 
Hefe bereitetes Brod mit Lolchgehalt schadet: Lolch als Bierzusatz wirkt hefti- 
ger als im Brode, am giftigsten erscheint das wassrige Destillat der gegohrenen 
Korner. 

2. Familie: Aroideae Juss., Callaceae Bartl (S. 400). 

[Zusatz zu §. 199. S. 400.] 

Nach E. Chairou (L’Union mdd. 149. 1862) brachte der Genuss eines 
Radieschen, welches mit der Wurzel einer in Frankreich haufig angepflanzten 
und Caladium genannten Aroidee gerieben war, bei einem 44jahrigen Manne 
heftige Entziindung des Mundes und des Schlundes hervor. Las auffallendste 
Symptom war der Verlust der Sprache, die im beschrankten Masse 36 Stunden 
spater, vollstandig erst nach 3—4 Tagen wiederkehrte, vielleicht im Zusammen- 
hange mit einem trocknen, qualenden, bei jedem Articulationsversuche exacerbi- 
renden Husten und einer durch die Untersuchung constatirten schmerzhaften be- 
dcutenden Anschwellung der Epiglottis stehend. Ausserdem waren Schmerzen im 
Mund, Hals und Hcrzgrube vorhanden, die Mundhohle gleichmassig gerothet, 
Abdomen aufgetrieben, schmerzhaft; Erbreehen und Diarrhoe fehlten. Die Wur¬ 
zel von Caladium soil eben dasselbe Symptom des Stummseins hervorbringen 
und von Franzosischen Gartnern nicht selten benutzt werden, um ihren Camera- 
den einen Schabernack zu spielen. 

3. Familie: Colchiaceae D6.r Idelanthaceae R. Br. (S. 401). 

[Zusatz zu §. 201. S. 401.] 

Dureh Veratrum viride sind mehrere Vergiftungen vorgekommen.' J. B. 
Buckingham (Hay’s Amer. journ. Octbr. 1865) beschreibt zwei medicinale 
Vergiftungen durch einen Schluck Veratrumtinctur, statt eines Baldrianpraparates 
genommen. Heftiges Wiirgen, Erbreehen, kalte Schweisse, kaum fuhlbarer Puls 
waren die Erscheinungen in dem einen Falle und wurden durch Tinct. Opii cro- 
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cata bald beseitigt; im zweiten, nicbt mit Opium behandelten, trat aucb Verlust 
der Spraehe ein und dauerte das Erbreehen mehrere Stunden. Schon fruher hat 
Edwards (Med. Times. 3. Jan. 1865) einen wahrscheinlich hierhergehorigen 
Fall beschrieben, — E. redet promiseue von Veratrum viride und Helleborus vi- 
ridis — der die Folgen eines pharmakodynamischen Selbstversuches mit einem 
Theeloifel Tinctur (=12 Gran Pulver) betrifft und sieh ausser durch die in 
Buckingham’s Falle beobachteten Erscheinungen durch krampfhafte Streckun- 
gen und subjective Empfindung von grunen Kreisen um die Lichtflamme charac- 
terisirte. Ein letaler Fall von Harris (Hay's Amer. journ. Juli 1865) betraf 
ein l^jahriges Kind, das nach 35 Tropfen Tinctur collabirte und in 13 Stunden 
zu Grunde ging. — Sehroff (Med. Jahrb. XIX. 5. u. 6. Heft. pag. 129. 
1863) fand das Pulver von Veratrum viride mikroskopisch nicht wesentlich 
von dem offieinellen Pulver von V. album verschieden, nur ist die Farbe mehr 
schmutzig weissgrau (durch beigemengte Erde). Die Behauptung der Americaner, 
die grune Nieswurz unterscheide sich von der weissen dadurch, dass letztere pur- 
gire, erstere sogar stuhlverhaltend wirke, ist irrig, da auch V. album nicht constant 
drastiseh, bisweilen auf den Stuhl retardirend wirkt. Auch konnte Sehroff 
bei seinen Versuchen mit alkoholischem Extracte nicht constatiren, dass V. vi¬ 
ride vorherrschend Reflexlahmung hervorruft, wie es nach seinen friihern Expe- 
rimenten das Rhizom von V. album thut, wahrend die Wurzel stets tonische und 
klonische Krampfe bewirkt. Quantitativ wirken V. viride und die daraus berei- 
teten Praparate seliwacher als V. album; 2 Gmm. des Pulvers von letzterer todten 
Kaninchen, 4 Gmm. der erstern. Uebrigens wirken auch V. viride durch seinen 
Gehalt an Veratrin, welches darin von Worthington entdeckt wurde. 

1. Colchicum autumnale L. 

[Zusatz zu §§. 202 und 203. S. 402—407.] 
TJeber Colchicin und Colchice'in verdanken wir genauere Kenntnisse 

den Untersuchungen von M. Hubler (Jen. Ztschr. f. Med. 1864. S. 247). 
Hiibler gewann das Colchicin durch Extraction der unzerkleinerten Semina Col- 
ehici, Fallen mit Gerbsaure und Zersetzen des Niederschlags mit Bleioxyd als 
eine hell schwefelgelbe, in Wasser und Alkohol ohne Triibung losliche, in letz- 
terem jedoch anfangs gummiartig sich zusammenballende, in Aether losliche, beim 
Zerreiben ebenfalls harzartig zusammenbackende, nicht crystallisable Masse von 
schwach aromatischem, heuartigem Geruche, der besonders beim Erwarmen der 
wassrigen Losung hervortritt, und selbst in sehr starker Verdunnung intensiv 
bitterem Geschmacke. Die wassrige Losung ist vollkommen neutral; Gold- 
chlorid erzeugt einen gelben flockigen Niederschlag, Quecksilberchlorid einen 
weissen; saurefreies Platinchlorid, neutrales Eisenchlorid, neutrales und basisch- 
essigsaures Bleioxyd, schwefelsaures Kupferoxyd sind ohne Einwirkung; Mine- 
ralsauren und Alkalien farben die Losung intensiv gelb; Gerbsaure, selbst stark 
verdiinnte, gibt einen kasigen flockigen Niedersehlag. Lasst man zu einigen 
Kbrnchen Colchicin einige Tropfen Schwefelsaurehydrat fliessen, so farbt sich 
letzteres um jene herum. dunkelgriin, spater gelb; lasst man zu der gelben Lo- 
sung einen Tropfen Salpetersaure, so bildet sich an den Beriihrungspunkten eine 
dunkelblaue Zone, deren Farbe beim Umruhren rasch in Violett, Braun und 
schliesslich Gelb ubergeht; Aetzammoniak bringt in der sich nicht weiter andera- 
den Losung eine Farbenveranderung in Dunkelzwiebelroth hervor, das durch 
Sauren in Gelb verwandelt und weiter durch Alkalien wieder restituirt wird. Das 
Colchicin ballt sich zwischen 130 und 140° C. harzahnlich zusammen, schmilzt 
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bei 140° zu einer durchsichtigen, braunen, beim Erstarren glasig sproden Masse 
ohne Gewichtsveranderung, verbrennt mit Platinblech unter Aufblahen mit rus- 
sender Flamme und Hinterlassung einer sehr voluminosen, vollig verbrennbaren 
Kohle und entwickelt mit Aetzkali geschmolzen Ammoniak. Die Elementar- 
analyse ergab die Zusammensetzung C34 H19 NO10. 

Durch den Einfluss von Sauren und wie es scheint auch durch Alkalien, 
selbst atzende Erdalkalien, verwandelt sicb das Colehicin in das Oberlin’sehe 
Colchicein, dessen saure Natur Hu bier bestatigte, von dem er aber fand, dass 
es in seiner Zusammensetzung vdllig mit dem Colehicin iiberein- 
kommt. Das bei Behandlung des Colchicins mit Sauren neben dem Colchicein 
erhaltene Harz, welche beide von Oberlin als Spaltungsproducte des Colchi¬ 
cins bezeichnet wurden, ist nach Hft bier die Folge weiterer Einwirkung der 
Sauren auf das Colchicein. Der harzartige Korper besitzt eine viel grossere Bit- 
terkeit als das Colchicein, welches nach Hu bier (entgegen Oberlin) nicht als in 
den Zeitlosensamen praexistent angenommen werden kann. 

Das von Hiibler dargestellte Colehicin erwies sich als intensiv giftig und 
todtete zu 0,05 Gmm. Hunde, wie es scheint, durch heftige Gastroenteritis und 
eine zum Theil von dieser abhangigen Blutalteration (dicke, theerartige Beschaf- 
fenheit in Folge der profusen Diarrhoe), wahrend es in denselben Dosen auf Her- 
bivoren nicht wirkte. 

Drei Falle von Vergiftung jugendlicher Individuen durch Yinum semi- 
num Colchici, durch Verwechslung mit Madera veranlasst, damn ter ein letha- 
ler, hat Warneke in Copenhagen (Hosp. Tidende. 6. 1863) mitgetheilt. In 
alien traten die Intoxicationssymptome erst mehrere Stunden (6—6^) nach dem 
Genusse auf; das Ende der lethalen Intoxication (nach 2 Unzen) erfolgte in 36 St., 
die gunstig verlaufenen (nach 5 und 10 Drachmen) dauerten fiber 8 Tage und 
zeichneten sich durch convulsivische Symptome und Delirien aus, die erst spat 
(am 2. und 7. Tage) auftraten. Warneke will eine gastroenteritische und spi- 
nale Form des Colchicismus unterschieden wissen; er negirt eine bestimmte Af¬ 
fection des Gehirns und fiihrt die hie und da gefundenen Hyperamien auf 
die Todesursaehen (Krampf des Herzens und der Athemmuskeln) zuriiek, sieht 
dagegen in Erweichung des Riickenmarks eine dem Gifte eigenthumliehe Wir- 
kung. Die in den von ihm selbst mitgetheilten Fallen vorkommenden Delirien 
mit Raserei sprechen indessen sehr fur eine Betheiligung des Gehirns. 

2. Veratrum album L. 

[Zusatz zu §§. 205 nnd 206. S. 408.] 
Eine Vergiftung von drei Erwachsenen durch den Speisen von fremder Hand 

mehrmals beigemengtes Pulver von Veratrum album, vorzugsweise als Gastroente¬ 
ritis, in einem Falle mit Tenesmus und blutigen Stiihlen, sonst mit Erbrechen, 
Schlaflosigkeit und Mattigkeit verlaufend und bei zwei todtlich, ohne dass die 
Section Besonderes nachwies, theilen Nivet und Giraud (Gaz. hebd. VIII. 31. 
1861) mit. An das Referat dieses Falles schliesst Faber (Ztschr. f. Staatsarz- 
neikunde. XX. 333. 1862) nach Benzien eine Vergiftung von 36 Kuhen durch 
Rad. Veratri albi als Haarseil gebraucht, durch Gastroenteritis, Schwindel, Tau- 
meln characterisirt, und bei 8 todlich, dadurch interessant, dass die Milch 
der vergifteten Kilhe und das Fleisch der gestorbenen bei Schweinen, Hunden 
und Katzen Erbrechen und sogar todtliche Intoxication bedingten. Bias (Ver- 
handl. der naturf. Gesellsch. z. Freiburg. H. 2, pag. 173. 1861) theilt zwei Ver- 
giftungen bei Kindern durch ca. 6 — 8 Unzen eines zur Todtung von Epizoen 
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beim Rindvieh bestimmten Decoctum Veratri mit, die unter heftigem Erbrechen, 
Collapsus, convulsivischen Bewegungen im Gesicht und an den Gliedern, Mydria¬ 
sis giinstig verliefen. Sowol in dem Ealle von Nivet und Giraud (in den 
Eingeweiden) als in den von Bias (in den erbroehenen Massen) gelang der Nach- 
wcis des Veratrins durch ehemische Reactionen und physiologische Experimente. 

Als characteristisches Reagens auf Veratrin verdient das von Trapp 
(Fhaim. Ztschr. f, Russland. I. 28. 1862) aufgefundene Verhalten gegen Salz- 
saure hervorgehoben zu werden. Concentrirte Salzsaure gibt eine farblose L6- 
sung, welche beim Koelien allmahlig intensiv blutroth wird und diese Earbe auch 
bei wochenlangem Stehcn nicht verandert. ,Alkali im Uebcrsehuss entfarbt sie 
und gibt einen floekigen Niederschlag, der sich in kalter Salzsaure wieder mit 
rother Earbe lost; das entfarbte alkalische Filtrat von dem floekigen Nieder- 
scblage reducirt Kupferoxyd (Marme in Henle’s Zeitschr. N. E XXVI 93 
1865). 

3. Sabadilla officinarum Brandt. 

[Zusatz zu §. 206. S. 411.] 
Scb.roff (Wien. med. Jabrb. XIX. 129. 1863) wies naeh, dass in den Sa- 

badillsamen kein fliichtiges Prineip existirt, dass ihre Wirkung bei gleicher Menge 
bedeutender als die des Rhizoms von Veratrum album und des Rhizoms sammt 
Wnrzeln von V. nigrum und V. viride, dagegen geringer als die der Wurzeln 
von Y. album ist. Kaninchen sterben auf 2, selbst auf 1 Gmm. Sem. Sabadil- 
lae. Das Yeratrin verhalt sich zum alkohol. Extract wie 1:3, zur Mutterdro- 
gue wie 1 : 30. Die Samenhiillen sind fast so reich an wirksamen Bestandthei- 
len wie die Samen. Qualitativ wirken die Sabadillsamen wie die Wurzeln von 
V. album, indem sie heftige Krampfe, nur ausnabmsweise Lahmung bedingen. 
Post mortem fand Schroff in zwei Yersuchen eine bis zum brandigen Absterben 
gediehene Gastritis. 

Eine von Merck aus dem Sabadillsamen dargestellte neue Saure (Vera- 
trumsaure) erwies sich Schroff zu 1—4 Dcgm. wirkungslos. 

4. Eamilie: Liliaceae, Kronlilien (S. 413). 

[Zusatz zu §. 208. S. 413.] 
Die beiden im Handel vorkommenden Sorten Meerzwiebel, die weisse 

und die rothe, miissen nach Schroff (Wchbl. d. Ztschr. d. Aerzte zu Wien. 
43. 1864 und Ztschr. d. Oesterr. Apothekervereins. 1866) als Varietaten einer 
und derselben Species (Scilla maritima Li.) angesehen werden; indessen liefert 
jedes Exemplar nur gleichgefarbte Zwiebelschalen. Die auf die trocknen ausser- 
sten Schalen zunachst folgenden saftreichen liefern ein viel wirksameres Extract 
und sind bittrer und sch&rfer als die weiter folgenden; die innersten schmecken 
gradezu krautartig und siisslich. Ein fliichtiges scharfes Prineip besitzt die Scilla 
nicht, die durch dieselbe bedingte Hautreizung ist Eolge der mechanischen Ein- 
wirkung reichlich in ihr enthaltener Nadeln von oxalsaurem Kalk; das wassrige 
und alkohol. Extract, welche diese Krystallnadeln nicht enthalten, reizen die Haut 
nicht, wohl aber die trockne Zwiebel beim Einreiben. Die rothe Scilla ist bei 
Weitem starker wirkend als die weisse, 12 Gmm. der ausseren saftigen Schalen 
und ebenso 1 Gmm. daraus dargestelltes alkohol. Extract todten Kaninchen in 
12 Stunden (nach 5 Std. treten Streckkrampfe ein). Auch die aussersten trock¬ 
nen Schalen der rothen Scilla liefern ein wirksames Extract, das 24 Stunden 
lang anhaltendes Brcnncn im Munde und Abstumpfung der Geschmacksempfin- 
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dung bewirkt, Ivaninchen sclion in 4% Stundcn todtet und bei Lebzeiten anfangs 
Temperaturcrhbhung, Besckleunigung dcs Pulses und der Resp., Ptyalismus, 
Myosis, spater Depressionsphanomene bedingt; die Section zeigt Erosion der Ma- 
gensclileimliaut bis zum submucdsen Gewebe mit Bluterguss, Hamorrhagie in 
Hcrzbcutel, Pleuren, Lungen, Hyperiimien in Hirn, Hirnhauten, Nieren; im Harn 
Blutkorperehen. Scillitin von Merck, ein brauner Korper von intensiv bitte- 
rcm Gcsclimacke und Extracteonsistenz, nicht scharf, wirkt narkotiseh, bewirkt 
Zittern, Scliuttelkriimpfe, Mydriasis, Sinken der Respiration und todtet zu 1 Gmm. 
Kanincken in 8 Stunden; bei der Section findet sich die Schleimhaut in Magen 
und Diinndarm nur leiclit injicirt, die Hamorrhagien feblen. Ein nacbtraglich 
von Sckroff untersuchtes Extract der aussersten Schalen der weissen Scilla er- 
wies sich als narkotisch wirkend. Inwieweit mit Schroff’s Angaben diejenigen 
von Mandet (Comptes rend. LI. 87. 1861), dass die Scilla zwei eigenthiimliche 
Korper, das Scillitin mit diuretischen und expectorirenden Eigenschaften und 
das Skulein von reizender und toxiscber Wirkung, enthalte, in Einklang zu 
bringen sind, steht dahin. 

Esmag hier auch noch von Nar thecium ossifragum, dem sog. Beinbrecb, 
die Rede sein, den man gewohnlich zu den Liliaceen rechnet, obsehon er zufolge 
einer miindliehen Mittheilung von Hofr. Grisebach besser zu den Colchiaceen 
zu stellen ist. Die Giftigkeit desselben fur Thiere, besonders Rindvieh, ist neuer- 
dings (zwar nicht in der Eorm, wie die Alten glaubten, dass er die Knochen 
erweiche und briichig mache,) von Wattenberg (vgl. Wigger’s Jahresber. 
pag. 17. 1861) dureh Erfahrungen an gefutterten Kiihen, die danach unter fort- 
whhrendem Verfalle der Krafte an Durchfall u. s. w. zu Grunde gingen, bewiesen. 
Die Milch war bitter und wirkte auf eine Katze todtlieh. Walz (N. Jahrb. f. Pharm. 
XIV. 345. 1861) hat in Narthecium ausser einem Narthecin genannten Korper 
eine Nartheciums&ure gefunden, auf welche er wol mit Unrecht die toxische 
Wirkung deshalb zuruckfiihrt, weil sie ldsliche Kalksalze bilde und dadurch zu 
Knochenerweichung Anlass geben konne. Im Gottinger chemischen Laboratorium 
angestellte Analysen haben ein befriedigendes Resultat nicht geliefert. Historisches 
uber die Pflanze gibt Buchenau (Bot. Ztg. 161. 1861). 

5. Familie: Irideae Juss., Schwertlilien (S. 415). 

[Zusatz zu §. 211. S. 415.] 

C. Binz (Grundziige der Arzneimittellehre. S. 6. Berl. 1866) experimentirte 
mit einem concentrirten Infus von 2 Drachmen Crocus satious bei Katzen und 
Hundcn (innerlich und hypodermatisch) und sah danach besonders die Tempera- 
tur steigen, ausserdem Schwankungen des Pulses und etwas Betaubung. 

, Dritter Abschnitt. 

Dicotyledoneae, Zweisamenlappige Pflanzen. 
1. Familie: Coniferae, Zapfenbaume (S. 416). 

Thuja occidentalis. 

[Zusatz zu §. 215. S. 416.] 

Dass ich berechtigt war, dem Lebensbaum eine Stelle in der Toxikologie 
neben dem Sadebaume einzuraumen, beweist ein von Sander in Zellerfeld 

(Schuchardt’s Ztschr. Heft 4. pag. 339. 1866) veroffentlichter und als Thuja- 
Vorgiftung von der Gottinger medic. Facultat constatirter Fall von todtlieh ver- 
laufener Intoxication dureb einen als Abortivum genommenen Thee von Herba 
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Thujae occidentalis. Der beabsichtigte Abortus trat in der That neben starker 
Vomiturition ohne nachfolgendes Erbrechen, Betaubung und Anasthesie ein; post 
mortem wurde Starke Hyperamie der Unterleibsorgane, sowie hochgradige, z. Th. ha- 
raorrhagische Entzundung des Magens und der Eingeweide, endlich Hyperamie und 
Exsudation in Hirn und Hirnhauten eonstatirt. Sieher ist das atherischcOel, wel¬ 
ches in seiner localen Wirkung auf die Haut dem SabinaSl sehr nahe steht, als 
das wirksame Princip anzusehen; inwieweit daneben das von Kawalier in den 
grlinen Theilen von Thuja occidentalis entdeckte Glykosid, Thu jin, das beim 
Erwarmen mit verdiinnten Sauren sich in Zucker und Thujetin spaltet, und 
neben dem Thujin noch das Thujigenin (Journ. f. pract. Chemie. 74. 8) an 
der Wirkung betheiligt ist, steht dahin. 

Pinus sylvestris u. a. (Oleum Terebinthinae ). 
[Zusatz zu §. 219. S. 422.] 

Chevallier hat die sehadliche Wirkung des Terpenthinanstriches nach 
eigenen neueren Erfahrungen und unter Zusammenstellung fruherer Beobachtun- 
gen, welche sich aueh zum Theil auf die Ausdiinstungen von Blumen beziehen, 
in den Ann. d’hyg. pag. 95. 1863 hervorgehoben. Durch Marchal de Calvi’s 
Anathem gegen Terpenthinanstrich veranlasst stellte Liersch (Casper’s Vier- 
teljahrsschr. Oct. 1862) Thierversuche an, welche den Beweis lieferten, dass mit 
Terpenthindunst reichlich erftillte Luft auch kleineren Saugethieren gefahrlich 
und selbst todtlich werden kann, wobei jedoch nicht jedes Thier derselben Spe¬ 
cies in gleicher Weise leidet, dass die wesentlichsten Erscheinungen sich als Un- 
ruhe, Betaubung, Schwanken und Taumeln, Bewegungsstdrungen, selbst Lahmun- 
gen der Extremitaten, besonders der hinteren, dann theils partielle, theils allge- 
meine Convulsionen, sehr beschleunigter Herzschlag und verlangsamte, selbst er- 
schwerte Respiration darstellen, und dass der Tod durch Neuroparalyse er- 
folgt. Es stimmt zu diesen Symptomen eine von Meniere (Journ. de Chimie 
med. Aout 1861) besehriebene Vergiftung von drei Arbeitern, die in einen Brun- 
nen, in welchen der Inhalt einer 56 Lit. Terpenthinol haltenden Elasche gera- 
then, hinabgestiegen waren: anfangs heftiges Toben und Sehreien, oder Lachen, 
spater Somnolenz. Die Entfernung aus der Atmosphare scheint das Wesentlichste 
zu sein; Meniere leisteten Aderlasse gute Dienste. 

Zu der Vergiftung mit Terpenthin durfte auch die vonDahlerup (Bibl. 
for laeger. 128. Juli 1863. vgl. Yjhrschr. f. ger. Med. Oct. 1866) besehriebene 
Selbstvergiftung mit Kamphin, einem durch Destination von Terpenthin und 
Kalkmilch erhaltenen Beleuchtungsmaterial, zu rechnen sein; die genossene Menge 
betrug 1% Seidel, die Symptome waren Erbrechen, wobei das Erbrochene den 
eigenthiimlichen Geruch des Kamphins besass, ausserordentliche Exaltation bei 
nicht getrubtem Bewusstsein, bleicher Gesichtsfarbe, kuhler Haut und kleinem, 
schwachem Puls, spater convulsivisehe Zuckungen in den Extremitaten, in gerin* 
gerem Grade selbst noch nach 4 Tagen anhaltend, Kopfschmerz, Sehmerzen im 
liaise und in der Cardia, Schlingbesehwerden und Strangurie. Der Urin zeigte 
(ebenso wie das Athmen) noch am zweiten Tage Veilchengeruch und enthielt 
viel Phosphate, wenig Chloride und kein Eiweiss. 

2. Eamilie: Urticeae, Nesselgewachse (S. 424). 

1. Cannabis sativa L. 

[Zusatz zu §. 221. S. 424.]. 
Von Guyon (vgl. Wigger’s Jahresber. pag. 26. 1861) wird auch der Hanf- 

samen als narkotisch bezeichnet; eine Abkochung davon soli in der Umgegend von 
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Chambery den Tod eines jungen Madchens und der Genuss der Samen aeht- 
tagigen Narcotismus eines Knaben bewirkt haben. Ein Vergiftungsfall mit H a n f- 
extract, von Riedel (Deutsche Klin. 19. 1866) mitgetheilt, betrifft einen Apo- 
thekerlehrling, der sich die Freuden des Paradieses durch Hasehischrausch ver- 
schaffen wollte, und zeichnet sich symptomatologiseh durch den stark gesteigerten 
Bewegungstrieb, den heftigen Herzstoss und subjective Farbenerscheinungen mit 
Vorherrschen von Blau und Grim aus. 

2. Humulus Lupulus L. 

[Zusatz zu §. 222. S. 430.] 
Baumann (Wiirttemb. Corr.-Bl. 19. 1864, Schmidt’s Jahrb. CXXIII. 185. 

1864) beobachtete Erkrankungserscheinungen nach Hopfenpfliicken in geschlosse- 
nem Raume bei zwei Geschwistern, besonders stark bei einem Knaben, der am 
dritten Tage hernach zweimal erbrach und unwohl wurde, Tags darauf bei er- 
bOheter Hauttemperatur stark schwitzend in einem sopordsen Zustande mit blan- 
den Delirien, vollem Pulse, stertoroser Respiration, Sehnenhiipfen in der oberen 
Extremitat, Mydriasis sich befand und am fiinften Tage der Krankheit ein sehar- 
lacbahnliches Erythem, namentlich im Gesicht bekam, iiberhaupt erst nach Mo- 
naten vollig aus seinem paralytischen Zustande sich erholte und besonders lange 
Zeit auffallend weite Pupillen behielt. — Von Lupulin gab Fronmujler sen. 
(D. Klin. 40. 1864) zwei Gesunden je eine Unze ohne erhebliche narkotische 
Wirkung. 

3. Familie: Laurineae Yent., Lorbeerbaume (S. 433). 

[Zusatz zu §§. 226 und 227. S. 433—437.] 
Lemchen (Journ. f. Kinderkkh. Heft 9. u. 10. pag. 290. 1865) be0bachtete 

die Vergiftung eines 20 Mon. alten Knaben mit SolutioCamphorae oleosa, 
durch Opisthotonos und darauf folgende convulsivische Zuckungen der Extremi- 
taten, Contraction und Unempfindlichkeit der Pupillen, schwaehen, schnellen Puls, 
Gesichtscyanose und Anasthesie ausgezeichnet. Die Symptome traten erst nach 
3 Stunden ein. Eine Zusammenstellung neuerer toxikologischer Literatur fiber 
Camphervergiftung hat Schuchardt (dessen Ztschr. Heft 2. pag. 137. 1866) 
gegeben und ausserdem auf einen zweiten lethalen Intoxicationsfall aus alterer 
Zeit (ein bei einem Knaben beobachteter ist von Schaaf in Gaz. med. de Strasb. 
Mai 1850 mitgetheilt) von Buddeus (vgl. Blumenbach’s med. Bibl. Bd. 8. 
8t. 4. S. 694. 1795) hingewiesen, wo der Campher in Substanz zum Zwecke 
von Abortus genommen und der Tod innerhalb 10 Stunden erfolgt war. Auch 
unter den neueren Fallen ist einer Folge eines Abtreibungsversuches (Feuerly 
in Gaz. med. d’Orient. II. 12. 1859). 

4. Familie: Myristiceae, Muscatbaume (S. 437). 

[Zusatz zu §. 228. S. 437.] 
Wahrend Fronmiiller (Deutsche Klinik. No. 40. 1865) nach zwei Muscat- 

niissen nur etwas Summen im Kopfe auftreten sah, beobachtete ten Bosch 
(Nederl. Tijdschr. 1. afdeel. pag. 419. Jul. 1865) eine 4 Tage anhaltende Yer¬ 
giftung durch sieben gegen Rheumatismus eingenommene Muscatniisse, wobei sich 
ausser Uebelkeit und Magenschmerzen auch Cephalalgie, Mydriasis, unsichere 
Spraehe, Sinken der Temperatur und keuchende Respiration bei kleinem, lang- 
samem Pulse als hauptsachlichste Erscheinung zeigte. 
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5. Familie: Phytolacceae R. Br., Schminkpflanzen (S. 439). 

[Zusatz zu §. 232. S. 439.] 
Der unter den, gewohnlichen Symptomen verlaufenen und mifc Excitantien 

behandelten Yergiftung von vier Madehen zu Udine durch die falsehlich fur Ca- 
roten gehaltene Wurzel von Phytolacca decandra L., nach Zambelli 
mitgetheilt in Ann. de Therap. pag. 58. 1863, gedenken wir nur, weil sie an 
mehreren Orten als Vergiftung durch Amaranthus communis irrthumlich aufge- 
fiihrt 1st. Eine so benannte Species yon Amaranthus L. existirt nicht, keine 
der dieser Gattung angehorigen Arten ist giftig, und als Amaranto del Peru 
oder schlechtweg Amaranto bezeichnet man in Italien die vorbenannte Phy¬ 
tolacca. 

6. Familie: Euphorbiaceae Juss., Giftmilcher (S. 439). 

Jatropha Curcas. 

[Zusatz zu §. 235. S. 440.] 
Mit den Samen von Jatropha Curcas habe ich in der letzten Zeit auf Ver- 

anlassung der Herren Gehe u. Co. in Dresden inich mehrfach beschaftigt. Es 
geht aus meinen Untersuchungen hervor, dass der Name Hollenol fur das milde 
Oel, welches die Samen liefern, nicht gerechtfertigt ist, da es erst zu 15 bis 
20 TropjSn leicht purgirend wirkt. Die Samen habe ich selbst zu 3 — 4 Stuck 
gegessen, ohne danach mehr als einen fliissigen Stuhl zu bekommen. Auf die 
aussere Haut wirkt das Oel nicht reizend ein; ebensowenig eine aus den Samen- 
schalen dargestellte alkoholische Tinctur. Weder die Samenschalen noch die gan- 
zen Samen zerkaut bewirken Spuren von Stomatitis u. s. w. Nichtsdestoweniger 
sind auch aus neuester Zeit Yergiftungen mit Sem. Curcadis beobachtet, und 
zwar eine Massenvergiftung von 33 Personen in Birmingham nach Russell 
(Med. Times. June 25. 1864), wo die genossene Menge zwischen 3 — 4 und 
40—50 Stuck schwankte, die Sympfcome bald schon nach 10 Minuten, bald erst 
nach 2% Stunden auftraten und sich hauptsachlich in Schmerz und Brennen im 
Halse, Auftreibung des Unterleibes, Schwindel, Erbrechen, Mattigkeit und 
Schlafrigkeit und spater auftretenden schleimigen und wassrigen Darmentleerun- 
gen ausserten; bei einzelnen war Dysurie, bisweilen in den schlimmsten Fallen 
Mydriasis vorhanden und stets war die Genesung in zwei Tagen vollendet. Vgl. 
auch iiber das fragliche Oel die These von Vaulherin (De 1’huile de Croton. 
Du Curcas purgans. Paris 1864). 

Ricinus, Wunderbaum. 

[Zusatz zu §. 239. S. 445.] 
Eine Yergiftung durch 7 Stuck Ricinussamen, als Hausmittel genommen, 

durch Erbrechen, Durehfall, Empfindlichkeit und Auftreibung des Unterleibes, 
Mydriasis, Kopfsehmerzen und besonders krampfhafte Zusammenziehungen der 
Muskeln des Ruckens und der Extremitaten characterisirt und in 3 Tagen giin- 
stig verlaufen, findet sich im Wiedener Krankenhausberieht fur 1862. S. 142. 

7. Familie: Scrophularineae, Rachenbliimler (S. 450). 

Digitalis. 

[Zusatz zu §§. 244—251. S. 450—457.] 
Fiir die gericlitliche Medicin hat der rot ho Fingcrhut ein besonderes In- 

teresse durch die Vergiftung der Wittwe de Paw erhalten, welche von Dr. 
Couty de la Pommerais in Paris absichtlich durch Digitalin bewirkt 
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wurde und zu einem sehr lesenswerthen, obschon nicht in alien Punkten infal- 
liblen Gutachten von Tardieu und Roussin (Annal. d’hyg. pag. 80. Juill. 
1S64) Veranlassung gab. 

Eine ziemlich sorgfaltige Zusammenstellung der Casuistik der Digitalisver- 
giftung verdanken wir Agis Ducroix (De l’empoisonnement par la digitale et 
la digitaline. These. Paris 1864); zu den im Handbuche S. 451 citirten Fallen 
koinmt aus neuester Zeit hinzu ein Fall von Alph. Mazel (Gaz. des hop. 74. 
1864) durch Theeaufguss von Folia Digitalis (dureh Yerwechslung mit Fol. Bo- 
raginis, auf welche ich schon im Handbuch die Aufmerksamkeit lenkte), zu 
7 Gmm. auffallend durch den pldtzlichen Tod am fiinften Tage, und eine ehro- 
nisclie Digitalisvergiftung, durch Gesichtshallucinationen und Verlust des Ge- 
dachtnisses characterisirt, mitgetheilt von Berg (Wiirttemb. Corr.-Bl. XXXIII. 
29. 1864). Eine von mir gemachte noch nicht publicirte Zusammenstellung der 
Digitalisvergiftungen umfasst 1 Giftmord (durch Digitalin), 1 Selbstmord (Digi- 
talisinfus), 1 dkonomische Vergiftung (Digitalisblatter statt Borago) und 42 Me¬ 
dicinal vergiftungen ( 1 durch ein Infus der Wurzel, 4 durch Digitalin, 3 durcli 
Pulver, 1 durch Extractum Digitalis, 1 durch Digitalissyrup, 1 durch frischen 
Saft, 24 durch Infuse Oder Decocte der Digitalisblatter und 7 durch die Tinc- 
tur; zu grosse Dosis Oder zu lange fortgesetzter Gebrauch auf arztliche Verord- 
nung gab in 33, die Anwendung als Hausmittel in 3, als Geheimmittel in 1, un- 
richtiges Verstandniss des Recepts in 2, innerliche Anwendung statt der vorge- 
schriebenen ausserlichen in 2 Fallen Veranlassung). Von den 45 Fallen endeten 
10 todtlich. 

Die besonders durch die Versuche von Stannius in die Handbiicher einge- 
fiihrte relative Unwirksamkeit des Digitalins auf Batrachier, an sich irrig, erklart 
sich dadurch, dass Frosche, mit Digitalin vergiftet, ahnlieh wie nach anderen 
Herzgiften, mit stillstehendem Herzen umherhupfen. Reines Digitalin in 
Glycerin gelost und subcutan applicirt, wirkt nach Marme (Zeitschr. f. rat. 
Pathol. XXVI. 1. 1864) zu 18—36 Mgm. verlangsamend, zu 54 Mgm. anfangs 
verlangsamend und spater beschleunigend, 72 Mgm. todtlich lahmend auf die 
Herzaction bei Froschen. Das Digitalin ist somit viel schwacher als Helleborein 
(vgl. Ranunculaceen) aus der grtinen Nieswurz. 20 Mgm. todten Tauben bei sub- 
cutaner Application, wahrend vom KrOpf aus 30 Mgm. ertragen werden konnen. 
Bei Kaninchen wirkt bei subcutaner Application reines Digitalin zu 10—20 Mgm. 
voriibergehend verlangsamend, zu 80 Mgm. erst verlangsamend, dann enorm be¬ 
schleunigend und kurz vor dem Tode wieder beschleunigend, zu 160 Mgm. ver¬ 
langsamend bis zum Tode; in eine Vene injicirt wirken 8—10 Mgm. verlangsa¬ 
mend und wieder beschleunigend, wenn und ehe das Thier zu Grunde geht, bei 
grossen Gaben tritt erst Verlangsamung, dann Beschleunigung und oft Tod ohne 
nochmalige Beschleunigung ein, bei sehr grossen Gaben, wenn der Tod nicht 
in wenigen Secunden erfolgt, enorme Beschleunigung und erst mit dem Tode 
Verlangsamung. Bei Katzen entsteht nach 3—5 Mgm. Pulsverlangsamung, bei 
Injection in eine Vene, 10 Mgm. fiihren den Tod nach Verlangsamung, Steigen 
und Fallen herbei, 20 Mgm. nach rascher starker Beschleunigung. Subcutane 
Application von 30—60 Mgm. wirkt bei Hunden verlangsamend, bisweilen todt¬ 
lich mit vorausgehender Acceleration, von 120—180 Mgm. kurze Zeit verlang¬ 
samend, dann enorm beschleunigend und plotzlich todtlich. Hiernach erscheint 
die Angabe Von Faure (Arch. gen. pag. 113. Oct. 1864), dass Hunde von ge- 
wohnlicher Grosse Dosen Digitalin ertragen, durch welche mehrere Menschen 
vergiftet werden konnen, dass 50 Mgm. nicht wirken und 100 Mgm. nicht siclier 
wirken, mogen per os oder in eine Wunde applicirt sein, nur auf ein unreines 



48 Specielle Toxikologie. 

Praparat zu beziehen sein. Auch ist die von Fail re gemachte Angabe, dass die 
VerSnderung des Herzschlages bei Hun den nicht als directe Digitalinwirkung bei 
toxischen Dosen aufzufassen sei, dass unmittelbar nach dem Erbrechen die Herz- 
schlage rascher und kraftiger seien, spater im Momente der Depression, wie solche 
stets auf Superexcitation folge, Verlangsamung eintrete, wol nur als Curiosum 
zu bezeichnen. 

Nach Faure’s Yersuchen soil das Erbrechen bei Digitalisvergiftung etwas 
Characteristisches besitzen; nach den gewdhnlichen Brechmitteln liege ein Be- 
diirfniss zur Expulsion von Seiten des Magens vor, nach Digitalis seien die An- 
strengungen des Magens nur die Eolge einer Reihe convulsivischer Contractionen, 
die in den entferntesten Korpertheilen beginnen und in den obersten Regionen 
erst auftreten, wenn sie sich in den unteren und dem Abdomen gezeigt haben, 
wobei sich der Thorax wie bei der heftigsten Expiration zusammenpresse. Das 
Erbrochene besteht aus Galle, blutigem, schaumigem Schleim und Mageninhalt; 
der Vomitus erfolgt paroxysmenweise und in den Pausen ist anscheinendes Wohl- 
befinden da; erst nach mehreren heftigen Anfallen bleibt das Thier liegen. Bis- 
weilen machen sich die fraglichen convulsivischen Anstrengungen in umgekehrter 
Richtung geltend, dann erfolgt nach Excretion der Faces sehr anstrengender Ab- 
gang schleimiger, blutiger Massen per alvum. 

In Hinsicht auf die ortliche Wirkung des Digitalin constatirte Homolle 
(L’Union med. 75. 1864) bei Hunden mehrmals Entziindung und nachfolgende 
Gangran von Vesicator- und sonstigen Wunden; bei Kaninchen fand keine Ent- 
ztindung statt. Bei subcutaner Injection von Digitalinlosung bei Kranken hat 
man Entziindungserscheinungen nicht beobachtet. Derselbe weist auch darauf 
bin, dass Temperaturerhohung nachDumdril undLeeointe neben Pulsverlang- 
samung bei Menschen vorkommen kann. Der Blutdruck ist sowol wahrend der 
Verlangsamung als der Beschleunigung des Pulses erhdht (Marmd). 

Bei Mad. de Paw ergab die 13 Tage post mortem angestellte Section vol- 
lig normales Herz mit halbgeronnenem Blute als Inhalt, stellenweise einigc Blut- 
unterlaufungen im Tractus, aber keine Entziindung. — Bei Hunden willFaure 
das Herz meist normal an Volumen und Resistenz, constant voll von fliissigem 
Oder coagulirtem Blute gefunden haben. Mar me fand bei Saugethieren die Ven- 
trikel schlaff und wie die grossen Blutgefasse der Brust, des Bauches und Becken 
mit Blut gefiillt; das Blut gleich nach dem Tode fliissig, nach einigen Stunden 
lockere nicht entfarbte Gerinnsel. Bei Froschen finden sich meist nach dem 
Herzstillstande die Ventrikel contrahirt, die Vorhofe mit Blut erfiillt und ausge- 
dehnt; die Reizbarkeit (mechanische und elektrische) sind friihzeitig erloschen. 
Das Herz von Kaninchen zeigt nach Injection von Digitalin in die Yenen bis- 
weilen selbst 2 Stunden nach dem Tode noch schwache spontane Contractio¬ 
nen (Marmd). 

Antidotarische Versuche stellte Gustave Aimd Becker (Etudes botan., 
chim. et toxic, sur la digitale pourpree. Strasb. 1864) an und scheinen dieselben 
fur die Anwendbarkeit des Tannin zu sprechen, obschon, wie ich schon friiher 
hervorhob, die gerbsaure Verbindung des Digitalin nicht vdllig unloslich und un- 
giftig ist. Die Versuche, das Digitalin im Magen zu spalten und in das nach 
Becker und Marmd ungiftige Digitaliretin iiberzufiihren, mussten negativ 
ausfallen, da dasselbe erst beim Kochen mit Schwefelsaure, nicht aber bei der 
Korperwarme entsteht. 

Die im Handel vorkommenden Arten von Digitalin sind zum grOssten Theile 
noch mit anderen Substanzen verunreinigt und namentlich scbeint das Franzo- 
siscbe viel weniger rein zu sein als das Deutsche (von Merck), welches iibri- 
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gens nach Mar me ebenfalls niclit vollig rein ist. Letztres ist in Wasser leichter 
lOslich. Wenn einzelne Autoren (Lefort, Helwig) dasselbe als krystallinisch 
bezeichnen, scheinen sie durch beigemengte unorganisehe Stoffe irregeftlhrt zu sein. 

Das ungiinstige Prognostikon, welches wir S. 157 der Auffindung des Digi- 
ialins in organischen Massen stellten, hat sich im Process la Pommerais bewahrt, 
indem es Tardieu und Roussin nicht gelang, das Digitalin in reinem Zustande 
abzuscheiden, weshalb sie sich mit der Darstellung von Extracten begniigen 
mussten, die das Vorhandensein eines Herzgiftes erwiesen. Znr Trennung des 
Digitalins wurde die Dialyse nach Graham ohne Erfolg benutzt, welche nach 
neueren Versuchen von Grandeau (Gaz. des hdp. 69. 1864) und Lefort (Bull, 
de l’Acad. XXIX. 124. 1864) immerhin angewendet werden kann. Grandeau 
erhielt durch I8stiindige Dialyse bei der Losung von 1 Cgm. Digitalin in 
100 Ccm. destillirtem Wasser alles Digitalin wieder; bei 45 Cera. Urin mit 
2 Ccm. einer Losung von l/2 Grm. Digitalin in 100 Ccm, Wasser lieferte die 
Dialyse gtinstige Resultate, ohne dass in 18 Std. alles Digitalin uberging; Fliis- 
sigkeit, durch Maceration von Eingeweiden erhalten, zu 250 Ccm. mit 4 Cgm. 
Digitalin versetzt, liess ebenfalls das Digitalin in die dialysirte Fliissigkeit uber- 
gehen. Nach Lefort dringen alle im Handel vorkommenden Sorten von Digi¬ 
talin in wassriger und alkoholischer Losung durch Colloidmembranen. 

Homo lie (L’Union med. 74. 1864) hat fur die Abscheidung des Digitalins 
ein auf die Ldslichkeit desselben in Chloroform basirtes Verfahren angegeben, 
womit es ibm gelang, das Digitalin aus einem Gemenge von 250 Grm. Nah- 
rungsmitteln mit 5 Mgm. Digitalin und im Erbrochenen eines mit 0,1 Grm. ver- 
gifteten Hun des (nicht aber im Erbrochenen eines durch subcutane Application 
vergifteten Hundes) nachzuweisen. Die Loslichkeit in Chloroform ist tibrigens 
nicht gleich fiir alle im Handel vorkommenden Sorten Digitalin, am bedeutendsten 
fur das Digitalin Homolle-Quevenet. 

Als charakteristische Reactionen des Digitalins werden nach neueren Unter- 
suchungen angeftihrt: 

Ein Stuckchen der durch Chloroform ausgezogenen und nach dessen Ver- 
dunstung zuriickbleibenden, blassgelblichen, weichen, unangenehm riechenden und 
intensiv bittern Masse gibt in einer Glasr&hre mit einigen Tropfen Salzsaure 
eine gelbe Fliissigkeit, die nach und nach smaragdgriin wird und spater einen 
dunkelgriinen, pulvrigen, nicht mehr bitter schmeckenden Niederschlag absetzt 
(Homolie). Salzsaure Dampfe farben das Franzosische Digitalin dunkelgriin, 
das Deutsche dunkelbraun; bei deren Einwirkung auf ersteres tritt der eigen- 
thumliche Geruch der Digitalistinctur viel starker hervor als bei letzterem, wo- 
nach die Griinfarbung auf einer Veruureinigung durch eine fluchtige, den eigen- 
thhmlichen Geruch des Fingerhuts bedingende Substanz zu beruhen scheint 
(Lefort). Auf reines (durch Aether aus concentrirter Losung in Alkohol ge- 
falltes Merck’sches) Digitalin wirkt Salzsaure nicht farbeverandernd (Marme). 

Concentrirte Sehwefelsaure farbt Digitalin (Franzdsisches) anfangs 
braun, dann weinroth; Wasserzusatz andert die Farbe in schmutziggriin (Gran¬ 
deau). Reines (gereinigtes Merk’sches) Digitalin wird von cone. Sehwefelsaure 
mit braunliehgelber Farbe gelost; lasst man diese Losung in einem Uhrglase 
stehen, so farbt sie sich vom Rande aus fortschreitend allmalig violett; durch 
Wasserzusatz wird die Farbe heller und verschwindet bei viel Wasserzusatz un- 
ter Abscheidung braunlicher Flocken, Je nach der Concentration wechselt die 
Farbe von Blassviolett bis Dunkelweinroth (Marme). 

Concentrirte mit etwas Salpetersauve versetzte Sehwefelsaure lost das reine 
Digitalin mit gelber Farbe (Marmd). 

Toxikologie (Supplement.) 4 
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Bromdampfe farben das mit SO 3 angefeuchtete Digitalin (Franzosisches) 
yiolett, was man selbst bei dem Verdunstungsruckstande eines Ccm. Wasser, in 
welehem ]/2 Mgm. Digitalin gelOst ist, eintreten sieht (Grandeau), Diese Far- 
bung unterscheidet sich nicht von der durch SO3 an der Luft erhaltenen 
(Mar me). 

Die Reaetionen mit SO 3 und Bromdampfen kommen auch dem Hellebo¬ 
re'in zu (Marine) und sind somit nur bedingungsweise charakteristisck ftir Di¬ 
gitalin. 

Digitaliu, in Wasser und ein wenig Salpetersaure gelost, gibt mit Phosphor- 
molybdansaure eine gelbe Farbung, die beim Erhitzen praehtvoll griin wird; 
Ammoniak ver&ndert sie in tiefindigoblau, das beim Erhitzen wieder griin wird 
und dann ganz verschwindet. Die Reaction zeigt sich bei weniger als KQQ Gran 
(Trapp in Pharm. Ztschr. f. Russl. I. 3. 1863). 

8. Familie: Solaneae Juss., Nachtschatten (S. 458). 

1. Atropa. 

[Zusatz zu §§. 254—262. S. 459—470.] 
Eine gliicklich verlaufene Selbstvergiftung mit 1 Gran Atropin. sulfur, 

anglicum beobachteten H. Cohn und Th. Koerner in Breslau (Berl. klin. 
Wchschr. 16. 1865). Weitere Falle von okonomischer Yergiftung durch 
Tollkirschen sind im letzten Lustrum mitgetheilt von F. Evans (Brit. med. journ. 
Sept. 21. 1861), Thom. Hayden (Dubl. quart, journ. 51. Aug. 1863), E. Rol- 
lett (Wien. med. Wchschr. 95. 96. 1865) und Otto in Rudolstadt (Vrtjhrschr. 
f. ger. Med, N. F. 157. 1866). Den Uebergang von der Skonomischen zur me- 
dicinalen Intoxication bilden vier Vergiftungen von Straflingen, welche im Prager 
Krankenhaus den Arzneikasten erbrachen und 2 etwa 4 Drachmen fassende 
Fl&schchen Atropinlosung (zu 1 Gr. Atrop. sulf, in 1 Dr. Wasser) austranken 
(Kleinwachter in Berl. klin. Wchschr. 38. 1864). Medicinale Falle von Yer¬ 
giftung durch Atropin und atropinhaltige Substanzen sind aus neuester Zeit zu 
nennen: Ploss, Fall von todtlicher Atropinvergiftung durch eine auf eine Vesi- 
catorwunde applicirte Salbe aus 3 Gran Atrop. sulf. und 2 Dr. Fett (Ztschr. f. 
Chir. 177. 1863, Schmidt’s Jabrb. CXX. 181. 1863), Rud. Hohl (De Atropini 
effeetu. Hal. 1863), Vergiftung durch 2 Gran Atropin, statt Coffein dispensirt, 
in 6 Tagen gliicklich verlaufen, Schmid in Wiesbaden (Monatsbl. f. Augenheilk. 
158. Mai 1864), Behier (L’Union. 85. 1863), Chambers (Lancet 1. 1864), Fron- 
mlillersen. (Memorabil .IX. 1. 1864), Vergiftungen durch aus Versehen genom- 
mene Atropinlosung, Lubelski (Gaz. hebd. 7. Sept. 1864), Vergiftung einer 
Hysterica mit %0 Gran Atropinum valerianicum, A. Commaille in Al- 
gier (Journ. de Pharm, et de Chim. Avr. 1865) Vergiftungen durch mit baldrian- 
saurem Atropin verfalschtes Chininum valerianicum, Bathurst Woodman 
(Med. Times. 385. Oct. 1864), Vergiftung durch innerliches Einnehmen eines aus 
Belladonnaextract, Wasser und Glycerin zusammengesetzten Liniments, Macna- 
mara (Dubl. med. journ. 246. Febr. 1863), Vergiftung eines Knaben durch Ex¬ 
tract, endlich E. Rollett (Wien, med. Wchschr. 97), Vergiftung durch ein 
Clystier einer Infusion von 10 Gr. Belladonnablatter. Eine complexe Vergif¬ 
tung durch ein Clystier von je 1 Dr. Opiumwein uud Belladonnaextract ist von 
Taylor (Guy’s Hosp. rep. 287. 1865) beschrieben, interessant dadurch, dass nur 
die Symptome des Atropismus eintraten. 

Fiir die Do sis toxica ist die Beobachtung von Evans (Vergiftung durch 
Saft und Pulpa von 4 Belladonnabeeren, deren Schale ausgespieen wurde, von 
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St* bei einem 9jahrigen Madchen) von Wichtigkeit. Nicht lethal wirkten bei 
einem Kinde 2 Tkeeloffel einer L5sung von 1 Gr. Atrop. sulf. in 1 Unze (Cham¬ 
bers) und bei Erwachsenen 2 Gr. Atrop. sulf. (Hohi), 1 Gr. Atrop. sulf. angl. 
Cohn und Koerner); dagegen lethal von einer Vesicatorflache aus 2 Gr. (Ploss). 
Die Dosis von 10 Gr. Hb. Bellad. im Infus als Clysma bei Rollett ist gerin- 
ger als die bisher bekannte kleinste toxische Gabe. 

Unsre Kenntnisse liber die Symptomatologie der Belladonnavergiftung 
sind durch die neuesten Beobachtungen nicht erheblich erweitert, Der Fall von 
Evans zeigt, dass die Erscheinungen auch erst nach Stunden auftreten konnen. 
Diein diesem undHayden’s Falle, sowiein einem Falle vonRollett beobach- 
tete Abwechslung von Delirien und Coma ist nichts Auffallendes; wohl aber die 
Anfalle von Niesen bei Evans, wahrend die von ihm und Woodman beobach- 
tete scarlatinose Rothe ein exceptionelles, der schmerzbafte Harndrang ein pro- 
blematisehes Symptom ist. Schmid’s Fall ist ausgezeichnet durch Steigerung 
des Gesehlechtstriebes (Erectionen und erotische Bewegungen) und die Steigerung der 
Pulsfrequenz, welehe auch Rollett beobachtete. Kleinwachter’s Beobachtung 
zeigt sehr deutlich verschiedene Grade der Atropinvergiftung nach der genommenen 
Dosis: Mydriasis und Trockenheit im Halse in leichten Fallen, rausehahnlicher 
Zustand mit heiteren Delirien, gesteigertem Bewegungstrieb, Aufgehobensein der Ar¬ 
ticulation, langsamem Pulse in hoherem, Sopor und furibunde Delirien im hoch- 
sten Grade. In Ploss’Falle trat der Tod in 2, in O tto’s nach 21 Stunden ein. 
Die von R. Ho h i bei seiner Patientin 6 Wochen nach Beseitigung der acuten 
Erscheinungen beobachtete Erkrankung (Abnahme der Sensibilitat in den Fin- 
gern, Formication, Hallucinationen, Cephalalgie, Agrypnie) sind wol kaum noch 
als Atropinwirkung aufzufassen. 

Beziiglich der Sectionsresultate notirt Otto Hyperamie der Sinus und 
der Gefasse der Pia mater, Injection der Medulla oblongata und rothe Flecken 
auf dem serosen Ueberzuge des Herzens. 

Von Interesse fur die Elimination des Atropins ist es, dass R. Hohl 
die mydriatischen Eigenschaften des Urins bei seiner Vergifteten noch nach 
36 Stunden constatirte. In Bezug auf die physiologischen Wirkungen dieses 
Stoffes ist eine Arbeit von Lemattre (Arch. gen. Juill. Aout. 39. 173. 1864) 
nicht ganz ohne Wichtigkeit. Lemattre leugnet die Immunitat der Kaninchen 
gegen Atropin, das zu 80 Mgm. in die Jugularis gespritzt den Tod und zu 
40 Mgm. subcutan 'Convulsionen bewirkt; vom Magen aus wirken 80 Mgm. 
nicht, weil der starke Inhalt die Resorption toxisch wirkender Mengen nicht ge- 
stattet, in Folge wovon auch der bei subcutaner Application stets leichte Naeh- 
weis des Alkaloids nach )£ Stunde nicht moglich ist. Am raschesten wirkt es 
toxisch von der Respirationsschleimhaut aus, gleichm&ssig rasch bei Application 
auf Sehleimhaute (Magen, Collura uteri) und vom Unterhautbindegewebe. Atropin 
zerstort, wie xibrigens auch schon friiher Botkin (Virch. Arch. XXIV. 1. u. 2. 
pag. 83. 1862) fand, nach Lemattre die Nervenreizbarkeit, vernichtet dagegen 
nicht die Muskelirritabilitat, die Aufhebung der Nervenreizbarkeit schreitet von 
der Peripherie aus zum Centrum fort und die Sensibilitat erlischt vor der Moti- 
lit&t. Bei localer Application auf Muskeln und Herz werden Nerven- und Mus- 
kelreizbarkeit zugleich vernichtet. Bei durchschnittenen Vagis steigert Atropin 
die Zahl der Pulse und Respirationen. Nach Botkin verlangsamt Atropin bei 
Froschen die Herzbewegung sehr bedeutend, bei Saugethieren steigert es die 
Zahl der Pulse, vermindert aber, wie auch Lemattre bestatigt, den Blutdruck. 
In der Sehwimmhaut des Frosches bewirkt Atropin Contraction der Gefasse, was 
iibrigens nach Hayden (a, a. O.) nicht durch directen Reiz der vasomotorischen 

4* 
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Nerven geschieht, sondern Reflexwirkung ist, indem das Phanomen ausbleibt, 
wenn die Integumente h6her oben durch Cirkelschnitt getrennt und die sensiblen 
Nerven durchschnitten werden. Die Pupillenerweiterung folgt nach Lemattre 
sehneller bei subcutaner Application als bei solcber in Magen und Dickdarm, 
Bei Vergiftungen an Thieren nimmt die Sensibilitat im Stadium derErregung ab 
und verschwindet wahrend des Coma ganz; bisweilen wird eine Art Reitbahngang, 
der nicht auf Hamorrhagie im Pons Oder den Pedune. cerebri zuriickzufuhren ist, 
beobachtet, ausserdem zeigen sich Convulsionen, kloniscbe und tonische, maneh- 
mal dem Strychnintetanus ahnlich, endlich Paralysen; bei starken Convulsionen 
sah Lemattre rasches Eintreten und schnelles Verschwinden der Todtenstarre. 
Pulsfrequenz soil steigen, der Blutdruck sinken. In einzelnen Fallen tritt im 
Urin Eiweiss und Zueker auf. Onsum (Forhandl. i det norske med. selsk. 
188. 1864) bezeicbnet naeb Versuchen an Froschen das Atropin als der Wirkung 
auf die Medulla spinalis ermangelnd und als Gehirn und peripherische Nerven 
paralysirend. 

Fleming (Edinb. med. journ. March 1863) fand bei seinen Versuchen, dass 
eine nicht spirituose Losung von 1 Gr. Atr. in 10 Dr* in die Haut eingerieben we* 
der Sensibilitat noch Contractilitat noch Hautfarbung irgendwie verandert und 
dass das Atropin uberhaupt nicht local lahmt, vielmehr die Contraction der Ap- 
plicationsorgane beschleunigt. 

Chronische Atropinvergiftung resultirt nicht selten als Folge lan- 
geren Gebrauches von Atropincollyrien und gibt sich als erethische SchwHehe 
und Darniederliegen der Assimilation zu erkennen; der Zustand ist leicht zu ver- 
kennen, da die Belladonnasymptome sich nicht zeigen (A. v. Grafe m. Archiv 
f. Ophthalmol. IX. 2. 62. 1864). 

Als ein neues organisches Antidot der Belladonna hat Kleinwachter die 
Calabarbohne empfohlen (vgl. Leguminosen) und zwar gestiitzt auf angeb- 
lich giinstigen Erfolg von 10 Tropfen einer Losung von 6 Gr. Extr. in 1 Dr. 
Glycerin. Ueber den Antagonismus von Opium und Atropin vgl. unter Papa- 
veraceen. 

Interessant, wenn auch bisher nicht von toxikologischem Interesse, ist die 
von verschiedenen Forschern gefundene Spaltbarkeit des Atropins durcb 
kaustische Alkalien, alkalische Erden, Salzsaure (Kraut, Lossen, Pfeiffer). 
Nach Kraut (Annal. d. Chem. und Pharm. CXXXIII. 87. 1865) wird das Atro¬ 
pin in ein neues Alkaloid, Tropin, von stark basischen Eigenschaften und der 
Formel C16 H15 NO2, und eine Saure, Atropasaure, von der Formel C18 H7 

O3 gespalten, welche in der Pflanze selbst nicht praformirt sind und von denen 
letztere durch Erhitzen mit chromsaurem Kali und Schwefelsaure in BenzoS- 
s&ure ubergeht. Bei der Behandlung mit Salzsaure sollen nach Lossen (ibid. 
370. 1865) neben dem Alkaloid drei verschiedene Sauren auftreten. 

2. Hyoscyamus. 

[Zusatz zu §§. 262—268. S. 470—474.] 
Die in den letzten Jahren publicirten Bilsenkrautvergiftungen reduciren sich 

auf zwei von Rezek beobachtete Falle von 5konomischer Vergiftung durch Sa- 
men (Allg. Wien. med. Ztschr. 30. 1864), mit subcutaner Morphium - Injection 
behandelt, und auf eine von Landerer an sich gemaehte Beobachtung von Ver¬ 
giftung durch eine zu hohe Gabe Bilsenkrautextract. In Rezek’s Falle ist der 
12stiindige Mangel der Urinentleerung von Interesse. 

Mit Buchner’schem und Merck’schem Hyoscyamin stellte Fronmiiller 
sen. (Deutsche Klin. 35. 1865) Versuche in Bezug auf ihre hypnotische Wir- 
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kung an. Das Merck’sehe bildet eine gelblicbbraune, nicht krystallisirte, das Buch- 
ner’sche eine rotbbraune, canadabalsamahnliche Masse. Im Allgemeinen erwies 
sich die hypnotische Kraft des Buchner’schen Hyoseyamins den schlecbtern Opium- 
sorten gleich ohne besondere Nebenwirkungen; in der Nacht sanken Puls und 
Athemzuge, wahrend die Temperatur etwas stieg. Merck’s Hyoscyamin ist viel 
starker und bewirkt zu — % Gran soviet wie % Gran des Buckner’s, be- 
dingt aber aucb in dieser Dosis Mydriasis und die sonst den Mydriatica zukom- 
menden Symptome (haufig Brechreiz und Ructus, bisweilen Trockenheit im Halse. 
Schwindel, Delirien und Agitation, Schweiss). 

3, Datura, 

[Zusatz zu §§. 268—274. 8. 474—478.] 
Von den Stechapfelvergiftungen der neuesten Zeit sind medicinale: 

Flog el (Wien. Med. Halle II. 12. 1861), Vergiftung von 5 Soldaten durch eine 
Maceration von % Seidel frischer Samen in 1 Seidel Branntwein, zu % und resp. 
% Seidel als Hausmittel und Jules de Soyre (Gaz. des hdp. 42. 1865), Ver¬ 
giftung durch ein Infus, statt eines Aufgusses von Lorbeerblattern; okonomisehe: 
Lidgey (L’Un. med. 6. 1862), Lee (Hay’s Amer. journ, Jan. 1862), Turner 
(ibid. Apr. 1864), Vergiftungen von Kindern durch Stechapfel samen betreffend. 
Ausser der scarlatindsen Rothe (Liegey), der Beschleunigung des Pulses, der am 
3. Tage plotzlich sank (Fldgel), und einer vielleicht auf die Medicamente zuriick- 
zufiihrenden Schmerzhaftigkeit des Grimmdarms (Flogel), bietensie symptomatologisch 
nichts Auffallendes. Wie bei Belladonna ist auch hier verschiedentlich ein Anta- 
gonismus mit dem Opium behauptet und letzteres Mittel als Antidot angewendet. 

Die Angabe von Schroff, dass Daturin starker mydriatisch wirke, als 
Atropin, wird von Lemattre (Arch. gen. Juill. 73. 1864) bestritten, nach wel- 
chem Atropin starker als Daturin und dieses starker als Hyoscyamin, sowol was 
die Raschheit des Eintrittes als die Dauer der Mydriasis anlangt, wirke; SchrofFs 
Angaben sollen sich aus Nichtberiicksichtigung der verschiedenen Empfanglich- 
keit der einzelnen Versuchsthiere erklaren. Lemattre constatirte bei Thieren 
den Uebergang des Daturins in den Harn. 

In Bezug auf die Identitat des Daturins und Atropins ist die von Erhard 
sen. in Passau (N. Jahrb. f. Pharm. Juni 1866) neuerdings hervorgehobene Diffe- 
renz der Krystallformen der Salze, deren ausfuhrlichere Erorterung bier zu weit 
fuhren wiirde, von einiger Wichtigkeit. 

Datura Strammonium wird in America vielfach Jamestown wood genannt, 
weil zu Jamestown in Virginia eine grosse Menge Soldaten durch die als Gemilse 
genoBsenen Blatter vergiftet wurden (Beverley’s hist, of Virginia. 1722. p. 121); 
und zwar unter 11 Tage lang anhaltenden Erseheinungen von Geistesstorung 
a pleasant comedy, for they turned up natural fools upon it for several days). 

4. Nicotiana. 

[Zusatz zu §§. 275—282. S. 478—492.] 
Unter den neueren Tabaksvergiftungen befinden sich mehrere durch aussere 

Application von Tabak, so von Martin (L’Union med. 29. 1863), Intoxication 
durch mit Tabaksinfus (30 Gmm. auf 1 Lit. Wasser) getrSnkte Binden, Ka¬ 
mi as (Gaz. des hdp. 84. 1864), Vergiftung eines Schmugglers durch auf der 
Haut getragene Tabaksbl&tter und Calias (Journ. de Chim. med. Mai 1865), 
mehrfache Intoxicationen aus Tamoul durch Application von Tabaksblattern auf 
Scrotalgeschwulste; ausserdem eine Vergiftung von 4 schweren Kentuckycigarren 
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(Majer in Wiirt. Corr.-Bl. XXXIV. 15. 1864) und eine durch Tabak sschmirgel 
(Journ. de med. de Brux. 429. Mai 1865). 

Die Wirkung des Nieotins auf das Herz verhalt sich nach Traube (Med. 
Centr.-Ztg. 103. 1863) so, dass es auf das regulatorisehe Nervensystem des Her¬ 
zens stark erregend und naeb iibermassiger Erregung lahmend wirkt. Bei kiinst- 
lich unterhaltener regelmassiger Respiration vermag Nicotin den Herztod nicht 
herbeizufiihren; die Herzlahmung gesehieht nur mittelbar durch Lahmung der 
Respiration. — Nach den Untersuchungen von O. Nasse (Beitrage zur Physio- 
logie der Darmbewegung. Leipz. 1866) erzeugt das in die Jugularis injicirte Nico¬ 
tin nach kurzer Zeit eine Art Tetanus des Darms vom Magen bis zum Rectum, 
welche Wirkung auf directe Erregung der Ganglien und Nervenenden im Darme 
zu beziehen ist, da sie weder durch Durehschneidung der Vagi, noch durch Com¬ 
pression von der Aorta abdominalis geschwacht wirdj der Splanchnicus verliert 
dabei seine Hemmungswirkung. 

Der Nicotingehalt des Pfalzertabaks ist von Wittstein (dess. Vierteljschr. 
351. 1862) an lufttrockenen Slattern nach 6 Sorten als zwischen 1,5 und 2,6 % 
schwankend bestimmt. 

Chronische Tabaksvergiftung. 
Gibb (On diseases on the throat. London 1860) beschreibt sehr genau 

Kehlkopfleiden durch Missbrauch von Tabak, besonders durch Kauen, he- 
stehend in Entziindung und Ablagerung in den Eollikeln der Schleimhaut bis in 
die Bronchien hinab. Zenker machte auf der Naturforscherversammlung zu 
Hannover Mittheilung iiber die Section von 2 in einer Tabaksfabrik beschaf- 
tigt gewesenen Arbeitern, welche beide Atrophie derLungen und eigenthiimlich 
braune, durch Tabaksstaub bedingte Elecke im Lungengewebe und in den Bron- 
chialdriisen zeigten. —Allgemeine Anasthesie und Halsschmerzen als Eolge 
chronischer Tabaksvergiftung constatirte P. J. Earnsworth (Amer. 
med. times. Oct. 1862, Schmidt’s Jahrb. CXIX, 1863); Harn und Schweiss des 
Kranken hatten Nicotingeruch. EineOtite des fumeurs stellt Triquet (Lemons 
cliniques sur les maladies d’oreille. Paris 1863) auf, ausgezeichnet durch Trocken- 
heit der Schleimhaute und Gefuhl von eigenthiimlicher Kalte des Ohres. J. C. 
Wordsworth (Lancet, Juli 25. 1863) bestatigt die Existenz der von Macken¬ 
zie aufgestellten Amaurosis of the smokers, und theilt 3 Falle davon mit, in 
welchen durch den Augenspiegel weisse Atrophie der Nervi optici constatirt 
wurde; der consumirte Tabak betrug in einem Falle 1—1% Pfd. die Woche, meh- 
rere Jahre hindurch, in einem andern % Unze taglich, 9 Monate hindurch. Nach 
Siebel (L’Union med. 54. 1863) charakterisirt sich die Tabaksamaurose durch 
den gleichzeitigen Mangel von heftiger Hirncongestion; die Papillen sind bald 
sehr weiss, bald etwas injicirt, ihre Contouren unbestimmt, die Netzhaut wenig 
injicirt, die Centralgefasse normal Oder erweitert, besonders die Venen. Der 
Verlauf ist sehr langsam (3—6—12 Monate). 

Als besondere Form der ehronischen Tabaksvergiftung bezeich- 
net E. Decaisne (Compt. r. T. 58. pag. 1017. 1864) die bei 21 leidenschaft- 
lichen Rauchern von ihm beobachteten Intermissionen des Herz- und Pulsschlages 
ohne organische Herzleiden, bisweilen mit Verdauungsstorungen combinirt, wel¬ 
chen er den unpassenden Namen Narcotisme du coeur beilegt. Bei 9 verlor 
sich die Affection nach dem Aufgeben der Gewohnheit. H. Kennedy (DubL 
med. Press. Apr. 20. 1864) halt es fiir unzweifelhaft, dass Eettherz nicht sel- 
ten Folge von unmassigem Tabaksrauchen sei. Beau (Gaz. des hop. 82. 83) 
nennt das Tabaksrauchen, besonders excessives, als Ursache von Angina pectoris. 
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Decaisne (Compt. r. T. 59. pag. 763. 1865) hat eine Reihe von Fallen gesam- 
melt, wo Anamie von Arbeiterkindern auf eine andere Ursache wie die 
Unsitte des fruhzeitigen Tabaksrauchens nicht zuruckgefiihrt werden konnte. 
J. de Briert (Gaz. des hop. 21. Jnill. 1864) beriehtet uber den Tod einer 
46jahrigen Tabaksesserin, welehe in Folge deprimirender Gemiithsaffecte zu die- 
ser Leidenschaft (nebenbei rauehte und schnupfte sie noch) kam, der sie 4 Jahre 
lang frbhnte. Am Tage vor dem Tode fand Briert Patientin im elendsten Zu- 
stande (Herzschlag kaum fiihlbar, vollstandige Blindheit bei sehr dilatirten Pu- 
pillen, Schwerhorigkeit, allgemeine AnSmie, Tremor der Zunge, Dysphagie und 
fortwahrende Magenkr&mpfe, Ohnmachten, Prostration, Schlaflosigkeit). Torpor 
alvi war schon sehr lange vorhanden, naehdem anfangs reichliehes und haufiges 
Erbrechen und Stuhlentleerungen bestanden hatten, der Harn wurde unfreiwillig 
entleert. Keine Convulsionen. 

Nicht ohne Interesse ist die Mittheilung von Morin (Gaz. hebd. 52. 1861) 
iiber das Auffinden von Nicotin in Lungen und Leber eines langjahrigen 
Schnupfers. 

5. Soianum. 

[Zusatz zu §§. 282—286. S. 492—500.] 
Bourneville (Gaz. des hdp. 35. 1864) citirt in einer Arbeit Tiber Bella- 

donnavergiftung eine Mittheilung von Bour din in der Sitzung der Soc. med. 
psychol., betreffend die Intoxication eines lljahrigen Kindes, welches 2 Stunden 
nach dem Genuss von circa lODuleamarabeeren in Katalepsie verfiel, die 
Augen waren geschlossen, Pupillen nicht dilatirt; Sprache fehlte; Respiration 
und Puls normal. M. Maury beobachtete, wie er bei derselben Gelegenheit 
mittheilte, starke Hallueinationen bei cinem mit den Beeren von Soianum 
nigrum vergifteten Knaben. Die Yergiftung eines 4jahrig. Kindes durch 3 bis 
4 Beeren von Soianum pseudocapsicum, in 3 Stunden mit Uebelkeit, Leib- 
schmerzen, Mydriasis, Somnolenz verlaufen, beobachtete Montane (Journ. de 
chim. med, 34. Janv. 1862). Durch den Genuss unreifer Kartoffeln entstanden 
nach Haaf in Burgdorf (Schweiz. Wchschr. f. Pharm. 30. 1863) Intoxications- 
symptome, die auf Solaninvergiftung hindeuteten; der Solaningehalt der Kartoffeln 
stellte sich auf 0,007 %. 

Mit Solanin in hypnotischer Beziehung stellte Fronmuller sen. (Dtsch. 
Klin. 40. 1864) Yersuche an, wobei er es zu 1—4 Gran pro dosi gab; die 
schlafmachende Wirkung war inconstant und klagten die Versuchspersonen zum 
Theil Tiber leichtes Brennen im Schlunde und Aufstossen, einmal war Mydriasis 
die Folge. 9 Gran riefen bei einem Gesunden nach 2 — 3 Stunden Erbrechen, 
15 Gran bei demselben nach 3 Stunden Uebelkeit und Abweichen, sowie Appe- 
titverlust, einige Stunden spater Schwindel und ^stundigen Schlaf, keine Pm 
pillenerweiterung hervor. 

9. Familie: Apocyneae Juss., Apocyneen (S. 501). 

[Zusatz zu §. 294. S. 501.] 
Eine Gruppirung der bekannten Giftpflanzen dieser Familie nach ihrer Wir- 

kungsweise habe ich (Schuchardt’s Ztschr. H. 6. p. 557. 1865) versucht, im An- 
schlusse an eine pharmakognostisch - toxikologische Untersuchung der neuerding^ 
aus Ostindien eingefubrten, bisher nicht fur giftig gehaltenen Semina Inda- 
geer oder Indurjuo, welehe nach der eigenthumlichen Beschaffenheit des Em¬ 
bryos als Samen von Wrightia antidysenterica R. Br. (Nerium antidysen- 
tericum) anzusehen sind, und in denen S ten ho u re (Pharm. journ. and transact. 
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p. 493* Febr. 1864) ein Alkaloid, Wrightin genannt, naehgewiesen haben will. 
Fine genaue Beschreibung der langlich lanzettlicben, einer Vogelzunge nicht un- 
ahnliehen, 10 —15 Mm. langen, bis 1 Mm. breiten Samen gab Fliickiger 
(Schweiz. Wchschr. f. Pharm. 25. 1865). Bei Froschen und Kroten stellten sich 
0,3 — 0,5 als letbale, 0,04 Gmm. als schwachste toxische Dosis bei subcutaner 
Application, wahrend bei innerer Application 0,3 Gmm, nicht todtlich wirkte; 
auch bei Tauben wirkte die subcutan angewendete kleiuste letbale Dosis von 
2,5 Gmm. alkohol. Extract nicht lethal, wohl aber 3—4 Gmm.; bei Kaninehen be- 
trug die todtliche Gabe subcutan 4, von Magen aus 6 Gramm. Wassriges Ex¬ 
tract wirkte sehwacher als alkoholisches. Die Vergiftungserseheinungen sind 
hauptsachlich Motilitatsstorungen, bei Batrachiern bis zu vollstandiger Paralyse 
sich steigernd; die Reflexthatigkeit bleibt lange Zeit intact; Muskeln und peri- 
pherische Nerven sind im paralytischen Stadium electrisch reizbar. Es ist somit 
die Vergiftung aus einem Ergriffensein der Nervencentra und insbesondere zu- 
n&chst des Gehirns bedingt; der Tod erfolgt durch Respirationslahmung; die bei 
Tauben und Kaninehen vor dem Tode eintretenden Convulsionen scheinen durch 
Kohlensaureanhaufung bedingt. Das Herz pulsirt bei Batrachiern mehrerp 
Stunden p. m. fort. Das Blut ist dunkel (Tod durch Asphyxie). Hiernaeh reiht 
sich der Samen von Wrightia antidysenterica an das Coniin und die ahnlieh wir- 
kenden Gifte. Die Rinde von Wrightia antidysenterica, im vorigen Jahrhundert 
als Conessi-Rinde im Gebrauch und von Brocklesby als narkotisch be- 
zeichnet, soil nach Haines (Pharm. Journ. p. 432. Febr. 1865) ebenfalls das 
von ihm C ones sin genannte Alkaloid enthalten. 

Aus der Familie der Apocyneen stammt auch ein neues Pfeilgift der West- 
africanischen Elephantenjager, L’lnee oder Onage, wahrscheinlich aus dem Samen 
einer Eehites-Art bereitet, in welchem Pelikan (Comptes rend. 5. Jun. 1865) 
ein Herzgift constatirte, das mehrere der bekannten Herzgifte an Intensitat der 
Wirkung iibertrifft. 

Nerium Oleander L. 

[Zusatz zu §. 296. S. 503.] 
Die schon von Kurzak angedeutete exquisite Wirkung des Oleanders auf 

das Herz bestatigt Pelikan (Comptes rend. Apr. 1866) und stellt denselben 
gradezu zu den Herzgiften. Als das die Wirkung bedingende Princip betrachtet 
er nach seinen Versuchen mit Praparaten von Oleander aus Algier ein gelbes 
scharfes Harz. In den spirituosen Extracten glaubt er Substanzen vorhanden, 
welche die Wirkung des eigentlichen Herzgiftes hindern. In welcher Beziehung 
diese zu den von Leukowsky (Journ. de Pharm. 46. 397. 1865) angeblich 
im Oleander gefundenen beiden Alkaloiden, Oleandrin und Pseudocurarin, 
welches letztere unwirksam sein soil, stehen, muss naherer Untersuchung uber- 
lassen bleiben. 

10. Familie: Loganiaceae Endl., Strychneae R. Br., Loganiaceen 
(S. 504). 

[Zusatz zu §§. 298—305. S. 505—522.] 
Von den Intoxicationen durch Venena strychnacea haben in jiingster Zeit 

2 zu gerichtlichen Verhandlungen Anlass gegeben, ein Americanischer Fall von 
Giftmord durch Strychnin, liber welchen Geo. F. Barker (Hay’s Amer. journ. 
Oct. 1864) genauere Mittheilung macht, und die Vergiftung des Speditors Triimpy 
in Bern, welche als Selbstvergiftung anzusehen ist; in beiden Fallen war das 
Alkaloid Oder ein Salz desselben benutzt. Weitere Selbstmordfalle betreffen: Ver- 
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giftungen durch Battley’s vermin killer u. a., eine in England verbreitete 
Art von Rattengift (Falle von James Part in Lancet I. 13. 14. Apr. 1861, 
von W. Travers in Lancet II. 14. Oct. 1861 und Rogers in Brit. med. journ. 
20. May 1865) und Vergiftungen durch das Alkaloid oder dessen Salze (Falle 
von G. Harley in Lane. Oct. 16. 1861, Ogston in Brit. med. rev. Oct. 1861, 
Martius in Memorabil. 267. 1862, W. Buck in Amer. med. times. Oct. 31. 
1863, Casper und Frankel in Ytjhrscbr. f. ger. Med. N. F. I. 1, Burow jun. 
in D. Klin. 31. 1864, Konigsb. med. Jahrb. Bd. IV. Heft 2. 325. 1864. Jos. 
Wilson in Amer. journ. 70. Jul. 1864, Perini und Tarchini Bonfanti in 
Gazz. med. Lomb. 50. 1864 und Bertholle in Ann. d’hyg. Aviv 1865). Me- 
dicinale Vergiftungen sind mitgetheilt von Ogston (a. a. 0.), M. Leach (Med. 
Times. Nov. 1863, Vergiftung durch cumulative Wirkung von 1% Gr. in 11 Ta- 
gen), Danvin (Ann. d’hyg. 128. 1861, Strychn. statt Santonin dispensirt), Du- 
viau (ibid. 428. 1861), Fructeau (Ann. d’hyg. 387. 1865, Vergiftung eines 
Kindes durch Pillen, welche einer andern Kranken verordnet waren), sammtlich 
Strychnin betreffend. Ein Fall von Intoxication durch Extr. nuc. vomic. statt 
Extr. nuc. jugl., auf welche leicht mdgliehe Verwechslung bereits v. Hasselt 
aufmerksam machte, wird von Gallard nach Gazz, med. Lomb. 30. 1864 mit¬ 
getheilt, auch finden sich bei Gallard (Ann. d’hyg. 395. 1865) 2 Falle von mit 
Sirop de Strychnine (Strychn. sulf. 5 Cgm. auf 100 Grammes Syrup) behan- 
delten und nach zuvorigem Tetanus gestorbenen Kindern, welche an Chorea 
litten. Von den hier zusammengestellten Fallen sind somit 8 medicinale und 
vom Fall Triimpy abgesehen 11 Selbstvergiftungen und 1 Giftmord; es betreffen 
davon 1 die Schweiz, 3 Deutschland, 2 Italien, 2 die Vereinigten Staaten, 5 
Frankreich und 8 England. 

Hinsichtlich der Do sis sind die Falle von Duriau (sehr heftige Erkrankung 
einer Erwachsenen durch % Gr., nachdem jedoch friiher Strychn. als Arznei verab- 
reicht war) und Fructeau (Tod eines Kindes durch % Gran) beachtungswerth. 
Gallard flihrt in einem Memoire liber die Strychnin vergiftung (Ann. d’hyg. 
368. 1865, 129. 1866) die Beobachtung von Trousseau an, wonach chorea- 
kranke Kinder oft bis 5 und selbst 1% Cgm. (%—1% Gran) pro die vertragen, 
wenn ihnen alle V/2 Stunden eine Dosis von Cgm. Strychn. (in Trousseau’s 
Syrup) verabreicht wird, dass die Empfindliehkeit der Kranken gegen das Mittel 
nicht an alien Tagen dieselbe ist. 

Nach meinen Versuchen ist die bekannte Thatsache, dass Hiihner grosse 
Dosen von Nux vomica ertragen, welche ich selbst constatirte, nicht als eigent- 
liche Immunitat zu betrachten; dieselbe wird unverdaut wieder excernirt. 
Strychnin in Losung todtet Hiihner raseh sowol bei innerer als bei subcutaner Appli¬ 
cation; Frdsche werden zwar, eben weil sie im Allgemeinen sehr sensibel sind, 
leicht und durch sehr kleine Dosen Strychnin tetanisch, aber sie sterben nur 
nach verhaltnissmassig grossen Dosen und konnen z, B. Gran iiberstehen. 

Zur Theorie der Strychninwirkung hat A, J. Spence (Edinb. med. 
journ. 44. Jul. 1866) einige interessante Versuche angestellt. Strychnin bewirkt 
bei Frdschen keinen Tetanus bei Application in Magen oder Bauchhohle nach 
Ligatur des Herzens, wohl aber bei directer Application auf das Gehirn nach zu- 
voriger Unterbindung des Herzens. Am raschesten wirkt die Application auf 
die Thalami optici und auf die Nervenparthie zwischen diesen und der Medulla 
oblongata. Durch allmaliges Vordringen in das Riickenmark werden zuerst die 
vorderen, spater die hinteren Extremitaten tetanisch und in den ersten Anf&llen 
nach vorn und oben, in den spatern nach hinten gezogen; die Hyperasthesie be- 
ginnt vorn und schreitet nach hinten zu allmalig fort, verschwindet in der nam- 
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lichen Ordnung. — Die Theorie von Harley, dass die tetanisehen Krampfe 
Folge von alterirter Ernahrung der Nervencentra, bedingt durch Entziehung von 
Sauerstoff des Blutes, sei, ist naeh Spence falsch, weil Frosche nach langerem 
Aufenthalte in Sauerstoff in gleicher Weise tetanisirt werden. Hyperamien. des 
Riiekenmarkes sind nach Spence nicht Ursache des Tetanus, weil die Krampfe 
bei directer Application nach Wegschneidung des Herzens ebenfalls eintreten. 
Spence halt vielmehr eine direete Wirkung auf die Nervencentra, und zwar 
anfangs Reizung, spater Erschopfung durch Ueberreizung fur wahrscheinlich, auch 
sah er in einzelnen Fallen bei sehr grossen Dosen Frosche an ErsehSpfung ster- 
ben, ohne dass Tetanus voraufging. 

Hinsichtlich des Auftretens der Symptome will Trousseau bei seinen 
Chorea - Patienten Muskelsteifigkeit in Folge des Strychninsyrups niemals nach 
% Stunde auftreten gesehen haben; doch referirt Gal lard einen Fall von Moy- 
nier, wo die Convulsionen nach dem Syrup erst in 1^ Stunden sich einstellten. 
Die Dauer der Intoxication ist sehr auffallend in Duriau’s Falle, indem die 
Patientin 62 Stunden ohne Bewusstsein blieb und mehrere Wochen keine festen 
Nahrungsmittel zu sich nehmen konnte. — Mit Recht macht Gallard darauf 
aufmerksam, dass zwischen der Intoxication und dem Auftreten der Erscheinun- 
gen in einzelnen Fallen noch Handlungen, wie Essen, Trinken, Spazierengehen 
vorgenommen werden kdnnen und dass dies auch noch nach Eintritt der Krampfe 
geschehen kann, zeigt das lange Klopfen des Patienten in Casper’s Falle. — 
Das geschwundene Bewusstsein in Duriau’s Falle scheint uns aufRech- 
nung der hochgradigen Blutentziehung gebracht werden zu mussen. — Pupil- 
lendilatation als constantes Symptom der Stryehninvergiftung anzunehmen, 
wie Gallard thut, geht nach meiner Ueberzeugung nicht an; wahrend der Re- 
missionen ist sie gewiss meist normal (Harley, Fructeau). Auch bei Thieren 
sieht man trotz der gegentheiligen Behauptung von Gallard oft Pupillencon- 
traction, und zwar wahrend der Anfalle, und eine Dilatation tritt erst im Mo- 
men te des Todes ein, wie ich bei meinen Yersuchen mit Upas sehr h&ufig beob- 
achtete. — Duriau bat die Erregung eines entziindlich gastrischen 
Zustandes als beachtungswerthes Zeichen der Strychninwirkung hervorgehoben, 
was jedenfalls vollig unstatthaft ist, wenn auch in einzelnen Fallen Magenschmer- 
zen und Erbrechen vorkommen und post mortem (Danvin) Ecchymosen an der 
hintern Magenwand und dendritische Gefassverzweigungen bei normaler Schleim- 
haut finden. — Die krampfhafte Ejaculation von Samen, Urin u. s. w. bei Thie¬ 
ren habe ich wie Gallard oft bei Stryehninvergiftung bei denselben gesehen; 
doch bin ich weit davon entfernt, diese Erscheinung als nur einigermassen con¬ 
stant zu bezeichnen. 

Was den Leichenbe;fund anlangt, so hat Casper nach einer Beobach- 
tung sich berechtigt gefunden, das Yerhalten der Todtenstarre bei Strychninver- 
giftung als irrelevant zu bezeichnen; dies ist es aber, wenn man die Casuistik 
genauer durchgeht, nicht, da nur in sehr wenigen Fallen starke und sehr rasch 
eintretende Todtenstarre vermisst wird. Kleinere Blutextravasate im Hirn habe 
ich einige Male bei Thieren beobachtet; im Falle von Fructeau fand sich eine 
kleine Hamorrhagie auf der Hirnoberflache. Reichliche serose Ergiessung in 
Ruckenmark findet sich bei Harley, Congestion bei Danvin. — Casper fand 
das Blut weichselkirschroth wie bei Kohlenoxyd; dieser Befund ist indess sehr 
exeeptionell, meist ist es dunkel. — Dass, wie Gallard hervorhebt, die Blase 
leer und contrahirt gefunden werde, ist wohl rein zuf&llig. 

In Bezug auf die Behandlung der Stryehninvergiftung ist besonders die 
zweite Abtheilung der Arbeit von Gallard von Interesse, obschon einzelne An- 
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gaben nicht als riehtig zugestanden werden konnen. So ist die Anwendung der 
Magenpumpe von ihm mit Unrecht verworfen, weil dadurch tetanische Krampfe 
hervorgerufen werden kdnnen; nichtsdestoweniger bat man sie manehmal .mit Er- 
folg angewendet. Das Tannin mnss trotz des Misserfolges in Gallard’s Expe- 
rimente und in Casper - Frankel’s Falle als Antidot festgehalten werden. Icb 
habe versucht, die nngiftige und mit Strychnin einen im Uebersehusse des 
LSsungsmittels nicht leicht loslichen Niedersehlag gehende Wolframsaure zu 
substituiren; indessen gelangt nach einem damit angestellten Versuche auch das 
wolframsaure Strychnin, wenn auch erst spater, zur Resorption. Vielleieht em- 
pfiehlt sich in gleicher Weise das Bromkalium, das sowol das Strychnin 
fallt als die Sensibilit&t herabsetzt und somit auch als organisches Antidot wir- 
ken k6nnte; es fehlt mir indess zur Zeit noch an Versuchen darfiber. Ueber 
das Fett als Antidot hat F. Rienderhoff (Arch. f. d. holl. Beitr. z. Nat. u. 
Heilk. III. 2. 141. 1862 zufolge einer Zusammenstellung neuerer Arbeiten fiber 
Strychnin von Schrauhe in Schmidt’s Jahrb. CXXXI. 8. 239. 1866) Versuche 
an Hunden und Kaninchen angestellt, welche darthun, dass Fett, Butter oder Oel 
die Absorption vou Strychnin und Strychninsalzen verlangsame, und zwar am 
meisten Fett, dass der Verlauf der Symptome durch Butter und Oel eher ver- 
kfirzt als verlangert werde und dass das Vorhandensein von Fett, Butter oder 
Oel die Wirkung der Emetica beeintraehtigt, die deshalb in relativ grossen und 
sogar wiederholten Dosen zu geben sind. Die von Gorre (Bull, de Ther. 44. 
266. 1856) gegen Nux vomica geriihmte Milch erwies sich Gallard als Anti¬ 
dot nicht brauchbar. Der durch Bouchardat’s Aqua jodata in StrychninlS- 
sung gemachte Niederschlag wirkt auf Thiere lethal und kann daher dies Antidot 
nur in Verbindung mit Brechmitteln gegeben werden, von denen Tart. stib. vor- 
zuziehen ist, da Zink- und Kupfervitriol das jodwasserstoffsaure Strychnin losen 
(Gallard) und, wie wir hinzufiigen mfissen, die Brechwurzel wegen Zersetzung 
des Emetins unwirksam bleibt. 

Gallard’s Versuche fiber die antidotarische Wirkung des Morphiums 
fielen negativ aus, sowol bei 4fach als bei 24fach grfisserer Gabe des Antidots, 
ebenso die fiber Chloroform angestellten, welches letztere Mittel inhalirt weder 
Ltisung des Krampfes noch Unempfindlichkeit hervorbrachte. Ebenso wenig 
fielen antidotarische Versuche mit Coni in und Nicotin gfinstig aus, womit 
auch meine Versuche fiber erstere Substanz fibereinstimmen; die Empfehlung 
des Nicotins durch Haughto n i§t fibrigens, wie Spence (a. o. a. 0.) hervorhebt, 
auf falsch angestellte Versuche basirt, indem die in eine Stryehninlosung ge- 
tauchten Frdsche nicht nur in Nieotinlosung, sondern auch in reinem Wasser 
sich erholen; Injection beider Substanzen wirkt nach Gallard toxisch. Auch 
den Antagonismus von Strychnin und Aconitin (vgl. Ranunculaceen) konnte 
Gallard nicht bestatigen. Ueber die in neuerer Zeit viel besprochene Behandlung 
der Strychninvergiftung mit Urari, ffir welche namentlich der Fall von 
Burow jun. citirt wird, welcher aber wegen gleichzeitig angewendeter Emetica 
und Tannin nicht als reine Beobachtung erscheint, liegen experimentelle Studien 
von Ercole Moroni und Felice dell’Acqua (Ann. univ. di med. Sept, bis 
Deb. 1865) und von R. Richter (Henle’s Ztschr. 3. St. XVIII. 76. 1863) vor, 
welche die Anwendung dieses Antidots als sehr problematisch erscheinen lassen. 
Burow will es zu 10 Tropfen einer Concentration von gr. 1. auf gtt. 10 Aq. 
destill. 2 stfindlich subcutan injicirt angewendet wissen, welche Dosirung bei 
der grossen Wirkungsdifferenz verschiedener Urari-Sorten wol nur auf das benutzte 
Appuhn’sche Curare bezogen werden kann. R. Richter hat in der Combi¬ 
nation der Behandlung mit Urari und kfinstlieher Respiration ein 
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Verfahren wider Stryehnismus gefunden, das bei Thieren die tiberrascbendsten 
Resultate lieferte, in seiner Anwendung beim Menschen aber viele Schwierigkei- 
ten in der praktisehen Ausfuhrbarkeit einschliesst. Kunstliche Respiration fur 
sich ist nach R. Richter bei Thieren, welche man yon einer Vene aus mit le- 
thalen Dosen Strychnin vergiftet hat, wonach nicht, wie bei subcutaner oder in- 
nerlicher Anwendung Tetanus, sondern ausserst heftiger Krampf und sofortiges 
AufhSren der Respiration die Folge ist, im Stande, das Leben einige Zeit zu 
fristen, doch erfolgt bald ein Zustand der Erschlaffung und Tod. Bei der ge- 
wohnlichen Strychninvergiftung ist wegen der brettartigen Steifigkeit der Athem- 
muskeln die kunstliche Respiration nicht ausfuhrbar. Wendet man Strychnin 
und Urari zugleich an, so kommt Strychnin stets zuerst zur Wirkung und ist 
dabei die Dosis Urari klein, so tritt von ihrer Action nichts zu Tage; ist sie 
gross, so tritt LShmung ein, aber entweder todtet das Gift selbst oder nach Auf- 
hijren seiner Wirkung tritt die des Strychnins in ungeschwachter Weise wieder 
hervor. Selbst wenn man bei Strychninvergiftung kleine Dosen Urari direct in 
die Venen bringt, gelingt die Lebensrettung nicht. Wenn danach weder die 
kunstliche Respiration noch das Urari fur sich bei Strychnintetanus gunstig wir- 
ken, so gelingt die Rettung doch durch combinirte Anwendung beider; es bedarf 
dazu indess grosser, vollkommen lahmender und die Sensibilitat aufhebender Do¬ 
sen von Pfeilgift und Ausdauer bei Anwendung der kiinstlichen Respiration, die 
in einem Versuche sogar 14 Stunden lang fortgesetzt werden musste. Von 
Eulenburg (Reichert’s Archiv. 423. 1865) ist das Chinin als Antagonist des 
Strychnins bezeichnet und bei Thieren antidotarisch verwerthet. 

Im Falle von Duriau ist, wie Gallard richtig bemerkt, wol nicht der 
Aderlass, sondern die kleine Dosis des Giftes, auf welche die Heilung zuruckzu- 
fuhren ist, ersterer aber wohl Schuld an der langsamen Reconvalescenz* Ueber 
die von Eulenburg und Landois vorgeschlagene Substitution sind weitere 
Versuche wunschenswerth. 

Nach neueren Angaben von Dr agendo rff (Pharm. Ztschr. f. Russl. IV. 
232. 1865) enthalten die Brechniisse nicht 0,4, sondern 1,167 % Strychnin und 
daneben noch 1,121 % Brucin, so dass die in §. 299 gemachten Berechnungen 
tiber den Strychningehalt toxischer und letaler Dosen des Brechnusspulvers viel 
zu niedrig erscheinen, z. B. in dem Falle von F. Hoffmann nicht = 2 X Vw 
sondern = 2 X %o Gr. Strychnin + Brucin, wobei aber zu berficksichtigen 
ist, dass im Magen nicht so viel Strychnin aus den Brechnfissen entzogen wird, 
wie nach der Methode von Dragendorff, welche ein von friiheren abweichen- 
des Resultat auch in so fern liefert, als sie mehr Strychnin als Brucin in den Brech- 
niissen nachweist. Dragendorff gibt die Loslichkeitsverhaltnisse des Strych¬ 
nins in verschiedenen Losungsmitteln folgendermassen an: 100 Theile Aether lo- 
sen 0,080, Amylalkohol 0,550, Aethylalkohol von 95 % 0,936 und Benzin 
0,607 Theile Strychnin. Da Benzin das Brucin viel leichter lost (1,688 Th.), 
so benutzt Dragendorff dasselbe zur Trennung beider Alkaloide. 

Von Battley’s vermin killer enthalt nach Mayet ein Paquet von 
1 gr. 30 Gewicht 0,10 Strychnin, 1,00 Kartoffelstarke und 0,20 Berliner Blau 
(Ann. d’hyg. 373. 1865). Das in Roger’s Falle genommene „wurmt6dtende ma- 
gische Pulver“ enthielt bei 28 Gran Gewicht 10# Strychnin. 

Zur Abscheidung des Strychnins bei gerichtlichen Untersuchungen hat das 
von Erdmann und v. Uslar angegebene, bereits im Handbuche beim Morphium 
besprochene Verfahren mittelst Amylalkohol, welches in dem bekannten 
Trftmpyproeesse zur Anwendung kam, keinerlei Vorziige vor dem im Handbuche 
empfohlenen. Sonnenschein (Vierteljhrschr. f. ger. Med. I. 1. 1864) erzielte 
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mit Amylalkohol bessere Resultate als mit Phosphormolybdans&ure. Die Anwen- 
dung der Dialyse hat in Harley und John Barclay u. Fraser (Med. Times. 
Deb. 12. 1863) Gegner gefunden, weil in das Dialysat stets amorphe Substanzen 
mit iibergehen, welche unreine Reactionen ergeben. Yon Alf. Cossa und Car- 
pene (Gazz. med. Lombard. 29. 1863) wird das Jodkalium-Jodquecksil- 
ber, schon durch Planta als Reagens fur Alkaloide bekannt, naeh vorgangiger 
Dialyse zur Constatirung des Strychnins empfohlen. Es entsteht ein flockiger, 
weisser, aus kleinen farblosen Nadeln bestehender, sieh in 24 Stunden nicht an- 
dernder, in Wasser, Alkohol und Aether unlOslicher Niedersehlag. Man soil da- 
mit Strychnin nachweisen kbnnen. 

Die Angabe Horsley’s, man konne mit Nitroprussi dnatr ium noch 

/iooooo Strychnin nachweisen, bestatigt sich nicht. 
Nicht ohne Interesse fur die gerichtliche Chemie mochte der Umstand sein, 

dass nach Reese (Amer. journ. of Pharm. 212. 1862) die Otto’sche Farbenprobe 
durch die Gegenwart von Morph in beeintrachtigt wird, und zwar in um so 
hbherem Grade, je mehr davon dem Strychnin beigemengt ist. Reese vermochte 
nachzaweisen: %00Q0 Grm. bei gleichen Theilen Strychnin und Morphin, ^00(H) 

bei 1 Str. -j- 2 M., %b000 bei 1 Str. + 3M. und nur %000 bei 1 Str. -f- 10 M. 
und %o0 bei 1 Str. + 20 Morph. Zur Trennung beider bedient man sich nach 
Rodgers (Journ. f. prakt. Chemie. 89. 498) am besten des Benz ins, welches 
Strychnin leicht lost, Morphium ungelost lasst. 

Gegenuber den Behauptungen von CloStta fiber die Zerstorung des 
Strychnins im thierischen Organismus (Virch. Arch. XXXV. H. 3. pag. 369. 
1866) mussen wir die von uns gemachten Angaben, welche wir durch verschiedene 
neue Versuche, die zum Zwecke unsrer genauen Information vor dem Processe 
Triimpy von Prof. A. Husemann und mir unternommen wurden, constatirten, in 
voller Kraft aufrecht erhalten. Der Nachweis des Strychnins im Blute und in 
den Secreten Vergifteter ist von so vielen Chemikern (vgl. unsre Zusatze zu 
§. 38) geliefert worden und wir haben uns von dem Vorhandensein des Giftes 
in der Leber bei mit Strychnin vergifteten Kaninchen so deutlich iiberzeugt, dass 
wir in alien gerichtlich - chemischen Untersuchungen empfehlen mussen, wenn 
Verdacht auf Strychninintoxication vorhanden ist, sich nicht allein auf die Ana¬ 
lyse der Magencontenta zu beschranken. Namentlich aber in solchen Fallen, wo 
grossere Dosen genommen sind und das vergiftete Individuum noch verhaltniss- 
massig lange Zeit gelebt hat, wird man in der Regel, so weit sich dies aus 
Thierversuchen schliessen lasst, die geschehene Resorption des Strychnins nach¬ 
weisen kOnnen. Vielleicht sind die Angaben Cloetta’s liber die MOglichkeit, 
mittelst der Reaction von Horsley (vgl. Handbuch p. 419) in thierischen 
Fliissigkeiten Strychnin zu entdecken, nicht ohne Interesse. Wahrend er in einer 
reinen Strychninlosung %QQ Gran nachwies, gelang es im Harn nur bei nicht 
bei %Q Gr., in 1 Pfd. Kalbsblut, mit einer Losung von % Gr. Str. nitr. geschiittelt, 
war Strychnin nachzuweisen. 1 Gran Strychnin, mit Mageninhalt gemischt und 
vergraben, liess sich nach 11% Monat noch nachweisen. 

Methylstrychnin fand Schroff fruheren Angaben von Stahlschmidt 
gemass zu 0,05 bis 0,2 Grm. bei Kaninchen und von 0,3 Grm. bei Hunden 
innerlich ohne Wirkung, dagegen zu 0,1 Grm. bei Kaninchen in 7 Min. lethal, 
bei Hunden stark toxisch nach subcutaner Application. Die Vergiftungssymptome 
charakterisiren sich als Labmung nach langerm Fortbestande der Herzthatigkeit 
und peristaltischen Bewegung wie bei Curare. In einem Froschversuche (0,004 
Grm.) stellte sich zunaebst allgemeine Paralyse, Vernichtung der Reflexaction 
und der Motilitat ein, nach und nach kehrte die Receptivit&t fur aussere Reize 
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wieder und steigerte sich allmalig so sehr, dass heftige Krampfe wie bei Strych- 
11 ism us resultirten, woraus Schroff auf Umwandlung des Methylstrycbnins in 

Strychnin innerhalb des Organismus schliesst (Wochenbl. d. Ztschr. d. Aerzte z. 

Wien. 14. 1866). 

2. Pfeilgifte. 

[Zusatz zu §. 306. S. 522—529.] 
Asiatische Pfeilgifte (S. 523). 

Das Upas-Radja oder Tieutd bat in Berlin zu einem interessanten Ver- 

giftungsfalle Anlass gegeben, welchen Mannkopf (Wien. med. Wochenschr. 

30. 31. 1862) beschrieben hat; dieselbe wurde veranlasst durch Priifung dieses 
Stoffes von Seiten eines Naturforschers, wobei dieser etwa 3 Gran zu sich nahm. 

Die Symptome waren im Wesentlichen die der Strychninvergiftung (Tetanus, 
gesteigerte Reflexerregbarkeit, auch Lichtreiz rief Tetanus herror) und begannen 

etwa 1 Std. nach der Vergiftung; bei Behandlung mit Brechmitteln und Opium- 

tinctur schwanden die hauptsachlichsten Symptome in ca. 24 Std. und nur eine 
Spannung der Hals- und Riiekenmuskeln persistirte einige Tage. In dem 18 Std. 

nach der Vergiftung sparsam entleerten Urin wies O. Schultze (Arch. f. Anat. 

1864. H. 4. pag. 198) Strychnin nach und in dem gebrauchten Upas fand 
derselbe Forscher 60 %, Strychnin, — Ich hatte Gelegenheit, mit einem mir von 

Prof. Keferstein gtitigst uberlassenen Upas Tieute aus der Sammlung von 

Blumenbach, welches nach der Etiquette aus dem Jahre 1814 stammte, mehrfach 

zu experimentiren; dasselbe wich in keiner Weise hinsichtlich seiner Wirkung 
vom Strychnin ab. Die Dosis entspraeh ganz dem Strychningehalte, welcher noch 

etwas hoher als in dem von Schultze untersuchten Upas war. Durch mehr- 

fache Untersuehungen, zum Theil von Prof. A. Husemann ausgeffihrt, constatirten 

wir, dass das Gift keine Spur von Brucin enthalt, so dass dieses Alkaloid im 

Stamme von Strychnos Tieute nicht vorzukommen seheint. In andern Theilen 

scheint es spurenweise enthalten zu sein; wenigstens spricht dafvir eine Notiz 

(N. Repert. f. Pharm. Bd. XV. pag. 229. 1866), wo nach J. Bernelot Moens 

die Samen von Strychnos Tieute viel mehr Strychnin als die Nuces vomicae ent¬ 
halten, nfimlich 1,469 aber nur Spuren von Brucin. Nach mundlicher Mit- 

theilung von Dr. Groelman bezeichnet man auf Java nur das in Frage stehende 

Pfeilgift, nicht das Antjar, als Upas. 

Neuerdings sind noch einige weitere Asiatische Pfeilgifte einer physiologi- 

schen Priifung unterzogen worden. Es sind dies: 
1) das von Braidwood (Edinb. med. journ. Aug. 123. 1864) untersuchte 

Pfeilgift der Orangdajas oder Dajakkers auf Borneo, von ihm als Dajaks ch be¬ 

zeichnet, das sich als ein exquisites Herzgift herausstellte, und im Wesentlichen 

die Erscheinungen des Antjar macht, von diesem sich aber dadurch unterscheiden 

soil, dass Dajaksch die Herzparalyse durch Lfihmung der Herzganglien des Sym- 

pathicus, Antjar durch directe Lahmung der Muskelfasern bewirkt. % Std. nach 

der Herzparalyse tritt allgemeine Paralyse und Anasthesie ein. Directe Appli¬ 
cation auf das Auge bewirkt bei niedern Thieren Myosis, jedoch nicht so aus- 

gesproehen wie Calabarbohne. Ich habe bereits in meinem Referate fiber diese 

Arbeit in Cannstatt’s Jahresbericht die Identitat des Dajaksch und Antjar als 
Vermuthung ausgesprochen und finde eine Bestatigung meiner Ansichten in der 

Arbeit von P. J. van Leent fiber die Pfeilgifte der Eingebornen von Borneo 

(N. Repert. f. Pharm. XV. 263. 1866), wonach die Dajakkers nur 2 Arten Gift 
besitzen, das Siren boom, welches dem Antjar von Java entspricht und vor- 

zugsweise den eingedickten Saft von Antiaris toxicaria enthalt, dem indessen von 
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den Dajakkern noch andre Pflanzenextraete zugefugt werden, besonders von Ca¬ 
lamus verus, Cocculus crispus (Wurzel, die auch als Fischkoder dient), Landsium 
domesticum, Tubernaemontana spkaerocarpa (Wurzel), Hydrocotyle asiatica (Blat¬ 
ter), Pangium edule (junge Knospen), Dioscorea birsuta (Wurzel, oebi ara ge- 
nannt, welche gekocht essbar ist, rob Gastroenteritis bewirkt), Tabak und span. 
Pfeffer, und das Ipoehester, dem Upas Tieutd entspreehend, von welehem das 
Mantallatgiffc eine Abart ist, welcher die gepulverten Fliigeldecken von Lytta 
gigantea binzugesetzt werden. 

2) Mehrere von J. Rosenthal (Reichert’s Arch. f. Anat. H. 5. p. 601. 
1865) untersuchte, durcb Fedor Jagor aus Asien mitgebrachte Pfeilgifte und 
zwar 3 Giftproben der Yatruns oder Mintras von Malacca, die sicb, 
obschon sie eine verschiedene Bereitungsart haben sollen, sammtlich als Herz- 
gifte und zwar nacb Art des Antjar wirkend erwiesen. Aeltere, ebenfalls von 
F. Jagor berruhrende Giftproben der Mintras halt Rosenthal fur ein Gemenge 
eines Herzgiftes mit einem stryehninahnlich wirkenden Gifte. Yon zwei spater 
durch Jagor erhaltenen Baumrinden, aus welchen die Yrigoten am Berge Yriga 
auf Luzon ein Pfeilgift bereiten, fand Rosenthal die eine wirkungslos, die an- 
dere herzlahmend wirkend, aber schwacher als das Gift der Mintras. 

Amerieanische Pfeilgifte. 
Mit curarinhaltigen Pfeilgiften ist in den letzten Jahren ungemein viel ex- 

perimentirt worden. Dass dasselbe sehr lange Zeit wirksam bleibt, beweisen 
Schroff’s Experimente mit einem 100 Jahre alten Pfeilgifte (Wchbl. d. Ztschr. 
Wien. Aerzte 31. 1862). Es ist dabei indessen die gute Aufbewahrung stets 
von Gewicht, da Ozon die Wirksamkeit vernichtet, ein ozonisirter Luftstrom ent- 
f&rbt Urarilosung und macht sie wirkungslos C. R. Richter in Henle’s Ztschr. 
3. R. XVIII. 76. 1863). 

Dass die Sudamerieanischen Pfeilgifte nicht alle von gleicher Giftigkeit sind, 
ist ein Factum, welches Cl. Bernard (Comptes rend. LX. 1324. 1865) auf 
Grund vielfacher Yersuche mit verschiedenen Sorten betont. Einzelne wirken 
sogar 6mal starker als andere. Im Allgemeinen waren die an Pfeilspitzen oder 
in irdenen Gefassen enthaltenen starker als die in Calabassen aufbewahrten, 
welche letztere auch in gleichen Gewichtsmengen minder gefarbte Losungen 
geben. Diese Angabe Bernard’s ist einigermassen in Widerspruch mit Schom- 
burgk’s Mittlieilung, dass das Pfeilgift der Otomaken, das Curare im engeren 
Sinne, welches in irdenen Gefassen aufbewahrt wird, nicht so stark und gesucht 
ist wie das in Calabassen bewahrte Macusi-Urari, Waterton’s Woorara; Bernard 
kann daher nur das Nordbrasilianische Urari iiva meinen, wenn er von starkeren 
Pfeilgiften in irdenen Gefassen spricht. Uebrigeus sind, wie Ercole Moroni 
und Felice dell’Acqua (Annali univ. di Medicina, Sept.—Decbr. 1863) fan- 
den selbst die Wirkungen der Pfeilgifte derselben Volkerschaften so different, 
dass von der einen Sorte 15, von der andern erst 50 Mgm. als lethale Dosis fill* 
Ilunde erscheinen. 

Von Cl. Bernard erhielt auch Preyer jun. das Material zur chemischen 
Analyse des Americanischen Pfeilgiftes, welche uns endlich das wirksame Prin- 
cip in einer krystallinischen, Ofreien Base naehwies, welcher Preyer und Cl. 
Bernard den Namen Curarin belassen haben (Comptes rend. LX. 1346. 1865, 
vgl. auch Berl. klin. Wchschr. 40. 1865). Das Curarin bildet farblose, vier- 
seitige Prismen, schmeckt hochst bitter, zieht Wasser an, ist in Wasser und Al- 
kohol in alien \ erhaltnissen loslich, wenig in Alkohol und Amylalkohol, gar 
nicht in Aether, Benzin, Terpenthinbl und Sehwefelkohlenstoff. Mit reiner con- 
centrirter Schwefelsaure bildet es eine ziemlich bestandige, prachtig blaue Lo- 
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sung; gegen Schwefelsaure und Kalibichromat verhalt es sich wie Strychnin. 
Starke Salpetersaure farbt das Ourarin purpurfarben. Es reagirt nur sehwach 
alkalisch und bildet mit Salzsaure, Essigsaure, Salpetersaure und Schwefelsaure 
krystallinische Salze, deren Losungen sich sehr leicht beim Verdunsten braun 
farben. Beim Erhitzen zersetzt sich das Curarin, fur welches Preyer die wahr- 
scheinliche Formel C20H15N ermittelte. Der nach Extraction des Curarins blei- 
bende Ruekstand ist wirkungslos. Das Curarin wirkt 20mal starker als Curare 
und theilt mit diesem die Qualitat der toxischen Wirkung und die schwierigere 
Resorption vom Magen aus. 1% Mgm. salzsaures Curarin subcutan injicirt 
todten grosse Kaninchen, 1 Mgm. und weniger Meerschweinchen, \Q Mgm. Frosche. 
Yon der Vena portarum und von den Muskeln aus wirkt noch weniger lethal. 

Fur die Abstammung des Americanischen Pfeilgiftes ist der Umstand von 
Interesse, dass Preyer in einer Calabasse eine Frueht fand, welche Tulasne 
als diejenige von Paullinia Cururu bezeichnete. Dies gab Anlass zur Dar- 
stellung eines Extractes, der den eigenthumlichen Geruch einer sehr wirksamen 
Curare-Art yon Para hatte und auf Frosche genau wie Pfeilgift wirkte. Es ist 
damit indessen keineswegs erwiesen, dass nicht auch Strychneen (Str. cogens 
u. s. w.) Curarin produciren kdnnen oder doch einen lahmenden Stoff, der das 
Herz nicht afficirt, wie das ja ausser dem Curarin noch andere Gifte (Coniin, 
Wrightia u. s. w.) thun. Uebrigens wird auch die gemischte vegetabilische und 
animalische Natur neuerdings wieder hervorgehoben, und zwar von Moroni und 
dell’ Ac qua, auf die Mittheilung eines Botokuden an einen der Verfasser, wo- 
nach bei diesen Vdlkerstammen das Hauptingrediens der in Masse secernirte Saft 
von KrOten sei, welche nach vorgangiger Abwaschung und Kitzeln der Unter- 
fl&che mit Blattern von Datura arborea in Thongefassen dem Feuer exponirt 
werden; der Saft werde mit grossen Quantitaten der Wurzelrinde von Paullinia 
pinnala (Timbo genannt, dem Hauptbestandthexle des Giftes der Neger, Fetisch 
genannt, zu dem aber auch Schlangenkopfe, Leuchtkafer, Tabaksschmirgel und 
bisweilen auch Strammonium gesetzt werden) zur Extractconsistenz eingekocht. 
Es ist die Frage fiber die vegetabilische oder gemischte Natur der Pfeilgifte wohl 
dahin zu entscheiden, dass einzelne, namentlich das eigentliche Curare, das Pfeil¬ 
gift der Otomaken, nur vegetabilischer, andere, zumal das Urari iiva, gemischter 
Natur sind. In dem in Deutschland meistverbreiteten Pfeilgifte von Appuhn in 
Bunzlau habe ich selbst Schlangenzahne gesehen. 

Vergiftungserscheinungen am Menschen hat Preyer zweimal be- 
obacbtet; einmal an sich selbst beim Pulvern einer besonders harzreichen Curare- 
Art aus Venezuela, deren Einathmen starken Blutandrang nach dem Kopfe, 
ausserordentlich heftige, aber nicht lange vorhaltende Kopfschmerzen, mehrstiin- 
dige eigenthhmliche Mattigkeit und Unlust zur Bewegung, ungewohnliche Spei- 
chel- und Nasenschleimabsonderung hervorrief. Im zweiten Falle zeigten sich 
nach dem Hineingerathen einiger Tropfen Curarinlosung in eine Schnittwunde die 
Erscheinungen erst in 5 Stunden, zunachst in einer auffallenden Secretionsver- 
mehrung der Schweissdriisen, Thranen, Nasenschleimhaut, Speicheldrusen und 
Nieren, welchen ein ungekanntes Gefiihl von Erleichterung und Frische naeh- 
folgte. A. Yoisin und H. Liouville (Gaz. des hdp. 109. 111. 114. 1866) 
fanden bei ihren Versuchen an Kranken, bei denen sie Curare in Dosen bis zu 
0,15 Gmm. anwendeten, das zu 25 Mgm. Kaninchen todtete, stets Yermehrung 
der Urinsecretion, dann einen Zustand von Frost bei erhoheter Temperatur und 
mit nachfolgender febriler Excitation, stark beschleunigtem, doppelschlagigem 
Pulse, Steigen der Respirationsfrequenz, ubermUssigen Schweissen, nebenVerlust 
der willkuhrliehen Bewegung und geringer Beeintrachtigung der Hirnfunctionen, 
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welche Erscheinungen 20 Min. bis 1^ Stunden nach der subcutanen Injection 
begannen und zum Theil, wie Miittigkeit, Pulsbeschleunigung, 3—10 Tage anhielten. 

Diese Vergiftungserscheinungen deuten auf die von Bernard behauptete 
A flection des Sympathicus durcb Urari, welche von andern Eorschern auf dem 
Wege des Experiments nicht bestatigt wurde und welche auch ich bei Thieren nicht 
ausgepragt geselien habe. So namentlich auch nicht von Bidder (Reichert’s Arch. 
337. 1864), der mit einem von Pelikan erhaltenen Pfeilgifte experimentirte, 
das schon in Gaben von %0 Mgm. Erosche in 20 Minuten regungslos machte und 
zn 3 Mgm. von einer Hautwunde aus in 3—5 Minuten Kaninchen vergiftete, 
somit die hoehste Grenze der Wirksamkeit dieses Giftes annahernd erreichte. 
Hiernach sah er niemals vermehrte Thranen- und Speichelsecretion, keine gestei- 
gerte Diurese; das Ausfliessen des Urins ist nur Eolge der verminderten Thatig- 
keit des Sphincter vesicae, welcher vom Riickenmark innervirt wird und liber wel- 
chen der vom Sympathicus abhangige Detrusor ui'inae die Oberliand gewinnt. 
Auch als vasomotorischer Nerv wird der Sympathicus nicht gelahmt; es zeigt 
sich die Einwirkung des Halsstammes auf Gefasse und Temperaturverhaltnisse 
der betreffenden Seite in deutlichster Weise, und auch in andern Korpertheilen 
konnte Bidder Gefassdilatation und davon abhangige locale Hyperamien nicht 
constatiren, ehe der Herzsehlag schwaeher und die Blutbewegung langsamer wird. 
Herz und Darmbewegung sind selbst nach den hochsten Dosen nach 24 Stunden 
wie bei unvergifteten Thieren. Die Mydriasis, das nachst der Lahmung der Lymph- 
herzen sich 24 Stunden und mehr anhaltend zeigende, mit Prominenz der Bulbi 
verbundene Symptom, das erst bei erloschendem Leben schwindet, ist auf Lah¬ 
mung des Oculomotorius zu beziehen, wahrend der Sympathicus intact bleibt, — 
In' Bezug auf den Vagus widerspricht Bidder nach seinen Versuchen der An- 

gabe Bernard’s u. A. und sehliesst sich Bezold, Vulpian und Meissner 
an, dass der Einfluss des Vagus auf das Herz durch Urari nicht aufgehoben wird, 
nur sehr grosse Dosen, z. B. 15—20 Mgm. beim Frosch, lahmen den Vagus wie 
alle andern Nerven. Eine Alteration der vom Riickenmark ausgehenden Hem- 
mung der Darmperistaltik bewirkt Curare nach Bidder nicht (entgegen Kolli- 
ker und Pfliiger). 

Moroni und dell’ Ac qua experimentirten mit verschiedenen Pfeilgiften, 
welche von dem Lombardischen Ethnographen Osculati stammten und als Pfeil¬ 
gifte der Ticunas, Yaguas und Oreckones bezeichnet werden, sammtlich in Thon- 
gefassen. Das der Ticunas hatte Wasser angezogen und verwandelte sich, 24 Stunden 
der Sonne exponirt, in eine feste, glanzend schwarse Masse, die abgekratzt durch- 
scheinend violettrothe Plattchen, ahnlich dem Eisencitrat, darstellte; auch iibertraf 
es die anderen an Bitterkeit (Pikrotoxin ?). Ihre auf die Wirkungsweise beziig- 
lichen Schlussfolgerungen sind: Auf Pflanzen tiben die Pfeilgifte keinen deletaren 
Einfluss aus. Es gibt schwachere und starkere Sorten. 160 Centigr. der starker 
wirkenden todten Pferde, 40—150 Cgm. bedingen Intoxication, wenn sie subeu- 
tan injicirt werden; in das Blut direct gebracht todten 3 Dcgm. Vom Magen 
aus ist die lethale Dosis fur Saugethiere weit grosser, fur Vdgel und Amphibien 
gleich. Die Ursache fur die relative Unwirksamkeit des Giftes im Magen der 
Sauger ist weder der Magensaft noch das Pepsin, Speichel oder Galle, noch der 
Succus pancreatieus oder entericus, auch nicht Lahmung der Magennerven, wie 
der Eintntt sauren Erbrechens beweist. Die Wirkung des Giftes tritt sowol bei 
lcerem als bei gefulltem Zustande des Magens ein; 200 Cgm. gentigen bei lee- 
rem, 250 bei gefulltem Magen zur Todtung eines Hundes. Das Gift wird schnell 
und leicht von der Schleimhaut des Rectums und der Vagina, weniger schnell von 
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der Blase und Conjunctiva aus resorbirt und wirkt ausserst rasch und in kleiner 
Dose todtlich von der Mucosa der Luftwege und dem Peritoneum aus. Auch 
die unverletzte Haut der Sauger ist fur dasselbe permeabel, eben so die Frosch- 
haut in feuchtem oder trocknem Zustande, mehr jedoch in ersterem. Die Admi¬ 
nistration sehr kleiner Gaben, allmahlig selbst bis zu einer die Dosis letalis 
dreifach iibertreffenden Gesammtgabe gesteigert, bleibt ohne Wirkung, was der 
raschen Elimination zuzuschreiben ist. 

Dieses Fehlen cumulativer Wirkung beim Urari hat auch R. Richter be- 
statigt, leitet es aber, wie schon im allgemeinen Theile angegeben wurde, von 
einer Destruction im Organismus ab. Mit Recht bestreitet Richter die Angabe 
von Wundt und Schelske, dass durch das Gift zuerst die Herzcontractionen 
vermehrt und die Reflexaction gesteigert sei. Wenn Richter das vonVulpian 
zuerst bemerkte Phanomen der Wiedererholung nach vollstandiger Lahmung bei 
Froschen nicht auch bei Warmblutern sah, so ruhrt dies davon her, dass seine 
Versuche sich nieht auf Vogel erstreckten; bei Saugethieren fuhren Dosen, welche 
iiberhaupt Wirkung bedingen, in Folge der Lahmung der Respirationsmuskeln 
fast stets zum Tode. 

Lussana (vgl. Schmidt’s Jahrb. CXXXI. 8. 161) fand, dass Americanisches 
Pfeilgift vom Mastdarm aus viel kraftiger wirke als vom Magen aus (lethale 
Dosis nach subcutaner Injection bei Katzen und Hunden 0,01 Gmm., bei Kaninchen 
0,006, bei kleiaen Vogeln ^00 Mgm., bei Kroten %00 Mgm.; nach Einverleibung 
in den Mastdarm bei Katzen liber 15 Mgm., bei Hunden ^ Gmm., bei 
Vogeln 15 Mgm., bei Kroten 5 Mgm., bei Tauben 80 Mgm.; per os bei 
Katzen 0,3 Gmm., Hunden 1,5 Gmm., Kaninchen 0,4 Gmm., kleinen Vogeln 0,05, 
Tauben 0,3 und KrCten 0,5 Gmm.). Er glaubt, dass die geringere Wirkung vom 
Magen aus sich dadurch erklare, dass das Gift allmahlig durch die Leber mit der 
Galle ausgesehieden wird, ohne in den Kreislauf zu gelangen. L. wies Curare 
in der Galle nach und fand Einspritzung von 3—5 Mgm. in eine Mesenterial- 
vene wirkungslos, wahrend 0,177 Gmm. todtete. 

In Bezug auf die Therapie der Urari-Vergiftung geben Moroni und dell 
Ac qua nach ihren Versuchen an, dass weder die Antidote der Wilden (Koch- 
salz, Zucker) noeh das Strychnin, noch Kaffee, noch Venasection, noch auch die 
2—3 Stunden lang fortgesetzte kunstliche Respiration als Antidot anzusehen 
seien, dass dagegen etwas mehr von der Anwendung des Ammoniaks und von 
der des Alkohol zu hoffen sei, indem durch ersteres von 7 mit lethaler Dosis 
vergifteten Hunden 2, durch letzteres von 4 einer gerettet wurde. Durch um- 
fassende Versuche hat indessen R. Richter dargethan, dass die zuerst von 
Waterton mit Erfolg benutzte kunstliche Respiration, wenn man nicht mtide 
wird, dieselbe gehorig lange fortzusetzen, stets mit Urari vergiftete Thiere rette, 
wenn dieselben sich schon in einem dem wirklichen Tode ahnliehen Zustande 
befinden, so dass sie absolut gegen Reize unempfindlich sind, die Cornea trtibe 
und glanzlos, die Pupille in mittlerer Weite starr und unbeweglich ist und die 
Wun den einen ausgesprochenen Faulnissgeruch zeigen. 

Ganz neuerdings haben A. Voisin und H. Liou ville (Annal. d’hyg. 155. 
Juill. 1866) geriehtlich-medicinische Studien uber Urari veroffentlicht. Sie be- 
dienten sich eines von E. Currey von den Ticunas mitgebrachten Pfeilgiftes in 
Thongefassen, das beim Zerreiben einen starken, an giftige Solaneen erinnernden 
Gerueh hatte und zu 3 Mgm. ein Kaninchen todtete. Von 2 Kaninchen, welche 
sie durch subcutane Injection von 10 resp. 13 Centigr. Urari getodtet hatten, 
wurden die Eingeweide wiederholt mit destillirtem Wasser und Alkohol von 
95 Grad ausgewaschen und das Product dieser Behandlung zu physiolo- 
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gischen Versuchen benutzt. Diese gaben an Froschen die charakterisfcischen 
Erscheinungen der Urari-Vergiftung, welche auch der eingedickte Urin der ver- 
gifteten Thiere hervorbrachte. Im Urin der vergifteten Thiere wiesen Yoisin 
und Liouville, ebenso wie Cl. Bernard, Zucker naeh. 

11. Familie: Ericaceae Rich., Heiden (S. 530). 

[Zusatz zu §. 306b. S. 530.] 
Zu den giftigen Pflanzen dieser Familie gehort auch nach Falke’s Bericht 

liber die Thierarzneikunde (Schmidt’s Jahrb. CXXVII. 109. 1865, Wchsehr. f. 
Thierhld. 21. 1865) das Wintergriin, Pyrola, indem es bei ausschliesslicher 
Fiitterung Nierenreizung und Hamaturie veranlasst. P. umbellata gilt be- 
kanntlich lange schon als diuretisch. 

Hinsichtlich der Giftigkeit von Rhododendron und Ledum durfte eine 
toxische Prufung des Ericolins und Ericinols (Rochleder und Schwarz, 
Ann. d. Chemie, CXXXIV. 366) nicht ohne Interesse sein. Das Ericinol wird 
als blassgelbes Oel von starkem, nicht unangenehmem Geruche durch Destination 
der Blatter von Ledum palustre, Rhododendron ferrugineeum, Erica 
herbacea, Caliuna vulgaris und Arctostaphylos uva ursi erhalten, bildet sich 
ausserdem aber auch bei Behandlung des aus Ledum palustre dargestellten Eri¬ 
colins und des von Kawallier in den Nadeln und der Rinde von Pinus syl- 
vestris erhaltenen Pinipikrins mit verdiinnten Sauren in der Warme neben 
Zucker. Dem Ericolin wird die Formel C10H16O beigelegt. Nach Frohde 
(Journ. f. prakt. Chemie, 82. 181. 1861) enthalt das atherische Oel von Ledum 
palustre eine Saure, Ledums aure, einen dem Terpenthinol isomeren Kohlen- 
wasserstoff und ein wasserstoffhaltiges Oel von der Zusammensetzung des Eri¬ 
cinols. 

12. Familie: Campanulaceae Juss., Campanulaceen (S. 530.) 

[Zusatz zu §. 307. S. 530.] 

Die von Barrallier (Bull, de Ther., Janv. 30, Fevr. 15. 1864) an sich 
selbst und verschiedenen Zoglingen der Bildungsanstalt fiir Marinearzte in Tou¬ 
lon angestellten Versuche mit Gaben von 10 — 40 Tropfen TincturaLobeliae 
inflatae ergaben Brennen im Schlunde, Aufstossen und Breehreiz gleich nach 
dem Einnehmen, Mydriasis, Somnolenz, Athembeschwerden, Compression der 
Brust, bei grosseren Dosen tumultuarischen Herzschlag und spater Sinken des 
Pulses, Coliksehmerzen und fltissige Stiihle nach einigen Stunden. Alle diese 
Erscheinungen fiihrt Bar alii er auf das Ergriffensein des Nervus vagus zuruck. 

13. Familie: Synanthereae Rich., Compositae Juss., Korbbliithler 

(S. 531). 

[Zusatz zu §. 308. S. 531.] 
Cabasse (Gaz. des hop. Juillet. 14. 1864) beschreibt die lethale Yergiftung 

von vier Kabylenkindern durch eine Wurzel, welche als die von Carlin a 
acanthifolia All. angesehen wurde, unter Erscheinungen der Gastroenteritis 
und Mydriasis. Vielleieht handelt es sich um Atractylis gummifera Less, 
deren Giftigkeit Comailie feststellte. Uebrigens soil auch Carlina acaulis 
L. fiir Schweine giftig sein, daher der Name Eberwurz, Carduus suarius. 
Aehnlich verhalt es sich mit der Bezeichnung Saudistel, Sonchus arvensis L., 
welche in Wurzel und Stengel einen sehr bitteren Milchsatz besitzt, iibrigens 
ausser den Schweinen auch Schafen gefahrlich ist, wie die von Faber (Ztschr. 
f. Staatsarzneik. N. F. XX. 329. 1862) erwahnte Intoxication von 70 Schafen, 
wovon 6 starben, erweist. 

5* 
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Will. Smith (Lancet. Dec. 6. 1862) beriehtet einen Fall von Yergiftung 
(lurch atherisches Oel von Artemisia Absynthium Lv wo bei einem Er- 
wachsenen Unze in wenigen Minuten die Erscheinungen scharf narkotischer 
Vergiftung (Anaesthesie, Convulsionen, Trismus, Scliaum vor dem Munde, Brech- 
neigung) hervorbrachte, und der Patient nach der Genesung in 48 Stunden 
Niclits von dem Vorgefallenen wusste. — Eine Yergiftung durch Arnikatinc- 
tur beriehtet H. Bertin (Lancet. II. 21. Nov. 1864), dadurch ausgezeichnet, 
dass sie nach 1 Unze derselben erst 8 Stunden nach dem Genusse nach vorgan- 
gigent ruhigem Schlafe eintrat, und zwar als Gastralgie mit Uebelkeit und Sehwache, 
Mydriasis, unregelmassigem, schwachem Pulse von 100 Schlagen, kalter und 
trockener Plaut, welche Erscheinungen durch Opiumtinctur in 24 Stunden besei- 
tigt wurden. Die Angabe von Perretti, dass die Arnica ein fliichtiges Alcaloid 
enthalte, fand O. Hesse (Ann. des Chem. und Pharm. CXXIX. 254. 1865) 
nicht bestatigt; das Destillat mit Kalihydrat enthielt Trimethylamin. 

1, Artemisia Vahliana Kostel. 

[Zusatz zu §. 308. S. 532.] 
Dass nicht Artemisia Yahliana, sondern eine bis jetzt noch unbekannte 

Artemisiaart den Levantischen Wurmsamen liefert, hat Berg aus der Gestalt der 
die Wurmknospen bildenden Schuppen richtig gefolgert; er nennt diese Art Ar¬ 
temisia Cina. Rose hat iiber die Wirkung des Santonins (Virch. Arch. XXVIII. 
1. 2. 1863) weitere Yersuche an Menschen gemacht und nach grosseren Gaben 
in 30 Yersuchsfallen stets Gelbsehen, 19mal Violettsehen, 8mal Visionen bei 
gesehlossenen Lidern, niemals Amblyopie, 6mal Geruchs- und 5mal Geschmacks- 
hallucinationen, 8mal Cephalalgie, 9mal Abgeschlagenheit, Blasse und Duseln, 
nie Geistesstbrung oder Gedankenincoharenz, 14mal Erbrechen beobachtet. 
Hardy (Gaz. de Paris, 28. 1863) beobachtete schon nach 15 Minuten den 
Uebergang des Santonins in den Urin. 

2. Lactuca. 

[Zusatz zu §. 309. S* 535.] 
Ueber die hypnotische Wirkung der Lactuca hat Fronmiiller sen. (D, Klin. 

42—44. 1862) reichhaltige Versuche an Kranken angestelit und ist dabei zu 

dem Resultate gelangt, dass das Englische und Deutsche Lactucarium in ilirer 
Wirkung ziemlich gleichstehen, wahrend das Franzosische weit zuriicksteht. Als 
Nebensymptome wurden bei der Darreichung grosserer Dosen (bis zu 62 Gran 
des Englischen und 32 des Deutschen Lactucariums) mehrmals schwere Traume, 
Ohrensausen, Schwindel, Kopfschmerz wahrend der Nacht und am folgenden 
Morgen beobachtet; haufig (bei 59%) zeigten sich Pupillenerweiterung und ver- 
minderte Diurese, fast immer Schweiss. Der Aubergier’sehe Syrupus Lac- 
tucarii, welcher iibrigens nach spaterem Zugestandniss des Verfertigers auch 
Morphium enthalt, wirkte zu % — 1 Unze schwacher als das Lactucarium selbst. 
Lactucin von Merck, vom Geruche des Deutschen Lactucariums, bitter, unter dem 
Mikroskop einzelne hexaedrische Krystalle zeigend, meist amorph, und krystal- 
linisches Lactucin von Kromayer und Ludwig, in perlmutterartigen 
Schuppen, voliig neutral, gleichfalls sehr bitter, reprasentiren nach Fronm till er 
beide nicht die voile hypnotische Kraft der Lactuca; die narkotischen Sym- 
ptome waren bei Darreichung des ersteren zu % bis 10, des letzteren von 
1—5 Gr. nicht sehr entwickelt. 
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14. Familie: Rubiaceae Juss., Rubiaceen (S. 535). 

1. Cinchona L. 

[Zusatz zu §§. 310—336. S. 536—542.] 

Zu gericbtlicher Untersuchung gab ein Fall, in welchem 20 Gran 
Ohinin und 6 Gr. Cinchonin innerbalb ^ Stunde genommen wurde, Veran- 
lassung, da der Tod 3—4 Stunden spater nacb vorhergehenden Magenschmer- 
zen, Rothe des Gesichts, Obnmachten und Convulsionen eintrat. Frerichs 
(Yljlirschr. f. ger. Med. XXX. 1. Jan. 1862) nimmt mit Recht wegen der 
geringen Dosis, des kurzen Intervalls und der bei der Section vorgefundenen 
Hirnanamie an, dass keine Chininvergiftung vorlag. Schlockow (De Chinini 
vi physiologica. Yratisl. 1860) fand das in angesauertem Wasser geloste Chinin 
fur Frdsche todtlich zu 1—1^ Gr. per os, ^ Gr. per anum und ^ Gr. sub- 
cutan, fiir Kaninchen zu 4—15 Gran hypodermatisch. Bei intensiver Einwirkung 
wird der Puls verlangsamt, das Herz steht bald ganz still und verliert rasch seine 
Reizbarkeit; die Respiration wird bei Froschen sehr bald unregelmiissig, inter- 
mittirend, dann schwach und cessirt bald, bei Kaninchen anfangs wenig beein- 
flusst, erst gegen das Ende scbwer und keuchend. Die spontanen Bewegungen 
horen auf, bei Insulten bewegen sie sich unsicher und schwankend, bei Kanin- 
chen werden die Bewegungen unsicher, die hinteren Extremitaten gelahmt, die 
Empfindlichkeit nimmt ab. Vagusdurchschneidung bedingt nach vorausgehender 
Verlangsamung des Pulses durch Chinin keine Beschleunigung, grosse Chinin- 
gaben fiihren auch nach Vagusdurchschneidung Pulsverlangsamung lierbei. 
Anaesthesie der Cornea, welches nach Schlockow eines der ersten Vergiftungs- 
symptome sein soli, ist dies nach neueren Versuchen von A. Eulenburg und 
Th. Simon (Reichert’s Arch. f. Anat. H. 4. p. 423. 1864) nicht, nach welchen 
die Respiration bei grosseren Gaben stetig abnimmt, und bei Froschen viel eher 
cessirt als die Herzbewegung. Nach Eulenburg und Simon lahmt das Chinin 
zuerst die Centralheerde der Reflexaction im Ruckenmark und spater erst die 
Centralorgane der Empfindung und willkiirliehen Bewegung im Gebirn; diese 
Aufhebung der Reflexaction tritt immer ein, mag derselbe vorher normal oder 
durch Strychnin vorher pathologisch erh6ht sein. Auf die Muskelreizbarkeit, 
die Erregbarkeit der Nervenstamme und die Urspriinge der motorischen Nerven- 
fasern im Ruckenmark wirkt es nicht; doch tbdtet es bei localer Application 
den eingetauchten Muskel rascher als das Herz. 

2. Cephaelis. 

[Zusatz zu §§. 337 u. 338. S. 542—544.] 

H. Peeholier (Recherches expdrimentales sur l’action physiologique de 
npdeaeuanha, Paris und Montpellier, 1862) hat eine Reihe von Versuchen an 
Kaninchen und Froschen mit Radix Ipecacuanhae und E met in angestellt 
und gefunden, dass beide nur quantitativ different wirken. Ein atherisches Ex¬ 
tract der Brechwurzel, welches die riechende Materie derselben, aber kein Erne- 
tin enthalt, blieb wirkungslos. Die Action der Ipecacuanha zeigte sich auch, 
obsehon langsamer, vom Rectum aus; eben so wenig fehlte die Wirkung eines 
Emetinsalzes bei Application auf die Haut. In Bezug auf die Circulation nahm 
Pdcholier bei Kaninchen nach sehr kurzer Zeit (1 — 3 Minuten) anhaltender 
Aufregung eine rasehe und energische Abnahme der Herzschlage wahr, die sich 
im Allgcmeinen proportional der Gabe verhalt und bei Dosen von 5 Mgm. bis 
5 Cgm. Emetin und von 20 bis 80 Cgm. Ipecacuanha Seliwankungen von minus 
40 bis minus 104 zeigte; bei nicht lethalen Gaben kehrte der normale Zustand 
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in %—1 Stnnde zuriick. Mit der Frequenz nabm auch Kraft und Energie des 
Herzschlages ab, auch trat Unregelmassigkeit und Ungleichmassigkeit desselben 
ein. Dass die Wirkuug des Emetins auf das Herz eine directe sei, erscbliesst 
Pecholier aus Versuchen an Froschherzen, deren Contraction durcb 12 Tropfen 
einer Losung salzsauren Emetins in 10 Minuten um 30 Schlage verringert und 
in 33 Minuten ganz gehemmt wurde. Die Zabl der Respirationen fand Pecbo¬ 
lier stets vermindert und zwar proportional der Dose um 90—140. Die Lungen 
waren bei der Section stets in anamischem Zustande, welehen er auf Rechnung 
des tragen Athems und der Entzfindung im Tractus stellt. Hinsichtlieh der 
Korperwarme will Pecbolier eine Abnahme von meistens 1° (im Maximum 
2°,7) in Mund, Achselhfihe und Ohren, dagegen ein Constantbleiben oder sogar 
eine Vermehrung (um 0°,4) im Rectum constatirt haben. Was die Wirkung auf 
die Digestion und den Tractus betrifft, so bemerkte er 1—3 Minuten nach der 
Application energiscbe Brechanstrengungen, die bei Anwendung weiterer Dosen 
weniger prononcirt auftraten; mit dieser verband sicb Blasse der Mundschleim- 
baut, die allmahlig wieder verschwand. Die Mucosa intestini et. ventriculi war 
stets stark hyper&misch, namentlich an der Curvatura major ventriculi und in 
der Nahe des Pylorus. In der Leber konnte niemals eine Spur von Zucker 
nachgewiesen werden. Die Urinsecretion war niemals beeintrachtigt. In alien 
Fallen folgte bei den Kaninehen' auf die oben erwahnte kurze Excitation ein 
starker Collapsus, von welcbem sie sicb aber in %—% Stunde vollstandig wieder 
erholten; bei weiteren Gaben verringerte sich die Periode der Excitation, wah- 
rend der Collapsus zunahm. Dem Tode, der bei starken Dosen in 8 — 25 Minu¬ 
ten erfolgte, gingen meist Convulsionen voraus, sie feblten bei Anwendung der 
hochsten Dosen. Die Nerveneentra zeigten bei der Section keine Alterationen. 
Aus Versuchen an Frfischen schliesst Pdcholier, dass Emetin die sensitiven 
Nerven lahmt, w&hrend es die motorischen Nerven und die Muskelcontractilitat zwar 
ebenfalls afficirt, aber in einem geringeren Grade. Das Blut fand Pecholier 
stets von normaler Beschaffenheit. 

15. Familie: Umbelliferae, Doldengewachse (S. 547). 

[Zusatz zu §. 342. S. 547—550.] 
Dass Heracleum Sphondylium L. bei Personen, welche die Pflanze 

ausreissen, Furunkeleruption an den Handen verursache, wird nach Beobachtun- 
gen in der Gegend von Namur (Gaz. bebd. 1. Nov. 1861, Ann. d’hyg. 2. ser. 
XVII. 229. 1862) bestatigt. Ob die ebendaselbst sicb findende Angabe, dass 
Pastinaca saticaL. haufig in Belgien und besonders in Liittich dieselben 
Erscheinungen bedinge, welche man dort als mal du panais bezeicbne, auf 
Verwecbslung mit dem Barenklau beruhe, bedarf der Aufklarung. 

Anthriscus syl ves tri s Hofm. soil nachKohli (vgl. Fa Ike’s Bericbt fiber 
Tbkd. Schmidt’s Jabrb. CXXIII. 126. 1864) bei Schweinen als Wurzel und Kraut^ 
allein verffittert Lahmung, von den hinteren Extremitaten ausgehend, Unempfind- 
lichkeit der Pupille und bei der Section constatirte starke Entzfindung der 
Scbleimbaut des Magens und der Gedarme erzeugt haben (Conium?). 

1. Conium maculatum L. 

[Zusatz zu §§. 343 — 351. S. 550—560.] 
Ueber das Coniin hat neuerdings P. Guttmann (Berl. klin. Wchscbr. 

5. 6. 1866) eine toxikologische Studie publicirt, welche im Wesentlichen die 
frfiheren Angaben von Kolliker und Ihmsen bestatigt und deren wir hier 
gedenken, weil auch unsere eigenen Versucbe mit den erbaltenen Resultaten am 
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besten tibereinstimmen, Guttmann fand, dass auch von der unverletzten Haut 
aus das Coniin bei Frfischen (Eintauchen in eine ^proeentige Losung) toxisch 
wirkt und dass Erbolung stattfindet, wenn die Frosche nicht fiber % Tropfen er- 
halten baben, was fibrigens naeb meinen Erfahrungen keineswegs constant ist; 
Rhythmus und Frequenz des Herzschlages werden nicht beeintraehtigt und der 
Kreislauf dauert wie bei Urari und Wrightia noch lange nach dem Tode fort. 
Die Lahmung, welclie zuerst die Extremitaten und zuletzt die Respirationsmus- 
keln betrifft, ist nicht directe Muskellahmung, noch vom Ruckenmarke abbangig, 
es werden vieJmehr wie bei Urari zuerst die peripherischen Nerven der Muskeln, 
spater, aber nur bei grosseren Doscn, die Stamine gelahmt. Die sensiblen Ner- 
ven werden viel weniger oder gar nicht afficirt; doch wirkt directe Application 
auf die Hautnerven local anasthesirend. Sopor und Einwirkung auf das Gehirn 
will Guttmann nie beobachtet baben und glaubt solche, wo sie vorkommen, 
vom Praparate abhangig. Die bei Saugethieren eintretenden Convulsionen sind, 
da sie auch bei unterhaltener kfinstlicher Respiration auftreten, nicht als Folge 
gestorter Respiration anzusehen. 

2. Oenanthe crocata L. 

[Zusatz zu §. 353. S. 562—565.] 
Die Vergiftung von 6 Knaben durch die Wurzel dieser Umbellifere, von 

denen einer gleieh unter Convulsionen starb, und ein zweiter angeblich durch 
ein die Grfisse des obersten Gliedes des kleinen Fingers nicht uberstcigendes 
Stuck mehrere Tage an tetanischen Convulsionen und Anasthesie abwechselnd, 
Spraehlosigkeit, Mydriasis u. s. w. litt, beschreibt Popham (Dubl. quart, journ. 
Nov. 1865) und fugt daran einige Bemerkungen fiber die Giftpflanze, welche 
ortlich reizend und daneben auf Hirn und Med. spin, wirkt, die Gerinnungs- 
fahigkeit des Blutes zerstort und entweder asphyktisch durch Tetanus der Brust- 
mu skein oder comatds wie beim Opium todtet, von der Wirkung des letztern 
sich durch die Mydriasis unterscheidend. Die Spraehlosigkeit bezieht Popham 
auf Lahmung der Zungenmuskeln. Neben Glossoplegia articulata bestand im vor- 
liegenden Falle auch, jedoch kurzereZeit, Glossoplegia masticatoria, indem Pa¬ 
tient zwar zu schlucken vermochte, aber nicht continuirlich, sondern nur stoss- 
weise und in Portionen* 

3. Cicuta virosa L. 

[Zusatz zu §. 354. S. 565—567.] 
Zur Casuistik der Vergiftung durch Wurzeln von Wasserschierling sind zu 

nennen: Lender in Soldin (Vjhrschr. f. ger. Med. 129. 1865) und Mittheilun- 
gen im Bayr, Intell.-Bl. (24. 27. 1865), letztere deshalb von Interesse, -weil man 
die Intoxication anfangs durch Wurzeln von Nymphaea lute a bedingt hielt, 
erstere, weil sie in den drei beobachteten Fallen auch die verschiedenen Grade 
der Vergiftung darbietet: I. sofortiges Erbrechen, II. Erbrechen nach lfingerer 
Zeit, Ohnmaclit., Bewusstlosigkeit, III. nach 1 Stunde Erbrechen, Bewusstlusig- 
keit und allgemeine Convulsionen (die auch in 2 der Bayrischen Falle in heftig- 
ster Weise, als Opisthotonos, auftraten) und Tod (in 4 Stunden nach der Ver¬ 
giftung), und wegen des Sectionsbefundes (Hyperamie der Hirngefasse, seros- 
sanguinolenter Erguss in Brusthohlen und Pericardium, Hyperamie der Lungen, 
rothlicher Schaum und hellrothe Gefassinjection in Trachea und Broncliien, ' 
schnmtzig-dunkelrothe Farbung, stellenweise starke Injection der Mucosa ven- 
triculi und intest, ten., Hyperamien von Leber, Milz, Nieren und Pankreas). 
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16. Eamilie: Ranunculaceae L., Ranunculaceen (S. 567). 

1. Aconitum, Siurmliut (S. 568). 

[Zusatz zu §§. 356—363. S. 568—575.] 
Nach Schroff (Woehenbl. d. Gesellsch. d. Aerzte z. Wien, 14. 1866) sind 

nicht alle am Himalaya vorkommenden Species von Aconitum dem A. ferox in 
der Wirkung ahnlich; die Wurzel von A. heterophyllum Wall., welche von 
den Eingebornen unter dem Namen Atees als kraftiges Tonicuni benutzt wird 
hat z. B. einen schleimigen und rein bitteren Geschmack, ohne jede Andeu- 
tung von Brennen, und steht vielleicht dem A. Anthora in der Wirkung am nachsten. 

Hinsichtlich der Bestandtheile von Aconitum Napellus L. ist zu erwah- 
nen, dass T. und H. Smith (Pharm. Journ. V. 317. 1864) darin eine von Aco- 
nitin verschiedene organische Base entdeckten, welche sie A con ell in nannten, 
die aber nach ihren und den Versuchen von Jelletet (Chem. News. Apr. 1864.) 
Narkotin zu sein scheint. Die Loslichkeit stimmt zwar nicht ganz, die ele- 
mentare Zusammensetzung uud das Verhalten gegen polarisirtes Licht sind aber 
gleich. Aus 100 Pfd. frischer Aconitwurzel wurde etwa 1 Unze Aconellin er- 
halten. Wiggers Vermuthung, dass das Deutsche Aconitin ein Gemenge von 
wenig Aconitin und viel Narkotin sei (Cannstatt’s Jahresber. V. 62. 1864), scheint 
durcb Hubschmann (Schweiz. Wochensch. f. Pharm. 242. 1865) keine Bestati- 
gung gefunden zu haben. Die Angabe des Letztern, dass Aconitum Lyco- 
ctonum L. weder Aconitin noch Napellin, sondern zwei neue Basen, welche er 
Acolyctin und Lycoctonin nennt, enthalte, von denen letztere vie] Aehnlich- 
keit mit dem Aconellin habe, verdient nahere Prufting. Nach Hager (Pharmae. 
Centralhalle, IV. 1003. 1863) ist der Gehalt der irn Handel vorkommenden Tub era 
Aconiti, welche die neueste Preussische Pharmacopoe als officinell eingefuhrt 
hat, an Aconitin sehr schwankend; in den besten Sorten betragt er 1,25 in den 
schlechtesten 0,64 selbst weniger als in Knollen des im Garten gewachsenen 
A. Stoerkeanum. Procter (Arch. f. Pharm. 174. Oct. Nov, 1866), welcher in 
Americanischen Sturmhutknollen 0,42 %t in Europaischen nur 0,20X fand, scheint 
schlechte Waare untersueht zu haben. 

Hottot (Journ, de PAnal. 113. 1864) will nach einer neuen Methode Aco¬ 
nitin in einer die im Handel vorkommenden Alkaloide weit iibertreffenden Starke, 
jedoch nicht krystallinisch, erhalten haben. Morson’s Aconitine pure, welchem 
der Fabrikant neuerdings den Namen Napellin beilegen will, todtete zu 5 Mgm., 
Hottot’s Alkaloid schon zu 2 Mgm. einen Froseh in 20 Minuten. Die gegen 
Schroff gerichtete Polemik, dass keine zwei giftige Principien im Sturmhut ent- 
halten seien, fallt nach den neueren Entdeckungen von T. und H. Smith vollig 
dahin. Hottot’s Aconitin, das im Magen rascher als Strychnin resorbirt werden 
soil, wird eine Wirkung auf die Nervencentra, und zwar zunachst auf das ver- 
l&ngerte Mark, dann auf Riiekenmark und schliesslich auf das Gehirn zuge- 
schrieben; zunachst soil es die Respiration herabsetzen, dann die Sensibilitat, Re- 
flexerregung und Motilitat. Weiter vindicirt ihm Hottot eine directe Wirkung 
auf die Substanz des Herzens. Die Reizbarkeit erlischt in den peripherischen Ner- 
ven fruher als in den Nervenstammen. Hottot’s Aconitin mindert auch bei 
Eusserer Application die Sensibilitat; innerlich gegeben bedingt es Reizung der 
Mundschleimhaut, Ptyalismus, Nausea, Muskelschwache, Myrmecismus, Schweisse, 

Schwere im Kopfe, Schmerzen in einzelnen Aesten des Trigeminus, Mydriasis, 
behinderte Respiration, Abnahme der Pulsfrequenz und der Sensibilitat. Die von 
Hottot beim inneren Gebrauche noch zulassig erachtete Dosis von 3 Mgm. halt 
Gubler (Bullet. deTherap. 15. Mai 1864), der mit Hottot’s Aconitin Versuche 



Vergiftung mit Stoffen aus dem Pflanzenreiehe. 73 

an Kranken anstellte, fur zu hoch, indem schon 1 Mgm., 3—4 mal tMglich ge« 
geben, toxisch wirken kann. 

Mit Deutscbem Aconitin von Merck, Trommsdorf und Sobering experi- 
mentirte Achscbarumov (Reichert’s Arch. H. 2. p. 255. 1866) und stim- 
men seine Resultate im Wesentlichen mit den von Schroff erhaltenen und auch 
von mil* mehrfach constatirten, z. B. Unwirksamkeit hei ausserer Application, 
dem Englischen Aconitine pure gegeniiber, viel geringere Giftigkeit, iiberein. Die 
subcutane Injection wirkt zehnmal starker als die Ingestion per os. Acliscbaru- 
mov’s Praparate waren iibrigens starker als die von Schroff benutzten, so dass 
schon 0.8 Gramm vom Magen aus Kaninchen in einigen Minuten tSdteten. Im 
Wesentlichen fasst Achscharumov die Wirkung des Aconitins wie Schroff 
auf: Tddtung in Folge von Herzlahmung, in Folge deren das Blut in alien 
Theilen stagnirt und Mangel an Sauerstoff bekommt, als dessen Folge die Con- 
vulsionen zu betrachten sind. Bei kleineren Gaben tritt neben der Schwachung 
des Herzschlages und Verlangsamung der Respiration Muskelparese ein. Die 
Herzlahmung ist abhangig von einer Paralyse der motorisehen Ganglien des 
Herzens selbst, indem das ausgeschnittene Froschherz in 2 Minuten zum Stillstand 
kommt. Nach Achscharumov erregt das Deutsche Aconitin zuerst Reizung der 
Medulla oblongata, die den Yagis mitgetheilt wird; die Reizung der Vagi fiihrt 
zur Ermiidung und Lahmung desselben. Es entwickelt sich Lahmung sammt- 
licher cerebrospinaler motorischer Nerven; aber indem sie sich ausbildet, ent¬ 
wickelt sich Lahmung der motorisehen Centren des Herzens und Herzstillstand 
tritt ein. Die Nervenstamme werden endlich gel£hmt; die Muskeisubstanz wird 
nicht afficirt, die Reflexfunetionen des Ruckenmarks und die Leitungsflihigkeit 
sensibler Fasern bleiben intact (Hottot’s Aconitin vernichtet die Reflexerregbarkeit). 
Das Gehirn bleibt ungetriibt. Temperatur und Blutdruck werden durch Aconitin 
rasch herabgesetzt. Der Zustand der Pupille ist veranderlich und diese Ver- 
anderlichkeit dauert auch bei Durchschneidung des Sympathicus an. Auf Schleim- 
hauten bedingt Aconitin Rothe und Extravasation. 

Zu erwahnende neuere Falle von Aconitvergiftung sind vier von Ogier 
Ward (Brit. med. journ. 1860. Decbr. 1) beobachtete, zu den okonomischen ge- 
horig und durch die so h&ufige Verwechslung der Wurzel von Aeonitum Na- 
pellus mit Meerrettig bedingt, und eine Medicinal vergiftung (durch 1 TheelSffel 
von Flemming’s Aconittinctur, statt Tokaier genommen; Tod nach 2 Stunden), 
von J. Strecker (Edinb. med. journ. 1861. Sept. p. 259) mitgetheilt. Fur die 
Symptomatologie der Aconitvergiftung sind besonders erstere von Interesse, inso- 
fern sie zeigen, dass die Wurzel selbst haufiger als deren Pr&parate locale Sym- 
ptome (gastrische Erscheinungen, jedoch nicht immer Erbrechen und Diarrhoe) 
bewirkt und dass diese sogar manchmal isolirt dastehen, dass von entfernten Er¬ 
scheinungen aber ausser den gewohnlicben und klonischen Krampfen auch heftige 
tctanische Anfalle eintreten konnen und dass die Respiration manchmal unbeein- 
trachtigt bleibt; auch fehlte die Harnentleerung auf der Hohe der Anfalle ganz. 
In Constantinopel ist nach Schroff eine Vergiftung mit der Wurzel von Aco- 
nitum ferox durch Substitution derselben fiir Jalappewurzel vorgekommen. 

Von Woakes (Brit. med. journ. Octbr. 26. 1861) ist nach Versuchen an 
Hunden ein Antagonismus zwischen Aconitin und Strychnin angenommen wor- 
den und Hanson will in eincm Falle von Vergiftung mit Tinct. Aconiti bei 
einem 5jahrigen Kinde, charakterisirt durch Muskelerschlaffung, schwachen Puls, 
unregelmassige Respiration, Mydriasis, durch Darreichung von Tinctura nucis 
vomicae (zu 3 Tropfen alle 3 Stdn.) das Leben gerettet haben (vgl. Hay’s Amer. 
journ. 285. Jan. 1862). 
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2. Helleborus, Nieswurz. 

[Zusatz zu §. 364. S. 575.] 
Ueber die wirksamen Bestandtheile von Helleborus niger, H. viridis und 

H. foetidus sind wir in cliemiscber Hinsicht durch W. Marme nnd A. Huse- 
mann, in toxikologischer durch W. Marmd zur Klarheit gekommen. Marme 
entdeckte 1864 in der schwarzen Nieswurz verrnittelst des Verfahrens von de 
Vry und Sonnensckein ein in Wasser losliches Glykosid (Nachr. d. konigl. 
Gesellseh. d. Wiss. zu Gottingen, Mai 1864), neben welchem durch eine weitere, 
in Gemeinschaft mit A, Husemann unternommene Arbeit iiber die Bestandtheile 
der griinen und schwarzen Nieswurz (Ann. d. Chem. u. Pharm. p. 55. Juli 1865) 
ein zweites in Alkohol und Aether losliches Glykosid zu Tage gefordert wurde. 
Spater wies W. Marme auch in Helleborus foetidus die beiden erwahnten Gly- 
koside nach und gewann ausserdem aus dieser Nieswurzart, jedoch in sehr ge- 
ringer Menge, einen intensiv riechenden, festen Kdrper von weisser Farbe (Ztschr, 
f. rat. Med. 3. Reihe Bd. XXVI. H. 1. p. 1-98. 1865). 

Das in Wasser losliche Glykosid, nach dem Sonn enschein’schen Verfahren 
mittelst phosphormolybdansauren Natrons, welchem man auch phosphorwolfram- 
saures Natron oder Metawolframsaure oder Tannin mutatis mutandis substituiren 
kann, hat den Namen Helleborein erhalten und seine Formel ist C52H44 030. 
Das Helleborein schmeckt suss bitter, nicht scharf, reizt zum Niesen, ist weiss 
von Farbe, zieht an der Luft begierig Wasser an und farbt sich dabei dunkler, 
lost sich leicht in Wasser und wasserhaltigem Alkohol, schwer in absolutem 
Alkohol, etwas in fettem Oel und fast gar nicht in Aether und setzt sich aus 
der concentrirten Losung in absolutem Alkohol in Warzen von krystallinischem 
Gefiige ab. Concentrirte Schwefelsaure lost es mit braunlich gelber Farbe, welche 
beim Stehen an der Luft in Violett und endlich unter Verkohlung in Braun iiber- 
geht. Setzt man der Losung in concentrirter SO3 einen Tropfen concentrirte 
reine Schwefelsaure hinzu, so bleibt die Losung Tage hindurch unverandert gelb; 
ist der Korper nicht ganz rein, so scheiden sich nach einiger Zeit braunliche 
Flocken aus. Concentrirte Salpetersaure, Salzsaure und Ammoniak losen das 
Helleborein farblos auf. Der Spaltungskorper, den man durch Koehen mit ver- 
diinnten Sauren nebst Zucker und Helleborein erhalt, ist im feuchten Zustande 
schon veilchenblau, bei 100° getrocknet schmutzig graugriin, in Alkohol loslich, 
in Wasser und Aether unloslich, neutral reagirend, und hat den Namen Helle- 
b ore tin erhalten. 

Das zweite Glykosid der Nieswurzarten ist identisch mit dem fniher von 
Bastik in einer Helleborusart (wahrscheinlich H. viridis, nicht H. niger, wie im 
Originale steht) gefundenen Korper, weshalb der diesem beigelegte Name Helle- 
borin beibehalten ist. Der nach Bastik’s Methode erhaltene Korper von der 
Formel C72H42 012, welcher weisse glanzende, gern in concentrisehen Gruppen 
sich zusammenlagernde Nadeln bildet, in Substanz auf die Zunge gebracht so gut 
wie geschmacklos ist, in Oel oder Alkohol gelost ein lebhaft brennendes, langere 
Zeit anhaltendes Gefiihl von Abstumpfung hinterlasst, ist nicht, wie Bastik an- 
gibt, ein Alkaloid, sondern stickstofffrei, und spaltet sich ziemlich schwierig, am 
besten durch Koehen mit concentrirter Chlorzinklosung, in Zucker und ein braunes 
Harz, welches Helleboresin genannt ist. Das Helleborin 1-ost sich schwer in 
Wasser, leichter in einer concentrirten Losung von Helleborein, leicht in Alkohol 
und Chloroform, schwieriger in Aether, etwas in fetten Oelcn. Concentrirte 
Schwefelsaure farbt die Krystalle sofort hochroth und lost sic mit gleicher Farbe; 
bcim Stehen an der Luft schcidet sich in Folge angezogenen Wassers das Helle- 
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borin als weisses Pulver aus uud die LSsung wild farblos. I)cr Spaltungskdrper, 
das Helleboresin, lost sieh uieht in Wasser, wenig in Aether, «gut in koeh§ndem 
Weingeist. 

Das fette Oel des Helleborus ist dunkelgriin, widrig riechend, sehr bitter 
nnd scharf, reagirt niemals sauer (wie Fensulle und Capron bebaupteten), 
und scbliesst Quantitaten der beiden Glykoside ein, welclie ibm durch geeignete 
Bebandlung entzogen werden konnen, wonach das Oel seine Seharfe und Bitter- 
keit verliert. Ein dritter Korper ist in demselben nicht vorhanden. 

Die Destill ate des wassrigen Auszuges der Radix Hellebori nigri liefern 
keinen wirksamen Bestandtheil; von H. foetidus war schon oben die Rede. 

Helleborein kommt in Wurzel und Wurzelblattern der drei untersuchten Nies- 
wurzarten, am reiehlichsten in den griinen vor. Helleborin findet sieh in Wurzeln 
und Bllittern von H. nigre nur sparlich (wabrscheinlicb aucb in H. foetidus nur in 
geringer Menge), sebr reicblieh in H. viridis, und zwar besonders in alteren und 
kraftigeren Exemplaren. An Oel sind H. niger und H. viridis ebenmassig reich; 
dem Helleborin-Gehalte entsprecbend ist das Oel der griinen Nieswurz weit scharfer. 
Aus H. foetidus hat Marme eine nennenswerthe Quanitat Oel nicht erhalten. Die 
von Marme angestellten pbysiologischen Yersuche lassen das Helleborin und Helle¬ 
borein als die wirksamen Bestandtheile der Nieswurz erscheinen. Das fette Oel ist, 
wie Schroff fand, auch in grossen Dosen (30 Gramm) unschadlich. Das Hellebo- 
retin bringt zu 1—2 Gramm bei Kaninehen und Hunden nicht die mindeste Storung 
her vor. Das negative Resultat, welches Marme mit dem Destillat des wassrigen 
Auszuges der Radix Hellebori foetidi in zwei Experimenten erhielt, glaubt er 
nicht ausreichend, um diesen fur ungiftig zu erklaren, sondern vielleicht durch zu 
kleine Quantitaten bedingt. 

Das Helleborein der drei Nieswurzarten zeigt ein und dasselbe Verhalten 
gegen chemische Reagentien, aber je nach der Pflanzenspecies, aus der es darge- 
stellt ist, quantitativ sehr verschiedene Wirksamkeit. Das Helleborein aus H. 
niger und wahrscheinlich auch H. foetidus ist bedeutend schwacher als das der 
griinen Nieswurz, Es wird als solches resorbirt und zeigt eine ortliche und ent- 
fernte Wirkung, erstere besonders bei Application in Substanz. Von der &usseren 
Haut wird es nicht resorbirt und bringt daselbst auch keine Irritation hervor. 
Am raschesten wirkt es bei Einspritzung in Gefasse, serose Haute, Unterhaut- 
bindegewebe und Hautwunden, Die Dosis lethalis des in Wasser geldsten Helle- 
bore'ins stellt sieh fur Frosche subcutan auf 0,060 Grm., H. der schwarzen Nies¬ 
wurz (Tod nach Stun den), auf 0,005 Grm. bis 0,001 H. der griinen Nieswurz 
(f nach Minuten); fiir Tauben subcutan auf 0,120 Grm. H. der schwarzen N. 
(f in % Std.), in- den Kropf auf 0,030—0,060 Grm. H. der griinen N. (f nach 
wenigen Min. bis 1 Std.); fiir Kaninehen subcutan auf 0,400 — 0,600 Grm. H. 
der schwarzen H. (f nach 2—5 Std.), subcutan auf 0,030 Grm. H. der griinen 
N. (f nach % Std.), in eineVene auf 0,012 Grm. H. der griinen N. (f in 5 Min.), 
in den Magen auf 0,180 —0,300*Grm. H. der griinen N. (f in 3 Std.); fiir Katzen 
subcutan auf 0,200—0,400 Grm. H. der schwarzen H. (f nach mehreren Std.), 
subcutan auf 0,080—0,120 Grm. H. der griinen N. (f nach 20 Min.), in eine 
Vene auf 0,012 Grm. H. der griinen N. (f nach 5 Min.), in den Magen auf 
O, 230—0,300 Grm. H. der griinen N. (f nach 2 Std.); fur Hunde subeivtan auf 
0,400 Grm. H. der schw. N. (j* nach 2—6 Std.), subcutan auf 0,120 Grm. H. 
der griinen N. (f nach % Std.), in eine Vene auf 0,010—0,006 Grin. H. der 
griinen N. (f nach % Std.) und in den Magen auf 0,036—0,886 Grm. H. der 
griinen N. (f v. 3 Std. bis 3 Tagen). 

Das Helleborein bewirkt auf der Conjunctiva Rothung, Schwellung und stark 
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gesteigerte Schleimsecretion, erzeugt Thranenfliessen und indirect Myosis. Auf 
der Nasenschleimh*ut bedingt es Reiz zum Niesen, doch viel scbwacher als Ve- 
ratrin. Im Munde macht es (in Folge des bitteren Geschmackes) bei Sauge- 
tbieren Lecken und Zahneknirschen und ausserdem bei Carni- und Omnivoren 
mebr oder minder vermehrtc Speicbelsecretion. Im Magen wirken sebr kleine 
Gaben anscbeinend nicht nachtbeilig, nacb wiederholter Darreicbung tritt aber 
bald cumulative Wirkung ein, die sich durch Verlust des Appetits, Uebelkeit und 
Erbrechen ankundigt und nacb Sistirung des Gebraucbs rasch verschwindet, 
andernfalls ebenso wie grosse Gaben Scbmerzen, vermehrte Secretion und selbst 
Gastroenteritis zur Folge baben konnen, welcbe Wirkung das Helleborein der 
scbwarzen Nieswurz nicht so intensiv zu besitzen scheint. Auf die Darmschleim- 
baut wirkt das Helleborein der griinen Nieswurz gleicbfalls reizend ein und 
kommt es nacb kleinen Gaben zu vermehrter Se- und Excretion und nacb' wie- 
derholten kleinen, sowie nach grossen Dosen zu dysenterischen Darmentleerungen 
und selbst zu ulcerativer Enteritis, welcbe letztere besonders stark ausgepragt bei 
Hunden und zwar im Dunn- und Dickdarm, selten im Mastdarm sich findet. Die 
Peristaltik der Darmschlingen und des Magens bestebt langere Zeit nacb dem 
Tode fort und erhalt sich meist 15—30 Min. langer als die Reizbarkeit des 
Herzmuskels, nur nacb sebr grossen Dosen erliseht sie meist gleich oder sehr 
rasch post mortem. — Leber und Milz sind nacb Helleborein bald normal, bald 
von reichlicherem Blutgehalte. Vermehrte Speicbelsecretion zeigt sich aucb bei 
nicht localer Application des Giftes. Nicht zu rasch todtlich wirkende Dosen 
verursachen meist reichliche Diurese (Helleborein konnte im Harn nicht nachge- 
wiesen werden), und bisweilen zeigte sich post mortem Hyperamie der Nieren, 
insbesondere der Corticalsubstanz; Harnleiter und Nierenbeeken sind unverandert, 
die Harnblase nach rasch todtlichen Dosen meist stark gefiillt, nacb langer wah- 
render Intoxication meist leer, contrahirt und" ihre Sehleimhaut normal. Bei 
weiblichen Thieren findet sich post mortem starke Anfullung der Uterusgefasse 
und Schwellung mit mebr oder minder starker Injection der Sehleimhaut. 

Die Hauptwirkung des Helleboreins ist auf das Herz gerichtet; sie ist qua- 
litativ der des Digitalins gleich, von welcbem aber viel grdssere Gaben erforderlich 
sind. Rasch verlangsamend und todtlich lahmend auf die Herzaction von Frosehen 
wirkt Merck’sches Digitalins erst zu 0,072 Grm., Helleborein dagegen schon zu 
0,01 Grm. Bei Saugethieren bewirken ebenfalls viel kleinere Dosen, subcutan 
oder in die Blutbahn injicirt, fast stets ohne vorgangige Beschleunigung bedeu- 
tende Verlangsamung der Herzaction, welche (bei todtlichen Gaben) in enorme 
Beschleunigung und darauf meist plotzlich in mehr oder minder vollstandige Lah- 
mung iibergeht; grossere Dosen bewirken meist nur rasch vortibergehende Ver¬ 
langsamung, welcher enorme Beschleunigung und plotzlicher Tod folgt. Wah- 
rend der enormsten Beschleunigung lasst sich durch electrische Reizung der iso- 
lirten Nervi vagi bei Kaninchen bis zuletzt Stillstand und bei Hunden durch 
schwache Strome Verlangsamung der Herzactian herbeifiihren. Aehnlich be- 
wirkt nachfolgende wiederholte Injection von Helleborein eine freilich rasch vor- 
iibergehende Verlangsamung. Durchsehneidung der Nervi vagi wahrend der 
kiinstlich gesetzten Verlangsamung bedingt sofort enorme Beschleunigung. — Bei 
Kaninchen und Katzen mit durchschnittenen Nervi vagi wirken kleine wie grosse 
Dosen Helleborein kurze Zeit in geringem Grade verlangsamend; bei Hunden 
tritt dagegen meist keine Verlangsamung, sondern bald plotzliche Lahmung des 
Herzens ein. Wahrend der Verlangsamung und Beschleunigung ist, so lange 
noch nicht Paralyse dicht bevorstand, der Herzschlag verstarkt. Nach dem Tode 
ist das Herz entweder sofort, oder doch sehr rasch, und zwar zuerst die Ventri- 
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kel, vollstandig gelahmt. In den meisten Fallen findet sich bei Froschen der 
Ventrikel contrahirt und leer, bei Saugethieren umgekebrt schlaff und geffillt. 
Ebenso sind die grossen Blutgefasse der Brust, des Baucbes und Beckens strotzend 
mit Blut gefiillt. Das Blut zeigt keine constante Farbenveranderung, ist gleich 
nacli dem Tode fliissig, wenige Stunden spater locker geronnen. Mit der Einwirkung 
auf das Herz gehen Respirationsanomalien Hand in Hand, Auf die meist bald 
auftretende Bescbleunigung folgen bei alien Thieren stets sebr stark verlang- 
samte und bescliwerte Athemzuge. Die Respiration iiberdauert die Herzaction. 
Post mortem sind die Respirationsorgane wenig afficirt. Das Nervensystem wird 
durch Helleborein in der Weise beeintrachtigt, dass sich wahrend des Lebens 
constant lahmungsartige Sehwaclie, begleitet von Zittern und Herabsinken des 
Kopfes und Ausgleiten der Extremitaten und ausserdem schwaehere oder nach 
rascher Einwirkung grosser Dosen heftigere Convulsionen einstellen. Der Lei- 
chenbefund ist negativ, Pupillenveranderungen sind nach Helleborein nicht con¬ 
stant, beim Eintritt des Todes ist die Pupille meist erweitert und contrahirt sich 
spater wieder. 

Das Helleborin wirkt auf die aussere Haut gar nicht und auf Schleim- 
haute viel geringer als das Helleborein; auf der Conjunctiva kaum mehr als ein 
fremder Korper, auf der Mundschleimhaut bei Vogeln und Saugern unangenehme 
Gescbmacksempfindung, bei letzteren ausserdem Lecken, Kauen, Zahneknirsehen, 
daneben bei Katzen und Hunden etwas vermehrte Speichelsecretion ; im Magen 
und Darmcanal bei Yogeln Erbrechen, bei Katzen keine sichtbare Storung der 
Magenthatigkeit, bei Hunden Wiirgen und Erbrechen; Schmerzen im Leibe schei- 
nen bei Kaninchen das Zusammenkriimmen und pldtzliche Zusammenzucken, 
bei Hunden das Jammern und Stobnen zu Verrathen. Die Darmthatigkeit ist 
bei alien Thieren wenig afficirt, nur bei Hunden tritt Drang zur Darmentleerung 
ein. Post mortem sind die Alterationen im Tractus nicht so bedeutend als nach 
dem Helleborein. Charakteristisch ist die Wirkung des Helleborins auf das Ner¬ 
vensystem. Nach vorhergehender Aufregung und Unrulie erfolgt sehr bald Pa- 
rese der hinteren Extremitaten und des unteren Theils des Leibes mit Zittern 
und Hin- und Herschwanken des ganzen Korpers. Die Pai'ese geht bei starker 
Einwirkung in tiefste Betaubung mit liochgradigster Unempfindlichkeit, fast ab¬ 
solute Anaesthesie fiber, aus welcher sich nur Katzen verbaltnissmassig rasch er- 
holen, wabrend Kaninchen und Hunde schon bei viel geringeren Dosen zu 
Grunde gehen. Nach dem Tode findet sich reichliche Blutfiberffillung der Hirn- 
und Rfickenmarkshaute, bei Kaninchen Verminderung der Consistenz des Rficken- 
markes und Blutextravasate in der Schadelhohle. Die Functionen aller ubrigen 
Organe verbalten sich wahrend der Helleborinnarkose ziemlich wie unter dem 
Einflusse der Narcotica xiberhaupt. Leber und Milz wie nach Helleborein; die 
Harnmenge bei Kaninchen und Hunden normal, bei Katzen nach fiberstan- 
dener Intoxication etwas vermehrt; die weiblichen Genitalien normal blutreich; 
die Respiration in der Narkose verlangsamt, in den Lungen post mortem locale 
Hyperamien und Hypostase, bei Hunden vielleicht in Folge des heftigen Wfirgens 
und Erbrechens subpleurale Blutextravasate; die Herzthatigkeit anfangs wenig 
afficirt, bei intensiverer Wirkung verlangsamt, besonders bei Frfischen und Hun¬ 
den und nicht ganz constant bei Kaninchen, das Herz post mortem viel spater 
absterbend als nach Helleborein; die Pupille bei starker Narkose sehr erweitert, 
auf elektrischen Reiz post mortem sich contrahirend. Was die lethale Dosis an- 
langt, so wirkt das Helleborin trotz seiner geringen Loslichkeit in Wasser schon 
in kleinen Dosen sehr energisch. Frosche sterben nach Application von 0,080 Grm. 
(subcutan), Tauben schon nach 0,040 Grm, (per rostrum), wahrend Raben nach 
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innerlicher Application von 0,120 Grin, sich erholen konnen; Kaninchen sterben 
nach 0,150 bis 0,4 Grm.; Katzen konnen sich nach 0,2 bis 0,4 Grm. erholen; 
Hunde werden schon von 0,070 Grm. schwer afficirt und konnen nach 0,24 Grm. 
sterben. Der Tod nach Helleborin ist Folge von Lahmung der Nervencentra, 
namcntlich des Hirns und verlangerten Marks und erklart sich hinl&nglich aus 
dem anatomischen Befunde. 

Marme’s Arbeit liefert eine wesentjiche Vervollstandigung der bisherigen 
(Jntersuchungen liber die Nieswurz, namentlich derjenigen von Schroff, wel- 
chen gegenuber sich besonders folgende bedeutende Differenzen ergeben: Wenn 
auch der Symptomeneomplex der Nieswurzvergiftung, wie Schroff richtig er- 
kannte, auf ein scharfes und ein narkotisches Prineip zuriickzufuhren ist, so sind die 
Trager desselben doch nicht einfach ein scharf und ein narkotisch wirkender 
Stoff, sondern zwei Glykoside, welchen beiden eine irritirende, scharfe Wirkung 
zukommt; das eine, das Helleborein, besitzt dieselben in weit hoherem Grade 
neben seiner charakteristischen Hauptwirkung auf das Herz, das andere, das 
Helleborin, wirkt auch, aber weniger scharf und vorzugsweise narkotisch. Die 
Nieswurz, und besonders die grime, kann allerdings Entziindung, selbst ulcera¬ 
tive Gastroenteritis mit dysenterischen Erscheinungen bewirken. Trager der nar- 
kotischen Wirkung sind nicht, wie Schroff gefunden haben will, gewisse in 
Wasser sehr leicht losliche, sondern die in Wasser sehr schwer loslichen Kry- 
stalle des Helleborins, und hauptsachlicher Trager der scharfen Wirkung ist nicht 
ein besonders in Alkohol uud Aether loslicher Korper, sondern das in Aether 
unlosliche, dagegen in Wasser sehr leicht losliche Herzgift, das Helleborein. 

In Bezug auf die Intoxication beim Menschen ist nicht ohne Interesse die 
von Eingerhuth (Preuss. Ver.-Ztg. N. F. V. 22. 1862) beschriebene Vergif- 
tung durch ein gegen chronischen Magenkatarrh verordnetes Decoct von 3 Loth 
Rad. Hellebori nigri auf 5 Schoppen Wein, davon die Halfte getrunken; indem 
sie narkotische Symptome, welche mit Heftigkeit etwa nach einer Stunde auf- 
traten (Angst, Schwindel, Ohrenklingen und Sausen, Schwere des Kopfes und 
Uebelkeit, Delirien mit Zuckungen in den Extremitaten, Mydriasis) und funf 
Stunden, in gelinderer Weise, insbesondere auch die Mydriasis, mehrere Tage 
anhielten, neben verminderter Herzthatigkeit (P. 64), Sinken der Athemfrequenz 
und Temperatur und in den ersten drei Stunden mehrmals sich wiederholenden, 
flussigen, sehr ubelriechenden, mit Erleichterung der vorhandenen Magen- und 
Leibschmerzen verbundenen Stuhlentleerungen zeigte. 

17. Familie: Menispermeae Juss., Menispermeen (S. 581). 

. [Zusatz zu §§. 371—378. S. 581—5.85.] 
W. Schmidt in Petersburg (Journ. f. prakt. Chem. 87. 344. 1862) em- 

pfiehlt zum Nachweise von Pikrotoxin in mit KockelskOrnern verfalschtem 
Biere die Anwendung des Amylalkohols als Extractionsmittel, nachdem zu- 
vor Farb- und Extractivstoffe dem Biere durch Tbierkohle entzogen sind, 
welche vom Pikrotoxin wenig aufnimmt und daher nicht, wie Herapath vorsehlug, 
zum Nachweise dieses Stoffes benutzt werden kann. Es gelang Schmidt der 
Nachweis in einer Flasche Bier, das mit x/2 Flasehe durch 6—8 Gmm. Kockels- 
korner kaum bitter gemachtem Wasser versetzt war. Als Reagens auf Pikro- 
toxin, das damit noch zu % Mgm. nachweisbar sein soli, gibt Langley (Silli- 
man's Journal, 2. sdr. XXXIV. 100) an, dass, wenn man trocknes Pikrotoxin 
mit dem 3fachen Gewichte Salpeter verreibt, die Masse mit Schwefelsaure be- 
feuchtet und concentrirte Natronlauge dariiber giesst, sich Substanz und Losung 
vorubergehend ziegelroth farben. Diese Reaction soli von einer, dem Pikrotoxin 
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anhaftenden stickstoffhaltigen Substanz berruhren, die nur durch wiederholtes 
L5sen in Kali und Fiillen mit Sauren beseitigt werden kann. 

18. Familie: Rutaceae Adr. de Juss., Rautengewachs e (S. 585). 

[Zusatz zu §. 378. S. 585.] 

Eine grossere Reihe von Versuchen an Tauben und Kanincben mit Extra- 
ctum Simarubae und Extr. Quassiae liessen mir diese Stoffe als nicht unbedeu- 
tend toxisch erscheinen, indem wenige Gran, und zwar von ersterem weniger als von 
letzterem, den Tod herbeifuhrten; bei Tauben stellte sich nach subcutaner Appli¬ 
cation heftiges, sieh in Pausen von 5 zu 10 Minuten wiederholendes Erbrechen, 
kaufig mit fliissigen Stuhlentleerungen verbunden, starker Durst und Tod durch 
Ersckopfung ein, haufig constatirte ich submucose Extravasate von bedeutender 
Ausdehnung im Kropf. Bei Kanincben waren stets Krampfe vorhanden. Die 
lethale Dosis des alkohol. Extractes der Simaruba fiir Tauben ist kauin hoher 
als 3—4 Gran. 

19. Familie: Erythroxyleae Kunth, Rothhdlzer (S. 589). 

[Zusatz zu §. 385. S. 589.] 
Das Coca'in hat nacb neueren Untersuehungen von Los sen (Annal, d. Chem. 

CXXXI1I. 123. 1865) nicht die yon Niemann angegebene Formel, sondern 
C 34 H 21 NO8 und ist in den Cocablattern nur zu geringen Quantitaten (in den 
besten Sorten 0,2, welches Verhaltniss auch von Merck angegeben wurde, in 
der Coca des Handels sogar nur 0,016 %) vorhanden. Weitere physiologische 
Priifungen des Cocains und der Cocablatter liegen vor von Schroff (Wchbl. 
der Ztschr. d. Aerzte, 30. 31. 1862) und Fronmuller (Prag. Viertjhrschr. II. 3. 
p. 109. 1863). Schroff stellt das Coca'in zu den narkotischen Giften und 
glaubt es dem Indischen Hanf am nachsten stehend. Der Geschmack ist etwas, 
jedoch nicht anhaltend bitter, auf der Zunge hinteriasst es ein eigenthiimliches 
Gefiihl und stumpft die Geschmacksempfindung ab. Subcutan wirkt es bedeu- 
tend starker als vom Magen aus. Es bewirkt bei Kanincben zu % Dcgm. vom 
Magen aus geringe Schwankungen der Respiration und des Herzschlags nebst 
vorubergehender Mydriasis, subcutan applicirt Tod binnen 28 Minuten nach epi- 
leptiformen Krampfen und enormer, gleich nach dem Tode weichender Pupillen- 
dilatatiou. Auch bei einem Selbstversuche nahm Schroff cerebrale Erscheinungen 
(Eingenommenheit des Kopfes, Miidigkeit, Verminderung des Gehors und Gedacht- 
nisses, Unmoglichkeit den Ideengang zu reguliren), sowie anfangliche Vermehrung, 
spater Verminderung der Respiration wahr. Nach dem Tode fand Schroff 3bei 
Thieren das gesammte Venensystem und alle Herzhohlen von Blut ausgedehnt. Auch 
bei directer Application auf das Auge wirkte Coca'in erweiternd auf die Pupille. 
Die Verrichtungen des Darmcanals werden nicht beeintrachtigt; die Harnent- 
leerung war bei Schroff retardirt, bei den Versuchsthieren nicht; die Speichel- 
secretion scheint vermehrt zu werden. Kin alkoholisches Extract der Cocablatter 
wirkt qualitativ gleich wie Coca'in, ist aber bedeutend schwacher, so dass 1 Gmm. 
Extract kaum so giftig wie % Dcgm, Coca'in ist. Fronmuller, welcher die 
bypnotischen Eigenschaften des Mittels an Kranken zu erforschen suchte, fand 
es in Dosen von %—5% Gran des Merck’schen Praparates ziemlich wirkungs- 
los; nur in drei Fallen trat Sehlaf ein, einige Male narkotische Symptome 
(Schwindel, Ohrensausen, Delirien), ofterer — im Gegensatze zu Schroff — 
gastrische Erscheinungen (Aufstossen, Erbrechen), Retardation des Stuhles und 
der Harnentleerung, bisweilen Mydriasis und eine leichte Steigerung der Fre- 
quenz von Puls und Athem, die am folgenden Morgen einem Sinken Platz machte. 
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Von Interesse ist ein von Ploss (Ztschr. f. Chir. 222. 1863, Schmidt’s Jahrb. 
CXX. 181. 1863) berichteter Selbstmordsversuch eines Apothekers mit 24 bis 
25 Gran Coca’in, in ein Glas Bayr. Bier genommen, wo nach einigen Stunden 
ruhigen Schlafes heftiges Bauchgrimmen, Brennen im Gaumen, Trockenbeit im 
Munde, starker Durst, Schwindel, Sehwaehe, keine Trubung des Bewusstseins 
nocb Storung der Herzaction, 24stiindige Anurie als Symptomencomplex auffra- 
ten; die gereichten Fltissigkeiten wurden jedesmal wieder erbrochen. 

20. Familie: Papaveraceae A. Eich., Papaveraceen (S/590). 

Papaver, Mohn. 

[Zusatz zu §§. 388—397. S. 591—621.] 
Bei der grossen Haufigkeit der Opium- und Morphiumvergiftung ist eine 

Zusammenstellung der Casuistik unmoglich. Yon grosserem Interesse sind die 
Publicationen yon A. Ducbek (Wehbl. d. Aerzte z. Wien. 43. 1861), Will. 
F. Norris (Hay’s Amer. journ. Oct. 1862), John W. Ogle (Med. Times. 
Oct. 3. 1863), J. 3e Soyre (Gaz. des h6p. 132. 1864), Rich. C. Ellis (le- 
tbale Vergiftung eines Kindes durch Unze Laudanum statt Rheum, Lane. II. 
5. Aug. 1863), Hoering (Wiirttemb. Corr.-Bl. XXXIII. 24. 1863) und Tay¬ 
lor (Guy’s Hosp. Rep. 2. ser. XI. 287. 1865), bis auf zwei Falle yon Morphium¬ 
vergiftung (Hoering und Norris) sammtlich durch Tinctura Opii bewirkte In- 
toxicationen betreffend. Einen wabrscheinlichen Selbstmord mit Opiumextract 
theilt Haidlen (Wiirttemb. Corr.-Bl. XXXIV. 16. 1863) mit. 

Dass aueb im kindliehen Alter grossere Dosen von Opiaceen ertragen wer- 
den konnen, obne todtlich zu wirken, beweist der giinstige Ausgang der von 
Hoering beschriebenen Vergiftung eines lj^jahrigen Madchens durch 1 Gran 
Morph, acet. und im Taylor’scben Falle {1% Unzen Laud. = 31—32 Gran 
Opiumextract) bei einem lljahrigen Madchen. 

In Bezug auf Idiosynkrasien gegen Opium und Morphium ist der 
Fall einer alten Dame (Lancet, March 21. 1863), die nach 2 Tropfen Laudanum 
einen Frostanfall bekam, Gesicbt und Gehdr verlor und einen seharlachahnlichen 
Ausscblag, der spater abschuppte, bekam, sowie ein von Steinbomer (Schu- 
ebardt’s Ztschr. H. 4. p. 367. 1866) mitgetheilter, einen intensiven Blaschen- 
ausschlag betreffender hervorzuheben. ' 

Falle von langjahrigem Verbraucbe grosser Gaben von Mor¬ 
phium resp. Opium sind veroffentlicht von J. Samter (Deutsche Klinik. 16. 
17. 1864), einen an chronischer Magenkrankheit leidenden Maurer betreffend, der 
zur Stillung seiner Schmerzen taglich 3—4 Gr. Morphium circa 3 Jabre hin- 
durch und in einer genau controlirten Periode von 323 Tagen nicht weniger als 
1323 Gr. Morphium verzebrte, und von Albin Eder (Oesterr. Ztschr. f* prakt. 
Heilk. 33. 1864), einen Prediger betreffend, der wegen chronischen Gelenkrheu- 
matismus 11 Jahre lang taglich Opiumpraparate nahm; anfangs kleine Dosen 
Opiumtinctur, 6 Tropfen, spater 10, nach 14 Tagen 15 und nach einigen Mo- 
naten 20 Tropfen vor dem Scblafengeben, im Jabre darauf aucb bei Tage, und 
zwar dreimal taglich ]/2 Dr., in den folgenden Jahren bis auf eine Unze taglich 
steigend; 3 Jabre vor seinem Tode Opium in Substanz, anfangs taglich 18, 
spater 120—160 Gr. pro die, 1% Jahr spater Morphium, und zwar von An fang 
an je 7 Gr. alle 9 Stunden, einige Monate darauf 27 Gr. in 24 Stunden; erst 
jetzt zeigten sieh Intoxicationserscheinungen, charakterisirt durch eine offers am 
Tage auftretende allgemeine Kalte mit nachfolgendem Scbweiss, Scblaflosigkeit, 
plotzliche Zuckungen, unangenehmes Gefiihl im Magen, Unruhe; man versuchte 
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die ungeheure Morphiumquantitat heimiich zu mindern, aber Patient konnte es 
nieht aushalten, und das auf S koda’s Rath genommene Colchiein war wirkungs- 
los; endlich versagte auch Morphium den Dienst und selbst 45 Gr. in 24 Stun- 
den scliafften keine Ruhe; Chloroforminhalationen bekamen anfangs sehr gut; 
aber bald erregten auch diese Brechreiz; Chinin konnte den endlichen Tod ex 
marasmo nicht hindern; die Section zeigte ausser allgemeiner Anamie eine hy- 
postatische Pneumonie im rechten unteren Lungenflugel. Endlich theilt Jul. 
Beer (Preuss. Ver.-Ztg. 25. 1864) den Fall einer an Metritis und Darmfistel 
leidenden Dame mit, welche in drei Jahren 12,960 Gr. essigsaures Morphium, 
oft 24 Gr. pro die, consumirte. 

Zu den drei bekannten Theorieen der Opiumv ergiftung kommt eine 
vierte von Onsum in Christiania (Norsk, magaz. for laegevidensk. 635. 1864), 
dass die Kohlensaureanhaufuu g im Blute da'bei die grosste Rolle spiele. 
Onsum fand bei Kaninchen, dass die Zahl der Respirationen bei ihnen von 
80—200 oft auf 8 sinke, wobei die Inspiration kurz, die Exspiration bedeutend 
verlangert erscheint; die ausgeathmete Kohlensaure sank nach der Intoxi¬ 
cation von 1,176 Grin, auf 1,077 — 0,612 und stieg 5 Stunden nach begonnener 
Abnahme der Symptome auf 1,434. Nach den vorhandenen Thierversuchen glaubt 
nun Onsum, dass Opium zunaehst die Medulla oblongata und die obersten 
Theile der Medulla spinalis irritire, wodureh bei Thieren mit starker Reflextha- 
tigkeit tetanische Krampfe erfolgen, spater eine Depression veranlasse, wonach 
Lahmung der Respirationsnerven (Verlangsamung der Respiration und Kolilen- 
saureanhaufung) resultire. 

Der Uebergang des Morphiums in den Harn, welchen in jiingster 
Zeit Cloetta (Virch. Arch. XXXV. 3. 369. 1866) auf Grund von Fehlsehlagen 
bei Kranken, welche starke Morphindosen erhielten, geleugnet hat, ist eine That' 
sache, fiir welche die Beobachtungen von Bouchardat (Bull, de therap. Deb. 
1861), welcher Morphium im Harn einer Person, die nur % Dcgm. Extr. Opii 
genommen hatte, nachwies, Lefort (Journ. de chim. XI. 93. 1861), der es 
nicht im Schweisse, wohl aber im Harne fand, J. Erdmann, nach welchem iibri- 
gens nur geringe Quantitaten in den Harn iibergehen und bisweilen kein Mor¬ 
phium in demselben nachweisbar ist, sprechen. In dem oben erwahnten Falle 
von H a i d 1 e n wurde das Morphium im Herzblute des Vergifteten nachge- 
wiesen. 

Ueber die Wirkung der einzelnen Opiumbestandtheile haben wir 
drei neuere Arbeiten hervorzuheben: die erste von Professor Albers in Bonn 
(Virch. Arch. XXVI, 3. 4. 225. 1863), die zweite von Cl. Bernard (Compt. 
rend. LIX. 406. 1864), die dritte von Ozanam (Rev. de therap. Oct. 1864). 
Nach Albers ist keiner der im Opium enthaltenen wesentlichen Bestandtheile 
unwirksam, auch das Porphyroxin und die Mekonsaure nicht. Seclis erregen 
neben erliohter Empfindlichkeit heftige Krampfe, sogar Starrkrampf — Mor¬ 
phium, Thebain, Codein, Narcein, Porphyroxin und Papaverin — 
drei dagegen im geringen Masse Krampf und erhohte Sensibilitat, vielmehr rasch 
eintretende Empfindungslosigkeit und Abstumpfung — Mekonin, Narkotin 
und Mekonsaure. — Porphyroxin und Papaverin zeichnen sich aus durch die 
ungemeine Steigerung der Empfindlichkeit, die selbst gegen den Krampf noch 
hervorstieht. In der Erregung der Krampfe steht das Thebain alien voran; 
die Krampfe sind heftiger und langer anhaltend als die des Morphins und Co¬ 
deins (bei einem Frosche 24 Std.); dagegen steigert Thebain nicht die Empfind¬ 
lichkeit in gleiclicm Masse wie diese beiden, weshalb auch die Erschopfung nicht 
so rasch eintritt und die ganze Vergiftung mit Thebain langsamer verliiuft. 

Toxikologie (Supplement). 6 
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Codein steht dem Morphium ziemlich gleich; die Wirkung des Narceins ist etwas 
schw&cher. Porphyroxin wirkt sehr bald nach der Einffihrung; Krampf und er- 
hohte Sensibilitat steigen rasch zu einer betrachtlichen Hohe; der Krampf ist 
nicht Refiexkrampf und die Empfindlichkeit noch grosser als bei Strychnin; zu 
dera bei Thebain sehr haufigen Streckkrampf kommt es nicht; der Verlauf der 
Vergiftung ist ein sehr rascher, in % Std. hort alle Bewegung auf, und das Herz 
schl&gt noch (liber 1 Std.) fort. Schwacher sind die Erscheinungen beim Papa¬ 
verin, welches, weil schwer lfislich, sehr langsam zur Wirkung kommt, so dass 
erst nach 2—4 Std. die Empfindlichkeit, am Kopf beginnend, sich nach und nach 
steigert und allmalig fiber den ganzen Korper erhfiht; der Refiexkrampf ist deut- 
lich, tritt aber vor der erhohten Sensibilitat zurfiek; schliesslich tritt Muskel- 
schwfiche ein. Das Narkotin bildet in seiner Wirkung gewissermassen ein um- 
gekehrtes Thebain. Die tfidtliche Wirkung bei Frfischen hangt yon einer Gabe 
von circa 1 Gran ab. Sehr rasch erfolgt auf eine nur kurze Zeit wfihrende ge- 
ringe Erhohung der Sensibilitat und einiges Zucken die Empfindungslosigkeit, 
Betaubung und Lahmung; die Empfindlichkeit des Auges, die Empfanglichkeit 
der Nerven fur den elektrischen Reiz scheinen vermindert; ein schlafsfichtiger 
Zustand vorherrschend zu sein. Ein Versuch mit Mekonin zeigte eine ungemein 
entwickelte Abstumpfung der Sensibilitat, ahnlich der Einwirkung eines Kohlen- 
hydrats, Die Mekonsaure hat eine ganz ahnlielie Wirkung wie das Narkotin, 
rasch vorfibergehenden Krampf, vorzfiglich in dem Schenkel entwickelt, in wel- 
chen die Mekonsaure eingeffihrt wurde, ebenso nach kaum bemerkbar geworde- 
ner Empfindlichkeit Abstumpfung und Erschopfung. Die Wirkung tritt sehr 
langsam und nur nach grosseren Gaben ein, kleinere, z. B. 

A/% Gr., haben keine 
Wirkung. Auch erholen sich Frfische von der Vergiftung mit Mekonsaure unter 
alien Opiumbestandtheilen noch am ersten. 

Cl. Bernard experimentirte mit 6 Opiumbasen, Morphin, Narcein, Codein, 
Narkotin, Papaverin uud Thebain, Von diesen wirken nur die drei erstgenannten 
hypnotisch, und auch diese nicht in gleicher Weise. Morphium erzeugt tiefen 
Schlaf, der Thiere zu physiologisehen Operationen sehr geeignet macht; die Sen¬ 
sibilitat ist fast ganz aufgehoben, doch reagiren die Thiere langsam auf wieder- 
holtes Kneifen und plfitzliche Gerfiusche. Die Dauer des Sclilafes variirt nach 
der angewandten Gabe; beim Erwachen aus demselben sind die Augen eigenthfim- 
lich wild, das Hintertheil des Thieres wie gelahmt, der Gang hyanenahnlich; 
der Hund erkennt seinen Herrn nicht und verkriecht sich an dunkele Orte, oft 
12 Stunden lang im Zustande seiner intellectuellen Storung verharrend. Codein 
ffihrt selbst in den grfissten Dosen nie so tiefen Schlaf herbei wie Morphium; 
das Thier bleibt sehr empfindlich gegen Kneifen und Gerfiusche und scheint 
mehr ruhig als narkotisirt; das Erwachen ist leicht und rasch und die Intelligenz 
ungestort. Narcein ruft von den drei Basen in gleicher Gabe den tiefsten Schlaf 
hervor; derselbe ist jedoch nicht so lethargisch wie beim Morphin und das Thier 
reagirt auf Kneifen, wird dagegen durch Gerausch nicht afficirt und das Er¬ 
wachen ist fast so leicht wie beim Codein und niemals das Hintertheil gelahmt. 
Dieser eigenthfimliche Schlaf tritt nach den drei Alkaloiden bei Saugethieren und 
Vfigeln stets in gleicher Weise ein, alle drei wirken starker auf junge als auf 
alte Thiere und nach lfingeren Experimenten tritt ftir alle eine Art Gewohnung 
ein. — Die giftigste der Opiumbasen ist das Thebain; 1 Dcgm. in 2 Clitr. 
Wasser in die Vene gespritzt todtet einen Hund von 7 — 8 Cgm, Gewieht, was 
unter gleichen Bedingungen 2 Gmm. Morphin nicht vermfigen. Dem Thebain 
zunachst steht das Codein, das daher beim Menschen nicht hfiher dosirt werden 
darf als das Morphin; darauf folgen der Reihe nach Papaverin, Narcein, Mor- 
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phin und Narkotin. Alle Opiumbasen, mit Ausnahme des Ndrceins, bewirken 
Convulsionen und zwar tetanische; beim Thebain folgt auf dieselben Stillstand 
des Herzens und rascber Rigor mortis. In Rezug auf ihre Convulsionen erre- 
gende Wirkung rangirt Bernard die Opiumbasen folgendermassen: 1) Thebain, 
2) Papaverin, 3) Narkotin, 4) Codein, 5) Morphin. 

Ozanam, der die Opiumbasen in therapeutischer Beziehung viel studirt hat, 
bezeichnet das Codein als Excitans, Sedativum und Stupefaciens, je nach der ge- 
brauchten Gabe, das Narkotin als excitirend und die dem Morphin entgegenge- 
setzte Wirkung besitzend, das Thebain als die Pars cervic. medull. spin, irriti- 
rend und das Narcein als werthvolles Sedativum, dem eine specifische Wirkung 
auf den Lumbartheil des Rhckenmarks zuzukommen scheme. 

Eine Parallele der Wirkung des Opiums und Morphins nach 
Thierversuchen gibt Onsum (Forhandl. i det norske med. selsk. 188. 1864),^ 
wonach, entgegen der Angabe von Albers, Morphium beiFrSschen keinen Te¬ 
tanus erzeugt, vorausgesetzt, dass mit seiner Application eine Verwundung sich 
nicht verband. Frdsche werden durch Morphium in ihren Bewegungen matt 
und trage, das Athmen langsamer, die Reflexaction sehwacher, der Tod erfolgt 
durch Paralyse, das GefuhlsvermOgen scheint zuerst geschwacht zu sein; nach 
dem Tode bleiben Muskeln und Nerven elektrisch reizbar, vom Ruckenmark aus 
konnen Contractionen nicht mehr erzielt werden (centrale Paralyse). Opium er¬ 
zeugt dagegen Tetanus und die Leitungsfahigkeit der Nerven erlischt in Folge 
von Ueberreizung. Kaninchen ertragen Morphiumsalzs bis zu % Scr., sterben 
nach % Dr. Opium. Morphium setzt, wie schon Schroff fand, die Temperatur 
herab, Opium steigert sie. Den von mir (vgl. Canstatt’s Jahresber. V. 246. 
1865) ge&usserten Zweifel fiber die Richtigkeit der Behauptung On sum’s fiber 
Tetanuserzeugung durch Morphium stiitzt auch Eulenburg (Die hypoderma- 
tische Injection p. 151). 

In Folge der Publication von Cl. Bernard ist das Narcein von versehie- 
denen Forschern in Bezug auf seine Wirkung an Menschen geprtift worden, so 
von Debout (Bull, de therap. Aotit 30. 145. 1864), Behier (ibid. 151), La- 
borde (ibid. 225. 1865), Jean Bouchard at (De la Narceine. These. Paris 
1865), bei uns von A. Eulenburg (Ztschr. f. klin. Med. I. 1. 55. 1865) und 
W. Oetinger (Das Narcein als Heilmittel. Tubingen 1866). Es ist hiernach 
das Narcein ein Narcoticum und Sedativum, das zu %—% Gr. innerlich und zu 
% Gr. hypodermatisch keine toxischen Nebenwirkungen zeigt, ortlich nicht irri- 
tirt (Eulenburg), keine ublen Nachwirkungen hinterl&sst, bisweilen iErbrechen 
(Laborde, Debout) und Dysurie (Debout) erregt, nicht myotisch wirkt 
(Eulenburg), die Menses bisweilen retardirt, zuerst, und zwar oft sehr rasch, 
den Puls verlangsamt, meist urn 12—16 Schlage, mit gleichzeitiger Schw^ehung 
der Blutwelle, bisweilen Yermehrung der Athemztige und ver&ndert bleibender 
Temperatur (Eulenburg) und bei langerem Fortgebrauche 1—2tagige Obstipa¬ 
tion bedingt (Eulenburg). Ein toxikologisches Interesse hat dies Alkaloid bis- 
her nicht. 

Hinsichtlich der Symptomatologieist der Fall von Duchek durch einige 
Unregelmassigkeiten ausgezeichnet, welche die Diagnose erschwerten, 5tagige 
Dauer der Intoxication, Minderung der Symptome am Morgen, Vorhandensein 
von Muskelkrampfen uud furibunden Delirien, welche ihre grosste Heftigkeit am 
4. Tage hatten, Fehlen der Myosis und der HautanUsthesie, endlich intensiver 
Bronchialcatarrh. 

Welks (Med. Times. Feb. 28. 1863) hat mehrere F&lle von Apoplexie 
des Pons beobachtet, welche in ihrem Verlaufe mit Opiumvergiftung grosse 

6* 
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Aehnlichkeit hatten und namentlich Pupillenverengung als Symptome zeigten. 
Das von Taylor angegebene diagnostisehe Moment (plotzliches Eintreten des 
Coma bei Bluterguss, allmaliges Eintreten nach yorausgegangenem Schwindel 
und Stupor bei Meconismus) ist nicht in alien Fallen stichhaltig, da Coma in 
der Opiumvergiftung scbon nach % Stunde sich herausbilden kann. Zumal 
wenn die Blutung, wie in einem mitgetheilten Falle, nach einer Mahlzeit erfolgt, 
ist ein Irrthum in der Diagnose sehr leicht. 

In Bezug auf die Behandlung der Opiumvergiftung hat Onsum 
aus theoretischen Griinden (siehe oben) Sauerstoffinhalationen als Antidot 
empfohlen. In vielen der neubeschriebenen Falle ist die Belladonna oder das 
A tropin in Anwendung gezogen worden, und wenn auch manehe Falle unge- 
heilt blieben, in der Mehrzahl der gunstig verlaufenen aber neben der Belladonna 
noch andere Mittel angewandt wurden, die zum Thoil ganz energisch wirken 
kdnnen: so scheint doch in einzelnen Beobachtungen, z. B. von Taylor, wirklich 
Nutzen geschafft zu sein, indem der Verlauf der Intoxication rascher und wider 
Erwarten eine gunstige Wendung nahm. Die Statistik der mit Opium behandel- 
ten Belladonna- und Atropinvergiftungen, welche ubrigens, wie wir bereits im 
Handbuche nachwiesen, im Allgemeinen sehr gunstig ist, und der mit Atropin 
behandelten Opiumvergiftungen ist zumal bei der Unreinheit der Beobachtungen 
noch viel zu klein, um ein sicheres Urtheil iiber den Antagonismus der My- 
driatica und des Opiums fallen zu konnen; gewiss aber ist es bis jetzt unge- 
rechtfertigt, neben der in Frage stehenden Methode im concreten Falle nicht auch 
andere bewahrte Verfahrungsweisen in Anwendung zu bringen. Auch die Reihe 
der sog. physiologischen Versuche, auf welche wir hier naher eingehen miissen, 
kann noch nicht als entscheidend fur oder wider den Antagonismus angesehen 
werden. 

Dodeuil (Bull, de therap. 275. 1865), der einen Fall von Vergiftung mit 
20 Grm. Laud, liquid, beschreibt, wo die subcutane Injection von %5 Gr. Atro¬ 
pin. sulf. heilsam gewirkt haben soli, wobei aber auch Excitantien in Anwendung 
kamen, citirt fur den Antagonismus von Opium und Atropin klinische Beobach¬ 
tungen aus der Praxis von Bourdon, wonach die Combination von Morph, mur. 
und Atropin. sulf. in subcutanen Injectionen ohne Storung in Fallen vertragen 
wird, wo das Atropin fur sich in gleicher Dosis Storungen verursachen wtirde. 
In dieser Mischung musse viermal mehr Morphium enthalten sein als Atropin. 

S. Weir Mitchell, M. H. Keen und George H. Morehouse (Hay’s 
Amer. journ. 67. Jul. 1865) lassen in Folge ihrer therapeutischen Versuche 
einen Antagonismus der in Rede stehenden Substanzen nicht zu in Bezug auf 
die Circulation, indem Morphium den Puls wenig oder gar nicht verringere, 
Atropin gewohnlieh innerhalb 10 Min. eine Abnahme um wenige Schlage be- 
wirke, worauf Zunahme um 20—50 Schlage innerhalb 1 Std., dann nach 10 Std. 
wieder Sinken unter die normale Frequenz, und Ruekkehr zur Norm in 24 Std. 
folge, Morphium aber die durch Atropin gesetzte Alteration des Pulses nicht 
hindere. In Bezug auf die Pupille concediren sie den Antagonismus und ebenso 
in Bezug auf die Hirnerscheinungen, welche wechselseitig durch Anwendung des 
einen oder anderen Medicamentes bezwungen werden konnen ; es sei aber nicht 
leicht, eine vollstandig ausgleichende Wirkung zu erzielen, weil die toxische 
Wirkung des Atropins langer anhalte. Morphium hebt die Atropintrockenheit 
im Munde nicht auf, Atropin nicht die Morphiumnausea; in Bezug auf die durch 
beide bewirkte Dysurie besteht ein Antagonismus nicht. 

Fast ganz dieselben Ansichten finden wir bei Erlenmeier und Eulen- 
burg in ihren Schriften iiber subcutane Injection ausgesproehen. 
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Zur Beaniwortung der Frage hat dam us (Gaz. hebd. 11. Aohfc. 1865) eine 
Reihe von Thierversuehen (an Kaninchcn und Sperlingen) ausgefiihrt, wohei die 
hypodermatische Methode benutzt wurde. Zunachst bestimmte Camus die toxische 
Dosis fur die einzelnen Substanzen und fand, dass ein grosses Kanincben durch 
1 Grm. Opiumextract in 2% Std., dureh 1 Grm. Morphium muriaticum in 
4l

2 Std., durcb 1 Grm. Narkotin in 20 Std., durch % Grm. Codein in 2 Std., 
durch V Grm. Papaverin in 7 Min., durch 2 Cgm. Thebain in 6 Min. und durch 
1 Grm. Atropin in 19 Min. zu Grunde ging. 1 Grm. Morphium und 1 Grm. 
Atropin zusammcn subcutan injicirt fiihren den Tod rascher herbei als Morphium 
(in IV Std. resp. 55 Min.), das Coma ist zwar weniger tief als beiin Morphium, 
aber der Tod erfolgt, und zwar auch daun, wenn man geringere Atropindosen 
(V der lethalen Dosis) einsprit-zt. Dasselbe ist der Fall bei Extr. Opii (Tod bei 
Atropinbeliandlung in 1 Std. resp. 20 Min.), bei Codein (Tod in 23 resp. 20 Min.), 
beim Papaverin trat bei Atropinbehandlung einmal Tod in 9^ Std., einmal Ge- 
nesung, beim Thebain Genesung, beim Narkotin einmal frukerer Tod, in 4 Std., 
einmal Genesung ein. Am Sperling stellte sich das Verhaltniss im Wesentlichen 
gleich, woraus Camus schliesst, dass bei diesen Thieren, welche die Wirkung 
beider Mittel wie der Mensch hervortreten lassen, und deshalb auch wahrschein- 
licli beim Menschen kein Antagonismus^zwischen Opium (Morphium) und Bella¬ 
donna existire. 

On sum (Forhandl. i det norske med. selskab. 488. 1864) leugnet anf 
Grand seiner Yersuche mit Opium und Morphium einerseits und Atropin anderer- 
seits, sowie der daraus gezogenen Schliisse, welche bereits mitgetheilt wurden, den 
Antagonismus. Gibt man beide zusammen, so combiniren sich ihre Wirkungen, 
die Opiumsymptome treten eher ein als die Atropinsymptome, weil die Opium- 
bestandtheile rascher resorbirt werden. On sum behauptet daher, dass eine In¬ 
dication fur die Anwendung des Morphiums bei Atropismus nicht in dessen an- 
tidotariseher Wirkung liegen konne, sondern nur in seinen sedativen und hypno- 
tischen Eigenschaften. — 

Dass zur chronischen Opiumvergiftung auch die haufige Wiederho- 
lung der neuerdings so selir beliebten subcutanen Injectionen von Morphium 
u. s. w. fiihren konne, ist eine neuerdings besonders von Nussbaum hervor- 
gehobene Thatsache. — 

In Bezng auf den forensischen Nachweis der Opiumalkaloide sind 
einige Reactionen, insbesondere des Morphiums und Narkotins, von ent- 
schiedener Wichtigkeit. Es ist A. Husemann (Ann. d. Chemie, CXXVHI. 3. 
305. 1863) gelungen, mit dem namlichen Material, welches J. Erdmann zu 
seiner im Handbuche als nicht zuverlassig charakterisirten Morphinreaction an- 
wendet, ein der Otto’schen Strychninprobe an Sicherheit gleichkommendes Bea- 
gens auf Morphin zu schaffen, das noch %0 Mgm. Morphin deutlich nachweist. 
Charakteristische Farbenreactionen treten nicht durch Schwefelsaurehydrat 
mit einem Minimum Salpetersaure (Erdmann), sondern durch Salpetersaure 
an in Schwefelsaurehydrat gelostem und durchjletzteres bereits 
verandertem Morphium hervor. Es ist gleichgultig, ob man Saure von 
1,2 spec. Gew. oder rauchende oder mit 3—4 Theilen Wasser verdunnte anwen- 
det, auch thuen eine wassrige Losung von nnterchlorigsaurem Na¬ 
tron oder feste Stnckchen Chlorkalks oder chromsauren Kalis dieselben 
Dienste; ja das wassrige unterchlorigsaure Natron verdient vor der Schwefelsaure 
den Yorzug, indem es auch bei Anwesenheit organischer Substanzen die Far- 
bung hervorruft, was jene nicht thut. Die fraglichen charakteristisehen Farbun- 
gen sind: 
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Beim Zusammenbringen kalt bereiteter, frischer Schwefelsauremorphinlfisung 
und einer jener Substanzen Rosaf&rbung an der Beruhrungsstelle, in wenigen Se- 
cunden in Gelb fibergehend, spater grfinliche und nach 10—15 Minuten braun- 
liche Farbung der Mischung; 

bei zuvoriger Verdtinnung der Schwefelsauremorphinlfisung intensive und 
haltbare Carmoisinf&rbung; 

bei zuvoriger Erwarmung der Sehwefelsfiuremorphinlfisung auf 100 —150° 
oder bei Anwendung einer 24 Std. gestandenen Losung 1 prachtvoll dunkelblau- 
violette Farbung, die sich am Saum mehrere Minuten halt, im Centrum aber 
bald in ein dunkles Blutrotb, das allmalig verblasst, iibergeht; 

bei iiber 150° erhitzter und erkalteter Losung, die eine sehmutzig grunliche 
Farbung zeigt, sofort Roth. 

Von Dragendorff (Pharm. Ztschr. f. Russl. II. 157. 1864) wird folgende 
Reaction des Morphins angegeben: Morphin, mit phosphoriger oder besser 
noch mit unterphosphoriger Saure eine Zelt lang gekocht und nach dem 
Erkalten in die lOfache Menge von concentrirter Schwefelsaure eingegossen, gibt 
eine rothlich violette Farbung, die durch Salpetersaure gelblich wird; legt man 
ein wenig metallisches Kupfer hinein und erwarmt, so wird die Flfissigkeit unter 
Entwicklung von Stickoxyd zuerst entfarbt, spater aber griinlich, blaulich und 
endlich prfichtig konigblau. 

Eisenchloridlosung zu Morphinschwefelsaurelosung gebracht lasst an der 
Beruhrungsstelle zunachst ein dunkleres Roth mit violettem oder pfirsichbliithfar- 
benem Rande auftreten, sp&ter wird die Losung schmutziggrtiu (A. Husemann 
a. a. O.). 

Uebermangansaures Kali gibt mit Morphium eine kirsch- bis bluth- 
rothe Farbung (Hager, Pharm. Centralhalle, VI, 41. 1865). 

Neuerdings rvverden von A. Frohde (Arch. f. Pharm. 54. 1866) folgende 
Reactionen des Morphiums angegeben: Moly bdansaurehaltige Schwefel¬ 
saure bringt an Morphium, essigsaurem, schwefelsaurem oder salzsaurem Mor¬ 
phium eine prfichtig violette Farbung hervor, welche spater in blau, dann 
in schmutziggrfin iibergeht und endlich verschwindet. Diese Reaction ist kaum 
als zweckm&ssig anzusehen, da die durch Losung von molybdansaurem Natron in 
concentrirter Schwefelsaure erhaltene molybdansaurehaltige Schwefelsaure eines 
bestimmten Concentrationsgrades bedarf, ist zuviel Molybdansaure darin, so geht 
die violette Farbung sehr schnell in die blaue fiber; wenn zu wenig, so verliert 
die Reaction an Deutlichkeit. Nach Frohde genfigen circa 5 Mgm. molybdan- 
saures Natron auf den Ccm. Sfiure. Ferner ist die Reaction bei deutlicheren 
Mengen von Morphium, namentlich von Morphium muriaticum, etwas anders, 
indem die violette Farbe in schwarzgriin oder olivengrfin, an einzelnen Stel- 
len in grasgrfin fibergeht. LOst man Morphium in Schwefelsaure und bringt 
auf einen Tropfen dieser Losung einen Tropfen molybdfinsaurehaltiger Schwefel¬ 
saure, so entsteht eine violettrothe Farbung in kurzer Zeit. 4 Mgm. essigsaures 
Morphium wurden in ICC Schwefelsaure gelost, von dieser Losung gaben Tropfen, 
mit ebensoviel molybdansaurehaltiger Schwefelsfiure zusammengebracht, deutliche 
Reactionen. 

Bringt man die schwefelsaure LOsung des Morphiums auf feste salpeter¬ 
saure Salze, so bildet sich nach einiger Zeit eine blutrothe Zone um das 
salpetersaure Salz (Kali-, Natron-, Silbersalpeter, Hydrarg. nitr.). Diese Reaction 
ist nachFrdhde nicht ganz so empfindlich wie jenc mit Molybd&nsfiure und Mor¬ 
phium in fester Form. Bringt man schwefelsaure Morphiumlosung zu den sal- 
petersauren Salzcn in Solution, so entstchen je nach der Concentration violctt- 
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rothe, braunrothe oder braungelbe Farbungen. Ferridcy ankalium und 
Nitroprussidnatrium geben ebenfalls, fest oder geiost, violett- Oder blutrothe 
Zonen oder Farbungen. Ebenso erhalt man auch mit Zinnoxyd, das mit einer 
Losung von Morphium in Schwefelsaure betupft wird, eine violettrothe Zone. 

Narkotin. Eine sehr charakteristische Reaction dieser Opiumbase fand 
A. Husemann (Ann. d. Chemie, CXXVIII. 3. 307. 1863) in ihrem Verhalten 
gegen 

Schwefelsaure. Wahrend concentrirte Schwefelsaure Morphin farblos 
lbst und die erhitzte Lflsung vonibergehend rothviolett und endlich schmutzig- 
griin wird, ist die Narkotinlosung in der Kalte bald constant gelb, bald anfangs 
blauviolett und spater orangegelb; immer aber wird sie bei sehr allmahligem Er- 
hitzen zuerst orangeroth, dann bilden sich vom Rande aus zucrst praehtig blau- 
violette, bisweilen rein purpurblaue Streifen, die sich selbst, wenn die Sehwefel- 
saurelosung nur Narkotin enthalt, zeigen; lasst man dann die Ldsung er¬ 
kalten, so wird sie zart kirschroth; setzt man das Erhitzen aber fort, bis die 
Schwefelsaure zu verdampfen beginnt, intensiv roth violett. 

In kalter Narkotinschwefels&urelosung bringt unterchlorigsaures Natron 
eine deutlich carmoisinrothe, spater in Gelbroth fibergehende, in erhitzter eine 
hellgelbe, spater mehr rdthliche Farbung hervor (A. Husemann). 

Eisenchloridlosung wirkt auf die L6sung von Narkotin in Schwefel¬ 
saure anfangs, so wie auf diejenige von Morphin, spater aber wird die LOsung 
kirschroth (A. Husemann). 

Narkotin bringt nach Kochen mit unterphosphoriger Saure eine prachtvoll 
dunkelkirschrothe Farbung hervor, welche Salpetersaure in Gelb und Kupfer in 
das Grim einer Kupferlosung verandert (Dragendorff a. a. O.), 

Dr agendo rff hat das Verhalten der iibrigen Opiumbasen gegen das Rea- 
gens von A. Husemann, sowie gegen die Salpeterschwefelsauremischung von 
Erdmann untersucht: 

Co dein. Losung in kalter Schwefelsaure farblos, nach einigen Stunden, 
griinlich und nach 8 Tagen schon indigoblau; beim Erhitzen bis 150° dunkel- 
blaugriin und nach dem Erkalten durch Salpetersaure fast blutrotli; die 24 St. 
gestandene Codeinlosung wird durch Salpetersaure kirschroth, rasch in blutroth 
und orange iibergehend. Die Erdmann’sche Mischung lost Codein kalt mit 
griinlicher, nach mehreren Tagen schon blau werdender Farbe, erhitzt sofort 
mit blauer Farbe. 

Papaverin. Dunkelblauviolette, spater prachtvolle und sehr bestandige 
rothviolette Losung in cone. Schwefelsaure, welche nach dem Erhitzen auf 150° 
und Erkalten durch Schwefelsaure orange wird. Die Erdmann’sche Losung 
gibt weniger deutliche Farbungen. 

Mekonin. Constant farblose, nach A. Husemann behandelt strohgelbe 
Losung in Schwefelsaure; in der Erdmann’schen Mischung hellgelbliehe, nach 
8 Tagen hellrosa und nach 14 Tagen hellkirschroth werdende Losung. 

Narcein. Schwefelsaurelosung blutroth, beim Erhitzen auf 150° dunkel- 
braun bis granatfarben, nach dem Erkalten durch Salpetersaure hellrothbraun; 
Losung in Erdmann’s Mischung missfarbig blutroth. 

Thebain. Die Losung in Schwefelsaure und Erdmann’s Mischung steht 
zwischen dunkelroth und orange, beim Erhitzen auf 150° wird die Schwefelsaure- 
losung heller, dann olivengriin und nach dem Erkalten durch Salpetersaure 
orangefarbig. 
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21. Familie: Leguminosae Juss., Papilionaeeae Endl. Hiilsen- 
gewaehse (S. 627.) 

[Zusatz zu §. 627. S, 409.] 

Physostigma venenosum Balf. 

Mit dem Namen Physostigma venenosum belegte Balfour wegen 

der eigentliumlicli aufgeblasenen Narbe eine unseren Vitsbohnen, be- 
sonders aber der Gattung Dolichos nahestehende Leguminose West- 

afrika’s, die Mutterpflanze der 1840 zuerst von Daniell besproehenen 
und 1855 von Christison zuerst toxikologisch gepriiften Gottes- 
gerichtsbohne von Calabar (Ondeal bean of Calabar), aueli 

Esere-Nuss und Spaltnuss genannt, iiber welche sehr kurze Be- 
merkungen bereits im Handbuche sich linden, die aber wegen der 

vielen und zum Theil vortreffliehen, besonders dureh die zuerst die 
pupil! enverengende Eigenschaft dieser Drogue constatirende 

Arbeit von Tk. Fraser (Edinb. med. journ. Aug. Sept. Oct. 1863) 
veranlassten Untersuchungen in physiologischer und toxikologischer 

Hinsicht, dann aber auch wegen zahlreicher in den letzten Jakren 
auch in Europa vorgekommener Intoxicationen mit derselben eine 
ausftihrliche Besprechung erkeischt. 

Von toxikologischem Interesse sind nur die Bohnen; von den iibrigen Thei- 
len der Pflanze hat Fraser die Stengel untersucht nnd ganz ungiftig befun- 
den. Die Calabarbohne ist unregelmassig nierenformig, bat 2 Rander, einen 
kiirzeren concaven und einen langeren convexen, in letzterem findet sich eine 
Rille mit einem kleinen Locbe, das mit dem Innern der Bobne eommunieirt. Sie 
ist braun (acht kaffeebraun bis fast hellsehwarz) von Farbe, wenn sie von dem 
sie gewohnlich incrustirenden Schmutze befreit ist; 1—1]/2 Zoll lang, —% 
Z. breit und %6—

n/m Z. dick. Die meisten Bohnen schwimmen auf dem Wasser. 
Das Durehschnittsgewieht betragt 63 Gran, das Gewicht sehwankt zwischen 
94 und 25 Gr. Der Embryo wiegt durchschnittlich 46 Gr. (21—76), die Sa¬ 
menschale 16 Gr. (13—19). Die Samenschale ist sehr hart und zalie, inwendig 
blaugrau, der Embryo besteht aus zwei von einander bis auf die Rander ganz 
getrennten eoncav-eonvexen Cotyledonen und ist milchweiss von Farbe. 

Samenschale und Embryo differiren nach Fraser’s Versuchen in 
ihrer Wirkung nicht unerheblieh. 1—4 Gr. alkoholisches Extract der Sa¬ 
menschale, wovon jeder Gran 16 Gr. Pulver entspricht, bewirken, Kaninehen 
subcutan applicirt, an fangs Unruhe, in 5 — 6 Min. mehrfach wiederkehrende 
copiose Urinentleerung, dann Paralyse der Extremitaten und zwar zuerst der kin- 
teren, Excretion von anfangs festen, dann weiehen, schliesslich ganz fliissigen 
Faces, die -vvahrend der ganzen Vergiftungsdauer anhalt, in 20 Min. Verengung 
der Pupille, Lahmung der Nackenmuskeln, gegen 30 Min. laute Respiration; die 
Intoxication dauert mehrcTe Stunden (nach 2—3 Stunden scliwindet die Para¬ 
lyse, nach 12 Stunden die vermehrte Diurese und Excretion; Bewusstscin und 
Sensibilitat sind dabei stets vorhanden, die Reflexaction gestort, aber nie ganz 
erloschen). Viel giftiger wirkt der Embryo, von wclchem schon 5 Gr. cin acht- 
monatliches Kaninehen zu tod ten vermogen, Die Wirksamkeit desselben wird 
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durch mehvstundiges Kochen nicht modificirt; dagegen soli durch mehrstiindiges 
Kochen der ganzen Bohne die der Samenschale eigenthumliche Wirkung der 
Katkarsis sicli yorzugsweise geltend machen. Was den Embryo anlangt, so be- 
dingen naeh Fraser kleine lethale Dosen Erscbeinungen in folgender Reilien- 
folge: lei elites Zittern, von den hinteren Extremitaten zu den vorderen sich aus- 
breitend, sofortiges Ruckwartszieken des Bauches, der Beine und Liegen auf dem 
Bauehe, bei volliger Erschlaffung der Musculatur; bisweilen Stuhlentleerungen, 
Contraction der Pupille; langsame unregelmassige, stertorose Respiration, schwache 
Muskelzuekungen, namentlich in den Extremitaten, Aufhebung der Reflexaction 
und des Sehvermdgens, Tod. Gleich naeh dem Tode Erweiterung der Pupillen, 
die Huskeln behalten ihre Contractilitat, die Peristaltik ist nicht aufgehoben, 
das Herz kann noeh 1—Std, fortschlagen, der linke Vorhof cessirt zuerst, 
dann der linke und rechte Ventrikel. Die Section zeigt die grossen Venen in 
der Brusthohle erweitert, die Hirnoberflache hyperamiseh, die Lungen, Leber 
und Nieren blutreich, den Blutgehalt des Ruekenmarks anscheinend normal, In¬ 
jection der Zungenbasis und schaumigen Schleim in den Fauces. Grosse lethale 
Dosen lahmen fast momentan die Hinterbeine, das Thier stiirzt hin und liegt 
ganz schlaff da, mit contrahirten Pupillen und bisweilen vermehrter Secretion 
der Thranen und des Nasenschleims; die Reflexaction erlischt bald, dann aueh die 
Respiration. Auch hier folgt unmittelbar naeh dem Tode Pupillenerweiterung; 
die Muskeln zucken bei der Section weniger, das Herz ist erweitert, unthatig, 
dock folgt noch 10 Min. naeh dem Tode Contraction auf Reizung, die Muskel- 
eontractilitat ist erloschen, Venen und Arterien, sowie rechte und linke Herz- 
kammer sind mit deutlich verschieden tingirtem Blute gefiillt. Diese Erschei- 
nungen beobachtete Fraser naeh den verschiedensten Applicationsmetlio- 
den, am raschesten bei Injection in die Venen, dann vom Unterhautbindegewebe 
und den serosen Hauten aus, am langsamsten von der Membrana Schneideri und 
der Conjunctiva aus. Bei Contact mit dem Unterhautbindegewebe und den 
serosen Hauten entsteht locale Inflammation, nicht auf den Schleimhauten; directe 
Application auf Ein Auge bewirkt Pupillenverengung an diesem; alkohol. Ex¬ 
tract vernichtet bei direetem Contact die Function contractiler Gewebe, bei In¬ 
jection in die Herzhohlen, nicht aber bei Bestreichen der Oberflache die Herz- 
contractilit&t, und hemmt die Peristaltik von Darmschlingen, auf die es direct 
gebracht wird. Aus seinen Versuehen an Thieren (Kaninchen, Katzen, Hunden, 
Meerschweinchcn, Vogeln, Froschen, Eidechsen, Kafern, Fliegen, Blutegeln und ver- 
schiedenen Mollusken) und aus Prtifungen an Gesunden und Kranken bestimmt 
Fraser die Wirkung der Calabarbohne dahin, dass sie auf das Riickenmark 
wirkt, dessen Vermogen Eindriicke zu leiten sie vernichtet; von dieser Wirkung 
hange ab: entweder Paralyse der Musculatur, die sich auf die Respirationsorgane 
ausdehnt und Tod durch Asphyxie herbeifiibrt, oder (bei grossen Gaben) rasche 
Lahmung des Herzens, vielleicht veranlasst durch Ausdehnung der Wirkung auf 
den Sympathicus, Tod durch Syncope bedingend. Von der Einwirkung auf die 
Medulla spinalis hiingt auch die Iriscontraction ab, indem die vom Riickenmarke 
stammenden, den Dilatator versorgenden Ncrvenzweige ausser Function gesetzt 
werden. Das Gehirn bezeichnet Fraser nicht als in glcicher Starke wie das 
Riickenmark affieirt, aber als secundar beeintrachtigungsfahig. Zu dieser Wir¬ 
kung kommt noch eine lahmende auf glatte und quergestreifte Muskeln, und eine 
reizende auf die secernirenden Drusen, dann als localer Effect Verniehtung der 
Muskclcontractilitat bei Contact mit Muskeln und Contraction der Pupille bei 
Application auf das Auge. 

Diese Resultate hraser’s bilden den Ausgangspunkt zu einer Reihe von 
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Arbeiten, welche zura Theil unsere Kenntniss der Wirkung der Calabarbohne 
erweitern und von denen wir die folgenden hervorheben miissen. So von Ge¬ 
orge Harley (Brit. med. journ. Sept. 3. 1863), Robertson (Edinb. med. 
journ. Febr. 1863), Spencer Wells (Med. Times, May 1863), E. Hart (Lancet, 
30, May 1863), Hulke (Med. Times, 20. June 1863), Ogle (Brit. med. journ. 
June 27. 1863), Nunneley (Lancet, Oct. 31. 1863), Giraldhs (Arch, gen^r. 
Aout 1863), A. v. Graefe (Arch. f. Ophthalm. IX. 3. p. 87. 128. 1863), 
Workman (Ophthalm. hosp. rep. IV. 1. 112. 1863), Hoering jun. (Wiirt. 
Corr.-Bl. 41. 1863), Hirschler (Wien. med. Wchschr. 42. 1863), Hamer 
(Nederl. Tijds. 3. 1863), Giraud Toulon (Gaz, hehd. Sept. 1863), A. Quag- 
lino (Ann. di chim. Deb. 1863), O. Bacchetti und C. Regnoli (II Baccogli- 
tore. Deb. 1863), Hutchinson (Med. Times Sept. 3. 1864), Mettenheimer 
(Memorabil. X. 8. 1864), Warlomont (Bull, de l’Acad. de Belg. 2e. ser. T. 
VI. 9. 126. 1864), M. Vintschgau in Padua (Moleschott, Unters. IX. 504. 
1865), Tachau (Arch. f. Heilk. H. 1. p. 69. 1865), Jos. Carl. Lopez jun. 
(Etude sur le feve du Calabar. These. Paris, 1864) und W. Laskewich (Virch, 
Arch. XXXV. 2. 291. 1866). 

Es geht aus demselben u. A. hervor, dass nicht alle Thierclassen von der 
Calabarbohne in gleichem Masse afficirt werden. Schon Fraser gab an, dass 
Vogel dadurch intensiver afficirt werden als Saugethiere, es bezieht sich dies aber, 
wie aus den Versuchen von Bacchetti, denen ich beizuwohnen das Vergniigen 
hatte, und von Vintschgau hervorgeht, auf die Lahmungserscheinungen, nicht 
aber auf die Contraction der Pupille, welche fehlt oder doch nur sehr voriiber- 
gehend 1st (v. Graefe). Frdsche sind sehr unempfindlich gegen das Gift, bei 
subcutaner sowohl als bei innerer Application,, und wenn sie auch langere Zeit 
eine L&hmung der Hinterbeine zeigen, so sterben sie doch nicht (Bacchetti, 
Vintschgau, Harley); sie zeigen nur Lahmung der Lymphherzen (Harley). Von 
der Calabarbohne ernahrt sich dieLarve von De’iopeia pulchella (Fraser).— Die 
myotische Wirkung tritt bei Kaninchen viel intensiver auf als bei Hunden und 
K&tzen (Vintschgau) und fehlt bei Eischen und Amphibien (v. Graefe). 

Harley’s Angaben iiber die Wirkung der Calabarbohne harmoniren nicht 
ganz mit demjenigen, was Eraser angibt und was ich selbst zu sehen Gelegen- 
heit hatte. Nach ihm lahmt das Gift die motorischen Nerven und liisst Gehirn 
und Muskelirritabilitat intact, todtet durch Lahmung der die Respirationsmuskeln 
versorgenden Nerven und hemmt, obschon es die Herzaction schwacht, die Cir¬ 
culation nicht, noch bewirkt es Stillstand des Herzens. Harley stellt es daher 
am nachsten dem Urari und Conium, von dem es sich durch die von ihra her- 
vorgerufenen Krampfe (?) und die Pupillenverengung unterscheiden soli. Die 
von Harley zuerst beobachtete Vermehrung der Thr&nensecretion und der 
Speichelabsonderung konnen wir, was letztere betrifft, bestatigen. Tachau tritt 
der Angabe Harley’s, die Calabarbohne sei ein Respirationsgift, entgegen, in- 
dem er bei Versuchen an Thieren mit Calabarbohnenextract den Herzschlag in 
seiner Erequenz und Starke bedeutend gesunken fand; eine primare Lahmung 
der die Respirationsmuskeln versorgenden Nerven glaubt er nicht annehmen zu 
diirfen, weil in den Pausen der kiinstlichen Respiration sich deutliches selbst- 
standiges Athmen zeigte. Lahmung der motorischen Nerven ist nicht da, denn 
Reizung des peripherischen Rumpfes des Schenkelnerven erzeugt starke Bewegung 
der unteren Extremitat. Tachau schliesst aus seinen Versuchen, es werde 
durch die Calabarbohne hauptsachlich das motorische Herznervensystem beein- 
flusst und die neben der Pulsverminderung das auffallendste Symptom bildende 
Respirationsstorung sei bedingt durch den in Folge des langsameren Blutum- 
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laufes in den Lungen verminderten Gaswechsel und die daraus resultirende Koh- 
lensaurevergiftung. Durch kunstliehe Respiration werden nach Tachau mit der 
Zunahme der Herzthatigkeit auch die iibrigen Functionen wieder kraftiger und 
kehrt bald die erloschene Tbatigkeit der reflectorischen Nervencentra und hin- 
reiehende Selbstathmung zuriick. Reizung der Hemmungsnerven bedingt das 
Sinken der Herzthatigkeit nicht; die durch Vagusdurchschneidung gesteigerte 
Pulsfrequenz wird durch neue Injection des Giftes schneller und tiefer herabge- 
driickt. Die Temperatur sinkt selbst nach Riickkehr der Herzaction zur Norm. 
Wenn wir die Differenzen in Tonhau’s und Harley’s Angaben wahrschein- 
lich auf die gebrauchten Dosen zuriickffthren mfissen, so ist die Angabe Ta- 
chau’s entgegen Fraser, Stuhl und Harn wfirden durch die Calabarbohne retar- 
dirt, vielleicht daraus zu erklaren, dass zur Darstellung des von Ersterem be- 
nutzten Extracts nur der Embryo benutzt war; das Pulver wirkt sicher kathar- 
tisch. Laskewich urgirt ebenfalls die primare Wirkung auf das Herz, gibt 
aber auch in seinen Schlussfolgerungen an, dass das Gift nur bei Injection in 
das Blut durch Herzlahmung tfldte, dagegen bei langsamerer Vergiftung durch 
Asphyxie; im Uebrigen bezeichnet er ganz richtig die Muskellahmung als eine 
von den Nervencentren abh&ngige. 

Wie schon Nunneley fand, dass bei einzelnen Versuchsthieren die bei 
localer Application kaum je fehlende My o s is durch toxische Dosen nicht hervortrete, 
haben Vee und Leven sogar in einigen Fallen Pupillenerweiterung gesehen 
(vgl. weiter unten die Beobachtungen an Menschen). Was die Myosis anlangt, 
welche beim Menschen in 8—14 Min. eintritt und 2—3 Tage anhalt, so glaubt 
v, Graefe sie als eine krampfhafte Erregung mittelst der Ciliarnervenaste des 
Oculomotorius auf den Sphincter pupillae, nicht auf eine Lahmung des Dilatator 
beziehen zu miissen, weil die Verengung auf das Maximum auch bei schon dila- 
tirter Pupille erfolgt. Nach einseitiger Durchschneidung des Sympathicus kann 
man durch Calabarbohnenextract bei localer Application auf das betreffende Auge 
Myosis erzeugen und das Maximum der Verengung tritt friiher ein und ist be- 
deutender als im gesunden (Vintschgau). 

Was die bisher vorgekommenen Vergiftungen von Menschen mit Calabar¬ 
bohnen anlangt, so haben wir ausser der bereits im Handbuche erwahnten Er- 
krankung Christ is on’s durch 12 Gr. der gepulverten Bohnen noeh die In¬ 
toxication zweier Dienstmagde in Glasgow, die aus Neugierde etwa 5 Gr. des 
Embryo verzehrt batten (Fraser, Harley), sowie mehrfache Vergiftungen von 
Kindern durch gefundene Bohnen, (1 Fall von Linden in Petersburg [Gaz. 
hebd. 39. 1864], 2 Falle von Dav. Young [Edinb. med. journ. Aug. 192. 
1866]) und 45 F&lle, sowie die einer 32jahrigen Weibsperson, von J. Cameron 
und J. H. Evans in Liverpool [Med. Times. Oct. 13. 1864, Med. chir. rev. 
530. Oct. 1864, Gaz. hebd. 49. 1864], letztere bedingt durch Bohnen, welche als 
Ballast von der Afrikanischen Westkiiste mitgebraeht und im Hafen verstreuet 
waren. Von alien Intoxicationen endete nur eine todtlich (Cameron). 

Als Dosis lethalis werden 6 Bohnen angegeben, dem Gewicht nach etwa 
6 Drachmen (bei einem Knaben nach Cameron); zu erheblichen Erkrankungen 
k6nnen aber schon 5 Gr. des (erheblich giftigeren) Embryo (Fraser) bei Er- 
wachsenen, % Bohne (Cameron) bei Knaben fiihren, und selbst das Zerkauen 
und Wiederausspeien einer Bohne kann Vergiftung bei Kindern bedingen (Ca¬ 
meron). Die Angabe, dass ein Knabe 12 Bohnen gegessen habe, ohne daran 
zu Grunde zu gehen, bezweifelt Evans. 

Als Symptome leichter Intoxication bezeichnet Fraser (nach Selbstver- 
suchcn mit 5—10 Gr. Pulver und vcrschiedenen therapeutischen Experimenten 
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mit kleinen Dosen Calabarbohnentinetur): in etwa 5 Min. eigenthumliches Ge- 
fiihl im Epigastrium unter dem Sternum, anfangs sebwacb, sphter ungemein 
sehmerzhaft und auck bei subcutaner Anwendung des Mittels sich bisweilen ein- 
stellend; bald darauf Aufstosscn, mehrfach sich wiedcrholend, hie und da ein 
Gefiihl yon Dyspnoe, spater Sehwindel und Schwache der Musculatur der Ex- 
tremitaten, bei etwas st&rkeren Dosen Krampf der Brustmuskeln, Zusammenlaufen 
von Speieliel im Munde, Triibung des Gesickts, gelinder Schweiss, unregel- 
massige und verminderte Herzaction. Bei den beiden Dienstmagden reducirten 
sich die Symptome auf Sehwindel und 2 Tage anhaltende Schwache. In 
Young’s Fallen waren die Pupillen verengt, Sehmerz im Epigastrium zugegen, 
der Puls klein, ausserdem Sehwindel, Taumeln und grosse Muscularschwache 
vorhanden. Nach den ausgedehnten Beobaektungen von Cameron ist das In- 
tervall zwischen dem Genusse des Giftes und dem Eintritt der Symptome sehr 
verschieden lang, durchschnittlich 20 Min. bis % Std., aber auch 2^ Std. (bei 
einer Erwachsenen) und 5—10 Min., selbst noch kiirzer. Das hervorstechendste 
Symptom war fast in alien Fallen von Cameron und Evans Muskelsehwache 
und ein daraus resultirender lahmungsartiger Zustand, sehr frtih, bald nach dem 
Erbrecken, auftretend und lange, selbst 36 Stunden und dariiber persistirend, 
combinirt mit einem Zustande von Prostration, charakterisirt durch schwachen, 
langsamen Puls, kalte Gliedmassen und kalte Schweisse, und einen Gesichtsaus- 
druck wie bei Cholera nostras. Erbrechen war das zweitwichtigste und friiheste 
Symptom, fehlte bei 8 Patienten, von denen 7 liber Nausea klagten, war meist 
massig und kurzdauernd; reichliches Erbrechen war giinstig, im lethalen Falle 
fehlte Vomitus ganz. Geringe Diarrhoe in 15 Fallen, Zahl der Sttihle zwi¬ 
schen 1—3—4 schwankend; blutig in 1 Fall. Leibschmerzen zeigten sich con¬ 
stant im Beginne der Intoxication, cessirten spater. Von 10 Fallen, in wel- 
chen der Zustand der Pupille notirt wurde, hatten nur drei Myo- 
sis. Sehwindel, Doppelsehen in 2 Fallen, nie Convulsionen oder Anasthesie. 
Meist dauerte die Erkrankung nur 24 Stunden, in 11 Fallen langer. Der Tod 
erfolgte plotzlich. 

Bei der Section fanden Cameron und Evans Gehirn, Riiekenmark und 
Lungen gesund, die Herzmusculatur vollig erschlafft, linken Yentikel ganz relaxirt, 
in alien 4 Hohlen Blut und Gerinnsel; Mucosa ventr. et intest, hellblassroth; 
Harnblase leer; im Magen und Duodenum grosse Quanta mandelmilckahnlieher 
Massen. 

Die Behandlung der Vergiftung erfordert Brechmittel und spater Stimulan- 
tia. Vielleicht ist die kiinstliche Respiration indicirt. 

Bei der chemischen Analyse der Magen- und Darmeontenta gelang es Ed¬ 
wards, daraus Extracte darzustellen, welche bei Kaninchen Myosis hervorbrachten, 
und von denen einige Tropfen Mause und Frosche per syncopen todteten. Die 
wassrige Losung ergab folgende Reactionen: Mit kaustischem Kali blassrothe 
Farbung, allmahlig in dunkelroth iibergehend, bei Zusatz von Chloroform ent- 
steht eine dunkelrothe Losung, auf welcher ein hellgelbes Liquidum schwimmt. 
Dem Liclite exponirt wird die kalische Losung griin, sebliesslich dunkelbraun. 
Mit Schwefelsaure und Kalibichromat oder Braunstein eine von violett in purpur- 
roth iibergehende Farbung, die bei Anwendung des letzteren langer persistirt. 
Mit Schwefelsaure allein rothe Farbung mit harzigem Pracipitat. Mit Goldchlorid 
Purpurfarbe und Reduction des metallischen Goldes. Mit Lugol’scber Losung 
rothes Pracipitat. Mit Ammoniak gelbgriine Farbe, die dem Lichte ausgesetzt 
dunkelbraun wird. 
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Als wirksames Princip der Calabarbohne haben J. Jobst und 0. Hesse 
(Annal. d. Chemie, CXXIX. 115. 1864) aus den Cotyledonen einen basischen 
Stoff in Gestalt einer braunlichgelben, amorphen Masse dargestellt und als 
Physostigmin bezeiehnet. Aueh die mit Salzsaure, Sehwefelsaure und Essig- 
saure erhaltenen Salze waren amorph und gefarbt; die Losung des salzsauren 
Physostigmins gab mit Gerbsaure einen reiehlichen, flockigen, amorphen, rdth- 
lich weissen, in Salzsaure schwer ldslichen, mit Platinchlorid einen amorphen, 
blassgelben, leicht in Salzsaure und koehendem Wasser sich ldsenden Niedersehlag, 
welcher letztere leicht durch uberschiissiges Platinchlorid zersetzt wird, mit 
Goldchlorid eine reichliche blauliehe Fiillung, worauf sich bald metallisches 
Gold ausscheidet und die Fliissigkeit purpurroth farbt, mit Queeksilber- 
chlorid einen wie der mit Platinchlorid erhaltene sich verhaltenden Nieder- 
schlag. 2 Tropfen der w&ssrigen Losung bewirkten in Kaninchenaugen Pupillen- 
verengung bis zu %0 der Norm, in dieser Weise 1 Stunde anhaltend, und nach 
5—6 Stunden verschwindend. Diese Contraction trat auch ein im Auge eines 
1 Stunde vorher ohne Gift getodteten und in geringem Grade in dem eines mit 
Cyankalium vergifteten Thieres, dagegen nicht bei einem mit Physostigmin selbst 
vergifteten Thiere. — Reiner als das Physostigmin von Jobst und Hesse scheint 
das Eserin yon A. Vee und M. Leven (Journ. de Pharm. 4. ser. I, 70. 
1865) zu sein, welches sehr diinne rhombische Blatter bildet, die sich in polari- 
sirtem Lichte farben, schwach bitter schmecken und sich wenig in Wasser, leicht 
in Alkohol, Aether und Chloroform losen, alkalisch reagiren und mit Saure in 
Wasser losliche Salze bilden. Ein Tropfen einer Losung des Eserin von 10%)0 

bedingt anhaltende Myosis. 
Mit von Merck dargestelltem Physostigmin experimentirte Fronmuller sen. 

(Deutsche Klinik, 35. 1855) an menschlichen Augen und fand es drei Mai star¬ 
ker wie Calabarbohnenextract. Bei innerer Anwendung von Gr. blieb das 
Befinden ungestort, % Gr. bewirkte nach 1 Stunde etwas Uebelkeit, leichte bei- 
derseitige Myosis, Flor vor den Augen, keine Pulsveranderung. 

Cytisus Laburnum L. 

[Zusatz zu §. 410. S. 628.] 
Im Goldregen und verschiedenen andern Cytisusarten, z. B. Cytisus hirsu- 

tus, sind nach den Untersuchungen von A. Husemann und W. Marme (Ztschr. 
f. Chemie, I. 161. 1865) zwei Alkaioide vorhanden, welche beide stark giftig 
wirken und als Cytisin und Laburnin bezeiehnet werden. Das Cytisin ist 
eine sehr starke Base, die sich in den reifen Samen findet und farblose, strah- 
lig krystallinische und an der Luft leicht zerfliessende Krystalle bildet; von sei- 
nen Salzen krystallisirt das salpetersaure am besten. Das Laburnin, welches sich 
in den unreifen Samen und Schoten findet, ist eine so schwaehe Base, dass es 
sich dem Asparagin eher als den organischen Basen anreiht, und gibt farblose, 
grosse, harte und aus sehr scharf ausgebildeten dicken klinorhombischen Pris- 
men bestehende Krystalldrusen, ist leicht in Wasser, schwerer in Alkohol und 
kaum in Aether lOslich, verandert Lakmus nieht und entwickelt Ammoniak 
durch Kalte schon in derKalte. Ein neuer Beweis fur die Giftigkeit von Cytisus 
Laburnum ist die Beobachtung Popham’s (Dubl. med. journ. 248. Febr. 1863), 
welche 10 Knaben betrifft, die von den Samen genossen hatten und von denen 
9 mit langer anhaltender Gastritis davon kamen, wahrend einer unter den Er- 
scheinungen gemengter irritirender und narkotischer Intoxication erkrankte. Wie 
bedeutend die Giftigkeit der Goldregen samen ist, daftir liefert der Umstand den 
geniigenden Beweis, dass in einer Mtible, wo dieselben behufs der erw&hnten 
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chemischen Uutersuchung zerkleinert wurden, und wo trotz der dringendsten 
Aufforderung der Muhlstein nicht gehorig gereinigt war, mehrere Personen, 
namentlich die Eliefrau des Mullers, welche von dem kurz nachher gemahlenen 
Buchweizen genossen hat, an Schwindel, Erbrechen und mehrstiindigem Unwohl- 
sein erkrankten. 

Coronilla varia L. 

[Zusatz zn §. 411. S. 628.] 
Diese Pflanze soil nach Czumpelik (Schmidt’s Jahrb. 1866. H. 8) einen 

dem Rtherischen Senfol in seinen Eigenschaften verwandten Stoff enthalten. 

Sarothumnus scoparius Wimmer. 

[Znsatz zu §. 413. S. 629.] 
Nicht die im Scliatten, sondern die an sonnigen Stellen gewachsenen 

Exemplare des Besenginster enthalten nach Stenhouse mehr Scoparin und 
Spartein und sind deshalb giftiger (vgl. Annal. d. Chemie, LXXIII, 15. 1850). 

22. Familie: Terebinthaceae, Terebinthaceen (S. 630). 

[Zusatz zu §. 419. S. 631.] 
Mit Rhus toxicodendron stellte besonders Jul. Clarus (Wien. Wchbl. 

18. Apr. 1862) Versuche an, und zwar sowol an Menschen als an Kaninchen. 
Die frisch gequetschten Blatter, auf den Arm 1 Stunde lang applicirt, blieben 
ohne Wirkung. Bei Kaninchen blieben unwirksam: 1 Unze frisch ausgepresster 
Saft, 2 Unzen wassriges Destillat der frischen Blatter, ein durch Aetherextraction 
erhaltener, schwach balsamisch riechender, harzahnlicher Korper, endlich % Unze 
des nach Pharm. Saxon, officinellen Extracts, ebenso bei Menschen 1 Unze des 
Extracts auf 2 Mai genommen. Clarus schliesst daraus, dass die durch das 
Bertihren der Blatter bei Gartenarbeitern beobachteten Erscheinungen, wenn 
sie nicht stark ubertrieben seien, auf Gasexhalation beruhen, welche schon 
1 Stunde nach dem Abpfliicken der Blatter ihre Endschaft erreiche. Neuere 
Faile von Beschadigung von Arbeitern durch den Giftsumach theilt nach der 
Hamburger Gartenzeitung (XIX, 14. 1863) und nach Prof. Reichenbach in 
Leipzig Winter (Schmidt’s Jahrb. CXIX. 289. 1863) mit, darunter einen von 
Blasenbildung auf dem ganzen Arme in Folge von Beriihrung eines abgeschnitf- 
nen Wurzelstiickes, welche nach 2 Tagen begann, unertraglich schmerzhaft war, 
und vier Wochen lang anhielt. — Clarus will Spuren eines Alkaloids im Gift- 
sumach gefunden haben, dagegen glaubt neuerdings Maisch (Ztschr. f. Chemie, 
218. 1866) das atzende Prineip in einer fliichtigen Saure, Acidum toxicoden- 
dricum, die er durch Digestion aus zerquetsehten Blattern mit Wasser und 6# 
Kalk, Auspressen, Behandeln mit Schwefelsaure und Destination erhielt, isolirt 
zu haben; in dem Producte der Behandlung nach Maisch findet sich auch 
Ameisensaure. 

23. Familie: Coriarieae DC. (S. 633). 

[Zusatz zu §. 420. S. 633.] 
Coriaria myrthifoliaL. verdankt nach J. Biban (Compt. rend. T. LVII. 

p. 798. 1864. T. LXIII. 476 und 680. 1866) ihre Giftigkeit einem als Coria- 
myrtin bezeichneten indifferenten krystallinischen Bitterstoff von der Formel 
C 30 JJ 36 o IO^ welcher mit Brom und Chlor Substitutionsproducte giebt, durch Be¬ 
handlung mit Baryt und Kalk unter Aufnahme von 5 Moleculen Wasser in eine 
Saure iibergeht und durch Behandlung mit Salzsaure sich apaltet, ohne Zucker 



Vergiftung mit Stoffen aus dem Pflanzenreiehe. 95 

zu geben, von welcber Substanz 2 Decigrammen bei einem grossen Hunde, zum 
Tlieil sogar wieder erbrochen, heftige Convulsionen naeh 20 Min. und Tod in 
75 Min. herbeifulirten. Kaninchen starben nach 8 Centigrammen per os appli- 
oirt und nach 2 Centigr. bei subcutaner Injection in 25 Min. Die kauptsach- 
lichsten Erscheinungen sind paroxystische tetanische und klonische Kr&mpfe, 
Trismus, Contraction der Pupille, Sehauin vor dem Munde. Starke Fiillung 
beider Herzhalften, der Arteria pulmonaris und Venae cavae mit braunen Blut- 
coageln, braune Flecken der Lungen, Hyperamie der Hirnhaute, rasche Todten- 
starre bilden den Leichenbcfund. Die Muskelcontractilitat erlischt nicht; Irritation 
der Darmschleimhaut fehlt, 

Unter dem Namen Toot oder Tutu-Gift beschreibt Lander-Lindsay 
(Med. Times. Mai, 1863) die Coriaria ruscifolia aus Neuseeland. Dieses 
Gift ruft Coma, Delirium und Convulsionen, in der Reeonvalescenz Verlust des 
Gedachtnisses und Schwindel hervor. Thiere werden ebenfalls dadurch vergiftet, 
dock scheint Gewohnung an das Gift statt zu linden. Die giftigen Pflanzentheile 
sind die brombeerartigen, sussen Beeren, und die jungen, dem Spargel ahnlichen 
Schosslinge. Inwieweit diese Angabe richtig ist und namentlich ob Coriaria 
ruscifolia L. und C. sarmeutosa Eorst., von denen insgemein die letztere 
als neuseelandische, die erstere als siidamerikanische Pflanze bezeichnet wird, als 
identisch anzusehen sind, muss ich dahingestellt sein lassen, 

24. Eamilie: Aurantiaceae Juss., Hesperideae Vent. (S. 634). 

[Zusatz zu §. 421. S. 634.] 
Mit dem Oleum corticis Aurantiorum aethereum hat Nieberding 

(De natura olei aetherei cort. aurant. Diss. Berol. 186$) sechs Versuche 
an Kaninchen angestellt, welche zeigen, dass dieses atherische Oel in seiner Wir- 
kung dem Oleum citri aethereum gleichkommt, und starker ist als Elemi-, 
Terpenthin- und Cubebenol. Eine Unze todtet grosse Kaninchen in 52—55 
Stunden, kleine in 9% Stunde, 6 Drachmen fiihren den Tod eines mittleren Ka- 
ninchens in circa 18, ^ Unze in 32 Stunden herbei, 2 Drachmen wirken nicht 
lethal. Urin und Athem, sowie die geoffnete Kopf-, Brust- und Unterleibs- 
h6hle riechen nach Pomeranzenol. Symptome und Leichenbefund wie beim 
Citronendl. 

25. Familie: Rosaceae, Rosenartige. 

Zur Unterfamilie der Spiraeaceen geliort die in Chile und Peru wach- 
sende Quillaia Saponaria Mol, Die Rinde dieses Baumes, Cortex Quil- 
laiae chilensis, ist die sogen. Panamarinde, welche wegen ihres Gehaltes 
an Saponin die Eigenschaft, mit Wasser gleich der Seife Schaum zu bilden, 
besitzt und in ihrem Vaterlande sowol als in Frankreich und Belgien haufig als 
Surrogat der Seife dient. Lessellier in Gent (Bull, de ther. 15. Avr. 1864), 
beschreibt eine Vergiftung durch % Liter eines Aufgusses der Quillairinde unter 
den Erscheinungen von Frostschauer, Kopfschmerz, allgemeinem Unwohlsein, be- 
sonders Druck im Epigastrium, Erbrechen, kalten Schweissen, Syncope, star- 
kem Harndrang und sehr reichlieher und haufiger Harnentleerung, 
von denen am folgenden Tage nur noch etwas Kopfschmerz zuriickblieb. 

26. und 27. Familie: Amygdaleae DC. und Pomaceae Juss. (S. 636). 

[Zusatz zu §§. 424—427. S. 636—641.] 
Die Angabe von lay lor, die flowers of acacia enthielten Blaus&ure, ist 

wol weder auf die BlOthen von Acacia noch auf die von Eobinia Pseudacacia, 
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sondern auf die von Prunns spinosa L. (Schlehendom) zu beziehen, welche 
fruher als Flores Acaciae officinell waren, und wie die Bliithen anderer Pru- 
nus-Arten amygdalinhaltig sind. 

Die in neuester Zeit veroffentlichten Falle von Vergiftung mit unreinem 
Bittermandelol, von Herb. Barker (Brit. med. journ. 21. Deb. 1861). 
E. Ellis (Lancet, II. 16. 1863) und Reynald Thomson (Lancet, 10. March 
1866. Fall von Selbstvergiftung), somit insgesammt Englische, entspreehen dem 
Bilde der Blausaureintoxieation vollstandig. 

Nach Lussana (Compt. rend. T. 58. p. 324. 1864) wirken Amygdalin 
und Emulsin, zusammen in einen gesunden Magen gebraeht, nicht giftig, wohl 
aber nach Durchsehneidung der Vagi, und zwar in Folge des Aufhorens der 
Secretion des Magensaftes, da naeh Salmi’s Erfahrungen die Bildung von Cyan- 
wasserstoffsaure aus den genannten Substanzen in einem neutralen Medium viel 
leichter vor sich geht als in einem sauren, weshalb auch bei dem weniger sau- 
ren Magensafte der Herbivoren die Vergiftung eintritt. Der Magensaft selbst 
zersetzt das Emulsin keineswegs; vielmehr kann man sowol mit Emulsin, das 
langere Zeit mit kunstlichem Magensafte in Contact war, als mit dem im gesun- 
den Magen ohne Wirkung gebliebenen Emulsin und Amygdalin nach Vagus- 
durchschneidung die Blausaurevergiftung veranlassen. 

Durch Einleiten von Ammoniak in eine weingeistige Losung von Bitter¬ 
mandelol wird eine in sechsseitigen Saulen krystallisirende Base, das Amarin, 
C21 H18 N2, erhalten, mit welcher Bacchetti Versuche an Thieren anstellte, 
welche die Giftigkeit sowol bei innerer als bei hypodermatischer Application 
darthaten. Es bewirkt Krampfe, die, nach demjenigen, was ich bei Prof. Bac¬ 
chetti sah, an Pikrotoxin und Delphinin erinnern. Nicht ohne Wichtigkeit ist 
es, dass das mit dem Amarin(isomere Hydrobenz.amid, oder Tribenzolamin 
nach Baechetti’s Yersuchen ohne Einfluss auf den thierischen Organismus ist, 
Ueber die Eigenschaften beider Korper vgl. Limpricht, Lehrbuch der org. 
Chemie. Braunschw. 1862. S. 853 und 857. 

28. Familie: Buttneriaeeae Juss., Bfittneriaceen. 

Aus zahlreichen Versuchen von A If. Mitscherlich (der Cacao und die 
Chocolade. Berl. 1859. p. 88) geht hervor, dass das in den Cacaobohnen, 
den Samen von Theobroma Cacao L., enthaltene, durch seinen grossen Stick- 
stoifreichthum ausgezeiehnete Alkaloid, das Theobromin, toxische Eigen¬ 
schaften besitzt, in dem es zu 1 Gran Frosche, zu 8 Gr. Tauben und zu 16 Gr. 
Kaninchen zu todten vermag. Der Tod erfolgt bei Kaninchen nach Dosen fiber 
1 Gramm schon in 1—2 Stunden, sonst meist erst nach langerer Zeit (10—24 
Std.). Das Gift wirkt sowol vom Magen als vom Unterhautzellgewebe aus, wenn 
fur das Vorhandensein einer genfigenden Quantitat Wasser zur Losung gesorgt 
wird, und ist am Urin naehweisbar. Die Wirkung ist qualitativ der des Coffeins 
nahestehend; der Tod erfolgt unter den Erscheinungen der Lahmung des Vagus 
und des Rfickenmarks, bei schneller Resorption konnen vom Ruckenmark aus- 
gehende Krampfe den Tod selbst unter Asphyxie herbeifuhren. Muskeln, Herz 
und peripherisehe Nerven bleiben post mortem reizbar, die Peristaltik normal. 
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C. Giftige Chemikalien. 
1. Kohlenoxydgas, Oxydum Carbonii (S. 644). 

[Zusatz zu §. 430. S. 644—646.] 
Das Kolilenoxydgas ist in neuester Zeit der Gegenstand einer grbsseren Reihe 

von Versuchen gewesen, so von Letheby (Lancet, March 1862), von Klebs 
(Berl. klin. Wchsehr. 8. 1864. D. Klin. 12. 1865. Virch. Arch. XXXII. 451. 
1865), Pokrowsky (Virch. Arch. XXX. 525. 1864. Reichert’s Arch. H. 1. 1866), 
Traube (Verhandl. d. Berl. arztl. Gesellsch. H. 1. 1866) und H. Enlenberg 
(Die Lehre von den schadlichen und giftigen Gasen. Braunschweig 1866. 
p. 29 sqq.). Als Hauptergebnisse der betreffenden Untersuchungen, soweit die- 
selben friihere Anschauungen modificiren, dtirfte Folgendes anzusehen sein: 

Als ein Moment, welches beim Menschen Kohlenoxydvergiftung bedingen 
kann, wird von Letheby noch hervorgehoben, dass sich das Gas auch bildet, 
wenn man zur Gewinnung von Wasserstoff Wasserdampf liber gliihende Kohlen 
leitet. Es sind dadurch nach diesem Autor mehrfach Intoxicationen vorgekommen, 
insbesondere bei den Versuchen, Wasserstoff zur Beleuchtung zu verwenden. In 
Eisenschmelzbfen soli es sich bis zu 25—30 in Kupferofen bis 13—19 % ent- 
wickeln. Die Exhalation von Kohlenoxyd durch Sumpfpflanzen (Boussingault) 
ist wohl ohne Bedeutung fur die Toxikologie. 

Zu der Intoxication mit ziemlich reinem Kohlenoxyd gehoren bestimmte 
Erkrankungen in Eolge von Betreibung gewisser Gewerbe, auf welche in jungster 
Zeit Marten in Hoerde die Aufmerksamkeit richtete. So der bei Reduction von 
Zinkoxyd besehaftigten Arbeiter, welche gegen Ende der Schicht Kopfschmerz, 
Schwindel, Abgeschlagenheit, Ohnmachten bekommen und aus diesen Ohnmachten 
mit Erbrechen, Kopfschmerz, Zittern erwachen; ahnliehe Erscheinungen kommen 
bei Arbeitern, welche die Gase der Hochofen einathmen, vor (Vierteljhrschr. f. 
ger. Med. XXV. 127. 224. 1864). 

Dosis toxica und lethalis bei Thieren: 0,5 % Kohlenoxydgas todtet 
kleine Vogel in etwa 3 Minuten, %% machen Meerschweinchen in 2 Minuten 
empfindungslos (Letheby). Eulenberg, welcher drei Stadien der Kohlenoxyd¬ 
vergiftung unterscheidet, die bei grosseren Gasmengen rasch in einander iiber- 
gehen, sah das erste Stadium (Stadium der Betaubung) durch grosse Unruhe, 
Beschleunigung von Herzschlag und Respiration eingeleitet, worauf Schwindel, 
schwankender Gang und Xeigung zum Hinfallen folgt, schon durch 2—3 % bei 
Kaninchen, durch 1 % bei Tauben und durch 8 % bei einem Hasen eintreten. 
Das zweite Stadium, das der Convulsionen, fuhrten bei Kaninchen 3 % nach 4 
Minuten, 2 % sofort bei Tauben herbei, das dritte, das Stadium asphycticum, das 
schon nach wenigen Secunden durch directe Zuleitung des Gases auf die Schnauze 
eintritt, wird bei Kaninchen durch 5 % in 4 Minuten, durch 4 % in 15 und durch 
2 % in 45 Minuten bedingt. Eulenberg bestatigt das sehr friihzeitigeErliegen 
der Vdgel; z. B, der Tauben durch 5 % in 1—2 Min.; bei 1 % konnen Kaninchen 
1 Stunde, bei 3 % 20 Minuten leben, wobei Individualist und Grosse nicht ohne Be¬ 
deutung sind. 3—5 % Kohlenoxyd todten Hunde und Katzen in 3—5 Min.; 0,5 % 
konnen Kanincheu todten, wenn sie in dieser Atmosphare verweilen, in Luft mit 
98 % Kohlenoxyd werden Frosche nach einigen Stunden paralytisch, wirbellose 
Thiere, wie .Krebse, Schaben, Blutegel, leben Tage lang in Kohlenoxyd ohne 
sichtbare Folgen (Pokrowsky). 

An sich selbst beobaclitete Klebs nach Inhalation von Kohlenoxyd ein 
Toxikologie (Supplement), 7 
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brennendes Crefi^hl an der Haut der Backen, ohne intensive R5thung und Tem- 
peraturerholrang, sehr bald leichten Schwindel und Flimmern vor den Augen, 
Kopfschmerz, besonders in der Schlafengegend, mit starkerem Pulsiren der Tem- 
porales, langera Zeit anbaltend, bisweilen leicbte Uebelkeit. 

Sehr wesentlich gefordert ist durch die neuesten Arbeiten unser Wissen liber 
das Wesen der Kohlenoxydvergiftung, obschon noch mannigfaehe Controversen 
bestehen bleiben. So leugnet z. B. Klebs das Auftreten von Krampfen, welcbe 
alle tibrigen Beobachter gesehen haben und von deren Vorhandensein ich mich 
selbst uberzeugte; auch gibt Klebs selbst eine Veranderung der Muskelthatigkeit 
kurz vor dem Eintritt der Erschlaffung zu, wobei es sich aber nieht um eigent- 
lichen Tetanus, sondern um betraehtliche Verlangerung der einmaligen Contrac¬ 
tion handele. Derselbe will das durch Kohlenoxyd bewirkte Coma von dem 
durch Kohlensaure bewirkten durch Mangel an Dyspnoe untersehieden wissen, 
gibt aber selbst an, dass grossere Mengen Kohlenoxyd active Exspiration bedingen, 
die bald wieder ruhigerem Athem Platz machen. Klebs hat endlieh auch eine 
Erscheinung der Kohlenoxydvergiftung, welche hbrigens schon sehr lange, u. A. 
sogar schon Friedrich Hoffmann bekannt war, einseitig als Wesen der Koh¬ 
lenoxydvergiftung auf den Schild gehoben: die Atonie und Dilatation der Ge¬ 
fasse, insbesondere der Arterien, die in einzelnen Fallen, z. B. an den Meningen, 
auffallend geschlangelt erscheinen konnen. Auf diese Atonie der Gefasswandungen 
bezieht Klebs die abnorme Blutvertheilung und sieht in dieser sogar dieUrsache 
der Gehirnerscheinungen, wahrend doch, wie Fried berg in seiner Monographic 
der Kohlendunstvergiftung richtig hervorhebt, auch das in seiner Zusammensetzung 
so tief alterirte Blut nothwendig auf das Gohirn und dessen Functionen beein- 
trachtigend einwirken muss. Die abnorme Blutvertheilung ist zum Theil gewiss 
auch auf die Storungen in der Circulation, die Verlangsamung des Herzschlages 
und den verminderten Blutdruck zu beziehen, und fur eine Einwirkung des alte- 
rirten Blutes und dadurch bedingte Ernahrungsstorungen sprechen auch die sp&ter 
unten zu erwahnenden Veran derun gen der Muskelsubstanz. Der von Klebs zur 
Begrundung seiner Anschauung vom Entstehen der Narkose durch den auf die 
Substanz der Grosshirnrinde durch die dilatirten Gefasse ausgeiibten Druck an- 
gefuhrte Umstand, dass der soporose Zustand ganz plotzlich eintrete, ist nicht 
stichhaltig, da ja sicher auch die Dilatation der Gefasse zu ihrem Zustandekommen 
einer bestimmten Zeit bedarf. Klebs gibt an, dass direct in den Kreislauf ge- 
brachtes, mit Kohlenoxyd gesattigtes Blut die Hirnerscheinungen nicht hervor- 
bringe; nach Traube bewirkt solches Dyspnoe (jedoch schwacht sich bei 
Wiederholung der Injection die Wirkung sehr ab), indessen ist solches Blut, 
welches neben dem Kohlenoxydhamoglobin noch zur Yerbindung mit Sauerstoff 
fahiges Hamoglobin enthalt, ganz etwas anderes als vollig mit Kohlenoxyd im- 
pragnirtes Blut. 

Pokrowsky halt ebenfalls einseitig mit Cl. Bernard das Wesen der Koh¬ 
lenoxydvergiftung einzig bedingt durch den Mangel von Sauerstoff im Blute in 
Folge des Verlustes seiner Fahigkeit, Sauerstoff zu binden. Als Ausdruck des 
Aufliorens der chemischen Processe im Blute betrachtet er auch das Sinken der 
Temperatur, welches als ein constantes Phanomen der Yergiftung mit Kohlen¬ 
oxyd erscheint, welches Cl. Bernard auf die Storung des Kreislaufes beziehen 
will. Dieses Sinken der Temperatur tritt so ausserst rasch (schon Minute nach 
dem Einathmen von 0,1—0,2) ein, dass die letztere Ansicht kaum zulassig er-' 
sclieint. Von Klebs wird gegen den Connex des soporosen Zustandes mit dem 
Sauerstoffmangel der Umstand angeftihrt, dass der Eintritt desselben unabhangig 
sei von dem uiedrigsten Temperaturgrade, dagegen concedirt derselbe den Sauer- 
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stoffmangel als Ursache der Nachkrankheiten (nervbse Storungen), soweit solche 
nicht auf locale Erkrankungen zu beziehen sind. 

Kohlenoxyd l&sst nach Pokrowsky den Vagus sowol als Gefiihls- nnd 
Bewegungsnerven einerseits und die Muskeln andererseits binsichtlich ihrer Reiz- 
barkeit intact; die Nervencentra des Riickenmarks werden paralysirt, das Riicken- 
mark als Leitet“ bleibt verschont, dasselbe gilt auch fur die sympathischen Centra, 
Pokrowsky scheint sogar die vermekrte Reizung des Sympathicus in den ersten 
Momenten der Paralyse des Riickenmarks zulassig, wegen der Eortdauer des Herz- 
schlages, der bei Froschen noch 24 Stdn, persistiren kann, und der peristaltischen 
Bewegung nach der Paralyse, sowie wegen des Verhaltens der Augen (Hervor- 
starren mit von vorn nach kinten gehender Axendrehung, allmalige Mydriasis, 
Verengerung der Retinal- und Chorioidealgefasse). In Bezug auf das Verhalten 
der Pupille gibt Pokrowsky noch an, dass post mortem die Pupille mehrere 
Stunden dilatirt bleibt, wenn das Auge geoffnet bleibt und nicht friihzeitiger 
Rigor mortis eintritt, In Bezug auf diese Verhaltnisse urgirt Klebs dagegen 
Aufheben der Peristaltik und Anhaufung des Urins in der ausgedehnten Harn- 
blase; die Protrusion der Augapfel, leicht reponirbar und nicht spastiseh, wie 
beim Exophthalmos durcb Ergotin, zeigt sich bei einzelnen Thierspeeies (Hunden, 
Fledermausen) nicht und Mydriasis tritt nicht bei vorher durch Calabarbohne 
myotischer Pupille ein, wahrend die erweiterte Pupille bei Kohlenoxydvergiftung 
durch Calabarbohne verengt wird, 

Hamorrhagien in den Lungen, welche Pokrowsky stets bei seinen Ver- 
suchsthieren ermittelte, erklart er daraus, dass der Thorax in Folge der tiefen, 
aus Lahmung der Medulla oblongata resultirenden Inspirationen sich immer mehr 
und mehr erweitert, dadurch der Zufluss des Blutes zum rechten Herzen und 
die Ansammlung des Venenblutes erleiehtert wird und die dabei entstandene Er- 
hohung des Respirationsdruckes einerseits, die Vergrosserung der Widerst&nde im 
Blutkreislaufe der Lungenarterie in Folge der Ausdehnung der Lungensubstanz 
andererseits ausserordentlieh den Seitendruck im Bett der Art. pulm. vermehren. 
Aus alien diesen resultirt auch die geringere Fiillung des linken Herzens und 
der Arterien. Die Verminderung ihres Seitendruckes und des Herzschlages lasst 
sich aber auch durch Lahmung des herzbewegenden cerebrospinalen Centrums 
erklaren, da die verminderte Herzthatigkeit auch bei Froschen mit blossgelegtem 
Herzen, wo der Einfluss der Respiration auf den Blutkreislauf beseitigt ist, ein¬ 
tritt. Ein directer Einfluss auf das Herz ist nicht zu statuiren, da Froschherzen 
im Gemenge von Kohlenoxyd und atmosphariseher Luft ebenso lange pulsiren als 
in letzterer (Klebs). 

Nach Pokrowsky kommt die Restitution nach Kohlenoxydvergiftung (ent- 
gegen Cl. Bernard) nicht durch Elimination des vergiftenden Gases, sondem 
durch Zerstorung desselben zu Stande. Dass Kohlenoxyd nicht ausgeathmet 
werde, ergaben drei sorgfaltig angestellte Analysen der exspirirten Luft von 
Thieren, welche mit Kohlenoxyd vergiftet waren oder denen das Gas unter die 
Haut gebracht war. Die Ansicht, dass sich das Kohlenoxyd im Blute in Kohlen- 
saure umwandelt und dass die Blutkorperchen wieder funetionsfahig werden, halt 
Pokrowsky gegen Cl. Bernard aufrecht. Chenot’s Theorie, dass die Ver- 
brennung ausserst rapide in den Lungen vor sich gehe, dabei ein grosses Quantum 
Warme entwickele, Lungenbl&schen anbrenne u. s. w., wird als absurd verworfen 
und experimentell bewiesen, dass reines Kohlenoxyd, durch Rohre direct in die 
Lungen gebracht, nicht blitzschnell todtet. Nie fand Pokrowsky geldstes 
Pigment im Blute oder Bluterguss (ausgenommen in den Lungen) und die rela¬ 
tive Menge des Hamoglobins im Blute, durch Colorimetrie verglichen, erwies sich 

7* 
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yor und nach der Intoxication stets gleich. Fiir die Umwandlung in Kohlen- 
s&ure fuhrt P. an die Restitution der Blutfarbe im Organismus, die Verdunkelung 
des Blntes vor Eintritt der Faulniss, zugleich mit dem Verschwinden der Kohlen- 
oxydreaction, endlich die Bestimmung der Kohlensaure, welche in den ersten 
Momenten bei starker Yergiftung vermindert, spater absolut und relativ vermehrt, 
bei sehwacher Vergiftung auch gleich anfangs Yermehrt ist. Die Wirkung auf 
die Kohlensaurevermehrung dauert 20—30—40 Min., was so ziemlich der Zeit 
der Wiederherstellung des Thieres entspricht. 

Hocbst interessant und beacktenswerth ist das yon Hoppe-Seyler (Cen- 
tralbl. f. d. med. Wissensch. 52 u. 53. 1864. Ztschr. f. analyt. Chem. III. 439. 
1864) festgestellte Verhalten des mit Kohlenoxyd bebandelten Blutes im Speetral- 
apparat, Es bildet das Kohlenoxyd mit dem Hemoglobin eine dem Oxyhemo¬ 
globin ahnliche, aber viel festere chemische Verbindung, und indem man Blut 
mit Kohlenoxyd behandelt, treten stets zwei Absorptionszeichen auf, yon welchen 
der neben der Frauenhofer’schen Linie D stehende ein wenig weiter von dieser 
entfernt steht als derjenige der mit Luft geschiittelten BlutlSsung. Setzt man Schwe- 
felammonium hinzu, so verschwinden diese Streifen nicht im Yerlaufe mehrerer 
Tage, wahrend im arterialisirten, aber nicht kohlenoxydhaltigen Blute nach eini- 
gen Minuten der Absorptionsstreif des O freien Hemoglobins in der Mitte zwi- 
schen den Linien D und E auftritt. Es ist auf diese Weise mSglich, durch den 
Spectralapparat Kohlenoxyd im Blute nachzuweisen, dasselbe bedarf zu diesem 
Zwecke einer starken Verdimnung. Das mit Kohlenoxyd behandelte defibrinirte 
Blut verliert an der Luft allmahlig seinen Gehalt an diesem Gase; doch ver- 
gehen bei mittlerer Temperatur mehrere Tage, bevor der Kohlenoxydgehalt be- 
merkbar abnimmt. 

Das Yerhalten des Kohlenoxyds gegen Aetznatronfliissigkeit, wie es von 
Hoppe-Seyler angegeben wurde, fand Eulenberg (a. a. O.) in Bezug auf 
die Farbe bestatigt; auch ist nach Eulenberg ein Unterschied in der Consi- 
stenz vorhanden, indem das normale Blut dabei in eine pulpdse, schleimige, Koh- 
lenoxydblut in eine schleimigflussige Masse verwandelt wird. 

Alle Chlorverbindungen erzeugen nach Eulenberg im Kohlenoxyd- 
blute hellere Farben. Chlorcalcium farbt reines Blut schmutzigbraun, Kob- 
lenoxydblut, selbst 4 Tage altes, earminroth; Chlorammonium erstres dunkel- 
kirschroth, letzteres hellroth; Quecksilberchlorid erstres schmutzigroth, letz- 
tres pfirsichroth; Chlornatrium, Chlorbarium, Chlorblei und Chlor- 
zinn erstres dunkel-, letztes hellroth. Am pragnantesten ist der Unterschied, 
welchen eine Mischung von Chlorcalcium und Liquor Natri caustici 
in beiden Blutarten bewirkt, indem das normale Blut dadurch hellbraun bis 
braunroth, Kohlenoxydblut schon earminroth wird. 

2. Kohlensaure, Acidum carbonicum (S. 646). 

[Zusatz zu §§. 431 — 434. S. 646—652.] 
Nach Eulenberg’s Versuchen (dessen Monographic) kommt es nur bei 

langsa,mer Zuleitung von Kohlensaure zur Ausbildung bestimmter Stadien, deren 
erstes sich als Beklemmung des Athmcns und angstliche Unruhe darstellt; bei 
Tauben zeigt sich dies schon nach 8%, bei Kaninchen gewohnlich nach 10X* 
Bei letzteren tritt bei \8% Muskelrelaxation (Niederlassen auf die Vorderbeine), 
bei 20—24X schwankender Gang, Betaubung, oft vollkommene Bauchlage mit 
ausgespreizten Yorderbeinen auf. Das zweite Stadium ist das Stadium der 
Krampfe; bei plotzlich in eine Kohlensaure-Atmosphare gebrachten Thieren zei- 

^gen sich Convulsionen nach kurzer Zeit, bei langsamer Enwirkung bleiben sie 
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meist aus und zeigen sich hdcbstens in starkem Zittern oder Rfickw&rtsziehen 
des Kopfes. Bisweilen tritt Tetanus ein. Das dritte Stadium ist das aspbyk- 
tische. FrSsche werden nur in reiner Kohlens&ure asphyktisch, erholen sich aber 
an der Luft rasch; bei Mausen tritt die Asphyxie bei 18—20^, bei Kanincben 
nacb 50—60X ein. Erholung kann bei Kaninchen stattfinden nacb 10 Min. 
langem Aufentbalte in einer Atmosphare, welehe 50—55# Kohlensaure enthalt. 
Der Tod in reiner Kohlensaure erfolgt zwar rasch, aber nicht in der Weise, dass 
man Spasmus glottidis annehmen kann. Nach Yergiftung mit Kohlensaure ist 
die Blutfarbe dem Syrupus cerasorum ahnlich. Im Taubenblut erscbeinen die 
Blutkugelchen ungleicb, schief und in die Lange gezogen; in den Contouren der 
BlutkSrpercben eines Froscbes und eines Kanincbenfe fand Eulenberg Ablage- 
rung aneinandergereibter schwarzer Piinktchen. 

Zur Casuistik der Kohlens&urevergiftung nennen wir bier die Erkrankung 
von Arbeitern in einer Theersiederei, durcb Dunste, welcbe sich in einem lange 
Zeit leeren Kessel entwickelt hatten, von Newell (Lancet, 15 March 1866) be- 
richtet, da, wie Richardson (Brit. rev. Apr. 1866) hervorhebt, die Symptoma- 
tologie auf Kohlens&ureintoxication schliessen lasst. 

3. Sumpfgas, Methylwasserstoff (S. 652). 

[Zusatz zu §. 435. S. 652.] 
Aus Versucben an Kanincben und sich scbliesst Eulenberg (dessen Mono* 

graphie), dass das Sumpfgas nicht positiv giftig sei; er athmete ^—1 Lit. 
ohne Wirkung. Etwaige Zufalle bei Bergleuten, wie Ameisenkriechen u. s. w., 
werden auf die dem Kohlenwasserstoffe beigemengte Kohlensaure zuruekgefuhrt. 

4. Elayl, Olbildendes Gas, Aethylen (S. 652). 

[Zusatz zu §. 436. S. 652.] 
Eulenberg empfand nach Einatbmung von Elayl in mehreren vollen 

Ziigen eine geringe Eingenommenbeit des Kopfes; nach 60—70 Czoll gar nichts. 
Bei Kanincben stellte sich ein Mai rasch an der Luft verschwindende (nacb 
Eulenberg durch beigemengten Aetherdunst bewirkte) Trunkenheit ein, zwei 
Mai geringe Anasthesie und ein Mai gar nichts; woraus Eulenberg schliessen 
will, dass das Elayl nicht positiv schadlich sei. L. Hermann (Reichert’s Arch. 
521. 1865) empfand bei Einathmung von Elayl mit Sauerstoff entschieden rausch- 
artige Wirkung; die Darstellungsweise des Gases ist nicht angegeben. 

5. Gemenge von Kohlenoxyd, Kohlensaure, Sumpfgas und Elayl 
(S. 652). 

a. Kohlendunst, Vapor carbonis (S. 652). 

[Zusatz zu §§. 437—440. S. 652—656.] 
Acht chemische Analysen des Kohlendunstes^ergaben Eulenberg als Mittel 

Kohlenoxyd 2,54 % und Kohlensaure 24,68 % (Schwankungen 1,20 und 5,40 % 
des erstern, und 11,37 und 37,20 % der Kohlensaure). Im Steinkohlendunste 
wurde von Eulenberg nicht Schwefelwasserstoff, wohl aber schweilige Saure 
nachgewiesen; er lasst indessen die Moglichkeit des Vorhandenseins des ersteren 
in Fallen, wo wenig schweflige Saure vorhanden ist, zu, jedoch nur in Quan- 
titaten, welehe auf die toxische Wirkung des Gasgemenges nicht influiren. Die 
neuerdings von Frohde aufgestellte Behauptung, es entwickle sich beim Glim- 
men von Kohlen Cyan gas und daraus erklare sich vielleicht die giftige Wir¬ 
kung des Kohlendunstes, wird wol wenig Glaubige unter denjenigen finden, welehe 
die Wirkung des reinen Kohlenoxyds kennen! 
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Zur Casuistik der Kohlenoxydvergiftnng sind arts neuerer Zeit von Interesse 
eine Anzahl von Fallen, welehe sich in der neuesten Monographic fiber Kohlen- 
dunstvergiftung finden (H. Friedberg, Die Vergiftung durch Kohlendunst. 
Berlin 1866); einige derselben befinden sich anch in der Arbeit von Klebs. 
Besonders hervorzuheben sind die Falle von Marten (Vjschr. f. ger. Med. XXV. 
197. 224. 1864), wegen der Aetiologie (brennender Untergrund von Kohlen- 
schlacken und Weiterverbreitung der Gase durch einen Leiteanal) und 8 Ffille 
im Wiedener Krankenhausberichte (S. 143. 1862), bei denen es zweifelhaft ist, 
ob Leuchtgas Oder Kohlendunst die Vergiftung bedingte; ferner wegen verschie- 
dener auf die Symptomatologie beziiglieher Abweicliungen 'die Publicationen von 
Leudet (Arch. gen. Mai, 1864), Huber (Allg. militararztl. Ztg. 17. 1864) und 
Eimer (Aerztl. Mittheilg. aus Baden. 18. 1864). In gerichtsarztlicher Beziehung 
ist nicht ohne Interesse der beruchtigte Glogauer Ofenklappenproeess, bei dem es 
sich wahrscheinlich nicht um eine KohlendunstvergiftuHg handelt; vgl. die Gut- 
achten von Maschka und Treitz in der Prag. Vjschr. H. 2. 1864. 

Die Angabe auf S. 696, dass Carminati das Kohlenoxyd auch bei Resorp¬ 
tion durch die Haut giftig wirkend gefunden habe, beruht auf irriger Interpreta¬ 
tion (Friedberg); Eulenberg stellte experimentell das Gegentheil fest. 

b. Pulverdunst. 
Die in §. 527 (S. 751) erwahnte Minenkrankheit oder Pionierkrank- 

heit, zuerst von Josephson (Preuss. militararztl. Ztg. 1. 1861) und Rawitz 
(ibid. 11. 1862) beschrieben und bisher als Form der Schwefelwasserstoffintoxi- 
cation aufgefasst, muss nach neueren Untersuchungen von Eulenberg (Die Lehre 
von den schadlichen und giftigen Gasen p. 29. sqq.) und insbesondere von 
Th. Scheidemann (Vjschr. f. ger. Med. X. F. V. 181. 1866) zu den Vergif- 
tungen durch die in Frage stehenden Gasgemenge gestellt werden. Nach Eulen- 
burg fehlt Schwefelwasserstoff im Pulverdampfe und Kohlenoxyd und Kohlen¬ 
saure finden sich in abweichenden Verhaltnissen, je nachdem das Pulver (Spreng- 
pulver, Schiesspulver) an Kohle reicher oder firmer ist. So nimmt er denn auch 
zwei Formen an, von welchen die eine durch Kohlenoxyd, die andere durch 
Kohlensaure vorwaltend bedingt sein soli. Scheidemann, der die Affection 
bei Graudenz selbst haufig beobachtete, gibt als Differenzen der Symptomatologie 
von der Schwefelwasserstoffintoxication den bei der Minenkrankheit charakteristi- 
schen Stirnkopfschmerz, welchen Josephson mit Unrecht bei zwei Formen ver- 
misst, das Fehlen von Magen- und Darmreizung, das frfihzeitige Auftreten von 
Convulsionen, auch in den leichtesten Formen, den grossen und vollen Puls, die 
gesunkene Temperatur und raschere Wiederherstellung an und bezieht sich als 
auf ein entscheidendes Moment, welches gegen Schwefelwasserstoffwirkung spricht, 
auf das Vorkommen derselben Affection bei Sprengung mit Schiessbaumwolle. 
Nach Scheidemann ist die Schiessbaumwolle sogar geffihrlicher, da sie mehr 
Kohlenoxyd liefert als das Schiesspulver. Karolyi fand in den gasformigen 
Producten der Schiessbaumwollverbrennung 28,55—28,95 % Kohlenoxyd, 19,11— 
20,82 % Kohlensaure, 7,24 — 11,17 Grub?n^as, 3,16—8,83 % Stickoxydul, 8,58— 
12,67 % Stickstoff. Jagdpulver von 78,99 % Salpeter, 9,84 Sehwefel und 11,17 
Kohle lieferte ein Verbrennungsgas von 41,12 % Stickstoff, 52,67 Kohlensaure, 
3,88 Kohlenoxyd, 1,21 Wasserstoff und 0,60 Schwefelwasserstoff; osterreichi- 
sches Gesehfitzpulver von 73,78 Salpeter, 12,80 Sehwefel und 13,39 Kohle da- 
gegen ein solches von 37,58 N., 42,74 C204, 10,19 Kohlenoxyd, 5,93 H 
und 0,86 SH3, sowie 2,70 Grubengas. Noch mehr Kohlenoxyd wtirden das 
osterreichische Sprengpulver (21,4 Kohle), das franzfisische Minenpulver (18 Kohle) 
und das neuere preussische Kriegspulver (16 Kohle) liefern. Nach Poleck in 
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Sprengung producirten Pulvergase mit atmosphariscber Luft (23 95X)> 4ie 
Neisse bestehen die Minengase aus einem variabeln Gemenge der durch die 
Gase der Gallerie enthalten an absolut schadlichen Gasen 0,9 4,5 % Kohlensaure, 
0,4-5 % Kohlenoxyd und Q—0,0059 # Schwefelwasserstoff. Yon Interesse ist 
es, dass nach Scheidemann auch eine Gewohnung an die Gase stattfindet, 

c. Leuchtgas, Gas luciferum (S. 656). 

[Zusatz zu §§. 440—442. S. 656 u. 657.] 
Zur Casuistik der Leucbtgasvergiftung sind zu nennen: Bonneau 

(Gaz. des hop. 135. 1861, 2 Falle, entstanden dureh ein durch Ueberfahren 
mdirtes Gasrohr, und auffallend durch einen mehrere Tage anhaltenden Geruch 
der Secrete nach Schwefelwasserstoff), Hartmann (Wurttemb. Corr.-Bl. XV. 2. 
1864). W. Bloxam (Med. chir. transact. 29. 1862), 

Nach Versuchen yon Aid is (Med. chir. trans. XLV. 99. 1863) gibt es 
verschiedene Arten von Leuchtgas, die in Bezug auf ihre toxische Wirksamkeit 
differiren: am giftigsten wirkte (auf Ratten) das sog. faule Gas, welches ausser 
den gewohnlichen Componenten des Leuchtgases noch Ammoniak und Schwefel¬ 
wasserstoff enthalt; das Cannelkohlengas todtete schneller als gewohnliches 
Leuchtgas; nach Aldis wahrscheinlich wegen seines grosseren Gehaltes an 
Kohlenwasserstoffen. 

Symptomatologie u. s. w. der Vergiftung mit Kohlendunst und 
Leuchtgas (S. 658). 

[Zusatz zu §§. 444—448. S. 658—672.] 
Mit Recht betont Friedberg, gestiitzt auf mehrere neue Beobachtungen, 

zu denen die obenerwahnten Erkrankungen aus dem Wiedener Spital noch hinzu- 
kommen, dass die Bronchien- und Lungenaffectionen im Verlaufe der Kohlen- 
dunstvergiftung nicht, wie Klebs es thut,. als zufallige Complicationen, sondern 
als Erscheinungen der Vergiftung zu betrachten sind. Nicht ohne Interesse fur 
die Symptomatologie sind Leudet’s Mittheilungen liber trophische Storungen 
durch Kohlendunstvergiftung (Hautaffectionen, herpetische oder Blasenausschlage, 
endlich das Auftreten von trockenem Brande), welche er als Localerkrankung 
der Nerven deutet, wofiir auch in Huber’s Fallen eine langere Zeit anhaltende 
Anaesthesia circumscripta spricht. Auch partielle Chorea wird von Leudet an- 
gefuhrt, nach welchem solche Nervenerscheinungen sehr zeitig auftreten und sich 
successive an einzelnen Korperstellen aussern konnen; die trophischen Storungen 
sollen rasch verschwinden, wahrend Leudet denen der Sensibilitat und Motilitat 
eine langere Dauer vindicirt. Klebs will partielle Lahmungen auf die von ihm 
beobachteten Muskeldegenerationen zuruckfuhren, sie konnen aber auch Folge 
von Erweichungsheerden im Gehirn sein, wie solche nach Friedberg ebenfalls 
als Folge der Kohlendunstvergiftung vorkommen. 

Als richtig miissen wir ferner die Angabe von Friedberg bezeichnen, dass 
der Tod in einzelnen Fallen mitbedingt sein kann durch Eintreten von im be- 
wusstlosen Zustande erbrochenen Massen in die Trachea, wie solches von Huber 
vorgefunden wurde. 

Die pathologischeAnatomie der Kohlendunstvergiftung ist durch Klebs 
nicht unbetrachtlieh erweitert. Derselbe betont zunachst den auffallenden Blut- 
reiohthum aller Theile (feine capillare Rothung im Gehirn, besonders der grauen 
Substanz, auffallige Rothung in den Lungen, dichteste Injection in Nieren und 
Leber) und die starke Fullung, Erweiterung und selbst Schlatigelung der Ar- 
terien und Venen; besonders aber verschiedene parenchymatbse Veranderungen. 
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Die Musculatur zeigt in rasch verlaufenen Fallen von Kohlendunstvergiftung 
hellkirschrothe Farbung, bei langerer Einwirkung nimmt sie einen mehr grauen 
matten Ton an, der das natiirliehe Roth verdeckt; am frfthesten betrofFenwerden Psoas 
und Iliacus, dann die Adduetoren des Obersebenkels, hierauf Bauch- und Brust- 
mnskeln, am spatesten die Halsmuskeln; es handelt sicb dabei um fettige De¬ 
generation, besonders in ihren Anfangen der kornigen Degeneration, und im 
Gefolge derselben um interstitielle entzundliche Processe. Weniger constant ist 
nacb Klebs die entsprecbende Degeneration des Herzmuskels. Ganz gleichartig 
sind Leber, Milz und Nieren verandert, jedocb nie in so colossaler Weise wie bei 
Phospborvergiftung (vgl. daselbst). Aebnlicbe nekrobiotiscbe Processe konneu 
auch in den Tonsillen, im Gehirn u. s. w. vorkommen (Friedberg). 

Leider sind diese hochst interessanten Befunde kaum je fur die gerichts- 
arztliche Praxis zu verwerthen und wird man sich hier nach wie vor an die im 
Handbuche gegebenen Data zu halten haben; wenn aucb einzelne Symptome, 
z. B. die helle Blutfarbe sich mancbmal nicbt odor nur in Bezug auf das in 
kleineren Gefassen enthaltene Blut constatiren lasst (Klebs), die rotben Flecken 
an den Extremit&ten fehlen konnen (Eimer), so werden docb immer mehrere 
andere vorbanden sein, die fur die Diagnose einen Anhaltepunkt ergeben; feblen 
aber diese insgesammt, wie das in dem bekannten Glogauer Falle sich so ver- 
bielt, so wird ein negatives Urtbeil wohl gerecbtfertigt sein. Man wird aber jetzt 
durch das spectralanalytische Verfahren (s. oben) leicbter zu einem bestimmten 
Resultate gelangen. 

Als eigenthumlicher Befund bei Koblendunstvergiftung ist die von G. v. Sam- 
son-Himmelstern beobaehtete Gasentwicklung im Herzen, wobei die che- 
misehe Untersuchung nicht etwa Kohlenoxyd, sondern Stickstoff mit sehr 
wenig Sauerstoff nachwies, zu nennen (Rigaer Beitr. V. 1. 1862. Schmidt’s Jahrb. 
CXIX. 83. 1863). 

Yon der Yoraussetzung ausgebend, dass die Gefassdilatation das Wesen der 
Kohlenoxydvergiftung darstelle, hhlt Klebs solche Mittel, welche Gefasscon- 
traction bedingen, fur heilsam, insbesondere das Ergo tin (Bonjean’s Extract). 
Durch Kohlenoxyd asphyxirte Fledermause erholten sich bei innerer Application 
von 1 Ccm. Losung sehr bald, und die stark erweiterten Arterien verengerten 
sich bis zur Norm. Klebs constatirte die antagonistisehe Wirkung auch nach 
vorausgegangener Curarevergiftung, wobei das Ergotin Steigerung des Blutdruckes 
bedingte. 

TJeber die zuerst von Kiihne vorgescblagene Transfusion vgl. S. 12 des 
Supplements. 

Aldis fand, dass Thiere nach Yergiftung mit Leuchtgas sich am raschesten 
in atmospharischer Luft (35—55 Sec.), darnach in Sauerstoffgas (85 Sec.) und 
am spatesten in Ammoniakgas (105 Sec.) erholten. 

Zur Verhutung der Pionierkrankheit hat Joseph son den Kalmiiser empfoh- 
len, dessen Wirksamkeit Scheidemann nicht bestlitigen konnte. Zweckmassiger 
sind gewiss nach den Versuchen des letzteren Respiratoren mit Kup f e rchl oriir, 
wobei, weil es sich um eine atzende und Salzsauredampfe abdunsten lassende 
Fliissigkeit handelt, auf einen zweekmassigen Apparat, wie ihn Scheidemann 
(a. a. O. p. 242) abbildet, zu sehen ist. 

Als ein eigenthumlielies Propbylactieum der Kohlenoxydvergiftung ist von 
Carstanjen (vgl. Prag. Vjschr. 3. 1866) ein Wecker angegeben, der im 
Wesentlichen darauf beruht, dass das entstr5mende Gas auf eine Fliissigkeit ein- 
wirkt (Palladium oder Kupferchloriir?), die mit einer Glocke in Yerbindung stebt, 
welche durch die kleinsten, auf die Fliissigkeit wirkenden Mengen in Bewegung 
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versetzt werden soil. Wir zweifeln nicht, dass die Beseitigung der Ofenklappen 
wesentlicheren Nutzen leistet als dieser Weckapparat. 

6. Carboneum sulfuratum, Schwefelkohlenstoff (S. 672)* 

[Zusatz zu §. 449. S. 672.] 
Die von Delpech als Folge der Dampfe des Schwefelkohlenstoffs 

beobachtete chroniscbe Vergiftung der Arbeiter in Kautscbukfabriken hat Eulen- 
berg (dessen Monographie p. 395) als eine nur zum Theil dem Schwefelkohlen¬ 
stoff, auf welchen Gedachtnissschwache, Vergessliehkeifc, Muskelschwache und Zit- 
tern nach seiner Ansicht zuruckzufiihren sind, zum The*il aber dem dem Kohlen- 
stoffsulfid beigemengten Sehwefelwasserstoff, welcber Uebelkeit, Erbrechen, Kolik- 
schmerzen und Krampfe bervorrufen solle, zur Last fallende bezeiehnet. Aus 
seinen den Schwefelkohlenstoff betreffenden Versuchen sehliesst Eulenberg, 
dass dieser zuerst Irritation der Schleimhaute, dann Unruhe und eine Art Trun- 
kenheit, auch Reizung des Spinalsystems und davon abhangiges Zittern der Bauch- 
und Brustmuskeln, bisweilen eonvulsivisches Zueken der Extremitaten, endlich 
einen asphyktischen, an frischer Luft bald voriibergehenden Zustand bedingt. 
In einer Coiner Fabrik von vulkanisirtem Kautschuk sah Eulenberg nur 
Schwindel, so lange die Ventilation nicht geniigte. Das Blut wird durch Schwe- 
felkohlenstoff zwar dunkler gefarbt, rothet sich aber an der Luft in kurzer Zeit 
wieder intensiv; werden mit Schwefelkohlenstoff vergiftete Thiere in dieser At- 
mosphare belassen, so erfolgt der Tod von der Lunge aus ohne alle Convul- 
sionen. Ausser dem Sehwefelwasserstoff kbnnen aber bei der chronischen 
Vergiftung der Arbeiter in Kautscbukfabriken auch nocb die Ausdiinstungen von 
Petroleum- und Mineral-Essenzen in Betracbt kommen, welcbe sehr 
leicbt eine bestandige Eingenommenbeit des Kopfes, Trunkenheit und vollstan- 
dige Manie erzeugen. Dagegen kommt fur das Krankbeitsbild niebt in Betracht 
der Chlorschwefel, welchen Delpech fur toxiseh unwirksam erklart, dessen 
Dampfe aber nach Eulenberg’s Versuchen durch die sich entwickelnde Chlor- 
wasserstoffsaure sehr irritirend wirken, wozu sich ausserdem noch die Einwir- 
kung schwefliger Saure gesellt, so dass es fast auffallend erscheint, dass bei den 
betreffenden Arbeitern nicht haufiger Brustaffeetionen wabrgenommen werden. 

Eulenberg fand eine Angabe von Bergeron und Levy (Gaz. des hop. 
443. 1864), welche bei einem mit Schwefelkoblenstoff vergifteten Kautschuk- 
arbeiter eine betrachtliehe Anasthesie der Cornea constatirten, und bei ihren in 
Folge davon an Thieren unternommenen Versuchen gefunden haben wollten, dass 
bei der fraglichen Intoxication Anasthesie der Cornea friiher erscheint als Haut- 
anasthesie eintritt und bei Erholung spater als letztere schwindet, bei seinen Ver¬ 
suchen nicht bestatigt. 

7. Chloroform (S. 675). 

[Zusatz zu §§. 451—457. S. 675—684.] 
Die in F. Sabart'h’s neuester Monographie des Chloroforms (Das Chloro¬ 

form u. s. w. Wurzburg 1866) gemachte casuistische Zusammenstellung der 
Todesfalle durch Chloroformnarkose, welche bis 1863 publicirt wurden, umfasst 
119 Falle, von welchen ubrigens nur 49 genau beobachtet und beschrieben 
wurden, von welchen 36 an Asphyxie, 11 an Syncope und 1 an Spinalapoplexie 
zu Grunde gingen. In einem von B. v. Langenbeck beobachteten Falle 
(Allg. med. Centralz. 6. 1864), wo der Tod nach der Inhalation von kaum 
1 Drachme eintrat, fanden sich beide Lungen mit den Rippenpleuren vollstandig 
verwachsen, ausserdem ein frischer apoplektischer Heerd in der Varolsbrucke. — 
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Falle von Vergiftung dnrch getrunkcnes Chloroform liegen vor von 
Lamm in Stockholm (Hygiea, XXIV. 45. 186SJ), Macker (L’Union med. 127* 
1865) und von Dowling (Austral, med. journ. Apr. 1864, Cannst. Jahresber. 
Vj 114. 1864), sammtlich Selbstvergiftungen. — Weitere Vergiftungen sind 
complexe, so eine von W. Bathurst Woodman (Med. Times, Oct. 10. 1863) 
berichtete, durch Chloroform und Olivenol entstandene (Verwechslung mit 
einer innerlich zu nehmenden Mixtur) und einer Intoxication mit Chloroformio 
Anodyne, einer Mischung von Chloroform mit einer starken Opiumlosung und 
einigen Tropfen Acid, hydrocyan., wovon etwa % Unzen schwere, 36 Std. anhal- 
tende, aber nicht lethale Vergiftung bei einem 12jahr. Kinde bedingten, letztere 
von G. Harley (Lancet, Juli 4. 1863) mitgetheilt. 

Ein eigenthumlicbes Pupillenph&nomen bei Chloroformnarkose 
hebt C. Westphal (Virch. Arch. XXVII. 3 u. 4. 1864) hervor: beim Eintritt 
der Narkose verrengt sich die Pupille stark, bei Reizung der Haut mit Nadeln Oder 
beim Einschreien ins Ohr zeigt sich, wenn diese Reize sonstige Reflexe nicht 
mehr auslosen, momentane Pupillenerweiterung auf beiden Augen; beim Aufhoren 
der Narkose tritt anfangs Mydriasis ein, die bald dem normalen Verhalten Platz 
macht. 

Von Job. Dogiel (Reichert’s Archiv. 231. 445. 1866) wird nach Thier- 
versuehen die Wirkung auf die Pupille und das Herz physiologisch erl&utert; 
im Stadium der Erregung des Gehirns tritt durch gleichzeitige starke Erregung 
des Oculomotorius Pupillenverengung ein, bei vorgeschrittener Narkose des Cen¬ 
trums wird der Nerv nicht mehr erregt, wo dann die Wirkung des Sympathicus 
auf den Dilatator sich mehr geltend macht. Bei der Erregung der Centra wird 
auch der Vagus erregt und resultirt deshalb im ersten Stadium Verlangsamung 
des Herzschlages. 

In Bezug auf die Behandlung der Chloroformasphyxie verweisen wir auf 
das im allgemeinen Theil liber die Transfusion Gesagte. 

8. Methylalkohol, Holzgeist (S. 710) und andere Methyl- 
verbindungen. 

Nach den Versuchen von F. A. Cros (Action de l’Alcool amylique. Thbse 
Strasb. 1863) ist der Methylalkohol als halb so schwach wirkend wie der Aethyl- 
alkohol und 30 mal schwacher als der Amylalkohol anzusehen. Er schmeckt 
empyreumatisch, aber lange nicht so scharf wie die beiden genannten Alkohole 
und bedingt zu mehreren Grammen hochstens etwas Aufstossen und Warmege- 
fuhl im Epigastrium. Bei Thieren ist die Periode der Excitation von derjenigen 
der Depression stets deutlich zu unterscheiden. 

Methylchloriir wirkt nach Ludimar Hermann (Reicherts Arch. H. 5. 
1864) inhalirt entschieden rauschartig wie Stickoxydul u. s. w. 

9. Amylalkohol (Fuselol) und sonstige Amylverbindungen. 

[Zusatze zu §. 465. S. 688 u. §. 466. 8. 691.] 
Salpetrigsaure-Amylather (Amylnitrit). Schon Guthrie fand 1859 

bei dem Studium der chemischen Eigenschaften des Amylnitrit, dass die Inhala¬ 
tion desselben die Herzbewegung beschleunige und Blutandrang zum Halse be- 
wirke. Richardson gibt in einem Vortrage in der Brit. Assoc, at New-Castle 
(Med. Times, Sept. 28. 1863) an, dass mit der durch dasselbe hervorgerufenen 
Steigerung der Herzthatigkeit lebhafte Rdthung der Haut und des Gesichts ein- 
hergehe und dass linger fortgesetztes Einathmen beschleunigte Respiration und 
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Dyspnoe bedingen. Grossere Gaben wirken auf Thiere tbdtlich. Ein Anastbe- 
ticum ist Amylnitrit nicht; Inhalation bis zum Eintritte von Bewusstlosigkeit ist 
lebensgefahrlieh. Es macht das Blut dunkel, congestionirt die Langen und aach 
im schwachen Grade das Gehirn, verursaeht aber weder Krampfe noch Uebel- 
keit. Niedere Thiere, z. B. Frosche, lassen sich durch Amylnitrit in einen bis 
9 Tage anhaltenden, dann vollkommener Wiederherstellung Platz machenden Zu- 
stand von Leblosigkeit versetzen. 

Amy 1 wasserstoff. Diese Substanz wird von Richardson (Med, Times, 
Sept. 30. 1865) als ein Anasthetieum bezeichnet, das dem Somnambulismus ahn- 
liche Zustande erzenge. 

Amylacetat und Amyljodur. Beide sollen nach Richardson Anal- 
gesie und eigenthiimliche viele Stunden anhaltende Starre bedingen, ausserdem 
profuse Secretion bewirken und wie AmylwasserstofF die willkuhrliche Bewegung 
von den Nervencentren aus vernichten. 

Amylalkohol (Fuselol). Ueber die Wirkung dieses Stoffes verdanken wir 
F. A. Cros (Action de FAlcool amylique sur l’organisme, These. Strasb. 
1863) eine grossere Reihe von Yersuchen an Tauben, Kaninchen und Menschen, 
die zu folgenden Resultaten fiihrten: Der Amylalkohol wird von der Haut, der 
Schleimhaut des Magens und der Respirationsorgane, von serfisen H&uten und 
vom Unterhautzellgewebe aus resorbirt und ist im Blut, Gehirn, Leber, Urin 
und der exhalirten Luft nachweisbar. Yerbrennungsproducte, wie Valeraide- 
hyd, Valeriansaure, konnten im Organismus nicht constatirt werden. — Die 
Wirkung des Amylalkohols schwankt sehr nach der Empf&ngliehkeit des Einzel- 
nen und ist von der Gewohnheit abhangig. Dampfe desselben werden von Ein- 
zelnen sehr gut vertragen, von Wenigen angenehm gefunden; bei den Meisten 
rufen sie Husten, Uebelkeit, Schwere des Kopfes und Cephalalgie, bei sehr Em- 
pfindlichen Brustbeklemmung hervor, Nach langer fortgesetztem Einathmen halt 
die Wirkung noch einige Stunden an und kann ein ahnlicher Schlaf wie beim 
Alcoholismus eintreten. Der Geschmack des Amylalkohols ist scharf und bren- 
nend; ein einziger Tropfen auf die Zunge gebracht, ruft gewohnlich Uebelkeit 
und starke Vermehrung der Speichelsecretion hervor. Vom Magen aus entwickelt 
sich die Wirkung bald. 10—15 Centigramme fiihren beim Menschen in einigen 
Minuten Stirn- und Schlafenkopfschmerz von kurzer Dauer herbei. Nach 4 Gmm. 
stellt sich ausserdem allgemeine Abgeschlagenheit ein, ferner Schwere der Augen- 
lider, Aufstossen, Meteorismus, Diarrhoe. Bei Dosen von 8—16 Gmm. gesellen 
sich zu diesen Symptomen beschleunigte, tiefe Respiration, grosse Angst, wieder- 
holtes Erbrechen und langere Zeit anhaltende Mattigkeit. 30 Cgm. rufen bei 
einer Taube nach 3 Min. Schlaf wie bei Trunkenheit hervor, der 2 — 3 Stdn, 
anhalt. Bei Kaninchen mittlerer Grosse bringt x/2 Dcgm. nach einigen Augen- 
blicken Wanken und wiederholtes Hinfallen, Contraction der Pupillen, sp&ter Er- 
weiterung derselben und einen der Trunkenheit ahnliehen Zustand von 2—3 Stdn. 
Dauer hervor. Wird die Dosis bis 1% Gmm. gesteigert, so treten hinzu tiefer 
Schlaf, Anasthesie, stertorSses Athmen. 5 Gmm. bewirkten 8stiindige vollstan- 
dige Erschopfung, 8 Gmm. in 12 Min. bei einem sonst noch nicht zu Experi- 
menten mit Amylalkohol benutzten Thiere; bei schon an diesen gewohnten Thie- 
ren geniigt diese Gabe nicht. Wird Amylalkohol mit viel Wasser diluirt ange- 
wendet, so beobachtet man nach einigen Minuten Excitation (Beschleunigung von 
Respiration und Herzschlag, erhohte Temperatur, grossere Agilitat), bald 
nachher Depression (tiefen Schlaf, Verminderung oder volliges Erlosehen der Sen" 
sibilitat, verlangsamte Respiration). 

Ausser der allgemeinen Wirkung kommt dem Amylalkohol eine locale auf 
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die Intestinalschleimhaut zu; beim Menschen beobaehtet man deutlicbe Irritation 
der Pharynxschleimhaut (R6the, Brennen und Trockenheit im Halse), bei Tbieren 
intensive Entziindung des Magens, bisweilen mit Extravasation und namentlicb 
an denjenigen Stellen sicbtbar, welche mit dem Amylalkohol in Contact waren, 
sowie rothe Flecken im oberen Theil des Dunndarms. — Langer fortgesetzte An- 
wendung ergab bei Kaninchen, denen alle 2 T. % Dcgm. applicirt wurde, Ab- 
magerung bei Verminderung der Korperkraft und normal bleibendem Appetit, 
stertorose Respiration von den ersten Tagen an; bei der Section Randempbysem 
der Lungen, Pneumonie, Hvpertrophie der Leber und fettige Degeneration des 
Epithels einiger Harncanalchen. — Injection von x/2 Dcgm. in die Vena jugu- 
aris bewirkte sofortigen Tod, man fand keine Coagula im Herzen und in den 
Venen, dagegen starke Lungencongestion. — Von serdsen Hauten aus geschiebt 
die Resorption langsamer und die ersten Symptome treten nacb Injection von 
4 Gmm. erst nacb 8—10 Min. ein; sebr heftig ist die Srtlicbe Wirkung. Tod 
nach 7—8 Stdn. — Rascb und kraftig ist die Action vom Unterhautbindege- 
webe aus; 4 Gmm. todten ein Kaninchen in 10 Min. Die locale entzundlicbe 
Wirkung ist nicht zu verkennen. — Auch von der unverletzten Haut aus lvirkt 
der Amylalkobol; 3 Gmm. mit eben so viel Oel in die Achselhdhle gebracbt, 
bedingen in 20 Min. Kopfschmerz, rein auf die’Haut gebracht, bewirkfc er kleien- 
artige Abscbuppung. Zum Nacbweise des Amylalkohols in Korpertbeilen bedient 
man sicb der Destination der betreffenden Massen mit Essigsaure und ein wenig 
Schwefelsaure, wodurcb der cbarakteristiscbe Birnengeruch des Essigsaure-Amyl- 
atbers nocb beim Vorbandensein von \ Milligramm in 50 Gmm. Wasser bervor- 
tritt, ein Verfabren, wodurch z. B. der Nacbweis des Amylalkobols im Strassbur- 
ger Bier gelang. 

10. Alkohol, Aethylalkohol (S. 690). 

[Zusatz zu §§. 466—479. S. 690—711.] 
In Bezug auf den Absyntbismus heben wir hervor, dass nacb E. De- 

caisne (Comptes r. LIX. 529. 1864) der Absynth rascb er als gewdbnlicber 
Branntwein chronische und acute Intoxication bedingt, eine ausgesprocbenere 
Wirkung auf das Nervensystem als Narcotico-aere aussert, und selbst bei massi- 
gem Genusse in unverfalscbter Waare nacb einiger Zeit Storungen der Ortonomie, 
besonders der Verdauung bewirkt. Renard (Mem. de mdd. milit. 3e ser. XII. 
50. 1864) will bei Absynthtrinkern auffallend diinne und pellucide Schadelkno- 
cben gefunden baben. Gegen die Ansicht Motet’s, dass eine besondereForm 
des Alkobolismus als Absynthismus zu unterscheiden sei, ziebt in einer beson- 
deren kleinen Scbrift (De la liqueur d’Absyntbe et de ses effets. Paris 1863) 
Ferd. Moreau zu Felde, indem die derselben zugeschriebenen besonderen 
Symptome auch bei Missbraueh anderer Spirituosa hervortreten und zum Tbeil 
auf Verfalschung des Absyntbs mit Kupfer beruhen (Kolik). Auffallend ist 
die Angabe, dass das Verdunnen mit Wasser leicbter zu Excitation und Berau- 
schung fiihre, als der Genuss des unverdunnten Absyntbs. 

Einen Giftmord durcb absiehtliches Einschiitten von % Seidel 30gradigen 
Spiritus, an 2 Kindern veriibt, haben wir durch Maschka (Prag. Wcbscbr. 46. 
1864) kennen gelernt, eine, jedoch nicbt lethal verlaufene^Selbstvergiftung eines 
erwachsenen Madchens durch 2 Seidel Punschessenz durch Pribram (eben- 
daselbst). 

M. Perrin (Compt. rend. LIX. 257. 1864. Gaz. hebd.^34. 36. 38. 1864) 
bestatigt die Angaben Vierordt’s binsichtlich der Kohlens&ureausschei- 
dung durcb alkoholische Getranke. Diesclbe zeigte sicb constant nach Roth- 
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und Weisswein, Bier bedeutend verringerfc, noch mehr nach Grog. Die Schwan- 
kungen der Kohlens&ureausseheidungen in den einzelnen Stunden waren sehr 
gross (von 14—51# in einer Stunde), der Alkohol schien seinen grdssten Ein- 
fluss etwa nach 3 Stdn. auszutiben, 2 Stdn. spater war derselbe aufgehoben. Die 
Quantitat des Harns war stets vermehrt, ebenso die Harnstoffmenge. Die Korper- 
temperatur scheint nach Perrin etwas abzunehmen, was im Gegensatze zu dem 
subjectiven Warmegefiihle nach Alkoholgenuss steht. 

Elimination. — Edm. Baudot (L’Union medic. 135. 140. 141. 143. 
1863) greift die von Perrin, Duroy und Lallemand aufgestellte Theorie, 
dass der Alkohol als solcher eliminirt und nicht im Blute oxydirt werde, unter 
Hinweis auf den Umstand, dass jene Experimentatoren stets nur einen sehr ge- 
ringen Theil Alkohol im Urin nachweisen konnten, und auf eine Reihe eigener 
Experimente an. Ihm zufolge wird Alkohol, in massiger Quantitat und unter 
der Form von Wein, Kirseh, Rum oder Branntwein ingerirt, nicht durch den 
Urin eliminirt, und nur in gewissen Fallen findet man Spuren, ausnahmsweise 
grbssere, aber stets im Verhaltniss zu einverleibten Mengen unendlich kleine 
Quanta von Harn. In einer Replik (L’Union med. 154. 1863) halt Perrin an 
seinen friiheren Ansichten fest, indem er stets wagbare Mengen Alkohol im 
Urin gefunden zu haben angibt, und die Resultate Baudot’s von dem Ge- 
brauche ungeniigender Prtifungsmethoden (Destination, Alkoholometrie) ableitet; 
gegen welchen Vorwurf sich Baudot in einer Duplik (L’Union med. 3. 1864) 
verwahrt. 

Hugo Schulinus (Arch, fur Heilk. H. 2. p. 97. 1866) hat ebenfalls die 
Arbeiten von Perrin, Lallemand und Duroy weiter verfolgt, indem er 
grbsseren Thieren (Pferden, Fullen, Hunden) berauschende Quantitaten von Wein- 
geist, welcher 45 Gewichtsprocente Alkohol enthielt, in den Magen injieirte, diese 
im Rausche tbdtete, nachdem er zuvor aus der Vena jugularis Blut entzogen und 
letzteres, sowie die beiden Lungen, Leber, Nieren, Gehirn, Muskelparthien vom 
Hinterschenkel, Magen mit Inhalt, und in einigen Fallen auch den Dunndarm 
mit Inhalt auf ihren Alkoholgehalt priifte. Das Product der \x/^ Std. liber den 
Moment, wo Chroms&urelosung durch einige Tropfen des Destillats keine Spur 
von griiner Farbung mehr annahm, hinaus fortgesetzten, meist 6—7 Std., oft 
20 Std. dauernden Destination der Organe, hatte einen stark eigenthiimlichen 
Geruch und reagirte neutral; nach mehrmaligem Rectificiren fingen sie an alka- 
lisch zu reagiren (in Folge von kohlensaurem Ammoniak), weshalb vor der letz- 
ten Destination verdiinnte SO3 zugesetzt wurde. Der Alkoholgehalt wurde aus 
dem specifischen Gewichte der Destillate berechnet, nachdem Schulinus sich 
vorher iiberzeugt hatte, dass die eigenthiimlichen Riechstoffe, welche in denselben 
vorhanden waren, auf das specifische Gewicht keinen Einfluss Susserten und dass 
die Destination mit verdiinnter SO3 Destillate, welche aus Organen nicht mit 
Alkohol vergifteter Thiere erhalten waren, geruchlos und von dem specifischen 
Gewichte des Wassers darstellte. Das Yorhandensein von kohlensaurem Ammo¬ 
niak ist zwar nach den Versuchen von Schulinus des grosseren specifischen 
Gewichts wegen im Stande, einen Theil des Alkohols dem Nachweise zu ent* 
ziehen; es alterirt aber in keiner Weise die Verhaltnisse der Alkoholmengen in 
den einzelnen Organen, weshalb S chulinus auch seine ersten Versuche, in denen 
das kohlensaure Ammoniak, dessen Yorhandensein ihm damals noch nicht be- 
kannt war, unberucksichtigt blieb, als Basis seiner Satze benutzte. Schulinus 
iiberzeugte sich auch durch directe Experimente, dass der Verlust an Alkohol 
bei seiner Methode des Nachweises ein sehr unbedeutender war. Aus Versuchen 
an Thieren schliesst er nun, dass die Vertheilung des Weingeistes im thierisehen 
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Organismus eine gleichmassige ist, tind entgegen den Angaben von Lalle- 
mand u. s. w. Gehirn und Leber nicbt verhaltnissmassig mebr Weingeist auf- 
nehmen. Vielmehr sind die Differenzen zwischen dem relativen Weingeistgehalt 
der einzelnen Organe unbedeutend, und in vielen Fallen resorbiren Lungen, 
Nieren, selbst Muskeln, mebr als Leber und Gehirn. Was das Vorhandensein 
von Alkoliol im Blute anlangt, so fand Schulinus, dass die gefundenen Zablen 
zu niedrig anzusehen seien, da Alkobol kurze Zeit nacb der Detraction zum 
Theil verloren gebt (nicht aber erst bei Zusatz nach 18—20 Std.), und dasselbe 
obne Zweifel in dem gelassenen Blute alkoholisirter Tbiere geschieht. Es ist 
dieser Verlust an Weingeist so gross, dass die gefundenen Zablen zu dem 
Scblusse berecbtigen, dass das Blut stets verhaltnissmassig mehr Weingeist ent- 
halt als die Organe, welcbe keine besondere Attraction fur denselben besitzen, 
sondern nur von dem durcb die Gefasswandungen transsudirenden Alkohol durch- 
trankt werden. Ferner fand Schulinus, dass niemals die ganze Menge des 
Alkohols sicb nacbweisen lasst, vielmehr ergeben die Berechnungen, dass scbon 
2—Std. nach der Injection in den Magen bereits ^ der gesammten resor- 
birten Menge verschwunden ist. Im Harne fand er stets zu geringe Men- 
gen, um die Nieren mit Lallemand u. s. w. als Hauptelimination betrachten 
zu kdnnen, und hierauf, sowie auf die Versuche von Baudot, die den durch 
Lungen und Haut ausgeschiedenen Alkohol als sehr gering an Quantitat erschei- 
nen lassen, gestutzt schliesst Schulinus, dass der Alkohol zum grossten Theile 
im Oganismus zersetzt werde. 

Chronischer Alkoholismus. In Bezug auf die Behandlung des 
chronischen Alkoholismus und des Delirium tremens insbesondere hat man in 
neuester Zeit von England aus wiederum sehr dem expectativen Yerfahren das 
Wort geredet und die Opiumbehandlung als eine lebensgefahrliche proseribirt. 
Wir verweisen in dieser Beziehung auf Arbeiten von Ranking (Madras quar¬ 
terly journ. Oct. 1861) und Thomas Laycock (Edinb. med. journ. Oct. 1862), 
der von 40 Kranken nur einen verlor. Yon Hardwick, der das Delirium tre¬ 
mens vom Eintreten einer Gastritis abhangig macht, werden Alkalien empfohlen 
(Med. Times, Aug. 8. 1863), von Anderen, wie Piorry und 0. Rap in (Journ. 
de med. de Bordeaux, Oct. 1863) Ammoniak oder, wie von Pirrie, diaphoreti- 
sche und diuretische Mittel neben ruhiger Lage und Eisblasen auf den Kopf 
(Edinb. med. journ. Dcbr. 1862); von Vielen die Digitalis, z. B. von Con- 
radi (Norsk, magaz. XVIII. 2. 166. 1864), Reid (Edinb. med. journ. Aug. 1864); 
Glover (Lancet, Deb. 26. 1863) pladirt fur die Tinctura ferri sesquichlo- 
rati. Von der Thatsache, dass die Lebensgefahr im Delirium tremens vor- 
zugsweise in der Neigung zu Collapsus beruhe, ausgehend, hat L. Meyer 
(Berl. klin. Wchschr. 44. 1865) ein diatetisch roborirendes Yerfahren (bei ge- 
ringen Graden Bouillon u. s. w., bei schlimmeren Wein in sehr diluirter Form) 
neben symptomatischer Behandlung und Vermeidung aller Zwangsmittel im Ham¬ 
burger allgemeinen Krankenhause mit Erfolg angewendet, so dass die Sterblich- 
keit, welche in friiheren Jahren bei Behandlung mit Tartarus stibiatus und Opium 
27# betrug (73 Todesfalle von 268 Behandelten), auf 8% (39 Todesfalle von 
504 Beh.), bei nicht complicirten Fallen von 16# (29 Todesf. von 174 Beh.), 
auf 2# (8 Todesf.: 324 Beh.), bei complicirten von 47# (4*1 Todesf.: 94 Beh.), 
auf 17# (31 Todesf.: 180 Beh.) sank. Sowohl in Bezug auf das Vorkommen 
des Deliriums als hinsichtlich der Mortalitat in einzelnen Jahren ergeben sich 
grosse Schwankungen, und steht letztere nicht immer im gleichen Vefhaltnisse 
mit den Complicationen. 

Statistiseh sind folgende Zahlen interessant: Im ndrdlichen Frankreich 
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kommen auf 100 Geisteskranke etwa 20 durch Trunk, im sudlichen (Gironde, 
Rhonemiindung) nur 1—2; yon 1826—1835 waren in Charenton unter 1557 
Fallen von Seelenstorung 134 (8 %), yon 1857—1864 unter 1146 Fallen (277 
(24 %) durch Trunk veranlasst. Von 39 Geisteskrankheiten ex abuso spirit. 
(1S62) hatten 8, von 44 desgl. (1863) 9 das Delirium tremens; die grosste An- 
zahl letzterer wurde im April, Mai und Juni beobachtet. (J. Lagarosse’s 
These sur la folie alcoolique aigue. Paris 1864). 

11. Giftige Cyanverbindungen, Venena cyanica (S. 710). 

[Zusatz zu §§. 480—486. S. 710—723.] 

a. Cyan und Chloreyan. 
Ueber einige gasfdrmige Cyanverbindungen gibt A. Eulenberg 

(dessen Monographic p. 466) Aufschluss. Chloreyan maehte zu 0,3 Vol. Proc. 
asphyktisch und todtete nach heftigen Convulsion en in 2 Min. Schliessen der Augen 
deutete irritirende Wirkung an. Das anfanglich dunkle braunrothe Blut rothete 
sich an der Luft sehr und blieb noch 24 Stunden so hell wie Kohlenoxydblut; 
die BlutkSrperchen waren unverandert, im Blute Cyan chemisch nachweisbar. 
Ganz dieselben Erseheinungen, doch langere Dauer der Convulsionen sah Eulen¬ 
berg durqh 0,73 Vol. Proc. Cyan; im Blute konnte Cyan nicht chemisch nacli- 
gewiesen werden, obschon bei der Section der Geruch nach Cyan noch deutlich war. 

b. Cyanwasserstoffsaure, Blausaure. 
Zur Casuistik der Blausaurevergiftung fuhren wir an: A. Niemann 

(Henke’s Ztschr. XLI. 2. 316. 1861), Fall absichtlicher Selbstvergiftung, wo das 
Gift im Magen und im Blute nachgewiesen wurde Lawrence Gill (Lancet, 
II. 17. Nov. 1861), und G. Corfe (Med. Times. 3 March 1866) ebenfalls Selbst- 
intoxicationen; fes gehoren hieher auch die Vergiftungen durch Bittermandeldl. 

c. Cyanmetalle, 

Ein neuerdings von Moos in Heidelberg beobachteter giinstig verlaufener 
Fall von Selbstvergiftung durch 2 Gr. Cyanquecksilber (Virch. Arch. XXXI. 
1. 117. 1864) liefert aufs Neue einen Bel eg dafur, dass dieses Gift — wenig- 
stens in kleinen Dosen, wo nicht durch Zersetzung grossere Mengen Blausaure 
frei werden — nach Art der scharfen Quecksilbersalze, nicht der Blausaure giftig 
wirke, indem als Symptomatologie protrahirte Gastroenteritis mit Hamatemese und 
sanguinolenter Diarrhoe, wobei das Erbrechen oft mehrere Tage intermittirte, Anurie 
und spater Albuminurie, ferner Salivation, endlich Epistaxis auftraten. — Cyankalium 
und Blausaure werden von Mastdarm und Magen nach Savory (Lancet, Mai 1866) 
mit gleicher Intensitat resorbirt. — Die S. 713 gemachte Angabe, dass Casper die 
Blutkorperchen alterirt gefunden habe, ist irrthiimlich; Casper fiihrt die Blut¬ 
korperchen als intact an und bezeichnet nur die Blutfarbe als charakteristisch, 
namlich als ganz ahnlich der bei Kohlenoxydvergiftung beobachteten. 

Bob. Otto (Dtsch. Klin. 43. 1864) warnt, gestutzt auf die Beobachtung 
einer Cyankaliumvergiftung, bei welcher die chemische Analyse Blausaure nach- 
wies, ohne dass ein Bittermandelgeruch bemerklich wurde, vor der Annahme, 
dass mit dem Verschwundensein des Blausauregeruehs die chemische Ermittlung 
keine Chance mehr habe. 

12. Sulfocyanverbindungen (S. 723). ' 

[Zusatz zu §. 487. S. 723.] • 

Nach Eulenberg todtet Sulfocyanwasserstoff in Dampfform nicht so 
rasch, aber unter denselben Erseheinungen wie Chloreyan und verandert die Blut¬ 
farbe in gleicher Weise; im Blute finden sich hochst geringe Mengen Cyan. 
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Sulfocyankalium und Sulfocy annatrium. — Bei der Wirkung die- 
ser Stoffe scheint nach Versuehen von P ode op aew (Yirch. Arch. XXXIII. 1. 
505. 1865) der Gehalt von Kalium (vgl. unsre Zus&tze zu diesem Metalle) 
massgebend. Bei Froschen vergiftet Rhodankaliumlosung (119) von der Hinter- 
pfote aus genau wie Chlorkalium; Rhodannatrium bedingt dagegen naeb 5—10 Mi- 
nuten allgemeinen Tetanus; Muskelspannung und Hyperasthesie nebmen naeh 
einer Stunde ab. Rhodankalium, in die Yene bei Hunden injicirt, bedingt so- 
fort Herzstillstand; Rhodannatrium (2 Grin, in 15 Cc.) steigert die Pulsfrequenz, 
die Versuchsthiere bleiben krank, schwankend, wie betaubt, mit verklebten Augen, 
triiber Cornea, am 2. Tage treten Zuekungen, am 4. Genesung ein. 

Sulfocyanquecksilber. — Diese Substanz dient zur Darstellung der 
unter dem Namen Pharaosehlangen, Serpents de Pharaon, bekannten 
Spielzeuge, bei deren Anziinden sicb Quecksilberdampfe entwickeln kbnnen, 
welche fur die Gesundbeit nachtheilig sein konnen. Aucb gab das Verschlucken 
eines solcben Serpent statt eines Bonbons Gelegenheit zur Vergiftung eines Kin- 
des (Michel Peter in: L’Union med. 110, 1865), die unter gastritischen Sym- 
ptomen mit Kalte und ofteren Frostscbauern giinstig verlief; die Behandlung be- 
stand in Brechmitteln und Kalkwasser, durcb welches letztere Peter eine Oxy- 
dulverbindung des Queeksilbers zu bilden versuebte. 

13. Nitroglycerin, 

[Zusatz zu §. 489. S. 724.] 
Ueber das Nitroglycerin liegen aus neuester Zeit Versuche von Rud, 

Demme (Scbw. Ztschr. f. Heilk. Bd. I. S. 186. 1864), J. F. H, Albers (D. 
Klin. No. 42. 1864), Jvar Onsum (Norsk. Magaz. H. I. p. 36. 1865) und 
H. Eulenberg (Berlin, klin. Wchschr. 24. 1865) vor. Demme prtifte das 
Nitroglycerin an sich selbst und an Kranken im Inselspital zu Bern, und nabm 
an sich nach 2—3 Tropfen einer Losung von 1 Theil Nitroglycerin in 9 Thei- 
len Alkobol Kratzen im Halse und auf der Zunge und Vermehrung der Speichel- 
absonderung, in wenigen Secunden Pulsbeschleunigung (um 10—12 Schlage), in 
einigen Minuten driickenden Kopfscbmerz in der Stirngegend, Schwindel und 
Stummsein nach 5—10 Minuten wabr; nach 5—6 Tropfen raseheres Eintreten 
dieser Symptome und Ziehen und fibrillares Zucken in den Masseteren, fibrillares 
Zucken einzelner Muskelgruppen der Extremitaten, Yerdauung und Diurese 
blieben normal. Albers gelangte nach seinen physiologischen und therapeu- 
tischen Versuehen zu folgenden Satzen: das Nitroglycerin gehort zu den rasch 
wirkenden Giften, seine voile Wirkung entfaltet sich schon in 3—4 Minuten. 
Seine Wirkung am Frosche halt die Mitte zwischen der des Strychnin und 
Coffein. Bei warmblutigen Thieren hat es die Wirkung der Blausaure. Es affi- 
cirt vorzugsweise Gehirn und Riickenmark, weniger die vom Sympathicus ver- 
sorgten Theile. Erstere erscheinen nach der vollen Wirkung des Giftes blut- 
arm. Auch die Herzkammern sind etwas blutarmer und die Herzbewegung er- 
lischt friiher als nach natiirlichem Tode. Nitroglycerin reizt mehr die Bewegung 
als die Empfindung; dass es wie das Strychnin andauernde Steigerung der Em- 
pfindlichkeit bewirkt, ist bis jetzt nicht bekannt. Onsum sah bei seinen ubri- 
gens mit nicht ganz reinem Nitroglycerin angestellten Versuehen bei Froschen 
nach 5—6 Tropfen den heftigsten Tetanus, bei Kaninchen nach 20—30 Tropfen 
Betaubung, Narkose, Schwachung des SehvermOgens, nur zuweilen leichte Con- 
vulsionen und Tod unter tiefem Sopor nach 5—7 Std., und bei sich selbst nach 
1 Tropfen schon nach 5 Minuten Schwindel und Schwache des Selivermogens, 
Kopfschmerz in der Stirngegend, brennendes Gefiihl im Schlunde und Cardial- 
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gie, eine Stunde darauf durch zufalliges Verschlucken einer kleinen Quantit&t 
heftigen, klopfenden Kopfschmerz, Empfindlichkeit gegen Licht, Zittern im ganzen 
Korper, anfangs erbohte Temperatur, sp&ter Kaltegefiihl, wahrnahm; bei Ons um 
endete die Intoxication mit einem 11 Std. ununterbroehen anbaltenden Schlafe. 
Eulenberg schliesst dagegen aus Thierversuchen, wonacb 3 Tropfen in alcohol. 
LOsung innerlich bei Kanincben die Fresslust aufhoben und etwas beschleunigtes 
Athmen bewirkten, 15—30 Tropfen subcutan keinerlei Storungen hervorbrach- 
ten, sowie. aus Versuchen am eigenen Korper die Unwirksamkeit des Stoffes. 
Die Erscheinungen an dem ersten Kaninchen und leichte Kopfschmerzen, welcbe 
eine Yersuchsperson nach 5 Tropfen bekam, bait Eulenberg irrigerweise 
bedingt durch in alkoholischer Nitroglycerinlosung erzeugtes salpetrigsaures 
Aetkyloxyd. Da Eulenberg das namliehe Praparat anwendete, welches Al¬ 
bers zu seinen, das Nitroglycerin als Gift hinstellenden Versuchen benutzte, ist 
bei der leichten Zersetzbarkeit des Nitroglycerins in Glyeerinsaure, Oxalsaure 
u. s. w. wol anzunehmen, dass Eulenberg mit zersetzten Praparaten gearbeitet 
hat, auch wirken 3 Tropfen Glooiin iiberhaupt nicht toxisch auf Kaninchen. 

14. Nitrobenzin, Amlin und Anilinderivate (S. 724 u. 725). 

[Zusatze zu §§. 490 u. 493. S. 723—724.] 

Die ausgedelmte tecbnische Verwendung des Anilins und der 

Anilinderivate (Fuchsin u. s. w.), daneben auch des zur Darstellung 

des Anilins dienenden Nitrobenzins, hat sowol zur Kenntniss einer 
Reike chronisclier und acuter Yergiftungsfalle beim Menschen als 

zu eingehenden toxikologischen Studien iiber einzelne dieser Stoffe 
gefuhrt, deren detaillirte Mittheilung uns um so mehr obliegt, als die 

toxikologisehe Bedeutung der Substanzen im Zunehmen begriffen ist. 

Seitdem B. Schuehardt (Vireh. Arch. Bd. XX. H. 5. u. 6. 1861) durch 
umfassende Versuclie die Giftigkeit des Anilins dargethan, ist dieselbe von den 
verschiedensten Seiten sowol durch Experimente an Thieren als durch zufallige 
Beobachtung von Intoxicationen bei Menschen bestUtigt. Die ausgedehntesten 
Thierversuche stellten Ollivier und Bergeron (Brown-Sequard’s Journ. de 
Physiol. 1863, Jul. p. 669) an. Nach ihnen gentigen 3—4 Gramm Anilin, um 
einen mittelgrossen Hund in 2 Std. zu todten. Zuerst tritt Speichelfluss ein, 
in 10 Min. wird das Thier ruhig und wie gelahmt, dann fangt es an zu zittern 
und dieses Zittern halt bis zum Tode an. Bald darauf treten convulsivische 
Erschiitterungen ein, welche durch Leitung eines directen Stromes von mittlerer 
Starke durch die Muskeln aufgehoben werden. Spater schwankt das Thier und 
fallt auf die Seite, fortwahrend zitternd; die Convulsionen nehmen an Zahl und 
Intensitat ab; die Haut wird heiss, Herzschlage klein, irregular, Susserst frequent; 
Respiration kurz, miihsam, Pupillen etwas erweitert, Augen thranend. Etwa 
2 Std. nach der Vergiftung werden anfangs die Hinterbeine, spater die vor deren 
kalt; die Herzschlage kaum z&hlbar. Die Sensibilitat bleibt intact bis zum Tode> 
dem meist Glottiskrampf vorausgeht. Blutige Extravate in den Pleuren, Con¬ 
gestion der Lungen, Ueberfullung des Herzens mit Blut linden sich in der 
Leiche. Das Blut ist sehr verandert; theerartig, braun, nicht coagulabel, sich 
selbst iiberlassen dichte Floeken in rothlichem Serum absetzend; mit Sauerstoff 
in Contact gebracht, farbt es sich nicht roth. Es riecht charakteristisek nach 
Anilin, welches man darin, wie im Gehirn, in den Muskeln und den Lungen 
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chemisch nachweisen kann. Die Blutkorperchen erseheinen granulirt und haben 
theilweise ibr Hamatin verloren. Bringt man Anilin direct auf blossgelegte 
Muskeln, so wird deren Contractilitat ausserst rasch yernicbtet. Es wirkt somit 
wie Sulfocyankalium, und wie bei diesem findet man in dem getodteten Muskel 
die Querstreifung vollig geschwunden; die Muskelfasern erscheinen wie fettig 
degenerirt. Der Nerv bleibt intact und die Yergiftung der Muskeln geschieht 
durch Vermittelung des Blutes. Ebenso rasch wie auf die ubrigen quergestreif- 
ten Muskeln wirkt das Anilin auf das Herz. Das Anilin todtet durch Asphyxie, 
indem es das Blut unfahig macht, O aufzunehmen, nicht durch mechanisches 
Aufheben der Respiration. Auch Anilindampfe kdnnen den Tod von Thieren 
herbeifiihren. Mit diesen Untersuchungen stehen diejenigen von Prof. Sonnen- 
kalb (Anilin und Anilinfarben in toxikologischer und medicinalpolizeilicher Be- 
ziehung. Leipzig, Otto Wigand. 1864) angestellten Untersuchungen insofern in 
Widerspruch, als er, wie Schuchardt, auch Anasthesie als zur Symptomen- 
reihe der Anilinvergiftungen gehorig bezeichnet. Im Wesentlichen sind Son- 
nenkalb’s Resultate mit den von Schuchardt angegebenen ubereinstimmend: 
dass das Anilin zu den starken Giften gehort, und zwar zur Classe derjenigen, 
welche ihre Wirkung in den Centralorganen des Nervensystems, namentlich im 
Riickenmarke entfalten (Muskelzuekungen, klonische Krampfe, Verminderung der 
Sensibilitat, Lahmung, Beschleunigung der Respiration und der Herzthatigkeit); 
ferner, dass es Reizungszustande an denjenigen Theilen veranlasst, mit denen es 
in Beruhrung kommt (Schleimabsonderung in der Mundhohle), und dass die 
Ausscheidung nicht durch den Urin, sondern durch die Athmungswerkzeuge vor 
sich geht. Die letztere Angabe scheint iibrigens nach den neueren Untersuchun¬ 
gen von E. Bergmann in Dorpat (Prager Yierteljhrschr. H. IY. p. 108. 1865) 
nicht vollig richtig zu sein, indem es ihm gelang Anilin im Urin nachzuweisen. 
Als todtliche Dosis gibt Bergmann fur Kaninchen 1—1% Gmm., fur Hunde 
5 Gmm. an. Mit Recht verwirft er auch die Angabe von Ollivier und Ber¬ 
geron, es verhindere das Anilin die Blutgerinnung, unter Hinweis auf das mehr- 
fache Vorkommen von Bluteoageln im Herzen und den grossen Gefassen. 

Dass iibrigens unsere deutschen Beobachter in Hinsicht auf die Beeintraeh- 
tigung der Sensibilitat durch Anilin im Rechte sind, beweist die von Morell 
Mackenzie (Med. Times. March 8. 1862) mitgetheilte Vergiftung eines 16jah- 
rigen Burschen durch Anilindampfe. Dieser wurde im Zustande completer 
Anasthesie in einem Anilinfasse gefunden, das er auszuwaschen im Begriffe 
stand. Als wesentliche Intoxieationsphanomene zeigten sich Kalte und Blasse der 
KQrperoberflache, blaulich-rothe Farbung der Lippen, Nasenschleimhaut, Gesicht 
und Nagel; langsamer, kaum fiihlbarer Puls, schwacher Herzschlag; Kopfschmerz 
und Schwindel, nachdem er wieder zu sich gekommen war. Der Athem roch 
stark nach Anilin. Durch Excitantien erfolgte Genesung; grosse Schwache per- 
sistirte noch einige Tage. Gleichzeitig gedenkt Mackenzie nach Fletcher 
einer Intoxication durch verschlucktes Anilin, die als rauschahnlieher Zustand 
ohne Convulsionen verlief. Knagges (Med. Times. June 7. 1862) erzahlt 
einen Fall, wo durch das Zerbrechen eines mit Anilin gefullten Fasses ein Ar- 
beiter mit Anilin tiberschiittet wurde, und ohne etwas davon in den Mund zu 
bekommen, wahrend des Abwischens desselben von seinen Kleidern in der 
Weise erkrankte, dass anfangs Mattigkeit und Schwindel, spater livide Hautfar- 
bung und Dyspnoe sich einstellten, ohne dass Triibung des Bewusstseins und 
Convulsionen bemerkt wurden; auch hier war der Puls klein und unregelmSssig, 
die Haut kalt und eine Behandlung mit Brandy fiihrte zur Genesung. AufFallig 
war, dass Sinapismen in mehreren Stunden keine Hautrothung bewirkten. Ein 
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Fall yon Daendliker (Jahresber. des Cant. Zurich 1862. p, 118) betrifft einen 
Chemiker, der sich mit Anilinfarbenbereitung beschaftigte, die Vergiftung war 
bewirkt durck das Zerspringen einer etwa ein Pfund haltenden Flasche. Patient 
war in bewusstlosem Zustande auf seinem Bette gefunden worden, auch bei ihm 
war Cyanose, aber keine Convulsion vorhanden. Etwas auffallig ist in diesem 
Falle das Zuriiekbleiben lastigen Druckgefiihles im Kopfe, das erst nach weni- 
gen Woehen durch Zinkacetat beseitigt wurde. Die eigenthiimliche blaue Far- 
bung der Haut hat iibrigens auch Turnbull (Bouchard. Annal. de Tlierap. 
1863), der das schwefelsaure Anilin therapeutisch gegen Chorea mit Hutzen 
versucht haben will, bei seinen Patienten beobachtet und auf Rechnung einer 
Oxydation des Anilins im Organismus gebracht. — Sonnenkalb sah in einer 
Leipziger Anilinfabrik, so lange das Anilinroth in offenen Kesseln aus dem Anilin 
dargestellt wurde, Erkrankungszufalle, bestehend in todtenahnlicher blaulicher 
Farbung des Gesichtes, blaugrau gefarbten Lippen, blasser Beschaffenheit des 
Zahnfleisches, Kaltegefuhl, Kopfschmerz und Schwindel, lahmungsartiger Schwache 
in den Unterschenkeln, besonders in den Kniegelenken. 

An diese acuten Vergiftungen mit Anilin reihen sich Beobachtungen von 
chronischen in Fabriken, welche sich mit der Darstellung von Anilinfarben 
beschaftigen. Es werden aus dem Anilin bekanntlich eine grosse Menge von 
Farbstoffen dargestellt: 1) violette, wie Anilein, Indisin, Anilinviolett, Violin, 
Harmalin, Phenaman, 2) rothe, welche die versehiedensten Abstufungen von dem 
sattesten Carmin bis zum zartesten Rosa zeigen und als Fuchsin, Solferino, 
Azalein, Anilinroth, Rosein, Malvenfarbe, Magenta im Handel vorkommen, 
3) blauer Farbstoff (Anilinblau, Pariserblau), 4) brauner Farbstoff, aus welchem 
die verschiedenartigen Havannafarben dargestellt werden, und 5) ein griiner Farb¬ 
stoff. Von diesen Farbstoffen sind bisher Fuchsin und Anilinblau in 2 Sorten von 
Sonnenkalb und Char vet toxikologisch gepriift worden und als vollig ungiftig 
befunden. Es scheint daher, da die betreffenden chronischen Intoxicationen zum Theil 
in Fabriken vorkommen, wo nur Fuchsin bereitet wurde, letzteres vollig unschul- 
dig zu sein und nur in den Stoffen, aus welchen dasselbe bereitet wird, die Ur- 
sache der Erkrankung zu suchen sein. Es sind dies das Anilin selbst und 
hauptsaehlich arsenige und Arsens&uren, in einzelnen Fallen vielleieht auch 
Queeksilbersalze. Auf eines Oder das andere mochten die Ekzeme zuruckzufuhren 
sein, welche das Tragen mit Fuchsin gefarbter Unterjacken nach Friedrich 
hervorrufen soil, wenn sie nicht ganz zufallig sind. Auf die Arsensaure fiihrt 
Th. Clemens (Deutsche Klinik. 17. 1866) eine Phlegmone der Hand mit 
nachfolgender, durch dreimonatliche elektrische Behandlung beseitigter Gefiihls- 
und Bewegungslahmung derselben zuriick, als deren Ausgangspunkt sich eine 
kleine Hautwunde am Finger herausstellte, welche beim Nahen in langeren Con¬ 
tact mit Seidenf&den kam, die mit nicht arsenfreiem Fuchsin gefarbt waren, wo- 
bei als besondere, die Diagnose auf Arsenintoxication begriindende Erscheinung 
die eigenthiimliche, im Verlaufe der Affection anhaltende Trockenheit der Hand- 
flache hervorgehoben wird. 

Wahrscheinlich auf freies Anilin als Beimengung zu Rosanilin, wenn auch 
solches chemisch nicht nachgewiesen werden konnte, ist eine von Bergmann 
in Dorpat (a. a. O.) beschriebene Vergiftung eines Farbermeisters mittelst eines 
guten Schluckes Magenta-Roth zu beziehen, welche in 3 Tagen gunstig verlief 
und sich besonders durch die cyanotischen Erscheinungen, wie man sie bei 
Anilin- und Nitrobenzinvergiftungen beobachtet, die kiihle Hauttemperatur bei 
einem Pulse von 120—140 Schlagen, Kopfschmerz und Schlafsucht,- voriiber- 
gehende Zuckungen in den Extremitatcn und miihsame Respiration ebarakteri- 
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sirte. Fur die Diagnose war nicht ohne Interesse die dunkelviolette Farbung 
der Lippen, Mundhohle und Zunge, ferner des Erbroehenen und der Faces, so 
wie das deutliche Auftreten eines rotben Farbstoffes im Urin. Das genommene 
Magenta-Roth war eine concentrirte Losung in Alkobol mit Zusatz von etwas 
Eisenvitriol, die verschluckte Quantitat, zu SO Gmm. berechnet, entsprach nach 
chemischer Untersuchung des Restes 2)£ Gmm. des trockenen Farbstoffes, in 
welehem keiue Spur arseniger Saure vorhanden war. Dieser Farbstoff, welcher 
mehr violett und in Wasser viel weniger loslich war als Rosanilin, wirkte auch 
bei Thieren toxisch und zwar in ganz ahnlicher Weise wie Anilin, wahrend aus 
Dresden bezogenes Rosanilin und dessen Yerbindungen mit Salz- und Essig- 
saure, selbst bei directer Injection in das Blut ungiftig wirkten. Es ist daher, 
wenn man nicht annehmen will, dass es giftige und ungiftige Anilinfarben gebe, 
die in Frage stehende acute Vergiftung wol zu den Anilinvergiftungen zu 
zahlen. 

Die ausgedehntesten Erfahrungen iiber chronisehe Intoxication bei Arbeitern 
in Anilinfarbenfabriken sammelte Henri Charvet (Ann. d’hyg. publ. Oct. 1863. 
p. 281) in einer Fuelisinfabrik zu Pierre-Bonite (Rhone). Dieselben charak- 
terisirten sich durch folgende Storungen: 1) Stfiruugen von Seiten der Haut. In 
sehr vielen und namentlich den leichteren Fallen traten im Anfange papulose, 
vesiculose, pustulose Hautausschlage, selbst Furunkeln auf, und zwar Eruptionen 
sehr versehiedener Art an der namlichen Korperstelle. Sie heilten schnell, wenn der 
Kranke der schadlichen Atmosphare entzogen wurde. Fast immer gingen sie anderen 
Zufallen voraus und waren bei den im Hdtel Dieu zu Lyon behandelten Kranken 
meist verschwunden oder im Abheilen. Sie riefen keine Allgemeinerseheinungen 
hervor, da sie sich meist auf H£nde und Fiisse beschrankten und wenig schmerz- 
ten. Immer schwanden sie selbst ohne Behandlung in einigen Tagen oder 
Wochen, meist waren sie mit mehr oder minder betraehtlichem Oedem verbun- 
den, das sich auf die befallenen Parthien beschrankte und nach beseitigtem Aus- 
schlag haufig noch einige Zeit persistirte.. 2) StGrungen der Verdauungsorgane, 
meist in Durst, Verstopfung, anfangs etwas Diarrhoe, leichter Dyspepsie mit etwas 
Gastralgie, Ructus, Nausea, selbst Vomitus, bisweilen in heftiger Kolik bestehend. 
3) Storungen der Innervation, bei weitem die auffallendsten Krankheitserschei- 
nungen. Als Motilitatsstorung ist hervorzuheben mehr oder weniger bedeutende 
Muskelschwaehe, welehe immer von den aussersten Spitzen der Gliedmassen be- 
gann und stets gleichzeitig untere und obere ergriff, die Fiisse und Hande vor- 
waltend afficirend und sich auf Vorderarm und Unterschenkel, nie weiter holier 
hinauf ausbreitend. Die Parese betraf die ganze Musculatur der Fiisse, Hande 
u. s. w., welehe iibrigens ihre elektrische Reizbarkeit behielt. Sehr seiten wurde 
fibrillare Zuckung beobachtet. Das Yolum der Muskeln nahm bei langer be- 
stehender Lahmung ab; mit ihrer Energie erlangten dieselben aber gleichzeitig 
stets ihren normalen Umfang wieder. Viel complicirter waren die Storungen 
der Sensibilitat. GewOhnlich wurde die Paralyse von Anasthesie begleitet, die 
ebenfalls stets unvollkommen war, von den Spitzen der Extremitaten ausging 
und an diesen ihre grosste Intensitat erreichte. Bei einigen * Patienten war sie 
mit Hyperasthesie verbunden. Nicht seiten klagten Patienten iiber lastige For¬ 
mication, Brennen, Constrictionsgefiihl, haufig iiber Schmerzen, welehe sich 
Nachts nicht verschlimmerten und auf bestimmte Punkte der Extremitaten nicht 
zuriickfiihrbar waren. Einige Male beobachtete Charvet Ohrensausen, Amblyo- 

pie, bisweilen im Anfange der Erkrankung massigen Kopfschmerz. Ausser den 
Storungen der Haut, des Tractus und der Innervation, welehe cooxistiren, aber 
auch fur sich auftreten und verlaufen konnten, sah Charvet in zwei Fallen 
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Conjunctivitis, sowie bei mehreren Patienten Blepharitis subacuta; ausser- 
dem etwas Husten, sonst keine erheblichen Respirationsstfirungen. (Nach den 
Beobachtungen des Pabrikarztes Dr. Dupuy sind iibrigens die Arbeiter in der 
betreffenden Fabrik chronischen Entziindungen der Athemwege sehr ausgesetzt 
und wenn sie an Bronchitis erkranken, lost sich die Entzundung nicht von selbst, 
sondern wird chronisch und recidivirt oft. Yiele Arbeiter leiden an habituellem 
Husten, und diejenigen, welche in Contact mit dicken Dampfen von Anilin oder 
Nitrobenzin arbeiten, bedecken des Hustenreizes wegen Mund und Nase.) Circu- 
lationsstorungen fehlen meist; im Beginne der Affection ist der Puls eine Zeit 
lang frequent. Harnwege und Urin sind stets normal. Die Dauer der Krank- 
heit ist, wenn sie sich auf Hautausschlage beschrankt, 1—2—3 Wochen; die ner- 
vdsen Symptome dauern meist 2—3 Monate und haufig besteht noch langer ein 
Schwachezustand. Von Charvet wurden 11 Falle beobachtet, die sammtlich 
giinstig verliefen, unter symptomatischer Behandlung. 

Den Von Charvet mitgetheilten Erfahrungen Dupuy’s und zum Theil 
Charvet’s eignen entsprechen solche von Kreuser in Stuttgart, Stadeler in 
Marburg und Bo rig in Wildungen. Sie beobachteten bei Arbeitern in Anilin- 
fabriken intensive Bronchitis, durch starken trockenen Keuchhusten eharakterisirt, 
gleichzeitig Gesehwiire an Beinen und Scrotum, von runder Form, scharf abge- 
grenzt, oft mit ealldsen Randern, mit dicken schwarzlichen Krusten bedeckt, 
wahrend die Umgebung geschwollen und schmerzhaft war. GehOrige Ventilation 
beseitigte fernere Erkrankungen. 

Ein Fall von E. Friedrich (Dtsch. Klinik. 47. 1863) ist in manchen Be- 
ziehungen abweichend. Er betrifft einen Gehiilfen in einer Drogueriehandlung, 
welcher nach dem 2 Monate lang fortgesetzten Einathmen von Anilinfarbenstaub 
bei dem Verpacken derselben erkrankte. Die betreffenden Farben werden als 
Bleu de Lyon, Bleu de Lumiere, Fuchsin No. 1. und 2. und Violet Fuchsin be- 
zeichnet und die Verstaubung bei Verpackung derselben erforderte haufig Schutz 
des Mundes mittelst Handtuches. Bei dem Patienten, welcher friiher an Seor- 
but mit nachfolgendem Morb. Bright, gelitten hatte, begann die Krankheit mit 
allgemeiner Abgeschlagenheit, Lungenkatarrh, Ohnmaehten, Schmerz im Hinter- 
kopf und allgemeinen Erscheinungen. Dann folgten sich der Reihe nach Schmer- 
zen in der Nierengegend, Anschwellung der Schleimhaut im Munde, des Zahn- 
fleisches und der Zunge, sowie Stumpfsein der Zahne (nicht eigentlicher Ptyalis- 
mus), endlich Pupillenerweiterung und klonische Krampfe der Extremitaten und 
der Gesichtsmuskeln. Erst nach Verlauf mehrerer Wochen endete das Leiden 
unter kritischen Erscheinungen (Harnsediment, plfjtzliches Sinken des Pulses) und 
in der Reconvalescenz ging das Kopfhaar verloren. 

Dies sind die Thatsachen in Bezug auf die Erkrankung der Arbeiter in den 
Anilinfabriken, an deren Erklarung sich besonders Charvet, Friedrich und 
Sonnenkalb versucht hatten. Charvet betont mit Recht, dass es sich um 
eine chronische Vergiftung handelt, deren Entstehung nur auf Stoffe, welche sich 
im Organismus* anhaufen und nicht rasch eliminirt werden, bezogen werden darf. 
Von den zur Bereitung des Fuchsins dienenden Stoffen ist das Benzin, das trotz 
seiner vielfachen technischen Anwendung nie ahnliche Erkrankungen hervorrief, 
von vorne herein verdachtfrei. 

Nach Charvet’s Versuchen rufen Dampfe von Nitrobenzin (10 Gramm) 
bei einem Hunde in 1Std. incomplete Anasthesie, etwas Schlaf und Dyspnoe 
hervor. 5 Gramm innerlich bewirken alsbald Spasmus glottidis und Dyspnoe 
und unvollkommene Lahmung der Hinterbeine; nach ^ Std. schwanden in Folge 
starken Erbrechens alle Erscheinungen. Diese nebst Anasthesie der Hinterbeine 
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traten in lioherem Grade naeh 10 Gramm anf, doch vermochte selbst die weitere 
Gabe von 8 Gramm das Thier nicht zn todten. In dem nacb der Yergiftung 
getodteten Thiere zeigten Herz, Magen, Urin nnd alle Korperhbhlen den charak- 
teristischen Geruch nach Nitrobenzin; Entziindung fand sich nirgends. Das 
schnelle Auftreten desselben im Urin beweist seine rascbe Elimination und Un- 
geeignetsein zu chroniscber Vergiftung. Vom Anilin gilt dasselbe. Niemals 

-konnte Char vet dureh wiederholte kleine Dosen, subcutan applieirt, cbroniscbe 
Yergiftung herbeifiihren. Eine blaue Earbung der Lippen und Zunge sah Char- 
vet niemals auftreten. Das Euchsin ist ungiftig und wird rasch durch den Urin, 
der einige Stunden lang eine rothe Earbung annimmt, eliminirt. Hieraus erhellt, 
dass nur die Arsenverbindungen die Ursacbe der Erkrankungen in Pierre- 
Bonite sind, um so mehr als sich dieselben niemals zeigten, so lange Quecksilber- 
praparate zur Darstellung des Anilinroths in der Fabrik verwendet wurden. Dass 
das Krankheitsbild dem Arsenicismus chronicus gleicht, steht fest. Nur die Ka- 
tarrhe der Anilinarbeiter konnen Folge von Anilindampf sein; bierzu tragen aber 
aueh vielleicht die Nitrobenzindampfe bei, welehe bei Charvet selbst Husten 
und Prickeln im Halse hervorriefen. Hier kommen indess auch nach unserer 
Ansicht die Dampfe der Untersalpetersaure in Betracht, welehe sich bei Darstel¬ 
lung des Nitrobenzins aus Benzin mittelst Salpetersaure reichlich entwickeln. 

Friedrich halt in dem von ihm beschriebenen Ealle die Nierenschmerzen 
fur Keste des alten Morbus Brightii und fasst Stomatitis und Gingivitis als 
Symptome eines Mercurialismus in Eolge von Verstauben der zur Bereitung der 
Anilinfarben benutzten und nicht entfernten Quecksilbersalze auf (obschon aller- 
dings nicht sicher erwiesen war, dass Mercursalze den Earben beigemengt wa- 
ren); die klonischen Krampfe betrachtet er, auf Schuchardt’s Versuche hinwei- 
send, als Symptome einer Anilinvergiftung. Hiergegen ist jedoch zu erinnern, 
dass in den betreffenden Farben das Anilin als solches nicht mehr vorhanden ist 
und dass in den beim Menschen vorgekommenen Anilinvergiftungen niemals 
Krampfe beobachtet sind; wir mochten deshalb mit Sonnenkalb diese eben so 
wie die Gingivitis und Stomatitis nebst dem Defluvium capillorum auf metallische 
Yergiftung beziehen. 

Mehrere der im Vorstehenden genannten Experimentatoren haben neben dem 
Anilin auch das Nitrobenzin beriicksiehtigt, dessen Giftigkeit durch Thierver- 
suche von Casper und Bacchetti langst festgestellt, auch fur den Menschen 
durch englische Beobachtung lethaler Vergiftungen erwiesen ist. Mackenzie be- 
ruhrt einen Fall, wo ein junger Mensch, der durch einen Heber etwas Nitroben¬ 
zin in den Mund eingezogen, in 12 Std. starb, nachdem sich einige Zeit nach 
der Yergiftung Somnolenz und stets zunehmender Stupor entwickelt hatte; Con- 
vulsionen und Erbrechen fehlten. Sonnenkalb erwahnt nach Streeter (Med. 
Times. Debr. 16. 1854) die Yergiftung eines Kindes durch nach Nitrobenzin 
riechenden Sago. Letheby (Brit, and for. med. chir. rev. Octbr. 1863) spricht 
von zwei Todesfallen, deren einer mit dem Mackenzie’s identisch ist. Le¬ 
theby hat hieran verschiedene Thierversuche mit Nitrobenzin und Anilin ge- 
kniipft, deren Resultate er folgendermassen formulirt: Anilin und Nitrobenzin in 
reinem Zustande wirken als energisch narkotische Gifte. Sie iiben sehr geringe 
locale irritirende Wirkung auf Magen ,und Darm aus. Bisweilen wirken sie sehr 
rasch und todten rapid, doch kann das Nitrobenzin auch langere Zeit im Orga- 
nisrrms verweilen, ehe es wirkt. Anilinsalze sind nicht so giftig wie das reine 
Anilin. Erfolgt der Tod friihzeitig, so kann man Anilin und Nitrobenzin im Or- 
ganismus nachweisen, tritt er spater ein, so ist dies in Folge chemischer Altera¬ 
tion oder Elimination nicht mehr moglich. Die beiden Gifte scheinen sich im 
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K6rper durch Oxydation und Reduction zu verandern, indem sick das Nitroben- 
zin in Anilin verwandelt (?) und indem das Anilin und die Anilinsalze in die 
als Malvenfarbe oder Magentafarbe bezeichnete Substanz fibergehen. Diese Satze 
sind indess keineswegs unbestritten und namentlieh ist die Verwandlung von Ni- 
trobenzin in Anilin sowol von Bergmann (a. a. O.) als von Paul Gutt- 
mann (Reichert's Arch. H. II. p. 196, 1866) nicht bestatigt worden. Nach 
Ollivier und Bergeron (Journ. de la Physiol. 455. 1863) findet sich 
das Nitrobenzin im Blute, sogar in Tr6pfehen, wieder, daneben aber auch 
Anilin, aber wenig, und besonders in Leber und Milz, nach Verabreichung 
grosserer Mengen auch in den Nieren und in den Lungen, wobei die Verfasser 
sioh davon iiberzeugten, dass ihr Nitrobenzin anilinfrei war; im Urin und im 
Athem wurden beide Korper gefunden, im ersteren auch noch Pikrinsaure. 
Als todtliche Gabe fanden Ollivier und Bergeron 2— 6 Grm. fur Meer- 
schweinchen, 10 Grm, fur einen Hund, der sonst 2 — 3 Grm. taglieh vertragt. 
Die Vergiftungserscheinungen bezeichnen sie als denen der Anilinvergiftung ahn- 
lich, nur treten statt der Convulsionen Schauder auf, Blut, Muskeln, Herz, Ner- 
ven werden nicht afficirt. Auch iiberzeugten sich die Verfasser von der giftigen 
Wirkung der Nitrobenzindampfe. Nach Bergmann schwankt die Dosis lethalis 
zwischen 4%—7 Grm. Nitrobenzin. Dasselbe wirkt betaubend, erzeugt Schwin- 
del und Somnolenz und ffihrt in grossen Dosen zu einem comatosen Zustande. 
Die Pupillen sind erweitert, die Beweglichkeit herabgesetzt, ebenso Puls, Respi¬ 
ration und Temperatur gesunken, Krampfe treten nicht auf* Die ersten Er- 
scheinungen zeigen sich sehr spat, es sei denn, dass sehr grosse Dosen applicirt 
wurden; der Sopor entwickelt und steigert sich allmahlig, dauert Tage lang und 
geht unmittelbar in den Tod fiber. Oertliche Reizungserscheinungen fehlen 
ganz. Der spate Eintritt der Wirkungen erklart sich nach Bergmann aus der 
langsamen Resorption des Nitrobenzins, indem nach Gaben von weniger als 
2% Grm. noch 3 Tage spater am Magen Tropfen desselben vorhanden sind. 
Letzterer Umstand wird fibrigens von Guttmann entschieden bestritten, nach 
dessen Untersuchung schon 25 Min. nach der subcutanen Injection von Nitroben¬ 
zin das Carotisblut das Gift nachweislich enthalt und die Parese und Narkose 
schon in 1—2 Std. bei Warmblfitern sich zeigen. Eine bemerkliche Abnahme 
der Respiration und Herzaction hat Guttmann nicht constatirt und stimmt im 
Uebrigen mit Bergmann iiberein. Bei Froschen bewirkt das Gift zuerst Mattigkeit, 
dann Stillstand der Respiration und schliesslich vollstandige Lahmung, welche 
die elektrische Prfifung der Nerven und Muskeln als auf einer Einwirkung des 
Giftes auf die Nervencentra erweist. Im Lahmungsstadium cessirt die Reflexbe- 
wegung ganz, Herzthatigkeit und Kreislauf bleiben intact. Die Wirkung des 
Giftes zeigt sich sehr langsam, und bis zu vollstfindiger Lahmung vergehen so¬ 
wol bei subcutaner als bei innerer Application 1 — 2 Std.; sehr intensiv wirkt 
verdampfendes Nitrobenzin, wo ein einziger Tropfen geniigt Frosche in 3—4 Std* 
zu todten. Vollige Erholung der Frosche tritt niemals ein. 

Von besonderem Interesse sind dann noch zwei Vergiftungen durch Nitro¬ 
benzin aus neuester Zeit, welche Dr. Schenk in Graudenz und Dr. Mfiller in 
Varel (Vierteljhrschr. f. ger. Medicin. H. II. p. 324. 1866) mittheilen. In bei- 
den Fallen war das Nitrobenzin innerlicb genommen, das eine Mai von einem 
schwangeren M&dchen, das sich mit Bittermandelol vergiften wollte und statt 
dessen Mirbanessenz erhielt, das andere Mai aus Nasehhaftigkeit, In Schenk’s 
Falle war der Ausgang, obschon 2 Drachm, genommen waren, giinstig und ohne 
Einfluss auf die Graviditat, in Mfiller’s Falle ffihrte ein Theeloffel voll Nitro¬ 
benzin den Tod in 27 Std. herbei. Beide Male zeigtc sich die auffallende Livi- 
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ditat der Haut, ahnlieh wie sie bei Anilinvergiftung beobachtet wird, erhobte 
Pulsfrequenz, ersehwerte Respiration, vollige Bewusstlosigkeit, Trismus, Pupillen- 
erweiterung, jedoch in yerscbiedenem Grade und starker Geruch des Athems 
nacb bitteren Mandeln, ausserdem tonische Krampfe der Flexoren. Erbrecben 
zeigte sich nur in Schenk’s Falle und trug wol zum gunstigen Ausgange 
bei. Das in beiden Fallen entleerte Aderlassblut gerann langsam und rock nicht 
nach bitteren Mandeln. 

15. Acidum picronitricum, Pikrinsaure (S.w 726). 

[Zusatz zu §. 495. S. 726.'] 

Dr. W. Erb (die Pikrinsaure, ihre physiologischen und therapeutisehen Wir- 
kungen. Wurzburg, Stahel. 1865) fand, dass pikrinsaure Alkalien, in grosse- 
ren Dosen verabreicht, ausser dem kiinstlichen Ikterus die Zerstorung eines grossen 
Theils der rothen Blutkorperehen und consecutive Yermehrung der farblosen 
(kiinstliche Leukocythose) bewirkten. Kleinere Dosen werden von Thieren selbst 
langere Zeit gut vertragen und setzen nur anfangs das Korpergewicht herab; 
Temperatursteigerung findet nicht statt. Grossere Dosen (bei Kaninchen 3—4 Gr. 
pro die) verursachen nach langerem Gebrauche den Tod unter den Erscheinungen 
der Inanition; sehr grosse Gaben rufen einen von der Destruction des Blutes 
wahrseheinlieh bedingten Collapsus hervor, der rasch mit Tod endigt; post mor¬ 
tem finden sich Hamorrhagien der Nieren und geringe Affection der Magen- 
darmschleimhaut. Die Pikrinsaure imbibirt fast alle Organe und wird grossten- 
theils durch den Harn wieder ausgesehieden. Kraftige, nicht fiebernde Erwaeh- 
sene vertragen die pikrinsauren Alkalien in der Dosis von 9—15 Gr. selbst 
langere Zeit sehr gut; bei Kindern und schwachen, fiebernden Personen ist der 
Gebrauch nur mit Yorsicht statthaft. 

16. Acidum oxalicum, Oxalsaure (S. 727). 

[Zusatz zu §§. 496—502. S. 727—734.] 

Zur Casuistik der Vergiftung mit Oxalsaure heben wir hervor: Rich. 
Ellis (Lancet, II. 10. Sept. 1864), in dessen Fall (Selbstmord) die Wiederher- 
stellung nach 1 Unze Oxalsaure bei angemessener Behandlung erfolgte, und 
Bathurst Woodman (Med. Times. Oct. 3. 1864), eine Genesung nach 
Yb Unze betreffend, welcher Fall sich durch das langer als 1 Woche fortgesetzte 
massenhafte Auftreten von oxalsaurem Kalk im Urin auszeichnet. Eine eigen- 
thiimliche sehr sehmcrzhafte Erkrankung der Hande durch Oxalsaure 
bei einem Menschen, der Metall mit Oxalsaure geputzt hatte, wobei die Hande 
geschwollen, blauroth, der Gangran nahe, die Nagel blaulich waren, und der 
Kranke fieberte, beschreibt Wilks (Guy’s Hosp. Rep. 297. 1861). 

J. Onsum (Virch. Arch. XXVIII. 233. 1863) glaubt, die Oxalsaurewirkung 
in eine Obturation der Lungenarterien setzen zu miissen, bedingt durch Bildung 
von Kalkoxalat im Blute, welches er in krystallinischer Form neben Faserstoff- 
gerinnseln in der Lungenarterie von Thieren gefunden haben will. M. Cyon 
(Reichert’s Arch. 2. 196. 1866) zeigte dagegen, dass es sich um ein Herzgift 
handle, und dass die Wirkung der Oxalsaure bedeutend abgeschwacht wird, 
wenn man den Kalkgekalt des Blutes durch Einspritzung von Kalksalzen zuvor 
erhoht. 

Oxalsaure und Weinsaure bedingen nach Munk und Leyden (Berl. 
klin, Wchschr. 50. u. 51. 1864) fettige Degenerationen, worauf naturlich die 
toxische Wirkung grosser Dosen nicht zuruckzufiihren ist. 
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17. Acidum butyricum, Buttersaure. 
Buttersaure, zu 5—10 Tr. in Wasser gelost und Kaninchen in das Blut 

injicirt, bewirkt nach O. Weber (Dtsch. Klinik. 50. 1864) sehr heftige Krampfe, 
Kothabgang, besebleunigte Respiration, Mydriasis, Temperaturabnahme und Tod; 
dabei wird nur sebr massige Darmaffection beobaclitet. 

18. Gemenge giftiger Substanzen, entstanden durch trockene De¬ 
stination organiseher Substanzen (S. 740). 

[Zusatz zu §§. 510—515.] 

^ a. Kreosot. 
Lalimungserseheinungen, zuerst der binteren Extremitaten, und in einem le- 

thalen Ealle auch Convulsionen, bei Katzen nach ausserlicher Application von 
Kreosot aufgetreten, erwahnt Ealke (Schmidt’s Jahrbiicher, CXXVII. 
110. 1865). 

b. Petroleum. 
Bei den Versuchen von H. Eulenberg (dessen Monographic p. 517) blie- 

ben Kaninchen, stundenlang dem gereinigten und ungereinigten Petro¬ 
leum (Gemenge von Butyl wasserstoff, Amyl wasserstoff u. a. dem Sumpfgas ho- 
mologen Kohlenwasserstoffen) exponirt, gesund. Dagegen wirkt das rohe Pe¬ 
troleum aus Canada, ausgezeichnet durch den Reichthum an geschwefelten 
Kohlenwasserstoffen, und dessen erstes Destillat, das unreine Canadol, giftig; 
ebenso Canadische Petroleum-Essenz, welche letztere schon in 15 Min. 
Tetanus und Tod bewirkt. Bei der Rectification von Petroleum beschaftigte Ar- 
beiter sah Eulenberg oft asphyktisch nach vorausgegangenem Schwindel, Oh- 
rensausen, Convulsionen werden; die Lippen sind blaulieh, die Gesichtsfarbe 
bleich; nach Erholung an frischer Luft klagen sie fiber Geruch und Geschmack 
nach der Essenz. Es harmonirtdamitauch dieBesehreibung eines Ealles von Intoxica¬ 
tion bei zwei Arbeitern in einem Petroleumbehalter zu Wien, welchen R. Wein¬ 
berger (Wien. Med. Halle. IV. 40. 1863) beschrieben hat und wovon die eine 
durch eine nach glucklicher Beseitigung des asphyktischen Zustandes sich ent- 
wickelnde Pneumonie ausgezeichnet ist, doch ist dabei nicht angegeben, um 
welche Art Petroleum es sich handelte. 

Mehrere Ealle von Vergiftung durch verschlucktes Petroleum liegen 
aus neuerer Zeit vor. So erzahlt Eulenberg von einem Arbeiter, der nach 
einem Weinglas heftiges Erbreehen und leichten Schwindel bekam; in einem 
Ealle von Th. Clemens (Dtsch. Klinik. 1. 1865) fehlte Erbreehen ganz und 
zeigten sich nur Eingenommensein des Kopfes, Herzklopfen, Schwindel und Angst 
bei kleinem, beschleunigtem Pulse. Grosse Angst, Geffihl von Constriction gegen 
das Zwerclifell bin bei trockner, kfihler Haut, contrahirten Pupillen, be- 
schleunigter Respiration und hartem, auf 60 Schlage gesunkenem Pulse waren die 
Erscheinungen bei einem von Mayer in Antwerpen beobachteten (Journ. de 
la soc. med. d’Anvers. Fevr. 1865), mit 15 Centiliter vergifteten Manne. Der 
Petroleumgeruch der Ructus und des Erbrochenen (Mayer, Clemens), so wie 
des Urins (Clemens; Veilchengeruch nach Mayer, der im letzten Ealle zwei 
Tage anhielt), der Geschmack nach Kienholz, welclier in Clemens’ Ealle zwei 
Tage persistirte, konnen die Diagnose des, wie es scheint, nicht sehr gefahrlichen 
Leidens sichern. Ueber einen auf Anstiften eines Arztes zu Brescia vorgekom- 
menen Giftmordsversuch mit Petroleum vgl. Journ. de Chim med. Novbr. 1866. 

c. Kerosolen (Keroform). 
Dies durch Destination von Steinkohlen erhaltene Product Amerikanischer 

Fabriken, eine farblose, flfichtige Elfissigkeit von 0,634 spec. Gew. und schwachem 
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chloroformahnlichen Geruche, sehr brennbar, im unreinen Zustande noch etwas 
sog. Kerosolendl enthaltend, wirkt naeh Cutter (Amer. med. Times. N. S. 
III. 6. Aug. 10. 1861, Schmidt’s Jahrb. CXIV. 292. 1862) auf die Haut rei- 
zend, jedocb weniger als Chloroform und bedingt inhalirt zu Unze halbsttin- 
dige An&sthesie bei blassem Gesicht und wenig veranderter Respiration und Cir¬ 
culation. — Bei Arbeitern in Kerosolenfabriken kommt nach B, H. Allen (vgl. 
Ann. d’hyg. 2. ser. XIX. 217. 1863) eine Bazin’s Acne varioliforme nahe- 
stehende eigen thiimliche Hautkrankheit vor, in Form von sehubweise auftreten- 
den Papeln, die in 1—2 Tagen in phlyzazische Pusteln sich umwandeln, nach 
deren Verheilung eine Narbe wie bei Variola, jedoch minder deutlich, zuriiek- 
bleibt; die zuerst auf Hand und Vorderarm beschrankte Affection ergreift spater 
auch die bedeckten Korpertheile und lasst nur Gesicht und Schadel intact; ihre 
Dauer betragt mehrere Monate. 

Zweite Abtheilung. 

Vergiftung mit unorganischen Stoffen. 

A. Vergiftung durch Metallolde, Ametalle. 
1. Wasserstoff, Hydrogenium (S. 745). 

[Zusatz zu §. 520. S. 745.] 

Dass der Wasserstoff nicht zu den positiv schadlichen Gasen gehort, be- 
statigt H. Eulenberg (D. Lehre v. d. gift. u. schadl. Gasen, p. 15), gestutzt 
auf Versuche an Kaninehen, bei welchen, wie dies friiher auch Regnault und 
Reiset beobachteten, sich anfangs die Zahl der Inspirationen steigerte, und an 
sich selbst, wo die Einathmung von wenigstens 2 Liter reinen Wasserstoffs ohne 
Wirkung blieb. Eulenberg’s Angabe, dass die Farbe des Blutes durch einge- 
leiteten Wasserstoff nicht verandert werde, ist auf kurz fortgesetztes Einleiten zu 
beziehen, indem bei geniigender Beruhrung mit arteriellem Blute dasselbe sich 
dunkler farbt (L. Hermann). 

2. Sauerstoff, Oxygenium (S. 746). 

[Zusatz zu §. 521. S. 746.] 

Den Einfluss ozonisirter Luft auf Thiere (Frosche, Mause, Sperlinge 
und Kaninehen) studirte W. W. Ireland (Edinb. med. journ. Febr. 1863), in¬ 
dem er letztere in einem Gemenge von atmospharischer Luft und Ozon, aus iiber- 
mangansaurem Kali erhalten, eine bis mehrere Stunden verweilen liess. Ueberall 
zeigte sich beschleunigte Respiration und starke Excitation, spater Erschopfung, 
bisweilen Convulsionen, niemals comatoser Zustand. In einer reinen Atmosphere 
erholten sich die Thiere schnell, selbst nach mehrstiindigem Aufenthalte in ozo- 
nisirter Luft, einige starben mehrere Stunden nach dem Versuche. Das Blut 
war coagulabel und weder in ihm noch in anderen Korpertheilen Ozon naeh- 
weisbar. 
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3. Schwefelwasserstoff, Hydrogenium sulfuratum (S. 747). 

[Zusatz zu §§. 523—532. S. 747—756.] 

Ausser dem gewohnlichen Schwefelwasserstoff existirt noch eine als Dop- 
pelschwefelwasserstoff oder Wasserstoffsupersul fid zu bezeiehnende 
tropfbarfliissige, gelbe, (jlartige, widerlich riechende, Nasen und Augen heftig an- 
greifende Yerbindung S 2 H, welehe sich bei Vermischung yon mehrfach Sehwe- 
felcalcium mit Salzsaure, und auch bei Behandlung der aus dem Petroleum von 
Boghead, Braunkohle u. s. w. gewonnenen Rohole mit Natronlauge und spater 
mit Schwefelsaure bilden soil. Dieser bisher nicht gepriifte Stoff tddtet nach 
Eulenberg (a. a. O. p. 160) zu 20 Tropfen verdunstet ein starkes Kaninchen 
nach heftigen Contractionen, starker Mydriasis und Asphyxie. Die Hornhaut 
sieht wie angefressen aus; die Lungen sind hellroth und das Herz strotzt von 
flockigem, rothbraunem, an der Luft gerinnendem und sich intensiv rothendem 
Blute; die Blutkorperchen sind intact. Es scheint somit SaH, in Dunstform tiber- 
gehend, nicht vermoge Spaltung in S und SH, durch letzteres zu wirken. 

Die auf den gewbhnlichen Schwefelwasserstoff bezuglichen neueren 
Arbeiten betreffen meist Yersuche an Thieren, um iiber yerschiedene theoretische 
Streitfragen in’s Klare zu kommen. Nur in Eulenberg*s Monographic der 
sehadlichen Gase, Wo sich auch eine gute Darlegung der Bildung der Sehwind- 
grubengase u. s. w. findet, ist durch die Mittheilung des Sectionsberichtes von 
drei in solchen yerungliickten Abtrittsfegern zu Coin ein Beitrag zur Wirkung 
des Gases auf Menschen geliefert; es ist in diesem Sectionsberichte bemerkens- 
werth die stark ausgepragte Leichenstarre (entgegen den Angaben von Bouquet), 
bei geringem Faulnissgrade, die blassgriine Farbung des Gesichtes, die Cyanose 
der Lippen, Ohren und Nagel, die graugriinliche Farbung der Corticalsubstanz 
des Gehirns, das dintenschwarze Blut, und (entgegen den Angaben von Casper) 
Starke Blutanhaufung im rechten Herzen und in den grossen Gefassen. Yon be- 
sonderem Interesse ist eine der asphyktischen Form angehorige Intoxication, wo 
nach der Wiederbelebung erschwertes Athmen, Druck im Kopfe und Mattig- 
keit zuriickblieben und der Tod am dritten Tage in Folge einer Ruptur im Sinus 
quartus erfolgte. Leichte Sehwefelwasserstoffintoxication, durch Aufstossen wie 
von faulen Eiern, Uebelsein, Erbrechen und Kopfschmerz charakterisirt, soil nach 
Eulenberg durch Farben mit Ultramar in hervorgerufen werden. 

Falck und Amelung (D. Klin. 39. 40. 41. 1864. 17. 18. 21. 25. 27. 
29. 31. 33. 1865) haben grossere Versuchsreihen mit Schwefelwasserstoff an den 
verschiedensten Thierclassen (Fisehen, Fr5schen, Tauben, Kaninchen und Hun- 
den) angestellt. Hiernach sterben Fische in Wasser, dem auf 1000 Ccm. 5 Ccm, 
gesattigtes Schwefelwasserstoffwasser zugesetzt sind, unter Athembeschwerden und 
Paralyse, bei grosseren Mengen des letztern (25—50 Ccm.) nach vorausgegange- 
nem Tetanus; das Herz ist nach dem Tode mit Blut uberfullt. Nach Ein- 
spritzung von Schwefelwasserstoffwasser in den After findet Elimination des Gases 
durch die Kiemen schon nach 35 Sec. und bis zum Tode statt. Frosehe starben 
in einer Sehwefelwasserstoffatmosphare* nach vorausgegangener Excitation und Pa¬ 
ralyse asphyktisch, wahrscheinlich durch Einwirkung auf das verlangerte Mark, 
nicht allein in Folge von Alteration des griinlichschwarz erscheinenden Blutes; 
das Herz wird sowol bei diesen Versuchen als nach Injection unter die Schen- 
kelhaut gelahmt, durch letztere nicht vollstandig. Froschherzen sterben im 
Schwefelwasserstoffwasser rascher als in gewohnlichem Wasser. Bei Tauben be- 
wirkt zu % gesattigtes Schwefelwasserstoffwasser, zu 10 Ccm. in den Kropf ge- 
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bracht, den Tod, nicht aber halbgesattigtes; ganz ges£ttigt tOdtet es schon zu 
3 Com.; Exhalation des Gases durch die Lungen beginnt naeh 15—50 Secunden 
und halt bisweilen 7—10 Min. an; als Symptome zeigen sich Respirationssto- 
rungen nnd Adynamie, post mortem dunkle Hyperamie an Leber, Herz, Lnngen 
und Nieren, minder constant an Darm und Hirn. Die Giftigkeit wachst propor¬ 
tional der Sattigung des Wassers. Kaninchen sterben erst durch 6 Cem. gesat- 
tigtes Sehweffelwasserstoffwasser, per os oder per anum applicirt; Exhalation 
fand stets nach Einfuhrung yon mehr als lx/2 Ccm. statt, etwa nach 1 Min. be- 
ginnend, und wenn die Thiere genasen, 6—8 Min. anhaltend. In einem Falle 
fand auch Ausscheidung des Gases durch den Urin statt. Die Symptome waren 
Athemstorungen und Convulsionen, oft Tetanus und Mydriasis, Zunahme der 
Respirationen bei kleineren, pldtzliche Abnahme bei grossen Gaben. Hunde 
starben in Schwefelwasserstoffbadern proportional der einwirkenden Menge des 
Gases, der Dauer der Einwirkung und der Grosse der exponirten Oberfl&che, 
stets vor 10 Min. nach Uuruhe und Dyspnoe und zeigten post mortem Er- 
stickungsphanomene, Exhalation durch die Lungen fand bei Einwirkung von 
Gas in starkerer Spannung statt. Kleinere und meist auch grossere Quanta ge- 
sattigtes Schwefelwasserstoffwasser steigerten die Respirationsfrequenz, Tetanus und 
spastische Emissio urinae fand nach 50 Ccm. in einem Falle statt. Junge Hunde 
exhaliren SH schon nach mindestens lx/2 Ccm., erwachsene nach 32—50 (Appli¬ 
cation in das Rectum) und nach 20—40 Ccm, (per os), bei Application in den 
Magen nach 53—60 Sec., in das Rectum nach 1% bis 3^ Min. Direct in die 
Yenen gespritzt bewirkt schon x/2 Ccm. bei jungen Hunden starkere Athemfre- 
quenz, 1 Ccm. Asthma, \x/2 Ccm. Tetanus mit nachfolgender allgemeiner Er- 
schlaffung und Sistiren des Athems, 3 Ccm. sofort Athemhasitation und allge- 
meine Paralyse; bei grossen Hunden wirken wie letztere 5 Ccm. Gasexhalation 
folgt nach 4—5 Sec., bald sistirend. In die Arterien injieirt bewirken schon 
2% Ccm. bei grossen Hunden sofort tiefe und schnaubende Respiration, Tetanus, 
Apnoe und Ptyalismus, 5 Ccm. ausserdem tiefes Coma. 20 Ccm. coupiren die 
Respiration in 15 Sec. und todten durch allgemeine Lahmung, wovon das Herz 
zuletzt ergriffen wird. Exhalation erfolgt nach 10—15 Sec. und dauert x/2 bis 
2 Min. — Ausserdem pruften Falck und Amelung auch Schwefelwasserstoff¬ 
wasser an Menschen. 100 Gr. Ccm. einer Mischung von gleichen Theilen ge- 
sattigtem Schwefelwasserstoffwasser und Brunnenwasser, innerlich genommen, be- 
wirkten Exhalation, dagegen nicht 145 Ccm. per clysma, noch auch gesattigtes 
Schwefelwasserstoffwasser zu 50 Ccm. in beiden Applicationsweisen. Das ge- 
nannte Gemenge bewirkt per os Uebelkeit, Erbreehen und Herzbeklemmung, per 
anum Stuhldrang und Kollern im Leibe. ' 

Demarquay (Comtes rend. LX. p. 724. 1864) hat 14 Experimente an 
Kaninchen angestellt, denen er Schwefelwasserstoff in das Unterhautbinde- 
gewebe des Abdomens oder Rueken, in das Peritoneum oder in das Rectum in- 
jicirte. Er fand, dass die Quantitat des Gases nicht stets in gleichem Verhalt- 
nisse zu der Schnelligkeit des Eintrittes des Todes stehe, so dass 3—4 Mai 
kleinere Dosen oft den Tod gleich rapide herbeifiihren. In alien lethalen Fallen 
trat das Ende in —10 Min., am haufigsten nach 3 Min. ein. Die Elimination 
des Gases durch die Bronchien geschah durchschnittlieh schon nach 25 Secun¬ 
den. Bei raseher Eroffnung der Respirationswege der rapide zu Grunde gegan- 
genen Thiere findet sich die Mucosa des Kelilkopfes, der Luftrohren und der 
Bronchien in einem Zustande der Turgescenz, bei langerer Dauer des Experi- 
mentes eine ausgesprochene Entziindung der Trachea und der Bronchien. Die 
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Blutkorperchen fand Demarquay nicht verandert; das mit einem Schwefel- 
wasserstoffstrome behandelte Blut ausserhalb des Korpers braunlich und der 
Fakigkeit beraubt, sich durch Sauerstoff zu rothen. In einem Falle gelang es 
ihm, eine chronisehe, unter Symptomen der Septicamie auftretende Intoxication 
zu veranlassen. 

O. Weber (D. Klinik. No. 50. 1864) experimentirte bei Gelegenheit einer 
umfassenderen Versuchsreihe mit putriden Stoffen auch mit Schwefelwasser¬ 
st off, und fand, dass die Injection von x/2 Drachme gesattigtem Sehwefelwasser- 
stoffwasser Kaninchen und Katzen sofort unter Opisthotonos und Krampfen der 
Augenmuskeln todtet. Bei der Section ergab sich fleckige Hyperamie in ver- 
schiedenen Organen. Stark verdunnte Lbsungen, z. B. 

x% Tropfen Schwefel- 
wasserstoffwasser mit 2 Drachmen Wasser verdiinnt, bewirkten ebenfalls Opis¬ 
thotonos und spater Tod; doch wurden auch grbssere Dosen, selbst 3% Tropfen 
in 2 Drachmen Wasser, yon einzelnen Thieren ertragen. Constant waren iiberall 
Darmaffectionen von leichter Diarrhoe an bis zu intensiver crouposer Entzun- 
dung, welche mit der septischen Darmaffection grosse Aehnlichkeit hatte. Die 
Injeetionswunden sah Weber sich phlegmonos entziinden und ihre Umgebung 
bisweilen necrosiren; die Temperatur in den* ersten Stunden fand er merklich 
erhoht. 

H. Eulenberg’s (a. a. O. 260) Yersuche mit Schwefelwasserstoff in Gas- 
form bringen im Allgemeinen nur Best&tigungen bekannter Eaeta, z. B. der Gif- 
tigkeit des Gases bei Zuleitung in den Mastdarm und die stattfindende Elimina¬ 
tion durch die Lungen. In einer %4000 Vol. Th. Schwefelwasserstoff enthalten- 
den Atmosphare starb eine Taube in 4 Min., bei 1000 Vol. Th. Kaninchen und 
junge Hunde in 1 Min., junge Katzen in 2 Min. Als lethale Dosis fur grosse 
Katzen ergibt sich %00, fur grosse Hunde %00 Vol. Th. Durch haufigere Appli¬ 
cation scheint die Empfanglichkeit abzunehmen. Directe Zuleitung soil nach 
Eulenberg pldtzlich durch Herzlahmung wirken konnen. Bei der Section fand 
Eulenberg das Blut stets dunkelroth bis dunkelbraun, an der Luft noch 
dunkler werdend, was er aus der erst allmahlig zu Stande kommenden Einwir- 
kung des Sehwefelwasserstoffgases auf das Eisen der Blutkorperchen erkiaren 
will, wahrscheinlich aber auf die Wirkung der Sauerstoffverbindungen des 
Schwefels zu beziehen ist. Durch Aspiration lasst sich Schwefelwasserstoff dem 
damit impragnirten Blute nur theilweise wieder entziehen. Die Blutkorperchen 
will Eulenberg stets auch in ganz frischem Blute zackig und zerrissen gefun- 
den haben. Oft fand Eulenberg Emphysem der Lungen. Mit Schwefelwasser¬ 
stoff impragnirtes Blut nimmt mit 50—75 Theilen Wasser verdiinnt eine sehwarz- 
griine Earbung an und zeigt einen hellgriinen Schaum. 

Die Einwirkung des Sehwefelwasserstoffgases auf den Blutfarbstoff ist beson- 
ders von Hoppe-Seyler (Hiibner’s Ztschr. f. Chem. 514. 1865, Med.-chem. 
Untersuchungen H. 1. p. 151. 1866) und von S. Kaufmann und J. Kosen- 
thal (Reichert’s Arch. H. 6. p. 659. 1865) studirt worden. Sauerstofffreie Hamo- 
globinlosungen werden durch Schwefelwasserstoff nicht oder doch erst nach mehreren 
Tagen verandert, ebenso mit Aetzammoniak versetzte Losungen. Bei der Ein¬ 
wirkung auf Oxyhamoglobin wird zunachst der lose gebundene Sauerstoff (auch 
in der ammoniakalischen Losung) getrennt, und zwar in der Warme friiher als 
in der Kalte. In der neutralen Losung zeigt sich daneben eine zweite Verande- 
rung, die sich schon sehr deutlich in der noch dunkelrothen Losung durch das 
Auftreten eines Absorptionsstreifens im Roth zwischen C und D (61—80 der 
Scale) in der Gegend von 67—72 zu erkennen gibfc. Dieser Streifen ist seiner 
Stellung nach weder auf Hamatin, wie Kaufmann und Rosenthal irrig an- 
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geben, noch auf Methamoglobin zu beziehen, sondern auf einen neuen Korper, 
wie besonders das Verhalten gegen Ammoniak und Schwefelammonium zeigt. 
Bei weiterer Einwirkung von Schwefelwasserstoff bildet sicb eine in diinneren 
Schicbten olivengriine, in dicken braunrothe Substanz, unter Abselieidung yon 
Schwefels und Albuminstoffen. Pie getrocknete Substanz fand Hoppe-Seyler 
von demselben Eisengebalte und einem vierfacb grosseren Schwefelgehalte wie 
das Hamoglobin. Hoppe hat aus seinen Yersucben geschlossen, dass SH nur 
im arteriellen System wirke, dass die Niederschlage von Scbwefel durch Ver- 
stopfung der Capillaren schadlich werden konnen und dass bei der Oxydation 
des Sehwefelwasserstoffs auch das Hamoglobin allmahlig zerstort werde. 

Kaufmann und Rosenthal (a. a. 0.) baben an ibre ebengedhchten Stu- 
dien nocb weitere Thierversuche gekniipft. Sie fanden bei Eroschen, welebe 
Schwefelwasserstoff ausgesetzt wurden, im Wesentlichen die von Ealck ermittel- 
ten Ersebeinungen, in specie die des Herzens. Muskeln und Nerven sind mecha- 
nisch elektriscb reizbar; die Blutkdrperchen verandern ihre Eorm nicht, haben 
aber deutlicb grime Earbung und der Spectralapparat zeigt den Streifen des 
sauerstofffreien Hamoglobins. Die energischste Wirkung erhalt man, wenn man 
Erdscbe in ein Glas setzt, auf dessen Boden etwas Schwefelwasserstoffwasser ge- 
gossen wurde; hier sind Eingeweide und Blut ausnebmend verfarbt und das 
Spectrum des Blutes zeigt keinen Hamatinstreifen mebr; die Muskeln der einge- 
tauchten Partkien verlieren ihre Erregbarkeit. Die Abnabme der Zahl und 
Starke der Herzcontractionen tritt scbon ein, wenn keine Spur von Missfarbung 
des Blutes (an der Schwimmhaut zu beobacbten) vorhanden ist; an dem stillste- 
henden Herzen bewirken mechanische Reize keine Zusammenziehung mebr; zu 
einer vollstandigen Labmung der herzbewegenden Apparate kommt es aucb bei 
der intensivsten Einwirkung des Gases nicht. Eroschmuskeln, einem Strom von 
Schwefelwasserstoff ausgesetzt, werden in 25 Min. todtenstarr, seben sehmutzig- 
griin aus und reagiren stark sauer; die Erregbarkeit sinkt anfangs langsam, dann 
ganz plotzlich auf Null. Bei Kaninchen bedingt die Inhalation von kleinen Gas- 
mengen (1 Ccm.) nur Erkrankung von einigen Minuten Dauer, etwas grdssere 
Menge den Tod. Verstarkung der Athemziige, bis zur beftigsten Dyspnoe gestei- 
gert, Seltner- und Schwacherwerden der Herzbewegungen, dann Abscbwachung 
der Respiration, Erweiterung der anfangs verengten Pupille, allgemeine Convul- 
sionen, Aufh6ren des Atbmens, allgemeines Muskelzittern sind die Krankheits- 
erscheinungen; sobald Convulsionen und Mydriasis eingetreten, ist nur durch 
kiinstliche Respiration Rettung; nach Eintritt des Muskelzitterns keine. Aehnlicb 
sind die Symptome nach Injection von Schwefelwasserstoffwasser; als absolut 
lethal scbeinen bei Injection in die Bauehhohle 5 Ccm., in die Yenen 3 Ccm. 
zu betrachten zu sein. Injection von 10 Ccm. in die Vene todtet Hunde unter 
gleiehen Symptomen. Elimination des Gases durch die Lungen findet stets statt 
und fallt meist mit dem Eintritte der Convulsionen zusammen und hort bei Aus- 
setzen der Athmung auf; erholt sich das Tbier und recidiviren die Convulsionen, wie 
das meist der Eall ist, so tritt auch wieder Elimination ein. Die Wirkung auf das 
Herz wurde am blossgelegten Herzen des Kanincbens studirt: kleinere Dosen bewirk- 
tenvorubergehende Verlangsamung, bisweilenStillstand fiirwenigeSeeunden, grossere 
dauernden Stillstand und 5 Ccm. in die Vene gespritzt sofortigen Stillstand in der Di¬ 
astole; nach Durchschneidung beider Vagi wirken kleine Dosen gar nicht auf das 
Herz, grossere genau in derselben Weise wie bei erhaltenen Vagis. Hieraus schliessen 
Kaufmann und Rosenthal, dass Schwefelwasserstoff auf das Herz in doppel- 
ter Weise wirke und zwar einmal durch die Vagi (bei kleinen Dosen) und zwei- 
tens auf das Herz unmittelbar (vorzugsweise bei grosseren Dosen). Zu denselben 
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Schliissen fiihrten Untersuchungen an Hunden mit dem Lud wig’schen Kymogra- 
phion, wobei auch die Einwirkung auf die Athmung (Dyspnoe, ausgepr&gt durch 
Yerstarkung der respiratorisehen Schwankungen der Blutdruckscurven, Convul- 
sionen und unregelmassige Steigerung des Blutdrucks, Cessiren der Respiration 
und continuirliches Steigen des Blutdrucks, Wiederbeginn der Athmung und 
Knick der Curve; bei Eintritt des Todes nach den ersten dyspnoetischen Schwan¬ 
kungen rapides Absinken des Blutdrucks) sich deutlieh zeigte, welche Kauf- 
mann und Rosenthal als anfangliche starke Erregung des Centralorgans der 
Athembewegung und spatere, bei kleineren Dosen voriibergehende, bei grOsseren 
tddtliche Lahmung bezeichnen. Curare stort die Wirkung von Sehwefelwasser- 
stoff auf das Herz nicht. Allmahlig eingeathmet, konnen von Thieren grosse 
Dosen Schwefelwasserstoff ertragen werden (in einem Ealle — Kaninchen — 
nahezu 40 Cm. Schwefelwasserstoff in 20 Min.), wahrend %—1 Cm. auf einmal 
geathmet, zuweilen schon todten. — Bei der Section findet sich nichts Specifi- 
sches; die auffallende Leere des arteriellen und Fiille des vendsen Systems er- 
klart sich aus der Herzlahmung, die kleinen Ekchymosen in die Lungen und 
das lobul&re Emphysem aus der Dyspnoe ,• das Blut ist stets sehr dunkel, zeigt 
aber keine mikroskopische Veranderung der Blutkdrperchen. Die Aenderung 
der Earbe beruht nicht auf Bildung von Schwefeleisen und das Wesen der gan- 
zen Intoxication mit Schwefelwasserstoff muss auf Sauerstoffentzichung (Erstickung) 
zuruckgefuhrt werden. Die Theorie Cl. Bernard’s und Hoppe’s, dass Sch we- 
felwasserstaff nur im arteriellen Blute wirke, weisen Kaufmann und Rosen¬ 
thal zuriick, da auch im vendsen Blute hinreichend Sauerstoff zur Zersetzung 
des Schwefelwasserstoffs vorhanden sei; auch konnten sie nie Gefassverstopfung 
durch pracipitirten Schwefel finden. 

Hoppe-Seyler wendet dagegen gegen die Theorie von Kaufmann und 
Rosenthal, dass das Wesen der Schwefelwasserstoffvergiftung Sauerstoffent- 
ziehung sei, den Umstand ein, dass sich nach dem Tode noch hinl&nglich Sauer¬ 
stoff im Blute findet, und dass der Tod auch bei Vergiftung in einer Atmosphare 
eintritt, welche das Doppelte des Sauerstoffvolumens enthalt, das zur Oxydation 
des zur Intoxication verwendeten Schwefelwasserstoffes geniigt. Bei einem der- 
artigen Versuche war das Blut kaum so dunkel wie Venenblut, rothete sich an 
der Luft und zeigte im Spectrum das Yerhalten normalen Blutes. Zur Entschei- 
dung der Erage, ob Thrombosen wirklich bei der Schwefelwasserstoffvergiftung in 
Frage kommen, weist Hoppe auf Controlversuche mit Schwefelammonium 
hin, welches dem Blute Sauerstoff entzieht, aber keine Schwefelabscheidung be- 
wirkt. Solche Versuche, welche im Allgemeinen gegen Hoppe’s Ansicht 
spreehen, liegen iibrigens schon aus alterer Zeit (von Eabius), als aus neuester 
Zeit von O. Weber und Eulenberg vor. O. Weber (D. Klinik 50. 1864) 
spritzte Schwefelammoniumlosung in verschiedenen Concentrationen in die 
Venen, und fand, dass eine Drachme einen Hund todtete, wahrend 20 Tropfen 
von Hund und Katze vertragen wurden und Kaninchen nach 11 Tropfen zu 
Grunde gingen. Die Symptome waren bei grdssercn Dosen constant Krampfe, 
die nur bei kleineren Dosen fehlten, beschleunigte Respiration, Erbrechen, Koth- 
abgang. Nach wiederholter Injection kam es zu einem intensiven, jedoch nicht 
crouposen Darmkatarrh mit nicht so betrachtlicher Hyperamie wie bei putrider 
Infection. — H. Eulenberg (dessen Monographie p. 393) sah bei Thieren 
nach Zuleitung des durch Erhitzen von Schwefelammonium sich entwickelnden 
Gases dieselben Erscheinungen wie bei Schwefelwasserstoff bei Lebzeiten sowol 
als post mortem. 
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4. Sehweflige Saure, Acidum sulfurosum (S. 756), 

[Zusatz zu §§. 533—535. S. 756—758.] 
Eulenberg’s Versuche (dessen Monographie, p. 222) an Kaninchen, Frd- 

schen nnd Katzen treten der Angabe Mulder’s und y. Baumhauer’s, dass 
das schwefligsaure Gas erst in 20—30 Min. oline Erscheinungen augen- 
blicklich drohender Erstickungsgefahr und obne Convulsionen todte, insofern 
entgegen, als bei alien Saugethieren (nicbt bei den Frosehen) der Tod viel 
friiher (in 1%, 2, 8 und 11 Min.), und naeh voraufgegangenen Convulsionen, 
(die bei Katzen sich fast nur auf die Muskeln des Thorax und des Bauches be- 
sehrankten) und Athemnoth bei unregelmassiger beschleunigter Respiration er- 
folgte. Als charakteristische Zeichen post mortem fand Eulenberg schmutzig 
braunrothe Earbe des Blutes, bdematose Beschaffenheit des Lungenparenchyms 
und schmutzig braunrothe Farbung der Bronchien und der Trachea; das Blut 
ist dickflussig und zum grossen Theil geronnen, selbst wenn die Section sogleich 
nach erfolgtem Todc gemacht wird. 

5. Schwefelsaure, Acidum sulfuricum (S. 758.) 

[Zusatz zu §§. 536—542. S. 758—773.] 
Zur Casuistik der Schwefelsaureintoxication nennen wir die Falle von Ad. 

Niemann (Henke’s Ztschr. 316. 1861), eine todtliche Vergiftung eines Kindes durch 
Lecken an den Eingern, die es in Schwefelsaure getaucht hatte, eine in 24 Std. 
todtlieh verlaufene Vergiftung eines Kindes durch Acid. sulf. dilutum und eine 
in 3 Mon. lethal endende chronische Magendarmentzundung betreffend; einen 
Eall von Rutherford Haldane (Edinb. med. journ. Eebr. 1862), 14 Falle 
von Smoler (Wien. Med. Halle, 30. 1863), 5 Falle aus der Freriehs’schen Kli- 
nik von E, Mannkopf (Wien. med. Wchschr. 35—39. 41. 43. 51. 1862. 5. 
1863), darunter 4 mit Oleum (einer nicht immer vorschriftsmassig bereiteten 
Dilution im Verhaitnisse von 1 : 5) und einer mit Acidum sulfuricum concentra- 
tum, letzterer giinstig verlaufen, wahrend 2 der ersteren (durch 1% Unzen und 
%—% Unzen) lethal, die beiden anderen (durch %—1 Unze) giinstig endeten, und 
einen Fall von Morel-Lav allde (Gaz. des hop. 143. 1863), durch das Aushrechen 
einer dem Oesophagus ahnliehen Rohre ausgezeichnet; sowie endlich von Munk 
und Leyden (Berl. klin. Wchschr. 50. 51. 1865) zur Bestatigungihrer Ansicht mit- 
getheilte drei Falle, dass Albuminurie ein wesentliches Symptom des Sulfoxysmus sei. 

Als neues Symptom des Sulfoxysmus erscheint die Neuralgia intercos- 
talis, welche Mannkopf unter 5 Fallen 3 mal, und zwar 2 mal beiderseitig, 
1 mal einseitig, in einem Falle mit Abdominalneuralgie gepaart, beobachtete, 
mehrere Tage nach der Vergiftung (4, 7 und sogar 22 Tage) auftretend und 
ausserst hartnackig. Die zuerst von Munk und Leyden constatirte Albu¬ 
minurie, welche Smoler unter 14 Fallen nur 1 mal fand, scheint nach Mann¬ 
kopf relativ haufiger zu sein, indem er sie in seinen Fallen 3 mal beobachtete, 
und zwar schon in dem ersten nach der Intoxication entleerten Urin, in 2 Fallen 
am 2. und 3. Tage verschwindend, dagegen einmal vom 9. Tage bis zum Tode, in 
einem andern vom 22. bis 36 Tage wieder auftretend, in letzterem Falle einmal 
mit Hamaturie verbunden. — In den neuen Fallen von Munk und Leyden 
waren Eiweiss und Blut, Fibrineylinder und zahlreiche zellige Elemente im Harn; 
im dritten Falle zeigten sich directe Zeichen entziindlieher Reizung der Nieren. 
Als ein singulares Phanomen notirt Mannkopf Parotitis suppurativa. 

Ueber das Verlialten des Blutes gibt Mannkopf an, dass es bei Lebzeiten 
alkaliseh reagire; 2 Tage nach dem Tode fand er es neutral, spater nach dem 
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Faulnissprocesse sauer. Im Harn fand Mannkopf sehr rasch nach der Vergif¬ 
tung eine sehr erhebliche Zunahme der Schwefelsaure, an Alkalien und selbst 
an Kalkerde gebunden, in Folge davon auch Zunahme des spec. Gew., jedoch 
nicht im Verhaltnisse zu der eingefiihrten grossen Menge Saure, da ja die Re- 
sorptionsverhliltnisse durch die localen Veratzungen erheblich alterirt sind, sowie 
ferner, ohne entsprechende Vermehrung des Harnstoffs, schon am 2. Tage Dichtig- 
keit und Sehwefelsauregehalt des Harns bedeutend sanken und am 3. normale 
Verhaltnisse eintraten. 

In Bezug auf den Leichenbefund bei Sulfoxysmus diirfte hervorzuheben 
sein, dass in einzelnen Fallen die Saure auch durch den Pylorus in den Dunn- 
darm gelangen und dort Gewebsveranderungen bewirken kann (Haldane, 
Niemann), unter Umstanden sogar circumscripte Enteritis in Ileum und Colon 
(Mannkopf), und dass durchaus nicht selten Pneumonie dem Leiden sich zn- 
gesellt, wie dies Smoler in 14 Fallen 6 mal (bei 4 lethalen und 2 Genesungs- 
fallen) beobaehtete. Von bcsonderem Interesse sind die fettigen Degenera¬ 
tion en verschiedener Gewebe des Korpers, die, wie sie bei Phosphor, Kohlen- 
oxyd u. a. Giften beobachtet sind, auch der Schwefelsaure angehoren und sich 
bald an der Leber (Fettleber in einem Falle von Mannkopf), bald in den 
Nieren, wo Mannkopf u. A, parenchymatose Entziindung constatirten, bald in 
den Muskeln (Verfettung der Musculatur des Herzens in einem Falle bei 
E. Wagner, Die Fettmetamorphose des Herzfleisches, Leipz, 1864, im ersten 
Bande der Leipziger medicinisehen Verhandlungen). Wir gedenken hier der Ex- 
perimente yon Munk und Leyden mit verschiedenen Sauren (Schwefelsaure, 
Salpetersaure, Arsensaure, Phosphorsaure, Weinsaure, Oxalsaure und Gallensauren), 
welche ihnen zeigten, dass dieselben die Fahigkeit besitzen, die Blutkorperchen 
aufzulosen und dass nach dem Einbringen in den Organismus sich fettige Dege- 
nerationen in fast alien Fallen einstellen, Hieraus schliessen Munk und 
Leyden auf einen Zusammenhang zwischen der Auflosungsfahigkeit der Blut¬ 
korperchen und der Fettentartung bei Vergiftungen, die auf eine Nutritionssto- 
rung zuruckzufuhren sei, worauf sie auch den Collapsus, den kleinen Puls, die 
Temperaturabnahme, die Abgeschlagenheit und den Sopor (Ernahrungsstorung 
des Gehirns) beziehen. Da aber Stoffe, wie Pikrinsaure, welche starke Altera¬ 
tion der Blutkorperchen und Zerfall bedingen, nicht Fettentartung produciren 
(Erb), andererseits letztere auch bei Kohlenoxyd auftritt, welches Blutkorperchen 
nicht auflost: so ist auf die Auflosung der Blutkorperchen beziiglich des Ver- 
fettungsprocesses weniger Gewicht zu legeri, wenn wir auch der Ansicht, dass es 
sich um Nutritionsstorungen handelt, uns anschliessen miissen. Die Deutung der 
Temperaturabnahme und der Herzschwachung in der angegebenen Weise scheint 
unzulassig, da eine Wirkung auf die Nervi vagi nach den Versuchen von 
Bobrik (Konigsb. med. Jahrb. IV, 1. 95) unter den unorganischen Sauren der 
Schwefel- und Salpetersaure zukommt. 

Hinsichtlich der Einwirkung verschiedener Verdunnungsstufen der 
Schwefelsaure auf den Thierkorper und seine Gewebe liegt eine 
grossere Reihe von Versuchen von Falck und Viet or (D. Klin. I—32. 1864) 
vor, wobei eine coneentrirte Schwefelsaure von 1,837 Grm. und 10 Verdunnun- 
gen mit 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 und 95 Gewichtstheilen Wasser be- 
nutzt wurden. Versuche fiber die Temperaturerhohung bei der Mischung von 
Schwefelsaure und Wasser bewiesen, dass beim Einbringen sehr verdiinnter 
Schwefelsaure im Magen keine Oder doch nicht eine zur Eiweisscoagulation ge- 
utigcnde Warmemenge frei wird. Schwefclsaurevcrdiinnungen von mehr als 
1,125 spec. Gew. bilden rasch in Eiweiss weisse, im Ueberschusse des Fiillungs- 
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mittels wieder verschwindende Ausscheidungen, verdiinntere nur langsam. Im ge- 
schlagenen Ochsenblute bewirken alle Dilutionen Schwarzung des H&matins und 
Eiweissfallung; der Faserstoff wird bei Verdiinnungen mit 5—60 Theilen 
Wasser in 24 Sfcunden nicht verandert, mit 40 Th. zu einem klaren etwas gelb- 
liclien Fluidum gelost, mit 20 Th. erst gelb, dann griingelb, hierauf braun ge¬ 
farbt und endlich in eine leimartig gequollene, bei auffallendem Lichte grau, bei 
durchfallendem roth erscheinende Masse verwandelt; die ahnliche durch cone. 
Saure erhaltene Masse ist bernsteinfarben. Muskelfleisch wird von cone. Saure 
nicht sehr raseh gelost, und zwar nach zuvorigem geleeartigen Aufquellen zu 
triiber rothbrauner Flixssigkeit; Verdiinnungen mit 10 und 20 Th. Wasser losen 
es schneller, noch rascher solche mit 30 und 40, diese zu einer Eiterjauehe ahn- 
lichen Masse, mit 50 und 60 Th. yerdiinnte farbt das Fleisch erst weiss, zerfallt 
es dann durch Losung des Bindegewebes in 24 Std. in einen Haufen fleischfar- 
bener Triimmer und zerstort nach langerem Stehen die Muskelfasern, das Ganze 
in einen rothlich grauen Brei auflosend. Verdiinnungen mit 70 Th. Wasser und 
mehr farben Fleisch unmittelbar durch Eiweissgerinnung weiss und verandern 
allmalilig, und zwar je rascher, je concentrirter sie sind, das Bindegewebe. Die 
Haute des Schweinemagens (Serosa, Muscularis und Mucosa) werden von eoncen- 
trirten Saurestufen bei gewbhnlicher Temperatur aufgelost, und zwar am raschesten 
von einer Verdiinnung mit 40 Th. Wasser, durch schwachere weiss gefarbt, 
sonst aber in 24 Stunden nicht verandert. Injectionen von Verdiinnungen mit 80, 
90 und 95 Th. in die Vena jugularis todten Hunde von 14—10 Kgm. Schwere, 
doch bewirken 10 Cem. der ersteren Dilution nicht sofortiges Absterben. Sto- 
rungen der Resp., schliesslich Asphyxie, bisweilen Tetanus und Anasthesie bei 
Lebzeiten, Blutgerinnung in der V. jugularis, Cav. sup., dem Herzen und den 
Lungengefassen, Embolie in den Gefassen des Unterleibs, Veratzung des Endo- 
cards im Herzen, ekchymotische Flecken und starkere Hamorrhagien auf den 
Schleimhauten von Magen und Darm post mortem, sind die Symptome; bei den 
schwachsten Saurestufen ist Thrombose und Veratzung nicht so ausgedehnt. In¬ 
jectionen von 10 Ccm. verschieden verdimnter Saure in die Kropfe von Tauben 
bewirken stets Dyspnoe, Sinken der Temp., Adynamie und schliesslich Spasmen 
und Paralyse, die der niedersten Stufen auch Brechen und Diarrhoe. Kaninchen 
starben nach Injection in den Magen in 33 Min. bis 13 Std., im Magen fanden 
sich selbst nach Anwendung der schwachsten Sauren kleine submucose Blutaus- 
tritte, durch die Schwefelsaure schwarz gefarbt, und schwarze Contenta, die 
oberen Partkien des Dunndarms zeigten meist Corrosion oder Injection, die 
Nieren Hyperamie, Magenperforation fand sich in der Halfte aller Versuche, 
Brechbewegungen und Diarrhoe fehlten, dagegen traten uberall Respirationssto- 
rungen, Schmerzen, unmittelbar vor dem Tode Anasthesie, die am spatesten die 
Kopfnerven betraf, auf. Der Zustand der Pupille war inconstant.^ 

Bei perversen Gahrungsprocessen, wie solche bisweisen nach Sulfoxysmus 
hervortreten, bewahrte sich auf Frerichs Klinik das Benzin trefflich (Naunyn 
in: Reichert’s Arch. H* 5. p. 637. 1865). 

Die S. 770 ausfuhrlich motivirte Schwierigkeit resp. Unmdglichkeit des 
Nachweises concentrirter Schwefelsaure oder anderer atzenden Sauren bestatigt 
A. Buchner unter Mittheilung mehrerer ihm in praxi vorgekommener F&lle 
(Friedreich’s Blatter f. ger. Med. H. 3. S. 187. 1866). 
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6. Verbindungen von Selen und Tellur (S. 773). 

[Zusatz zu §. 543. S. 773.] 
Vo hi und Eulenberg (dessen Monographie, p. 454) bestatigten an sich 

selbst die irritirende Em wirkung des Selenwasserstoffs auf Nasen- und 

Bronchialschleimhaut; ausserst geringe Quantitaten verursachten heftiges Niesen 
und 14- resp. 2t&gigen Scbnupfen und Husten, die bei Vo hi erst naeh Entlee- 
rung rotligefarbter, selenhaltiger Partikelchen cessirten. Bei Kaninchen sah 
Eulenberg Abtraufeln rothlich gefarbten Schleimes aus der Nase, Sehliessen 
der Augen, Convulsionen, Dyspnoe und Tod in 26 Min., bei Tauben sofortige 
Dyspnoe und Tod in 7 Min,; post mortem 1st die ganze Respirationssclileimhaut 
und das Lungenparenchyen intensiv gerothet durch fest ab- und eingelagertes 
Selen, das Blut geronnen und dunkel, nach Vo hi selenhaltig. Antidotarisch 
empfiehlt Eulenberg Wasserdampf- und Schwefelkohlenstoffinhalation , weil in 
letzterem Selen sich lost. Tellurwasserstoff ist nach Eulenberg (a. a. 0. 
p. 463) minder giftig, wirkt in 4 Std. nicht nennenswerth auf Kaninchen, und 
reizt nur die Nasenschleimhaut; der Nasenausfluss ist durch reducirtes Tellur 
ebenso wie Haare und Schnauze sehwarz. 

7. Chlor, Chlorum (S. 774)* 

[Zusatz zu §§♦ 544—550. S. 774—778.] 

H. Eulenberg (dessen Monogr. p. 208) fand, dass \% Chlorgas zur 
Todtung von Kaninchen geniigt und bestatigt die Angabe von Hasselt und 
Mulder, dass der Tod nicht Folge des Verschlusses der Stimmritze ist. Bei 
langerer Einwirkung von Chlor kommt es zu vollstandiger Lungenhepatisation, 
seltener ist Trachealcroup; das Blut ist diekfliissig, bisweilen durch Eiweissge- 
rinnung feinkornig, dunkelbraunroth bis sehw&rzlichroth, klebrig; in den Respi- 
rationswegen findet sich feinblasiger Schaum von den feinsten Bronchien bis in 
den Larynx, die Lunge ist braunroth, schwarzgefleckt, die Hornhaut trube, weiss. 
Bei Lebzeiten zeigt sich anfangs Schleimhautreizung, spater verlangsamte und 
ersehwerte Respiration und leichte Krampfe. 

8, Chlorwasserstoffsaure, Salzsaure, Acidum hydrochloratum 

(S. 778). 

[Zusatz zu §§. 551 und 552. S. 778—782.] 
Casuistisches Material zur Salzsaurevergiftung lieferten: F. Koppen (Arch, 

d. Pharm. 23. Juli 1861), die durch Verwechslung mit Zuckerwasser bewirkte 
lethale Intoxication eines Sauglings, wo gelbe Farbung der Speiserohre auf Aci¬ 
dum nitricum hindeutete, die Analyse aber Salzsaurevergiftung nacliwies, und 
Smoler (Wien. Med. Halle, 31. 1863), eine gtinstig verlaufene Vergiftung durch 
nicht sehr coneentrirte Salzsaure betreffend. 

9. Jod, Jodine, Jodum und Jodkalium, Kalium jodatum (S. 782). 

[Zusatz zu §§. 553—560. S. 782—790.] 

In Bezug auf die medicinalen Vergiftungen durch Jod scheint besonders 
Erwahnung zu verdienen die Injection inOvariencysten, weil dazu grossere 
Mengen von Injectionsfliissigkeit (Lugol’sclie Losung) gchoren, weslialb aucli 
hier Todesfalle nicht scltcn sind. Velpeau zahlt unter 130 Fallen diescr Ope¬ 
ration 64 Radicalkeilungen, 36 Nichtheilungen und 30 Todesfalle in Folge der 
Operation, zu welchen Legrand noch 3 und neuerdings Edm. Rose (vgl. dessen 
unten genaucr mitzutheilende Arbeit) einen weiteren Todcsfall hinzugefugt. 

9* 
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Pietro Santa (L’Un. med. 148. 1863) referirt iiber eine gleiehe Vergiftung, 
durch Icterus ausgezeichnet, nach Conesto. Ein lethaler Fall durch Injection 
von Jodtinctur in einen gespaltenen Hydrorhachissaek, ausgezeichnet durch plotz- 
liche Lahmung der Circulation und Respiration, gab Mor. Benedict (Wien. 
Ztschr. 94. 1862) zu interessanten Untersuehungen iiber Nervenwirkung des Jod- 
kaliums Anlass. Eine lethale Intoxication durch aussere Application von Jod¬ 
tinctur, von Gillepie (Med. Times. Nov. 1864) beschrieben, durch Erbrechen, 
Diarrhoe, Ischurie, grosse Angst bei vollstandigem Bewusstsein und Tod in 
30 Std. eharakterisirt, scheint uns auf eine solche durch Verschlucken bezogen 
werden zu miissen, umsomehr als die Haut keine Spur des angewandten Jods 
zeigte. Noch miissen wir einiger Zufalle gedenken, welche Jodraucherungen 
nach Stan. Martin (Bull, de Ther. LXII. 126. Fevr. 1862) bedingen, namlich 
Schwellung und Empfiudlichkeit des Zahnfleisches und Carioswerden der Zahne, 
die oft mit Jod ganz geschwangert erscheinen. 

Dass die Wirkung des Jodkaliums nicht auf der des Jods, sondern auf der- 
jenigen als Kaliverbindung beruhe, wie Boinet (Gaz. hebd. 44. p. 220. 1864) 
bekauptet, ist eine jedenfalls unrichtige Ansicht, und sind die DifFerenzen in der 
Wirkung beider auf die im Handbuehe angegebenen Verhaltnisse zuriiekzufuhren; 
wie es auch unzulassig erscheint, mit Boinet den Jodismus einzig von Gastritis 
abhangig zu machen, die aus directer Ein wirkung ungelosten Jods auf die Mu¬ 
cosa resultire. Reines Jodkalium wird iibrigens von Melsens (in dessen S. 7 
des Supplements cit. Memoire) fur vijllig unschadlich erklart, so dass Hunde 
Monate lang 4 Grm. taglich ertrugen; dagegen betrachtet er Beimischungen von 
jodsaurem Kali als periculos, da 15 Ccm. ges&ttigte Ldsung des letzteren 
einen Hund plotzlieh todten konnen, % Gmm. in 15 Ccm. Wasser gelost Er¬ 
brechen mit blutigen Streifen und 4 derartige Dosen den Tod eines Hundes in 
24 Std. bedingen. Es geht dabei das jodsaure Kali nicht als solches, sondern 
als Jodkalium in Harn, Liq. pericardii, Intestinalflussigkeit iiber. 

Gestiitzt auf zwei Beobachtungen von Jodismus nach Injection von Lugol’- 
scher Losung in Ovariencysten, wovon eine lethal verlief, versucht Edmund 
Rose (Virchow’s Arch. Bd. 35. H. 1. p. 12. 1866) eine kritische Beleuchtung 
der Symptome und Theorie der Jodvergiftung. Eine Wirkung des Jods auf das 
Riickenmark concedirt Rose nicht, indem weder in der Leiche noch bei Leb- 
zeiten auf ein Ergriffensein dieses Organs hindeutende Erscheinungen sich zeigten. 
Als Storungen der Sensibilitat manifestirten sich Schmerzen in den ersten Std. als 
directe Einwirkung des Jods in der Gegend der Cyste, spater als Folge von 
Speicheldrusenansehwellung bei Bewegung des Halses, endlich Empfindlichkeit 
der Magengegend in Eolge von Erbrechen und namentlich dann, wenn ofters 
kleine Mengen erbrochen wurden. Intellectuelle und sensorielle Leiden fehlten. 
(Jodophthalmie und Kopfsehmerz hat Rose nur in Fallen gesehen, wo Jod im 
Gesiehte, z. B. gegen Lupus, angewendet wurde, wo das Jod direct entweder als 
solches oder in Hampfform Injection des conjunctivalen Bindegewebes an Tarsus 
und Bulbus bedingt und das Auge stark glanzend erscheint, weil die durch den 
Jodreiz abgesouderten Thranen nie hinreichend abgeleitet werden; in Folge da- 
von kann es dann zu Gesichtstauschungen, Lidkrampf, Schwindel, Kopfsehmerz 
und Delirium kommen. Ferner bemerkt Rose, dass er in zwei Fallen von 
gleichzeitigcm Gcbrauch von Jodpriiparaten und von Einstreuungen des Calomels 
auf die Bindchaut Verschlimmerung von Augenentzundung beobachtete, die wahr- 
scheinlich als Aniitzung durch Jodquecksilber, entstandon durch Wechselwirkung 
des in die Thrancnflussigkeit iibergegangenen Jods und des Calomels anzusohen 
ist.) — Das Erbrechen ist nicht vom Nervensystcm abhangig, weil es ohne alle 
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Hirnsymptome, stets ohne Pulsvcrminderung verlauft und ganz unalinlich dem 
cerebralen Erbrechen schmerzhaft, bescbwerlich und in kleinen Absatzen erfolgt, 
auch durcb Trinken vermehrt wird. Es hangt dasselbe vielmelir zusammen mit 
eincr spccifiscben Wirkung des Jods auf den Magen. Dieses Organ vermittelt 
die Haupfcseeretion des Jods, so dass in dem einen von Rose mitgetheilten Dalle 
von den im Sacke retinirten 2% Dr. reinen Jods fiber eine Dr. durcb Erbrecben 
entfernt wurde und sich in den ersten Tagen sogar freies Jod im Magen fand. 
Die Menge des im Magen Ausgescbiedenen iibertrifft stets die des Urins, ganz 
besonders in den ersten Tagen; da nur anfangs beim ersten Sturm der Procent- 
gehalt des Jods im Urin starker ist als im Erbrocbenen, dann das Jod in er- 
sterem ganz schwindet, wahrend es in letzterem bis zum Tode zunimmt, so er- 
scbeint der gesammfe Jodgehalt im Erbrochenen viel grosser als im Harn. Ne- 
ben der Wasser- und Jodausscheidung tritt aucb ein specifisches Magenleiden 
ein; sebon nach 24 Std. werden ganze Haufen von Labdriisenklumpen und zwar 
oft bis zu ihrem Grunde mit dem Erbrocbenen entleert, wodurch anbaltende 
Vcrdauungsstorung und Appetitmangel eintreten, die grosse Abmagerung und 
Hinfalligkeit, ja selbst durch Erschbpfung den Tod bedingen kdnnen. Als Grund 
fiir das Erbrechen, das schon vor der speeifischen Erkrankung eintritt, ist wahr- 
scbeinlich der Jodgehalt des Mageninlialts anzusehen, der gross genug ist, um 
eingenommen schon allein Erbrecben zu erregen (die grosste Menge ausgebroche- 
nen Jods entsprach 4 Gran). Der Jodgehalt des Erbrochenen stammt aus dem 
Magen und nicht etwa von den Parotiden; im Erbrochenen fanden sich nie 
Mundepithelien oder Speiclielkorperchen, und als allererstes Symptom zeigte sich 
auffallender und anbaltender Durst neben grosser Trockenheit des Mundes und 
Schlundes, auf welche eine Auschwellung der Parotiden folgte. Das viele Trin¬ 
ken kann nicht als Ursache des Jodbrechens angesehen werden, indem Unterdriicken 
desselben ohne Einfluss auf den Vomitus blieb. Die wassrigen Stuhlgange, welche in 
den letzten Tagen die Wasserausscheidung iibernahmen, zeigten nur Spuren von 
Jod; auf diesen Umstand basirt Rose unter der Voraussetzung, dass ein Ueber* 
treten des Mageninhalts in die Darme sicher stattfindet, die Annahme, dass das 
Jod im Darme wieder resorbirt wird, und dass im Magen die Jodausscheidung 
viel betrachtlicher ist, als sie sich im Erbrochenen nachweisen lasst. — Neben 
der Affection des Magens gelit ein eigenthumliches Leiden der Arterien einher. 
Gleich nach der Injection wird der Puls frequenter, die kleinen Arterien klein, 
hart, endlich unfuhlbar; spater wird der Herzschlag unregelmassig und aussetzcnd. 
Es erklart sich das Verhalten des Pulses und Herzschlages aus der Ausgleichung 
des durch die verstarkte Arterienspannung bedingten Widerstandes, welcher zu 
einer Ueberanstrengung des Herzens fiihren muss. Weitere Folge des Arterien- 
krampfos ist allgemeine Eiseskalte, Blasse der Haut und Cyanose des Gesichtes 
und der unteren Extremitaten. Am dritten Tage lasst d’e Spannung in den 
oberflachlichen Arterien nach, in den inneren dauert sie dagegen noch fort, so 
dass die Secretionen unterdriickt bleiben; auch die Herzerregung halt noch an. 
Der Uebergang der Cyanose der Wangen in Rothe hat in Yerbindung mit der 
Pulsfrequenz nach Rose die falsche Vorstellung vom Jodfieber erzeugt, dessen 
Vorhandensein geleugnet werden muss, weil eine erhohte Temperatur in alien 
Pollen vermisst wird. — Das Auftreten von capillaren Blutungen und HyperU- 
mien in verschiedenen Korpertheilcn sieht Rose als Resultat der andauernden 
heftigen Ilerzaction nach Aufhoren der Arterienspannung an. Auf der Haut 
sah er am vierten Tage ein papuloses Exanthem, spater ein maculoses, welches 
4 Tage anhielt. Ein rothgefarbtes Sputum bei Lebzeiten, sowie Extravasate im 
Nierenbecken, Infiltration des Zell- und Ecttgewebes an der Riickseite der Wir- 
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belkorper u. s. w. bcweisen, dass auch- im Innern des Korpers ahnliche Vorg&nge 
stattfanden. — Immer ist Verminderung des Urins vorhanden und die Harnmenge 
sinkt selbst bei ungemein gesteigerter Zufuhr von Wasser. Der Urin wird eigen- 
thumlich braun, der Jodtinetur almlich; auch im jodfreien Harn findet sieh diese 
beim Stehen nicht verschwindende Farbung. Da der Urin keine struirten Be- 
standtheile zeigt, so ist an eine Nierenentziindung nicht zu denken. Der An- 
fangs starke, spater ganz verschwindende Jodgehalt des Harns kehrt nach der 
Ausgleichung des Arterienstarrkrampfes in mittlerer Starke zuriick und verbindet 
sich mit einem Eiweissgehalte, der nicht als Folge einer Entziindung der Nieren 
wegen des mangelnden Fiebers betrachtet werden kann. Auch die Ansehwel- 
lung der Speieheldriisen und das Stocken ihrer Secretion sind keine eigentlichen 
Entzundungscrseheinungen. Die Gallensecretion stockt nicht; — Der Tod, dessen 
plotzliches Eintreten hervorgehoben werden muss, wird von Rose als Folge von 
Herzlahmung angesehen, die sich aus der Ueberanstrengung desselben erklart. 
Nach dem Tode fand er freies Jod auf der Magenoberflache, in den Nieren, im 
ganzen Tractus und wahrscheinlich auch in den Lungen, welche Organe auch 
bei der Section wie mit Jodtinetur bestrichen aussahen; dagegen wurde das Jod 
in der Cyste, im Peritoneum, im Gehirn, im Riickenmark, in der Galle, in der 
Luftrohre und im Blutserum nicht aufgefunden. 

Rose schliesst hieran noch einige Bemerkungen iiber Jodeinspritzungen in 
die Tunica vaginalis propria nach eigenen Erfahrungen. Schon 4 Std. 
nach der Operation und in einem Falle noch 8 Tage nach derselben constatirte 
er das Jod im Urin, niemals jjm freien Zustande. Zweifellose Joderscheinungen 
traten nicht auf, namentlich nicht Angina und Exanthem, eine leichte fieberhafte 
Erregung ging bisweilen mit einer prallen Harte der Scheidenhaut in den nach- 
sten Tagen nach der Operation einher, wie es sehien unabhangig von der Menge 
des zuriickgebliebenen Jods. Eine Vermehrung des 24stiindigen Harnquantums 
sah Rose niemals. 

Das so interessante Resultat von Rose hinsichtlich des Auftretens von Jod 
und Jodkalium im Magen verbiirgen auch die neueren Yersuche von Mel sens 
iiber Resorption und Elimination des Jods. Reicht man Jodiire vom Magen aus, 
so findet man das Jod in diesem Organe reiehlieh, dann im Darme immer spar- 
licher, je weiter man sich vom Magen entfernt, jedoch reiehlicher im Cocum und 
in den obersten Parthien des Colon. Jod findet sich stets wieder in der Thra- 
nenfliissigkeit, oft viel eher als im Urin. Nach raselier Anwendung grosser 
Gaben von Jodkalium scheidet sich bisweilen Jod in der Gallenblase ab. Bringt 
man Jodkalium oder Jodeisen direct in das Blut, so kann man im Momente 
des Todes die Jodverbindung in alien Korpertheilen nachweisen, aber nicht im 
Urin. Gibt man Jodmetalle per clysma, so kann man in kurzer Zeit iiberall das 
Vorhandensein eines Jodtirs nachweisen; das Jodkalium ersclieint bei gleicher 
Application als solekes im Magen, und tritt dabei das Jod auch im Magen auf, 
wenn die Continuitat des Darmes durch Ligatur gehemmt wird. Bei Applica¬ 
tion von Jodeisen im Mastdarm, Cav. peritonei oder Pleura wird Jod sehr rasch 
durch den Urin eliminirt (vgl. iibrigens unten die theilweise widersprechenden 
Angaben Rosenthal’s), das Eisen retinirt; bei Ingestion in das Rectum kommt 
Jod bald im Magen zum Vorschein. — Im Schweisse erscheint Jodkalium nicht 
(Bergeron und Lemattre in Arch. gdn. 173. Avr. 1864), Vielleielit steht 
dies im Zusammenhange mit einer Zersetzung des Jodkaliums und einer Entfar- 
bung des freigewordenen Jods durch den Schweiss, wobei das Jod in Jodwas- 
serstoff iibergefuhrt wird, wie solehes durch Gubler (Bull, de Ther. 15. Mai 1863) 
festgestellt wurde. Bestreicht man eine Hautstelle mit Jod und umgibt sie mit 
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einem impermeablen Verbande, so sammeln sich unter demselben stark saure 
farblose Trdpfchen an. Eine ahnliche Zersetzung des Jods findet auch viel- 
leicbt schon im Blute (Bellini), sicber im Urin statt, und zwar in letzterem 
nach der iibereinstimmenden Angabe der verschiedensten Forscher (Deehambre, 
Gubler, Corvisart, Schonbein) durch die Harnsiiuse (nur Torreil laugnet 
dies und setzt die Entfarbung auf Rechnung des barnsiiuren Ammoniaks) und 
die Harnpigmente (Schonbein). Dass dabei das Jod in JodwasserstofF uber- 
geht, ist daraus zu schliessen, dass Untersalpetersaure enthaltende Salpetersaure 
das Jod wieder frei macht und dessen Reactionen zulasst. Ueber die auf die 
Entfarbung von Jodtinctur durch Urin beziiglichen Arbeiten findet sich eine 
gute Zusammenstellung von H. Huppert in Schmidt’s Jahrb. CXX. 1. 1863. 
CXXVI. 1. 1866. . 

Versuche am eigenen Korper liber Resorption und Elimination des Jodka- 
liums stellte Mor. Rosenthal in Wien an (Wien. Med. Halle III. 20. 1862. Wien. 
Wchschr. 5—16. 1863). Hiernach scheint bei innerem Gebrauehe des Jodka- 
liums die Dauer der Elimination durch die gleichzeitig eingefiihrte Wassermenge 
bedingt zu sein, so dass dieselbe Dosis Jod bei grosser Wasserzufuhr in 24 Std., 
bei geringer Wasserzufuhr erst in 40 Std. eliminirt wurde. Rosenthal con- 
statirte hierbei auch das Jod ausser in Thranen und Nasenschleim im Ohrenschmalz; 
in den Stuhlentleerungen war Jod noch 4—7 Std. nach dem Einnehmen, um 
welche Zeit durch den Harn die lebhafteste Elimination stattfindet, dagegen nicht 
mehr 16—24 Std. nach der Medication. Die fnihere Angabe von Bernatzik, 
dass bei innerer Verabreichung von Jodeisen das Jod durch den Urin, das Eisen 
durch den Stuhl ausgeschieden wurde, nie aber Jod im Stuhl und Eisen im Urin 
erscheine, berichtigt Rosenthal, indem er nach 1 Drachme Jodeisensyrup schon 
nach 4 Std. Eisen im Urin fand, das Jod auch im Stuhle constatirte, Jod er- 
scheintnach Einreibungen frischer Jodkaliumsalbe in Harn und Speichel wah- 
rend24 Std. Auch nach Jodkaliumbadern, wobei die Resorption durch Schleim- 
haute verhindert war, sah Rosenthal im Urin Jod auftreten und schreibt die 
entgegengesetzten Resultate fehlerhaften Untersuclmngsmethoden, namentlich der 
unterlassenen Anwendung des (im Handbuche der Toxikologie S. 789 dringend 
empfohlenen) Schwefelkohlenstoffs als Abscheidungsmittel zu. Die pbysiologiselie 
Wirkung des Jods erzielte Rosenthal auch durch Clystiere in 1—2—2% Std. 
und constatirte den Uebergang in Harn, Speichel und Nasenschleim. Auch 
Waller (Prag. med. Wchschr. 2. 1864) spricht sich entschieden ftir die Resorp¬ 
tion des Jods aus Salben und Bfidern aus, ebenso Delore (Journ. de la phy¬ 
siol. VI. Avr. 1863) und Willemin (Arch, gener. Aout. Sept. 1863), wakrend 
Parrisot (Comptes rend. LVII. 327 u, 373) und Mel sens das Gegentheil be- 
haupten. 

Erwahnt werden mag noch die Angabe von Kletzinsky (Mittheil. aus dem 
Gebiete der reinen und angewandten Chemie, Wien 1865), dass bei andauern- 
dem Jodkaliumgebrauche regelmassig % der zugefiihrten Joddosis im Harn er- 
scheint, die Mehrausscheidung an Kali im Harn im Anfange des Jodgenusses 
hinter dem Aequivalent der Jodausscheidung zuriickbleibt und erst spater zur 
Hohe des letzteren sich erhebt. 

Dass Jodkaliumresorption auch durch die Chylusgefasse erfolgt, bewies 
Colin (Bull, de l’Acad. 18. Sept. 1862), Dass Jod selbst als solches nicht resor- 
birt werde, und die Jodreaction erst nach Zusatz von Saure auftritt, urgirt neu- 
erdings wieder Bellini, der einen Uebergang in Jodsaure, Jodalkalien und Jod- 
wasserstoff annimmt (vgl. L’Union med. 148. 1863). 

Die Wirkung des Jods und Jodkaliums auf die Nerven studirte M. Bene- 
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diet (a, a. 0.) und fand, dass Durelisckneidung des Isehiadicus einer Seite bei 
Frdschen die lahmende Wirkung an dem betreffenden Unterschenkel niebt her- 
vortreten lasst, wahrend sie bei Amputation des Oberscbenkels mit alleiniger Er- 
haltung des Isebiadicus sieh einstellt. Bei subcutaner Injection von 3 Tropfen 
Jodkaliumlosung sail Benedict ein rascheres Absterben der Respiration als des 
Herzens, welches auch langsamer als die willkiihrlichen Muskeln abstirbt; die 
Zahl der Resp. nimmt unmittelbar nach der Injection zu. Nach 5 Tropfen stirbt 
der Herzmuskel unverhaltnissmassig rasch ab, und statt der Steigerung der Re¬ 
spiration folgt momentane Lahmung derselben. Bei Anwendung von Jodtinctur 
erloschen Respiration, Circulation und Muskelcontractilitat fast gleiclizeitig ab, die 
Respiration langsamer, das Herz schneller als bei Jodkalium, was bei der Ka- 
liumwirkung auf das Herz (vgL Kalium- und Natriumverbindungen) kaum er- 
klarlich ist. Die Abnabme der Sensibilitat ist fur beide constant. Werden die 
Tropfen einzeln in Zwischenraumen injieirt, so treten die Reizungserscbeinungen 
mebr bervor und cs bedarf einer grosseren Gesammtdosis, um die Paralyse zu 
bewirken. Directe Application auf das Riiekenmark bewirkt die Labmungser- 
scheinungen rascher und in geringeren Dosen; sie treten spater bei Application 
auf das periphere Ende als bei solcher auf das centrale ein, woraus Benedict 
eine directe Wirkung auf das centrale Ende der Medulla spinalis folgert. 

Ueber einzelne Erscheinungen des chronisehen Jodismus finden sich An- 
gaben in der neueren Literatur von Bolze (Prag. med. Wcbschr. 2. 1864), der 
Husten und blutigen Auswurf, sowie Ptyalismus nach Jodgebrauch eintreten sah, 
sowie von Xavier Lomet (Considerations sur les effets physiologiques et patho- 
logiques de l’lodure de Potassium, Strasb. 1863) und Joubin (Essai sur ITodure 
de Potassium, Strasb. 1864) nach den Erfahrungen von Prof. Kiiss, worunter 
besonders Oedeme der Augenlider und Extremitaten, namentlich der Yorderarme, 
und Pupillenerweiterung (bei grossen Gaben) zu nennen sind. Bazin (Lemons 
theor. etc. sur les affections cutanees) bezeiebnet das pustulSse Exanthem, wobei 
die Pusteln den Ausgangspunkt papulos-tuberculoser Infiltration bilden, als das 
baufigste Jodexantbem, und als vorzliglicbsten Sitz das Gesicbt. 

Zum sickeren Naehweis von Jod im Harn und anderen thierisehen Fliissig- 
keiten scblagt Scivoletto (vgl. Cbem. Centralblatt. 510. 1864) vor, die in die 
Fliissigkeit getauebten Starkekleisterpapierstiickehen den Diimpfen von Untersal- 
petersaure auszusetzen; bei wenig Jod die Fliissigkeit einzudampfen, den Ruck- 
stand zu verkohlen und den auf ein kleines* Volumen gebrachten Ruckstand in 
gleicber Weise zu untersuchen. 

10. Brom, Bromum und Bromkalium, Kalium bromatum (S. 790). 

[Zusatz zu §§. 561—566. S. 790—792.] 
Die bereits im Handbuche hervorgebobene Wirkung des Bromkaliums auf 

das Gehirn ist in neuerer Zeit namentlich durcb Versuche an Kvanken, so von De¬ 
bout (Bull, de Therap. Aout 15. 1864), Gubler (ibid. Juillet 15. 1864), 
Crichton Browne (Edinb. med. Journ. June 1865) und vielen Andcrn eon- 
statirt; besonders erstreckt sich die Wirkung auf die sensiblen Nervcn (Anastbesie? 

insbesondere der Schleimhaute und Ilemmung der Reflexaction). Grosse Dosen 
konnen nach unsercr Erfalirung, die auchPerey (Amer. med. times. Aug. 1864) 
bestatigt, Nierenreizung bedingen. 

Ein Fall von Bromismus, bedingt duveh acht Tage lang fortgcsetzte iiber* 
triebene Inhalation einer verstaubten Bromkaliumldsung (tagl. zweimal von einer 
Losung von 

x/% Grm. in 250 Grm. Wasser) und charakterisirt durcb gelbes Colo- 
rit, Abmagerung, Unsicberheit auf den Fiissen, Zittcrn in den Handcn, ferner Appe- 
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titlosigkeit, Schmerz im behaartcn Theile des Kopfes, zunehmcnde Schwache, 
Herzklopfen, Insomnie, nervose Aufregung, kleinen Puls von liber 100 Schlagcn, 
und nach Aussetzen des Mittels in einigen Wochen geheilt, beobachtete Leon 
Mareq (L’Union med. 71. 1806). 

Das Bromnatrium besitzt dieselbe Wirkung wie das Bromkalium (Gubler). 
Bromcadmium verursacht nacb Belgrave (Journ, of ment. sc. Oct. 1865) 
zu 1 Gran, reichliches Erbrechen und etwas Purgiren und setzt den Puls herab. 

Auf Brom wirken Harnsaure u. s. w. ebenso entfarbend wie auf Jod 
(Dechambre und Delpech). 

11. Fluorkiesel wasserstof fsaure, Siliciumfluorid, Silicium fluora- 
tum (S. 792). 

[Zusatz zu §. 567. S. 792.] 

Siliciumfluorid (Fluorkies elwasserstoffsaure) irritirt nacb H. Eu|- 
lenberg (dessen Monographie pag. 196) Nasen- und Respirationssehleimhaut 
und der Nasenausfluss ist von ausgeschiedenem Kieselsaurehydrat, von welchem 
die Maulhaare des Versuchsthieres wie bereift aussehen und das ganze Fell hart 
und knirschend wird, weiss, 0,70 Vol. Proc. wirken auf Kaninchen nicht lethal. 

12. Stickoxydul, Nitrogenium oxydulatum (S. 792). 

[Zusatz zu §. 569. S. 792.] 

Hit diesem Gase hat Ludimar Hermann (Reichert’s Arch. H. 5. p. 521. 
1864) neuerdings interessante Versuche angestellt. Das unvermischte Gas be- 
wirkt bei Kaninchen nach wenigen Secunden Zuckungen und ausserst schnell 
Tod, wenn nicht rasch fur Luftzutritt gesorgt wird; Frosche sterben erst nach 
mehreren Stunden. Gleiche Yolumina von NO und O gemischt kdnnen Thiere 
ohne Schaden athmen. Hermann selbst bekam nach Einathmen von reinem 
NO Benommenheit, starkes Trommeln in den Ohren, Rausch, dann starke 
Dyspnoe, Bewusstlosigkeit, Aufhoren des Pulses und der Respiration mit Lividi- 
tat der Schleimhaut und Leicbenblasse; Zuleiten von frischer Luft beseitigte die 
Erseheinungen in weniger als 1 Min. Es bewirkt somit reines NO bei Menschen 
aueh Dyspnoe und Asphyxie (entgegen Davy). Der Rausch, welchen mit O 
gemengtes NO verursacht, sehwaeht sich mit haufiger Wiederholung der Inha¬ 
lation ab und tritt nach Entwohnung wieder intensiv auf; objectiv constatirt man 
nur geringe Vermehrung der Pulsfrequenz, etwas Pupillenerweiterung und In¬ 
jection der Conjunctiva; nur bisweilen bleibt etwas Schlafrigkeit zurhck. Reines 
NO hebt die Erregbarkeit von Froschmuskeln und Froschherzen nicht eher auf 
als N oder H, und die Mischung von NO mit O verhalt sich ganz wie at- 
mospharische Luft. Frisches defibrinirtes Rinderblut mit NO geschtittelt farbt 
sich nicht heller, nach langerer Zeit dunkler, was sich bei Schiitteln mit at- 
mospharischer Luft verliert; es zeigt sich Volumsabnahme des Gases; die Blut- 
korperchen bleiben intact. Gasfreies Blut mit NO gesattigt sieht blaulichroth, 
kirschsaftartig aus und zeigt undeutlichen Dichroismus. Blut absorbirt weniger 
NO als destillirtes Wasser, Serum und Korperchen nehmen nur so viel auf, wie 
ihrem Wassergehalt entspricht. Mit O hellroth gemachtes Blut wird durch NO 
trotz starker Absorption nicht verdunkelt. Von einer Unterhaltung des Athmens 
durch NO kann nach allem diesen nicht die Rede sein und trotz der neueren 
Empfehlung des Mittels als Anaestheticum durch Preterre und George Ziegler 
(On nitrous oxyde, Philadelphia 1866) wird man sich mit dem Gase sehr in 
Aeht nehmen miissen, um so mehr als letzterer von 2 Todesfallen durch dasselbe 
Mittheilung maclit. 
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13. Stickoxyd, Nitrogenium oxydatum (S. 793). 

[Zusatz zu §. 570. S. 793.] 
Nach L. Hermann (Reichert’s Arch. H. 4. p. 469. 1865) verliert das 

sauerstofffreie Blut, sobald man durch dasselbe Stickstoffoxyd leitet, 
augenblicklieh seinen Diehroismus und nimmt eine schone hellcarmoisinrothe 
Farbe an; tritt SauerstofF hinzu, so verwandelt es sich in Folge der sofortigen 
Bildung yon Untersalpetersaure in eine griinbraune schmierige Masse. Die Blut- 
korperchen bleiben unverandert. Das Stickoxyd verbindet sich mit dem Hamo- 
globin der Blutkorperchen; diese Verbindung iibertrifFt an Festigkeit die des 
SauerstofFs und steht derjenigen des Kohlenoxyds gleich, sie zeigt genau dieselbe 
Krystallform wie jene des SauerstofFs oder Kohlenoxyds und ist wie diese nicht 
diehroitisch, da bei Athmung sofort die irrespirable Untersalpetersaure entsteht. 

14. Untersalpetersaure, Acidum subnitricum s. hypoazoticum 
(S. 794). 

[Zusatz zu §. 571. S. 794.] 
Nach Eulenberg’s Versuchen (dessen Monographie, p. 243) gerinnt frisches 

Ochsenblut mit Untersalpetersauredampfen behandelt zu einer chocolade- 
farbenen Masse; mit Salpetersaure bleibt es noch eine Zeit lang roth und nimmt 
dann die namliche Farbe an. Gleich gefarbt zeigen sich bei Thieren, welche 
durch Untersalpetersauregas vergiftet sind, Lunge und Blut, erstere ist bdematos, 
letzteres theils fliissig, theils zu einer schwarzen Masse geronnen; ferner fand 
Eulenberg braunrothe Farbung der Trachealschleimhaut und des Gehirns. Bei 
Lebzeiten zeigen sich besonders Respirationsbeschwerden, die sich bei den Ver- 
suchsthieren oFt erst nach einigen Min. einstellen, wonach von einem Spasmus 
glottidis nicht die Rede ist; der Tod erfolgte selbst bei schwachem Zuleiten des 
Gases nach wenigen (7—20) Min. Versetzt man Blut reichlich mit Unter¬ 
salpetersaure, so wird es dick und sehwarz und die Chocoladefarbe bleibt nur am 
Boden; erwarmt scheiden sich harte, eigenthumlich siissriechende, dunkelbraune 
Gerinnsel aus; die mit Wasser ausgekochte Blutmasse ist dunkelbraunroth und 
redacirt ammoniakalische Silbersalpeterlosung (Bildung einer Nitroverbindung mit 
irgend einem Blutbestandtheile; Pikrinsaure konnte nicht nachgewiesen werden). 

15. Salpetersaure, Acidum nitricum (S. 794). 

[Zusatz zu §§. 572 und 593. S. 794—800.] 
Einen Beitrag zur Casuistik dieser Intoxication lieferten A. Roth (Wien. 

Med. Halle II. 36. 1861) durch Mittheilung eines Selbstmordsfalles, der in 40 
Tagen lethal verlief, ausgezeichnet durch den Befund im Magen und Oesopha¬ 
gus. — In Bezug auf Fettentartung bei Salpetersaureintoxication vgl. Schwefel- 
saure. — Es gelang O. Schultzen (Reichert’s Arch. H. 4. p, 500. 1864) 
der Nachweis von Salpetersaure im Urin eines Menschen, der 5 Schluck Kbnigs- 
wasser getrunken hatte; auch der am 2. Tage Morgens gelassene Urin enthielt 
Salpetersaure, welche in spateren Harnproben nicht mehr nachweisbar war. 

♦ 16. Phosphor, Phosphorus (S. 800). 

[Zusatz zu §§. 575—587. S. 800—814.] 
Die enorme Zunahme der mit Phosphor veriibten Giftmorde in Frankreich 

gegeniiber dem Arsen u. a. Giften wird durch die S. 9 des Supplements ange- 
gebcnen Zahlen documentirt. Zur neueren Casuistik der Phosphorvergiftuug 
fiihren wir folgende Autoren an: F. Ogston (Brit. rev. XXVIII. 490. Oct. 
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1861), welcher eine Selbstvcrgiftung mit Ziindholzkopfehen beschreibt; Jackson 
(ibid. 491. 1861), der eine Vergiftung mit Phosphorpaste berichtet; Hoering 
(Wiirteinb. Corr.-Bl. XXXII. 20. 1862), dessen Pall eine Selbstvergiftung mifc 
107 Ziindholzkopfehen, in 1% Tagen lethal verlaufen, betrifft; Koch (ibid. 
XXXI, 32. 1861), der die erste Atrophie der Leber nach Phosphorvergiftung (Pasta) 
beobachtete, die Kohler und Ehrle zu ihren bekannten Studien Anlass gaben; 
ferner E. Wagner (Arch. f. Heilk. III. 4. 359. 1862), welcher zuerst die Fett- 
entartung anderer Organe (Nierenepithelien, Muskeln u. s. w. in einer menschlichen 
Leiche nachwies; Fleckles und Rokitansky (Wchbl. d. Ztschr. d. Wien. Aerzte. 
Nov. 12. 1862), welche eine Beobachtung in derselben Richtung mittheilten; 
Tun gel (Klin. Mittheilg. a. d. mod. Abth. des Krankenhauses zu Hamburg 
1861. Hamb. 1863), der nicht weniger als 19 F&lle von Phosphorismus acutus 
beschreibt, an welche sich ein 20. Fall (Virch. Arch. XXX. 720. 1864) 
anreiht; Mannkopf (Spitals-Ztg. Beil. z. Wien. med. Wehschr. 26. 27. 1863); 
d’Hailly (Gaz. des hop. 76. 1863), von welchem der erste Fall, wo in Frank- 
reieh Verfettung verschiedener Gewebe beobachtet wurde, besehrieben ist, dem 
sich bald zwei andere, von E. Fritz, L. Banvier und J. Verliac beschriebene, 
(Arch. gen. 23. Juill. 1863) anschliessen und an welchen Lancereaux (LTJnion 
med. 62. 63. 1863) drei altere Falle von acutem Phosphorismus reiht; Metz 
(Vjhsehr. f. ger. Med. XXIII. 2. Jan. 1863); v. Biinau (Vjhsch. f. ger. Med. 
N. F. I. 1. 1864), L. Meyer (Virch. Arch. XXXIII. 3J296. 1865), v. Pastau 
(Virch. Arch. XXXIV. 3. 454. 1865), Krug (Arch. f. Heilk. VI. 6. 566. 1865) 
und F, E. Kessler (Vjhsehr. f. ger. Med. N. F. IV. 2. 271. 1866), welcher 
ein gerichtsarztliches Gutachten iiber ein von der Mutter absichtlich durch Ziind- 
holzchen vergiftetes, durch etwa % Gran Phosphor in 3—4 Std. zu Grunde ge- 
gangenes 9 Wochen altes Kind, bei dem die Section brandige Gastritis nachwies, 
publicirte. 

Acute Affectionen durch Phosphordampfe. — Zu diesen glauben 
wir einen von Brenner (Petersb. med. Ztschr. VIII. 425. 1865) als Phos- 
phorwasserstoffvergiftung beschriebenen Fall stellen zu miissen, der sich 
in seiner Symptomatologie sehr eng an den im Handbuche S. 804 erwahnten 
von M. Huss schliesst, in dem bei einem ausschliesslich mit Darstellung von 
Hypophosphiten beschaftigten und dabei stets Dampfen von Phosphorwasserstoff 
und in Oxydation begriffenen Phosphor ausgesetzten, sonst stets gesunden Phar- 
maceuten nach 3 Monaten anfangs Retinalhyperasthesie und Diarrhoe, dann in 
9 Mon. nach Beseitigung der ersten Symptome, Schwache und Unsieherheit der 
Arme und Beine, spater Schluckbeschwerden und vollstandige Ataxie, die selbst 
3 Jahre nach dem Aufgeben der Beschaftigung noch nicht verschwunden war, 
sich einstellten. — H. Eulenberg (a. a. O. p. 426) constatirte iiber die Wir- 
kung des Phosphordampfes bei Thieren, dass der Dampf von etwa Gr. Phos¬ 
phor bei Kaninchen die Respiration etwas erschwerte, nach 24 Std. Hinstiirzen 
des Thieres bedingte, das sich anfallsweise spater halbstiindlich wiederholte und 
8—12 Tage anhielt, in den Intervallen starkes Herzklopfen, nach ca. 8 Wochen 
Ikterus bedingte. 

Intoxicationen durch verschluckten Phosphor. Zur Sympto¬ 
matologie des Phosphorismus acutus bringen die neueren Arbeiten im Ganzen 
wenig Neues hinzu. Wenn schon die an die fruheren von Lewin und Ehrle 
sich anschliessenden Zusammenstellungen von Munk und Leyden (Die acute 
Phosphorvergiftung. Mit besonderer Riicksicht auf Pathologie und Physiologie. 
Berl. 1865) und von H. Senftleben (Virch. Arch, XXXVI. 4. 520. 1866) nicht 
ganz ohne Verdienst sind, so wiirden sie doch viel verdienstlicher sein, wenn sie 
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die Symptomatologie der acuter verlaufenen und der protrahirtcn Falle genauer 
geschieden hatten. Sicher miissen diejenigen Falle, in denen der Tod selir rasch, 
ehe es zn betrachtlichen Organerkrankungen kommt, auch symptomatisch von 
denjenigen unterschieden werden, bei welehen die fettigen Degenerationen ;den 
Symptomcncomplex alteriren. Es zeigen iibrigens die neuen Beobaehtungen, dass 
der Ikterus als Erseheinung des Phosphorismus acutus viel haufiger vorkommt, 
als man friiher annahm; er fehlt in den leichtesten und den acutest lethalen 
Fallen, vor dem dritten Tage wird er selten beobachtet, ist iibrigens kein absolut 
ungunstiges Zeichen, da er auch bei Genesungsfallen vorkommt (Tiingel). Al¬ 
bum inurie und das Auftreten von Faserstoffcylindern im Urin ist wiederholt 
beobachtet (Mannkopf, Tiingel), ausserdem Leucinkugeln (Tiingel). ©.Wyss 
(Schweiz. Ztsehr. III. 3. und 4. 221. 1864) fand am Vorabend des am 10. Tage 
erfolgenden Todes im Urin eines mit P. Vergifteten Leucin uud Tyrosin, geringe 
Mengen Eiweiss, Gallenfarbstoff in Spuren, Gallensaure, daneben keinen Harn- 
stoff, Schwefel- und Phosphorsaure in normaler, alkalisehe Erden in sehr ge- 
ringer Menge. Aueh die Blutungen auf Oberflachen und in die Gewebe, eine 
Folge der Blutalteration und vielleieht auch der verminderten Herzaction, sind 
in neucrer Zeit verscbiedentlieb zur Beobachtung gelangt. 

Auffallend sind dagegen die Fortschritte in Bezug auf den Leichenbefund 
bei Phosphorvergiftung. Das Wiehtigste in dieser Beziehung stellen die fettigen 
Degenerationen dar, welche ausser der Leber besonders die Epithelien 
der Niere, die quergestreiften Muskeln, vorziiglich auch das Herz- 
fleisch, aber auch die glatten Muskelfasern des Diinndarms (E. Wagner) und 
das Lungengewebe (E. Wagner) betreffen konnen und deren Zusammenbang mit der 
Phosphorvergiftung nieht allein zahlreiclie Seetionsbefunde beim Menschen, sondern 
auch experimentelle Studien an Thieren (Lewin, Fritz, Banvier und Yerliac 
spater auch Munk und Leyden) erwiesen haben. Es haudelt sich dabei um 
die verschiedensten Grade der fettigen Degeneration: bald um Kornchenbil- 
dung und Trubung, bald um fettige Infiltration, bald um Zerfall der Zellen. In der 
Leber, die am haufigsten betroffen ist, ist nach O. Wyss (Yirch. Arch. XXXII. 
232. 1865) auch das Bindegewebe alterirt und findet eine Zellenwucherung, 
statt, welche ganz den sog. lymphatischen Neubildungen, wie sie nach Yirchow, 
Friedreich u. A. bei Leukamie, Typhus in der Leber vorkommen, statt. 

In Bezug auf die Ver&nderung des Magens bei Phosphorvergif¬ 
tung fand Virchow (dessen Arch. XXXI. H. 3. 399. 1864) stets die Magen- 
schleimhaut, jedoch nicht auffallend verdickt, eigenthumlich triib, undurchsichtig, 
und als wesentlichen Sitz dieser triiben Schwellung die Driisen; diese sind ver- 
grossert das Epithel ffillt den Driisenschlauch fast vollstandig, die Zellen sind 
grosser, triiber, mit einer feinkornigen Masse erfiillt und zerfallen nach fettiger 
Metamorphose zu kornigem Detritus. Dieser allerdings ohne besondere Hyperamie 
in cadaverc vorkommende und der Phosphorvergiftung nicht allein augehorige 
entziindliche Zustand, von Virchow als Gastritis glandulosa oder Gastra- 
denitis bezeichnet, erinnert an die bei Phosphorismus regelmassig eoexistirende, 
als Ausdruck parenchymatoser Nephritis aufzufassende triibe Schwellung der 
Nieren. Dieselbe Veriinderung beschreibt auch Tardieu nach einem Sections- 
berichte von Cornil und Bergeron (Gaz. des hop. No. 3. 1865). Sie erin¬ 
nert sehr an die von uns S. 807 erwahnte Gastropathia phosphorica chronica, 
Dass iibrigens auch tiefere Veratzungen bei acutem Phosphorismus vorkommen 
konnen, beweist u. A. der Fall Kessler. — Duodenitis als Folge dcr Phos- 
phoraniitzung, von Munk und Leyden bei ihren Versucheu an Hunden und 
Kaninchen constant, jedoch in versehiedcu hohcm Grade gefunden, scheint beim 
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Mensclien verhaltnissmassig selten vorzukommcn; einen Fall von hochgradiger 
Duodenitis, wie sie in keinem anderen Falle in dieser Ausdehnung gefunden ist, 
wobei iibrigens sich Ikterus nichtfand, habe ich schon fruhcr (Reil’s Journ. II. 
2. 175. 1859) veroffentlicht. — 

Th eorie der Phosphorvergiftung. —Die ortliche Wirkung des Phos¬ 
phors scheint nach den neueren Yersuehen besonders auf die Oxydationsstufen 
bezogen werden zu miissen. W. Dybkowsky (Med.-ehem. Unters. H. 1. p. 49. 
1866) constatirte bei Thierversuchcn, dass diese Oxydation besonders durch den 
Sauerstoff des verschluckten Speichels bedingt werde und dass Anatzung nach 
vorgangiger Ligatur des Oesophagus nicht statthabe. Die Vircliow’sche Gastri¬ 
tis glandularis wird nach Dybkowsky auch bei Intoxicationen mit verdiinnter 
phosphoriger Saure wahrgenommen; es scheint inaessen nach Senftleben, der 
diese Affection auch nach subcutaner Application von Phosphorol auftreten sah, 
dieselbe zu den allgemeinen Symptomen gerechnet werden zu miissen, wie sie sich 
auch anatomisch den fettigen Degenerationen anreiht. Munk und Leyden 
nehinen an, dass das sich bildende Oxydationsproduct in statu nascendi mit dem 
Gewebe in Beriihrung diesem Wasser entzieht und auf diese Weise corrodirend 
wirkt, was aber bei dem steten Vorhandensein wassriger Fliissigkeit auf der 
Oberflache der Schleimhaut, der bei einer solchen Wasserentziehung zuerst in 
Frage kommt, kaum plausibel sein mochte (Vohi). Dass der Phosphor selbst 
den organischen Geweben Sauerstoff entziehe, glauben Munk und Leyden 
nicht, weil sie fanden; dass Eiweiss und Zuckerlosung nach Austreiben der Luft 
mehrere Tage hingestellt sich verandert, namentlich keine saure Beschaffenheit 
annimmt. R. Vo hi (Berl. klin. Wchsch. 32—33. Aug. 1865) macht darauf 
aufmerksam, dass die Bildung einer niedrigeren oder hoheren Oxydationsstufe 
des Phosphors von der Menge des im Magen vorhandenen Sauerstoffs abhange, 
bei dessen Ueberschuss Phosphorsaure, sonst pliosphorige oder unterphosphorige 
Saure sich bildet und dass, da Phosphorsaure energischer wirke, als die niedri¬ 
geren Sauerstoffverbindungen, auf geringe Gaben Phosphor, welche zu PO5 

oxydirt werden, starke Anatzung, auf grosse dagegen, weil sie niedriger oxydirt 
werden, nur geringe Corrosion erfolgen konne. 

Als eine Folge ortlicher Lasion ist vielleicht auch der Ikterus anzusehen, 
namlich auf die von Munk und Leyden bei ihren Thierversuchen fast constant 
gefundene Duodenitis, die auch bei Menschen sich hie und da angegeben findet 
oder auf einen catarrhalischen Zustand der Gallengange. Munk und Leyden 
betonen zugleich den chymusahnlichen Inhalt des Diinndarms ohne Spur jeder 
galligen Farbung und das Vorkommen von Gallensauren im Urin zur Begriin- 
dung der Annahme, es handele sich um einen Resorptionsikterus. 

Fiir diese gleichzeitig auch von R. Virchow behauptete hepatogene Natur 
des Ikterus bei Phosphorvergiftung spricht sich auch L. Meyer (Virch. Arch. 
XXXIII, 3. p. 296. 1865) aus, und zwar unter Mittheilung eines Falles, aus 
welchem scheinbar das Gegentheil sich ergiebt, indem nach lltagiger Dauer des 
Leidens und mehrtagiger Excretion grauweisser Stiihle vom 5. Tage der Krank- 
heit an post mortem der Choledochus an seiner Einmimdungsstelle in einer Aus- 
dehnung von 3die Schleimhaut gewulstet zeigte und ausserdem mit einem 
Sehleimpfropfe von zaher, halb durchsichtiger, fast eiweissartiger Beschaffenheit 
geschlossen war, dagegen aber weiter oben bis zur Gallenblase keine Spur ikte- 
rischer Farbung oder galligen Inhaltes darbot, vielmehr eine massige Quantitat 
Schlcim cnthiclt; der Inhalt der Gallenblase bildete eine zusammenliangende zit- 
ternde pellucide Masse, und im Ductus cysticus, hepaticus und den weiteren Ver- 
zweigungen der letzteren fand sich dcrsclbe fadenziehende Schlcim, der auch auf 
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Leberdurchschnitten sich aus den feinen.Gallengangen ausdrucken liess. Nichts 
destoweniger aber bestand die Leberfunction fort; die Leber war vorzugsweise 
ikteriseh; einzelne Gruppen von Leberzellen und gewohnlich die mehr in der 
Mitte des Leberlappchens um die Intralobularvenen gelegenen zeigten starkere 
Sattigung mit Gallenpigment. In einem anderen Falle konnte Meyer bei dem 
namliehen Befunde im Choledochus noch mit Bestimmtheit in den feinsten Gal- 
lenkanalen Galle nachweisen. Meyer sehliesst min, dass zwisehen diesen und 
den noch eben makroskopisch sichtbaren das Hinderniss des weiteren Vordringens 
der Galle gegeben sei und dass diese im Zusammenhang stehe mit dem in dieser 
Gegend mit reichlicher Bindegewebswucherung vor sich gehenden entziindlichen 
Processe. — v. Pastau (Virch. Arch, XXXIV. 3. p. 454. 1865) kniipft dage- 
gen an die Mittheilung eines Falles von acuter Phosphorvergiftung die Ansicht, 
dass der Ikterus nicht stets oder allein als Resorptionsikterus aufzufassen sei. 
Bei der betreffenden Verstorbenen waren zwar die fur das Vorhandensein eines 
Katarrhs der Portio intestinalis ductus choledochi und daraus resultirender Un- 
wegsamkeit desselben spreehenden Befunde (odematose Schwellung der die Pa- 
pille der Ausmundungsoffnung umgebenden Mucosa, Schleimpfropf hinter der 
fast farblosen Portio intestinalis, plotzliche Erweiterung und gallige Farbung des 
ganzen tibrigen Ductus choledochus) vorhanden, die Gallenblase selbst aber und 
die Gallengange, soweit sie mit der Scheere verfolgt werden konnten, waren 
leer. Unter Hinweis auf andere Falle von Phosphorismus, wo ebenfalls die 
Gallenblase leer war und nicht gefullt wie in den Fallen von Munk und Ley¬ 
den und mit Bezugnahme darauf, dass alle diese Falle mit Ausnahme eines 
einzigen protrahirte Intoxicationen darstellten, wahrend alle acut verlaufenen 
Falle post mortem die Gallenblase stets gefiillt zeigten, meint v. Pastau, dass 
der Ikterus bei acutem Phosphorismus je nach den verschiedenen Stadien der 
Vergiftung ein verschiedener sei, und zwar in den friiheren Stadien ein rein 
mechanischer, in den spateren ein mit Acholie complieirter Resorptionsikterus. 

Die Frage, ob der Phosphor als solcher in das Blut iibergehen kann, haben 
Munk und Leyden, sowie Senftleben auf Grund von jedenfalls nicht sorg- 
faltig genug ausgefuhrten Destillationen von Lebern, Lungen u. s. w. mit Phos¬ 
phor Oder Phosphordl vergifteter Thiere negirt. Wir haben uns in einer gemein- 
schaftlich mit W. Mar me ausgefuhrten Versuchsreihe (Nachrichten d. Gesellseh, 
d. Wissensch. z. Gottingen, Mai 9. 1866) davon iiberzeugt, dass eine solche Re¬ 
sorption — wenigstens theilweise aber auch constant — stattfindet, wenn man 
Oleum phosphoratum, selbst in der geringen Dose von 1 Ccm. coneentrirten Phos- 
phorbls in den Magen von Herbivoren (Kaninchen) und Carnivoren (Katzen und 
Hunden) bringt, wenn die betreffenden Thiere 2—3 Std. nach der Intoxication 
getddtet werden oder iiberhaupt rasch der Vergiftung unterliegen, Wir sahen in 
16 Versuchen in exquisiter Weise nach Dosen von Phosphorol, welche 20 Mgm. 
bis % Gran reinen Phosphor entsprachen, Leuchten im Mitscherlieh’schen 
Apparate, nachdem wir die sofort unter angesauertem Wasser zerkleinerte Le¬ 
ber der Destination unterworfen batten. Der Nachweis des Phosphors ist selbst 
dann noch in der Leber moglich, wenn die Exenteration mehrere (12—20 Std.) 
nach dem Tode geschieht, und in einzelnen Fallen, jedoch nicht constant, zeigt 
sich beim Zerschneiden der Leber unter mit Schwefcls&ure angesauertem Wasser 
ein exquisiter Phosphorgeruch. Es konnen somit die friiheren Angabcn von 
Chevallier und Henri fils (Ann. d’hyg. 2. ser. III. 134. 1855) und von 
Lew in liber Leuchten des Phosphors in der Leber nicht als auf einer Fehler- 
quelle bcruhend, wie das die obcngenanntcn Autoren thuu, betrachtet werden* 
Als eine solche Fehlerquellc bezeiehnen Munk und Leyden Verunreinigungcn 
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der Leber durch den Mageninhalt bei Gelegenheit der Section und Senftleben 
macht sogar auf Perforationen des Magens aufmerksam, welche er bei Thieren 
offers gefunden haben will, unter Hinweis auch auf die im Handbuche angeffihrte 
Magenperforation bei Phospkorismus des Menschen in einem einzigen Falle 
(Fall Dassier in Gaz. des hop. 1851). Solche Perforationen existirten in un- 
seren Fallen nicht und vor Verunreinigungen mit Mageninhalt schiitzten wir uns 
yon vornherein dadurch, dass wir die Leber allein exenterirten und den Magen 
intact liessen. Auch in den Nieren haben wir den Phosphor durch das Mit- 
sche rlich’sehe Verfahren nachgewiesen; endlich bei Herbi- und Carnivoren 
wiederholt im Herzen und dessen Inhalt, bei Thieren, welche nach Darreichung 
grbsserer Mengen Phosphorols gestorben waren, und selbst wenn die Section 
erst 20 Std. post mortem stattfand. Fur den Phosphor in Substanz haben 
Marmd und ich fibrigens bisher den TJebergang desselben als solchen in Leber 
und Blut nicht nachweisen konnen; es liegt aber eine Beobachtung von Tun- 
gel (Virch. Arch. a. a. O.) vor, wo bei einer an Yergiftung mit Zfindholzehen 
in 9 Std. zu Grunde gegangenen Person der Phosphor in der Leber durch den 
Mitscherlich’schen Apparat constatirt wurde. Hen Uebergang des Phosphors 
in das Blut bestatigen auch H. v. Bamberger (Wiirzb. med. Ztschr. VII. 1. 
41. 1866) und W. Dybkowsky (a. a. O.). Bamberger erhielt Schwarzung 
von mit Silberlosung getranktem Papier (Verfahren von Scherer) aus dem bei 
Lebzeiten entnommenen Blute mit Phosphor vergifteter Kaninchen, das direct 
unter das Niveau einer concentrirten Losung schwefelsaurer Magnesia geleitet 
war, und zwar mit Sicherheit aus dem Blute der Vena portarum und V. cava 
inf., nicht unzweifelhaft aus dem der Carotis, sehr deutlich jedoch in einem Ver- 
suche, wo 10 Mgm. in Oel gelost in das subcutane Bindegewebe des Abdomens 
und derBrust injicirt waren. Das Sch erer’sche Verfahren gestattet ubrigens den 
Einwand, dass es sich um Phosphorwasserstoff, nicht um Phosphordampf 
handelt, weshalb das von uns und von Dybkowsky angewandte Mitscher- 
lich’sche Verfahren zur Entscheidung dieser Frage den Vorzug verdient. Es 
ist somit, trotzdem dass Munk und Leyden behaupten, der Phosphor konne 
sich im Blute nicht als solcher finden, weil er in keinem Blutbestandtheile los- 
lich sei, derselbe doch in demselben vorhanden, mag er nun in den dazu zwei- 
felsohne sich qualificirenden Fetten gelost sein oder, was wahrscheinlicher ist, 
inDampfform darinsich finden. In dieser Beziehung hat R. Vohl zuerst betont, 
dass Wasser im Stande sei, Phosphor in DampfForm zu absorbiren, wenn es lan- 
gere Zeit mit demselben zusammengebraeht wird und dass dasselbe dabei keine 
Spur Phosphorsaure aufnehme, dass Blut, Lymphe, Milch diese Eigensehaften 
in noch hoherem Grade zu besitzen scheinen, und dass eine Diffusion des dampf- 
formigen Phosphors stattfindet, wodurch die Aufnahme in Blut und Lymphe er- 
moglicht wird. Was Munk fiber das Uebergehen von Phosphordampf in’s Blut 
(Berl. klin. Wchschr. 10. 1866) redet, ist eitel Confusion. Bamberger besta- 
tigt die Vohl’schen Angaben, wies aber im Diffusate auch .Phosphorsaure nach. 
Das in Bezug auf die Frage der Resorption des Phosphors nicht unwichtige 
Phanomen des Phosphorescirens des Athems, welches Lewin aus im 
Munde stecken gebliebenen Phosphorpartikeln erklart, das aber auch nach 
Injection von Pliosphorol in das Cavum peritonei vorkommt, beobachtete auch 
Dybkowsky, welcher fibrigens angibt, dass, wenn man das Phosphorol vermit- 
telst eines Katheters durch eine Oelfnung in der SpeiserOhre in den Magen 
bringt, nach Ligatur des unteren und Vernichtung des oberen Endcs der Spei- 
serohre an den Wundrandern sich das Phanomen weit seltener zeigt, als man gc- 
wfihnlich glaubt. 
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Dybkowsky lasst neben der Resorption als solehen auch noch einc Re¬ 
sorption als niclit selbstentzlindlichen PhosphorwasserstofF, PH3 zu. Eine solche 
kann naeh ikm unter den im Darme gegebenen Bedingungen entstehen, indem 
P in Wasser, das durch Zusatz yon kohlensaurem Natron alkalisch gemacht ist, 
und ebenso im norraalen Magensafte des Hundes bei 40° C. in 18 Std. PH3 

entwiekelt. Dieselbe Bildung kann stattfinden in dem Blute erstickter Thiere 
und in Kohlenoxydblut. Yergiftet man Thiere mit Kohlenoxyd, nachdem man 
zuvor Oleum phosphoratum in den Magen gebracht hatte, und lasst dieselben durch 
Silberlosung athmen, so erhalt man in letzterem einen ziemlich starken Nieder- 
schlag von Phosphorsilber, weleher bei der Abwesenheit der Phosphorescenz im 
Athem nur auf exhalirtes PH3 zu beziehen ist. 

Dass iibrigens auch diverse Oxydationsstufen des Phosphors resorbirt wer- 
den, wird von Niemand bezweifelt, nur halten wir es fur absnrd, eine Resorp¬ 
tion von concentrirter Phosphorsaure, wie sie die unten naher zu erdrternde 
Theorie der Phosphorvergiftung von Munk und Leyden nothwendig macht, 
zu behaupten, fur welche Iibrigens die Autoren noch die Hypothese alsbald wie- 
der vernarbender offener Geschwiire im Magen und Darm nothig haben; letz- 
tere existiren nicht oder doch nur in sehr seltenen Fallen, worauf ich schon 
(Gott. gel. Anz. 14. Apr. 1866) aufmerksam machte und was auch Bam her ger 
(a. a. O.) betont. 

Es fragt sich nun weiter, ob der resorbirte Phosphor als solcher giftig wirkt 
oder ob er dies durch seine Verbindungen thut. Gegen die erstere Anschauung 
haben sich Munk und Leyden und neuerdings auch Dybkowky erklart; 
wir glauben indess, dass die von beiden entwickelten Griinde nicht in alien 
Theilen stichhaltig sind, so dass die Frage noch als offene anzusehen ist. 
Munk und Leyden urgiren besonders das Verhalten des Phosphors gegen 
Blut, das, ihrer Angabe zufolge, mit P oder Oleum phosphoratum gesehuttelt, 
heller werde, nicht lackfarben, wie es bei der Intoxication mit Phosphor der 
Fall sei und dass die Blutkorperchen sich wohl erhalten. Hier ist nun irrig, 
dass das Blut bei Phosphorismus immer dunkler ist; namentlich bei rapid todt- 
lichem Verlaufe fanden wir kaum je eine Abweichung von der Norm; ausser- 
dem ist, wie Bamberger richtig hervorhebt, die Blutdissolution nicht blosse 
Wirkung des Phosphors und seiner Oxydationsproducte, sondern auch von den 
mannigfachen Alterationen wichtiger Organe abhangig. Dybkowsky, der den 
von mir gegen Munk und Leyden’s Yersuch erhobenen Einwand, die Nicht- 
beriicksichtigung der Eigenwarme, bei seinen Versuchen beseitigt hat, gibt liber 
Verhalten von Blut zu Phosphor bei der Temperatur des Korpers Folgendes an: 
Bringt man in eine mit defibrinirtem Hundeblute gefiillte gutgestopselte Flasche 
einige Stiickchen Phosphor und verwahrt dieselben in einem Wasserbade von 
30—40° R, auf, so bildet sich ein ziemlich dichter Nebel von Phosphordampf, wobei 
das Blut dunkler wird und das Blutserum sich farbt, beim Schiitteln an der Luft 
wird es heller, jedoch nur sehr wenig; die Form der Blutkorperchen erhalt sich, 
ihre Farbe verblasst etwas; auf dem Boden der Flasche bildet sich ein Nieder- 
schlag von eoagulirten Eiweissstoffen, in welchem das Mikroskop, besonders bei 
Bchandlung mit Jodtinctur, zahlreiche Blutkorperchenstroma eonstatirt. Das 
Filtrat des Blutes gibt mit Bleiessig einen gefarbten Niederschlag, die Phosphor- 
sttickchen auf dem Boden des Gefasses sind von dem verandcrten Blute wie 
von einem dunkelen Hofe umgeben. Diese thcilweise Zerlegung des Hamatins, 
welche bei gewohnlicher Zimmertcmperatur nicht zu Stande kommt, verdankt 
einer aus dem Phosphor gebildetcn Saure ihre Entsteliung, da sie nach Dy fa¬ 
it owsky’s Versuchen nioht zu Stande kommt, wenn man dem Blute kohlcnsau- 
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res Natron zusetzt Oder sauerstofffreies Blut (das Blut erstickter Thiere) oder 
mit Kohlenoxyd behandeltes Bint mit Phosphor zusammenbringt. Dybkowsky’s 
Angaben beweisen Iibrigens nur, dass sieh im Blute der Phosphor bei Anwesen- 
heit freien Sauerstoffs in einiger Zeit oxydirt, was, so viel wie wir wissen, noch 
von Niemand irgendwie bestritten ist: neben der Bildung von einer Phosphor- 
Saure glaubt er aber auch noch, dass sich unter Umstanden Phosphorwasserstoff 
bilde, weil der Athem von mit Phosphor vergifteten Thieren, obschon er nicht 
phosphorescirt, Silberpapier schwarz farbt, was, da die Sauren des Phosphors 
nicht fliiehtig sind, nur auf Phosphorwasserstoff bezogen werden kann. Es har- 
moniren iibrigens die Angaben iiber das Yerhalten des Phosphors zu nicht arte- 
rialisirtem Blute nicht ganz mit denen von Vo hi, wonach das unter Absehluss 
der Luft mit P. zusammengebrachte Blut bei -j- 36—38° It. sehr bald violett- 
roth resp. braunroth, an der Luft durch Aufnahme von 0 sich hellroth farbe 
und dabei Phosphor aufgelost enthalte. Alles aber zugegeben, dass der Phos¬ 
phor naeh Art einer Saure wirke und oxydirt das Hamoglobin in Hamatin und 
eine Albuminsubstanz spalte, dass Phosphorwasserstoff auftritt: es beweist das 
nur, dass die Phosphorverbindungen mit Sauerstoff und Wasserstoff bei der In¬ 
toxication mitwirken konnen, und wahrscheinlich werden: da aber die wenig- 
sten Gifte palpable Blutveranderungen hervorrufen, so beweist der etwaige Man¬ 
gel solcher beim Phosphor nichts gegen dessen Wirksamkeit. Die Prage bleibt 
hiernaeh sowol als nach weiteren Versuchen von Mun,k und Leyden, die 
Dybkowsky ohne Weiteres adoptirfc, eine offene. M. und L. behaupten, dass 
die Injectionen von Phosphorol in den Venen eine andere Wirkung besassen als 
der in den Magen oder sonstwie eingefiihrte Phosphor. Untersucht man aber 
ihre Experimente genauer, so ist in vielen Eallen der Tod sehr rasch erfolgt, 
in anderen sind allerdings grossere Dosen ertragen, als solche, welche vom Ma¬ 
gen aus in der Regel tddtlich wirken. Dieser Umstand ist von mir bereits in 
den Gott. gel. Anz. (14. Apr. 1865) damit erklart, dass ein grosser Theil des 
Phosphors alsbald wieder durch den Athem eliminirt wird, zumal wenn, wie 
gewohnlich, das Oleum phosphoratum zum Theil in den Lungencapillaren 
stecken bleibt, dann aber auch weil bei der Oelinjection eine solche innige 
Durchdringung des Blutes mit Phosphordampf wie bei der gewbhnlichen Intoxi¬ 
cation nicht statthaben kann. Es sollen aber auch die charakteristischen Zei- 
chen der Phosphorvergiftung nach. Munk und Leyden fehlen und statt der 
Verfettungen sich LungenafFectionen finden. Verfettungen fehlen aber oft bei rasch 
tbdtliehem Verlaufe und in einem Falle haben Mu'nk und Leyden selbst in der 
Herzmusculatur die Anfange beobachtet, die LungenafFectionen, denen bei Leb- 
zeiten Dyspnoe entspricht, kommen auch nach Injection von reinem Oleum Oli- 
varum in Eolge von Embolie der Lungencapillaren vor, wie wir dies selbst beob- 
achteten, und erklaren sich zum Theil aus localer Anatzung; ausserdem konnen 
auch protrahirte Ealle von Phosphorvergiftung mit Pneumonie verlaufen. 

Munk und Leyden bezeichnen die Phosphors&ure unter Ausschluss; 

aller fibrigen Yerbindungen des Phosphors als diejenige, auf welcher das Wesen 
der Phosphorvergiftung beruhe. Sie stiitzen dies auf Experimente mit den be- 
treffenden Verbindungen, wobei freilich, wie Yohl zuerst nachwies, die auf den 
Phosphorwasserstoff beziiglichen irrelevant sind, weil sie sich zu ihren Versuchen 
des Phosphorcalciums in wenig Oel emulgirt bedienten, wonach jede Wirkung 
ausblieb, weil bei dieser Applicationsweise das Wasser nur wenig zersetzend auf 
das Phosphorcalcium wirken kann. Ausserdem hebt Vo hi rich tig hervor, dass 
bei dem fraglichen Zersetzungsprocesse nicht allein PH3, sondern auch P2H und 
PO entstchen und somit das Experiment stets ein selir unreines ist. Die nie^ 
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drigeren Oxydationsstufen schliessen Munk und Leyden aus, weil sie im Allge- 
meinen weniger giftig wirken als die Phosphorsaure, weil sie das Blut nicht 
so intensiv und in der Weise wie bei Phosphorismus acutus alteriren und weil 
die fettigen Degenerationen nicht in so ausgepragter Weise hervortreten. Die 
fettigen Degenerationen aber sind nur ein Symptom, die Blutbesekaffenheit ist 
niehts weniger als constant und die dunkele Farbung des Blutes, ebenso wie 
die Fettentartung fehlen gerade bei schnell todtlichen Vergiftungen durch Phos¬ 
phor. Abgesehen von der wunderliehen Annahme, dass die Phosphorsaure in 
concentrirtem Zustande in — nicht existirenden — Geschwiiren dem Blute 
incorporirt werden muss, ohne welche Annahme, wie Munk und Leyden 
selbst zugeben, es mit ihrer Theorie niehts ist: spricht dawider die Moglich- 
keit, dass ein Bruchtheil eines Granes Phosphor Tod in kurzer Zeit herbeifiihrt; denn 
trotz der gegentheiligen Versicherung von Munk und Ley den ist die von ihnen 
ermittelte bei directer Injection cone. Phosphorsaure in die Venen lethale Do- 
sis, wie Dybkowsky >naehweist, 7—20fach grosser als die normale lethale 
Dosis des Phosphors in Yerbindung mit O Phosphorsaure bilden wurde. Aueh 
hebt Dybkowsky richtig hervor, dass die von M* und L. in den Magen ge- 
brachten Dosen von PO5 derartig atzend wirken, dass eine Vergleichung mit den 
Erscheinungen des Phosphorismus nicht statthaft erscheint und dass die Injection 
concentrirter Phosphorsaure in das Blut, wodurck eine saure Reaction des Blutes 
bedingt wird und die nach Einspritzung jeder anderen Saure resultirenden Er- 
seheinungen eintreten, zur Erklarung des Vorganges bei der Phosphorvergiftung 
gar nicht dienen kann. Ganz gleichgiiltig ist es ubrigens, ob die Phosphorsaure 
die Blutkorperehen auflost, fur die Frage, inwieweit die Fettentartung da- 
durch bedingt sei, indem ja auch die Kohlenoxydvergiftung solche fettige 
Degenerationen als Symptom zeigt j und da auch die niedrigeren Oxydationsstu¬ 
fen des Phosphors nicht ganz ohne Beziehung zur Steatose sind, wie Munk und 
Leyden selbst angeben, freilieh mit der Reserve, dass eine Oxydation zu PO5 

stattfindet, so waren dieselben nur berechtigt zu dem Schlusse gewesen, dass das 
in Frage stehende Symptom seinen Grund in einer Einwirkung der Oxydations¬ 
stufen, und zwar vorzugsweise der Phosphorsaure, auf das Hamoglobin habe. 
Die Oxydation des Phosphors im Blute und zwar bis zur hoehsten Stufe hinauf 
hat ubrigens bis jetzt Niemand in Frage gestellt und die grossere Giftigkeit der 
Phosphorsaure gegeniiber PO und PO2 hat schon Orfila hervorgehoben. 

Die von Dybkowsky ausgesproeliene Ansicht, dass neben den Oxydati¬ 
onsstufen auch Phosphorwasserstoff im Blute sich noch bilden konne, ist nach 
dessen neueren Ermittelungen nicht ganz unwahrscheinlieh, woraus sich dann die 
Moglichkeit der Mitwirkung natiirliek ergibt. Dybkowsky glaubt, dass bei 
sehr schneller Umwandlung von P in PH3 im Darm sowol als im Blute 
durch directe Entziehung von 0 in Eolge der grossen Affinitat des PII3 

zum O rasch todtliche Intoxication bedingt werden kann, wakrend bei lang- 
samern, Verlaufe die Oxydationsstufen sich im Blute ansammeln und das Hamo¬ 
globin zerlegen. 

Ob die fettigen Degenerationen als Ursache der mangelhaften Nutri¬ 
tion durch das krankhafte Blut, wofiir der Umstand spricht, dass eine Anzahl 
von Stoffen, welche auf das Hamoglobin verandernd einwirken, solche Entartung 
bedingen, aufzufassen sind, Oder ob os sich um entziindliche parenchymatdseh Pro- 
cesse handelt, wie neuerdings noch Saikowsky (Virch. Arch. XXXIV. 73. 
1865) will, und wofiir er den Umstand verwerthet, dass dem Auftreten der Ver- 
fettung an Leber u. s. w. Hyperamien der Bauchorgane constant voraufgeben, 
mag als offne Frage betrachtet werden. Sicher ist sie nicht eine einfache Fettinfiltra- 



Vergiftung durch Metalloide. 147 

tion, wie Leisering (Virch. Arch. XXX, 478. 1864) meint, der das Phanomen 
der, Fettleber nur bei fetten nicht bei magern Huhnern beobachtete und 
deshalb deni Phosphor nur einen Einfluss auf die Yerfliissigung des Fettes 
beilegen will, sondern eine fettige Degeneration. Von II. v. Bamberger an- 
gestellte vergleichende Bestimmungen des Fettgebaltes im Carotisblute gesunder, 
mit Phosphor yergifteter und hungernder Kaninchen ergaben bei den mit Phos¬ 
phor vergifteten keine Zunahme noch eine erhebliche Abnahme derselben, so 
dass die Phosphorsteatose weder durch Ablagerung von dem Blute entzogenem 
Fette noch durch Neubildung yon Fett aus den Albuminaten des Blutes sich 
erklaren lasst. 

Behandlung der Phosphorvergiftung. Als Aufgabe der Therapie 
der Phosphorvergiftung ergibt sich besonders die Verhinderung der Resorption des 
Phosphors als solcher oder als Phosphorwasserstoff. In dieser Beziehung diirfte 
sich besonders der Vorschlag von H. v. Bamberger, Ivupfervitriol als An¬ 
tidot zu verwenden, empfehlen. In Losungen von Cupr. sulf. uberzielien sich 
Phosphorstiickchen sehr rasch mit einer Schicht metallischen Kupfers. Dasselbe 
findet auch durch kohlensaures Kupfer statt, welches Bamberger, und 
zwar in Dosen von 4—8 Gran, dem Vitriol substituirt wissen will, wenn ersterer 
wieder erbrochen wird. Nacli Versuchen von Mar me und mir passirt gut ver- 
kupferter Phosphor den Darmcanal ohne schadliche Folgen, schlecht verkupfer- 
ter bedingt Phosphorismus und ist deshalb jedenfalls die auch von Bamberger 
vorgeschlagene weitere Application eines Brechmittels, vielleicht auch eines Pur- 
gans indicirt. 

Von Bellini (Wien. med. Wochensch. 62. 1866. Lo Sperimentale 1864) 
werden als Indicationen fur die Therapie der Phosphorvergiftung hingestellt: 
1. Entfernung des Giftes aus dem Tractus (Emeticum); 2. Verminderung der 
Verbrennung des Phosphors im Magen (Aether); 3. Verhiitung des Contacts 
zwischen Phosphor und den Wanden des Darmcanals (Mucilaginosa); 4. Neutra¬ 
lisation der Sauren des Phosphors im Tractus und Decomposition des sich da- 
selbst bildenden Phosphorwasserstoffs (Magnesia usta — Aqua chlorata und Hy- 
pochloras Magnesia); 5. Bekampfung der Magendarmentziindung (Blutegel, Ka- 
taplasmen, innerl. durch Kalkwasser alkalisch gemachtes Eiweisswasser); 6. Zu- 
fuhr von Sauerstoff zum Blute (entweder directes Einathmen von Oxygenium 
und innerliche Darreichung von Substanzen, die ihren Sauerstoff leicht an den 
Korper abgeben, wie Kali chloricum, Eisensuperchlorid) oder Erhalten des Kranken 
in einer Aetheratmosphare, um den Combinationen des Phosphors Einhalt zu 
thun (jedocli keine Aniisthesirung); 7. Restitution der Alkalinitat des Bluts 
(Alkalien); Entgegenwirken der Wirkung von Hamorrhagien und fettigen Ent- 
artungen (Alkalien wider erstere, Pflanzensauren und kalte Getranke wider 
letztere); 8. Bekampfung der Cholamie durch Diuretica und Purganzen; 9. Be- 
ruhigung der Sclimerzen, des Deliriums, Erbrechens und anderer nervosen 
Symptome (Opium). Dass wir der Darreichung von alkalischen GetrSnken, um 
so mehr als sie die Bildung von PH3 begiinstigen, das Wort nicht reden 
konnen, versteht sich von selbst. 

Nachweis. Dass man in einzelnen Fallen auch den Phosphor als solehen 
in der Leber und anderen Organen nachwciscn kann, diirfte neben den Yer- 
sueben von Mar me und mir mit 01. phosphor&tum auch der oben erwahnte Fall 
von T tin gel lehren; doch wird dies wohl nur bei grossen Dosen und acut todt- 
lichem Verlaufe der Intoxication mbglich sein. 

Zum quantitativen Nachweise der Phosphorsaure im Blute, auf deren Ver- 
mehrung Mnnk und J^eyden ihrer oben erwahnten Theorie gemliss holies Ge- 

10* 
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wicht legen, empfehlen dieselben nach Pincus und Neubauer Titrirung mit 
essigsaurem Uranoxyd. Von der Neubauer*schen Uranldsung, erhalten 
durch Auflosung yon 20,3 Grm. reinem Uranoxyd in reiner Essigs&ure und Ver- 
dimming bis zu einem Liter, fallt 1 Ccm. 0,005 Grm. Phosphorsaure. Zu diesem 
Zwecke wird, wie Munk und Leyden angeben, die gewogene Oder gemessene 
Quantitat Blut eingeasehert, die Asche mit angesauertem Wasser extrabirt und 
die Halfte davon nach Hinzufiigung einiger Ccm. einer 10% Losung von essig¬ 
saurem Natron und einiger Tropfen concentrirter Essigsaure unter Erhitzen im 
Wasserbade so lange von der Titreflussigkeit hinzugefiigt, bis ein Tropfen einer 
Blutlaugensalzlosung, zu einem Tropfen der Mischung auf eine Porzellanplatte 
gebracht, eine bleibende rSthlich braune F&rbung desselben erzeugt. Aus der 
Menge der verbrauchten Ccm. Uranlosung berechnet sieh die Phosphorsaure- 
quantitat leieht. 

17. Phosphorwasserstoff, Hydrogenium phosphoratum (S. 814). 

[Zusatz zu §. 587. S. 814.] 
Die Giftigkeit des nicht selbstentziindlichen Phosphorwasserstoffgases, PH3, 

ist durch neuere Untersuchungen zur Thatsache erhoben. Nach Munk und 
Leyden farbt Phosphorwasserstoff Blut heller rotli, und ver&ndert die Blut- 
kdrperehen nicht; nach Vohl erhalt Blut, bei Ausschluss von O mit PH3 be- 
handelt, eine braun violette Farbe die sich an der Luft in schon hellroth 
verwandelt. Kaninchen und Katzen sterben nach H. Eulenberg von 0,45# 
Gas, ertragen 0,26#; als erstes Symptom zeigt sich Athembeklemmung, schwan- 
kender Gang, Hinstiirzen, schliesslich ein asphyktiseher Zustand und Tod ohne 
voraufgehende Convulsionen, nach kleineren Mengen mangelnde Fresslust und 
vermehrter Durst; post mortem geringe Hyper&mie der Haute in der Scliadel- 
hohle und im Riickgratscanale, blutig infiltrirte Stellen in den Lungen, starke 
Hyperamie der Nieren und der Leber, welehe auf der Oberflache in den meisten 
Fallen hellere Flecken zeigte, intacte Schleimhaut des Tractas, violette oder vio- 
lett rothbraune Farbe des Blutes, das wie mit blassem Hauche iiberzogen schien 
und an der Luft sich dunkelkirschroth farbte, eckige, vorwaltend ganz fein ge- 
kerbte, sehr helle Blutkorperchen. Im Blute ist PH3 nicht vorhanden, dagegen 
phosphorige und unterphosphorige Saure: es tritt eben sehr rasehe Oxydation 
des Gases ein. Kaninchen, welehe Dybkowsky PH3 mit der vielfachen Menge 
atmosph. Luft athmen liess, wurden unruhig, athmeten nach 3—4 Min. schneller 
und beschwerlich, wurden matt, streckten sich unbeweglich auf den Boden hin, 
zeigten Pupillenerweiterung und Blasse der Ohren, fielen dann auf die Seite und 
bekamen Krampfe. Schon %—%% kann in 8—30 Min. todten. Das Herz 
sehlagt nach sofortiger Eroffnung des Thorax fort, das arterielle Blut ist dunk- 
ler als normal, mit einem Stich ins Violette, wird beim Schiitteln hellroth, riecht 
nicht nach PH3 und das Serum bleibt durchsichtig, zeigt zackige Blutkorperchen, 
was aber auch im normalen Blute der Fall sein kann, post mortem linden sich 
Ekchymosen und hamorrhagische Exsudate in den Lungen, ausserdem die von 
Eulenberg beobachteten Hyperamien. Im Blute gelang ebenfalls der Naeh- 
weis von phosphoriger Saure. . Defibrinirtes Hundeblut wird mit PH3 braun- 
schwarz, selbst schwarz, und zeigt im Spectrum den fur O freies Blut charakte- 
ristischen Absorptionsstreifen, beim Schiitteln mit Luft wird es etwas heller, je- 
doch nie so hell wie arterielles Blut und zeigt die Absorptionsstreifen des O 
haltigen Blutes. Venoses Blut absorbirt nur kusserst wenig PH3, arterielles 
etwas mehr als % seines Volumens und die Absorption ist mit einer Umwand- 
lung in PO2 verbunden, Lksst man PH3 durch den Mastdarm in das vendse 
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System cin, so zeigt sich rasch, schon nach 21 Min., Braunung des vor den 
Mund gehaltenen, mit Silbersalz impragnirten Papiers. Bei grftsseren Dosen 
wirkt aucli hier das Gas lethal und zwar indem es dem venosen Blute vollst&n- 
dig den O entzieht, so dass dasselbe im Spectrum nur einen Absorptionsstreifen 
zeigt, ausserdem die Reaction auf PO2 gibt; auch das arterielle Blut bleibt da* 
bei nicht unverandert. 

18. Phosphorige Saure, Acidum phosphorosum (S. 814). 

[Zusatz zu §. 588. S. 814.] 
Nach Munk und Leyden konnen kleinere Mengen phosphoriger Saure 

(4 Ccm.), in den Magen yon Kaninchen gebracht, ganz wirkungslos bleiben, 
grossere (9 Ccm.) erregen heftige Gastroduodenitis, die oft zum Tode fuhrt, in 
die Jugularis injicirt bedingen 2^ Cc. sehr rasch den Tod, 1% Cc. in 2 Ab- 
satzen werden ertragen. Subcutane Injecton grosserer Dosen bewirkt ziemlich ra- 
pide Tod von Froschen, bei protrahirter Intoxication zeigt sich Lahmung der 
ganzen in den Bereich der Injectionsstelle fallenden K6rpertheile, Verminderung 
der Energie des Herzens und fettige Degeneration der Leber, welche letztere partial 
auch bei Kaninchen beobachtet wurde. Frisch bereitete phosphorige Saure macht 
Froschblutkorperchen blasser und lasst die Kerne scharfer hervortreten, Kanin- 
chenblutkorperehen schrumpfen zusammen. Weder im Blute noch in Leber und 
Herzen konnten Munk und Leyden phosphorige Saure nach Injection grosser 
Dosen in den Magen nachweisen. Unterphosphorige Saure bedingt 
nach Munk und Leyden zu % Cc. in 3 Absatzen in die Jugularis von Ka¬ 
ninchen injicirt heftige Convulsionen und Tod vom Magen aus bedarf man 
mehr als 8 Ccm., um den Tod in Folge intensiver Gastroduodenitis In eini- 
ger Zeit herbeizufiihren. Leberverfettung ist Ausnahme, die Wirkung auf die 
Blutkorperchen wie bei PO2- 

19. Phosphorsaure, Acidum phosphoricum (S. 815). 

[Zusatz zu §. 586* S. 815.] 
Phosphorsaure bewirkt nach Munk und Leyden eine Auflosung der 

Blutkorperchen; das Blut wird dunkel, lackfarben, dunnfliissig, gerinnt schwer 
bei Zusatz kleiner Mengen, nach Zusatz grosserer Quantitaten wird es durch- 
scheinend und gallertartig. Aus der Auflosung der Blutkorperchen resultiren 
haufig Extravasate und Suffusionen, Der Blutdruck, uber welchen Munk und 
Leyden mit J. Rosenthal Yersuche anstellten, sinkt nach Injection von Phos- 
phorsaure in die Jugularis regelmassig; die Pulsfrequenz sinkt anfangs, steigt 
dann wieder, nach grdsseren Dosen nimmt sie nur ab. Nach durchnittenen Vagi 
fallen Druck und Pulsfrequenz bei Einspritzung der Phosphorsaure. Am ausge- 
schnittenen Froschherzen bewirkt Phosphorsaure sofort Zunahme der Contractio- 
nen, die jedoch sehr bald wieder an Menge abnehmen und kurz hernach ganz 
aufhoren; sie werden sehr bald immer unvollst&ndiger und maehen blossen Vi- 
brationen des Herzfleisches Platz; der Herzmuskel ist meist gleich nach dem 
Tode nicht mehr erregbar, die Temperatur sinkt. Die Herzmuskelfasern degene- 
riren in vcrscliiedenen Graden von einfacher korniger Triibung bis zu deutlicher 
Fettkornchenbildung. Directe Injection von Phosphorsaure bewirkt enormen Re- 
spirationskrampf und unmittelbar darauf Apnoe, kleine Dosen bewirken nach kur- 
zem Inspirationskrampfe Abnahme der Respirationsfrequenz bis zu 4 in der Mi¬ 
nute, die sich allmahlig wieder hebt. In den Lungen finden sich oft Ekchymosen. 
Der Digestionstractus wird nach Injection in das Blut nicht alterirt; in den 
Magen gebracht bewirkt Phosphorsaure A natzung (Erosionen, RSthung, Schleimhaut- 
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ablosung durch starke blutige Ergiisse), die sieh bisweilen in den Dunndarm fort- 
setzt. Die Nieren sind post mortem meist hyperamisch, namentlich in der Rinde, 
die Epithelien mebr oder minder fettig degenerirt; in einem Ealle zeigte 
der Harn Blutkorperehen, Epitbelien, Cylinder und zellige Elemente, enthielt 
Gallenfarbstoff und die Kerne in den Interstitien der Niere boten eine geringe Wu- 
cherung dar; in anderen Fallen war der Urin nur eiweisshaltig. Die Leber war 
stets mehr oder weniger fettig degenerirt, sowol nach Injection in das Blut 
als in den Magen, in letzterem Falle besonders stark und schon~nach wenigen Stun- 
den bei gleichzeitiger Gastroduodenitis. Bei der Prftfung auf den Ischiadicus 
des Frosches zeigte sich Phosphorsaure als sehr sehwacber Nervenreiz, im Mus- 
kel erregte sie die beftigsten Zuckungen, welch© aber bald nachlassen, da die 
Muskelsubstanz rasch trube wird und stark aufquillt. Beweglichkeit und 
Empfindlicbkeit werden durch die resorbirte Phosphorsaure wesentlich herabgesetzt, 
am starksten in dem Korpertheil, in welchen sie injicirt wird, schliesslich kommt 
es zu volliger Anasthesie und Coma, Schon 1 Cc. Phosphorsaure vermag bei 
Injection in die Jugularis, 6 Cc. vom Magen aus den Tod von Kaninehen her- 
beifiihren. 

If. Vergiftung mit Metallen und iliren Verbin- 
dungen. 

1. Arsen und Arsenverbindungen (S. 815), 

[Zusatz zu §§. 590—606. S. 815—849.] 

a. Arsenwasserstoff, Hydrogenium arsenicosum. 
Eine binnen 5 Tagen verlaufene Arsenwasserstoffvergiftung, wo bei Leb- 

zeiten 1 Std. nach der Intoxication heftiger’ Kopfschmerz, spater Schmerz im 
Epigastrium, Erbrechen, Erschwerung der Bewegungen, spontaner Schmerz in 
der Lumbargegend, Anurie, aber keine Storung des Bewusstseins, nach dem Tode 
HyperUmie der Leber und Niere sich fanden, beschreibt Olliv ier (Gaz. des hop. 
123.1863). Eulenherg (dessen Monographic) erwahnt noch eine Beobachtung von 
chronischer Arsenwasserstoffvergiftung bei einem Chemiker, in Folge deren ein 
Widerwillen gegen alle Fleischspeisen und starke Fettleibigkeit sich ausbildete, 
und bespricht eine Vergiftung des Dr. Yohl mit Diimpfen arseniger Saure, wo- 
bei zunachst Entziindung und Geschwulst der Lippen, Nasenfliigel, Augenlider, 
Schmerz im Gaumen und Luftrohre, spater heftiges Erbrechen, Koiik, Diarrhoe 
mit Tenesmus, Blutharnen, noch spater Ohnmacht, Zittern, Krampfe und Angst- 
gefuhl, am folgenden Morgen Ptyalismus sich einstellten; der Speichel enthielt Spuren 
von Arsen, das Erbrochene und die F&ces enthielten arsenige Saure, der Harn 
Arsensaure; in den Faces war noch nach 14 Tagen Arsen, im Harn noch nach 
21 Tagen Arsensaure naehweisbar; spater wurden in Kopfhaaren und Nageln, 
in letzteren noch nach 9 Monaten Arsenspuren gefunden; die ganze’ Menge des 
ausgeseliiedenen Arsens betrug in dieser Zeit 0,13 Grm. — Eulenberg’s 
Thierversuche bestatigen die grosse Giftigkeit des Arsenwasserstoffs, der schon 
zu 0,25# der Atmospharo beigemengt Katzen todtete, auf Frosche minder inten- 
siv einwirkt. Erbrechen, schwankendcr Gang, Hinfallen, Hamaturie, beschwer- 
liche Respiration, bis zu dem Bilde eines heftigen asthmatischen Anfalles sich 
steigernd, dann vollige Asphyxie und sehr kurz andauernde convulsivische Be- 
wegungen gehen dem in etwa Std. eintretenden Tode voran. Post mortem 
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findet sich das Blut fliissig und dintcnschwarz, und dieser Farbung entsprioht 
das Colorit des Gehirns, der Lunge und der Leber; die Blutkorperchen sind 
etwas ungleich und gekerbt; das Spectrum ist unverandert. Frisches Ochsen- 
blut wird durch ArsenwasserstofF nicht schwarz, sondern dunkelrotli gefarbt; 
Verdunnung mit drei Thcilen Wasscr l&sst die schwarze Farbe hervortreten, der 
Schaum des verdiinnten Blutes ist grim. Im Blute der vergifteten Thiere ist 
arsenige Saure, nicht Arseniksaure, nachweisbar. 

Dass es sich bei der giftigen Wirkung der Arsentapeten nicht urn die 
Entwicklung yon AsH3, sondern um Verstaubung handelt, zeigt das Auffin- 
den von Arsen und Kupfer (letzteres jedoch nicht constant) im Urin solcher Per- 
sonen, welche sich in solchen R&umen aufgehalten hatten, durch Kletzinsky 
(Wiedener Krankenhausber. f. 1859). 

b. Arsenige Saure, Acidum arsenicosum. 
Zur Casuistik der Vergiftung mit arseniger Saure mogen hier genannt wer- 

den: ein in 36 Std. todtlich verlaufener Fall von Selbstvergiftung mit einer sehr 
grossen Dosis (48 Gr.) von Niemann (Henke’s Ztschr. LXXXL 316. 1861), 
dem sich mehrere andere (ibid. LXXXIV. 134. 1862) anschliessen, ein Fall 
von Selbstvergiftung durch % Unze in 12 Std. lethal, wo das Endocardium stark 
ekehymotisch war, von Wilks (Lane. 13. March. 1862), ferner die Mittheilungen 
von Ant. Koffler (Allg. Wien. med. Ztg. VIII. 12. 1863), wonach 138 Per- 
sonen an Arsenintoxication erkrankten, welche von Mehl genossen hatten, das auf 
mit einer Losung von arseniger Saure gereinigten Miihlsteinen gemahlen war, 
darunter 2 Sauglinge; Keber in Danzig, 11 Vergiftungen betreffend, welche in 
der Gegend von Danzig in Folge des centnerweisen Verkaufes des Giftcs sehr 
haufig sind und wovon besonders interessant eine chroniseke Vergiftung (Ana- 
sthesie der Hande und Fiisse, schwerer Gang) zweier Personen durch ofters ab- 
sichtlich in den Speisen dargereichte arsenige Saure erscheint, obsehon auch 
andere, insbesondere Exhumationsfalle gerichtlich-medicinische Bedeutung haben 
(Casper’s Vjhrsch. XXIII. 2. 271. XXIV. 1. 131. 1863) und von Smoler, 
3 F&lle von Anasthesie und Paralyse nach acutem Arsenicismus, eine acute Ce- 
rebrospinalaffection durch AsO3, in wenigen Stunden lethal endend, betreffend 
(Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk. IX. 19. 20. 1863. Wien. med. Halle 32. 1863). 
Eincn dem letzteren Falle von Smoler ahnlichen publicirt auch Heidloff (Berl. 
klin. Wchschr. 43. 1864), cinen Fall von Lalimung der Extremitaten nach grosser 
Dosis Maschka (Blatter f. Staatsarzneikde. Nr. 9. 1866). 

c. Verbindungen der arsenigen Saure und Arsensaure mit Oxyden. 
Eine Vergiftung durch Backwerk, zu welchem griine Arsenfarbe verwandt 

war, beschreibt Keber (a. a. 0.); die eines Sauglings durch griingefarbtes Pa¬ 
pier Howitz (Hosp. Tidende 16. 1863). Auf einen Fall von Vergiftung mit 
einer Arsenfarbe von Grohe und Hosier miissen wir wegen des Seetionsbe- 
fundes weiter unten zuriickkommen. 

d. Kakodylsaure. 
Nach Th. Renz (Deutsches Arch. f. klin. Med. I. 2. 235. 1865) bedingt 

die mcdicinale Anwendung der als Medicament vielfacli von Jochheim empfohlenen 
Kakodylsaure einen hochst widerlichen, steclicnden Knoblauchgeruch der Exspi- 
rationsluft, der bald auch im Schweisse, im Harn und besonders in den Darmgasen 
sich geltend maclit und selbst noch mehrere Tage nach Sistirung des Mittcls 
anh&lt. Neben diesem auf Veranderung der Kakodyls aure im Organismus liin- 
weisenden Uebelgeruch konnen sich auch Pulsbeschleunigung, Insomnie, Ructus, 
Trockcnhcit im Munde und Schlunde und eine eigenthiimliche Gereiztheit einstellcn. 
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Wirkungsweise der Arsenikalien. — Ueber die Toleranz des Orga- 
nismus, selbst des kindlichen, gegen langer fortgesetzte medicinale Dosen arseniger 
Saure gaben in neuester Zeit besonders die Monographien der. Arsenotberapie yon 
Millet und Isnard (vgl. meine Anzeigen derselben in den Kritischen Blattern 
Nr. 9 u. 52. 1866) Aufschluss. Craig Maelagan’s Angaben iiber das Arsenik- 
essen in Steiermark (Edinb. med. Journ. 200. 1864) bringen zu dem Bekannten kaum 
etwas Neues hinzu. E. Kopp (Silliman’s Journ. XXX. 200. 1860) erfuhr 
in Eolge von Arbeiten mit Arsen, wobei eine Einverleibung stattfinden musste, 
eine Gewiehtszunabme von 20 Pfd. im Laufe von 2 Monaten, die nach dem 
Aufhoren der Arbeiten wieder verschwand. Schadliche Folgen des Arsenikessens 
beobacbtete Parker (Edinb. med. Journ. 116. Aug. 1864) bei einem Manne* 
der in den letzten 5 Lebenswochen taglich 2 Gran consumirte, an Magenschmer- 
zen, Diarrhoe mit Tenesmus und Strangurie erkrankte, ohne dass der gute Er- 
nahrungszustand und die Krafte alterirt wurden, und obne dyspnoetische Er- 
scbeinungen und Convulsionen nach zuvorigem Sinken der Herz- und Gefass- 
thatigkeit bis zu vollstandiger Pulslosigkeit am Vorabend des Todes starb; post 
mortem zeigte sich starke eadaverose Zersetzung und starke Entziindung des 
Diinndarms und Rectums uud wies die Analyse in der Leber Arsen nach. Die 
von diesem Patienten beobachtete Steigerung des Geschleehtstriebes steht im 
Gegensatze zu der Behauptung von Charcot (Gaz. des hdp. 86. 1864), wonach 
medicinale Arsenverwendung Anaphrodisie bei 2 seiner Patienten bedingte, 
welche schon von Rayer beobachtete Affection iibrigens nach D ever gie (Bull, 
de Ther. Juill. 15. 1864) sehr selten vorkommt. Das Wasser des Elusses Whit- 
beck in Cumberland scheint nach Davy (Edinb. new philos. Journ. 43. 
1863) nur ausserst gering arsenhaltig (in einer Pinte 0,008 Gr. Arsen) zu 
sein; doch ist es Fischen und Schwimmvogeln, insbesondere Enten gefahrlich. 

Dass auch Thieren Arsenicalien langere Zeit ohne Schaden incorporirt 
werden konnen, beweisen fur den arsensauren Kalk und die Arsensaure Ver- 
suche von Rous sin (Journ. de pharm. et de chim. XLIII. 102. 1864), fin- 
das arsenigsaure Natron die unter Meissner’s Leitung ausgefiihrte Arbeit 
von Conze (Henle’s Ztschr. 3. R. XXVIII. 33. 1866), nach welcher Kanin- 
chen selbst an toxische Gaben von 0,015 Gr. taglich gewohnt werden konnen. 
Wie friiher Schmidt und Sturzwage (Moleschott’s Unters. VI. 283. 1862) 
bei Thieren Verminderung der Kohlensaureausscheidung, freilich nach toxisch 
wirkenden Dosen, fanden, so constatirte Conze bei den an Arsengenuss gewijhn- 
ten Kaninchen nach einiger Zeit nicht unbedeutendes Sinken der Temperatur, 
das, so lange die Darreichung des Praparats dauerte, constant blieb. Sehr inter- 
essant ist eine zweite Beobachtung Conze’s, wonach die Contraction des 
Herzens und besonders des rechten Vorhofes viel l&ngere Zeit als gewohnlich 
(bis 9 Std.) fortdauert, wenn man den Thieren arsenigsaures Natron in die Jugu- 
laris injicirt und dieselben rasch todtet. Es ist dies besonders bei der Injection 
von 0,010 Grm. auflallend, wahrend bei geringeren und erheblich grCsseren Dosen 
dieselben nicht so lange persistiren und z. B. 0,60 Grm. die Herzcontraction 
sofort vernichtet. Auch das linke Herz lasst sich durch directe Injection arse¬ 
niger Saure zu langerer Contraction reizen. Bei ausgeschnittenem Herzen horen 
mit Entleerung des arsenikhaltigen Blutes die Contractioncn auf und beginnen 
wieder, wenn letzteres nach einiger Zeit wieder eingefiillt wird. Das Absterben 
von Froschherzen erfolgt nicht langsamer, sondern rascher, wenn arsenigc Saure 
dieselben afficirt. Ferner bestatigte Conze die antiseptische Wirkung der arse- 
nigen Saure (Nichtfaulen fcin zerthcilten Nerven- und Muskelgcwebes, Darmen 
in 0,6^? und 2% wassriger Ldsung arseniger Saure, Erhalten der Blut- 
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korperehen in 0,5# nach 18 Stunden, wo eine gleichzeitig mit Wasser versetzte 
Blutprobe die meisten BlutkOrperchen schon aufgelOst zeigte, in 0,25# Losung 
fand ebenfalls keine Auflosung statt und selbst Losungen von 0,125# und nocb 
diluirtere wirken, wenn auch in schwacherem Grade, conservirend auf Blut- 
kdrperehen. Flimmerbewegung und Bewegung der Spermatozoen werden durch 
arsenige Saure aufgehoben. Die vorstehenden Beobachtungen Conze’s stiitzen 
die Ansicht von Schmidt und Sturzwage, dass die arsenige Saure die Oxy- 
dation hemme, wodurch das damit in Contact gebrachte Saugethierherz dem Am- 
phibienkerzen ahnlich werde: grosse Arsengaben wirken verniehtend durch zu 
starke Beschrankung der Oxydation. Auch die ortliche Wirkung wird von 
Conze auf totale Hemmung der Oxydation bezogen. Wie ubrigens diese 

zu Stande komme, wird umsntschieden gelassen; dass dabei der Sauerstoff selbst, 
etwa durch Bildung von Arsensaure, direct beeinflusst wird, wie Munk und 
Leyden das neuerdings wieder beliauptet haben, weist C. mit Recht wegen der 
gleichen conservirenden Wirkung der Arsensaure, sowie wegen der zur Hervor- 
bringung des Effects ausreichenden Minimalquantitaten zurhck. 

Nach Untersuchungen von Sklarek (Reichert’s Arch. H. 4. 481. 1866) 
wirken arsenige Saure, arsenigsaures Kali und Natron, in kleinen oder grossen 
Dosen subcutan injicirt, auf das Herz der Frosche in 5 — 10 Min. in der Weise, 
dass die Leistungsfahigkeit besehrankt und endlich aufgehoben wird, in Folge 
wovon eine Ansammlung des Blutes im Herzen beim Stillstande desselben statt- 
findet; die Muskelsubstanz bleibt contractil und die Zerstorung der Medulla hat 
keinen Einflnss auf das Zustandekommen. Reizung der Herzganglien findet nicht 
statt und ebensowenig momentaner Stillstand des Herzens. Auch bei Sauge- 
thieren ist der Tod, welchem Dyspnoe vorausgeht, Folge der Lahmung der mo- 
torischen Herznerven. Hinsichtlich der Wirkung auf das Nervensystem consta- 
tirte Sklarek, dass bei der Vergiftung. zunachst die spontane Muskelthatigkeit 
aufhort, und zwar in Folge centraler Einwirkung, da weder die Muskeln noch 
die peripherischen Nerven functionsunfahig sind, dass, wahrend das Muskelgefiihl 
intact bleibt, kaustische und chemische Reize nicht empfunden werden, sowol 
nach vorgangiger Decapitation als ohne dieselben, und zwar nicht in Folge einer 
Beeintrachtigung der sensibeln Endapparate oder der peripherischen Nerven, son- 
dern desjenigen Theiles des Riickenmarkes, welcher die thermisch chemischen 
Reize leitet (hintere graue Substanz nach Schiff), ferner dass der Lahmung eine 
Reizung nicht vorausgeht; dass erstere vor der Beeintrachtigung der Herzfunctio- 
nen eintritt, durch kleine Dosen spater als durch grosse, und dass diese Er- 
scheinungen bei Saugethieren nicht so pragnant, namentlich aber die Anasthesie 
viel spater als bei Froschen eintreten. 

Dr. Saikowsky aus Moskau (Virch. Arch, XXXIV. H. 1 und 2. p. 73. 
1865) hat die wichtige Entdeckung gemacht, dass auch Arsenikalien und Anti- 
monialien dieselben Veranderungen in der Leber, den Nieren, der Herzmusculatur 
und im Diaphragma hervorrufen, was Saikowsky bei 46 Kaninchen iiberein- 
stimmend fand, denen er arsenige Saure, Arsensaure, antimonige Saure und An- 
timonchloriir beibrachte. Saikowsky erklart die Arsensaure, als Folge deren 
Einwirkung auch fruher schon Munk und Leyden fettige Degeneration eon- 
statirten, fur weniger wirksam als die arsenige Saure, indem Kaninchen nach 
taglicher Fiitterung mit 0,02 Grm. der lctzteren am dritten oder vierten Tage, mit 
derselben Dosis der ersteren erst am sechsten oder achten Tage starben. Bei 
alien war die Leber sehr vergrossert und stark verfettet; entsprechend waren die 
Veranderungen der Nieren und des Epithels der Harncanalchen, des Herzfleisches, 
der Diaphragmamuskeln und des Epithels der Magendriisen. Nach der (langer 
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dauernden) Intoxication mit Arsensaure war die Verfettung am deutlichsten. 
Der Fcttgehalt der Kaninchenleber, in normalen Verhaltnissen zu 5—&h% er- 
mittelt, stieg auf 8—hoher als ihn Saikowsky bei der Phosphorleber 

(4^—9^) fand. Bei acuter Vergiftung mit 0,1—0,02 Grm. arseniger Saurc, 
welche in 20—28 Std. tfidtete, enthielt die Leber auch Fett, aber diffus abgela- 
gert. Kaninchen, mit antimoniger Saure zu ^—1 Grm. pro die gefuttert, zeig- 
ten nach 14—19 Tagen ahnliche Fettablagerungen, wobei aber die Leber nie 
so voluminos, und Nieren selten affieirt waren. Bei Anwendung von dreifach 
gechlortem Antimou, 0,05—0,1 Grm. pro die, 4—5 Tage lang, ist die Fettmc- 
tamorphose intensiver, die Affection ahnlich wie nach Acidum arsenicosum, doch 
mchr diffus und gleichmassiger verbreitet. Das aus den Lebern der mit Arsen und 
Antimon vergifteten Thiere gewonnene Fett ist vollkommen farblos. Das Gly- 
kogen in der Leber ist dabei vermindert. Oft geht der Fettablagerung ein Ver- 
schwinden des Glykogens woraus und dies findet sich bei chronisch vergifteten 
Thieren selbst da nieht, wo die Fettablagerung sistirt. Bei den Phosphorvergif- 
tungen constatirte Saikowsky vollstandiges Verschwinden desselben an jungen, 
eine Abnahme an hlteren Kaninchen. — 

In Fallen, wo die Kaninchen langere Zeit (16—18 Tage) nach der Arsen ver¬ 
giftung am Leben blieben, war Volum und Gewicht der Leber stets geringer als 
im Acmestadium, vollkommen fettlos; an den der intensivsten Verfettung ent- 
sprechenden Stellen gelblichbraune Pigmentablagerung. Auch in diesen Fallen 
fehlt das Glykogen. 

An die Experimentaluntersuchungen Saikowsky’s schliesst sich in engster 
Weise eine hbcht interessante Beobachtung von Grolie und Mosler (Virch. 
Arch. Bd. XXXIV. H. 1 und 2. p. 208. 1865) an einem an Vergiftung mit 
einer griinen Arsenfarbe unter den Erscheinungen einer toxischen Ga¬ 
stritis und rasch zunehmenden Collapsus nach 13 Std. zu Grunde gegangenen 
zweijahrigen Knaben, dessen Leben weder durch das (bei Intoxication mit Kup- 
ferarseniaten ja stets) rasch eintretende spontane Erbrechen noch durch Darrei- 
chuug von Eisenoxydhydrat gerettet werden konnte. In der Leiche waren die 
Magendriisen in dem von Virchow fur die Phosphorvergiftung als charakte- 
ristisch bezeichneten Zustande; neben der Affection der schlauchformigen Driisen 
fanden sich auch analoge Veranderungen an den Solitarfollikeln des Magens, 
welche in ungewohnlich grosser Anzahl bei dem Verstorbenen vorhanden waren. 
Alle diese Drusenver&nderungen waren nur innerhalb der hyperamischen Parthie 
der Magenschleimhaut, und auch hier boten nur einzelne Driisen die hochsten 
Grade der Adenitis dar. Die Brunner’schen Driisen stark geschwellt, die Zel- 
len von triiber feinkorniger Beschaffenheit, ohne zerfallen zu sein; die Duode- 
nalschleimhaut gleichmassig hyperamisch. Im Ileum hatten die Peyer’sclien 
Haufen und die Solitarfollikel vollkommen den Charakter wie bei einer frischen 
markigen typhosen Schwellung, die Schleimhaut im ganzen Dickdarm im Zustande 
starker Hyperamie und Schwellung, die des Diinndarms mit Ausnahme von In- 
jectionsrothe an einzelnen Stellen, die ihren Sitz ausschliesslich in den Zotten auf 
der Hohe der Falten hatte, auffallend blass. Milz sehr vergrossert, besonders 
stark die M alpi gh i’schen Blaschen. Nieren, Leber und Muskeln des Herzens 
und des Diaphragma zeigten mikroskopisch die bei der Phosphorvergiftung eon- 
statirten Veranderungen, die allerdings in den einzelnen Organen noch nicht 
iiberall zu dem vorgesclirittenen Bilde der fettigen Infiltration und des Zerfalles 
gediehen waren. Muskeln der Extremitaten zeigten die geringsten Veranderungen. 
Ausserdem constatirte die Section am Herzen im Septum ventriculorum eine ca. 
2 Groschenstiiek grosse unregelmilssig begrenzte Stelle, an der das Endocardium 
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und die unuiittelbar darunter liegenden Muskellagen scbr stark gerothet und 
theilweise ekchymosirt sind; Mitralis an den freien Randern etwas verdickt; die 
Aortenklappen sehr stark gallartig gequollen, der mikroskopische Befund entsprach 
einer frischen entzundliehen Schwellung des Klappengewebes. Ein sehr auffal- 
lender Befund war ferner acute Atelectase der Lungen, welche fast die ganze 
Oberfl&che beider Lungen betraf, wahrend das tibrige Parenehym lufthaltig und 
frei yon jeder Erkrankung blieb; die mikroskopische Untersuchung constatirte 
keine Abnormitateu am Lungengewebe. Yon forensischem Interesse ist noch, 
dass, wahrend in den 2 Std. naeh Einnahme des Giftes erbrochenen Massen 
noch reichliche Mengen Arsen naehweisbar waren, spater im Magen- und Darm- 
inhalt der Leiche, in Galle, Leber, Milz und Nieren das Gift nicht mehr aufge- 
funden wurde. 

Das Vorkommen von Eettleber und allgemeiner Anamie bei acutem 
Arsenicismus constatirte neuestens auch Dr. Greiner (Vjhschr. f,* ger. Med. 

N. F. V. 2. p. 345. 1866). 
Die Angabe von Blondlot (L’Union med. 9. 1867), dass der Nachweis 

des Arsens als Arsenwassersoflf, AsH3, bei Anwendung einer mit Salpeters&ure 
verunreinigten Schwefelsaure im Marsh’schen Apparat fehlsehlage, weil sieh 
dann ein festes As*H bilde, ist nach hier in Gottingen angestellten Versuchen, 
sowie nach Experimenten von Arth. Gamger (Edinb. med. journ. 408. Nov. 
1864) irrig, insofern ein solcher fester Arsenwasserstoff nicht existirt und Spuren 
von Salpetersaure in Marsh’s Apparate so gut wie ohne Einfluss auf die Bildung 
von Arsenspiegeln sind. 

2. Antimon und Antimonverbindungen (S. 849). 

[Zusatz zu §§. 606—615. S. 849—860.] 
H. Eulenberg (dessen Monographic, p. 424) fand die Angaben von Han¬ 

non bestatigt, wonach Antimonwasserstoff auf Kaninchen nicht toxisch 
wirkt und nur die Zahl der Respirationen und Herzsehlage herabsetzt. 

Zur Casuistik der Brechweinsteinvergiftung ist der Fall des Dr. 
Pritchard zu Glasgow (Ermordung seiner Frau und Sehwiegermutter durch 
Tart, stib.) zu nennen, vgl. dariiber die Arbeit von Douglas Maclagan, 
H. D. Littlejohn und Fred. Penny (Edinb. med. journ. 163. Aug. 1865). 
Im Herbst 1861'kamen hier in Gottingen eine betrachtliche Zahl von Intoxica- 
tionen durch auf dem Jahrmarkte gekauften Honigkuchen vor, zu dessen Berei- 
tung irrthumlich Brechweinstein verwendet war. 

Ueber die Wirkungen des Brechweinsteins auf das Herz hat Prof. 
Th. Ackermann (Virch. Arch. Bd. XXV. S. 531. 1863) Untersuehungen an- 
gestellt. Nach Einspritzung grosserer Mengen Brechweinstein in die Blutge- 
fasse von Hunden treten VerSnderung der Herzaction constant hervor. Nicht 
ein regelmassiges continuirliches Steigen der Pulsfrequenz, wie nach kleinen Do- 
sen beim Menschen, zeigt sich aber fast immer eine mit der Dauer der Wirkung 
starker hervortretende, bis kurz vor dem Tode anhaltende Verminderung, stets 
Unregclmassiglceit des Pulses. Ferner constant Abnahme des Blutdruckes im 
Aortensysteme, am deutlichsten wahrnehmbar bei langsamerem Pulse, wo der 
Druck in der Carotis von einer vor der Injection 108 Mm. betragenden Ilohe 
bis 14 Mm. heruntergehen kann. Die tiefsten Senkungen finden unmittelbar vor 
dem Tode statt und mit odor schon vor dem letztem Athemzuge erfolgt vollkom- 
mener und dauerndcr Stillstand in der Diastole. Bei starker Pulsverlangsamung 
findet oft enormes Wachsen der einzelnen Blutwellen (von 3 — 6 Mm. bis 15, 
20—30 Mm.) statt, die jedoch nie die anfangliche absolute Druckhohe erreichen. 
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Die Herzbewegung wird vor vollstandigem Erloschen 1—1% M. lang ausserst 
frequent (140—160) und sehwach. Der Abnahme des arteriellen Blutdrucks 
entspricht eine Zunahme der Spannung im Venensystem (Cyanose oder mehr 
lichte Blasse der Zunge, des Gaumens und der wenig behaarfcen Gesicbtstbeile) 
und aus der Verlangsamung des Blutstroms im Allgemeinen resultirt das Sinken 
der Temperatur, das nach grdsseren Dosen aueh im Innern des Korpers sieh zeigt, 
am bedeutendsten bei langerer Vergiftungsdauer (in 5 Std. 8 M. um 6,6°), gerin- 
ger bei raschem Tode (in %—1 Std. urn 1—2°) ist und nur hin und wieder 
von massigen Steigungen (um 0,1—0,2°) unterbroehen wird, die in der Regel 
von einer Steigerung der Frequenz der Athembewegungen begleitet werden. 
Die Inanition ruft diese Abktiblung des Korpers nicht hervor, vielmebr gibt sicb 
letztere schon vor dem Erbrechen oder vor den Durchfallen deutlicb zu erkennen. 
Alle gejiannten Erscheinungen, die Cardinalsymptome des Collapsus, steben in 
Connex mit dem lahmenden Einflusse des Brechweinsteins auf das Herz. Dieser 
wird ausser Zweifel gesetzt durch das Factum, dass bei Hunden, die durch Injec¬ 
tion von 25—75 Cgm. getddtet wurden, die Reizbarkeit des unmittelbar nacb 
dem Tode blossgelegten Herzens bedeutend verringert und zuweilen selbst voll- 
standig erloschen ist. Ferner beobachtet man constant nach Brechweinein- 
spritzungen bedeutende Abnahme der Muskelkrafte und irregulares Athmen. 
Post mortem finden sich Yeranderungen, welche z. Th. Wirkung der Herzschwache, 
z. Th. davon abhangig sind. Der Abnahme des Arteriendrucks entspricht die 
Anfiillung des ganzen venosen Gefasssystems, besonders der Hohlvenen und Pfort- 
ader, mit dunklem Blute; Leber und Milz sind auch enorm blutreieh und ent- 
halten bisweilen Extravasatheerde von Erbsen- bis Kirschkerngrdsse, ebenso die 
Nieren. Die Lungen fand Ackermann meist normal, nie tief alterirt, hochstens 
an den Randern etwas Eraphysem und kleine subpleurale Ekchymosen, ausnahms- 
weise einzelne kleine atelectatische Heerde. Unabhangig von der Herzschwache 
scheinen die Veranderungen im Tractus: diffuse Rothung der Magenschleimhaut, 
namentlich an der Cardia, intensiv rosige F&rbung cinzelner Stellen des Diinn- 
darms, bedeutende Contraction des Dickdarms von Coecum an bis zum Orificium 
ani, zuweilen bis zur geringen Lange von 4—5 Zoll und gleichzeitig in die 
Quere, wobei die Schleimhaut zahlreiche vielfach gewundene'^Quer- und Langs- 
falten zeigt, die an der Basis und den Seitenflachen anamisch, auf ihren Gipfeln 
dagegen stark hyperamiseh sind und viele kleine Ekchymosen enthalten. Man 
kann sich bei Lebzeiten des Thiers an der Schleimhaut des Rectums sehr leicht 
iiberzeugen, dass diese Contraction eine vitale ist. 

Hieran schliessen wir die von G. Pdcholier (Montpell. med. Mai. 1863) 
angestellten Versuche fiber die physiologische Wirkung des Brechweinsteins. 
Nach 12 Experimenten an Kaninchen und 4 an Froschen gelangte Pechol'ier 
zu folgenden Sehliissen: Bei der Wirkung des Brechweinsteins sind drei Perioden 
zu unterscheiden. In der ersten zeigt sich nach Dosen von 1—40 Cgm. 10—20 Min. 
lang Vermehrung der Pulsschlage und Respirationen, sowie etwas nervdse, dem 
Schreck und den Brechanstrengungen zuzuschreibende Aufregung. Diese Periode 
fehlt bei Anwendung grbsserer Gaben (1—2 Gm.). Die zweite Periode dauert 
3—4 Std. In dieser zeigen sich mehr oder minder ausgesprochen Puls und Re¬ 
spiration verlangsamt, die Temperatur namentlich in den ausseren Theilen gesun- 
ken, dabei Collapsus der Functionen des Nervensystems. Die Puls verlangsamung 
betrug im Durelischnitt 20—25 Schlage bei Dosen von 5 —10 Cgm., mehr als 
100 bei der Gabe von 1 Gmm. und ihr proportional war die Verminderung der 
Zahl der Respirationen. Das Maximum der Temperaturabnahme war 6°. In der 
dritten Periode kehren Puls, Respiration und Temperatur wieder zur Norm zuruck 
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und sogar noch dariiber hinaus. Sensibilit&t und Motilit&t werden fur Augen- 
blicke wieder normal, verschwinden aber bald wieder. Diese febrile Reaction, 
welcher meist Tod folgte, scbien Pec holier mit organischen Congestionen, die 
durch die Section constatirt wurden, in Zusammenhang zu stehen. Die dritte 
Periode fehlte bei zu schwachen (unter 5 Cgr.) oder zu starken Dosen (1 6mm.). 
Im ersten Falle kehrte nach kurzer Storung Alles zur Norm zuriick, im zweiten 
erfolgte der Tod direct nach Zunahme der Prostration. Bei der Abnahme der 
Nerventhatigkeit sind besonders die sensitiven, weniger die motorischen bctheiligt; 
die Muskelcontractilitafc war wenig vermindert. Pdcholier fand das Blut nach 
Verabreichung grosser Dosen stets flussig und constatirte die Anwesenheit von 
Antimon und Zucker in der Leber. Als Unterschiede der Wirkung der Ypecacuanha 
yon der des Tartarus stibiatus ergaben sich nach fruheren Versuchen Pecho- 
lier’s: raschere Zunahme der Hyposthenisation bis zur Lebensgefahr und wiede- 
rum raschere Abnahme der Zufalle, Fehlen der Reactionsperiode, des flussigen 
Zustandes des Blutes und der localen Irritationen, ZerstSrung der zuckerbilden- 
den Functionen der Leber und vollstandigere Vernichtung der Sensibilitat. 

In Bezug auf die fettige Degeneration als Folge yon Stibismus vgl. 
die Angaben von Saikowsky auf Seite 154 des Supplements. 

3. Wismuth, Bismuthum (S. 860). 

[Zusatz zu §§. 616 und 617. S. 860—862.] 
Nach Leon Bricka (Du Sous-Nitrate de Bismuth et de ses applications. 

These. Strasb. 1864) sind die in den Pharmacien Frankreichs befindlichen PrSparate 
meist nicht das salpetersaureWismuthoxyd des Code franijais, sondern enthalten 
Ueberschuss von Wismuthoxyd und sind mit arseniger Saure verunreinigt. Reines 
Bismuthum subnitricum ist selbst in hoher Gabe und bei l&ngerem Fortge- 
brauche ungiftig; auch das verunreinigte wirkt nur schadlieh, wenn es im Magen 
mit sauren Fliissigkeiten in Contact kommt, welche es in L6sung bringen, was 
durch iiberschussiges Wismuthoxyd gehindert wird. Ebenso ist basisch kohlen- 
saures Wismuthoxyd ungiftig. Bismuthacetat kann in grosseren Gaben Erbrechen 
und Unwohlsein und in kleineren bei langerer Darreichung den Tod von Thic- 
ren bewirken; es ist dies aber nur Folge der im Magen freiwerdenden Essig- 
saure. Ein Theil der Wismuthsalze wird durch den Urin eliminirt; eine an- 
dere localisirt sich in der Leber und kann Wismuth noch mehrere Monate nach 
der Suspension der Wismnthzufuhr in diesem Organe nachgewiesen werden. 
(Arsen fand Bricka nach dem Gebrauche arsenhaltiger Wismuthpraparate nie- 
mals in der Leber.) 

4. Molybdan (S. 867). 

[Zusatz zu §. 621. S. 867.] 
Molybdanwasserstoff erwies sich H. Eulenberg (dessen Monographic, 

p. 475) als sehr schwacli irritirendes, nur etwas wassrigen Ausfluss aus dem 
Munde bewirkendes Gas. 

5. Silber, Argentum (S. 867). 

[Zusatz zu §§. 622—629. S. 867—873.] 
Nach Benj. Ball (Gaz. med. 40. 1865) todtet Silberalbuminat zu 

0,3 Grm. in Wasser (60 Grm.) gelOst und in die Yenen gespritzt Hunde in 
% Std.; der Tod erfolgt aspbyktisch, in den Bronchien findet sich schaumiger 
Sclileim inMenge. Phosphorsaures und namentlich unterschwefligsaures Silber wirken 
viel energischer; 0,2 Grin, des letzteren in 60 Grm. Wasser bewirken fast sofortigen 
Tod unter Convulsionen, 0,05 Grm. in 7—8 Min. unter Bronchitis. Mit der 
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Asphyxie verbindet sich Paralyse und Anasthesie der hinteren Extremitaten; 
die Section ergibt LungenSdem und scbaumigen Schleim in den Bronchien, die 
Muskelreizbarkeit besteht. 0,001—0,005 Mgrm. bedingen nur vorubergebendes 
Unwoklsein. In dem Schleim ist Silber nicht nachweisbar. 

6. Quecksilber und QueeksHberverbindungen (S. 873). 

[Zusatz zu §§. 630—643. S. 873—898.] 

Zur Casuistik der Vergiftung durch Mercurialia fortiora glauben wir 
folgeride hervorheben zu mussen: Pall von Vergiftung mit 2 Drachmen Subli- 
mat statt Jalappenpuiver dispensirt, in 26 Tagen todtlich verlaufen, wo nach dem 
Tode Quecksilber in Leber und Blut nachgewiesen wurde, von Ogston (Brit, 
rev. 493. Oct, 1861); Fall von Intoxication mit % Drachme Sublimat, in welcliem 
das sog. galvanische Antidot von Buckler (Limatura ferri et auri) zur 
Anwendung kam und am 2, Tage nach Beseitigung der acuten Zufalle Ptyalis- 
mus eintrat, von Christoph Johnson zu Baltimore (Hay’s Amer. Journ. 
339. Apr. 1863) mitgetheilt; 2 Falle von Vergiftung durch Sublimat als Sal be 
gegen Kratze eingerieben, die in 4% resp. 6 Tagen tSdtlieh endeten, und wobei 
die Section ausser den Erscheinungen an der Haut Entziindung der Serosa und 
Mucosa des Magcns und des Netzes, zinnoberrothe Farbung der Luftrohre und 
Bronchien, in einem Falle auch Entziindung der Nieren und Blase, Congestion 
des Uterus und der Tuben, Entziindung des Endocardiums und der inneren Haut 
der grossen Arterien constatirte, die chemische Analyse das Quecksilber nur in 
den Nieren einer der Verstorbenen, nicht in dem Darminhalte und den iibrigen 
Organen dieser und der zweiten nachwies. Einen ganz ahnlichen Sectionsbefund 
hatte E. Vidal (Journ. de Chim. med. Oct. 1864. Schmidt’s Jahrb. CXXVI. 
283. 1865) bei einer nach Einreibung mit salpetersaurem Quecksilber- 
oxydul in 9 Tagen Verstorbenen; hier ergab nur die Leber, aber kein sonsti- 
ges Organ Quecksilbergehalt. 

Von hohem Interesse sind die Mittheilungen iiber Intoxicationen mit Queck- 
silbermethyl (Merkurmethyl), eine von Buck ton 1858 entdeekte Verbin- 
dung von Hg C2 H3, eine farblose, stark liclitbreehende, 87# Quecksilber ent- 
haltende, schwach siisslieh riechende nnd wiederlich atherisch schmeckende, 
zwisehen 93 u. 96° siedende, aber schon unter ihrem Standpunkte verdampfende 
Fliissigkeit von 3,067 spec. Gew., deren Dampfe in der Luft vertheilt hflchst 
ekelerregend riechen, gab im Laboratorium zur Vergiftung von mehreren Cbe- 
mikern Veranlassung, iiber deren Vcrlauf die Berichte des St. Bartolomaus Spi- 
tals in London (I, 141—150) Naheres enthalten. In dem einen Falle, welcher 
iibrigens einen schon friiher an Epilepsie Leidenden betraf, trat wahrend der 
3 Monate, welche hindurch er mit der Bereitung des Quecksilbermethyls be- 
sehaftigt war, anfangs Verschlechterung des Sehvermogens, ohne dass der Augen- 
spiegel etwas Krankhaftes nachzuweisen vermochte, ein, dann, 2 Tage vor seiner 
Aufnahme in das Spital, Steifigkeit der Hande, Schwerhorigkeit, grosse Sehwache, 
wundes Zahnfleisch und nach lOtagigem Aufenthalte im Spitale Tod; die im 
Hospitale beobaehteten Erscheinungen waren Zunahme der Sehwache und Apa- 
thie, starker Eiweiss- und Epithelgehalt des Urins, sehr kleiner, jedoch nicht be- 
sonders frequenter Puls, hoehst unangenehmer Geruch des Athems und Korpers, 
nachtliche Delirien, mit einem comatosen Zustande am Tage abweehselnd, Un- 
regelmassigkeit der Respiration, so dass manchmal gar einige Secunden nicht, 
dann wieder sehnell und'keucliend geathmet wurde, zwei Tage vor dem Tode 
Anasthesie, erst partiell, spater total und starke Mydriasis. Bei der Section fand 
sich die harte Ilirnhaut ausscrlich eongestionirt, die Gefasse der pia mater strotzend 
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gefullt und zahlreiche weisse Fleeken in der Substanz der Membran eingebettet, 
die Gebirnsubstanz ebenfalls stark blutreieb, Cdematds, graue Substanz rosenroth, 
weisse Substanz normal; ausserdem Leber und Nieren blutreieb, die Oberflaehe 
der 1. Niere injicirt, ecehymosirt, Sebnittflacbe injicirt. In dem zweiten Falle 
hatte nur 14tagige Bescbaftigung rnit der Darstellung von Mercurmethyl statt- 
gefunden, auch bier begann das Unwohlsein mit Gesichtsschwache, daneben 
Schwindel, Uebligkeit und Erbrechen griiner Massen; es war nach 14 Tagen 
Besserung erfolgt, docb stellte sich 6 Wocben spater, ohne dass weitere Be- 
schaftigung mit Quecksilberverbindungen stattgefunden, wiederum Sehschwache, 
ausserdem Verlust des Gescbmackes, Ansehwellung des Zahnfleisebes und Schmerz- 
haftigkeit desselben, mehrere Tage anhaltende Empfindungslosigkeit der Zunge, 
Ptyalismus, dann aucb Verlust des Gehors und Taubsein in HSuden und Fiissen 
ein; naebdem dieser Zustand mehrere Tage gedauert, trat plotzlieh ein Anfall 
von Bewusstlosigkeit mit stertordser Respiration ein, und es entwickelte sich im 
Hospital im Verlaufe von 4 Monaten ein vollstandiger Zustand von Idiotie, so 
dass der Pat. Niemanden erkennen, kein Wort sprechen konnte und vollig taub 
war; auch bei ihm wurde der fdtide Athem bemerkt und zeigten sich die nacht- 
liehcn Delirien; Eiweiss war im Urine nicht vorhanden; einer Privatmittheilung 
zufolge ist auch dieser Patient spater gestorben. 

Saikowsky (Vereh. Arch. XXXVI, 3. p. 346) studirte die Wirkung der 
Quecksilberverbindungen auf Thiere, wobei er sich besonders des Sublimats be- 
diente, das er in wassriger Ldsung bald innerlich* bald subcutan applicirte. 
Subcutane Application wirkt bedeutend schneller und intensiver als innere Dar- 
reiebung, so dass Kaninchen nach 0,04 bis 0,06 Grm. in 2 Tagen subcutan bei- 
gebracht nach 3 Tagen sterben, wahrend die tagliche innere Darreichung von 
0,03 bis 0,05 Grm. erst in 12—16 Tagen den Tod bewirkt. Subcutane Injection 
von Sublimat bewirkte stets Diarrhoe und post mortem Hyperamie und hamor- 
rliagische Heerde in der Darmschleimheit; die Experimente enthalten sehr deut- 
liche Spuren Quecksilber, das indessen moglicherweise aus dem verschluckten 
Speichel herriihrt, in welchem Saikowsky so viel Quecksilber fand, dass er 
dasselbe crystallisch als Jodverbindung darzustellen vermochte. In alien Baueli- 
organen, besonders aber in Nieren und Leber, fand Saikowsky betraehtliclie 
Gefasserweiterung, namentlich bei Kaninchen, ausserdem beobachtet man bei 
letzteren noch nach subcut. Injection von 0,02—0,04 Grm. schon nach 18—28 
St. eine betrachtliche Ablagerung von Salzen in den gestreckten Harnkanalcben 
in der Rindensubstanz, wclche in 2 Tagen bis zur volligen Ausfiillung zunimmt 
und sich dem blossen Auge als weisse derbe die betreffende Region der Niere 
durchziehende Streifen zu erkennen gibt; die Hauptmasse dieser Ablagerungen 
besteht aus phorphorsaurem Kalk, neben welchem in weit geringerer Menge 
kohlensaurer Kalk und Spuren von Chlornatrium vorkommen. Bei Hunden findet 
man statt dieser Ablagerung oft intensive Fettdegeneration des Epitliels dieser 

Harncanalchen, die aber aucb unter normalen Verhaltnissen vorkommen kann. 
Beide Processe breiten sich nie gleiehmassig, sondern gewissermassen sprung- 
weise aus, so dass immer gesunde Parthieen zwischen kranken liegen. Der Uriu 
wird bei Kaninchen in der Regel blass, durcbsichtig, wird in grosseren Mengen 
abgesondert und enthalt mehr oder weniger bedeutende Mengen Zucker. Dieser 
Diabetes dauert manchmal 4—5 Tage und kommt auch bei Hunden (nach 
Kletzinsky auch bei mercurialisirten Menschen) vor. Calomel bewirkte zu 
5 Gran 2-3 Tage eingespritzt am 4. Tage Tod, und der Leicbenbefund war 
deisclbe; Ilydrarg. lijodatum Diabetes von 2—4 Tagen Dauer, aber nur unbe- 
deutendu Ablagerungen der Kalksalze. —• Auf Mause wirkt nach Saikowsky 
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Calomel schon zu #0—%0 Gr. in 2 Stunden paralysirend, wahrend erst %6 Grai 
Sublimat dieselbe Erscheinung erst frtihestens in 1%—2 Tagen bewirkt. 

A. Folotschnow (Virch. Arch. XXXI. 1. p. 35. 1864) studirte die Ein- 
wirkung von Qnecksilberalbuminat auf das Blut und thierische Gewebe, 
sowie dessen Diffusion. Die Quecksilberalbuminatlosung wurde bereitet dureh 
Zugiessen einer 8—10# SublimatlOsung zu Pferdeblutserum oder EiweisslOsung. 
bis sich Niederschlag zeigte; die abfiltrirte concentrirte Solution yon Quecksilber- 
albuminat enthalt 1 Ccm. 1,4—1—5 Millgm. Sublimat. Die Wirkung auf da? 
Blut wurde gepriift, indem zu je 10 Ccm. Quecksilberalbuminatlosung und zun? 
Yergleiche anderer Blutquantitaten entsprechende Mengen Pferdeblutserum zuge- 
setzt wurden. Die Blutkorperchen des auf die letzte Art behandelten Blute,- 
wurden sehr langsam zerstOrt und verloren wenig yon ihrem Hamatingehalt. 
Nach Zusatz der gesattigten Quecksilberalbuminatlosung erschieuen die Blut' 
kOrperchen langlich und an beiden Enden mit eigenthiimlichen Auswiichsen ver- 
sehen, und nur die wenigsten nahmen spater ihre rundliche Form wieder an, 
meist wurden sie unregelm&ssig dreieckig, polygonal und gingen schliesslich zu 
Grunde. Die Zeit dieser Veranderung verhalt sich umgekehrt zur Starke der an- 
gewandten LOsungen. Einige Korperchen blieben rund und schienen nur ihren 
Farbstoff zu verlieren, ehe sie zu Grunde gingen. Nicht ges&ttigte LOsung 
tibte denselben Einfluss auf die Blutkorperchen. Schutteln und ErhOhung 
der Temperatur auf 37° beschleunigte die Veranderung (letztere influirte 
auf Gemische von Blut und Serum nicht). Der Farbstoff ging nach Ein- 
wirkung der Quecksilberalbuminatlosung rasch verloren, und zwar um so raseher, 
je schleuniger die Formveranderung eintrat. Die weissen Korperchen Snderten 
sich weniger schnell und auffallend. Das gesehiittelte Gemisch von Blut und 
Blutserum nahm bei Luftzutritt eine mehr hellrothe Farbe an, jedoch nicht so 
hell wie geschtitteltes reines Blut; Gemische von Blut und Quecksilberalbuminat 
blieben dunkel und verloren in einigen Tagen die Fahigkeit, Sauerstoff zu ab- 
sorbiren; Muskelsubstanz wurde in der Quecksilberalbuminatlosung bleich, nach 
drei Tagen weiss, die LOsung roth, der Muskel hait, zusammengeschrumpft, bei 
mikroskopischer Untersuchung war Querstreifung deutlich, das interfibrillare Ge¬ 
webe verschwunden. Die Faulniss begann nach 6—7 Tagen. (Im Serum schwoll 
der Muskel an, die Querstreifung sehwand mehr oder minder.) 24 Std. in der 
Quecksilberalbuminatlosung liegen gelassenes Bindegewebe erschien mikroskopisch 
in Form wellenartiger Fasern mit sehr deutliehen Conturen, wahrend der folgen- 
den Tage wurden diese bleicher und an ihrer Stelle erschieuen deutliche Binde- 
gewebekOrperchen. (Bei Liegenlassen von Bindegewebe im Serum zeigten sich 
letztere nach mehreren Tagen nicht.) 

In Bezug auf die Diffusion ergab sich, dass aus der gesattigten Quecksilber¬ 
albuminatlosung mehr Eiweiss diffundirte als aus reiner Eiweisslosung, ehe dieses 
in Faulniss iiberging* Die Diffusion des Eiweisses aus letzterer nahm nach Ein- 
tritt der Faulniss bedeutend zu, aus ersterer dagegen blieb sie lange gleich, bis 
in Folge der Eiweissveranderung auf der Membran sich Quecksilberalbuminat- 
gerinnsel ablagerten. Das Sublimat ging nur bei Anwendung von Druck dureh 
die Membran und konnte unter gewohnlichen Verhaltnissen nicht nachgewiesen 
werden. 

Nach Dr. Gisb. Kirchgasser in Coblenz (Virch. Arch. XXXII. H. 2. 
p. 145. 1865) ist von wesentlichem Einflusse auf das Zustandekommen des Ptya- 
lismus bei Schmierkuren die Ortlich reizende Wirkung der Quecksilber- 
dampfe, deren Entwicklung durch die feine Vertheilung der eingeriebenen Saibe, 
dureh die Temperatur des Korpers und die von dem llautorgane bestkndig aus- 
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j,escbiedenen Wasserd&mpfe sebr gefordert wird. Kirchg&sser fand, dass, je 
^iinstiger die Umstande einer Aufnahme von Mercurdampfen per os waren, desto 
ehneller und intensiver Stomatitis mit oder ohne Ptyalismus auftrat. Bei me- 
hodischer Yermeidung der Einwirkung der Quecksilberdampfe auf den Korper 
Verschonen der Mund und Nase naher liegenden Hautparthien mit Einreibun- 
;en, festes Aufbinden von Leder auf die eingeriebenen Parthien, Ventilation des 
^eraumigen Sehlafzimmers, haufiges Wechseln der Wasche, Spaziergange im 
L'reien, Ausspiilen des Mundes mit Infusum Chamomillae) kam es in 18 Fallen 
denials zu Speichelfluss und nur einmal zu einer rasch ohne Adstringentien 
ehwindenden Stomatitis, trotzdem dass bei mehreren Personen dem Auftreten 

von Ptyalismus giinstige Momente (Abnormitaten des Zahnfleisches und der 
^ahne, Dagewesensein von Speichelfluss bei friiheren Curen) vorhanden waren. 
In alien Fallen wurden die syphilitischen Affectionen wirksam getilgt und die 
^efahrlichen Nervenzufalle, wie sie bei Sehmiercuren beobachtet sind, vermisst. 
Zwei Kaninchen, welche Kirchgasser Quecksilberdampfen aussetzte, die sich 
aus grauer Salbe entwickelten, bekamen nach mehreren Tagen Stomatitis, jedoch 
keinen Speichelflusss; bei dem einen waren die Speicheldrflsen entziindlich ge- 
schwollen. Die von Kirchgasser fur seine Theorie des Zustandekommens des 
Ptyalismus durch (jrtlichen Reiz der Mercurdampfe ausserdem angefiihrten That- 
'achen: Haufigkeit der Stomatitis bei Spiegelbelegern nach Kussmaul, Ptyalis¬ 
mus nach der in Persien iiblichen Quecksilberdampfinhalation, Reizung der Luft- 
wege und Lungen durch Quecksilberdampfe (Schiff Triumph) machen dieselbe 
einigermassen plausibel; doch ist im Auge zu behalten, dass durch das Verfahren 
von Kirchgasser erhebliche Mengen Quecksilbers der Resorption von Mund 
u. a. Theilen aus entzogen und somit unwirksam gemacht werden. Sicher resul- 
tirt Ptyalismus auch aus der Einverleibung von Calomel, Sublimat u. s. w. in 
Pillenform, 

7. Kupfer und seine Verbindungen (S. 898). 

[Zusatz zu §§. 644—652. S. 898—907/) 
Eine Vergiftung durch verschluckte Kupfermunzen, 5 Monate lang 

durch Erbrechen grunlieh gefarbter Mas sen, cardialgische Paroxysmen, mit hart- 
nlckiger Obstipation wechselnder Diarrhoe, Kopfschmerz, Schmerzen in den 
Beinen charakterisirt und noch 2% Monat nach dem Abgange der Miinzen andau- 
ernd, wobei nicht im Erbrochenen, wohl aber im Urin Kupfer nachweisbar war, 
beschreibt Ad. Senfft (Wurzb. med. Ztschr. VI. 3 u. 4. 135. 1865). 

8. Blei und seine Verbindungen (S. 907). 

[Zusatz zu §§. 653—666. S. 907—927.] 
Von forensischem Interesse ist ein zu Coin vorgekommener Giftmordsprocess, 

wo der Tod von 2 Personen in Folge von essigsaurem Bleiojxyd, ofters 
verabreicht, nach langerem mehrwdchentlichen Kranksein (Storungen der Ver- 
dauung u. s. w.) erfolgte und die Analyse Bleioxyd in fast alien Kdrpertheilen 
nachwies (vgl. Schniewind in Casper’s Vjschr. XXL 9. 1863). Eine Vergif¬ 
tung mit Aqua Goulardi, in 24 Std. 1 Schoppen, die zu massigen primaren 
Erscheinungen, nach einigen Tagen aber zu heftiger Kolik fiihrte, spater mit 
Kolilendunstvergiftung complicirt, findet sich im Ziir. Med. Bericht f. 1862. 
p. 23. — Viel reichhaltiger ist die neuere Literatur fiber ehronische Vergiftun- 
gen, Wir erwahnen hier die Arbeiten von E. Lancereaux (Gaz. med. 45. 
Nov. 1862), der eine Bleikachexie von 23 Jahren Dauer mit 10 j. Paralyse be¬ 
schreibt, wo sich post mortem vollstandige fettige Degeneration der gelahmten 
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Muskeln und der zu ihnen gehenden Nervenzweige fand, und von Lemaire 
(Gaz. des hop. 72. Juill. 14. 1863), welcher einen Fall von Hamorrhagie des 
Pons nach Eclampsia saturnina publicirt. Ferner sind zu nennen: ein Fall von 
intensiver Bleiintoxication dureh mindestens 8 jahrigen Gebraueh bleihaltigen 
Schnupftabaks mit Gefiihls- und Bewegungslahmung der Musculi deltoidei und 
der Extensoren, mitgetheilt von Prof. Hugo Ziemsen (Greifsw. med. Beitr. II. 
2. p. 234. 1864); Fall von Gesiehtslahmung nach langerem Gebraueh eines blei¬ 
haltigen Cosmeticiims von Cousins (Med. Times Sept. 16. 1864); mehrere 
Falle von Bleikolik in drei Dorfern des Dep. Marne et Loire, bewirkt durch 
Bleigehalt von Mehl (bis 5 Gmm. auf 1 Kgm.) nach Journ. de pharmac. 1864; 
zwei Falle von Fronmiiller sen. (Memorabil. IX. 11. 1864), welche dem 
Autor zur Empfehlung des indischen Hanfs statt des Opiums Anlass gaben; 
ein Fall von Bleilahmung durch die Aachener Schwefelbader geheilt, von Reu- 
mont (Berl. klin. Wchsch. 28. 1865); endlich 2 Falle von Marmisse (Gaz. des 
hop. 25. 1866), der eine durch Yerbrennen mifc Bleiweiss angestrichenen Holzes, 
der andere durch 11 jahriges Correcturlesen frisch abgezogener Druckbogen, beides 
Paralysicen. Von untergeordnetem Werthe sind: C. A, Riebau, de intoxica- 
tione saturnina (Berol. 1864), sowie Mittheilungen von Willshire (Lancet, Juli 3. 
1864) und Loignon (Journ. mdd. de Bord. p. 208. Mai. 1864), bei welchem letzte- 
renjein Fall von Saturnismus bei einem Matrosen, der in einem Raume geschlafen 
hatte, wo der Fussboden mit Blei belegt war, vielleieht atiologisches Interesse hat. 

In Bezug auf Resorption und Elimination der Bleiverbindungen ist 
G, Lewald (Abhandl. der schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur. Abth. f. Naturw. 
H. 3. p. 296. 1861, Cannst. Jahresber. fur 1862. V. 117) zu folgenden Satzen 
gelangt: Das Blei ist als Albuminatverbindung im Blute enthalten und wird als 
solche mit dem Harn entleert. Es gelangt nur dann zur Ausscheidung, wenn 
gleichzeitig Albumin ein Bestandtheil der Nierenseeretion ist. Im Urin an 
Albuminurie Leidender lasst sich das Blei bei einer Dosis von 0,6 Gr. Plumb, 
aceticum und 280 Ccm, eiweisshaltigen Harns nicht nachweisen; dagegen nach 
Yerbrauch von 1,6 Gr. in 300 Ccm. Harn. Nach dem Verbrauche von 7 Gr. 
in 6 Tagen erwies sich der Harn noch 84 Stunden, nicht mehr 112 Stunden 
nach der letzten Dosis bleihaltig. Ganz ahnlich verhielten sich die Zeiten des 
Auftretens und Verschwindens des Bleis in einem zweiten Versuche. Wahrend der 
Bleiausscheidung mindert sich die Eiweissausscheidung. Diese Yersuchsresultate 
stehen einigermassen im Widerspruche zu einer Angabe von Oppolzer (Wien, 
med. Wchsehr. Spitalzeitg. 6. p. 41), wonach Colica saturnina jauch nach Dar- 
reichung von Bleisalzen gegen Morbus Brightii entstehen kann, was, wenn durch 
die Anwesenheit von Eiweiss im Nierensecret die Bleielimination so sehr gefor- 
dert wird, doch hochst auffallend erscheint. Ganz besonders aber diirften ihnen 
zwei franzosische Arbeiten neuerer Zeit entgegenstehen, wenn sie auch nicht das 
Resultat beeintrachtigen, dass mit dem Blei im Urin zugleich Eiweiss abgeschieden 
wird. Versuche an Thieren, welchen Aug. Ollivier (Arch. gen. 1863, Novbr. 
Decbr. 530. 709. 1864) Bleiweissstaub durch die Atmosphare oder mit ihrer 
Nahrung incorporirte, liessen ihn das Auftreten von Albuminurie und be- 
stimmten charakteristischen Veranderungen der Nieren, in welchen, wie im 
Harn, betrachtliche Mengen Blei nachweisbar sind, erkennen und fiihrten ihn 
zum Studium des Urins bei der Bleikolik des Menschen, welchen er bald voruber- 
gehend, bald langere Zeit hindurch eiweisshaltig fand. Ollivier ist der Ansicht, 
dass durch die Elimination des Bleis durch die Nieren eine Reizung derselben 
und dadurch Albuminurie resultirte. — E. Lancereaux (L’Union med. 150. 
Decbr. 15. 1864) publicirt drei Falle von vorgeschrittener Bleiintoxication mit 
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Kachexie, in welchen er Albuminurie und post mortem h&ckrige Beschaffen- 
heit der NierenoberflSche, Atrophie der Rindensubstanz, Hyperplasie der Binde- 
substanz und Destruction der Epithelien gefunden hat. Bei frischen Fallen hat 
Lancereaux stets yergeblich nach Eiweiss im Harn gesucht und nur in einem 
einzigen sah er bei fehlender Albuminurie sparsame Urinsecretion in der letzten 
Lebenszeit und in cadavere beginnende Nierenaffection. Es muss ubrigens im 
Auge behalten werden, dass die letzteren Arbeiten sich auf toxische Verhaltnisse 
beziehen; dass selbst langer fortgesetzte Gaben essigsauren Bleis bis zu 240 Gran 
im Ganzen zwar die Harnausscheidung etwas beschranken, Harnstoff, Chlor- 
natrium und Schwefelsaure im Urin mindern, aber keine Albuminurie bedingen, 
geht aus den Studien von F. Mosler und W. Mettenheimer jun. (Arch. f. 
Heilk. 522. 1863) hervor. 

Beitrage zur Statistik der Bleivergiftungen liefert C. H. R. Tietz (Inaugu- 
ralschrift. Leipzig 1862). Yon 1852—1862 wurden in dem Jacobshospital zu 
Leipzig 142 Bleierkrankungen an 77 Personen, von denen 24 mehrmal, 53 ein- 
mal zur Behandlung kamen, beobachtet. 75 Falle kamen im Sommer, 67 im 
Winter vor. Sie betrafen 23 Schriftgiesser, 15 Schriftschleifer, 12 Setzer, 
17 Coloristen, 2 Kupfersteeher, 2 Pergamentarbeiter, je 1 Stellmaeher, Roth- 
giesser, Goldarbeiter, Notenstecher und Tischler, darunter nur 2 in Schriftgiesse- 
reien beschaftigte Madchen. Dem Alter nach waren 17 zwischen 15 und 
20 Jahren, 35 zwischen 20 und 30, 17 zwischen 30 und 50 Jahren, 8 iiber 
50 Jahr. Von den verschiedenen Formen des Saturnismus kamen vor: Kolik 
122 Falle (51 reine), Arthralgie 75 F. (7 reine, 56 mit Kolik, 5 mit Lahmung 
und 7 mit Eneephalopathie), Paralyse 19 F. (6 reine, 12 mit Kolik, 10 mit Ar¬ 
thralgie), Encephalopathie 15 F. (3 reine). Bei den Kolikkranken war der Leib 
23 mal normal, 16 mal abgeplattet und gespannt, 56 mal eingezogen, 27 mal 
aufgetrieben; fast immer bestand Obstipation, nur 6 mal normaler Stuhl, 16 mal 
Diarrhoe. Die Arthralgie erstreekte sich 30 mal auf alle Extremitaten (je 2 mal 
auch auf Nacken- und Lendenmuskeln), 3 mal auf die obern und 22 mal auf 
die untern, Der Sitz der Paralyse war 4 mal in alien Extremitaten, 2 mal in 
der linken obern und untern, 10 mal in den obern (2 in beiden, 4 in den 
Handen, 1 in der linken, 1 im rechten Vorderarm und in der Hand) und 3 mal 
in den untern Extremitaten (2 in beiden, 1 in d. r.). Nur in 2 Fallen bildete 
die Lahmung die erste Bleierkrankung. Sie combinirte sich 12 mal mit Tremor, 
19 mal mit Anasthesie (7 der Extremitaten, 12 ausserdem auch der Sinne) und 
15 mal mit Muskelatrophie. Yon Eneephalopathien wurden 2 Delirien, 13 Krampf- 
zufalle (6 epileptiforme, 3 partielle Krampfe) beobachtet; in einem Falle der epi- 
leptischen Form, dem einzigen Todesfalle, wechselten die Anfalle mit Coma. Bei 
alien an Encephalopathia saturnina Leidenden war die Dauer der Beschaftigung 
mit Blei mehrere Jahre. -— Complicationen des Saturnismus waren 22 mal vor- 
handen (1 Pneumonie, 1 Pleuritis, 5 Albuminurie, mehrere Male Tuberculose, 
Gastritis und Alcoholismus). 

Statistische Untersuchungen in den Pariser Spitalern ergeben die tiberwie- 
gende Frequenz der Bleikolik in den Monaten Juli und August (Gaz. des hop. 
127. 1864). 

9. Thallium, 
Dieses von Lamy neuentdeckte, durch die grdne Linie, welche es im 

Spectrum gibt, charakterisirte, dem Blei nahestehende Metall ist nach Paulet 
(Arch. gen. Oct. p. 507. 1863) ein intensiveres Gift als Blei. Kohlensaures 
Thallium todtet zu 1 Gm. Kaninchen in wenigen Stunden; schw&chere Dosen 
bedingen Verlangsamung der Respiration und Motilitatsstorungen (allgemeines 

11* 
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Zittern, Auflieben coordinirter Bewegungen) und Tod in einigen Tagen. Bei sub- 
cutaner Application konnen 0,05 Gm. todtlich werden, Der Tod erfolgt stets 
asphyktisch. Seln* schwache Gaben kohlens. Thalliums werden ertragen und sol- 
len ahnlich wie Mercursalze wirken; welche Salze Paulet meint, ist nicht an- 
gegeben. Auch Grandeau (Robin’s Journ. de 1’Anat. 1864. 4. p. 378) fand 
das Thallium giftiger als das Blei, bediente sich aber eines der Loslichkeits- 
differenz wegen ziemlich ungeeigneten Salzes, des schwefelsauren; Thallium 
sulfuricum thdtete einen Hund zu 1 Gm. vom Magen aus, Plumb, sulfur, be- 
wirkte zu 4% Grm. nur Erbrechen. Uebrigens hatte schon der Entdecker des 
fraglichen Metalls in seinem ersten Memoire (Ann. de chim. et de phys. T. 67. 
Ser. 2. p. 406) dasselbe als stark giftig bezeichnet und ihm die bei seiner Arbeit 
empfundene Mattigkeit und Schmerzhaftigkeit der Extremitaten zugeschrieben. 
Nach einer spatern Mittheilung Laniy’s (Gaz. des hop. 1863. 104) erlagen in 
seinem Laboratorium nicht weniger alff 11 Thiere (2 Hiihner, 6 Enten, 2 junge 
Hunde und 1 erwachsene Hiindin) der von ihnen zufallig genossenen Gesammt- 
dosis von schwefelsaurem Thallium unter Symptomen von Darmentziindung und 
Zittern der hinteren Extremitaten mit consecutiver Lahmung. 0,1 Grm. t&dtete 
einen jungen Hund in 40 Stunden. Schwefelsaures und salpetersaures Thallium 
sind sehr leicht Icjslich und deshalb wohl bedeutender giftig. Sowol Lamy als 
Paulet constatirten in den Organen das Thallium auf spectralanalytischem Wege. 

10. Zink, Zincum (S. 927). 

[Zusatz zu §§. 667—672. S. 927—933,] 
Neuere Falle von Yergiftung mit Burnetts desinfecting fluid, s&mmt- 

lich mit todtlichem Ausgange, der nach 1 Weinglas voll in 1 Stunde 50 Min,, 
nach 1% Unzen in 3% Std. und nach % Weinglas in 42 Std. erfolgte, wahrend 
in einem 4. Ealle erst in einigen Wochen Tod eintrat, referiren John Rich. 
Wardell (Lane. p. 35. 1864) und Crossing (ibid. p. 267. 1864), welcher letz- 
tere auf den Mangel der Verwesungserscheinungen bei der nach 48 Stunden bei 
starker Hitze vorgenommenen Section aufmerksam macht. Den ersten deutschen 
Fall von Vergiftung mit Zinkchlorid, giinstig verlaufen und dureh Albuminurie 
und sonstige Zeichen von Nierenentziindung, die vielleicht den verabreichten An- 
tidoten ihre Entstehung verdankten, vor anderen ausgezeichnet, beschreibt Ad. 
Hon sell aus Freiburg i. B, (Berl. klin. Wchschr. 18. 19, 1866) im Anschlusse 
an cine ausfulirliche Statistik dieser Intoxication. 

Das Vorhandensein einer chronischen Zinkvergiftung stiitzt Melsens (a. a. O.) 
auf Thierversuche, indem Hunde nach tSglieher Darreichung von 1 Grm. Zink- 
oxyd nach einer Woche starben oder stark erkrankten. Wurde gleichzeitig Jod- 
kalium verabreicht, so blieben die Thiere bis auf einen gewissen Grad der Ab- 
magerung gesund, wahrend sofort Erkrankung eintrat, wenn man dies fortliess, 
Zinkweiss ausserlich in grosser Quantitat applicirt todtet nach Melsens Hunde 
fruher als Bleiweiss, der Tod erfolgt aber nur, wenn das Lecken nicht gehindert 
wird und mittelst Jodkalium kann man den Eintritt der Vergiftungserscheinungen 
verhindern. 

11. Chrom (S. 939). 

[Zusatz zu §§. 679 und 680. S. 939—942.] 
Wenn auch die friiheren Thierversuche das neutrale chromsaure Kali 

als bedeutend schwaclier erscheinen lassen wie das Kaliumbichromat, so kann 
dasselbe doch auch fiir den Menschen als ein todtliches Gift sich erweisen. Dies 
lehrt die Mittheilung von N. Neose in Kiew (Pharmac. Zeitsehr. f. Russland. 
1862. Nr. 7) iiber die Vergiftung des Professor Parochow zu Charkow durch 
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einen Essloffel voll gelben chromsauren Kalis statt Glaubersalz genommen, wo- 
nach schon einige Minuten spater sicb heftiger Durchfall einstellte und Dach 
12 Stunden der Tod eintrat. 

Als Gegengift bei Vergiftung mit cliromsaurem Kali hat Prof, Robinson in 
Charkow essigsaures Bleioxyd empfohlen, um durch Weehselzersetzung unlos- 
liehes chromsaures Bleioxyd und unschadliches essigsaures Kali zu bilden; hiergegen 
bemerkt Pelikan, dass dazu sehr erhebliche, die Grenzen der unsch&dlichen 
Gaben von Blei weit ubersehreitende Mengen nothwendig sein wtirden, dessen 
Neutralisation durch ein weiteres Gegenmittel (schwefelsaures Natron) nicht statt- 
haft sei, da das gebildete BleisaJz keineswegs vollig in den Saften des Magens 
unloslich ist. C. Frederking in Riga (a. a, 0. Nr. 11) macht darauf aufmerk- 
sam, dass die meisten organischen Substanzen, namentlich die Kohlenhydrate, 
die Chroms&ure in Chromoxyd zersetzen, besonders schnell die Weinsaure, welchc 
er als Gegengift bei Chromsaure - Vergiftungen fur sich allein oder mit Zucker 
vorschlagt. Versuche an Thieren liegen daruber bis jetzt nicht vor. 

Die chromsauren Verbindungen gehoren iibrigens zu denjenigen Giften, de» 
ren Nachweis in vielen Fallen durch die chemische Analyse nicht 
gelingen wird, weil das heftige Erbrechen und Purgiren in der Regel einen 
grossen Theil des Giftes fortschafft. Da auch der Leichenbefund nicht immer 
hochgradige Entziindung nachweist, so wird man, wenn nicht das Erbrochene und 
die Dejection der chemischen Analyse ein positives Resultat liefern, immer nur 
aus den choleriformen Erscheinungen und ausseren Umstanden eine Wahrschein- 
lichkeitsdiagnose stellen konnen, wie dies z. B. neuerdings von Dr. Schrader 
zu Neustadt in Westpreussen (Vierteljhrschr. f. ger. Med. H. I. p. 113. 1866) 
in einem Ealle geschehen ist, wo doppeltchromsaures Kali als Abortivmittel ge¬ 
nommen zu sein scheint. 

Die grosse Giftigkeit des doppeltchromsauren Kalis vom Unterhautbinde^ 
gewebe aus habe ich selbst experimentell constatirt; 2—3 Gran vermogen einen 
jungen Hund in 21 Stunden zu todten. 

GesundheitsstSrungen der Arbeiter in Chromatfabriken sind 
neuerdings wieder verschiedentlich in Form von Geschwiiren und Pusteln der 
Haut und Geschlechtstheile, Rhinitis mit Perforation des Septum von Delpech 
(Bulletin de l’Acad. XXIX,, p. 289. 1864), von Bronchitiden, Raehengeschwiiren 
von Hillairet (Gaz. med. No. 4. 1864), sowie von Beeourt und Chevallier 
(Anna!, d’hyg. Juill. 1863.) bescbrieben worden. Nach Delpech soli die Rhi¬ 
nitis hauptsachlich bei Darstellung des Bichromats auftreten, nach Beeourt und 
Chevallier durch Tabaksschnupfen gebessert werden. Hautgesckwiire kom- 
men auch bei Thieren in Chromatfabriken vor. In einer Eabrik zu Havre kam 
Vergiftung (Colik und Diarrhoe) durch Apfelwein vor, id welchen Arbeiter 
Kaliumbichromat aus Neckerei geschiittet hatten. 

12. Bariumverbindungen (S. 944). 

[Zusatz zu §§. 683 und 684. S, 944—946.] 
Eine neue Theorie der Bariumvergiftung hat On sum (Vircb. Arch. 

Bd. XXVIII. p. 233 1863) dahin aufgestellt, dass das Wesen derselben in Ver- 
stopfung der Lungenarterienzweige, bedingt durch Embolie von Barytsulfat, der 
sich im Blute durch Umsetzung der resorbirten Barytsalze mit schwefelsauren 
Salzen bilde, bestehe. Diese ist von M. Cyon (ReicherPs Archiv. H. 2. p. 196 
1866) auf Grund weiterer Thierversuche als irrthiimlich erwiesen worden, indem 
die Wirkung der Barytsalze durch Injection von schwefelsaurem Natron in das 
Blut, wodurch die Bildung von Bariumsulfat begiinstigt wird, nicht erhoht, son- 
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dern abgeschwacht erscheint. Die Wirkung der Barytsalze muss nach Cyon, 
womit wir ubereinstimmen, als eine doppelte betracbtet werden: einmal auf die 
Centralorgane des Nervensystems, woraus Paralyse der willktirlichen Muskeln 
(die Eeizbarkeit dieser und der peripberisehen Nerven bleibt intact) und bedeu- 
tende Herabsctzung der Reflexerregbarkeit resultirt, und zweitens auf das Herz, 
das namentlich durch directe Injection in das Blut gelahmt wird, was Dyspnoe 
und klonische Krampfe bedingt. 

Die Lahmung der Hande und Fusse ist auch das Hauptsymptom in 
einem fur die Bestimmung der Dosis letbalis des Chlorbariums wichtigen, yon 
C. Wolf (Caspers Wochenschr. Nr* 37. 1850) bescbriebenen, durch antidotarische 
Behandlung gliicklicb verlaufenen Falle, in welchem Chlorbarium statt Glauber- 
salz genommen wurde, und zwar in der Dosis von 3 Theeloffeln (mindestens 
3 Drachmen). Ob in einem Falle, liber welchen ich mich in Schuchardt’s 
Zeitschrift (1866. H* 4. p. 233) gutachtlich geaussert habe, wirklich der Tod 
durch funf innerhalb 2 Tagen eingenommene Pulver von 2 Grin. Barium chlo- 
ratum erfolgte, ist in hohem Grade zweifelhaft. 

13. Ammoniumverbindungen (S. 948). 

[Zusatz zu §§. 688—692. S. 948—952.] 
Die von H. Eulenberg (dessen Monographic) bei seinen Thierversuchen 

mit Ammoniakgas beobachteten Symptome waren RespirationsstSrungen und 
kurz vor dem Tode eintretende tetanische KrSmpfe, nach 13—25 Min. Im Blute 
wurde freies Ammoniakgas nachgewiesen; frisches Ochsenblut f&rbt sich damit 
dunkel- bis schwarzlichrotli und bei reichlichem Zusatz verschwinden die Blut- 
kdrperchen; bei den vergifteten Thieren ist das Blut dunkelroth und fliissig. 
Sonst findet sich noch post mortem Trtibung der Cornea und starke Hyper&mie 
und Auflockerung der Respirationsschleimhaut, Emphysem und Oedem der 
Lunge. — Treves (L’Union med. 37. 1863) beobachtete Susserst heftiges Harn- 
brennen bei jeder Emissio urinae in Folge 6fters wiederholter Waschungen 
des ganzen KOrpers mit verdiinntem Ammoniak. — Die Casuistik der Am- 
moniakvergiftung ist bereichert durch Mittheilungen von Potain (Gaz. des hop. 
18. 1862), einen Selbstmord durch mehr als 100 Gramm k&ufliehes Aetzammo- 
niak betreffend, ’fevobei im Krankheitsverlaufe das Auftreten von rosenrothen 
Flecken an den Vorderarmen, die sich vergrosserten und nach einigen Tagen die 
ganze Innenfl&che der Arme einnahmen, bemerkenswerth ist, der Tod in 
9 Tagen erfolgte und die Section An&mie und Fettreichthum der Leber, Er- 
weichung der Corticalsubstanz der Nieren, granulose und fettige Massen in den 
Tubulis und dem Pelv. renalis nachwies, ferner von Bathurst Woodman 
(Med. Times. Oct. 8. 1864), eine zufallige Yergiftung durch 1 Unze Liq. Ammon, 
caustici mit giinstigem Ausgange, und von K. H. Bold Williams (ibid. Nov. 
12. 1864), eine Intoxication durch Verschlucken eines Ammoniakliniments, wobei 
die innerliche Anwendung des Eises von Nutzen zu sein schien. 

14. Kalium- und Natriumverbindungen (S. 952). 

[Zusatz zu §. 692. S. 952.] 
Neuere Untersuchungen haben ergeben, dass zwischen den Kalium- und 

Natriumverbindungen in toxikologischer Hinsicht so bedeutende Differenzen 
existiren, dass eine gesonderte Besprechung beider Classen giftiger Substanzen in 
Zukunft geboten ist. Schon von alteren Schriftstellern wurden iibrigens die Kali- 
salze fiir bedeutend starker wirkend als die Natronsalze angesehen und nament¬ 
lich hat schon Blake im Jahre 1839 Yersuche im Edinb. med. Journ. veroffent- 
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licht, welche die Qualitat der Differenz, wie sie sieh nach neueren Versuehen 
darstellt, deutlieh hervorheben, indem er angibt, dass Kalisalze und besonders 
Nitrum den T%od bei Injection in die Venen durch Stillstand des Herzens be- 
wirken. Diese der Vergessenheit anheimgefallenen Beobachtungen fanden ihre 
Bestatigung zunachst durch Versuche von L. Grandeau, der ausser dem Ka- 
lium und Natrium auch das neu entdeckte Metall Rubidium einer experimen- 
tellen Priifung unterzog (Rob. Journ. de l’Anat. et de la Physiol* 4. p. 878. 
1864). Er injicirte in die V. jugularis von Kaninehen Losungen verschiedener 
Salze der drei genannten Alkalimetalle (ausser Chlorrubidium die Verbindungen 
der beiden anderen Alkalien mit Chlor, Kohlensaure und Salpetersaure) und 
fand, dass Natrium- und Rubidiumverbindungen gar keine Storungen bedingen, 
selbst wenn sie in grosser Dosis in’s Blut gebracht werden, wahrend Kalium- 
verbindungen auch in sehr m&ssigen Dosen blitzschnell den Tod herbeifuhren. 
Dieser riihrt nicht von Asphyxie her, da bei der Section Lungen und Herz 
normal sind; das Blut fand Grandeau stets fliissig. Rubidium steht chemisch 
dem Kalium naher als dem Natrium und ist seine Unwirksamkbit deshalb um so 
auffallender. Hieran reiht sich der Zeit nach eine Arbeit vonTraube iiber den 
Kalisalpeter (Berl. klin. Wochensehr. 1864. 24). Nach seinen Yersuchen steht 
das Kali nitricum in seiner Wirkung auf das Herz der Digitalis sehr nahe. 
Injicirt man 5 Gran in die V. jugularis, so erfolgt augenblicklicher Herztod. 
Nach Injection kleinerer Mengen erscheinen die namlichen Pulscurven wie bei 
Digitalis; der Druck steigt unter Abnahme der Pulsfrequenz. Post mortem ist 
das Herz fur galvanische Reize. unempfindlich; andere Muskeln bleiben intact. 
Durchschneidet man die Vagi, nachdem zuvor durch Injection kleiner Dosen Ver- 
minderung der Pulsfrequenz bewirkt ist, so steigt die Pulsfrequenz augenblick- 
lich und mit ihr auch der Blutdruck. Durchschneidet man zuerst die Vagi und 
injicirt dann kleine Mengen Kalisalpeter, so erhalt man zuerst Verminderung 
der Pulsfrequenz mit Steigerung des Drucks, bei spateren Injectionen bleibt 
erstere aus. 

Durch Injection von 1 Cc. Chlorkaliumlosung (1:5) sah A. Podcopaew 
(Virch. Arch. XXXIII. H. 4. p. 505. 1865) bei Frbschen anfangs Unruhe, dann 
in circa 8 Min. Lahmung der hintern, spater der vordern Extremitaten und voll- 
standige Bewegungslosigkeit, sowie Aufgehobensein der Reflexe eintreten; das 
Athmen wurde irregular, die Herzbewegung selten und schwach, nach 18—20 Min. 
Herzstillstand, bald in der Systole, bald in der Diastole; mechanische Reize be- 
wirkten noch iiber Stunde lang Herzcontractionen. Nach directer Application 
weniger Tropfen auf das Herz cessirte dessen Bewegung bald und das Herz er- 
schien stark contrahirt. Die Lahmung der Muskeln erfolgte stets fruher als die 
des Herzens; nach 30—45 Min. konnten die Muskeln durch den Inductionsstrom 
nicht erregt werden und ersehienen bleicher als gewbhnlich. In Parallelversuchen 
mit Chlornatrium traten ungeachtet doppelt grosser Dosis die Vergiftungserschei- 
nungen spater ein; das Herz war stark von Blut ausgedehnt und mechanische 
Reize riefen nach 2—3 St. Contractionen hervor; Muskelcontractionen wurden 
3 Mai so lange durch den Inductionsstrom erregt und Einfuhrung in den Magen 
bewirkte haufig Erbrechen. — Bringt man eine hintere Extremitat eines Frosches 
in Chlorkaliumlosung (1:4), so entsteht sofort Unruhe, die Haut wird weiss und 
rauher, in 5 Min. ist jlie Reflexthatigkeit erloschen, nach 10—27 Min. der Frosch 
ganz gelahmt und das Herz steht still. Bei Parallelversuchen mit Kochsalz wird 
der Frosch spater, aber langere Zeit unruhig, die Haut bleibt unverandert, die 
Extremitat schwillt etwas an, 5 Min. langer Aufenthalt und selbst noch langerer 
bewirkt den Tod nicht. Auch bei andern Kalium- und Natriumverbindungen 
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zeigt sich derselbe Unterschied; die kohlensauren Verbindungen wirken schneller, 
die chlorsauren und salpetersauren bedeutend langsamer als die Chlorure. 

3 Dr. Chlorkalium, in Yerlauf yon 2 Std. unter die Haut yon Hunden ge- 
spritzt, setzen die Herzschlage um die Halfte und die Temperatur um 2° C, 
berab, am 3. Tage trat Brand der Wunden ein und der Hund blieb lange Zeit 
schwaeh. Aehnliche Resultate gab chlorsaures Kali. Chlornatrium setzte die 
Herzbewegung nicht, die Temperatur nur um 0,6 0 berab, die Injectionsstellen 
heilten bald und Yerlust der Munterkeit trat nicht ein. Vom Magen aus rufen 

4—5 Dr. Kocbsalz Erbreehen und Durchfall, dieselbe Quantitat Chlorkalium 
krampfhafte Contractionen dcs Zwerchfells, starke Spannung der Bauchmuskeln, 
blutige Stiihle, Sinken der Temperatur um 3 °, Tod nach 1 Std. ohne Krampfe 
hervor; die Section zeigt diffuse Entzundung der Magenschleimhaut; das Herz 
contrahirt, doch noch % Std. durch InductionsstrOme reizbar, Milz fest und con- 
trahirt; wahrend noch alle Kdrpermuskeln reizbar sind, kdnnen in den Gedarmen 
keine Bewegungen durch electrischen Reiz mehr bewirkt werden. 10 — 15 Gran 
Chlorkaliumlosung* (1 : 10) in die Vena cruralis rasch gespritzt ttidten Hunde 
augenblicklich; ebenso chlorsaures Kali in grdsserer Menge. Bei langsamer In¬ 
jection (5—10), welche zur Todtung des Thieres mehr Chlorkalium erfordert, 
beobaehtet man eine rasche Abnahme der Herzschlage, tieferes und seltneres 
Athmen, Mydriasis, Ptyalismus, Milzyerkleinerung, vollstandiges Fehlen der 
Krampfe, der Tod gibt sich zuerst durch Herzstillstand kund, kiinstliches Athmen 
erregt die Herzthatigkeit nicht wieder und Vagus-Durchschneidung verzdgert den 
Todeseintritt nicht; post mortem sind die Herzwandungen bleich und welk, der 
linke Ventrikel reagirt nach 3—5 Min. nicht mehr auf die starksten Inductions- 
strome, wahrend die Muskeln anderer Theile noch vollkommen reizbar sind. 
Yon der Digitaliswirkung unterscheidet sich die Kaliwirkung nach Podcopaew 
durch den Mangel der Herzbeschleunigung im Anfange der Yergiftung, der 
Respirationsbeschleunigung kurz yor dem Tode und des Erbrechens, ferner da- 
durch, dass das Herz nicht stets in der Systole stehen bleibt und nur bei directer 
Injection in das Blut, nicht von andern Applicationsstellen aus getodtet wird. 
Spritzt man Chlorkalium oder chlorsaures Kali in die Arteria cruralis, so ergibt 
sich post mortem der Verlust der Reizbarkeit in den Schenkelmuskeln und dem 
Herzen nach 10 Min., wahrend die iibrigen Korpermuskeln reizbar bleiben. 
Chlornatrium, zu 150 Gr. in 60 Cc. Wasser in die Vena cruralis (zu 10 Cc. alle 
10 Min.) injicirt, bewirkt Unruhe des Thieres nach jeder Injection, Steigen des 
Pulses von 70 auf 140 mit Riickkehr zur Norm nach 2 — 3 Min., Ptyalismus, 
Gurren im Magen, sehr kurz dauernde Milzverkleinerung, nicht Tod. Chlor- 
natriuminjection in die Arteria cruralis hebt die Reizbarkeit der Schenkelmuskeln 
nicht auf. 

Bei directer Application tddten alle Kalisalze Muskeln; die Natronsalze regen 
dagegen die Muskelthatigkeit an und geben den durch Kali reizungsunfahig ge- 
wordenen in schwacher Losung die Reizbarkeit wieder, so lange nicht Muskel- 
starre eingetreten ist; nach Eintritt letzterer stellen solche nur die friihere Farbe 
wieder her. Durch beide Alkalien verschwinden die Querstreifen und die Langs- 
streifen werden deutlicher; Chlorkalium trubt den Inhalt, Chlornatrium macht 
ihn heller. Kalisalze ermuden die Nerven rascher als Natronsalze. — Nach In¬ 
jection yon Chlornatrium sinkt der mittlere Blutdruck mitt der Steigerung der 
Pulsfrequenz und kelirt bald zur Norm wieder; Chlorkalium bewirkt dauerndes 
Sinken des Blutdrucks nach voriibergebender Steigerung. Das Blut wird durch 
Kalisalze viel heller als durch Natronsalze, in 24 Std. werden nach ersteren die 
Blutkorperehen klein, eckig und zackig, nicht nach Chlornatrium, Die Ozon- 
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reaction ist bei Misehungen von Blut und Kalisalzen viel deutlicher als bei Na* 
tron- und Blutmiscbungen. Eine Mischung von 36 Cc. arteriellen Hundebluts 
mit 18 Cc. Kochsalzlosung (1:5) enthielt 6,82 Cc. Kohlensaure und 3,48 Sauer- 
stoff, eine gleiche Mischung mit Chlorkalium 8,26 Cc. Kohlenstoff und 3,43 
Sauerstoff. 

Nach Paul Guttmann (Berl. klin, Wchschr. 35. 36. 1865) sind die Kali- 
salze gleich intensive Gifte; wenige Gran kohlensaures oder salpetersaures Kali 
in die Venen des Kaninchens injieirt todten augenblicklicb, 1—1% Gran von der 
Haut aus in 20 Min. und eine etwas geringere Menge nach mehreren Stunden. 
Yom Magen aus wirken Kalisalze erst nach mehreren Stunden und in verstarkter 
Dosis lethal, beim Frosch ungefahr 3 Gr. Sie wirken alle auf das Herz, mindern 
die Anzahl und sehwkchen die Energie der Herzcontractionen, in Jdeinen Dosen 
setzen sie die Herzthatigkeit nur voriibergehend herab, haufig wiederholte kleine 
Dosen haben cumulative Wirkungen und todten; die Summe der eirzelnen Gaben 
braucht nicht grosser zu sein als die einmalige vergiftende. Der Tod wird her- 
vorgerufen durch die rapide sinkende Herzthatigkeit mit ihren Folgeerscheinungen 
eines verminderten Gaswechsels und epileptiformen durch verminderte Blutzufuhr 
zum Gehirn erzeugten Convulsionen. Die Verminderung der Pulsfrequenz wird 
nach kleineren nur voriibergehende Wirkung kussernden Dosen durch die Er- 
regung der Vagi, in grossen zum Herzstillstand fiihrenden Dosen durch die 
Lahmung der musculomotorischen Apparate im Herzen bedingt. Es bleibt unent- 
schieden, ob der Herzmuskel direct oder nur seine Nervencentra alterirt werden. 
Steht das Herz einmal still, so contrahirt es sich auch auf electrischen Reiz nicht 
mehr. Bei vergiftenden Dosen sinkt die Temperatur betraehtlich, bei kleinen 
Dosen nur wenig; die Wirkung auf die Temperatur iiberdauert aber die auf das 
Herz. Die Kalisalze wirken intensiv schwachend auf die Nervencentra, aber 
evident nur bei den Kaltblutern. Sie wirken schwach auf die Muskeln, gar 
nicht auf die peripherischen Nerven, ausserst deletar aber, selbst in ganz ver- 
diinnten Losungen, auf beide Gewebe ausserhalb des Korpers. Blutkdrperchen 
und Herzmusculatur sind nach Kalivergiftung raikroskopisch nicht verandert. 
Die Natronsalze sind in derselben Dosis wie die Kalisalze unter die Haut oder 
in die Venen injieirt ganz indifferent, in 2—3 Mai starkeren haben sie eine 
voriibergehende Hinfalligkeit, in noch grossern (zu 4—5 Grm.) den Tod zur 
Folge. Letzterer tritt unter ganz andern Erscheinungen wie bei Kalisalzen ein; 
das ausgesprochenste Symptom ist Mattigkeit, Dyspnoe fehlt und Convulsionen 
finden sich nur beim Chlornatrium. Selbst in grossen Dosen haben die Natron¬ 
salze, auch nicht Natron nitricum, keine Wirkung auf das Herz, sie setzen we- 
der die Frequenz noch die Energie der Herzcontractionen herab. Die Tempera¬ 
tur vermindern sie nicht. Es fehlt ihnen ferner jede Wirkung auf Muskeln und 
peripherische Nerven; ausserhalb des Korpers behalten Muskeln und Nerven ihre 
Erregbarkeit in verdiinnten Losungen eben so lange als in feuchter Luft einer 
mittleren Temperatur; in concentrirten Losungen nimmt die Erregbarkeit beider 
Gewebe ab, jedoch langsamer als in Kalilosungen desselben Procentgehaltes. 
Chlornatrium und in schwacherem Grade auch Natron nitricum und carbonieum 
bewirken bei Froschen Kataract, Chlorkalium und Chlorcalcium aber nur bei 
directer Beriihrung mit dem Auge ausserhalb des Kdrpers, nicht bei Injection. 

In einer weiteren Arbeit (Virch. Arch. XXXV. 3. 450. 1866) theilt Gutt¬ 
mann die Resultate neuerer von ihm zur Priifung der zwischen seinen und 
Podcopaew's Untersuchungen sich ergebenden Differenzen unternommener 
Experimente mit. In Bezug auf die Wirkung der Kalisalze auf die Musculatur 
von Kaltblutern fand Guttmann, dass die Muskelreizbarkeit bei Froschen, die 
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mit Grm. Chlorkalium vergiftet warden, nach 24—48 Std., bei noch grosseren 
Dosen 6—7 Std. sich erhielt und dass dieselbe nach Unterbindang von Arterie 
und Vene einer Extremit&t in dieser nar kurze Zeifc langer dauert und nicht 
sehr erbeblieh starker ist als in der andern. Da die Muskeln sowol auf directen 
als auf Nervenreiz antworteu, so ist die Lahmung auf Schw&ehung der Fferven- 
centra zuriiekzufiihren. Hinsiehtlich der Wirkung auf die tSaugethiere hebt 
Guttmann hervor, dass er niemals kurz andauernde Convulsionen, sowie 
Dyspnoe vermisste, welche letztere am reinsten zu beobacbten ist, wenn man 
nach vorheriger Traeheotomie dureb kiinstlicbe Respiration so viel atmosphariscbe 
Luft dem Thiere zufuhrt, dass es ganz apnoiscb ist und in diesem Zustande das 
Kalisalz injicirt, wo dann mit dem Sinken der Herzthatigkeit trotz fortdauernder 
Luftzufuhr selbstst&ndige Athembewegungen eintreten. Natronsalze wirken nach 
Guttmann durchaus nicbt berabsetzend auf die Temperatur. Die Wirkung der 
Kalisalze auf das Herz glaubt Guttmann nicht als Theilerscbeinung der allge- 
meinen Lahmung, sondern als eine specifische bezeichnen zu mussen, da ersteres 
viel energischer als die iibrigen Muskeln afficirt wird, welche letztern bei warm- 
blutigen Thieren sich iiberhaupt nicht betroffen zeigen. Widerlegt wird Pod- 
cop a ew’s Behauptung, dass die Wirkung der Kalisalze auf das Herz nur nach 
Injection in’s Blut hervortritt, indem Guttmann sowol bei Froschen als bei 
Warmblutern vom Magen aus wie nach subcutaner Injection die Kalisalze rapide 
Herzverlangsamung und die darauf zuruckfuhrenden Symptome, Convulsionen 
und dyspnoetische Respiration, bedingen sah. Bei Blosslegung des Herzens zeigt 
sich letzteres stets fruher afficirt als die Muskeln, und bei Froschen treten die 
Lahmungserseheinungen gar nicht ein, wenn man das Herz durch grosse Kali- 
dosen rasch zum Stillstand bringt. Die Querstreifung der Muskeln verschwindet 
weder durch Chlorkalium noch durch Chlornatrium und beide Salze wirken in 
gleicher Weise auf Blut und Flimmerbewegung ein. 

Salpetersaure Alkalisalze (S. 958). 

[Zusatz zu §. 697* S. 958 u. 959.] 
Ein lethal er Fall von Vergiftung mit Kalisalpeter, als Purgirmittel ge- 

nommen (30 Grm. auf 2mal in Thee genommen, Tod % Stunde nach der zwei- 
ten Gabe nach heftigen Magenschmerzen und Erbrechen; die Section wies starke 
Entziindung des Magens mit Blutaustritt nach), gab in Paris zu gerichtlichen 
Verhandlungen Anlass, in welchen Chevallier, de Luynes und Devergie 
als Experten fungirten (Ann. d’hyg. 2. se'r. XVI, 400. 1861), in deren Gutachten 
auch noch ein weiterer Fall lethaler Intoxication durch dieselbe Dosis von 
12stiindiger Dauer erwahnt wird. 
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[Einige wichtigere Arbeiten, -welche erst wahrend des Druckes des Yorliegenden Supplements *ur 
Kenntniss des Yerfassers gelangten, mOgen bier am Scblusse nocb zusammengestellt werden.] 

1. Physiologiseher Nachweis der Vergiftung 
(S. 17 des Supplements). 

Das physiologische Experiment ist in dem S. 149 erwahnten Pritchard’- 
schen Yergiftungsproeesse von Penny und Adams noch in einer anderenWeise 
angewendet, die wir hier erwahnen miissen. Es handelte sich dabei um die 
Erage, ob eine im Besitze Pritchard’s befindliche Opiumtinctur fremde Be- 
standtheile, insbesondere Aconit, enthalten babe, was auf chemischem Wege nicht 
festzustellen war. Hier lag die Aufgabe einfach vor, die betreffende Substanz 
mit der aus andern Quellen bezogenen durch Thiei^ersuche zu vergleichen, und 
als sich hier eine erhebliche Differenz ergab, letztere mit Aconittinctur gemischt 
zu comparativen Experimenten zu verwenden, wobei sich dann die namlichen Er- 
scheinungen wie bei der Pritchard’schen Tinctur zeigten. Ygl. die in No. 1 
der krit. Blatter (1867) besprochene Brochure fiber diesen Gegenstand (Glasgow 
1866). Wir mussen aber selbst hier hervorheben, dass es sich nur um Wahr- 
scheinlichkeit handelt, da auch andere Substanzen dem Aconit analog wirken und 
dass die betreffenden Versuche in Wahrheit nur beweisen, dass Pritchard’s 
Opiumtinctur eine Beimischung eines nach Art des Aconits wirkenden Gift- 
stoffes enthielt. 

S. 17 Z. 25 von oben ist vor „neua das Wort „volliga ausgelassen worden. 

2. Chemisehe Ermittlung der in gerichtlich-medicinischer Hinsicht 
wichtigsten Gifte (S. 20 des Supplements). 

Das Verfahren von Uslar und Erdmann zur Abscheidung der Alkaloide 
ist von Dragendorff dahin abgeandert worden, dass statt des Amylalkohols 
Benzin verwendet wird, von welchem z. B. Strychnin (vgl. S. 60 des Supple¬ 
ments) viel leichter als vom Amylalkohol gelds t wird. Das Benzin muss rein, 
von Kohlenwasserstoffen mit hoherem Siedepunkte frei sein, bei + 81 C. sieden, 
aus Steinkohlentheer, nicht aus Erdol bereitet sein, auf einem Uhrglaschen ver- 
dampft keinen festen Riickstand geben und eine bedeutende Menge Asphalt auf- 
losen konnen. Die ersten sauren wassrigen Auszuge bei dem in Rede stehenden 
Verfahren sollen vor der Neutralisation mit Benzin mehrmals geschtittelt werden, 
um die das Alkaloid begleitenden fremden StofFe davon zu trennen, wodurch man 
dann spater ein ganz farbloses Alkaloidextract erh&lt. D ragendorff’s Ver¬ 
suche beziehen sich auf Veratrin, Atropin, Aconitin, Chinin, Cinchonin, Chini- 
din, Codein, Narkotin, Theeain, Papaverin, Coniin und Nicotin. Bei Atropin 
und Cinchonin muss die Extraction des Alkaloides und die Abscheidung der 
beiden Elussigkeiten aus der alkaliseh gemachten wassrigen Fliissigkeit bei 50 
bis 60° vorgenommen werden; aus der kalten Losung krystallisirt das Cinchonin 
fast vollstandig aus. Bei Coniin und Nicotin zieht Dragendorff bei der 
zweiten Ueberfulirung dem Benzin Aether vor, weil weniger Alkaloid dadurch 
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verloren geht. Nicht abgeschieden werden nach Dragendorff’s Versucben 
Coffein, Theobromin, Piperin, CubebiD, Colchicin, Curarin, Narcein, Berberin, 
Morpbin und Solanin. Coffein, Colcbicin unci Piperin gehen schon aus der 
sauren wassrigen L6sung in Benzin iiber. Theobromin ist in Benzin fast un- 
loslich, wird der sauren Fliissigkeit bei mehrmaliger Extraction durch Amyl- 
alkohol fast vollstandig entzogen. Fiir die Abscbeidung dieses Stoffes, sowie des 
Morphiums — fur welches allein (nicbt fur die andern Alkaloide) der Me* 
tbode von Uslar-Erdmann ein beschr a,n kter Werth zukommt — ist 
also Dragendorff’s Verfahren unbrauchbar (Neues Rep, f. Pharmacie, XV, 
Dec. S. 493. 503. 1866). 

3. Canthariden (S. 25 des Supplements). 

Durch versohiedene unter der Leitung von Professor Dragendorff in 
Dorpat unternommene Arbeiten, von denen die von Bluhme bereits S. 95 er- 
wahnt wurde, ist unsere Kenntniss liber das Cantharidin nicht unerheblicb er- 
weitert worden. Eine Arbeit von Rudolf Friedrich Radecki (Die Cantha- 
ridinvergiftung. Dorpat 1866) glauben wir bier nachtraglieh hervorbeben zu 
mussen, weil sie zum ersten Male den Beweis liefert, dass der Nacbweis des re- 
sorbirten Cantbaridins im Organismus bei Cantbaridinvergiftungen moglich sei. 
Radecki bediente sich bei ^einen Versuchen der Metbode von Bluhme, zu- 
nachst der Behandlung mit einer starken Saure (Scbwefelsaure), dann Extraction 
des Cantharidins mit Chloroform, welche ibm indessen nur beim Harn geniigende 
Erfolge lieferte, wahrend er bei dem Blute und bei den eiweissreichen parenchy- 
matosen Organen erst zuvoriges Zerstoren der Albuminate durch Kocben mit 
Aetzkali nothwendig fand. Es besitzt iibrigens dieses modificirte Yerfabren von 
Bluhme-Dragendorff entschiedene Yorziige vor dem in unserem Handbuche S. 270 
angegebenen. Auf diese Weise wies Radecki im Blute, im Harn, in den 
parenchymatSsen Organen und in den Muskeln das Cantharidin nacb. Unter 
den parenchymatosen Organen sind es besonders Leber und Nieren, welche am 
meisten Cantharidin aufnehmen, auch scheinen die Muskeln verhaltnissm&ssig viel 
Cantharidin aufzunebmen. Als wesentliches und sogar allein anwendbares Rea- 
gens auf Cantharidin erkennt Radecki die physiologische Wirkung auf die 
Haut des Menschen an, welche sich nach den Versuchen von Bluhme schon 
nach 0,00014 Gramm in Gestalt einer Blase zu erkennen gibt. Auch in anderen 
Punkten ist die Arbeit von Radecki nicht unwichtig. So constatirte derselbe 
experimentell die Immunitat des Igels gegen Cantharidin und fand ausserdem 
die gleiche Erscheinung bei Huhnern, mochte ihnen das Gift durch den Magen, 
das Unterhautzellgewebe Oder in eine Vene beigebracht sein, Auch bei Fro- 
schen erhielt Radecki negative Resultate. In Bezug auf die Symptomatology 
hebt Radecki besonders die Beschleunigung der Respirationsfrequenz hervor, 
die sich nach seinen Versuchen vorztiglich ausgepragt bei Katzen, und zwarmehr 
nach Beibringung von reinem Cantharidin, als nach Vergiftung mit gepulverten 
Canthariden, minder bei Hunden, Tauben u. s. w. zu erkennen gab und welche 
um so bedeutender war, je fruher der Tod eintrat. Diese Beschleunigung fehlte 
in keinem Falle, wo Krampfe eintraten; ferner constatirte Radecki, dass auch 
nach Aufhoren der Respiration bei geschlossenem Thorax das Herz seine Tha- 
tigkeit eine Zeitlang fortsetzte. Im Gegensatze zu den Angaben vonDumeril, 
Demarquay und Lecointe, welche die Temperatur nach Canthariden in jeder 
Dosis erhoht gefunden haben wollen, beobachtete Radecki stets ein Sinken der 
Temperatur bei toxischen Gaben. Die Einwirkung auf das Nervensystem be- 
zeichnet Radccky als eine sccundare, durch verminderten Sauerstoffgehalt des 
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Blutes bedingt, ebenso den Tod. In Bezug auf die Ausscheidung des Cantha- 
ridins gibt er an, dass ein Theil des resorbirten Cantharidins im Darme ausge- 
schieden werde, der grosste Theil durch die Nieren, so dass schon 1—Ll% Stun- 
den nach der Intoxiation bei Katzen sich findet. Radecki untersuchte auch 
den fliichtigen Stoff in den Cantliariden und fand, dass dessen physiologische 
Wirkung — yon der Vesication abgesehen — der des Cantharidins gleich sei. 

4. Venenum putredinis (S. 35 des Supplements). 

Die Theorie Panum’s, es existire ein bestimmtes Faulnissgift, das nach Art 
cines Ferments wirke, aus Eiweisskorpern sich bilde, nieht fltichtig* in Wasser 
loslich, in Alkohol unloslich sei, der Siedehitze widerstehe und in sehr kleinen 
Dosen toxiseh wirke, findet eine Sttitze in einer Arbeit von Hammer (Experi- 
mentelle Studien fiber die Wirkung faulender Stoffe u. s. w. Mfinchen 1866), 
der Panum’s betreffende Versuche wiederholte und das alkoholische Extract fau¬ 
lender Flussigkeiten ganz unwirksam, das wassrige die Wirksamkeit der putriden 
Flfissigkeit bedingend fand. Wenn im Gegensatze hierzu ein anderer Autor fiber 
den Gegenstand, Schweninger, in einer besonderen Schrift (Mfinchen 1866), 
gestfitzt auf den Umstand, dass die namlichen Erscheinungen durch Faulniss- 
producte aus dem verschiedensten Material und aus den verschiedensten Zeit- 
raumen der Faulniss desselben Stoffes hervorgerufen werden, die Ansicht aus- 
spricht, es handle sich um verschiedene Substanzen: so mag daffir allerdings 
Manches sprechen; sicher aber ist, dass von den bisher untersuchten bekannten 
fixen und fliichtigen Faulnissproducten (Leucin, Tyrosin, Buttersaure, Schwefel- 
ammonium u. s. w.) nach Versuchen von Panum(vgl. Biblioth. for laeger VIII. 
2. 283. 285. 1856; Schmidt’s Jahrb. 1859. H. 2. p. 213) und 0. Weber 
(D. Klin. 45-—51. 1864. 2—8. 1865) keines die Erscheinungen bedingt und 
auch die Schwenin ger’sehen Versuche erweisen, dass es sich hoehst wahr- 
scheinlich um einen Stoff von bestimmten ehemischen Eigenschaften, wie sie 
Panum angab, handelt, nicht etwa aber um Vibrionen, die Hammer in seinem 
Yersuchsmaterial geradezu ausschliesst. 

5. Veratrum (S. 41 des Supplements). 

P. Guttmann (Reichert’s Arch. H. 4 p. 495) bestatigt im Wesentlicben 
die Angaben von Kolliker fiber die Wirkung des Veratrins als Muskelgift, 
nur fand er abweichend von Kdlliker, dass in directem Contacte mit sehr ver- 
dunnten Veratrinlosungen die Reizbarkeit der Nerven ebenso rasch verniehtet 
wurde, wie die der Muskeln. Bei kleinen Dosen, z. B. nach 1—2 Tropfen einer 
10 % Losung bei Tauben, resultiren bei Warmblfitern nur Lahmungserschei- 
nungen, keine Convulsionen; Restitution ist auch bei kleinen Dosen eine auf- 
fallend langsame. Die l&hmende Wirkung auf das Herz ist eine verhaltnissmassig 
geringere; rascher Herzstillstand erfolgt selbst durch grosse Dosen nicht; fiber- 
haupt bleibt es unentschieden, ob der Tod durch Stillstand des Herzens oder 
asphyktisch durch Lahmung der Respirationsmuskeln erfolgt, da er auch rein 
dyspnoetisch erfolgen kann. Die Herabsetzung der Thatigkeit der Vorhfife und 
des Ventrikels ist eine rhythmische. 

6. Schwefelkolenstoff (S. 105 des Supplements). 

Einen sehr interessanten Fall von Lahmung in Folge von Schwefelkohlen- 
stoffvergiftung bei einem Arbeiter in einer Oelfabrik, wo der Rfibsamen mit CS 
ausgezogen wurde, durch den constanten Strom geheilt, beschreibt Flies (Berl. 
klin. Wchschr, 32. 1866). 
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7. Chloroform (S. 105 des Supplements.) 

Wir jmnnen zur Chloroformcasuistik noch die Falle yon Board (Brit. med. 
journ. Mai 26. 1866), Gillespie (Edinb. med. journ. March 1866), einen Fall aus 
Bristol (Med. Times Nov. 560. 1866) und die beiden Falle von Hiiter (Berl. 
klin. Wchschr. 49. 1865. 30. 1866), von welehen der zuletzt beobachtete sehr 
wichtig dadurch erseheint* dass das Chloroform mit hoher gechlorten Verbindun- 
gen gemengt war, indem es einen starken Geruch nach ChlorkohlenstofF und 
Phosgenorgas zeigte und nicht den richtigen Siedepunkt hatte. Auf Verunreini- 
gungen mit#Salzsaure, Alkohol und Elaylchloriir, welche in chemisch reiner Chlo¬ 
roform durch die Einwirkung zerstreuten Tageslichtes sich bilden soil, als Ur# 
saehe schlechter Narkosen weist auch Bartscher (Berl. klin. Wchschr. 33. 1866) 
hin, welcher die Angabe v. Hasselts, dass chemisch reines Chloroform inten- 
siver als solches verunreinigte wirkte, nicht bestatigt fand. Interressant ist es 
auch, dass nach den Untersuchungen von Nothnagel (Berl. klin. Wchschr. 4. 
1866) bei Intoxicationen mit Aether und Chloroform bei Thieren Fettdegenera- 
tion der Leber und insbesondere des Herzens, ausserdem auch Gallenpigment im 
Harn auftritt. 

8. Nitroglycerin (S. 112 des Supplements). 

In Bezug auf dieses Gift hatte ich in allerneuester Zeit Gelegenheit, ein 
Superarbitrium fiber einen Fall von absiehtlicher Nitroglycerinvergiftung, in 
welchem fibrigens nur leichte Erscheinungen, wie Brennen im Halse, Wurgen 
und ein fiber 48 Stunden anhaltender Kopfschmerz eintraten, da der Vergiftete 
nur wenig von seinem mit Nitroglycerin versetzten Schnaps genommen hatte, 
abzugeben. Eine neuere Arbeit von A. Werber enthalt fur die auch schon 
von Onsum aufgestellte Vermuthung, dass das Glonoin auch von der unver- 
letzten Haut aus toxisch wirken konne, die experimentelle Begriindung, indem 
sowol bei Froschen, als auch beim Verfasser selbst bei epidermatischer Anwen- 
dung toxische Erscheinungen eintraten; so bei Werber nach Einreibung eines 
Tropfens lOstundiger Kopfschmerz. Bringt man das Nitroglycerin in eine zur 
Resorption sich besonders eignende Form, z. B. durch Emulgiren in Gummi- 
schleim, so kann man schon durch Gran Tetanus bei Froschen erzeugen und 
durch KQ Gran sicheren Tod bewirken, sowie durch 1—2 Tropfen inanderthalb 
Minuten Tod von Kaninchen veranlassen. Weiter constatirte Werber, dass die 
Applicationsstellen einen besonderen Einfluss auf die Wirkung des Giftes nicht 
ausuben und dass keine Gewohnung, sondern eher eine cumulative Wirkung 
stattfindet. Werber leugnet die Einwirkung auf die sensiblen Nerven und er- 
khlrt auf Grundlage physiologischer Versuche die nach dem Tetanus eintretende 
Lahmung der motorischen Nerven und Muskeln fur eine durch Ueberreizung 
bedingte. Endlich constatirte Werber, dass das Gift auf Vogel viel weniger 
intensiv wirke und dass man im Stande sei, durch das Blut der damit vergifte- 
ten Thiere Frdsche in Tetanus zu versetzen (Deutsche Klin. 49. 1866). Es ist 
tlbrigens bisher bei den Streitfragen fiber das Nitroglycerin niemals in’s Auge 
gefasst, dass bei der Einwirkung von SalpetersUure auf Glycerin drei yerschiedene 
Nitroverbindungen entstehen konnen und dass die Resultate der Analysen von 
Williamson und de Vry das wirkliche Vorhandensein eines Trinitroglycerins 
und eines Dinitroglycerins zu erweisen scheinen, Korper, welche vielleicht toxische 
Eigenschaften in verschiedener Starke besitzen. 
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Brecbwurzel, eehte, 542. 
Brennkrauter 626. 
Brennnessel 431. 
Brillensclilange 301. 
Brom 790. S. 136. 
Bromathyl 688. 
Bromcadmium S. 136. 
Bromkalium 790. S. 136. 
Bromoform 689. 
Bromus 397. 
Brucin 504. 519. 
Bryonia 625. 
Bucheckern 416. 
Biittneriaceae S, 96. 
Bufo 294. 
Bungarus 301. 
Burseraceae 631. 
Buschmeister 299. 
Buthus 354. S. 23. 
Butyrum Antimonii 850. 
Buxus 439. 
Bychorcho 253. 

Cacao S. 96. 
Cadmium 933. 
Caffcin 545. 587. 589. 
Caincawurzel 535. 
Calabarbohne S. 88. 
Caladium 400. S. 39. 
Calcaria 946. 

Callaeeae 400. S. 39. 
Calomel 877. S. 159. 
Calotropis 502. 
Caltha 567. 
Campanulaceac 530. S.67. 
Camphene 350. 
Camphin S. 44. 
Camphora 433. S. 45. 
Camphoride 350. 
Canadol S. 121. 
Caniramin 504. 
Cannabin 428. 
Cannabis 424. S. 44. 
Cantharellus 379. 
Canthariden 264. 268. 

8. 25. 
Cantharidin 263. S. 25. 

171. 
Capparideae 581. 
Caprifoliaceae 546. 
Capsicum 459. 
Carabus 260. 
Caranx 284. 
Carbolsaure 726. 744. 
Cardium 276. 
Cardobenedi ctenkraut 

531. 
Cardol 630. S. 35. 
Carlina S. 67. 
Caryophylleae 622. 
Cascarillrinde 440. 
Cascavela 298. 
Cassarinde 626. 
Cassave 440. 
Castorol 445. 
Catalpa 501. 
Catbartin 628. 630. 
Caustica 36. 
Caustique dore 865. 
Cauteria 36. 
Cedernftl 416. 
Cedronniisse 586. 
Celastrineae 630. 
Cephaelis 542. S. 69. 
Cephalopbora 279. 
Cerbera 502. 
Cerussa 909. S. 161. 
Cestrum 459. 
Chaerophyllmn 549. 
Champignon 378. 383. 
Chatoessus 283. 

12 
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Chavica 423. 
Chazraky 427* 
Chelidonium 591. 
Chemikalien, giftige 642. 

S. 97. 
Chinarausch 538. 
Chinin 536. S. 69. 
Chlor 774. S. 131. 

„ als Antidot 98. 
Chlorammonium 950. 
Chlorbarium 944. S. 165. 
Chlorcalcium 946* 
Chloreyan S. 111. 
Chlorelayl 688. 
Chlornatriura 960. „ als Antidot 100. 
Chloroform 675. S. 105. 

174. 
Chlorschwefel S. 105. 
Chloruntersalpetersaure 

800. 
Chlorwasser 774. 
Chlorwasserstoffsaure 
, 778. S. 131. 

Cholera 145. 
Chrom 939. S. 164. 
Chromgelb 911. 
Chromsaure 939. 
Chromsaures Kali 939. 

S. 164. 
Chrysophrys S. 28. 
Chrysurus 398. 
Churrus 426. 
Cieigna 297. 
Cicuta 565. S. 71. 
Cigarettes arsenicales 819. 
Cimieifuga 567. 
Cinchona 536. S. 69. 
Cinchonin 536. S. 69. 
Cinchonismus 538. 
Cinis Antimonii 850, 
Cinnabaris 875. 
Citronensaure 635. 
Citrus 634. 
Classification der Gifte 

135. 
Clathrus 395. 
Clavaria 381. 
Claviceps 357. S. 37. 
Clematis 567. 
Clitorea 628. 

Clupea 282. 
Cnicus 589. 
Cocain 589. S. 79. 
Coccinella 260. 
Cocculus 581. S. 100. 
Coehenilleroth 819. 
Codein 604. S. 81. 
Coelenterata 239. 
Coffea 544. 
Colchiaceae 401. S. 39. 
Colchicum 402. S. 40. 
Coleoptera 260. S. 25. 
Colica aeruginosa 903. 

„ calculosa 147. 
„ saturnina 915. 
„ vegetabilis 911. 

Colocynthis 624. 
Colombo 581. 
Combretineae 626. 
Combustio spontanea 702. 
Compositae 530. S. 67. 
Conessin S. 56. 
Conhydrin 556. 
Coniferae 416. S. 43. 
Coniin 550. 558. S. 70. 
Coniomycetes 354. S. 36. 
Conium 550. 557. S. 70. 
Convallaria 413. 
Convolvulaeeae 500. 
Convulsio cerealis 366. 
Coprinus 378. 
Coriamyrtin S. 94. 
Coriander 547. 
Coriarieae 633. S. 94. 
Coronilla 628. S, 94. 
Corrosiva 41. 
Cortex Angusturae spu¬ 

ria e 504. 
„ Geoffroyae 627. 
„ Mezerei 437. 

Coryphaena 284. 
Coxehive syrup 851. 
Crangon 245. 
Crassulaceae 627. 
Creme parisienne 819. 
Cremor tartari 738. 
Crepis 531. 
Crinum 414. 
Crocus 415. S. 43. 
Crocus Antimonii 850. 
Crotalin 305. 

Crotalus 298. 
Croton 442. 
Crotonol 444. 
Cruciferae 621. 
Crustacea 244. S. 22. 
Cryptocerus 275. 
Ctenophora 241. 
Cucurbitaceae 623. 
Cumarin 842. 
Cuprum 898. S. 161. 
Cupuliferae 426. 
Curare 528. S. 63. 
Curarin 527. S. 64. 
Curcas 440. S. 46. 
Cyan 710. S. 111. 
Cyanammonium 712. 
Cyankalium 712. S. 111. 
Cyanure 712. S. 111. 
Cyanwasserstoffsaure 636. 

712. S. 111. ' 
Cyanzink 712. 
Cyclamen 449. 
Cynapin 561. 
Cynoglossum 500. 
Cyprinoidei 282. 
Cytisus 628. S. 93. 

Dajakseh S. 63. 
Dakka 426. 
Dalbys Carminative 594. 
Damba 426. 
Daphne 437. 
Darmentzundung, acute, 

144. 
Datura 474. S. 53. 
Daturin 476. 
Decapoda 244. 
Delirium alcoholicum 706. 

S. 110. 
Delphinin 578. 
Dermatose des vanniers 

S. 36. 
Derminus 378. 
Derosnes Salz 603. 
Destruction der Gifte S. 7. 
Detarium 627. 
Dialyse S. 20. 
Dianthus 642. 
Diekblatter 623. 
Dicotyledoneae415. S. 42. 
Dieffenbachia 401. 



Digitalis 450. S. 46. 
Diodon 288. S. 28. 
Dippelsol 748. 
Diptera 247. 
Doldengewachse 547. 

S. 70. 
Donax 276. 
Doppeleyaniire 712. 
D opp els ch wefel wasser- 

stoff S. 123. 
Dorade 284. 
Dovers Pulver 593. 611. 
Dreieekkopf 299. 
Diifte wohlriechender 

Pflanzen 641. S. 44. 
Dulcamara 493. S. 55. 
Dussumiera S. 27. 
Dyers Spirit 863. 

Eau de Cologne 690. , 
„ „ Luce 314. 

Ecbolin S. 37. 
Echinodermata 242. 
Echites 591. S. 56. 
Egoutiers 749. 
Eierschwamm 359. 
Einbeere 412. 
Einhorn 87. 
Einsamenlappige Pflanzen 

397. S. 39. 
Eis 335. S. 35. 
Eiweiss als Antidot 88. 
Elaeagneae 438. 
Elaeoptene 350. 
Elapbomyces 381. 
Elapina 300. 
Elaps 300. 
Elaterin 624. 
Elaterium 623. 
Elayl 652. S. 101. 
Elaylchlorur 688. 
Elemiharz 631. 
Elephantenlause 630. 
Elimination der Gifte 53. 

S. 7. 
Elixir acidum Halleri 768. 

„ paregoricum Para- 
celsi 593. 

j, Proprietatis 768. 
„ Vitrioli Mynsichti 

769. 

Register. 

Eluteria 439. 
Emetin 542. S. 69. 
Emulsin 637. 
Encephalitis 160. 
Enteritis 144. 
Enziane 501. 
Epilepsie 160. 
Equisetaceae 397. 
Erden, atzende alkalische, 

Ermittelung der, 186. 
Erdol 743. 
Eremit 246. 
Ergotin 359. S. 37. 
Ergotismus 361. S. 38. 
Ericaceae 530. S. 67. 
Ericinol S. 67. 
Ermittlung, chemische, 

der Gifte 186. 
Ervum 629. 
Erysibe 396. 
Erythrophlaeum 627. 
Erythroxylon 589. S. 79. 
Escharotica 36. 
Eserin S. 93, 
Esox 282. 
Esrar 426. 
Essence de Mirbane 724. 
Essig 734. 

„ als Antidot 102. 
Essigather 689. 
Essigsaure 737. 
Euphorbia 446. S. 35. 
Euphorbiaceae 439. S.46. 
Euphorbium 446. 
Eupion 689. 741. 
Evonymus 630. 
Exeoeearia 439. 
Extractivstoffe 349. 
Extractum Cannabis in- 

dicae 427. S. 44. 
„ haemostaticum 359. 

Fabae St. Ignatii 505. 
Eadenpilze 356. S. 37. 
Ealtenmorchel 380. 
Faulbaum 629, 637. 
Eelsenschlange 300. 
freltz, Tisane von 850. 
Fermentoleum Solani 

691. 
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Ferridcyankalium 714. 
Ferrocyankalium 714. 

„ als Antidot 99. 
Ferrum 933. 

„ hydricum 95. 
„ hydrico-acetieum in 

aqua 97. 
„ muriaticum 933. 
„ oxydato-hydrati- 

cum 95. 
„ sulfurato-hydrati- 

cum 97. 
„ sulfuricum 933. 

Festuca 392. 
Feuerpilz 370. 
Fiehtenholztheer 742. 
Fillaea 626. 
Fingerhut 450. S. 46. 
Fische 281. S. 27. 

„ gesalzene und ge- 
raucherte 331. 

Fischkorner 581. 
Fleisch, faules 340. S. 34. 
Flemings Aconittinctur 

571. 
Fliegenpilz 374. S. 38. 
Fliegenstein 816. 
Fliegenwasser 816. 
Flores Sulfuris 746. 
Flugbrand 356. 
Fluorkieselwasserstoff 

S. 137. 

Fluorwasserstoffsaure 792. 
Flusskrebs 246. 
Fritillaria 413. 
Frohlichkeitstinctur 427. 
Friihsommerkatarrh, ty- 

pischer 642. 
Fuchsin S. 114. 
Fungi 355. S. 36. 
Fungismus 384. 
Fuselol 691. S. 107. 

Gadoidei 283. 
Ganseschmalz 331. S. 34. 
Galeopsis 500. 
Galeus 285. 
Gallussaure 347. 
Galorrheus 375. 
Gambogiasaure 588. 

12* 
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Gangrene des Solognais 
369. 

Garneelen 245. S. 20. 
Gartenmohn 591. 
Gase, chem. Ermittlung 

der, 229. 
Gastroenteritis toxica 142. 
Gastromycetes 373. 
Gastropacha 288. 
Gaulteria 530. 
Geearcinus 276. 
Gecco 296. 
Gelsemium 502. 
Gentianeae 501. 
Gerbsaure 347. S. 36. 
Gichtpilz 395. 
Gift, Begriffsbestimmung 

2. S. 1. 
Gifte, adstringirende 137. 

„ atzende 137. 
„ narkotische 137. 
„ scharfe 137, 
„ septische 137. 

Giftbaum Yon Macassar 
431. 

„ von Madagascar 
503. 

Giftbaumsumach 631. 
Gifteiche 631. 
Giftlattig 535. 
Giftmilcher 439. S. 46. 
Giftmord 59. 
Giftnattern 300. 
Giftsumaeh 631. S. 94. 
Giftthaler 648. 
Giftwanze 248. 
Gindrinkersliver 704. 
Gitbagin 622. 
Glabraria 433. 
Glanzblattgew&chse 587. 
Glas, gepulvertes, 3. 
Glaueium 590. 
Glonoin 724. S. 112. 174. 
Gloriosa 413. 
Glossina 257. 
Glucoside 347. 
Gobius S. 28. 
Godfreys Cordial 593. 
Gold 865. 
Goldpraparate 865. 
Goldsardelle 282. 

Register. 

Goldschwefel 850. 
Gottesgnadenkraut 457. 
Grana Coccognidii 437. 

„ Tiglii 422. 
Graines d’Avignon 629. 
Gramineae 397. S. 39. 
Gratiola 458. 
Gregorys Salz 604. 
Grtinspan 899. S. 161. 
Guaco 315. 
Guajacum 586. 
Gnano 949. 
Guarana 589. 
Guaranin 545. 
Gnmmi Gutti 588. 
Gunjah 425. 
Guttiferae 588. 
Gymnodontes 284. 
Gymnothorax 282. 
Gyps 946. 

fiaematemesis 146. 
Haemoglobin S. 1. 
Haemopis 285, 
Haring 282. 
Haftkiemer 281. 
Habnenfuss 579. 
Hahnenfussgewachse 

567. S. 72. 
Haifische 285. 
Halbflugler 287. S. 25. 
Hallimascb 376. 
Hanf 424. S. 44 
Harze 350. 
Haschisch 426. 
Hasenpastete S. 34. 
Hausen 331. 
Hausschwamm 395. 
Hautfliigler 271. S. 26. 
Hautpilze 373. 
Hebradendron 589. 
Hecht 287. 
Hedera 550. 
Heerlachs 283. 
Heiden 530. S. 67. 
Helianthus 532. 
Helix 281. 
Hellebore'in S. 73. 
Helleborus 575. S. 73. 
Hellmunds Salbe 819. 

Helminthiasis 154. 
Helonias 401. 
Helvella 380. 
Hemiptera 257. 
Hemiramphus 287. S. 25. 
Heracleum 549. S. 70. 
Herba Cicutariae 549. 
Herbstzeitlose 402. 
Heuasthma 642. 
Hieracium 532. 
Hippophag 438. 
Hirsch horn salz 948. 
Hirudo 243. 
H61 len stein 868. 
Hollandische Fldssigkeit 

688. 

Holotburioidea 243. 
Holzessig 734. 
Holzgeist 710. S. 106. 
Honigbiene 271. 
Homarus 246. 
Honig, giftiger, 274. 
Honigtbau 396. 
Hopfen 430. S. 45. 
Hornisse 271. 
Hiilsengewachse 627. 

S. 88. 
Hummel 271. 
Hummer 246. 
Humulus 430. S. 45. 

Hundspetersilie 560. 
Hura 442. 
Hyalophagen 4. 
Hydnum 380. 
Hydra 240. 
Hydrargyrum 874 sqq. 

S. 158. 
Hydrina 301. 
Hydrobenzamid S. 96. 
Hydrocarbur 744. 
Hydrocharideae 401. 
Hydrocotyle 548. 
Hydrogenium 745. S. 122. 
„ seleniatum 773. 

S. 131. 
„ sulfuratum 747. 

S. 122. 
Hydromedusida 240. 
Hydrophis 301. 
Hymenomycetes 373. 

S. 38. 
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Hymenoptera 271, S. 26. 
Hyoscyamus 470. S. 52. 
Hypecoum 590. 
Hyphomycetes 356. S. 37. 
Hypopbyllum 374. 

Jacaranda 501. 
Jacob Evertsen 283. 
Jalapentinctur 500. 
Jasmineae 501. 
Jatropha 440. S. 46. 
Idiosynkrasie 30. 
Jervin 410. 
Igasurin 509. 
Igelfisch 284. 
Ignatia 504. 
Ignatiusbohnen 504. 515. 
Ignis sacer 368. 
Ileus 147. 
Ilex 130. 
Immunitat 29. S. 3. 
Impatiens 636. 
Indifferente organ. Stoffe, 

Ermitfcelung, 209. 
Indigolosung 758. 768. 
Indurjus-Samen S. 53. 
Injection, subcutane, S. 4. 
Insecta 237. S. 25. 
Insectenpulver,persisches, 

532. 
Intoxicatio chronica 171. 
Jod 782. S. 131. 

„ als Antidot 95. 
Jodather 688. 
Jodkalium 782. S. 131. 
Jodoform 689. 
Jonidium 622. 
Jonquille 642. 
Ipecacuanha 542. S. 69. 
Irideae 415. S. 43. 
Iridium 867. 
Irritantia pura 141. 
Irritirende Vergiftung 

142. 
Juniperus 416. 
Ixodes 247. 

Kadmium 933. 
Kafer 260. S. 25. 
Kasegift 333. S. 34. 

Kaiserkrone 413. 
Kakodyl 821. S. 151. 
Kali carbonicum 953. 

„ causticum 953. 
„ cbloricum 957. 
„ hydricum 953. 
„ nitricum958. S. 170. 
„ sulfuricum 959. 

Kaliumverbindungen 952. 
S. 166. 

Kalk, gelSschter, 946. 
Kalkwasser als Antidot 

100. 

Kalmia 530. 
Kammquallen 241. 
Kamphin S. 44. 
Kartoffelkrankheit 499. 
Kartoffeln 493. 
Kellerspinne 247. 
Kermes mineralis 850. 
Kernpilze 357. S. 37. 
Kerosolen S. 121. 
Ketchup 388. 
Richer 636. 
Kirscblorbeerol 638. 
Klapperschlange 298. 
Klatschrosen 592. 
Kleber 101. 
Kleesaure 727. S. 120. 
Kleesalz 727. 
Kloakengas 747. 
Knallgold 865. 
Knallsaure 723. 
Knochenfische 282. 
Knowltonia 567. 
Knoeterige 438. 
Kobalt 938. 
Kochsalz 960, 
Kohlendunst 652. S. 101. 
Koblenoxyd 644. S. 97. 
Kohlensaure 646. S. 100. 
Kohlraupe 258. 
Kohlriibe 622. 
Kokkelskorner 581. S.78, 
Korallenschlange 300. 
Korallenthiere 239. 
Korbbluthler 531. S. 67. 
Krabenaugen 504. S. 57. 
Krebse 244. 
Kreosot 738. S. 121. 
Kreuzdorn 629. 

Kreuzotter 300. S. 29. 
Kriebelkrankheit 366. 
Krote 294. 
Kronlilien 413. S. 42. 
Kronwicke 628. 
Kiichenschelle 578. 
Kummelol 548. 
Kiirbisgewachse 623. 
Kugelpilz 381. 
Kupfer 898. S. 26. 161. 
Kupferverbindungen 898. 

S. 161. 
Kupfervitriol 899. 
Kurzschwanze 246. 
Kuttenberger Erde 821. 

Labariscblange 299. 
Labiatae 508. 
Labroidei 283. 
Labursin S. 93. 
Lacerta 297. 
Lactuca 535. S. 68. 
Lactucarium 535. S. 68. 
Lausekdrner 577. 581. 
Lausesamen 402. 
Lamellibranchiata 276. 
Lancastertropfen 594. 
Langschwanze 245. 
Lapis infernalis 868. 
LathyrisSl 447. 
Latbyrus 629. 
Latrinengas 747. 
Latrodeetus 249. * 
Laudanum 611. 
Laugensalz, fliichtiges, 

948. 
Laurineae 433. S. 45. 
Lederbaum 633. 
Ledum 530. S. 67. 
Legumin 101. 
Leguminosae 627. S. 88. 
Leichengift 338. 
Leichenoffnung 110. 
Lepidoptera 258. 
Leptus 248. 
Letbrinus S. 28. 
Leuchtgas 656. S. 103. 
Leucojum 414. 
Liebestranke 262. 
Lieberscbe Krauter 500. 
Lignum colubrinum 504. 
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Ligustrum 501. 
Liliaceae 413. S. 42. 
Linaceae 587. 
Linaria 450. 
L’Ine'e S. 56. 
Lippenbliithler 500. 
Liqueure 690. 
Liquor Bellostii 877. 

„ Chlori 774. 
„ Donavani 821. 
„ hollandicus 688. 
„ v. Swieten 877. 

Litorina 281. 
Loaseae 626. 
Lobelia 530. S. 67. 
Locherpilz 380. 
Losungsmittel der Gifte, 

chemische, 104. 
Loganiaceae 504. S. 57. 
Lohgrubengas 748. 
Lolium 398. S. 38. 
Lonicera 546. 
Loranthaceae 547. 
Lorbeerbaume 433. S. 45. 
Lorchel 380. 
Luchsspinne 249. 
Lugolsche Losung 782. 
Lupulin 431, S. 45. 
Lurche 294. S. 28. 
Luridae 458. 
Lustgas 792. 
Lychnis 622. 
Lycoctonin S. 72. 
Lycopodiaceae 396. 
Lycosa 249. 8. 22. 
Lythargyrum 909. 
Lytta 260. S. 25. 

Macropiper 424. 
Macrura 245. 
Macusi Urari 526. 
Magenpumpe 75. 
Magnesiahydrat 98. 
Magonia 588. 
Majoon 427. 
Maiwiirmer 271. 
Makrele 284. 
Maladie morphique 605. 
Malmignatte 249. 
Malpighiaceae 589. 

Mammalia 319. 
Manchinellbaum 441. 
Mandeln, bifctre 636. 
Mandragora 458. 
Mangan 933. 
Maniokpflanze 440. 
Margosa 588. 
Massicot 909. N 

Mauerschwamm 395. 
Meconium 611. S. 81. 
Meconsaure 605. 611. 

S. 81. 
Medeola 413. 
Medusida 240. 
Meerschlangen 301. 
Meerzwiebel 413. S. 42. 
Mehlthau 396. 
Melampyrum 450. 
Melanthaeeae 401. S. 39. 
Meletta 282. S. 27. 
Meliaceae 588. 
Meloe 271. 
Menispermeae 581, S. 78. 
Mennige 909. 
Menschennagel 5. 
Mentzelia 626. 
Mephitisme 747. 
Mereurialismus^ 882. 884. 

S. 160. 
Mercurius 874. S. 158. 
Merulius 395. 
Metalle 815. 
Metalle, schwere, Ermitt- 

lung der, 210. 
Metalloide 745. 
Methoniea 413. 
Metbylalkobol 710. 

S. 106. 
Methylamin 725. 
Methylcblorur S. 106. 
Methylquecksilber S. 158. 
Methylstrychnin S. 61. 
Mefchylwasserstoff 652. 

S. 101. 
Methysmus 701. 
Mezerin 438. 
Miasmenund Contagien 7. 
Miesmuschel 276. 
Milbe, rothe, 248. 
Milben 247. 
Milch, giftige, 335. S. 34. 

Milch als Antidot 101. 
Milchsaft 346. 
Milk disease 336. 
Mimosa 627. 
Minenkrankheit 751. 

S. 102. 
Mineralblau 899. 
Mineralessenzen S. 105. 
Mineralgriin 832. 899. 
Mineralmohr 876. 
Mineralturpith 878. 
Mintra Pfeilgift S. 63. 
Misteln 547. 
Mistgrubengas 747. 
Mistpilz 378. 
Mitisgriln 832. 
Mitte 754. 
Moderalkaloid 325, 
Mohn 591. S. 80. 
Mohnkopfe 610. 
Mohnsamen 611. 
Mollusca 278. S. 26. 
Molopospermum 549, 
Molybdan 867. S. 157. 
Monas S. 28. 
Monocotyledonae 397. 

S. 39. 
Morbi cereales 362. 
Morchella 380. 
Moringa 627. 
Morisons Pillen 588.625. 
Morpbium 603. 611. 614. 

S. 81. 
Moscbus 320. 
Mucor 356. 
Mucuna 627. 
Mumification 824. 
Muraena 282. 
Murina 790. 
Murucaya 626. 
Musivgold 863. 
Muscatbaume 437. S. 45. 
Mutilla 274. 
Mutterkorn 357. S. 37. 

„ des Waizens 
S. 37. 

Mygalidae 248. 
Mylabris 271. S. 26. 
Myriapoda 256. 
Myristieeae 437. S. 45. 
Myrmiea 275. 
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Myronsaure 621. 
Myrosin 621. 
Myrthensumach 634. 

S. 94. 
Mytilus 276. 

Nachtarbeiter 249. 
Nachtschatten 458. S. 50. 
Naehweis der Vergiftung 

105. S. 15. 171. 
Nagelbrand 356. 
Nahrungsmittel 11. 
Naja 300. 
Napellin 571. S.‘ 72. 
Naphtha 743. 
Narcein 605. S. 81. 
Naroisseae 414. 
Narkotin 603. 616. S. 

81. 87. 
Narthecium S. 42. 
Natrium verbindungen 

952. S. 166. 
Natron nitrieum 958. 
Naucoris S. 25. 
Necrosis ustilaginea 363. 
Nelkenbliithler 622. 
Nepa 257. 
Nerium 503. S. 57. 
Nesselgew&chse 423. 
Nesselorgane 239. 
Nickel 938. 
Nicotiana 478. 484. 

S. 53. 
Nieswurz, schwarze, 575. 

S. 73. 
„ weisse, 408. 

S. 41. 
Nigella 567. 
Nitella 396. 
Nitrile 714. 
Nitrum 958. 
Nitrobenzin 724. S. 113. 
Nitroglycerin 724. S. 112, 

174. 
Notonecta 257. 
Nuces catharticae ameri- 

canae 440. S. 46. 
„ vomicae504. S. 57. 

Nympbaea S. 71. 

Ohambulatio 165. 
Obduction 110. 
Obductionsbericht 125. 
Oele, atheriscbe 350. 

„ fette, als Antidot 
101. 

Oelhydrate 350. 
Oenantbe 562. S. 71. 
Oleander 503. S. 56. 
Oleum aethereum Amyg- 

dalarum 637. S. 96. 
01. aeth. Citri 634. 
„ „ corticum Au- 

rant. 634. 
S. 95. 

„ „ Sabinae 417. 
„ „ Tanaceti 632. 
„ „ Terebinthinae 

422. 
Oleum animale 743. 

„ Cornu Cervi 743. 
„ Crotonis 443. 
„ Dippelii 743. 
„ infernale 440. 

S. 46. 
„ Macidis 437. 
„ Nucistae 437. 
„ petrae 743. 
„ phosphoratumSOO. 
„ picis liquidae 743. 
„ Ricini 445. 
„ Vitrioli 758. 

Olivenblatterschwamm 
378. 

Onage S. 56. 
Onopordon 601. 
Operment 820. 
Ophidii 297. 
Ophioxylon 502. 
Opian 603. 
Opium 590. 610. S. 80. 

„ extract 593. 611. 
„ tineturen 593. 611. 

Orangespinne von Cura- 
9ao 249. 

Ordeal beau 626. S. 88. 
Orcinus 281. 
Organische Sauren 349. 
Organodecursoren 46. 
Ornithorrhynchus 319. 

Orobus 627. 
Ortbagoriscus 284. 
Ortlioconchae 278. 
Osmium 867. 
Osterluzeien 415. 
Ostracion 284. 
Ostrea 279. 
Ottern 298. S. 29. 
Oxalideae 586. 
Oxalium 727. 
Oxals&ure 727. 438. 

S. 120. 
Oxydum Carbonii 646. 

S. 97. 
Oxygenium 746. S. 112. 
Ozon 746. S. 122, 

Paeonia 568. 
Pagrus 284. 
Pagurus 286. 
Palaemon S. 22. 
Palicourea 529. 
Palladium 867. 
Panamarinde S. 95. 
Pangium 626. 
Papageien 284. 
Papaver 591. S. 80. 
Papaveraceae 590. S. 80. 
Papaverin S. 82. 
Papayaceae 626. 
Papilionaceae 627. S. 88. 
Paris 412. 
Passifloreae 626. 
Pastinaca 548. S. 70. 
Patchouly 500. 
Paullinia 538. S. 64. 
Pavia 581. 
Pedicularis 450. 
Peganum 586. 
Pelamys 301. 
Penicillium 357. 
Pepperlinge 376. 
Pereoidea 283. S. 27. 
Periploca 502. 
Persea 438. 
Petroleum 743. S. 121. 
Petroselinum 565. 
Pfeilgifte 522. S. 62. 
Pfeilhecht 283. 
Pflanzenbasen 346. 
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Pflasterk&fer 260. S. 25. 
Phallus 395. 
Pharaoschlangen S. 112. 
Pharyngognathi 283. 
Phellandrium 565. 
Phenylalkohol 726. 
Phenylamin 726. 
Philadelphia 642. 
Philtra 262. 
Phosphor 800. S. 138. 

„ Ermittelung des, 
191. S. 147. 

Phosphorige Saure 814. 
S. 149. 

Phosphornekrose 806. 
Phosphorsaure 815. S. 149. 
Phosphorwasserstoff 814. 

S. 148. 
Phrynida 253. 
Phyllanthus 439. 
Physalia 241* 
Physalis 458. 
Physic nuts 441. S. 46. 
Physostigma S. 88. 
Phytolacceae 439. S. 46. 
Pikrins&ure 726. S. 120. 
Pikrinsalpetersaure 726. 

S. 120. 
Pikrotoxin 585. S. 78. 
Pilulae aeternae 849. 

„ asiaticae 819. 
„ coeruleae 874. 

Pilze 355. S. 36. 
Pinus 422. S. 44. 
Pionirkrankheit 751. 

S. 102. 
Piper 423. 
Pisces 281. S. 27. 
Piscidia 627. 
Pix liquida 742. 
Plagiostomi 285. 
Platin 866* 
Platinmetalle 866. 
Platydactylus 296. 
Platyurus 301.. 
Plectognatlii 283. S. 28. 
Plecfcranthus 500. 
Pleuroconchae 279. 
Pleurotus 377. 
Plomb 751. 
Plumbum 907. S. 161. 

Pocula emetica 849. 
Podophyllum 581. 
Polygaleae 636. 
Polygoneae 488. 
Polypi 239. 
Polyporus 380. 
Pomaceae 636. 
Pomeranzenol S. 95. 
Ponera 272. 
Pongamia 627. 
Pontia 258. 
Porifera 238. 
Porphyroxin 612. S. 81. 
Potasche 953. 
Poudre de succession 

910. 
Poulourivi 547. 
Praecipitat, rother, 876. 
Pratella 378. 
Primulaceae 449. 
Processionsraupe 259. 
Prophylaxis der Vergif- 

tung 126. 
Propylamin 725. 
Protagon S. 3. 
Protozoa 238. 
Priifbohne 627. S. 88* 
Prunus 636. 
Pseud omelanose 151. 
Pseudomorphin 605. 
Ptyodactylus 296. 
Pulsatillencamphor 579. 
Pulgueraniisse 440. 
Pulverdampf 748. S. 102. 
Pulvis Cosmii 819. 

„ Doweri 593. 
„ Ipecacuanhaeopia- 

tus 593. 
Punschessenz S. 108. 
Purgirkorner 442. 
Purgirmittel 84. 
Pyrenomycetes 357. S. 37. 
Pyrethrum 532. 
Pyrola S. 67. 
Pyroxylic spirit 710. 
Pyrrhopin 591. 

Quadroxalas Potassae727. 
Quakertropfen 594. 
Quassia 586. S. 79. 
Quecksilbcr 874. 892. 

Quecksilbermethyl S. 159. 
„ praparate, milde, 

877. S. 159. 
„ praparate, stark- 

wirkende, 876. 
S. 158. 

Quercitrin 586. 
Quillaja S. 95. 
Quisqualis 626. 

Rachenbliithler 450. 
S. 46. 

Racoessa 296. 
Radix Jalapae 500. 

„ Ipecacuanhae yerae 
542. 

„ Senegae 636. 
Ranunculaceae 567. S. 72. 
Ranunculus 579. 
Raphania 362. 
Raphanus 621. 
Rasura Stanni 863. 
Ratten gift 818. 
Rauschgelb 820. 
Rautengewachse 585. 

S. 79. 
Rauwolfia 502. 
Realgar 820. 
Rebhuhner 318. S. 31. 
Reduvius 257. 
Regulus Antimonii 849. 
Reizker 376. 
Remede de POuest 314. 
Reptilia 296. S. 29. 
Resina Cannabis indicae 

426. S. 44. 
Resinoide 347. 
Resorption der Gifte 38. 

S. 5. 
Respiratio arteficialis S.14. 
Rhamneae 629. 
Rhinoceroshorn 315. 
Rhodankalium 723. 

S. 112. 
Rhodium 737. 
Rhododendron 530. S. 67. 
Rhus 631. S. 94. 
Ricinus 445. S. 46. 
Rittersporn 577. 
Robinia 627. 
Rosaceac S. 95. 
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Rosanilin S. 113. 
Rost 356. 
Rothliolzer 589. S. 79. 
Rubiaceae 535. S. 69. 
Rubinscbwefel 820. 
Rumex 438. 
Rusma 820. 
Russula 379. 
Rutaceae 585. S. 79. 

Sabadilla 412. S. 42. 
Saekflosser 284. 
Sadebaum 416. 
Sauferwahnsinn 706. 
Saugetkiere 319. 
Sauren, Ermittelung der, 

182. 
Saftgrun 629. 
Sal Acetosellae 727. 
Salamander 295. S. 28. 
Salmiak 950. 
Salmo 283. 
Salpeter 958. S. 170. 
Salpetersalzsaure 800. 

S. 138. 
Salpetersaure 794. S. 138. 
Sal sedativum Hombergi 

792. 
Salzather 688. 
Salze der Alkalien, Er- 

mittlung der, 190. 
Salzlake 332. 
Salzsaure 778. S. 131. 
Samandarin S. 28. 
Sambueus 547. 
Samenlappenlose Pflanzen 

353. S. 36. 
Sandarach 820. 
Sandbiichsenbaum 442. 
Sanguinaria 591. 
Santonin 532. S. 68. 
Sapindaceae 588. 
Saponin 588. 623. S. 95. 
Sarcina botulina 325. 
Sarothamnus 629. S. 94. 
Sarsaparilla 413. 
Sassyrinde 626. 
Sauerkleegewachse 586. 
Sauerstoff 746. 
Scammonium 500. 

Scandix 549. 
Scarus 283. 
Schaehtelhalme 397. 
Scheeles Griin 817. 
Seheidewasser 796. 
Sehellfisch 283. 
Scherbenkobalt 816. 
Schierling, Garten- 560. 

„ gefleckter, 550. 
S. 70. 

„ Wasser- 565. 
S. 71. 

Schildviper 301. 
Schimmel S. 37. 
Schinken 331. S. 33. 
Schlangen 297. 
Schlangenholz 504. 
Schlehenbliithen S. 94. 
Schlusselbliithler 447. 
Schlundnather 283. 
Schmachtlilien 414. 
Schnabelthier 319. 
Schollkraut 590. 
Schollen 283. 
Schwammdyskrasie 383. 
Scbwammthiere 238. 
Schwefel 746. 
Schwefelather 684. 
Schwefelalkalien 955. 
Schwefelammonium 948. 

S. 127. 
Schwefeleisen, hydrati- 

sches 97. 
Schwefelkohlenstoff 672. 

S. 105. 174. 
Schwefelleber, Ermittlung 

der, 186. 
Schwefelsaure758.S. 128. 
Schwefelsaures Natron als 

Antidot 100. 
Schwefelwasserstoff 747. 

S. 105. 123. 
Schweflige Saure 756. 

S. 128. 
Schweinfurter Griin 817. 

832. 
Schwerdtlilien 415. S. 43. 
Schwindgrubengas 749. 

S. 124. 
Scilla 413. S. 42. 
Scillitin 414. S. 43. 

Scleroderma 381. 
Scolopendra 256. 
Scomberoidei 294. 
Scopolin 458. 
Scorpaena S. 27. 
Scorpionida 254. S. 23. 
Scrophularineae 450. 

S. 46. 
Secale cornutum 357. 

S. 37. 
Sedum 623. 
Seeanemonen 239. 
Seeblase 241. 
Seehase 280. 
Segestria 249. 
Seidelbast 437. 
Seidenraupe 258. 
Seifenbriihe 953. 
Seifenwasser 101. 
Selbstverbrennung 702. 
Selenwasserstoff 773. 

S. 131. 
Semina Cataputiae 445. 

447. 
„ Ricini 440. 445. 

Senega 636. 
Sonf 621. 
Senfol, atherisehes, 621. 

723. 
Senna germanica 627. 
Sepedonium 357. 
Seps 297. 
Serjania 589. 
Serpentes 297. 
Serranus S. 27. 
Seseli 549. 
Siguatera 290. 
Silber 867. S. 157. 
Silberglatte 909. 
Silbersalze 868. 
Silicium fluoratum S. 137. 
Silurini 283. 
Simaba 549. 
Simaruba S. 79. 
Sinapis 621. 
Sipbonophora 240. 
Sium 549. 
Skuleln S. 43. 
Smalte 819. 
Smilax 413. 
Sodaschwefclleber 955. 
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Sodawasser 953. 
Solaneae 458. S. 50. 
Solanum 493. S. 55. 
Solutio arsenicalis Fow- 

leri 830. 
„ Biettii 820. 
„ Plenkii 876. 

Sonehus S. 67. 
Spanische Fliegen 260. 

S. 25. 
Spanischer Pfeffer 459. 
Spanisehes Weiss 860. 
Sparoidei 284. S. 27. 
Spectralanalyse S. 18. 
Spermoedia 357. 
Sphaeriodactylus 296. 
Sphynx 258. 
Sphaeria 397. 
Sphyraena 283. S. 27. 
Spiessglanz 849. 
Spiessglanzmohr 875. 
Spigelia 501. 
Spinnen 247. S. 22. 
Spiraeaeeae S. 95. 
Spiritus Aetheris acetici 

698. 
„ fumans Cassii 863. 
„ Nitri dulcis 688. 
„ Yini 690. 

Bpongia 238. 
Spongia usta 383. 
Spongilla 239. 
Squalini 284. 
Stachelflosser 283. 
Stachelhauter 242. 
Staehelpilz 380. 
Staubpilze 354. S. 36. 
Stearoptene 350. 
Stechapfel 474. S. 53. 
Steinkohlendunst 656. 

S. 101. 
Steindl 743. S. 121. 
Sterlet 331. 
Stibium 849. S, 155. 
Stickoxyd 793. S. 137. 
Stickoxydul 792. S. 137. 
Stickstoff 792. 
Stierblut 234. 
Stockfiscbe 283. 
Stor 285. 
Strammonium 475. S. 53. 

Strontianverbindungen 
946. 

Strychneae 504. S. 57. 
Strychnin 504. 516. S. 57. 
Stryehnos 504. S. 57. 
Sturmhut 568. S. 72. 
Sublimat 877. S. 158. 
Substitution S. 11. 
Sulfoeyankalium 723. 

S. 112. 
Sulfocyanquecksilber 

S. 112. 
Sulfocyanverbindungen 

S. 111. 
Sulfur 746. 
Sulfur auratum 850. 
Sumpfgas 652. S. 101. 
Surukuku 299. 
Synaptineae 243. 

Tabak 478. S. 53. 
Tabernaemontana 502. 
Tachencausis 702. 
Taubling 379. 
Taftwurzel 458. 
Tanaeetum 532. 
Tanghinia 503. 
Tanjorapillen 315. 
Tannin 348. S. 36. 
Tapeten, grime, 817. 
Tapezierspinnen 248. 
Tapiocapflanze 440. 
Tarantel 249. S. 22. 
Tartarus 738. 
Tartarus emeticus 849. 
Taumelkrankheit 391. 
Taumelloleh 398. 
Tausendfuss 256. 
Taxus 420. 
Tecoma 501. 
Teleostei 282. 
Tellur 773. S. 131. 
Tephrosia 627. 
Terebene 350. 
Terebinthaceae 630. S. 94. 
Ternstroemiaceae 587. 
Terpenthin 422. S. 44. 
Tetanus 166. 
Tetrodon 284. S. 28. 
Thallium S. 163. 
Thapsia 549, 

Thea 587. 
Thebain S. 81. 
Theer 742. 
Thelyphonus 253. 
Theobromin S. 96. 
Theraphosa 248. 
Thierkohle 94. 
Thierol 743. 
Thierversuche 68. 
Thuja 416. S. 43. 
Thymeleae 437. 
Thynnus 284. 
Ticunas 526. 
Tincturen 690. 
Titan 867. 
Tollkirsche 459. S. 50. 
Tourtourou 246. 
Transfusion S. 11. 
Traubenkirsche 636, 
Triehiniasis S. 31. 
Tricholoma 377. 
Trigonocephalus 299, 
Trillium 413. 
Trimethylamin 725. 
Triton 296. 
Trombidium 248. 
Tropin S. 52. 
Triiffel 383. 
Trypeta 257. 
Tsetse 257. 
Tuber 383. 
Tupa 530. 
Turpethum minerale 875> 
Turpith 549. 
Tutu-Gift S. 95. 
Typhaceae 400. 

Ultramarin S. 123. 
Umbelliferae 547. S. 70. 
Unguentum Hydrargyri 

cinereum 874. 
„ Tartari stibiati 851. 

Unke S. 29. 
Unterchlorigsaure Alka- 

lien 957. 
Unterchlorigsaure Mag¬ 

nesia 99. 
Unterphosphorige Saure 

814. 
Untersalpetersaure 794. 

S. 138. 
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Upas 523. S. 61. 

„ Antjar 524. S. 61. 
„ Radja 524. S. 61. 
„ Tieutd 524. S. 61. 

Uran 939. 

Urari 525. S. 63. 
„ uva 528. S. 64. 

Uredo 356. S. 36. 
Urthiere 238. 
Urtica 431. 
Urticae marinae 240. 
Urticeae 423. S. 44. 

Ustilago 356. 

Vaccinium 530. 

Vanille S. 35. 
Vapor carbonis652. S. 101. 

Varec 782. 

Venefieium 89. 

Venefieium post mortem 

107. 
Venena cerebralia 157. 

„ cerebrospinalial70. 
„ irritantia 141. 

„ neurotica 156. 
„ septica 157. 

„ tetanica 164. 
Veratrin 410. S. 40. 41. 

174. 

Veratrum 408. S. 39. 40. 

41. 
Veratrum saure S. 42. 

Verbenaceae 500. 

Vergiftung, acute 58. 

„ chronisehe 58. 

170. 

„ irritirende 142. 
„ medicinale 62. 

„ okonomisehe 

61. 

Vergiftung, technische, 61. 
Vergiftungsperioden 61. 

Vermes 243. 
Vertebrata 281. S. 27. 
Verwesungsgift 337.*S. 35. 

173. 
Vespa 271. 
Vibrionen S. 32. 173. 
Viburnum 547. 

Vicia 629. 

Vidangeurs 749. 

Vieilles 283. 
Vincetoxicum 502. 

Vinum stibiatum 831. 

Violarieae 622. 

Vipera 300. S. 29. 

Viperina 298. 

Viscum 547. 

Vitex 500. 

Vitriolol 758. 

Vitrivoren 4. 
V5gel 318. S. 31. 

Vogelspinne 248. 

Volvaria 378. 

Vomitif von Leroy 881. 

^Wachholder 416. 

Waldlaus 247. 

Wasserfenchel 565. 

Wassersalamander 296. 

Wasserstoff 749. S. 122. 

Wasserwanze 275. S. 25. 

Weichthiere 278. S. 26. 

Wein 690. S. 108. 

Weinbergsschnecke 281. 
Weingeist 690. S. 108. 

Weins&ure 738. 

Weinstein 738.. 

Welters Bitter 726. 

Wespe 271. 

Wiener Roth 817. 
Wintergriin5l 530. 

Wirbelthiere 281. S. 27. 

Wirkung der Gifte 23. 
„ cumulative 30. 

„ entfernte 36. 
„ ortliehe 36. 

Wismuth 860. S. 157. 

Wismuth verbi ndungen 

860. S. 157. 
Wolfram 267. 

Wolfsmilch 446. S. 35. 

Wrightia S. 55. 

V. underbaum 445. S. 46. 

Wiirmer 243. 

Wurara 525. 

Wurmsamen 532. S. 68. 

Wurstgift 820. S. 31. 

Xylocopa S. 26. 

Zapfenbaume 416. S. 43. 

Zedrach 588. 

Zellblatterpilz 379. 

Zink 927. S. 164. 

Zinkoxyd 928. 

Zinkvitriol 929. 

Zinn 862. 

Zinnober 875. 

Zinnsalze 863. 

Zombiapfel 441. 

Zuckerpaarlinge 327. 
Zundholzmasse 809. 

Zweifliigler 257. 

Zweisamenlappige Pflan- 
zen 415. S. 43. 

Zygnis 297. 
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JJurch die Ausgabe des vorliegenden Supplementbandes werden 
den Besitzern des Husemann’schen Handbuches der Toxikologie 

die bedeutenden Fortschritte in dieser Wissenschaft seit dem 

Jahre 1862 zuganglich gemacht. Ein demselben beigegebenes 

Gesammtregister erleichtert die Benutzung des ganzen Werkes, 

dessen Preis auch durch das Supplement sich nicht holier stellt 

als derjenige andrer Handbiicher, vor denen es nach dem iiber- 
einstimmenden Urtheile der medicinischen Kritik den Yorzug 

grosserer Yollstandigkeit und Sorgfalt der Ausfuhrung besitzt. 

Berlin, April 1867. 

Georg Reimer. 

Druck von W. Pormetter in Berlin. 














