
Referate. 

Attgemeines. Kri~ninotofffe. 

�9 tlandbuch der experimentellen Phal.makologie. Ilrsg. v. A. He,fret. Bd. l. 
Berlin: Julius Springer ]923. 1296 S. u. 2 Tar. G.-M. 48, $ 11,40. 

Das nach Plan, Anlage und DurcMfihrung grofizfigige Werk, welches yon dem 
Pharmakologen der Berliner Universit~it, A. He f f t e r ,  mit einem anselmliehen Stabe 
erprobter Fachleute heransgegeben wird, ist zweifetlos eine bem erkenswerte Bereiche- 
rung der Literatur. Wie wohl nattirlieherweise die Pers6nliehkeit der Verf~sser den 
yon ihnen bearbeiteten Abschnitten das eigene Geprb.ge aufdriickt, erseheint die Ein- 
heitlichkeit in der Bet~andlung des Stoffes dennoch bestens gewabrt. Vielfach leitet 
in zweckmgl~iger Weise eine gedrgngte gesehichtliche Ubersicht den Abschnitt ein 
und vermittelt in scharfen Linien die Einsicht in die Entwicklung up_serer Erkemlt- 
nisse beziiglick der vorliegenden Materie. Nach den gleiehen Grundziigen gelangt die 
Wirkungsweise der Arzneistoffe, yon den niederen zu den hbheren Lebewesen fort- 
schreitend, zur Erbrterung, wobei z. B. die Beeinflussung der Eiweil]kbrper, Lipoide 
und Enzyme, Spaltpilze, Protozoen, Ambben, h6herer Pflanzen, h6herer Tiere und 
sehlieBlieh die 13eeinflussung des 5'Ienschen seitens des Arzneimittels eingehend be- 
handelt wird. Bei der Darstellung der Wirkungsweise auf den Menschen wird die 
Beeinflul]barkeit der verschiedenen Gewebselemente yon der Allgemeinwirkung ge- 
sondert er6rtert. Endlich erfahren Aufnahme, Verteilung und Ausscheidung, Schiek- 
sM nnd ;4nderung der Arzneistoffe im K6rper eine eingehende Durcharbeitung. Die 
Darstellung der Allgemeinwirkung umfM~t eine ersch6pfende Wiirdigung der Beein- 
flussung des Blutes, des Zentralnervensystems, der peripheren Nerven und Nerven- 
endigungen, des vegetativen Nervensystems, endlieh yore Kreislauf Herz und Gef~13e, 
yon Atmung, Drfisen, quergestreifter und glatter guskulatur, StoffweehseI und Wgrme- 
haushMt. Bei geeigneter Berfieksiehtigung der Natur der I-Ieilmittel werden in an- 
nghernd gleicher Anordnung und mit sinngemgl~er Anpassung an die Bediiffnisse 
des praktisehen Lebens die spezifisehen Wirknngsweisen bis zu den kleinsten Einzel- 
heiten anMysiert. Die reiehhaltigen Literaturausweise erm6gliehen die Original~ 
arbeiten einzusehen. Eine selten ersch6pfende Vollsta.ndigkeit in der Darstellung 
Mler Wirkungsweisen maehen das Bueh zu einem Belehrungsmittel in gleieher Art 
ffir Forseher und ffir den ausfibenden Heilarzt, wie es in der Literatur hente einzig 
dastebt. Bei einer wohl bald notwendig werdenden Neubearbeitung dieser h6ehst 
bedeutsamen Erseheinung auf dem medizinisehen Biiehermarkt mtiftten die mannig- 
faehen sinnstbrenden M~ngel nnd grbbliehen Verst6Be gegen den Geist und die tlegeln 
der deutschen Spraehe in den Kapiteln fiber KoMenoxyd und Stiekstoffoxydul ver- 
mieden werden. Aueh sonst l~bnnten einzelne spraehliehe Unebenheiten bei dieser 
Gelegenheit leicht ansgemerzt werden. C. Ipsen (Innsbruek). 

Edmunds, C. W.: The responsibility of the general practitioner to the pharma- 
copoeia. (Die Verantwortliehkeit des allgemeinen Praktikers fiir die Pharmakop6e.) 
Journ. of the Nictfigan state reed. soc. Bd. 21, Nr. 11, S. 452--455. 1922. 

E d m u n d s  behandelt die Beziehungen des praktischen Arztes zur Pharmakop6e, 
d. h. der in Amerika geltenden. Um zu verhindern, dM3 in der Pharmakop6e wertlose 
Mittel sich jahrelang hMten oder an Stelle eines guten Mittels zahlreiehe ghnlieh wir- 
kende verordnet werden, und um andererseits die Aufnahme neuer Medikamente zu 
erm6gliehen, bestellt in Amerika eine Arzneimittelpriifungskommission aus 16 Nit- 
gliedern (Chemikern, Apothekern, Pharmakologen, ]]akteriologen, Internisten), die 
fiber die Aufnahme nener Arzneimittel zu waehen und fiir die Beseitigung alter, fiber- 
fJiissiger a~s dem Arzneimittelsehatz zu sorgen hat. Oadurc5 ist der Praktiker vor 
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dem Gebrauch in den Zeitungen angeprlesener wertloser neuer Mittel geschfi~zt, da 
die Kommission ein Bueh tiber, ,neue und nieht offizielle Mittel" und tiber ,zweeb 
m~l]ige Mittel" herausgibt. Der Praktiker kann selbst an der FharmakopSe mit* 
arbeiten, dadureb dab er gegen die Streichung yon Arzneimitteln, die sieh ihm bew~hrt 
haben, aus der Liste Protest erhebt und seine Erfahmngen tiber neue Mittel der Kom- 
mission mitteilt. - - Georg Strassmann (Berlin). 

Leffmann, Henry: Chemistry as an aid in the detection of crime. (Die Chemic als 
tIilfsmittel bet der Aufdeckung yon Verbrdchen.) Americ. journ, of pharmacy Bd. 94, 
Nr. 11, S. 691--699. 1922. 

Die Arbeit bietet nur eine';[l~chtige Skizze tiber die Bedeutung der Chemie, Lebens- 
mitteluntersuchung, Mikroskopie, Krystallographie usw. fiir den Nachweis yon Yer- 
breehen unter Anffihrung einzelner trefflicher Beispiele, abet ohne irgend etwas Neues 
zu bringen. Festzustellen w~re, dal~ unter den erSrterten Blutnaehweismethoden 
das spe~:troskopische Verfahren fehlt. Die W a s s e r m a n n - S c h t i t z e -  U h l e n h u t h -  
sche Pr~cipitinprobe wird als B ordetsche Probe bezeiehnet. - -  Bet der Erkennung 
einer Arsenvergiftung war der Naehweis yon ungelSstem Arsen in den Magenfalten 
ausschlaggeben4 gegeniiber der Behauptung des Ange~=lagten, da$ seine Frau Arsen 
a]s Arznei in homSopathischen Gaben genommen habe. Die Reehtfertigung fiber die 
Herkum~t v~0rgefundener Chemikalien kann oft an der Hand der Erhebung yon GrSSd 
und Form de~ Krystallmassen ttiberprtift werden, da diese naeh Art des Fabrikations- 
prozesses vielfach wechseln. Verf~lschungen yon Lebensmitteln oder anderweitige 
Zus~tze sind :.oft yon bestimmender Bedeutnng. So kann Afar, welches fast framer 
zahlreiche Diatomeen eingeschlossen enth~lt, daran erkannt werden, dal~ nach Zt/satz 
st~rkerer Sguren kleinste Silieatskelette sich aussct/eiden. ~ Hgufig werden Schrift- 
st~icl~e, um sie "~lter erscheinen zu ]assen, dutch schwarzen Kaffee gef~irbt. Die An- 
wendung yon schwarzem Kaffee wird durch Zusatz yon FerrisalzlSsungen erkannt 
an dem Auftreten yon schwarzen Fleeken(Ferritannat). Der chemisehe und mikro- 
skopisehe Nachweis yon Cellulose im Papier kann zur Uberffihrung der F/ilschun~' 
fiihren, da die Cellulose bet der Papierfabrikation erst in itingerer Zeit Anwendung 
finder, in der 5~ahrungsmittelchemie ist die Fiirbung mit kfinstlichen Farbstoffen, 
z. B. yon Fruchts~ften, Marmeladen u. dgl. daran zu erkennen, daI~ Wolle und Seide 
wascheeht darin sich f~rben, w~hrend durch nattirliche Fruchtsaftfarbstoffe dies nicht 
gelingt. Auch in negativer Richtung ist das Ergebnis der ehemisch-mikroskopischen 
Untersuehung unter Umst~nden yon grS~ter Bedeutung. So wurden ~viihrend des 
Krieges Armeelieferanten beschuldigt, zu gewissen Nahrungsmitteln pulverisiertes 
Glas zugesetzt zu haben. Die scheinb~'en GlasbrSckelchen erwiesen sich als Krystalle 
yon Ammonium-Magnesiumphosphat bzw. Weins~ure, die w~hrend der Aufbewahrung 
der Waren sieh ausgeschieden batten. - -Wertvol le  Belege ffir die Bedeutung der 
Photographic in gerichtlichen Fragen bieten die aus W o l f - C z a p e k  ,,Angewandte 
Photographic" der Arbeit beigegebenen Lichtbilder. C. Ipsen (Innsbruck). 

Goroncy, C.: l]ber Geruchswahrnehmungen und ihre kriminalistische Bedeutung. 
(Inst. /. ~er~c]~tl. u. soz. Med., KSnigsberg, P~'.) Arch. f. KriminoL Bd. 75, H. 3, S. 16~ 
bis 170. 1923. 

Geruchswahrnehmungen erzeugen infolge der Unsicherheit der Leistungen des 
Geruchsorgans ]eicht ein fa]sches Bild der Aul]enwelt. Die Geruchswahrnehmung ist 
aulterordentlich ]eieht suggerierbar; eine Zeugenaussage, die sich auf Geruchswahr- 
nehmungen grfindet~ ist daher nur mit gro~er Vorsicht zu verwerten, wie an mehreren 
forensisehen F~llen gezeigt ~drd. G. Strassman~ (Berlin). 

�9 Naegeli, Th.: Einfiihrung in die ehirnrgisehe Riintgendiagnostik. (Bonnet 
Riintgenbiieber. Bd. 4.) Bonn: Friedrieh Cohen 1923. 72 S. G.Z. 3. 

In dem 4. Bande der Bonner R~ntgenbiicher behandelt Dr. Th. Naegeli  in 
knappcr Form die chirurgische RSntgendisgnostik, speziell der Bewegungsorgane. 
Die ersten 8 Abschnitte ~ind den Knochen- und Gelenkerkrankungen g'ewidmet, dana 
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folgen die Weieht.eilerkrankungen, die des HMses und Brusti~hMts sowie dee Ham -- 
organe. Ein Anhang behandelt das Pneumoperitoneum und die EneephMographie. 
Auf diese Weise gelingt es ibm, das Wesentliehste und Wiehtigste kurz aber leieht ver- 
sts zusammenzust.ragen, so daft sieh ein der R6ntgenpruxis ferner Stehender 
schnell den Uberbliek versehaffen kann. Charakteristiseh gezeiehnete und deutlich 
wiedergegebene Skizzen erleiehtern dem Loser die Orientierung und maehen das Bueh 
ffir den Praktiker empfehlenswert, doch wird der Gerichtsarzt wohl kaum damit aus- 
kommen, abet aus der gegebenen Darstellung gem die Anregung zu eingehenderen 
Studien sehSpfen. K. Rm~ter (tIamburg). 

Miiller, Friedrieh W.: Form nnd Lage des mensehllehen Magens nach neuen Unter- 
suehungen. Klin. Woehensehr. Jg. 2, Nr. 24, S. 1107--1109. 1923. 

~ber Lage und Form des menschlichen Magens bestehen noch immer trotz groBer Litera- 
tur Unstimmigkeiten. :Die moisten Anatomen geben dem Magen eine I~etortenform. Es ist 
aber zu bedenken, dab besonders die Wirkung der Schwere des meist gefiillten Nagens nach 
dem Tode Ver~nderungen der physiologischen Lage hervorruft. Diese Verfinderungen ffihren 
zu einer Dehmmg des Magens naeh dem Tode. Ffillt man den Magen an der Leiche, so resultierL 
die ,,Re~ortenform" der Anatomen. Diese Form ist nun yon den RSntgenologen als irrtiim- 
lieh bezeichnet worden, da sie beim Lebenden nicht beobaehtet wird. Die beiden im R6ntgen- 
bilde beobaehteten Formen sind der ,,Haken" nach Rieder,  yon Groedel  und Forssell  
,,Siphonform" genannt, nnd die ,,Stierhorniorm" nach Holzkneeht .  Neuerdings werden 
beide Formen anerkannt, aber die Stierhornform fiir die seltenere gehalten. Verf. h~lt es aber 
ffir zweifelhaft, ob des l~6ntgenbild wirklich die wahre Magenform wiedergeben kann. Man 
mfiBte wenigstens nicht nnr in dorso-ventrMer, sondern auch in querer Rich~ung durchleueh- 
ten. Der leere Magen zeigt niemMs eine ganz gestreckte Form, sondern einen ]3ogen. Diese 
Biegung geht nicht, wie vielfach angenommen, bei der Ffillung zuriiek, sondern verst~rkt sieh. 
Um nun die Ma, ngel der Durehleuchtung einerseits und der Leichenver~nderungen anderer- 
seits zu iiberwinden, hat Verf. die lebensfrischen Leiehen Hingeriehteter mit Formalin ~nji- 
ziert und zum Studium der Topo~aphie verwendet. Des Wesent]iche ist die Fixierung der 
Organe in der dutch den Muskeltonus bedingten Stellung. Frontalprojektionen zeigten nun im 
Liegen konserviert Stierhornform, in aufreehter Stellung Siphonform. Erstere Form isL bei 
hoehstehendem, letztere bei tiefstehendem Zwerehfell zu linden. Des Studinm der statisehen 
Verh~l~nisse zeigt, dM] die groBe Kurvatur bei der Stierhornform ventrMwarts, bei der Siphon- 
form caudMwarts zeigt. Aus di.esen Bedingangen und an im Original nachzusehenden Bildern 
wird abgeleitet, dab die Stierhornform des RSntgenschattens nicht der wirklichen Form ent- 
spricht, also eine T~usehung ist. Der RSntgenschatten weist nur auf eine bestimmte Siellung 
bin. Dagegen liel~ sich die Retortenform der An~tomen *ats~ichlieh nachweisen. Diese unter- 
seheidet sieh vor Miem dureh die L~nge des lViagens ~on der Siphonform, und diese Lfinge ist 
yon den versehiedensten )[omenten abh~ngig. Aus diesen Untersuehungen geht horror, d~,~ 
die R6ntgendurehleuchtung kein zuverlAssiges Bild der M~genform gibt, was besonders aus der 
Vort~nsehung einer Stierhornform hervorgeht. H. Strauss (Halle).~ 

$ Hohmann, Georg: Fug und Bein, ihre Erkrankungen und deren Behandlung. 
Mfinchen: J. F. Bergmann 1923. VIII,  182 S. u. 17 Tar. G.Z. 10,50. 

Wenn des vorliegende Bueh aueh in erster Linle ffir den praktisehen Arzt be- 
stJmmt ist, so wird fraglos aueh der Gutachter aus ihm in vielen F~llen den gr61~Len 
Nutzen ziehen kSnnen, da es in knapper sehr klarer Form Aufschlnl3 gibt fiber d~s 
Wesen, die Urs~chen und die Bedeutung der mannigfaehen beim Gehen und Stehen 
auftretenden Beschwerden, die in der Regel in den einsehliigigen Lehrbfichern im 
Vergleieh zu ihrer grotten praktischen Bedeutung Mlzn stiefmfitterlich behandelt 
werden und dem Ms Sachverst~ndigen geludenen Arzte daher bei ihrer Beurteihng 
nicht selten Schwierigkeiten bereiten. Des Buch, aus dem auf jeder Seite die reiche 
persSnliche Erfahrung des Verf. spricht, ffillt entsehieden eine schon vielfach empfun- 
dene Lfieke aus und wird sieh unstreitig einen grogen Freundeskreis erwerben, zumal 
dem gediegenen Inhal~ eine mustergiiltige Ansstattung (fiber 150 Abb.) entspricht, 
bei recht bescheidener Preisfestsetzm)g. Midwlssos, (Berlin). 

~eureiter, P.: Kritiseher Beitrag zur Praxis un,l Organisation der Leiehensehau 
in den bMtisehen Staaten. (Gerichtl.-~ed. I~st, lettiscK LMiv, Riga.) Eestri Arst Jg. 2, 
Nr. 8, S. 220--227. 1923. 

Die mil~lichen Yerh~iltnisse, die in den baltischen Staaten bei der Organisafion 
trod Praxis der Leiehenschau herrschen, veranlassen den Verf., die Bedeutung und 



457 

den Zweck dieser Institution flit den Staat und seine einzelnen Verwaltungszweige 
eingehend zu sehildern, wobei besonders auf eine Zerlegung des Begriffes der Todes- 
ursaehe in die Untergruppen der mediziniseh-, gericht]ieh-mediziniseh- und reehtlieh 
wiehtigen Todesursaehe Gewieht gelegt wird. Die Ausfiihrungen werden sodann dutch 
einzelne Beispiele aus dem Leben erg~nzt und die Einberufung einer zwischenstaatlichen 
Enquete zur Ordnung des in Rede stehenden Problems angeregt, v. Neureiter (Riga). 

James, R. R.: Cases of ophthalmological interest from the post-mortem records 
of St. George's hospital, London, 1841--1921. (Ophthalmologisch interessante F~lle aus 
Sektionsprotokollen des St. George-Krankenhauses in London yon 1841--1921.) Brit. 
journ, of ophth. Bd. 7, Nr. 7, S. 813--320. 1923. 

J a m e s  fand bei Durchsieht s~mtlicher Obduktionsprotokolle yon 1841--1921, 
da~ die Augen sehr selten an der Leiche untersueht worden waren; einige Augen- 
verletzungen (Bulbusrisse) bei Basisfrakturen und Blutungen in die Orbita waren auf- 
gezeiehnet, ziemlieh h~ufig fand sieh eine ikterische Verffirbung der Bindehaut, seltener 
waren Lgsionen der Hornhaut, Iridoeyelitis, Katarakte, Tumoren der Chorioidea, Reti- 
Ifitis albaminuriea, Blutungen in die Retina, Abscesse der Orbita, Phthisis bulbi bei ver- 
schiedenen Allgemeinerkrankungen als zufs Nebenbefund oder mit der tSdliehen 
Grundkrankheit im Zusammenhang stehend notiert. Das Ergebnis der Protokoll- 
durchsieht war gu_~erst geringffigig wegen der Seltenheit der vorgenommenen Augen- 
untersuehungen. Geo~y St~'assmann (Berlin). 

@ Schneiekert, Hans: Der Beweis dutch Fingerabdrfieke in juristischer und tech- 
niseher Beziehung. Leitfaden der gerichtliehen Daktyloskopie. Berlin u. Potsdam: 
A. W. ttyans Erben 1923. 133 S. G.Z. 2,50. 

Der Schneieker tsehe  Leitfaden enthglt in knapper, auch ffir Laien verstgndlieh 
dargestellter Form alles fiber die gerlchtliehe Daktyloskopie Wichtige und Wesentliehe. 
Die Bedeutung des Fingerabdrueks ffir die Krinfinalistik im weitesten Sinne, ffir die 
Uberfiihrung yon Verbreehern, ffir die Sieherung yon Urkunden, die Fragen der Erb- 
liehkeit erf~hr~, ebenso wie die Technik der Fingerabdrucknahme yon Personen und 
yon Tatortspuren, die Beschreibung der einzelnen Papillarlinienmuster und die Begut- 
achtung verschiedener Fingerabdrficke eine fiir den kurzen Umfang des Bfichleins 
eingehende Wfirdigung. G. St~'assmann (Berlin). 

DallaVolta, Amedeo: Di un metodo rapido di rilievo delle impronte. (Uber eine 
rasehe Methode der Darstellung der Fingerabdrficke.) (Istit. d. med. leg., u~iv., Padova.) 
Arch. di antropol, crim. psiehiatr, e reed. leg. Bd. 42, H. 3/4, S. 270--281. 1922. 

Dal la  Vol ta  reinigt die Haut tier Finger mit einem Tuch, bestreieht sie leicht 
mit Vaseline und drfickt den Finger auf ein wei$es Papier, streut ant das Papier 
1VIanganbioxyd in Pulverform, woraufhin die Fingerabdriicke sofort siehtbar werden 
und fixiert diese, indem er die Rfickseite des Papiers mit DammarxylollSsung (10 proz.) 
bestreicht. Diese sehr bequeme Methode der Darstellung yon Fingerabdriicken wurde 
an Menschen und Allen erprobt und versagte nicht. An Stelle des Manganbioxyds 
kann auch ein anderes Pulver, an Stelle der Dammarxyloll6sung Canadabalsam be- 
nutzt werden. AIs Ersatz kann Kalomel, Barium- oder Bleiearbonat und Zinkoxyd 
dienen. G. Strassma~n (Berlin). 

Kollarits, lenih Skizze einer biologiseh-psyehologisehen Charakteristik unseres 
Zeitalters. Arch. f. Psyehiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 69, H. 1/3, S. 243--256. 1923. 

Verfi versueht die biologischen und entwicklungsgeschichtlichen Erkenntnisse 
zur Charakterisierung des heutigen Zeitalters zu verwerten. So sieht er ihre Kenn- 
zeichen darin, dag die ,Menschengruppenpsychen" hinter dem anatomischen yon tier 
Technik schon fertiggestellten Weltgeriist zuriickgeblieben seien, daI~ ein Abbau die 
sonst einheitliche Volksseele zerstiickele, auf der anderen Seite abet schwache Aufbau- 
bestrebungen sich herausbildeten. Alles dies wird mit allerhand ParalMen aus Anatomie 
und PhysMogie be]egt, ohne dai~ damJt doch schliel~lich etwas anderes als eine rein 
bi ldHche Xhnlichkeit festgestellt wird. YB~rnbaum (Herzberge). 
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Miner, John Rice: Suicide alld its relation to climatic and other Yaetors. (Der 
Selbstmord und seine Abhiingigkeit yon klimatischen und anderen Einfliissen.) (Dep. 
o] biometry a. v#al statistics, schod o] hyg. a. pubI. health, John Hopldns univ., Balti- 
more.) Americ. joum. of hyg. (Monogr. set.) Nr. 2, S. 1--140. 1922. 

Von allen erdenkliehen Gesichtspunkten aus sind Ziffern iiber den Selbstmord 
ill Tafeln zusammengestellt, deren Verf. 73 bringt. Sic sind dutch erlguternde Worte 
verbunden. Verfi ist der Ansieht, dab es weniger die wirtsehaftliehen Umw~lzungen 
des vergangenen Jahrhunderts waren, auf welche die allgemeine Zunahme des Selbst- 
mordes zuriiekzufiihren ist, als die geistige Umstellung der Menschen, die Abkchr yon 
alien l']berlieferungen und das Sinken des Gemeinsinnes. Die kbnahme des Selbst- 
mordes wiihrend des Krieges ist auf die allgemeine geistige Spannung und die Zu- 
nahme des ZusammengehOrigkeitsgefiihles bei den einzelnen VSlkern zu beziehen. 
Von wirtschaftlichen EinIliissen sind es vor allem die sehwankenden unsicheren Ver- 
h/iltnisse, die den Selbstmord begfinstigen, wghrend bei niedrigem Stand der Lebens- 
fiihrung die Selbstmordziffer im allgemeinen gleiehfalls niedrig ist. Deutschland, 
Frankreich, DiLnemark, Schweden, Japan und China weisen hohe, Grogbritannien 
und Irland, Norwegen, die Niederlande, der Siiden und Osten Europas nnd Indien 
niedrige Selbstmordziffern auf. In den Vereinigten Staaten ist der Selbstmord am 
hiiufigsten im Westen, ant seltensten im Siiden. Die Rasse ist yon Einflnl3 ant die 
H~tufigkeit des Selbstmordes. Enter den Rassen, welehe in den europiiischen V61kern 
hauptsiichlich vertreten sind, finder Verf. namentlieh die nordische und die Alpenrasse 
zum Selbstmord geneigt, weniger die Mittelmeerrasse. Doeh seheint diese Auffassung 
nichg iiberall bestiitigt. Bemerkenswerterweise priigt sich die Neigung eines Volkes 
7~um Selbstmord auch bei seinen Auswanderern aus, nut iibersteigt die Zahl der Selbst- 
morde bei den Auswanderern die der Bev61kerung des ~Iutterlandes um ein Vielfaches. 
Dies gilt aueh ffir die Kinder der Auswanderer. Der Gipfel der Jahreskurve fgllt ant der 
n6rdlichen Erdhiilfte in die Nonate Mai oder Juni, ihr Tiefstand in den Dezember 
oder Januar. In den Tropen, wo die Sonne zweimal im Jahr dutch den Zenit geht, 
zeigt die Kurve zwei Gipfel. Enter den verschiedenen christlichen Bekenntnissen liefert 
die griechische Kirche am welfigsten Selbstm6rder. Bei den Juden ist der Selbstmord 
in jiihem Anstieg. hn  Oegensatz zur Beteiligung des weiblichen Oeschleehtes in den 
em'opiiischen Liindern ist der Selbstmord in Indien bei ])'rauen viel hiiufiger, his 3 real 
so hgufig als bei M/innern, wohl eine Nachwirkung der Witwenverbrennung. Im 
iibrigen bestiLtigt die Zusammenstellung nut das Allbekannte. Wie es bei einer nmfassen- 
den Zusammenstellung fiir eine grol]e Zahl yon Liindern begreiflich ist, sind racist nut 
Ziffern aus der zweiten l-Iiilfte des vergangenen Jahrhunderts bertieksiehtigt, so dag 
die gesamten Durehschnittszahlen vielfach fiir heute nicht mchr stimmen dtirften. 
Verf. gibt eine Formel an, um die ursiiehliehe Beziehung zweier Erseheinungen zu- 
einander in Zahlen einer Ileihe yon -k 1 bis - -  1 anszudriieken, und stellt in langen 
Tafeln die Bezichungen der Sonnenbestrahlung, SechShe, Niedersehlagsmenge und 
mittleren Jahreswiirme zum mittleren Alger, dem Gesehleehterverhiiltnis, der Bev61ke- 
rungsdichte, der allgemeinen Sterblichkeit, der Ziffer der Industriearbeiter nnd dem 
Anteil der Neger an der Bev61kerung ffir 174 amerikanische Stgdte znsammen und 
folgert daraus, dab der Selbstmord dutch Sonnenbestrahlung, Seeh6he, mittlere Wgrme, 
der t/eiehlichkeit der Industrie und der Zahl der Neger nicht in nennenswertem ?r 
beeinflul~t wird. Nicht grog, abet immerhin deutlieh ist seine Abhfingigkeit von der 
Niederschlagsmenge, dem mittleren Alger, der Bev61kernngsdiehte nnd der allge- 
meinen Sterbliehkeit. Das Verhgltnis zwischen Selbstmord einerseits, Niedersehlags- 
menge und Sterbliehkeit andererseits ist umgekehrt. Die allgemeine Sterbliehkeit ist 
in geringem Mal~e yon der Bev/51kerungsdichte, in hohem Mage yon der Anzahl der 
Neger abhiingig, zeigt keine Abhiingigkeit yon den iibrigen in Reehnung gezogenen 
Einfliissen. Den gr6Bten Einflul~ auf die Hgufigkeit des Selbstmordes mil~t Yerf. 
der Entwieklung des Gemeinsinnes, dem Weehsel in der wirtsehaftlichen Late, der 



Easse und dem Gesundheitszustand der Bev61kerung bei. Der .~rbeit ist sin Quellen- 
verzeichnis mit 401 Angaben angeschlossen. Meixner (Wish). 

�9 Hirsehfeld, R.: M. Lewandowskys praktisehe Neurologie fiir .~rzte. 4. verb. Ruff. 
(Faehbiieher fiir ~rzte. Bd. I.) Berlin: Julius Springer 1923. Xu 396 S. G.-M. geb. 
12,--, $ 3,--. 

Wie sehr der rfihrige Verlag n~t seiner tterausgabe der Samm]ung yon Fach- 
biiehern Ifir J~rzte bestehenden Bediirfnissen entsprochen hat, beweist der Umstand, 
daI] das erste Bush dieser Reihe bereits in 4. Auilage vorlieg~. Vor allem aber auch ein 
wohlverdienter Erfolg des Verf. L ewa n d o w s k y hat es in der Tat meisterhaft und mit 
ungewbhnlich grol]em didaktischen Geschick verstanden, das ffir den Praktiker Be- 
dentsame aus dem groI~en Gebiet der Neurologie herauszuheben und in einer originellen, 
ansehaulichen, geradezu anziehenden, bier und da urwfichsigen Form zu schildern. 
L e w a n d o w s k y hebt dabei immer wieder und wieder den grundsStzlichen Unterschied 
zwischen den organischen Erkrankungen des Nervensystems und den nieht mit groben 
anatomischen Ver~nderungen einhergehenden l%rvenkrankheiten hervor. Gerade 
dadureh gewinnt das Buch eine besondere Bedeutung ffir den Gutaehter. Ich will]re 
kein Bush, das auf so kleinem Baum dem Saehverstgndigen so viel Wertvolles gibt. 
Ein um so besserer Ffihrer, als der Begutachtung der Neurosen sin besonderes Kapitel 
gewidmet wird. Und dabei wird nicht nur auf die sog. traumatischen t%urosen, welehe 
Bezeiehnung hoffentlich bald endgfiltig ausgemerzt ist, sondern auch auf die Kriegs~ 
neurosen eingehend Bezug genommen, t I i r s ch fe ld  hat die schwierige Aufgabe, nach 
des Yerf. allzu frfihem Tod die 3. und dann die vorliegende Auflage, bei der fibrigens dig 
guts friedensm~il~ige Ausstattung hervorgehoben sein mag, herauszugeben, mit grol]em 
Oeschiek und mit verstSndnisvoller Piet~it gegen L e w a n d o w s k y  gelbst. Ohne an 
dem Grundplsn etwas zu ~indern, beriicksichtigt er die neuesten Fortschritte der Neuro- 
logie; natfirlieh nicht nur die Encephalitis epidemica, sondern auch die Eneephalo- 
graphic, die Sakralisation, Behandlnng de r Trigeminusneura]gie mit Chlorylen und 
anderes mehr. Was ffir den Gutaehter yon besonderem Belang ist, ist die erschbpfende 
Berficksiehtigung des Reiehsversorgungsgesetzes yore 12. u 1 9 2 0 .  Schultze. 

Pende, N.: Le applieazioni dell'endoerinologia allo studio dei eriminali, (Die An- 
wendung der Endoerinologie anf das Studium der YerbreGher.) Endocrinol. e patol. 
eostituz. Jg. 2, It. 1, S. 48--55. 1923. 

Die Xhnlichkeit morphologischer Abweiehungen bei gewissen u 
mit den morpbologischen Abweichungen, wie sic sich bei denen finden, die an St6rungen 
der inneren Drfisenfunktion leiden, legte die Frage nahe, ob nicht gewisse Beziehnngen 
bestehen zwischen diesen St6rungen nnd der kbrperlichen nnd geistigen BesGhaffenhei~ 
der u Welter handelte es sigh darum, festzustellen, ob mit besondern Ano- 
malien der Driisenfunktion besondere Charaktereigenschaften Hand in Hand gehen: 
Von verschiedenen Autoren, so yon Yerf., v. L a n d o g n a ,  u  Bo x i s c h  (Italien), 
Morris,  Seh lapp ,  B e r m a n ,  T i m m e  (Amerika), sind Untersuchungen in dieser 
Richtung angestellt wmden. Bei Mbrdern (geborenen u fand sich ein 
Habitus megalosplanchnieus neben Dyspituitarismus, Hypogenitalismus, Hypersuprare- 
nalismus; bei den Gewohnheitsverbreehern sin Habitus mikrosp]anchnicus und ttyper- 
thyreoidismus; bei den R~iubern und Taschendieben ein Habitus mikrosplanchnieus, 
Hypopitnitarismus, Dysthyreoidismus usw. Mit dem I-Iyperthymismus ist sine sehwan- 
kende, launisehe und kindliche Mentalitgt verbnnden. Beim Hypergenitalismus fiber- 
wuchert die Phantasie und sind die sexuellen Impulse gesteigert. Beim Hypersuprare- 
nalismus ist der Wills energisch nnd tatbereit. Mit dem I.iyperpituitarismus ist sine 
auffallige Butte -and berechnende Kalte verbunden. Mit der Unterfunktion der Drfisen 
sehlagen aueh die Charaktere ins Gegentei] urn. Betreffs der Abh~ngigkeit der psy: 
ehischen Qualitgt des Individuums yon der Art der Driisenfunktion nimmt Verf. drei 
Mbgliehkdten an: 1. Der psychisehe Zustand, wie er durch das Gehirn und die allge: 
meine Organis~tiDn gegeben is% lcann neben einer gewissen ]3eschMfenheit der D~iisen-. 
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funktion bestehen, ohne dM] eine gegeaseitige Abh~ngigkelt vorliegt; 2. der psychische 
Zustand des Individuums kann dutch die Art der Drt~senfunktion bestimmt seth; 
3. umgekehrt kann eine gewisse psyehisebe Besehaffenheit vermittelst der nervSsen 
Zentren die Drtisenfunktion beeinflussen. Ganter (Wormditt). 

@ Asehaffenburg, G.: Das Verbreehen und seine Bek~impfung. Einleitung in die 
Kriminalpsyehologie fiir Mediziner, Juristen und Soziologen, ein Beitrag zur Reform 
der Strafgesetzgebung. 3. verb. Anti. (Bibliothek der Kriminalistik. Einzeldarstellungen 
der Strafreehtswissensehaft und ihrer Hilfswissensehaften, Hrsg. yon (L Asehaftenburg' 
and Herin. Kriegsmann. Bd.3.) Heidelberg: CarlWinter. 1923. XXII,  367 S. G.Z. 10. 

Als A s c h a f f e n b u r g  vor mehr als 20 Jahren sein Bueh ,,Das Verbreehen und 
seine Bekiimpfung" herausgab, erregte es Aufsehen; nicht sowohl, well ein Mediziner 
es wagte, sich mit solchen Problemen zu befassen, deren Bearbeitung bisher den Juristen 
oder Strafvollzugsbeamten vorbehalten war, sondern aueh deshMb, weil er seinen 
Studien die Reiehskriminalstatistik zugrunde legte. An Bedenken und Widerspriiehen 
hat es nicht gefehlt. Abet schon in der 2. Auflage, die bereits naeh 3 Jahren erscheinen 
konnte, verstand er es sehr geschiekt, sich mit seinen Gegnern abzufinden. Jetzt liegt 
das Bueh in 3. Auflage vor uns. Der Krieg mit seinen Nachwehen, unter denen nicht 
zuletzt die wissenschaftliehe Arbeit leidet, hat ein friiheres Erseheinen verz6gert. 
Beseheiden spricht Verf. nut yon einer ,,verbesserten" Auflage; getrost hfitte er das 
sonst bet spiiteren Auflagen vielfach iibliehe und oft auch miSbrauehte Wort vermehrte 
und verbesserte Auflage anwenden kSnnen, da der Umfang um fast 100 Seiten zuge- 
nommen hat. A. erSrtert als Mediziner sein Thema vom gtiologischen und therapeu- 
tisehen Standpunkt. Wghrend er frtiher soziale und individuelle Ursaehen des Ver- 
brechens trennte, unterseheidet er heute, um nieht yon vornherein eine bestimmte 
Lehrmeinung zu vertreten, allgemeine und individuetle Ursaehen; dabei ist er sieh 
durchaus dartiber Mar, dM~ es eine scharfe Grenze zwisehen den beiden Gruppen nieht 
gibt. Ebenso erseheint es auch naeh unseren grztlichen Erfahrungen durehaus ver- 
st/~ndlich, wenn er der Prophylaxe den ttauptwert bet der Bekgmpfung beimil~t. Straffe 
Disposition, Mater Aufbau, eine ansehauliche, wo es sein mul3, temperamentvolle 
Darstellung, eine bet den Psychiatern nnr selten vorhandene erfreuliche Abneigung 
gegen alle tiberfltissigen FremdwSrter sind aueh die Vorztige dieser Auflage. Die weit- 
sehichtige Literatur ist bet der gro13en Belesenheit A.s eingehend beriieksiehtigt, und das 
ermSglieht es dem Leser, an der Quelle zu schSpfen. Verf. triigt dan Erfahrungen, die wit 
in krinfineller Hinsicht wghrend des Kriegcs und vor allem nachher m~cben konnte~l, 
Reehnung und bertieksiehtigt tiberM1 die gewaltigen Umwiilzungen, denen unser 
Vaterland in soziMer, wirtsehaftlieher und politischer Hinsieht ausgesetzt war. Offenen 
Blieks nnd rtieksichtslos tibt er an den bestehenden Verhiiltnissen Kritik, woes nottut. 
Dem Verbreeher bringt A., der als mehrjghriger Gefgngnisarzt dessen eigenartige 
PersSnlichkeit am besten kennenzuIernen Gelegenheit hatte, ein grol]es Verstiindnis, 
eine pers6nliehe Anteilnahme, ja ein warmes tterz entgegen. Abet dartiber vergil3t 
er niemals, dal~ die erste Aufgabe der Sehutz der Gesellschaft ist und sein muB, aueh 
wenn der einzelne darunter leidet; natfirlieh miissen ibre Abwehrmagregeln sieh der 
Eigenart des Verbreehers anpassen. Letzthin sind in vielen L~indern Entwtirfe zu 
einem neuen Strafgesetzbnch ersehienen. Diese, vor allem den deutschen und den unter 
F err is  Fiihrung entstandenen itMienisehen Entwurf, zieht A. ebenfalls in den Kreis 
seiner Er6rterung und iibt aueb an diesen often nnd scharf, wie es A.s Art ist, Krifik. 
Der Strafgesetzgeber der Zukunft kann an der Arbeit A.s, der aueh weiterMn eine 
ftihrende Stellung zukommt, nicht aehtungslos vorbeigehen. Schvltze (GSttingen). 

Baumgarten, A.: Der deutsche Strafgesetzentwurf vom lahre 1919. Monatssehr. f. 
Kriminalpsychol. u. Strafrechtsreform Jg. 14, H. 4/7, S. 97--108. 192,3. 

Aus der t~ a u m g a r t e n schen Kritik und Besprechung der ausgezeichneten Referate, 
die in der 6sterreichischen kriminMistisehen Vereinigung fiber den deutschen Straf- 
gesetzentwurf yore Jahre 1919 erstattet wurden und eine Ftille wertvo]ler Gedanken 



enthalten, kann hler nur das Wichtlgste wiedergegeben werden. Gie lspach  i~bt Kritik 
an der Schulddefinition und dem Problem des BewuBtseins der Rechtswidrigkeit, 
an Stelle des Ausdruckes ,,das Uagesetzliche" seiner Tat einzusehen solle das Wort 
Uarecht oder Gemeinschiidlichkeit treten. Dem Richter sei die Benrteilnng zu aber- 
lassen, ob der Tater keine oder nur unzureichende Vorstellung yon der Gemeinschgd- 
lichkeit seines Verhaltens gehabt babe, und kSnne ihn danach freisprechen oder mild 
bestrafen. L e nz schlagt fur die Behandlung Jngendlicher Einteilung in drei Gruppen 
vor, eine, in der Erziehungsmal]regeln ausreichen nnd daher allein anzuordnen sind, 
die zweite, in der erst Strafe, dann Erziehung Platz greifen masse, weil Erziehungs- 
mal~regeln allein wegen der weitgehenden Verwahrlosung unzureichend sind, die 
dritte, in der Erziehung nicht erforderlich oder aussichtslos erscheint nnd daher nur 
Bestrafung zu erfolgen babe. L6ff le r  bespricht die Begriffe Rechtswidrigkeit, Not- 
wehr and Notstand. Das Notreeht solle auf nicht allzu einsehneidende Eingriffe in 
die Reehtssphgre anderer eingeschrgnkt werden. R i t t l e r  will in den Bestimmungen 
fiber das zeitliche Geltungsgebiet der 8trafgesetze das ,,gfinstigere" an Stelle des ,,mil- 
deren" Strafgesetzes fur anwendbar erklaren. Dehmel  schliigt die Ausscheidung 
der Polizeiabertretnngen aus dem eigentlichen Krilninalrecht nnd ihre Zuweisung 
an das Verwaltnngsrecht vor. K a d e c k e  tritt ffir Abschaffung der Todesstrafe und 
fur die Beseitigung der beden~ungslosen Strafe des Verweises ein. R i t t l e r  bemiingel~, 
dab bei der bedingten Strafaussetzung ein vermindert Zurechnungsfiihiger in der Irren- 
anstalt nnd ein Trunksachtiger im Trinkerasyl die Bewghrnngsfrist zubringen kann. 
Sehr bemerkenswert erscheint der V'orsehlag yon LSffler ,  die Teilnahme am 8elbst- 
mord zu bestrafen. ,,Wer einen aaderen zum Selbstmord bestimmt oder ihm dazu 
Hilfe leistet, wird mit Gefiingnis bestraft. Der Tiiter ist straflos, wenn er arts achtens- 
werten Beweggranden gehandelt hat." Wichtig ist auch die Anschauung LSff lers ,  
dab eine Abtreibung nicht rechtswidrig ist, wean sic erforderlich ist, um yon der Mutter 
eine schwere Gefahr fSr Leben and Gesundheit abzuwenden, und dal~ aueh der Rechts- 
widrigkeit ermangelt die mit dem Willen der Mutter vorgenommene Abtreibung, 
wean die Schwiingerung durch Notzueht, Seh~indung, Erschleichung des Beischlafs, 
Verftihrung oder Blutsehande erfolgt ist.,, T a r k el wanscht die Streichnng j eder Straf- 
bestimmung f/ir die Uazucht mit Tieren and fur die Vornahme beischlafs~hnlieher 
Handlungen zwischen M~nnern. Die ~rztliche Kritik an dem Entwurf dutch H a b e r d a  
nnd Rai m a n n  wird yon B a u m g a r t e n  nur erw~hnt, aber nicht besproehen. 

Georg Strassmann (Berlin). 
Zimmermann, Fritz: Das Reiehsjugendwohlfahrtsgesetz. Xrztl. Sachverst.-Zeit. 

Jg. 29,'Nr. 13, S. 149--154. 1923. 
Der Verf. weist unter Anfahrung der versehiedenen Abschnitte des Gesetzes 

und der einzelnen Aufgaben des Jugendamtes auf den pi~dagogisehen Grundgedanken, 
der das Ganze durchzieht, hin: Erziehung zum Guten, ,,zur grSBten Hemmungsf~hig- 
keit gegen das BSse". Da bei den kranken und sehwererziehbaren Kindern diese 
Hemmungsfghigkeit vermindert oder aufgehoben ist, kommt der Heilpgdagogik fur 
die Ausfahrung des Gesetzes eine sehr grol]e Bedeutung zu. Verf. geht die MSglieh- 
keiten dieses gesundheitspolitisehen Wirkens im einzelnen durch; besonders wichtig 
wird es bei der Ffirsorgeerziehung werden. Den lgngeren Ausfahrungen des Verf. fiber 
die jetzige Gestaltung der Farsorgeerziehung kann man nicht in allem zustimmen; 
dagegen wird man mit ihm darin einig sein, dal~ alles darauf ankommt, den vorbeugen- 
den Gedanken des Gesetzes in der Praxis voll auszuwirken. E.v .  Liszt.~ 

SeUo: Die Ausgestaltung der sozialen Geriehtshilfe fiir Erwaehsene, eine Aufgabe 
des Jugendamts. Zentralbl. f. Vormundsehaftswesen, Jugendger. u. Ffirsorgeerziehg. 
Jg. 15, Nr. 2, S. 29--32. 1923. 

Wenn es als eine Pflieht der Gesellschaft angesehen wird, den Reehtsbreehern 
nach der Bestrafung die Raekkehr in geordnete VerhSltnisse zu erleiehtern und sie 
so vor Rfickf/illen zu bewahren, wenn es notwendig ist, die Gef~hrdeten vor Gesetzes- 
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iibergre~ungeil 2urilel~zuhatten, weim es er~vtinseht tst, dal,3 dell Gerichteti verwertbare 
Unterlagen ffir die Beurteilung der Pers6nliehkeit eines AngeMagten oder Verurteilten 
bei der Sfrgfzumessung, bei beabsiehtigter Strafaussetzung, bei Gnadenerweisen, 
bei der im Entwurf zu einem SOB. vorgesehenen Stellung unter Sehutzaufsieh~ usw., 
geiMert werden sollen, so ist die Erriehfung einer beh6rdlieh anerkannten Geriehts- 
hilfe erforderlieh. Diese soziale Geriehtshilfe mfiBfe alle bestehenden und noeh zu 
bildenden Organisationen der freien Liebest~tigkeit, die sieh bemiihen, den strM- 
fallig gewordenen Mensehen zu helfen, naeh Art der Jugendgeriehtshilfe zusammen- 
fassen. Nine derartige Einrichtung ist bereits in mustergiiltiger Form yore Amts- 
gerichtsrag Bozi  in Bielefeld gesehaffen. Praktiseh ware sine Angliederung an die 
Jugendgerichtshilfe, weil hier der Kreis der fiir diese soziale Arbeit in Frage kom- 
menden Personen bereits bekannt ist. I-Iauptsgchlieh hat sieh diese Ftirsorge dan 
jungen 3/Iensehen yon 18--21 Jabren, den in der geistigen Entwieklung zurtiekge- 
bliebenen Erwaehsenen, den k6rioerlieh und geisfig Sehwaehen, den KriegsinvMiden 
und den Trunksfichtigen zuzuwenden. Schackwitz (Hannover). 

�9 Heilen und Bilden. Grundlagen der Erziebungskunst fiir ~rzte und P~dagogen. 
Hrsg. v. A. Adler u. C. Furtmiiller. 2. neubearb, u. erw. Aufl., redigiert v. E. Wexberg. 
Miinehen: J .F .  Bergmann 1922. VII~ 330 S. G.Z. 8. 

Das Bush vereinigt eine Anzahl Au fsi~tze versehiedener Verff., die alle in der Riehtung 
der individualpsyehologisehen Ansehauungen yon Adler  sieh bewegen: Jedes Einzel- 
individuum pflegte aus gewissen khrperlicben ader psyehisehen Gegebenheiten ainen 
bestimmten Lebensplan zu entwiekeln, dessen Verwirkliehung es zustrabe und dessan 
falseh gerichtete Realisierungsversuehe in die Neurosa und Psyehose drangten. Naeh 
alledem haben diesa Arbeitan keine unmittelbaren Baziehungen zur gerichtliehen 
Medizin, doeh diirften einzalne yon ihnen, wie fiber den nerv6san Charakter, den Sehfiler- 
selbstmord, die Verwahrlosung und ahnliehe Themen, aueh yore forensiseh-psyaho- 
logisehen und -psyehopathologisehen Standpunkt interessiaran. Bir~baum. 

Vossen: Die Bedeutung sines llewahrungsgesetzes fiir die Fiirsorge-Erziehung. 
Zentralbl. 5. u Jugendger. u. Fiirsorgeerziebg. Jg. 15, Nr. r 
S. 69--72. 1923. 

Wenn naeh dem w 3 des RJWG. bestimmte unarziehbare Fi~rsorgez6glinge in 
sine basondara gesetzlich noeh zu regelnde Bewahrung ganommen werden sollen, darf 
der Kreis dieser Unerziehbaren nieht zu friih und nieht zu weir gezogan werdan. Es 
ist zu berfieksiehtigen, dM~ as siah um in der Entwieklung s~ehende Mensehen handelt 
und dab das Ends dieser Entwieklnng aueh in bezng auf die Unerziehbarkeit nieht 
vorhergesehan werdan kann. Ehe nieht Mle nur m6gliehen ErziehungsmM3nahmen 
arfolglos versucht sind oder she niaht grztlieh festgastellt wurde, dab bai den Un- 
erziehbaren eine krankhafte Gaistes- oder Willensverfassung vorliegt, sollte sine t)'ber- 
weisung in die Sonderanstalt niaht erfolgen. Dabei ware aueh noeh zu prtifen, wie wait 
sine Anhgufung psychopathiseher Elements in einar Erziehungsanstalt iiberhaupt 
erwfinseht ist. Dutch die beraits bestehenden Abtailungen fiir minderjghrige Psyeho- 
pathen sind die beabsiehtigten Sonderans~Mten, soweit es sieh um Jugendliehe handelt, 
aigentlich sehon vorhanden. Viel wichtiger ist abar sine gesatzlieh geregel~e Ver- 
wahrungsm6gliehkeit Ifir Grogjghriga, basonders far ehemalige Ffirsorgazhglinge, 
die sieh beim Erreiehen dar Volljahrigkeit als ganz ungeeigne~ Itir das gesellsehaftliehe 
Leben erwiesen haben. Sc~ackwitz (I-Iannover). 

6rabe, E. v.: Sp~itsehieksale von Fiirsorgeziiglingen und Prostituierten. Arch. 
f. Kriminol. Bd. 75, It. 3, S. 171--200. 1923. 

Von 100 weiblichen Fiirsorgez6glingen, die wegen masittlichen Lebenswandels in die ~'tir- 
sorgeerziehung kamen, konnte 5 Jahre naeh der Entlassung ermittelt werden, dab sich 56 
~inwandfrei geftihrt hatten. Von den iibrigen waren, abgesehen yon 12, die nieht mehr zu 
ermitteln und 2, die geisteskr~nk waren, 14 unter Si~tenkontrolle gekommen, 4 wegen Unzuch~ 
und Diebstahls bestraft, 9 wegen Unzucht polizeilich verwarnt worden und 3 batten wegen 
geringfiigiger Vergehen kurzfristlge Bestrafungen erhalt.en. 8.--10 Jahre spfiter waren yon den 
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9 wegen Unzueht verwarnten M/idehen 4 unter SittenkontroJle gekomtnell and 3 hasten yceiter 
gebummelt. Von den 56 M/~dehen, die sich die ersten Jahre gut gefiihrt batten, konntcn 11 
nieht mehr ermittelt werden, dagegen von 33 eine weitere tadellose Fiihrung naehgewiesen 
werden. Es zeigt sieh, dab bei den weibliehen Ftirsorgezhglingen sehr bald naeh E~reiehung 
der Vollj/ihrigkeit eine endgiiltige Seheidung der Geister eint~itt. Die Einwirkurg der Urn- 
welt anI die Weiterentwicklung konnte nicht entschieden werden. Von den 100 ZOglingen 
hatten sieh 65 verheiratet, ohne dab bei einigen das unsittliehe Gewerbe aufgegeben wurde. 
Ob eine sp~tere Unbescholtenheit als eine Folge der Ftirsorgeerziehung angesproehen werden 
kann, bleibt eine offene Frage. Eine ErM/~rung fiir ein sp/iteres einwandfreies Verhalten 
kann eine Sp~tentwicklung h6herer geistiger Eigensehaften sein. - -  Eine Untersnehung der 
Sehieksale yon 84 I-Iamburger Kontrollmadchen naeh 10j/~hriger Beobaehtung ergibt, dab 
6. gestorben sind, 16 noeh unter Kontrolle stehen und 44 aus der Kontrolle gestrichen sind. 
Uber 18 M~dehen war niehts zu ermitteln. Die Kriminalit~t war die bei den Dirnen iibliehe. 
AuffMlend war, dab nut in einem Falle eine Erkrankung an Paralyse aufgetreten war. Be- 
merkenswert ist die H/iufigkeit der Eheschliegung, n~mlieh in 39 FMlen. Sieht man -con den 
wenigen F/~llen ab, in denen sieh sogar geistig hoehstehende M~nner mit Kontrolldirnen ver- 
heiratet haben, so hande]t es sigh um minderwertige Degenerierte, die ihresgleiehen fanden. 
Die 44 Streiehungen aus der Kontrolle erfotgten 22real wegen EhesehlieBung, 5real, well 
eine Dienststellung im Bordell angenommen wurde, und in den iibligen F/illen, weil die be- 
treffende Dirne naeh langer T~tigkeit zu bequem geworden war und ihr die Kontrolle 1/~stig 
Iiel. Dagegen fanden keine Streiehungen start wegen des Erwaehens cder gr6gerer Entfaltung 
sittlieher Geftihle oder wegen mangelnder Anziehungskraft. Eine Dirne war vcm 18.--51. Jahre 
ununterbroehen t~tig. Trotz Alters, trotz starker Fettleibigkeit, trotz eines grogen ]3aueh- 
bruehes naeh 7 Schwangersehaften und trotz allgemeiner H/tNiehkeit land sie immer wieder 
Anklang bei ihren wenig w/~hlerisehen Besuehern und verheiratete sigh sogar nech nach Auf- 
gabe ihres Berufes. Im allgemeinen versehwindet die Dime mit 35--40 Jahren aus der Non- 
trolle und begibt sieh in irgendeinen geordneten Beruf, so dab die Frage, was arts den Kontroll- 
dirnen schlieNieh wird, dahin beantwortet werden kann, dab sie sieh wie der tibrige gleieh- 
alterige Tell der wenigbemittelten Bevhlkerung durehs Leben sehl~gt. Schackwitz (ttannover). 

ger~etzungen. G e w a l t s a m e r  Ted  aus  phys ika~ischer  Ursache. 

8trassmann, (leorg: Zur [Jnterseheidung w n  Ein- und Aussehull. Klin. Wo- 
chenschr. Jg. 2, Nr. 36, S. 1695--1696. 1923. 

Die Untersuehung der Kleidung bei Schul~verletzungen, die ffir die Best immung 
der Entfcrnung, aus dcr ein Schul3 abgegeben wurde, unerlgglich ist, fulls das Geschol~ 
die Kleidung durchbohrte,  kann auch fiber die SchuI~richtung Aufklgrung geben. 
Gr61~e und Aussehen der Kleiderschul~wunde weehseln allerdings erheblich, abet  man 
finder am Kleidereinschul~ bei Nah- und Fernsehfissen meist  einen schmalen schwgrz- 
lichen Ring, der aus den Laufrfickst~inden besteht,  die das GeschoI~ mitreil~t und am 
Kleider- bzw. Hauteinschug abstreift .  Am Ausschui3 fehlt er, an der beschossenen 
unbeMeideten Haut  ist er infolge des Kontusionsringes oft schwer zu erkennen. Bei 
dem zweiten Schu/~ aus derselben Waffe ist er immer stgrker und deutlicher aus- 
gebildet als beim ersten. Auf der dunklen Kleidung ist er schwerer zu sehen als auf 
heller. Die Untersuchungen wurden mit  Nitropulverwaffen angestellt. (Eigenberieht.) 

Mag% J., et G. de lteehter: Communieation sur l'identiiieation des d.uilles et des 
pr.jeetiles tir~s. (Mitteilung fiber die Identif ikat ion yon Patronenhfilsen und ab- 
geschossenen Geschossen.) Ann. de m~d. l~g. Jg. 3, Nr. 9, S. 536--537. 1923. 

Es handel t  sich a m  ?r die auf Arbeiten yon B a l t h a  z a r d  zurfiekgehen. 
Wie an der Kugel  die Abdrficke der Laufziige charakteristiseh ffir eine benutzte  Waffe 
sind, so l inden sich auch an der herausgeschleuderten und am Tator t  gefundenen 
:Patronenhfilse Zeichen, die die Identif ikat ion der benutzten Waffe erm6glichen, was 
fibrigens nicht  unbekannt  ist. Die Untersuchung geht so vor sich, dal~ yon dem hinteren 
Tell der gefundenen IIiilse und yon tIiilsen aus einer Reihe yon :Probeschfissen mit  
verschiedenen in Betracht  kommenden Warren mikrophotographiscbe Aufnahmen 
bei etwa 10father  Vergr6gerung gemacht and  miteinander  verglichen werden. Man 
erkennt dabei  nicht nur  den Sitz und die Ar t  des Sehlagbolzeneindrueks, sondern 
auch andere Rieien und Unebenheiten, die beim Rfick- und Herausschleudern d er 
Hfilse aus der Waffe entstehen und die, wenn sie nach Zahl und Anordnung auffallend 
i~hnlich-sind~ ffir die Ident i t i i t  der benutzten Waffe s~rechen, G. Strassmann. 
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Balkhausen, P,  m;d H. ~. Grueter: {))er Stari{stromverletzungem (Ch.~r~!/. 
Univ.-Kli~.. u. pc~thd. L~st. L.i~de~b.urg, Uni~,. KOb,~.) Dtsch. Zeitsehr. f. Chirurg. 
B& 180, H. 4/6, S. 273--289. 1923. 

Ein 18j~hriger Junge faBt in einer feuchten Stromzelle, in der ein mit 25 t)00 Volt be~ 
sehickter Dr~ht yon der Decke zum Boden lief, diesen in dem Augenblick mit der linken Hand, 
als er mit der linken Schulter an der feuehten Wand lehnte. Er fiihlte noeh einen ,,Schlag", 
sank bewuBtlos zusammen und wurde erst nach Minuten geIunden. Der linke Arm sehwarz- 
blau bis zur Schulter (sp/~ter wegen Gangri~n exartikulier~), Endglieder der Finger der linken 
Hand fehlen, ebenso 2 Zehen an jedem Full, Sttimpfe troeken, graubraun; bis handteller- 
~o13e Nekrosen an Knien und Unterschenkeln. Im tIarn Eiweil3, Zucker, Blur.. Naeh 24 Stun- 
den klar, Heilung. Das ~ber]eben erkl/~rt sieh dutch die I~iehtung des Stromes (yon der 
~inken ttand zur Sehulter), der lebenswichtige Organe (Herz, Him) nieht traf. 5Iikroskopiseher 
Befund an dem exartikulierten Arm: ]. Bl~sehenf6rmige Abhebung der Haut, Thromben- 
bildung, die yon Schr idde beschriebenen Verbrennungseffekte. 2. An der Muskulatur die 
von M. B. S e h mid t  besehriebenen hyalinen Querb~nder, deren Ausbildung parallel dem Aus- 
geprel~tsein der Gef/~l]e geh~, schon makroskopisch erkennbur an dem fisehfleisch~hnliehen Aus- 
sehen der Muskulatur. 3. An den Gef/il3en weitgehende ZerstSrung der Kerne, haupts~chlieh 
in der Media, sehroffer Wechsel yon Kontraktion und st~-kster Dilatation. Auf diese Gef/tl?- 
sch/tdigungen wird die raseh einsetzende Gangrfin des Armes zurtiekgefiihrt. Giese (Jena). 

Bergmann: Trauma un/I Tuberkulose. (l~bersiehtsreferat mit besonderer Berfiek- 
siehtigung der neueren Forsehungsergebnisse fiber Immunit~it und Entwiekhmgsformen 
der Tuberkulose.) Monatsschr. f. Unfallheilk. u. Versicherungsmed. Jg. 30, Nr. 6, S. ] 37 
his 141. 1923. 

Es ist mit der Entstehung einer traumatischen Tuberkulose zu rechnen, wenn 
(lurch das Trauma eine Immunit~tsstSrung eintritt, und swat wird am Orte des ein- 
wirkenden, in diesem Falle meistens leiehteren Traumas eine immunbiologisehe Sch~di- 
gung der befallenen Zellen zustande kommen kSnnen, andererseits kann natiirlich 
auch infolge eines allerdings sehr sehweren Traumas die Tuberkuloseimmnnit~t des 
Gesamtorganismus durchbroehen werden, so dal~ eine his dahin vSllig latent gewesene 
Tuberkulose manifesten Charakter annehmen kann. In anderen F~llen yon traumati- 
schen Tuberkulosen trifft d~s Traum~ den Organismus su einer Zeit, in der die Immun- 
kr/ifte des KSrpers sehon aus irgendwelchen Grtinden geschw~eht sind, ]edoeh Bin Auf- 
flammen yon etwa ruhenden Tuberkuloseherden noch nieht eingetreten ist. Da im 
Sekund/irstadium (R a nk  e) die Bereitsehaft zu hmnoralen Metastasen sehr ]ebhaft 
ist, ist der Ausbrueh einer traumatisehen Tuberkulose aueh naeh leiehteren Insulten 
wohl mSglieh. Pyrkosch (Seh6mberg).o 

Massini, Luigi Carlo: Delle tubereolosi esterne da innesto aeeidentale. (]~ber 
(lie iiuBere oder Impftuberkulose.) Lavoro Jg. 14, Nr. 1, S. 7--12. 1923. 

Verf. erwghnt aus der Literatur 3 Fglle, in denen die Tuberkdbaeillen gelegentlieh 
einer kleinen Verwnndung mit eingeimpft worden waren. 2 Studenten hatten sieh 
bei der Sektion am Finger leicht verletzt. Es bildete sieh ein Leiehentuberket. Trots 
Operation verbreitete sieh die Infektion auf dem Blur- und Lymphwege, nnd es kam 
zu einer allgemeinen Infektion. Der eine Infizierte starb an tuberkul6ser Meningitis. 
In  dem 3. Fall hatte sieh eine K6ehin an dem zerbroehenen Spueknapf ihres tuber- 
kul6sen tterrn am Finger verletzt. Es entstand eine Iokale Tuberkulose, die aber 
naeh Amputation des Fingers sum Stillstand kana.~ Von dieser dureh Impfung ent- 
standenen Tuberkulose ist die Tuberkulose zu nnterscheiden, die seitlieh sieh an eine 
Wunde ansehliel3t, aber sehon vorher latent bestanden hat.. Wiehtig ist hier die Unter- 
seheidung besonders dann, wenn Rentenansprtiehe erhoben werden. Ganter.o 

Massini, Luigi Carlo: Lesioni tubereolari e lesioni traumatiehe. Nora di medieina 
legale e soeiale. (Tuberkulose und Trauma. Geriehtlich- nnd soziMmedizinisehe 
Bemerkungen.) Lavoro Jg. 14~ Nr. 5, S. 131--141. 1923. 

Besprieht ausfiihrlieh den Zusammenhang zwisehen T r a u m a  und T u b e r k u -  
lose  und insbesondere den zwisehen Tramna und Knoehentuberknlose. Er kommt, 
vor allem auf italienische und franz6sisehe Literatur sieh stiitzend, zu den heute ~ueh 
in l)eutsel~land ziemlieh allgemein geltenden Ansehaaungen; leiehte UnfSlle ohue dent- 
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lithe unmittclbare Folgen lehnt er als Ursache fiir die Lokalisation ciner Knochen- 
oder Gelenktuberkulose ab; schwere Unfglle sieht cr a ls Grund fiir eine solche Lokali- 
sation an, wenn die ersten Zeichen der Tuberkulose bei rasch verlaufenden Prozessen 
friihestens 1 Monat, bei langsam verlaufenden 2 Monate naeh dem Unfall oder sparer 
auftreten. Eine Verschlechterung bestehender tuberkul6ser Knochenerkrankung kann 
dutch ein Trauma mittlerer Intensitiit eintreten; ein solches aber hat geringere schgdi- 
gende Wirknng als die tggliche Inanspruchnahme bei gewohnter Arbeit. Teleky.o 

Massini, Luigi Carlo: Tubereolosi ossea e traumatismo. Loro interterenza pato- 
genetiea, e sistemazione. (Knochentuberkulose und Trauma. Ihre pathogenetische Be- 
deutung und Systematik.) (Scuola dei periti reed. giudiz, e d. assicuraz, soe., istit, di 
~;~ed. leg., ~niv., Ge~ova.) Lavoro Jg. 14, Nr. 6, S. 161--173. 1923. 

Der Zusammenhang zwischen Knochentuberkulose und Trauma ist oft sehr 
schwierig aufzudeckcn. Der Kongrel3 italienischer Gutachter hat sich dahin ausge- 
sprochen, dag man nut ein Urteil f~]len darf, wenn man wirklieh ganz klar sieht. 
Andernfalls soll man die Frage des Zusammenhangs offen lassen. Verf. unterscheidet 
folgende Tyioen des Zusammenhangs: Die Typen erster Ordnung: Trauma und Tuber- 
kulose und die Tyl?en zweiter Ordnung: Tuberkulose und Trauma. Zu dem ersten Typ 
geh6ren die Fglle einer Impftuberkulose an der Stelle einer ~ugeren Verletzung und die 
F~lle einer Impftuberkulose, die dutch eine ~u/3ere Verletzung verursacht sind, bei 
denen aber die Tuberkuloseerkrankung an einer anderen Stelle zum Ausbruch kommt, 
und endlich jene F~lle yon Tnberkulose, die auf sehr schwere Verletzungen mit un- 
unterbrochenem Krankenlager folgen kSnnen. Zu dem zweiten Typ geh6ren jene F~lle, 
wo durch ein Trauma eine bisher latent gebliebene Tuberkulose entdeckt und fest- 
gestellt wird. Dabei gibt es F/~lle, wo das Trauma ]ediglich zur Entdeckung der Tuber- 
kulose ftthrt, ohne dag eine Ersehwerung der klinisehen Erscheinungen eintritt und 
weiterhin F~lle, wo neben der Entdeckung der Tuberkulose aueh noeh eine Erschwerung 
des klinischen Bildes eingetreten ist. Weiterhin faint er diejenigen Tuherkuloseformen 
in einer besonderen Gruppe zusammen, die zwar schon vet  dem Unfall bestanden 
haben, abet dutch den Unfall verschlimmert wurden. Endlich kSnnen bei bestehender 
innerer Tuberkulose dutch einen Unfall Knochenmetastasen an der geschgdigten Stelle 
eintreten. Alle diese Formen mtissen sorgf~ltig in Erw~gung gezogen werden und, um 
gegebenenfalls in einem Gutachten zu einem Urteil zu kommen, ist es notwendig, den 
betreffenden Fall genau in dieses Schema einzugliedern. Hol/elder (Frankfurt a. M.).o 

(loroncy, Curt: Traumatische Sp~itblutung im (lehirn. (Inst. /. gerichtl. ~. soz. 
Med., K~nigsbe~g i. P~'.) Dtsch. reed. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 13, S. ~13--~14. 1923. 

Jankovieh, L.: Traumatische Sp~itblutung im Gehirn. Dtsch. reed. Wochenschr. 
Jg. 49, Nr. 27, S. 882. 1923. 

G o r o n e y beriehtet tiber einen Fall, wo zwisehen dem erheblichen Trauma: wiederholte 
stumpfe Sehl~ge, die starke Striemen hinterlieBen, fiber den Kopf und fiber den reehten.Hand- 
riieken, und danaeh eingetretener Bewufit]osigkeit und dem Tode nach weiteren 24 Stunden, 
ein Zustand vSlligen Bewugtseins yon etwa 36 Stunden bestanden hatte. Es handelte sich 
um einen t~aubversuch an einem 66 Jahre alten Mann, der bei der Sektion neben einer aus- 
gedehnten apoplektisehen Blutung mit Durchbruch auger in die Ventrikel aueh durch das 
Marklager scheitelw~rts in die Leptomeningen, Sehrumlofnieren , Herzhypertrophie und Athero- 
matose aufgewieseu hat. J a n k o v i e h  stellte zu Unrecht die Seltenheit des Durehbruehs einer 
apoplektisehen Blutung durch das Merklager in Abrede und bestritt aueh einen Kausalnexus 
zwischen der Blutung und dem vorhergehenden Kopftrauma. In einer Erwiderung widerlegt 
G o r o n e y  die Einw~nde yon J a n k o v i e h  unter tIinweis auf die entsprechende Literatur. 

Nippe (K6nigsberg i. Pr.). 
Feuehtwanger, Erich: Periodische Stgrungen des Sehens naeh Hirnsehitdigung. 

(K~'anlcenh., Mii~when-Schwabing.) Mfineh. reed. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 30, S. 983. 1923. 
F e u c h t w a n g e r  berichtet im Anschlul~ an die Mitteilung yon t t e g n e r  und Naef  

(intermittierende Erblindung nach Sch~deltrauma, Miinch. reed. Wochenschr. 1923, 
Nr. 16), dag solche seltenen St6rungen nach ttirnschfidigung nicht die einzigen perio- 
dischen SehstSrungen sind. Er beobaehtete einen Mann, der nach Verletzung beider 

Z. f. d. ges. gerichtl .  Medizin. Bd. 3. 31 
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OeeipitMlappen wiederholt minutenlange Anfiille beka.m, in denen er seine Ulngebung 
wohl deutlieh sah, sigh aber in ihr nieht mehr orientieren konnte (optiseh-r/iumliehe 
Agnosie). Er ist geneigt, sie in den Ersoheinungskreis der t raumatisehen Epilepsie 
einzuordnen. Giese (aena). 

l~olten, R. C.: Einige seltene Erscheinungen yon Hysterie. Geneesk. gids ag. 1, 
H. 10, S. 233--237. 1923. (Hollgndisch.) 

I. Vollstgndige linksseitige OphthMmoplegie im Anschlut~ an eine Alkoho]einspritzung 
des 1. Nerv. supra-orbitMis wegen Neuralgie, welche letztere nicht vor inneren Mitteln wich. 
Nach 3 Woehen waren Mle Lghmungserscheinungen vollstimdig verschwunden. II.  Doppel- 
seitige totMe hysterisehe Erblindung im Anschlul~ an die durchstandene Angst bei einem 
,~raBenunfM1, die nach 2 Wochen spttrlos versohwunden war. Lamers (Herzoge~busch}. 

Knapp, Paul: Zur Prage der Kerafitis traumatiea infolge Einwirkung yon Gasen. 
8ehweiz. med. Wochenschr. Jg. 53, Nr, 30, 8. 702. 1923. 

Die Kera t i t i s  centralis puncta  superficialis, die S t r e b e l  naeh Einwirkung yon 
SO2-Dgmpfen auf das Auge beobachtete,  kommt  auch nach Einwirkung anderer  gas- 
fSrmiger Gifte vet ,  wie DimethylsuKat,  Chloressigsgure, AllylMkohol, H~S. Auch die 
hn Kriege verwendeten Kampfgase gehSren hierher, ve t  Mlem das Diehlorgthylsulfid 
(Gelbkreuz, Senfgas, Yperite).  Kurt Steindor[/ (Berlin).~ 

Rosendahl~ Gunnar: Traumatisehe sp~itauftretende Ulnarisparesen. Kasuistisehe 
Mitteilung. (Med. Abt., Kom~unall~:ranl~enl~., Bergen,.) Med. rev. Jg. 40, Nr. 8, S. ~4I 
bis 4~7. 1923. (Norwegisch.) 

Bei 2 Patienten, welche im KindesMter Briiehe der Ellenbogengegend erlitten hatten, 
die noch im RSntgenbilde zu erkennen waren, stellten sich, naehdem bislang nur eine nieht 
genierende Schwgche der betreffenden Extremitgt bestanden butte, fast 30 Jahre spgter 
ausgesproehene Lghmungen im Ulnarisgebiet ein, die vorwiegend die Interossei, den Daumen- 
bMlen und den Kleinfingerballen be{rafen and namentlich die Geschickliehkei~ yon Daumen 
,and Zeigefinger beeintriichtigten. :Nach den Angaben der Literatur, um deren Bereicherung 
sieh besonders Axe l  Nee l  (Kopenhagen) verdient gemaeht hat, handelt es sich um ein einiger- 
marten typisches Leiden. Es verdankt einem Trauma vor Eintrit t  der EpiphysenverknSeherung 
seinen Ursprung, wodureh eine Disposition zur Arthritis deformans und meehanisehen Be- 
lgstigung des Nervus ulnaris geschaffen wird. Als charakteristiseh wird anch das Fehlen der 
dektrisehen Entartungsreaktion an den ge]iihmten Muskeln and das nut wenig angedeutete 
Bes/~ehen einer KrMlenhand bezeichnet. Bei mikroskopi~cher Untersuehung hat man t~m 
Nerven entziindliehe Vergnderungen des Perineuriums, tells chronisch-hypertrophischer Art, 
tells mehr akut milb Infektion und Vascnlarisation gefunden. Die Behandlung besteht in Wgrme- 
a.nwendnng" and ~assage and ist in einem ~M1 yon gewissem Erfolg gewesen. Es sind aueh 
<ute Resultate operativen Vorgehens beriehtet worden, b d  denen freilieh die Beobaehtungs- 
zeit etwas kurz war. H. Scholz (KSnigsberg). 

Sonntag: Traumatisehe Epitheleyste im Knoehenende an einem Fingerstnmp[ als 
Un[allIolge. Miineh. reed. Woehensehr. Jg. 70, Nr. 32, S. 1055--1056. 1923. 

Bei einer 44jghrigen Frau, die vor 24 Jahren eine Zerquetsehung des Endgtiedes des 
4. Fingers erlitten hatte, entwiekelte sich eine Geschv~flst an dem Amputationsstumpf dieses 
Singers, die zungchst als Sarkom angesprochen wurde, dann abet sich Ms Epitheleyste heraus- 
st.elite. S o n n t a g  fiihrt ihre Entstehung auf die Versenkung yon Epidermis zur Zeit der 
Verletzung bzw. der Wundversorgung zuriick und bezweifelt denmach nieht ihre traumat.ische 
Entstehung nach so langer Zeit. Giese (Jena). 

Jean, G.: Ruptures traumatiques sous-eutan{es direetes des art~res iliaques primi- 
tives et externes. (Direkte subeutane t raumatisehe Rupturen der Arteria i]iaea eom- 
munis uncl externa.) Journ. de ehirurg. Bd. 21, ~Nr. 3, S. 303--307. 1923. 

Die isolierte Ruptur der Iliae~ Ms UnfMlfolge ohne Verletzung der Banehwand und der 
gaucheingeweide oder ohne Bruch des Beekens ist aufterordentlieh selten. Verf. hat in der 
Literatur 7 Fglle gefunden. Es handelt sieh immer um eine sehr' schwere GewMteinwirkung; 
die auf einen engbegrenzten Absehnitt des Leibes auftrifft, meistens in der Fossa iliaca interna. 
Die t~uptur kommt zustande dureh Zerquetschung der Gefgl~wand zwischen dem andringenden 
FremdkSrper und dem Becken. Die Arterie liegt dem Knoehen sehr dieht an; weiter oben 
liegen Psoasfasern and die Vena iliaee~ zwischen Arterien und Knochen, unterhalb ist jedoctl 
(lie Iliaca externa fast in unmittelbarer Beriihrung mit der Linen innominata. Bei der Ein- 
wirkung des Traumas kSnnen die beweglichen intraperitoneM gelegenen Organe der Fossa 
iliaea ausweichen, die Iliac~ abet wird durch eine Duplikatur der Fascia iliaea in ihrer Lage 
festgehMten. Diese Fixierung lgl~t eine Ruptur des Gefgl]es dutch Torsion oder ~berdehnung 
~tussehlieBen; Ruptur infolge der Drucksteigerung ist bei Gefgl~en mit normalen ~randungen 
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unwahrscheinlieh. Die gefundenen Verletzungen sind versehieden, je naeh der Richtung 
und der Stgrke der guBeren Gewalteinwirkung. Man finder Verletzungen der Intima oder 
der Intima und Media oder vollkommenes AbreiBen dieser beiden Schiehten mit Einrollen 
der Enden. War die Gewalteinwirkung stgrker, so kommt es zu einer vollkommenen oder 
unvollkommenen Zerreigung des GefgBes. Die tt6he der Verletzung variiert yon der Iliaca 
eommunis bis zur Externa dieht oberhalb des Annulus eruralis. Die Vene kann mit verletzt 
sein. ArteriovenOse Aneurysmen als Folge des Traumas sind nicht bekannt. Symptomatologie: 
Sind nut die inneren Sehiehten der GefgBwand verletzt, so ist Thrombose mit ihren Folge- 
zustgnden unausbleiblich; sind dagegen Mle 3 Schiehten zeri-issen, so bildet sieh ~ofort ein 
enormes Hgmatom in der Fossa iliaea, welches das Peritoneum vom Becken bis zum Zwereh- 
fell abhebt. Prognose sehr sehlecht ; yon 7 Verletzten hat nur einer die Verletzung iiberstandem 
Bei der Thrombose erfolgte der Tod naeh einigen Wochen an den Folgen der Gangrgn, beim 
Hgmatom nach einigen Stunden. 6 Fglle aus der Literatur, 1 eigener l%lh 30 j~ihriger Arbeiter, 
der zwischen die Puffer zweier Eisenbahnwagen geriet. Sehwerster Sehoek. In der rechten 
Fossa iliaea kopfgroBer Tumor, der an Gr5ge zunimmt. Kein Pals in der reehten FemorMis; 
reehtes Bein kalt. In der l~egio sacro-iliaea Zeichen sehwerer Kontusion. Momburg. In 
Lokalangsthesie Freilegung der Vasa iliaca. Arteria iliaca externa vollkommen zerrissem 
Die Enden sind 5 em auseinandergewiehen. GreBes Hgmatom. Unterbindung der beiden 
Enden. Naeh Abnahme des Momburg starke Blutung aus einem seitlichen 1~i$ in der Vena 
i|iaea. Aueh die Vene wird deshalb unterbunden. Keine Fraktur des Beekens. Ted 1/4 Stunde 
nach der Operation. Zill~ner (Berlin). ~176 

Blecher: Uber sekund~ire Kniescheibenbriiche nach Sch~idigungen tier Oberschenkel- 
muskulatur. (Ve~sorgungskra@enh., Darmstadt.) Arch. f. klin. Chirurg. Bd. 124, H. 1, 
S. 192--195. 1923. 

Verf. beschreibt F/ille yon sekundgren Kniescheibenbriichen nach friiherer Ver- 
letzung der Streckmuskulatur des Oberschenkels. Die Fraktur wurde ausgel6st dutch 
Ausgleiten und nachherigen Fail. Den Mechanismus des Bruches denkt sich B1 e ch e r 
derart, dal] zu Beginn der Beugung die Kniescheibe lest gegen die Gelenkrolle gepregt 
wird, indem ein Answeichen nach unten dutch die stark kontrahierte bzw. narbig 
geschrumpfte Streckmuskulatur verhindert wird. Da bei zunehmender Beugung die 
Gelenkrolle welter vorspringt, mu$ die Kniescheibe wie ein fiber eine Kante gelegtes 
Holz brechen. Es sind dies also i n d i r e k t e  K n i e s c h e i b e n b r t i c h e ,  die nicht dutch 
gewaltsame, unwillkttrliehe Anspannung der Streckmuskula~ur hervorgerufen w.erden, 
da es sich ja hier um eine atrophische uud narbig vergnderte Muskulatur handelt. 

Hohmeier (Koblenz).o 
Guimy: Les 16sions des m@nisques du genou. Nouve]lc conception sur le mode 

de production de ces Dsions. (Die Verletzungen der Menisken des Knies. Neue Auf- 
fassung fiber den Hergang ihrer Entstehung.) Arch. m6d. belges gg. 76, Nr. 3, 
S. 238--24~. 1923. 

Das Vorderhorn des M. medialis ist an dem Rand der Gelenkflgehe der'Tibia 
dutch ein sehr dfinnes und ausgebreitetes, also sehr wenig widerstandsfghiges Band 
befestigt. Die Menisci selbst sind ein Bestandteil der GelenkkapseI, diese, deren vom 
Meniscus zur Tibia ziehender Tell als Lig. coronarium bezeichnet wird, ist sehr kurz, 
wenig dehnbar, unnachgiebig, so dab sic kamn ein Spiel des Meniscus auf der Gelenk- 
fl~ehe der Tibia gestatte~. Die Menisken sind demnach auf der Tibia sozusagen fest- 
geleimt. Dagegen ist das Lig. eoronarium lat. elastischer und widerstandsf~higer. 
Gegen den Femur ist die Kapsel lung and dehnbar. Die Menisken gleiten daher nut yon 
vorn nach hinten und umgekehrt beim Beugen und Strecken des Unterschenkels, 
bleiben aber auf der Gelenkflgche der Tibia fixiert. Durch gewaltsame plStzliche 
Kontraktion der Vasti wird ein starker Zug auf die Xapsel ausgeiibt, so dab 1. diese 
nachgibt, den Zusammenhang mi~ dem Meniscus verliert; damit ist die Yerrenkung 
des Meniscus eingetreten: Falsche Luxa~ion (Desinsertion capsulo-m6niscale). 2. Die 
Verbindung yon Kapsel und Meniscus hglt stand, der dutch die Kapsel nach aui]en 
gezogene Meniscus gibt an seiner sehw~ehsten Stelle nach, d. h. an der Insertion seines 
Vorderhornes, besonders an der Innenseite: wahre Luxation. Dieser beweglich gewor- 
dene Meniscus verschiebt sich und wird unter den Femurcondylen eingeklemmt. 
.3. SehlieBtieh k6nnen nile Verbindungen des Meniscus halten, dieser selbst abet reiBen: 

3l* 
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Bruch des Meniscus. Dieser ist aber meist Folge direk~er Gewal~einwirkung der Femur- 
condylen. Oft kommt es zu Luxagion und Fraktur gleiehzeitig. - -  Einteilung veto 
pathologiseh-anatomisehen StandpunkC: 1. L6sung der Verbindung zwischen Kapsel 
und Meniscus: falsehe Euxation. 2. Abrig eines Hornes: wahre Luxation. 3. Frakturen 
des Meniscus: horizontal-transversal, an einer oder mehreren Stellen, einfaeh oder mit 
gleiehzeitiger Luxation. 4. Uberbewegliche Knorpel infolge Kapseldehnung. 5. Ohro- 
nisohe Seh/idigungen: Meniscitis. Operative Behandlung ist keineswegs in allen Fgllen 
nhtig, vet allem nieht sofort naeh der Verletzung. Bei Desinsertion geniigt Kapsel- 
naht; bei Guxation und Fraktur, die immer eine Meniseitis mit nieht weiehenden 
Besehwerden verursaeht, mug der Knorpel entfernt werden. Gi~mbsl (Berlin). ~ ~ 

Rothfeld, J.: Vasoraotoriseh-trophisehe Extremit~tenst~rungen durch K~ilte und 
UnNlle. Polska gazeta lekarska Jg. 2, Nr. 9, S. 145--149. 1923. (Polniseh.) 

Auf Grund yon 3 Fgllen yon Aeroeyanosis chroniea anaesthetica, 3 F~llen yon 
Acrocyanosis ehroniea hypertrophiea, 4 F~llen yon trophisehen 0demen bei Gelenk- 
sthrungen und 6 Ffillen von vasomotoriseh-grophisehen St6rungen, die dutch 
Unfall verursaeht worden sind, kommt Verf., unter Beriieksieh~igung ihrer 
Xtiologie und ihres Verlaufes, zu dem SchluB, dag die 1/~ngere Einwirkung yon 
K/~lte vasomotoriseh-trophisehe Sghrungen hervorrufen kann unter der Gestalt 
einer chronisehen Cyanose mit Geftihlssthrungen, wobei die Weichteile hypertrophiert 
sein k6nnen oder aueh nieht. Treten diese Ver~nderungen nur einseitig auf, so kann 
man die Diagnose nur dann stellen, wenn auf der anderen Extremig/it ~hnliche, wenn 
aueh nut schwaeh angedeutete, Ver/~nderungen vorhanden sin& Wenn die Cyanose 
mit I-Iypertrophie der Weiehteile 1/~ngere Zeit hindureh anh~lt, so kann es zur Ver- 
h/irtung im Bereick der Ver~nderungen kommen, was an alas sog. posttraumatisehe 
0dem erinnert and dessen riehtige Einseh/~tzung eben das Fehlen eines Traumas er- 
leiehtert und die Anwesenheit/ihnlicher Vergnderungen auf der anderen Extremitgt. 
Die erw~hnten vasomotorischen Sthrungen wie aueh die Vergndernngen bei ehronisehen 
rheamatisehen Gdenkst6rungen entstehen h6ehstwahrscheinlieh auf dem Reflexwege. 
Die dutch Unfall hervorgerufenen St6rungen sind entweder veto Odem begleitet 
oder yon Hypertrophie der Weiehteile, seltener veto Schwnnd der Weiehteile. Die 
Bilder sind sehr vielarfig, daher aueh das Fehlen eines einheitlichen Erfassens des 
Krankheitsbildes. d~t'rasz (Posen).~ 

Mangold, Ernst: Zur Theorie der W~irmestarre. (Physiol. L~st., U,~iv. Freib~rg 
i, Bf.) Pfliigers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 200, H. 3/4:, S. 327--329. 1923. 

Gegen die Annahme, dal~ die in der zweiten W/irmestarre eintretende Verkiirzung 
des 3~[uskels, welehe bei Warmbliitern 42%, bei Kaltblfitern 45% der Anfangsl/inge 
betriigt, auf einer Verkiirzung des Bindegewebes im Muskel beruht, sprieht dem YerI. 
die Tatsache, dag in der zweiten Ws des Muskels eine Festigkeitszunahme 
desselben nieht mehr zu beobaehten ist. Sehnengewebe hingegen, das, nach einer 
anfgnglieh zwischen 40 ~ und 50 ~ zu beobaehtenden Erweiehung, yon 60 ~ an wieder 
hgi~er wird, zeigt yon 65 ~ an einen steilen Anstieg der Verkiirzungskurve und der 
Hiirte. Beim Muskel ist abet eine H/irteznnahme in der zweiten W/irmestarre nicht 
mehr zu beobachten. Dies 1/il~t einen Anteil des Bindegewebes in der Verkiirzung, 
der sehon naeh dem Mengenverhiiltnis des Bindegewehes im Muskel ganz unwabr- 
qcheinlieh ist, ausschliegen. Meix~wr (Wien). 

Gutreld, Alexander: Beitriige zur Psyehologie der Beziehangen des Beinampu- 
tierten zu seiner Prothese. Zeitschr. f. ~rztl.-soz. Versorgnngswesen Jg. 3: H. 5, S. 187 
his 195. 1923. 

Verf., selbst arm- und beinamputiert, betont, dal3, entsprechend der Auffassung 
yon Laien und Arzten, der Verlust eines Armes eine grhl3ere Einbuge bedeute als 
der eines Beines, die Armprothesen viel besser durehdaeht seien als die Beinprothesen. 
l~r selbst empfindet naeh seiner Veranlagung den Verlust des Unterschenkels sehwerer. 
Jede Bewegung, auch der Gang, ist Ausdruek der seeiischen Verfassung eines Mensetmn, 
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j ede Stbrung dieses kann nicht ohne Einflug auI das seelische Geffige bleiben. Verf. 
sehildert, wie ein Systemweehsel der Prothese bei ihm auf Stimmung and Unter- 
nehmungslust wirkte. Eine fibersiehtliche Zusammenstellung der Punkte, die in der 
Prothese und in ihrem Trgger begriindet sind, mnl~ im Original naehgelesen werden. 

Giese (Jena). 

Vergiftungen. 
$ Cevidalli~ A.: I veleni quali fattori di malattia. (Die Gifte Ms Krankheits- 

erzeuger.) Turin: Unione Til?ogr.-Editr. Torinese. 1923. 60 S. 
Der u der gerichtlichen Medizin an der Universitiit Padua hat als 11. Heft 

eines yon Fo~ herausgegebenen Lehrbuehes der pathologisehen Anatomie eine vor- 
treffliehe allgemeine lJbersieht fiber die anatomisehe Wirkung der Gi[te auf den Ge- 
samtorganismus nnd die einzelnen Organsysteme geliefert. Seine Sehrift bertieksieh- 
tigt fiberall die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Biophysik and Bioehemie: 
die Darstellung ist yon musterhafter Klarheit und wird dureh eine Anzahl ebenso 
klarer und lehrreieher Abbildungen unterstiitzt. Es wgre erwiinsehg, wenn diese 
sehbne Arbeit an& den der italienisehen Spraehe nieht miiehtigen Faehgenossen dutch 
eine ~Jbertragung zuggnglieh gemaeht wfirde, bei der an& die Angaben aus der deut- 
sehen Literat, ur, die begreiflieherweise nieht so vollst~ndig wiedergegeben sind, wie 
aus der italienischen, ergiinzt werden kbnnten. F. Strassmann (Berlin). 

Kraepelin, Emil: Delirien, IIalluzinose und Dauervergiftung. Monatsschr. f. 
Psyehiatrie u. Neurol. Bd. 54, S. 43--92. 1923. 

Auf Orund yon Literatur und eigener Erfahrung gibt K r a e p e l i n  eine Ubersieht 
fiber die deliri6sen nnd halluzinatorisehen Erkrankungen bei Vergiftungen und kntipft 
daran Betraehtungen zur Pathologie dieser Psyehosen. Neben Alkohol, NIorphinm 
und Cocain sind Vergiftungen mit Veronal, Adalin, Isopral, Chloralhydrat, Paral- 
dehyd, Trional, Hyosein, Chloroform, Sehwefelkohlenstoff, Benzin und mit dem 
Gifte der Uriimie beriieksiehtigt worden. Eine scharfe Grenze zwischen Delirium 
und galluzinose liii3t sieh weder heinz Alkoholismus, noch bei anderen Ver- 
giftungen ziehen. Nahezu bei allen Vergiftungen misehen sich die Erscheinungen 
der einen und der anderen Form ,,unentwirrbar" rniteinander. 0fters sieht man 
aueh, dal~ ein Zustandsbild im Verlauf der Erkrankung mehr und mehr die Ziige 
des anderen annimmt. Diese Tatsache best~tigt die Anschauung, dM~ es sich bier 
nieht um Wesensuntersehiede, sondern nut um Spielarten der gleiehen Krankheits- 
entwiektung handelt. Eine gewisse Bedeutung ftir die besondere Gestaltung des 
Krankheitsbildes scheint der Tiefe der gleiehzeitigen Bewul~tseinstriibung zuzukoramen, 
die beim Delirium ungleieh stiirker ist als bei der Halluzinose. Die grol3e Xhnliehkeit~ 
der Veronaldelirien mit denen der Trinket deutet darauf hin, dab die nrs~chlichen 
Zwiseheng]ieder in beiden Fiillen einander verwandt, vielleicht sogar wesensgleich 
sin& Es is~ auch denkbar, dal~ beide Gifte eine ganz entspreehende Organsehiidigung 
herbeizufiihren verm6gen, die dann ihrerseits die Geistesst6rung hervorruft. Vieles 
sprieht dafiir, dal~ aueh noeh andere Gifte in gleichem Sinne wirken k6nnen. Wit 
k6nnen den Sehlul3 ziehen, dal~ bei einer Reihe yon Dauervergiftungen auf metatoxi- 
sehem Wege iibereinstimmende Krankheitsbilder ausgel6st werden, vielfach, abet 
durehaus nieht framer, mit Untersttitzung durch gleichzeitigen oder vorhergehenden 
Alkoholmii~braueh. Kr  a e p eli n verweist bier auf die Erfahrung, dal3 die Empfindlich- 
keit fiir zahlreiche Gifte bei gleichzeitiger Alkoholwirkung gesteiger~ zu sein pflegt. 
Die Erfahrung zeigt, dab der halluzinatorische Krankheitszustand 6fters erst nach 
Aussetzen des Giftes ausbrieht. Beim Veronal, Isopral, Adalin trifft das regelm~gig, 
nach ChlorM- und Paraldehydmigb~anch vielfach zu, wi~hrend beina Coeain, Schwelel- 
kohlenstoff, Benzin und Chloroform Entziehungsdelirien bisher nicht beobaehtet 
worden sind. Bei 96 Dauervergiftungen mit Morphium sah K. weder vor, noeh wahrend 
der Entziehung eine Geistesstbrung auftreten. Die Tatsaehe, dal? beim Coeainmi~- 
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brauch im Gegensatz zum .~dkoholismus die Halluzinose sehon nach kurzer Zeit auf- 
tritt, ergibt die Frage, ob wit es bet der Coeainhalluzinose vielleieht mit ether un- 
mittelbaren Giftwirkung zu tun haben. Es gibt indessen keine Dauervergiftung. 
die so sehndl und so stark den kSrperlichen Allgemeinzustand beeinfluBt, wit der 
Cocainismus, so dab die MSglichkeit ursgchlicher Zwischcnglieder reeht wohl gegeben 
sein k6nn~e. Wenn K. schreibt, es k6nne nicht bezweifelt werden, ,,da$ anseheinend 
durchaus eindeutige alkoholistisehe St6rungen gelegentlieh auch ohne jede Mitwirkung 
dieses Giftes din'oh Zwisehenglieder entstehen kSnnen, die einer Reihe von Vergiftnngen 
gemeinsaln sind", so kann dieser Satz nut so verstanden werden, da$ Krankheits- 
zustiinde entstehen, die den durch AIkohol bewirkten gleiehen; denn es geht nieht an, 
yon alkoholisc]?en St6rungen zu spreehen, wenn Alkohol als iitiologiseher :Faktor 
nicht in Frage kommt. Die halluzinatorischen (wahrscheinlich dutch Zwisehenglieder 
entstandenen) Krankheitsformen unterscheiden sich deutlieh yon den einfachen Dauer- 
verglftungen, deren Erscheinungen sich allerdings den halluzinatorisehen StSrungen 
beimischen kSnnen. An der Ansieht, daI~ Alkoholismus dauernde, unheilbare Hallu- 
zinosen verursachen kann, h/ilt K. aueh heute noeh test. Seelert (Berlin).~ 

Talwik, 8.: Ein Beitra~ znr Statistik tii(llieher Yergi[tungen. (U~dv.-Inst. /. 
~e~icht!. Med., Wien.) ~rztt. Sachverst.-Zeit. Jg. 29, Nr. 19, S. 201-205. 1923. 

Eine Durchsieht des Wiener gerichtliehen Sektionsmaterials aus den Jahren 
1883--1923 ergab, da~ mit der Zunahme der gerichtlichen Obduktionen auch die 
Zahl der Vergiftungen zunahm. Abgenommen haben die tSdliehen Vergiftungen 
durch ~tzende SSuren und Laugen, verschwunden sind fast v611ig die Phosphorver- 
giftungen, zugenommen haben die Vergiftungen dureh CO, durch Sehlafmittel (Veronal), 
Cyanverbindungen, Phenole, Giftpilze, ~_thyl- und Methylalkohol. W~hrend die 
Giftmorde an Zahl abgenommen haben, ist die Zahl der zuf/~lligen Vergiftungen (ira 
Haushalt, im Betrieb) gestiegen. G. Strassman~ (Berlin). 

Sehustroff, N., und Ch. Wlaflos: Arsenik --  tin h~imolytisehes (lift. (Thera.peul. 
Hospitalklin., U~dv. Moskau.) Fol. haematol. Bd. 29~ H. 2, S. 99--104. 1923. 

Verf. vergleieht die Wirkung yon Phenylhydrazin und Natr. arsen, auf alas Meer- 
schweinchenblut und finder, wie beigegebene Kurven demonstrieren, gleiehsinnige 
Vergnderungen: anfiingliche Zerst6rung der Erythroeyten, Periode der GiftgewShnung, 
Periode der relativen An//mie und Periode des Aufsteigens und der Abnahme der 
Resistenz. Also sind auch die Arseniksalze eehte Blutgifte. Aueh bet therapeutisehen 
Gaben an kranken Mensehen finder man eine anfiingliehe Erythroeytenabnahme yon 
1/2--I Million, in anderen F/illen allerdings Steigen der Erythrocyten ohne vorherige 
Abnahme. H. Hirseh/eld (Berlin).~ 

Thibaut, D.: La th~rapeutique par les ars6nobenz~nes. Los accidents. (Die 
Salvarsanbehandlung. Die Nebenwirkungen.) Journ. m6d. frangais Bd. 11, Nr. 3, 
S. 124--128. 1922. 

Von den toxischen Nebenwirkungen des Salvarsans sind die ant die Syphilis selbst 
zurtickzufiihrenden Hepato-, Neuro- und Meningorezidive scharf zu trennen : Umnittel- 
bar naeh der Salvarsangabe auftretende Nebenwirknngen sind die dureh vasomotorische 
StSrungen hervorgerufenen, bet Frauen und Tabikern besonders h/~nfigen nitritoiden 
Krisen und die Hiimorrhagien der Haut, die mit Blutbreehen, Bluthusten und blutigem 
Urin einhergehen k6nnen. Abarten der gewShnliehen, unter den bekannten Ersehei- 
nungen einhergehenden Krise sind die weft]e, die asthmafSrmige und die 5rflieh be- 
sehrgnkte Krise. Starker Xthergesehmaek im Munde, der fiir gewShnlieh vSllig fehlt, ist 
als Warnungszeiehen aufzufassen. Zu den Spfi.tseh'/idigangen geh6rt in erster Linie die 
24--72 Stunden meist erst naeh der 3. Salvarsangabe auftregende akute Hirnschwellung. 
Kopfschlnerzen und Fieber naeh den ersten Einspritzungen zeigen die drohende Gefahr 
an.. Zu den Sp/itseh~digungen gehSren auBerdem die Arsenmyelitis, die Polyneuritis 
and die Exantheme. Die in der 2. Woehe -- meist am 9. Tage -- nach ether Salvarsan- 
gabe auftret.enden Erytheme sind infektiSser Natur nnd dutch das Aufflaekern einer 
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latenten Infektion infolge der Salvarsanbehandlung bedingt. Die spater auftretenden 
Dermatitiden sind toxischer Art. Ursgchlich kommt ffir das Auftreten der Neben- 
wirkungen u in Betracht: FunktionsstSnmgen des Sympathicus nnd der 
Nebennieren (Ektasophilie), erhShter S~urespiegel des Blutes (daraus erkl~rt sich die 
gute Wirkung von Natr. carbon, vet  einer Salvarsangabe und die Seltenheit der nitri- 
toiden Krise bei Verwendung yon Natriumsalvarsan) und anaphy!aktische Ersehe~: 
nungen. Zur Verhfitung und Behandlung der Nebenwirkungen wird "vorgescMagen: 
Milehdi~t, 24stfindige Bettruhe vor tier Einspritzung, genaueste Kontrolle des Blut- 
druckes (Vorsieht bei erhShtem Druek!), Adrenalingaben (prophylaktiseh per os und 
i.m., bei bereits aufgetretener Krise i. m. und auch i. v., abet in kleinsten Gaben), Natr. 
carb. i. v. oder Atropin subcutan kurz vet der Salvarsangabe. Hinzufiigen von 3 bis 
4 Tropien ~ther zum Salvarsan, LSsnng des Salvarsans in einer ZuckerlSsung, ganz 
langsames Einspritzen (evtl. erst 0,15 i. v. in den vSllig abgesehnfirten Arm, erst naeh 
5 Minuten langsames Loekern der Binde und naeh weiteren 10 Minuten Einspritzen 
des Restes der Salvarsanspritze), genaueste Naehforsehung fiber die bisherige Vertr~g- 
liehkeit (Kopfsehmerzen, Erbreehen, Durehfall, Juckreiz) vet  ErhShung der Einzel- 
gabe, genauestes Aehten auf verdorbenes (Sprung im Glas, braune Farbe, Fluorescens 
der LSsung) und minderwertiges (Feststellung der Kontrollnummer bei Nebenerschei- 
nungen) Salvarsan. Georg Birnbaum (Wfirzburg).o 

Bertaecini, Giuseppe: Un taro aeeidente da arsenobenzolo. Cinque easi seguiti ad 
use di fiale della stessa serie. (Ein seltener Zwischenfall naeh Arsenobenzol. 5 F~lle 
naeh dem Gebraueh yon Ampullen derselben Serie.) (Clin. dermosi]ilopat., univ., 
Geneva.) Polielinieo, sez. prat., Jg. 80, H. 22, S. 690--691. 1923. 

Verf. beobachtete naeh Injektionen yon Novarsenobenzol (Billon) der Serie 267 
eigenartige Erscheinungen, welehe in lokalisierten quaddel~hnliehen, juckenden Aus- 
schl~gen an H~nden und Ffil~en bestanden und sich in 2 F~llen zu einem aussehliel~]ibh 
auf Hgnde und Unterarme, ferner Unterschenkel und abh~ngige Teile besehr~nkten, 
maximalen Odem steigerten. Irgendwelehe andere Symptome, Kopfsehmerz, Brech- 
reiz, fiberhaupt irgendwelche St6rungen des Allgemeinbefindens treten nieht auf, Puls 
dauernd regelm~l]ig nieht beschleunigt. Nach 1 mg Adrenalin trat  sehnelles Absehwellen 
ein, und nach 24 Stunden waren alle Erscheinungen versehwunden. Zahlreiche Patienten, 
mit  der gleichen Serie gespritzt, blieben ohne Erseheinungen. 

Ref. berichtete schon frfiher (Mfinch. reed. Wochenschr. 1919, Nr. 4) fiber einen ~hn- 
lichen grunds~tzlich wichtigen Fall. Sti~hmer (~reiburg).o 

Kiibler, Fritz: Uber die Angew~ihnung an Arsenik. (Pharmalcol. Inst., Univ. 
Zi~rich.) Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 98, H. 3/4, S. 185--197. 1923. 

VerL arbeitete ein modifiziertes Ver~:ahren zur quantitativen, gewichtsanaly- 
tisehen Bestimmung des Arsens aus. 

500--1000ccm Harn werden nach Zusatz yon 50 ccm konzentrierter Salpeters~ure 
eingeengt, dann bei Sirupkonsistenz mit 15=--20 ccm konzentrierter Schwefels~ure versetzt. 
Dutch wiederholten Zusatz yon kleinen Mengen S~lpetersiiure und anh~ltendes Kochen 
wird die Veraschung vollendet. Die iiberschfissige Salpeters~ure wird dutch 5ftercs Verdfinnen 
mit Wasser und Abdampfen vertriebcn. Die erhaltene Flfissigkeit yon 20 ccm Schlul~volumen 
vr mit wenig Wasser und konzentrierter Schwefelsaure auf 150--200 ccm erg~nzt, und nach 
Zusatz yon 20 g Ferrochlorid im SMzs~turestrom destilliert. Diese DesMll~tion mull wenigstens 
2mul wiederholt werden. Das erhaltene Destill~t wird mit Wasser auf 500 ccm aufgeffillt. 
D~s Arsen wird mit H2S als As~S3 gef~tllt, im Goochtiegel gewogen, wiederholt bis zur Gewiehts- 
konstanz mit Schwefelkohlenstoff ausgewaschen in einer Vorrichtung analog der yon So x hieS. 
J~hnlich wurde bei den Kotanalysen verfahren. Der Urin wurde dutch Chloroformzusatz vor 
Zersetzung bewahrt, der Kot bei l~ngerer Aufbewahrung mit Salpeters~ure iiberschichtet. 
Bei einem Hunde yon 11,3 kg konnte eine GewShnung bis zu einer Menge yon 800 mg pro die 
A%0a nach Verl~uf mehrerer Monate erzielt werden. Parallel mit der Gew6hn~ng werden die 
im tiara ausgeschiedenen As-Mengen kleiner. Sie sinken bis auf 0,3% der einverleibten Arsen- 
menge. Diese verminderte Ausscheidung ist durch die herabgesetzte l%esorption im Darm 
bedingt. Jede Steigerung der As-Menge ist yon vermehrter Ausscheidung gefolgt, die auf 
Darmreizung zurfickzufiihren ist. D~s Arsen wird ausschlieBlich yon der Niere ausgeschieden. 
Eine Kumulation findet nicht start. In der Leber yon Hunden, die lange Zeit an Arsen gew6hnt 
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waxen, liel~ sich kein ~nffallend hoher Arsengehalt naehweisen. Die erworbene Jmmunit';tv 
bleibt lange bestehen, denn bet erneuter As-Zufnhr erwiesen sieh die Tiere dann sehr resistent. 
Die GewShnung ist einzig und allein im Verhalten des Darmes zu suehen, denn naeh snbeutaner 
Applikation gehen As-gewShnte Tiere bet fast der gleiehen Dosis zugrunde wie normale. 

Schi~bel (Wiirzburg).o 
Hanzlik, P . l . :  Experimental plumbism in pigeons from the administration of 

metallic lead. (Experimentelle Bleivergiftung bei Tauben dutch Einverlcibung yon 
metallisehem Blei.) (Dep. o/pharmacol., school o/reed., Start/oral univ., San Francisco.) 
Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. Bd. 97, It .  1/6, S. 183--201. 1923. 

Die Versuche wurden erst d~mn begonnen, wenn die Tauben bet gleichm•Biger Ftitterung 
sin konstantes Gewieht batten. Das metallische Blei wurde in Yerm yon Schroten eingegeben. 
Die Symptome der BMvergiftung ~uBerten sich in Abnahme des KSrpergewiehtes, sllmah- 
liehem Abnehmen des Appetits, in GMehgewichtsstSrungen, Durehffillen, in vermehrter 
Peristaltik des Kropfes mit Erbrechen, I-Ierabhiingen der Fltigel, Liihmung der J~eine, starker 
Abmagerung und Ted nach grSBeren Gaben. Bet der Sektion land sich staxke Atrophie der 
gesamten Skelettmuskulatur, zuweilen Verf~rbnng der Sehleimhaute des Darmes. Unresor- 
bierte Schrote finden sieh im Magem Die verst~rkte Peristaltik des Krepfes ist als direkte 
Wirknng auf die glatte Muskulatur anzusehen. Die kMnste letale Dosis wurde zu 0,16 g pro Kilo- 
gramm gelunden. Der Ted tritt 18--25 Tage naeh der Einverleibung ein und ist -con der Dosis 
abh~ngig. Erholung trier meist 26--150 Tage nach der Vergfftung ein. Die KSrpergewiehtsab- 
nahme war bereits 2--4 Tage nach der Vergiftung nachweisbax, erreichte abet im Mittel das Maxi- 
mum nach 15--24 Tagen. Wenn das urspriingliehe Gewicht 30--400/0 abgenommen hat, erfolgt 
der Ted. Bet den geringsten Bleigaben betrng die Fntteranfnahme 16 g, bet hOheren Gaben 
.*mr 3~6  g, bet normalen Tieren 23 g. Die Bleivergiftung wird naeh S t r aub  dutch dauerndes 
Vorhandensein ether geMssen Konzentration des BMs in den Geweben erkl~rt. Schitbel. o 

Burnham, h .  C.: The prevention of industrial lead poisoning in English factories. 
(Die Verhtitung der Bleivcrgiftung in England.) Journ. of industr, hyg. Bd. 5, Mr. 2, 
S. 57--61. 1923. 

In N e w  Y o r k  kamen in 9 Jahren 710 Erkrankungen und 101 Todesfalle an 
B l e i v e r g i f t u n  g zur Kenntnis der Beh6rden; davon entfallen 273 Fglle mit 52 Tcdes- 
fiillen attf Hausmaler. u bringt dann sine kurze Darstellung der in England vor- 
wiegend bertieksiehtigten klinisehen Symptoms und der Art der Durehfiihrung der 
periodisehen Untersuehung. Teleky (Diisseldorf).o 

Savignae, Roger: Un eas d'intoxieation non mortelle par le sulfate de baryum 
impur. (Ein Fall yon nichttSdlicher Vergiftung durch verunreinigtes Bariumsulfat.) 
(Soc. de gastro-entbrd., Paris, 4. VI. 1923.) Arch. des maladies de ]'appar. dig. at 
de la nutrit. Bd. 13, Nr. 7, S. 709--711. 1923. 

Ein 26j/~hriger Mann erkrankt, 11/2 Stunden nachdem er Baxiumsnlfat zur R6ntgendureh- 
leuehtung des Magens zu sich genommen hatte, mit Ubelkeit, Erbrechen, das sich st/~ndig wieder- 
holt, Durchf/~llen, Leibschmerzen, allgemeiner Hinfitlligkeit, Erscheinungen, die ers~ naeh 2 Tagen 
verschwanden. Eine untersuchte Probe des Bariumbreis i6ste sieh in verdiinnter Salzs~iure, 
und zwar fanden sich unter 100 g Baxiumsulfat 4,67 g in Salzls/iure t6sliches Barium; wahr- 
scheinlich handelte as sich um sine Verunreinigung mit Bariumcarbonat, das, im Magensaft~ 
16slich, sich mit SMzsi~ure zu dem gfftigen Chlorbarium verbiItdet. Der Fall ging in tteilung 
aus, beweist abet die Gef/~hrlichkeit der Verunre~nigung yon Bariumsulfat, das in anseheinend 
einwandfreier Form vom Apotheker geliefert worden wax. Georg Strassmann (Berlin). 

Schwsrz, L., und J. Pagels: Versuehe zur Friihdiagnose (let geweiblichen Mangan- 
vergiftung. (Staatl. Hyq. Inst., Hamburg.) Arch. f. Hyg. 13d. 92, H. 2/4, S. 77 bis 
84. 1923. 

Aus B r a u n s t e i n m i i h l e n  sind seit langem Verg i f tungse r sche inungen  naeh 
Art der multiplen Sklerose bekannt. Aufnahme yon Brannstein bewirkte bet Katzen 
sine Zunahme des Ha moglobingehaltes und der Erythrocytenzahl, in einem lang- 
danernden Versuehe eine darauf folgende Abnahme. Das Auftreten yon Lfihmnngen 
zeig~e die Beeinflussung des Zentralnervensystems. Bet grztliehen l~berwaehungen in 
Braanseeinmiihlen wgren Leute mit abnorm hohem oder niedrigem Hfimoglobingehalg 
auf Manganismus zu beobaehten und aus dem Betrieb zu nehmen. Die Giftwirkung 
des Thtiringer Brannsteins beruht auf seinem Gehalt an NnO 2. Reines MnO~ wirkt in- 
folge seiner rasehen L6slichkeit in Salzs~inre am giftigsten. Die Disposition zur Ver- 
giftung ist versehieden. Helle'mann (Karlsmhe).o 
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MeNally, William D.: Four deaths caused by sodium fluorid. (Vier Todesfs ver- 
ursacht durch Fluornatrium.) Journ. of the Amcric. reed. assoc. Bd. S1, Nr. 10, 
S. 811--813. 1923. 

~aF1 bewirkt bei S~ugetieren Speichelflul~, Oastroenteritis, Dyspn5e, Kr~impfe, 
Herz- and Ateml~hmung, beim Menschen haupts~chlich Leibschmerzen, Muskel- 
l~ihmung, Erbrechen, Durchf~lle und Herz- und Ateml~hmung. In den r yore Verf. 
beobachteten Vergiftungsf~llen - -  sic betrafen s~mtlich Frauen; die Vergiftung erfolgte 
1 mal durch Selbstmord, 3 real versehentlieh dutch Verweehselung des F1Na-haltigen 
Pulvers - -  trat der Ted 3--4 Stunden nach der Einfiihrung des Giftes ein. Bei Hun- 
den isC die intravenSse Eilispritzulig yon 0,05--0,1 g NaF1 pro Kilogramm tSdlieh. 
Die Wirkung yon Flu~sgure und fln~saurem Natrium ist 5hnlich. Zflr germeidung 
yon u wird die F~rbulig s~mtlicher Ungeziefervertilgalngslliittel mit 
einer Farbsubstanz empfohlen. Zur Bchandlung yon Vergiftungsf~llen werden wieder- 
holte reichliche Magensptilungen rnit schwacher Chlorealciuml6sung vorgeschlagen, 
um das lSslic:he F1Na in das unl6s]iche Fluorcalcium fiberzufiihren. G. Strassmann. 

Milovanovi~, M.: Vergiftung dutch ~atrium hydrooxydatum. Serb. Arch. f. d. ges. 
Med. Jg. 25, ~r. 8/9, S. 373--38~. 1923. (Kroatiseh.) 

In den Jahren 1919--1922 wurden in Belgrad 62 t5dliehe Vergiftungsf~llc dureh 
)[tzI~atronlauge seziert, davon betrafen 50 F~lle Erwachsene (3 M~nlier ulid 47 Fraueli), 
die die Lauge in selbstmSrderischer Absicht getrunken hatteli, 12 F~lle 1--3j~hrige 
Kinder, bei denen die u vermutlich auf Zufall zurtickzufiihren war. Der 
Tod erfolgte bel den Kilidern oft erst nach 1--2 Monuten infolge Unterern~hrulig 
durch SpeiserShren- ulid Magenstrikturen. Die Natronlaugenvergiftungen, die 76,5% 
aller u ausmachen, haben in Belgrad erheblich zugenommen durch den 
vielseitigen Gebrauch yon ~atronlauge in der Wirtschaft. Der Sitz der iniolge u 
~tzu~g vereIlgten Stellen h~ngt nicht volt den physiologisehen Engeli, sondern davon 
ab, wo das Gift am l~ngsten und st~irkstcn eingewirkt hat, solche Stellen linden sich 
kurz cberha]b der Kardia cder des Pylorus dureh reflektorischen Verschlu~ yon Kardia 
cder Pylorus, ilifolge der Reizwirku~g der Lauge. G. Strassmann (Berlin). 

Stewart, G. N., and a. M. Rogoff: The influence of morphine on normal cats and 
on cats deprived of the greater part of the adrenals, with special reference to body tem- 
perature, pulse and respiratory frequency and blood sugar content. (Die Morphin- 
wirknng bei der normalen Katze and bei der Katze nach Entfcrnung des grS~eren 
Tells der ~ebennieren, mit besonderer Beriicksichtigung der K5rpertemperatur, der 
Puls- nnd Atemfreqnenz und des Blutzuckers.) (H. K. Cushing laborat, o/exp, reed., 
Weste,'u reset're univ., Cleveland, Ohio.) Journ. of pharmaeol, a. exp. therapeut. Bd. 19, 
Mr. 1, S. 97--130. 1922. 

Eine charakteristische Erscheinung der Morphinvergiftung bei der Katze ist die 
I-lyperthermie. Sic ist nnabh~ngig von deln Erreguligszustand and tritt oft gerade 
bei weliig oder nich~ erregten Tieren, besonders nach gro~eli Morphindosen, wenn eine 
mehr depressive Wirkung vorhaliden ist, in Erscheinung. Bei kleinen Doscn is~ die 
Erregung stgrker, die Tenaperatursteigerung geringer. Bei iutravenSser Injektion 
verlgnft die Vergiftung wie nach subcutaner, liur der Ablauf der Erscheinungen ist 
rascher. Xther verhii~der~ die Temperatursteigerung so ]ange die b~arkose anhalt. 
Entsprechend der offenbar gesteigerten W~irlneabgabe (R5tung der Pfoteli und Schleim- 
h~ute, tIyperthermie der Haut) handelt es sieh bei der Hyperthermie dutch die 
Morphinvergiftung der Katze um eine Steigerullg der Wgrlneproduktion. Die Teln- 
peratursteigerung (W~irlncproduktion) ist dabei nicht dureh die Bewegung zu erklgren, 
doch kalin eili Einflul] der Bewegung auf die Temperatur nicht abgelehnt werden. 
Beim Hand wird die Cocainhyperthermie dutch Curarisierung verhindert. Aueh 
bei niedriger Au~enteml0eratur tritt die ttyperthermie auf, wenn auch in geringerem 
3[al~e. -- In Versuchen an Katzen init Bestinamung des Blutzuckers und am Elide 
des Versliehs des Glykogengehalts der Leber wird gezeigt, dal~ die Hyperthermie yon 
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diesen Faktoren unabhgngig ist. Besonders bei glykogenarmen Tieren tritt die Morphin- 
hyperthermie auch ohne Ityperglykgmie auf. Bei normal genfihrten Tieren isg gMeh- 
zeitig Hyperglykiimie zu beobaehten, die aber nieht zu vSlliger oder aueh nur sehr 
ausgiebiger Glykogenverarmung der Leber ftihren mul3. Dal~ Norphin auch bei Tieren, 
die auf dieses Gift nieht mit I-Iyperthermie reagieren (Kaninehen, I-[nnd), Hypergtykgmie 
bewirkt, zeigt die Unabhgngigkeit beider Erseheinungen voneinander. -- Bei Katzen, 
deren Nebennieren grS/?~enteils entfernt, tier Rest entnervt wurde, tritt die Morphin- 
hyperglyk~i.mie fast in gleicher Weise auf wie bei normalen Katzen, vorausgesetzt, 
dab die Leber nieht zn glykogenarm ist, was bei Tieren, die van der Operation nicht 
genttgend erholt sind, hgufig der Fall ist. Analog tritt die Glykgmie naeh Jther, 
Asphyxie und Zuekerstieh aueh bei nebennierengesehgdigten Tieren ein. Die Versuehe 
verliefea indessen nieht v611ig gleiehsinnig: Bei zwei Tieren mit gutem Leberglykogen- 
gehalt blieb die Hyperglykgmie naeh Morphia aus und war naeh Asphyxie nur gering. 
Versuehe an Kaninehen verliefen entspreehend : bei nieht v611ig ersch6pftem Glykogen- 
vorrat t, rat naeh Morphin nut leiehte Ityperglykgmie ohne Hyperthermie ein. -- Ver- 
suehe an Meerschweinehen zeigen, dab Rasieren eines gr6Beren Tails der ttautober- 
fl~ehe beim ttalten der Tiere in einem grSl3eren Kgfig ohne ~16gliehkeit der Bedeekung 
in kurzer Zeit zu erhebliehen Untertemperaturen und Tad fiihrt. Sehutz vor W~rme- 
verlust dutch Einpaeken in Watte oder im Warmekasten verhindert den Eintritt 
tier Untertemperatur nnd dadureh bedingte Sehgdigungen. Aueh beim Kaninchen 
nnd lediglieh naeh Scheren eiaer grS/3eren Hautpartie beobaehtet man Untert.empera- 
turen und erhebliche Gewiehtsverluste, die zum Tode ftihren. Aus diesen Beobaehtungen 
folgt, dab in Versuehen wie den oben besehriebenen die MSgliehkeit des Einflusses 
van nngeniigend behaarten Hantpartien an den Stellen friiher ausgefiihrter Operationen 
genau in l~echnung gestellt warden mul~.--Entgegen dan Ergebnissen van L ewi s 
konnte bei Gelegenheit dieser Versuehe festgesteltt warden, dab nebennierenlose 
Tiere ni e h t gegen Morphia iiberempfindlieh sind. K. Fromherz (H6ehst a. ~'I.).o 

Hoppe, jr., Lewis D.: Stryehnine poisoning'. (StrychNnvergiftung.) (Dep. o/dis. 
o/childr., Columbia univ. a. childr, mad. sara., Bellevue hasp., New Yorlc City.) Arch. 
of pediatr. Bd. 40~ Mr. 4, S. 264--265. 1923. 

Ein Kind van 20 Monaten verfiel 20 Miauten naeh dem Essen van einigen ,,Dys- 
pepsietabletten" in schwere klonisehe Kr/imple. Naeh Magen- und Darmspiilung 
wurde Morphium und Chloralhydrat gegeben. Erst unter leiehter Chloroformnarkose 
lieBen die Kr~mpfe nach, traten jedoeh naeh lS/tstiindiger Daner der Narkose wieder 
auf. Deshalb 7,5 ecru Magnesiumsulfat subeutan. Bald darauf mehrstiindiger Schlaf. 
Nach dam Erwachen noehmals ein leiehter Krampfanfa]l, der jedoeh mit Chloralhydrat 
wirksam bekgmpft warden konnte. Die Tahletten enthieltenNux vomiea. Wieviel das 
Kind gegessen, war nieht festzustellen. Rasor (Frankfurt a. M.).o 

Olmer, D., et Antoine Raybaud: Etude de la r6sistance globulaire au eours de 
I'intoxieation par Foxyde de earbone. (Untersuehung der Erythroeytenresistenz bei 
Kohlenoxydvergiftung.) Cpt. rend. des s6anees de la sac. de biol. Bd. 88, Nr. ]8, 
S. 1310--1312. 1923. 

Die Verff. beobachteten bei 2 F~llen van Kohlenoxydg~svergi~tung, d~B die l~esistenz 
der Erythrocyten vermindert w~r; st~rk vermindert w~r nur die minimMe Resistenz, der Be- 
ginn der It~mo]yse trat sohon bei 0,60 auf, t~tMe ttS, molyse dagegen ersg bei 0,35%. 
Diese Wirkung der Vergiftung lieB sich noah 13 Tage naeh der Vergiftung erkennen. B~i 
experimenteller Vergifbung van N[eersohweinahen war die minimMe Resistenz ebenfMls 
deutlich vermindert. Groll (MSnchen).o 

Egdahl, Anfin: Chronic carbon monoxid poisoning. (Fortgesetzte Vergiftung dureh 
Kohlenoxyd.) Journ. of the Amerie. reed. assoc. Bd. 81, Mr. J, S. 282--28~. 1923. 

F~ille andauernder leiehter Vergiftungen dutch Kohlenoxyd sind aul3erordentlieh 
hiiufig. Die Arbeiten mehrerer namentlieh angeffihrter Untersueher zeigen, dab an 
Arbeitsst/itten und 5ffentliehen P1/itzen oft erstaunlich grebe Mengen van Koblen- 
oxyd enthalten ist, so z. B. in versehiedenen tlgumen einer Ausbesserungswerkstgtte 
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ftir Kraftwagen, nachdem 6 St. kein Motor gelaufen war, zwischen 0,1 und 0fi~o, in 
einem Laboratorium, naehdem 16 Bunsenbrenner 2 St. gebrannt hatten, 0,1~o, selbst 
auf dem Bahnsteig einer Haltestelle in London wurden 0,066~o naehgewiesen. 0,04 gilt 
als unbedenklich, obwohl naeh Atmung einer Lugs mit 0,027~o Gehalt an Kohlenoxyd 
ein Blutgehalt yon 14~o Kohlenoxydhgmoglobin festgestellt worden sin& Wiihrend 
in der Ruhe Erseheinungen erst naehweisbar sein sollen, wenn das Nut  zu 1/3 ges~ittigt 
ist, treten sie bei k6rperlieher Arbeit frtiher ein (Haldane) .  Kopfschmerzen, Breeh- 
reiz nnd Erbreehen zeigen sehon einen Kohlenoxydgehalt des Blutes yon 30% an: 
Andere Zeiehen sind Kribbeln und Zueken in den Lidern, gesteigerte Reizbarkeit, 
Gefiihl der Taubheit in den versehiedensten KSrperteilen, Steifigkeit der Finger und 
Zehen. Schtittelfrost, starker Durst, Verlangen naeh Zueker, Herzklopfen, Iterz- 
sehmerzen, Atemnot, Blgsse, verfallenes Aussehen, rote Fleeken auf den Wangen, 
nnruhige glgnzende Augen, erweiterte Sehl6eher, unregelm~l~iger Puls (auf Grand 
yon Gefiil]krgmpfen). Der Kopfsehmerz widersteht den gewShnlichen Mitteln. Yerf. 
hat 6 Fglle beobaehtet, in welehen die Gesehgdigten als erstes Zeichen ein sehwer zu 
besebreibendes Geftihl yon l'J'belbefinden, ferner Schwgche, Herzklopfen and Xurz- 
atmigkeit empfanden. Alle klagten tiber Kopfsehmerzen und Magenerseheinungen, 
einer tiber Sehwindel beim Biieken. Bei allen war die Zahl der roten BlutkSrperehen 
vermehrt, 3 batten aueh eine Eosinophilie. Verf. liel3 6 Meerschweinehen dutch eine 
Woehe tgglieh 1 St. lang 0,1 proz. Kohlenoxyd atmen. Sie erreiehten einen Kohlen- 
oxydgehalt yon 25m80%. Die roten Blutk6rperehen waren naeh einer Woehe ver- 
mehrt. Bei 2 getSteten Tieren zeig~e sieh das Knoehenmark in erh6hter Tgtigkeit. 
Alle hatten einige Gramme an Gewieht verloren. Die Impfung zweier Tiere mit menseh- 
lichen Tuberkelbaeillen ergab gegentiber einem Vergleiehstier eine stgrkere Aus- 
breitung der Tuberkulose. Weniger deutlieh war die Steigerung der an den restliehen 
2 Tieren geprtigsen Empfindliehkeit gegeniiber Staphylokokken. Verf. meint, dag 
beim Mensehen besonders die erhShte Empfindliehkeit gegentiber der Lungenent- 
ztindung dureh andauernde leiehte Xohlenoxydvergiftung yon Wiehtigkeit ist. Der 
Arzt soll, wenn jemand fiber dauernde Besehwerden unklarer Ursache klagt, an die 
N6gliehkeit einer Kohlenoxydvergiftung denken, und eine Blutuntersuehung vor- 
nehmen, zumal die Ha ldanesehe  Probe schon einen Kohlenoxydgehalt yon 0,039o 
naehweisen lgl~t. Meixner (Wien). 

Crouzon: Intoxication par l'oxyde de earbone suivie en apparenee de troubles 
nerveux. Tab~s r~v@l~ par l'aeeident. (Kohlenoxydvergiftung, seheinbar gefolgt von 
nervSsen St6rungen. Dureh den Unfall offenbar gewordene Tabes.) Ann. de m~d. lgg. 
Jg. 3, Nr. 9, S. 573--577. 1923. 

In einem Gaswerk be.s.eh~ftigter 42j/~hriger Mann empfindet nach Bedienen eines Gaso- 
meters w/~hrend der Naeht Ubelkeit, geht ins Freie, wird sehwindlig, sttirzt 3 mauf das Pflaster 
herab und wird bewuBtlos in das Krankenhaus gebracht, wo man Kontusionen des Seh/idels 
feststellt. Naeh Wiederaufnahme der Arbeit 1 Monat nach dem Unfall bleiben als Besehwerden 
stgndiger Schwindel und Kopfsehmerzen zurtiek. Die Untersuchung ergibt ein Fehlen des Knie- 
sehnen- und Aehillesreflexes, leiehten Romberg und Urininkontinenz. Die Besehwerden werden 
z.T. auf den Unfall {leiehte Kohlenoxydvergiftung, Sturz und Gehirnerschtitterung im Betrieb) 
zuriiekgeftihrt nnd daftir eine Rente yon 5--15~ als angemessen angenommen. Die ttbrigen 
:Beschwerden werden einer yore Unfall vSllig unabhangigen Tabes zur Last gelegt und sind 
daher nieht entsch~digungspflichtig. Eine CO-Neuritis wird nieht angenommen. G. Strassmann. 

Sehneider, Martin: Zwei F~ille yon Hemiplegie naeh Leuehtgasvergiftung. Xlin. 
Wochensehr. Jg. 2, Nr. 41, S. 1890--1891. 1923. 

Die im unmittelbaren Ansehlu6 an eine Kohlenoxydvergigsung oder erst naeh einer 
gewissen Pause auftretenden Sehgdigungen betreffen hauptsgehlieh das Nervensystem. 
Meist handelt es sieh um Sensibilit/itsst6rungen, Neuralgien, Neuritiden, bei starker 
Einwirkung kommt es zu Liihmungen bestimmter Iuskelgruppen, manehmal aber 
aueh zu solchen grSl3erer Gebiete. 

Bei 2 Leuch~gasvergiftungen konnte Verf. Halbseitenls beobaehten. An dem 
ersten Fall ergab die spektroskopisehe Blutuntersuehung auf Kohlenoxyd, die am Tage naeh 
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der Einlieferung vorgenommen wurde, ein Fehlergebnis. Temperatur war normal, gelegentlich 
traten Erh6hungen bis 38,2 ~ ein. Die reehtsseitige Hemiparese ging allenthalbcn zuriick, 
nur eine deutliehe Rezurrensparese blieb bestehen. Bei der E~tlassung wurden Klagen fiber 
starke VergeBlichkeit ge~u~ert. Gegen eine dureh Apoplexie beding%e I-Iemip!egie der 70 Jahre 
alten Frau sprieht naeh Verf. neben Anamnese und normalem Liquorbefund besonders der 
rasehe und beinahe vollkommene Rfiekgang der Li~hmnngser~eheinungen. - -  Die zweite Be-. 
obaehtung, eine selbstm6rderisehe L~uehtgasvergiftung einer 37j~hrigen Frau, bot im Liquor 
keine krankhaften VeI~nderungen, hingegen fiel die WaR. im Blur + q - +  aus. Die motori~ehen 
und Sensibilit~tsst6rungen der linken K6rperseite versehwanden allm~hlich bis auf geringe 
Reste (leiehte Unsieherheit im linken Arm und ~Naehsehleppen des linken Beines). Die Lues 
latens dfirfte bei dem v611igen normalen Liquorbefund und dem Verlauf der Erkra~kung 
trotz der positiven WaR. im Blur naeh Ansieht S e h n e i d e r s  nicht mit der Hemiplegie in Ver- 
bindung zu brin.gen sein. Lindinger (Innsbruck). 

Briicken: Uber chronische Benzolvergiftung. Dtsch. reed. Wochenschr. Jg. 49, 
Nr. 34, S. 1120--1121. 1923. 

Benzol ist, wie die Untersuchungen L eh ma  n ns  ergeben haben, kein harmloser 
K6rper, denn die Eina tmnng fiihrt bei Tieren zu Narkose und Tod. Auch bei chroni- 
scher Zufuhr per inhalat ionem kommt  es zu einer schweren Erkrankung.  Es werden 
zwei Krankheitsf/il le beschrieben, beide Frauen im Alter  yon 23 und 22 Jahren be- 
treffend, die lange Zeit in einer Gummifabrik dami t  besch~itigt  waren, Teile you 
Gummib~llen mittels Pinsels mi t  einer BenzolkautschuklSsung zu bestreichen und 
dann zu kleben. Die Krankheitserscheinungen bestanden in dem Auftreten yon Pur-  
pura-ar t igen Blutungen der t t au t ,  Blutungen des Zahnfleisehes, Darmblutungen,  so- 
wie verst/ irkter Menstruation. Das Blutbi ld  ergab vor allem eine starke Abnahme 
des Hiimoglobingehaltes und der Erythrocytenzahl ,  ebenso waren die Leukoeyten ver- 
ringert. Besonders auffallend war die Abnahme der Thromboeyten und die u 
rung der Blutnngszeit.  Charakteristisch war, dab bei der einen Pat ient in  die Genesung 
sehr lange Zeit in Ansprueh nahm. Es handel t  sieh also bei dieser chronisehen Benzol- 
vergiftung a m  eine L~hmung der Blutbi ldung durch Seh~dignng der blutberei tenden 
Organe. Am meisten leidet die Bildung der granulierten Leukocyten und Blutpl~tt-  
chen. Gef~hrdete Personen miissen i iberwaeht werden, wobei haupts~ehlieh auf Ver- 
minderung der Leukoeyten und Pl~ttehenzahl zu aehten ist. Vielleicht gentigt auch die 
Prii~ung der Blutungszeit  zur ersten Orientierung. KoJ~,mann (Halle).~ 

Friihlieh, A., nnd E. Sternsehein: [~ber kombinierte Rhodan-Ammonsul[atvergiftung. 
(Staatl. biol. A~st., Helgola~d.) Zeitschr. f. d. ges. exp. Med. Bd. 33, H. 3/'6, S. r 

EiweiB16sung wird x~on l=thodan-Alkalisalzen in keiner Konzentration gef/illt. Werden 
jedoch vorher Ca-, Sr- und Ba-Salze zugesetzt, so tr i t t  bei Rhodanidzusatz starke EiweiB- 
f~llung ein. Am Herzen des narkotisierten Hundes steigern ganz kleine Ba-Mengen die Rhodan- 
herzwirkung sehr stark, Sr m~Big, Ca gar nieht. ]:)as Verhalten yon Fischen in Rhodan-Salz- 
Ammonium-SulfatlSsungen ist besonders eigenartig. Die Tiere bleiben stundenlang am Leben, 
werden sie aber zu einer Bewegung veranlaBt, irgendwie bertihrt, so tr i t t  tier Tod pl6tzlich 
ein, der Rumpf wird eingekniekt.. Diese Beobachtung, die F r 6 h l i c h  1905 in Roseoff maehen 
konnte, wurde neuerdings an Helgol~nder Material (Globiusarten) best/~tigt. Auch bier genfigte 
mehrstiindiges Verweilen in einem Meerwasser-Salzgemenge und Berfihren der Tiere, um den 
besehriebenen augenblickliellen Tod der Tiere herbeizufiihren. Die Erseheinung ist unabh/~ngig 
yon der Wasserstoffionenkonzentration. Veff. macht darauf aufmerksam, dal] man hier von 
einer ,,latenten Vergiftung" zu spreehen hat, die bisher nur selten beobaehtet wurde. Die 
Erscheinung erinnert an die Impfung mit Krystallen, an die Contraeturbereitsehaft des ruben- 
den tterzens bei eontracturerzeugenden Substanzen als N/~hrmittel und be]euehtet u. a. vor 
allem die Frage der unerkl/~rliehen pt6tzliehen Todesf/ille, die mit Atffstellung yon patho- 
]ogiseh anatomisehen Krankheitsbildern (Status-thymico-lymphatieus) nieht erkliirt werden. 

E. Oppenheimer (K61n).~176 
t lardikar ,  S . W . :  On rhododendron poisoning. (Uber das ]Rhododendrongi~t.) 

(Pharmacot. laborat., univ., Edinburgh.) Journ. of pharmacol,  a. exp. therapeut.  Bd. 20, 
Nr. 1, S. 17--~4. 1922. 

Die wirksame Substanz yon Rhododendron, das Andromedotoxin, wirkt zuerst erregend, 
dann l/ihmend auf die Vagusendigungen. Dies ~uBert sich in Respirationsbehinderung fiir 
kurze Zeit, Ver.~nderung des Atmungstypus und in Respirationsverlangsamung. Daneben 
treten wie belm Asthma DyspnSe dureh Bronehialkr~mpfe auf. Die Bronchialsekretion ist ge- 
steigert, der Herzsehlag verlangsamt, der Blutdruek sinkt, dann tr i t t  Pulsbesehleunigung und 
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Blutdrueksteigerung auf. Der Darm wird h/~ufig entleert. Subeutane Applikation yon 1,4 mg 
Andromedotoxin pro Kilogramm Kaninehen vergiftete die T/ere nach 15 Minuten, 0,28 mg in 
12--24 Stunden. Der rasehe Ted [st auf direkte tterzwirkung zurtickzuftihren, die Ventrikel 
bleihen in Diastole oder Hem[systole stehen. Be[ kleineren Gaben erfolgt der Ted oft dureh 
Respirationslii.hmung, infolge L~hmung der Phreniei oder des Zwerchfells. AuBer den h6heren 
Gehirnzentren wird aaeh die gestreifte Muskul~tur gel~hmt. Vor dem Eintritt der L~hmung 
kann eine auffatlende Ermiidbarkeit von Nerven und Muskeln beobaehtet werden. Be[ st/~r- 
keren Konsentrationen verlieren die Muskeln dauernd ihre Erregbarkeit. Das zeigt sick am 
besten am Zwerchfell. Die tterzarhythmie ist aaf eine ReizMtungsst6rung veto Vorhof zu den 
Ventrikeln zuriiekzufiihren. Die Diastole [st unvollkommen. Am Herzen in situ wurden beim 
French Konzentrationen "con 1 : 425 000, beim isolierten Kaninehenherz 1 : 3 000 000 ver- 
wendet. Das durehstr6mte Sgugetierherz bleibt in Systole stehen. Das Herz in situ [st nach 
Vergiftungen rechts leer oder ntlr in teilweiser Systole. Konzentrationen yon 1 : 40 000 haben 
einen peripher bedingten wsoeonstrictorischen Einflul3 auf die Blutgef/~Be. Glatte Muskulatur, 
die nieht vom Parasymp~thieus versorgt wird, wird nioht ergriffen. Die vermehrte Speiehel- 
sekretion [st als erstes Stadium des Erbreehens aafzufassen und nieht als spezifisehe Wirkung 
auf die Speicheldriisen. Dan Andromedotoxin wird zu einem Drittel unver~ndert im tIarn 
ausgesehieden, wenn es Tieren subeutan beigebraeh~ wird. Schiibel (Wtirzburg).o 

Nieolai, H. W.: Ein Fall yon Luminalvergiftung. (Stadtkrankenh., Dresden- 
Johannstadt.) Klin. Wochenschr. Jg. 2, Nr. 41, S. 1891--1892. 1923. 

Angesichts der groSen Bedeutung and h~ufigen Anwendung des Luminals in der 
Behandlung der Epilepsie [st es aaffallend, da~ nat  6 Beobachtungen yon lebens- 
bedrohlichen Yergiftungen bisher mitgeteilt warden. Verf. berichtet fiber einen Fall 
yon Luminalvergiftung, der naeh 10 Tagen geheilt entlassen werden konnte. 

Ein 21 ji~hriger junger Mann, der an Epilepsie lit~, halle dutch Einnehraen Yon 3,0 g Lumi- 
nal Selbstmord begehen wollen. Be[ der Einlieferung ins Krankenhaus maehte der Zudstan 
des Kranken den Eindruck einer sehweren Alkoholvergiftung. Es bestand votlkommene Be- 
wul~tlosigkeit, der Muskeltonus war g~nzlieh aufgehoben, yon Zeit zu Zeit nahra man ein An- 
spannen der gesamten KSrpermaskulatur and athetotisehe Bewegungen der GliedmMten wahr, 
der Puls erreiehte be[ solchen An[allen 140 Schl~tge in der Minute. Die SehlScher waren mgBig 
welt bis eng, itnderten sich nieht sieher an[ Lichr Wegen ggnzlieh aufgehobenen Schluck- 
und Witrgereflexes miltlang eine Magenaussptilung. Im Ham gliiekte der Luminalnachweis 
naeh den Methodea yon Nol le ,  Molle und Kle is t  nicht, weshMb Nic olai ann[mint, dab das 
Luminal im KSrper abgebaut werde. 

Die Vergiftungserseheinungen guSerten sich yon seiten des Grol~hirns, der 
Zentren des verl~ngerten Markes und aueh seitens des Kleinllirns, verschwanden 
abet nach etwa 2 Wochen be[hake vollst~ndig. Am 11. Tage nach der Yergiftung 
trat  wieder ein epileptischer An[all an[, nachdem S Woehen yorker kcin Anfall mehr 
beobachtet worden war. Lindinger (Innsbruck). 

Ridder: Terpentin~ilvergi~tung mit NierenseMidigung dureh ~iullerliehe Anwendung 
des {)is. Dtsch. reed. Wochenschr. Jg. 49, ~r .  43, S. 1369. 1923. 

Die 1 Woche lang vorgenommene t/~gliehe Einreibung eines Ful~es mit Terpentin61 ver- 
ursachte eine ausgedehnte akute Dermatitis des FuBes und eine akute :Nierenentziindung, die 
nach 8 Tagen wieder abgeklungen war. Wenn auch in diesem Fall in~olge besonderer Verh/~lt- 
nisse eine sehr rasche Resorption des Terpentin61s durch die Hau~ mSglieh war, [st doch die 
Beobachtung ein Beweis [fir die M5glichkeit elner Nierenentztindang infolge ~ufierlicher An- 
wendnng yon Terpentin61 auf die ttaut. Georg Strassmann (Berlin). 

(Iriebel, C.: Solaninreiehe gesundheitssehiidliehe Kartolleln. (Staatl. Naheungs- 
mittel-Untersucl~.-Anst., Berlin.) Zeitsehr. f. Untersuch. d. Nahrungs-n .  Genufimittel 
Bd. 45, It.  4, S. 175--183. 1923. 

Wiihrend bisher in der Literatur tiber Vergiitungen dutch s el a ni n h a 1 t ige  K ar-  
t o f f e l n  nur ann den Somrnermonaten berich~et worden [st, d. h. aus einer Jahreszeit, 
we entweder noch ,,alte" (bereits ausgekeimte) oder bereits ,,neue" (neck unreife) 
Kartoffeln genossen waren, beobaehtete Yerf. 2 Fiille, in denen anfangs Dezember 
(1922) sick Kartoffeln rail einem nngewShnlieh hohen Solaningehalt (his zu 0,790~ 
fanden. Der Genul~ dieser Kartoffeln, die sieh dutch einen unangenehmen, kratzenden 
Geschmack auszeiehneten, verursachte Breehreiz. Die Ursaehe der vermehrten Solanin- 
bildung [st neck ungekl~rt. u hat  die Au~bewahrung dot Kartoffeln am Liehte, 
die, wie schon yon anderer Seite beobaehtet worden [st, die Solaninbildung begiinstigt, 
auch hier eine Rolle gespiel~. SpiYa (BerIin).o 
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Marx, Norbert: Intoxikationspsyehose dutch Pilzvergiftung. (Ir~en(,~st. d. ~tad~ 
Berlin, He~z~erge.) Allg. Zeitschr. f. Psyehiatrie u. psyeh.-gerich~l. Med. Bd. 79~ 
H. 5/'6, S. 369--373. 1923. 

Im Anschlul~ an den GenuI~ eines Pilzgerichtes, in dem nach Ansicht des Verf. 
auch Fliegenpilze (Agaricus) enthalten gewesen sein mul~ten, traten bei einem GSrtner 
schwere delirante Verwirrtheitszusti~nde mit Visionen, Akoasmen und so furibunden 
Erregungszust~inden ein, da$ Verlegung nach der Anstalt am 3. Tage erfolgen muJ]te. 
Bewu$tseinsaufhellung etwa 8 Tage naeh der Aufnahme, bei der die Pupillen welt 
und lichtstarr gewesen waren. Die Exploration des Kranken ergab nun, dal~ viele. 
scheinbar sinnlos verworrene Handlungen w~hrend des deliranten Stadiums in Wirk- 
tichkei~ sinavolle Reaktionen aui halluzinatorische bei~ngs~igende Bewu$tseinsfi~l- 
sehungen darstelien. Verf. weist daranf hin, dull sein Fall wohl der erste von Fliegenpilz- 
vergiftung sei, derinpsychiatrischerAnstaltsbeobaehtungwar. Y. Stern(GSttingen). 

J~irvinen, K. K.: Die Liisliehkeit der Koehkesselmetalle in Speisen. (St~dt. Laborat. 
]. hyg. Unte~'such., HeIsing/ors.) Zeitschr. f. Untersuch. d. ~Nahrungs- u. Genul3mitte! 
Bd. 45, H. 4, S. 190--191. 1923. 

Bei 3stiindigem Kochen 15sten sich nach den Versuchen des Verf. beispielsweise 
in 1 kg 40proz. Zucker enthaltendem Fruchtsaft mit 1,5~/o Citronens~ure aus: einem 
(die yon der LSsung benetzte Innenflgche war 3,9qdm) eisernen TopI 1r mg Eisen~ 
einem unverzinnten Kupferkessel 65 mg und aus einem Messingkessel 0,5 mg Kupfer, 
aus einem Aluminiumkesse1120 mg Aluminium. Bei Verwendung einer 5 proz. Kochsalz- 
15sung an Stelle der ZuckerlSsung betrugen die entsprechenden Werte 104, 70,1, 2, 2,0 and 
9 rag. Salzige Speisen 15sen also ira allgemeinen weniger Metall als saure. Spitta.o 

�9 Staudinger, IIermann: Anleitung zur organisehen quali/ativen Analyse. Berli~: 
Julius Springer 1923. XIV, 94 S. G.-M. 3,60, $ --,85. 

Die vorliegende Anleitung ist dazu bernfen, eine empfindliche Liieke beim Unter- 
richt in der organischen qualitativen Analyse auszufti!len. Der praktisehe Unterricht 
in der orgunischen Chemie erstreckt sieh im wesentlichen meist auf synthetische Arbeiten~ 
wghrend eine organisehe qualitative Analyse, welche die Trennung des Gemisches 
yon bekannten organischen Stoffen und deien Identits zum Ziel hat, im 
Unterrieht nieht geiibt wird. Diesem Bedfirfnis soli die Anleitung Verf.s gentlgen. 
Das Biiehlein zerfgllt in einen allgemeinen und einen speziellen Teil. In ersterem wird 
der Untersehied zwischen anorganischer und organischer Analyse klar gezeiehnet~ 
wobei die Grundlagen der letzteren scharf umschrieben werden. Der spezielle Tell 
~ichte~ in der un~ibersehbaren Menge organischer Stoffe (his 1910 14~ 000 gegenfiber 
nur 34 000 anorganischen Substanzen) sehr zweckmg13ig naeh LSslichkeit and Fltichtig- 
keit das Untersuchungsmaterial. Die leieht fliiehtigen KSrper sind meist Fliissigkeiten, 
die in Xther 16slieh sind, nach ihrem Verhalten zum Wasser aber in 3 Gruppen einge- 
teilt werden kSnnen: 1. Mit Wasser misehbare Verbindungen, 2. in Wasser schwer 
lSsliehe oder unlSsliehe KSrper, 3. dutch Wasser zersetzliehe leieht fliichtige Stoffe. 
Die schwer fliiehtigen Anteile sind nach ihrem Verhaiten zu Xther und Wasser in 
5 besondere G~uppen eingeteilt.: 1. in J~ther 15sliehe, in Wasser sehwer oder unlSsliehe = 
2. in Xther und Wasser 15sliche Yerbindungen, 3. in Wasser 15sliehe, in Xther sehwer 
oder unlSsliche; r in Wasser and Xther sehwer oder unl(~sliehe Verbindungen und 
endlieh 5. in solehe Substanzen, die dutch Wasser vergndert werden. Auf diese Weise 
werden die Trennungen im besonderen nach physikalisehen Grunds~tzen (Sehmelz- 
and Gefrierpunktermittlung, Bestimmung des spezifisehen Gewichtes und Brechungs- 
exponenten, der Lichtabsorption, Verhalten gegen polarislertes Lieht and Farben- 
reak~ion) durehgefii]~rt und gestatten weitere CharakterisierungsmSglichkeiten fiir die 
[dentifizierung. In der 1Na~ur der Saehe liegt es, dal~ zwisehen den einzelnen Gruppen 
unter den leiehtlSs]ichen nnd sehwerl5sliehen Substanzen mannigfaehe 13berg~nge be- 
stehen. Hinsichtlieh des nhheren Analysenganges mut~ auf das :Btiehlein sel bst mit seiner 
iiui~erst zweekmg~igen und iibersichtliehen Anordnung verwiesen werden. C. Ipse~t. 
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�9 Sabalitschka, Th.: Anleitung zum chemisehen Nachweis der Giite fiir Pharma- 
zeuten, Chemiker und Mediziner. Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1923. VII, 
]23 S. G.Z. 4-,5. 

Verf. bez'weckt fiir die Unterweisung der Pharmazeuten eine gedriingte Anleitung 
zur Ausmittelung der biiufiger vorkommenden Gifte zu geben. Demgem~B sind bei 
der Auswahl des Stoffes and bei seiner Bearbeitung vorwiegend die Bediirfnisse der 
pharmazeutischen 1)raxis berficksiehtigt. Im allgemeinen b~lt sich das Bfichlein an 
die Werke, die hinsiehtlich des Nachweises der Gifte in grSBerer Zahl vorliegen. Als 
besonderer Vorzug der Anleitung ist der Abschnitt zu erw~hnen, der sich in fiber- 
sich%licher und erschSpfender Art mit der orientierenden Vorprfifung des zu unter- 
suehenden Materials durch Vornabme der notwendigen Vorproben besch~ftigt. Diese 
letzteren erstrecken sich in zweckm~i~iger Weise auf 1. Feststellung des Aggregat- 
zustancies, Bestimmung yon Farbe, Geruch, Verteilung, Beobachtung mit unbe- 
wehrtem Auge, mit Hilfe der Lul3e and endlieh mittels des Mikroskopes, Priifung der 
Reaktion; 2. Ermittelung des spezifischen Gewichtes z. B. dutch Ansehl~mmen; 
3. mikroskopiseh-pharmakognostischen 1Nachweis; 4. Prfi~ung im GlfihrShrchen; 5. Un- 
tersuehung auf Kohle; 6. in de~ t)hosphorsalzperle; 7. Metallpla~tenprobe; 8. F~rbung 
der Bunsenflamme; 9. Leuchten im Dunkeln beim Umriihren; 10. Schaumbildung 
usw. Gerade durch den eindringlichen Hinweis auf die Bedeutung dieser sog. Vor- 
proben und dutch besondere und eingehende Berficksichtigung derselben wird die 
Anleitung gewil~ mannigfachen ~qutzen stiffen kSnnen. C. Ipsen (]nnsbruck). 

�9 Handbueh der biologischen Arbeitsmethoden. Hrsg. v. Emil Abderhalden. Abt. Iu 
Angewandte chemisehe und physika]isehe Methoden. T1. 7, H. 4, Liefg. 97. Pharma- 
kologie, Pharmazie, Toxikologie. - -  Faust, Edwin Stanton: Darstellung und Nachweia 
tierischer Gifte, Berlin u. Wien: Urban & Schwarzenberg 1923. 175 S. G.Z. 8,1. 

Die Darstellung und der 7Nachweis tierischer Gi/te ~inden seitens des Verf. in dem 
vorliegenden ttefte eine hSehst interessante und fibersichtliche Bearbeitung. Zu den 
tierischen Giften geh6ren im Sinne der Begriffsbestimmung F a n st s alle pharmakologiseh 
wirksamen Stoffe, die yon Tieren direkt, d. h. physiologiseherweise gebildet werden, 
nicht aber solehe, die dutch Bakterien oder andere Mikroorganislnen im TierkSrper 
erst entstehen oder yon letzteren erzeugt im fertigen Zustand yon auBen aufge- 
nommen werden. Aul]erdem unterscheidet Verf. zweekmiil~ig zwisehen ,,aktiv" giftigen 
Tieren, die als frei bewegliehe and selbstgndig handelnde Wesen ihre giftigen Stoff- 
weehselprodukte mittels eines Gi~tapparates wJllkiirlich auf bzw. in ihren Gegner 
oder Angreifer zu bringen vermSgen, nnd ,,passiv" giftige Tiere, welche GiftkSrloer 
physiologiseherweise zwar bilden, gegen ihre Gegner abet selbsttgtig nieht zu ge- 
brauchen imstande sind. Als Vertreter der er.sten Gruppe gelten Giftsehlangen im 
wahrsten Sinne des Wortes, zum Typus der letzteren wiiren beispielsweise KrSten, 
die ihr giftiges Hautdriisensekret aktiv nicht verwerten kSnnen, Giftschlangen, welche 
keine Giftziihne besitzen, und die Kanthariden zu reehnen. Wie Verf. dazu kommt~ 
zur letzteren Gruppe aueh die Giftpflanzen zu zghten, ist nicht ersiehtlich. Mangels 
genauer Kenntnisse iiber die Wirkungen and Eigenschaften der wirksamen 8nbstanzen 
bei den tierisehen Giften ist eine Einteilung des Stoffes naeh pharmakologisehen Ge- 
siehtspunkten gegenwiLrtig undurehffihrbar. Ebenso ist eine Sichtung nach den che- 
mischen Grundsiitzen untunlich. Daher folgt ~. zweekmgl~igerweise bei der An- 
ordnung der Materie einer Klassifikation naeh der systemutischen Einteilung des Tier- 
reiehes. So gliedert sieh der Inhalt des Heftes in zwei grSBere Gruppen: a) Gifttiere 
aus der Klasse der Wirbeltiere (u b) Giittiere aus der Klasse der Wirbel- 
losen (Avertebraten). In diesem Rahmen werden ausfiihrlich und ersehSpfend Wir- 
kungsweise, Darstellung, Naehweis bzw. Erkennung der Giftstoffe erSrtert. Zweifellos. 
entsprieht die Arbeit F.s einem dringliehen Bedfirfnis und ist dazu berufen, unsere 
genntnisse fiber die giftigen Stoffweehselprodukte im Tierreieh zu klgren and die Wege zu 
einer weiteren systematisehen Bearbeitung der tierischen Gifte zu ebnen. C. Ipsen. 
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�9 Handbueh der biologisehen Arbeitsmethoden. ttrsg, v.Emi|Abderhalden. Abt. [~. 
Angewandte chemisehe nnd physikalisehe Methoden, TL 7, H. 5, Liefg. 98. Pharma- 
kologie, Pharmazie, Toxikologie. - -  Storm van Leeuwen, W.: Physiologisehe Wert- 
bestimmung yon Giften nnd Giftkombinationen an Warmbliitern ~n{l deren 0rganen. 
- -  Tappeiner, Hermann yon: Methoden beim Arbeiten mit sensibilMerenden fluores- 
eierenden Stoffen. -- Pfeiffer, Hermann: Der Naehweis photodynamiseher Wirkungen 
fluoreseierender Stoffe am lebenden Warmbliiter. Berlin n. Wien : Urban & Sehwarzen- 
berg 1923. 173 S. G.Z. 7,2. 

Der Verf. gibt eine eingehende Darstellung der versehiedenen Methoden biotogisch- 
physiologischer Wertbestimmung yon pflanzlichen und tierisehen Stoffen, Diese ver- 
folgen den Zweek, in jenen Fallen, in welehen die wirksamen Bestandteile des Heil- 
mittels, des sog. galenisehen Praparates wie z.B. bei Seeale cornutmn, Fol. digit., 
Extr. Belladonnae, 8ehilddriisen- und Nebennierenextrakt usw. unbekannt sin& 
dureh das physiologische Experiment die Art und St~rke der Wirkung zn bestimmen. 
Die physiologisehe Wertbestimmung wird zum Teil an Kaltbliitern z.B. Fr6sehen, 
oder deren t~berlebenden Organen, Herznerven, ~uskeln, Gefagen, zum Tei! aueh an 
Warmbliitern z. B. Mausen, Kaninehen, Katzen, Hunden und aueh genschen vorge- 
nommen. Es mug damit gereehnet werden, dal] der physiologisehen Wertbestimmung 
hn allgemeinen gegeniiber den gewiehtsanalytisehen, ehemisehen Feststeltungen ge- 
wisse Nachteile anhaften in Gestalt yon Fehlbereehnungen, welche bis 20 und 25% 
betragen kSnnen. Gegeniiber diesen Naehteilen sind andererseits aueh gewisse Vorziige 
unverkennbar in der tliehtung, dag z.B. oft kleinste Mengen eines Giftes mit ihnen 
naehgewiesen und annahernd aueh quantitativ ermittelt werden k6nnen. So sei darauf 
hingewiesen, dal? eine LSsung yon ~-Imidazolylathylamin, die im Kubikzentimeter 
0,0001 mg dieses Giffes enthalL noeh eine deutliehe Wirknng auf das iiberlebende 
Uterushorn erkennen lal3t, und dab der dureh Musearin bewirkte Stillstand des Froseh- 
herzens dutch 1 eem einer L6snng yon 1 : 12 Millionen, das ist also dutch 0,000,0008 mg 
Scopotamin anfgehoben werden kann. Im grogen und ganzen giiedert sieh die physiolog. 
Wertbestimmung naeh 2 Arbeitsriehtungen: Bei der ersten Arbeitsweise wird unter- 
sucht, wie viel yon dem zu priifenden Gift erforderlieh isL um eine bestimmte Wirkung 
bei einem Tier oder auf ein Organ zu gewinnen nnd man vergleieht dieses Ergebnis 
mit dem Effekt, den in anderen Fallen ein bekanntes Gift auI ein solehes Tier oder solehes 
Organ auszuiiben pflegt. Die zweite Arbeitsmethode bestimmt die Wirkung des zu 
untersuchenden Praparates anf Bin bestimmtes isoliertes Organ in einer Erniihrungs- 
flt~ssigkeit. Bei diesem Verfshren kann aueh in einzelnen Fallen dutch Einspritznngen 
das Ergebnis am ganzen Tier ermittelt und die individuelle Empfindlicbkeitsgrenze 
far das Gift bestimmt werden. Die Versuehsergebnisse werden in graphiseh erhobenen 
Kurven festgelegt. Auf diese Weise gelangen in eingehender Art zur ErSrterung Digi- 
talis-Praparate, Secale eornut., Extrakt. Belladonnae, Opinmpraparate, Cannabis 
indiea, Aconitin-Praparate, Tinct. Lobeliae, Adrenalin, tIypophysen-und Thyreoidin- 
Praparate, Corpus-lntenm-Praparate nnd Gemisehe yon Narkotiea nnd Lokalanaesthe- 
~ica, nm hier eine etwaige Potenzierung der Wirkung zu ermitteln. Ohne Zweitel gelingt 
es mit I-Iilfe der biolog.-physiolog. Wertbestimmung, die Wirkungsweise yon ehemiseh 
nieht differenzierbaren Pflanzen- und Organ-Pr~paraten annahernd genauer festzu- 
stellen und dadureh auch Vergleiehsbestimmungen an Praparaten versehiedener Her- 
kunft durehzuftthren. -- In den ,,Methoden beim Arbeiten mit sensibilisierenden tluores- 
eierenden Stoffen" besprieht T a p p e i n e r  die -con ibm erhobenen nnd beobaehteten 
photodynamisehen Erseheinungen der Sensibihsiernng. Die Erseheinung beruht auf 
einer raschen I-Ierabsetznng der Vitalitat bzw. Aktivita~ der Organe durch sichtbares 
Lieht bei Gegenwart geringer Mengen yon fluoreseierenden Stoffen. Am leiehtesten 
sind unter den Zellen zu beeinflussen die versehiedenen Protozoen, unter den Toxinen 
Rhizin, Diphtheric- nnd Tetanus~oxin, die versehiedenen Ilamolysine der Bakterien 
und die Samen hSherer Pflanzen, yon den Enzymen die Invertase, Diastase, Chymase 
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nnd Zymase. Diese Einwirkung des Lichtes durch fluorescierende Stoffe finder nut bei 
Sauerstoffgegenwart statt, so dall die Annahme nal{e liegt, dal] es sich bei all diesen 
Wirkungen und Veriinderungen im wesentliehen um Oxydationsprozesse handelt. 
Zu den fluorescierenden Stoffen, welche die st~irksten und vielseitigsten Wirkungen 
iiultern, gehSren: Methylenblau, Methylenviolett, Fluorescenzrot, Tetraehlortetrajod- 
fluorescin, Eosin (Tetrabromfluoreseinnatrium) sowie endlieh S~iuren der Anthrazen- 
und Antrachinonreihe und sehlielllieh Stoffe biologischen Ursprunges, wie z. B. tt~imato- 
porphyrin, Chlorophyll, Zeochin aus Mais und die Farbe des Bact. pyoeyaneus. - -  
,De r  Nachweis photodynamiseher Wirkungen fluorescierender Stoffe am lebenden 
Warmbliiter" behandelt die Wahl der Yersuehstiere, unter denen sieh besonders die 
weille Maus, das erwaehsene Meeischweinchen und die weille Ratte  geeignet erweisen. 
Kaninchen uncl zwar aueh albinotisehe sind unempfindlicher als Meersehweinchen. 
Auch auf weille Hunde, Katzen und auf Mensehen sind die Versuehe ausgedehnt. 
Unter den Krankheitserseheinungen ist yon wesentlicher Bedeutung der yon It. P fe i f -  
fer  beobachtete K6rpertemperaturabfall (photodynamiseher Temperatursturz). An 
den Nebennieren photodynamiseh gesehiidigter Tiere, besonders Ratten, finder sich 
eine Reihe von Ver~inderungen, welche aueh bei den Eiweil~zerfallstoxikosen nachge- 
wiesen sind. P. sehildert aueh Versuehe der photodynamisehen Sehidigung bei para- 
biotisch vereinigten Tieren, in denen beim Liehttod in Parabiose die anatomischen u 
~inderungen des Partners dieselben sind, wie die des beliehteten Tieres. Es kann vor- 
kommen, dall der lebende Partner his zum Eintrit~ der F~ulnis mit dem toten ohne 
Schiidigung, auch ohne intensiveren Abfa]l der Temperatur ira Zusammenhang bleibt. 
Eine operative Trennung des nicht beliehteten Tieres yore belichteten wirkt nur dann 
lebensrettend fiir ersteres, wenn die Operation im unmittelbaren AnscMull an die 
Lichtwirkung ausgefiihrt wird. C. Ipsen (Innsbruek). 

J~irvinen, K. K.: ~ber die Zerst~rung yon organiseher Substanz und die eolori- 
metrisehe Bestimmung kleiner Metallmengen. (St~idt. Laborat. /. hyg. Untersuch., Helsing- 
]ors.) Zeitschr. f. Untersueh. d. 5Tahrungs- u. Genutlmittel Bd. 45, II. 4, S. 183 bis 
190. 1923. 

Zur Bestimmung von l~e~allen in o rgan i sche r  S u b s t a n z  mug diese bekarmtlich 
vorher zerstOrt werden. Untcr den vielen bekannten Methoden empfiehlt Verf. die abwechselnde 
Bchandlung mit Schwefelsiure und Salpeters~ure. Nach Verdiinnung mit Wasser, Fortkochen 
der Stickoxyde; Vertreiben des Schwefels durch Kochen mit einem Zusatz yon Natrium- 
thiosulfat~ Verjagen der iiberschiissigen Schwefels~iure durch Erwiirmen auf dem Drahtnetz 
unter gleichzeitigem Lufteinblasen mittels Gebl~iscs, nochmaligem Verdiinnen mit Wasser 
unter Zusatz yon konzentrierber Salzsiure und Entfernung yon Schwefeldioxydspuren durch 
sinige l~Iinuten Kochen kann die Fliissigkeib nach entsprechender Verdiinnung zur c o lori- 
m e t r i sche  n Bestimmung yon Metal len benutzt werden. Verf. beschreib$ die einzelnen Me- 
thoden zur Bestimmung yon Zinn, B]ei, Kupfer, Zink, Aluminium, Nickel, Arsen und Antimon. 
Zur Bestimmung yon Queeksflber, welches sich verflfichtigt, ist die Methods nicht geeignet. 
Die Zerst6rung yon 10 g organischer Trockensubstanz nimmt nach Verf. nur 1--3 Stunden 
in Anspruch, die folgende colorimetrische Bestimmung etwa 1/2--1 Stunde. Eckerlin.o 

Hahn, F. V. v.: Uber eolorimetrisehe Methoden mit Hilfe der Wilhelm 0stwald- 
sehen Farbnormen. Zeitschr. f. angew. Chemie Jg. 36, Nr. 54, S. 366--369. 1923. 

Um den mannigfachen Hemmnissen bei chemischen Arbeiten, wie diese durch unerschwing- 
liche Preise der Chemikalien und dutch dis Steigerung der ArbeitslShne fiir die I-Iilfskr~fte im 
Labora~orium sich na$urnotwendig ergeben, mit Erfolg zu begegnen, werden die Methoden 
der Colorimetrie in weiterem Umfange wie bisher ifir analytische Bestimmungen herangezogen. 
Diesem Beginnsn erwachsen bis je~zt noch Schwierigkeiten dadurch, dal~ einsrseits eine grol~e 
Ssrie yon nicht langs gebrauchsf~higen Vergleichsfliissigkeiten notwendig ist und da~ anderer- 
seits die an Stelle der Vergleichsflfissigkciten verwendbaren Farbenkeils mit wechselnder Schicht- 
tendicks zu kostspielig sind und zu 1sicht bleichsn, und schlie~lich anch dadurch, dal~ fiir jeds 
Bes~immung ein besonderer Farbenkeil benStigt wird. Diesen erheblichen St(irungea versu~ht, 
nun H a h n  dadurch zu steuern, da~ sr dis W. Ostwaldschen ]~arbnormen (,,Farben- und 
Granleitern") als Grundlage einsr neuen colorimstrischen Me~hode ohne VergleichslSsunge~l 
beniitzt. Zu diesem Zweck gibt er einen sigenen, den prak~ischen Bediirfnissen Rechnung 
tragcnden Appurat (,,Farbmesser") an, der yon der Firma Janke & Kunkel A.-G. KSln gebaut 
wlrd. Nach W. Os~wald besteht jede ,,Farbe" aus einer Schw~rzkomponente S, einer Weil~- 

Z. f. d. ges.  ger icht l .  Medizin.  Bd.  3. 32  
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komponente W und einem Anteil Vollfarbe V. Betrachtet man z. B. die S~ttigungsreihe einer 
BMsulfidsolserie, wie sie ftir eolorimetrische Zweeke Verwendung finder, so meint man hierbei 
grol~e Farbtonuntersehiede zu erkennen. Tats~ehlieh liegt aber ein soleher Untersehied fast, 
gar nieht vor. Lediglieh der Sohwarz- und WeiBgehalt der LSsungen ist bedeutend gei~ndert. 
Diese Unterschiede werden nun unter Anwendung der sog. 0 s t w a 1 d sehen Grauleiten gemessen. 
Die Grauleitern enthMten n/imlieh graue F1/iehen, deren Sehwarz- und Weillgehalt genau 
erhoben ist. Zu dem gedachtell Zwecke sind die 24st.ufigen Grauleitern mit einem WeiBgehalt, 
der Fl~ehe von 15,2--68,1% oder yon 2--95% zu emptehlen. Durch entsprechende Beobach- 
tung lfigt sieh W + V nnd danaeh V bestimmen und aus den Werten W + V und V ist danu 
die quantitative Zusammensetzung der Flfissigkeitsfarbe bereehenbar. Die erhaltenen Werte 
lassen sieh in ein Gib b s sehes Dreieekkoordinatensystem (gleiohseitiges Dreieek) eintragen; 
d adureh erhi~lt man Colorigramme fiir jede ausgefiihrte Bestimmung. Eine Verfeinerung der 
~e~hode bedeutet die Mitverwendung einer Polarisationseinrichtung am Farbmesser. Auf diese 
Weise lassen sieh be]iebige S~offe, z. B. MR, Fe, Pb, Cu, NH4, ON, CNS, S nnd NOa eolori- 
m etriseh best.ire, men und zwar z. B. Mn in grSBten Yerdiinnungen (0,005%), BleilOsung noeh 
mi~ einem Bleigehalt you 0,002--0,00010/o, was mit anderen analytisehen Methoden nut sehwer 
m6glieh w~re. O. Ipsen (Innsbruek). 

Barthe, L.: Sat la reeherehe du mereure en toxieologie. ((~ber die Untersuchung 
auf Queeksilber in der Toxikologie.) Ann. de m6d. 16g. Jg. 3, Nr. 7, S. 440--~46. 1923. 

B a r t h e und in der Diskussion zu dessen Vortrag K o h e r - A b r e s t best/itigen die 
Angaben yon G h i g l i o g t o  tiber die L6sliehkeit des Sehwefelqueeksilbers im Ammo- 
niak und seine Behauptung, dal~ man bet der ZerstSrung der organisehen Substanz 
mit Sehwefelwasserstoff aueh bet Abwesenheit yon Metallen einen br/iunliehen Nieder- 
sehlag erhalte. Bet der Anwendung des Bunsenbrenners kann naeh B. auah Kupfer 
in den Niederschlag kommen. Die Zerst6rung der organisehen Substanz dureh eine 
Salpetersiiure-Sehwefelsguremischung ist allen anderen Methoden vorzuziehen. Etwa 
20% Hg aus den Flfissigkeiten oder Geweben geht dabei verloren, ein Verlust, der 
gegentibar den bet anderen Methoden unbedeutend ist. An Stelle der Darstellung yon 
Sehwefelqueeksilber zieh* B. das elektrolytisehe Varfahren und die Charakterisierung 
des Queeksilbers durch Uberfiihrung in Queeksilberbjodid vor, eine Methode, die 
etwas lange dauert, abet niaht soviel Fehlerquellen bieta~. G. 8trassmann (Berlin). 

Stolle, R., und 0. Feehtig: [~ber die Bestimmung des Arsens in organisehen Ver- 
bindungen. (Chem. Inst., Univ. Heidelberg.) Bet. d. Dtseh. pharmazeut. Ges., Berlin 
Jg. 3@, It. 1, S. 5--9.  1923. 

Um eine vollstandige Zerst6rung der organisehen Substanz in organisehen Arsenverbin- 
dungen zu erreichen, mug die Substanz wie beim Kjeldahl-Verfahren mit konzentrierter 
Sahwefelsi~ure unter Zusatz ethos Oxydationsmittels l~ngere Zait erhitzt werden. Die Zer- 
st6rung ist nur vollkommen, wenn die Temparatur geniigend hoeh - -  345--355 ~ ~ is~. Um dies 
zu erreiehen, wird mit reiahliehem Zusatz yon Kalisalpeter gearbeitet, weleher unter Bildung 
yon KaliumbisuIfat den Siedepunkt der Sehwefels~ure heraufsetzt. Etwa 0,2 g Arsenverbin- 
dung, 7 g gepulvarter Kalisalpeter und 15 ecru konz. Sahwesels/~ure werden in einem kleinen 
Kjeldahl-Kolben 1 Stunde erhitzt, noehmals 1 g Kalisalpeter zugefiigt und weitere 30 Nin. er- 
hitzt. Dann itigg man zur Zerst6rung der gebfldeten Nitrosylsehwefels~ure 3 g troekenes Am- 
monsnlfat hinzu, erhitzt abermals 15 Min. Die mm yon organisehen Substanzen freie, gebildete 
Arsens/iure wird naah dam tibliehen Verfahren jodometriseh bestimmt. Bosenmund (Berlin).~ 

Feigl, Fritz, und Regina Sehorr: [Jber eine nene Bestimmung yon Sebwefel, Arsen 
und Antimon in anorganiseher und organiseher Bin{lung dureh ,,Sinteroxydation". 
(II. cl~em. Unic.-Laborat., W ie.~.) Zeitsehr. ~. analyt.  Chem. Bd. 63, H. 1/2, S. 10 
bis 29. 1923. 

Die Verff. haben das Verfahren yon G. V o r t m a n n  zur Bestimmung yon Sehwefel im 
Pyrit nachgeprtift und den Sehwefel anderer sulfidischer Erze sowie Arsen und Antimon in 
sullidischen Bindungen zu ermitteln versueht. ])ie Me,bode beruht auf der sog. ,,Sinteroxy- 
darien '', d. i. ein Oxydationsvorgang auf troekenem Wege nnd ohne SehmelzfluB, wie er zuerst 
fiir Schwefelbestimmung in Kohle yon A. E s c h k a  getibt wurde. Beim Vor tmannsehen  
Verfahren gelangt das zu untersuehende Erz im Eisentiegel mit Na2CO a + KMnQ bzw. 
NazCOa -t- MnO~ zur Sin~rung, worauf naeh Aut'nahme in alkalisehem Wasser und Filtration 
die gebildete Sehwefels~iure als B~riumsulfat bestimmt wird. Bet der Oxydation mittelst 
KMnQ und NnO~ auf troekenem Wege kommt der Sauerstoff naeh folgenden Gleiehungen 
zur Wirkung: 2 KMnO~ = K~O @ 2 Mn0~ @ 3 0 . . . .  1), wobei MnO~ bairn weiteren Gltihen 
gleiehfalls Sauerstoff abgib~ unter Bildung yon Manganoxyduloxyd (MnaOt) : 3 MnOe -- NnaO~ 
~- O~ . . . .  2). Der entstehende Sanerstoff wirkt dabei in statu naseendi offenbar energiseh 
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oxydierend. Die Substanz wird mit einem Gemenge yon Na2CO~(K2CO3)+ KMnO~ odor 
Na2CO~(K2C08) + MnO~ innig gemischt und in einem Eisentiegel bis zur starken Rotglut dutch 
15--25 Minuten erhitzt. Dabei wandelt sich der Tiegelinhalt in eino Sintermasse urn, die nach 
dora Erkalten leicht aus dom Tiege] losgel6st werden kann. Das Sintergut wird mit Wasser 
ausgelaugt, heil3 filtriert und dor Niedersehlag mit vordfinnter NaOH-L6sung gowasehen. Das 
abfliel~ende Ffltrat mul~ farblos sein. Ist noeh nnzersetztes Kaliumpermanganat, duroh Rot- 
~rbung gekennzeiehnet, odor griingefi~rbtes Kaliummanganat im Filtrat, so wird dureh Zusa~z 
yon Alkohol reduziert und danaeh orst filtriert. Die Sehwefels~turo ist im manganfroien Filtra~ 
als Bariumsulfat zu bestimmen; dies gelingt in s~mtliehon pri~parativ hergestellten Sulfiden, 
sowio endlieh aueh in Thioharnstoff, Sulfonal, Sulfanyls~iure usw. - -  Der •aehweis yon Arson 
ist mittolst Sehwofelwasserstoff mSglieh nach Sinterung yon Atoxyl, Neosalvarsan, Altsalvarsan 
und diversen Arsins~uren. ~Taeh der Sinteroxydation yon As~S~, As~S 5 , SbeSa und Sb~S 5 bieten 
die Filtrate naeh dem Ans~uern wedor I-I~S-Gorueh noeh Sulfidfallung. Daher liegen diese 
Elemento in Form der Sauerstoffs~uren als Alkalisalze vor. Um zu priifen, ob die Oxydation 
zu den Sauerstoffsguren des 3- odor 5wertigen Arsens bzw. Antimons gefiihrt hat, wird das 
Filtrat mit Salzs/iure angesauert, einige Kubikzentimeter verdiinnter KBr-LSsung hinzugefiigt, 
durch einigo Tropfen Methylorango rotgefarbt und nun ~/~o KBrO~-L6sung hinzugesetzt. Sowohl 
bei Arson- als aueh antimonhaltigen Filtraten erfolgt sofort Entf~rbung. In  eine andere Probe 
des Filtrates wird COs geloitot, bis die durch Phenolphthalein erzeugte Rotf~rbung versohwindo~. 
Zu der auf diese Weise erhultenen BiearbonatalkaH15sung wh'd unter Verwendung yon St~rke- 
tSsung a/~ 0 JodlSsung tropfenweise zugesetzt. Sehon der erste Tropfen erzeugt dauernde Blau- 
f~rbung. Somit ist die Abwosenheit des 3wortigen Arsens und Antimons erwiosen und die 
Gegenwart yon Arson- und Antimonsiiuro als Natriumsalz festgestellt. Durch die Sintoroxy- 
darien im Eisentiegel unter Verwendung yon KMnOt odor MnO 2 ist die ~dborfiihrung des an- 
org~nisch odor organiseh gebundenen Sohwefels bzw. Arsons in Schwefelsi~ure bzw. in Arson- 
s&uro sowio yon Antimonsulfid in Antimonsi~ure und Sehwefelsgure erfolgt. In eingehenden 
Versuehsroihen wird gezeigt, dab diese Oxydation oine vollsti~ndige ist. Die Sinteroxydation 
kann also als eine allgemein brauehbare D_ethode zur Bestimmung yon Schwele], Arsen und 
Antimon in organiseher und anorganisoher Bindung gelten. Sie besitzt den Vorzug der leiehten 
Durohfiihrbarkeit und steh~ in ihrer Gonauigkeit den gebriiuchlichon Mothoden nicht naoh. 

C. If~sen (Innsbruok). 

Scheueher, ltermann: tiber unsiehtbare ,,Spiegel" yon Arsen, Antimon und Wismut. 
(Laborat. /. allg. Chemie, Techn. Hochsch., Graz.) Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss., Wien, 
Mathem.~naturw. K1. l i b ,  Bd. 180, It .  9, S. 411--4:20. 1921. 

S e h e u c he r hat die Bettendorffseho Probe zum Naehweis auf Arson fiir Zwecke der Mikro- 
chemie durehgearbeitet. D~s Verfahren boruht auf der Reduktion yon Arsonoxyden durbh 
Zinnehloriir in oiner L6sung yon konzontrierter Salzs~ure. Dabei fi~llt das Arson in Form 
eines braunen, volumin6sen, raseh sich absotzenden Niederschlages aus. Die F~llung erfolgt 
nur vollstiindig bis zu einer S~uredichte yon 1,123; bei 1,100 entstehr kein Niederschlag mehr. 
Bei der Ausfiihrung der mikroehemischen Reaktion wird folgendermaBen vorgegangen: Als 
Reagiergef~l~e beniitzr man Capill~ren yon 0,4--0,8 mm Lichtung und einer Wandst~rke 
yon 0,1--0,2 mm. In eine 10--15 em lange Capillare fiillt man 1--2 cram der ffaglichen 
LOsung und ungef~hr das 4fache einer L6sung yon 1 Tefl Zinnchloriir in 2 Teilen rauchender 
Salzs~ure (Diehte 1,119). Die Capillarenden werden danach zugeschmolzen, wobei das eine 
Endo in eine m~l~ig feine, nieht zu diinnwandige Spitze auslaufen sell. Um das Auskrystallisieren 
yon Zinnchlortir im Inneren der Capillare zu verhindern, wird 1 Tropfen konzentrierte Salz- 
ss vor dem Zuschmelzen nachgespiilt. Das Erhitzen der zur tti~lfte gefiillten, beiderseits 
zugesehmolzenen und jetzt noch etwa 5 cm langen Capillare erfo]gt in dot Weise, dab man 
Amylalkohol in einem ProberOhrchen mit kleinem Riiekflul~kiihler zum Sieden bringt 
(Siedepunkt 130~ Die Dauer des Koehens (yon 1, 2, 3 und 5 Minuten) richter sioh naeh der 
vorhandenon Arsenmenge. 1 7 Arsen (1 ? = 0,001 g) erzeugt sehon in der Kiilte naeh kurzer 
Zeit Braunfiirbung. Um den Niedersehlag in die Spitze der Capillare zu treiben, zentrifugiert 
man einige Minuten lang. Der Eintritt der Reaktion wird mit Hilfe des Mikroskopes bei 60- bis 
200~aeher VergrOl]erung beobachtet, ws die Capillare passond in einer sehmalon, mit 
Wasser gefiillten Glaswanne eingebettet liegt. Bei einer Verdiinnung yon 1 : 250 000, was einer 
Arsenmenge yon 0,00002 mg entsp~ieht, liegt die Empfindlichkeitsgrenze fiir arsenige Stture, 
desgleichen fiir Arsens~ture. Es gelingt auf diese Weise leicht noeh 0,01 y Arson nachzuweisen. 
Verf. hat nun (lurch sinngomi~l~e Vorkniipiung tier ~,{ikro-:Bet~endorif-Probe mit der Marsh- 
schen Arsenprobe noeh in F~llen, bei denen in der Liebigsehen Reduktionsr6hre des Marsh- 
sohen Apparates oin Spiegolanflug kaum odor nur als ein sehwaeher ttaueh zu sehen war, die 
Gegenwart yon 0,02 Y Arson in eindeutiger Weiso dartun kfnnen. Die Marshsohe Probe hat 
in Verbindung mi~ der Mikro-Bettendorff-Probe derzeit als der sicherste und empfindliehsto 
Nachweis ftir Arsen zu gelten. In gleicher Weise golingt es auch unsiehtbare Antimonspiegel 
zur Darstellung zu bringen (0,001 r). Ausgeriistet mit der Luminiscenzreaktion wird aueh 
Wismut in geringster Menge (0,0001 7) erkanm. C. r_psen (Innsbrnek). 

32* 
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Lassieur, A.: Dosage de Pantimoine au moyen de l'aeide ph6nylthiohydantoique. 
(Die Bestimmung des Antlmons mittels :Phenylhiohydantoinsiiure.) Cpt. rend. heb- 
dora. des s6ances de Facad. des sciences Bd. 176, Nr. 18, S. 1221--1223. 1923. 

M. P o z z i -  Esco~ hatte im Jahre 1905 festgestellt, dal~ Kobaltsalze mit der 
Phenylthiohydantoins~ure eharakteristisehe rotbraune Niederschli~ge bilden. W i l l a r d  
und  H a l l  haben diese Reaktion auf die Bestimmung der Kobaltsalze und ihre 
Abtrennung yon gewissen Metallen ausgedehnt. Die Phenylthiohydantoins~ure er- 
zeugt auch mit Kupfer, Blei, Quecksilber, Kadmium, Wismut und Antimon Nieder- 
schli~ge. L a s s i e u r  hat das Verfahren zur Bestimmung des Antimons einer beson- 
deren Priifung unterzogen. 

Die Phenylthiohydantoinsi~ure gewinnt Lassie ur durch 6stttndiges Koehen yon 95 g 
Monoehloressigs~ure, 75 g Rhodanammonium, 83 g Anilin und 450 ccm Alkohol. Die sieh 
bildendert krystMlinischen Massen werden naeh dem Abkiihlen filtriert, und neuerlich aus 
Alkohol auskryst,Mlisiert. Auf diese Weise erhielt, Verf. 6,2 g reine Si~ure. - -  Zur Ermittlung 
des Antimons wird zungehst, eine L6sung yon best,immtem Ant,imongehalt verwendet,: Die 
neutrale Fliissigkeit, welehe das Antimon enthML wird auf das Volumen yon 150 ecru gebracht, 
mit 5 ecru n-Essigsiiure und 0,5 g der gewonnenen Phenylt,hiohvdant,oinsi~ure verset,zt. Nach 
2--3 Minut,en dauerndem Koehen scheidet, sich ein weiger, wenig volumin6ser Niederschlag 
aus. Die ausgekiihlte Masse wird iilt,rie~t,, der Niedersehlag mit Wasser gewasehen, hierauf 
das Pr/~eipit.at, in 20 cam heil]em Alkohol ge]6st,. Man fiigt, 1 cam krystallinische Essigsi~ure 
und einige Tropfen einer Nat,riumsulfidl6sung hinzu, so dab ein deut,licher Geruch naeh 
Schwefelwasserstoff sieh verbreitet. Das Ant,imon wird als Schwefelantimon ausgesehieden, 
filt,riert,, mit, Alkohol gewaschen, der Niedersehlag in 80 cem einer L6snng yon Natriumsnlfid 
gel6st und in einem Becherglas gesammelt. Darauf wird der Niedersehlag mit 60 ccm Wasser 
gewasehen, das Wasehwasser zur friiheren Flfissigkeit, gebracht. Man fiigt, 5 g Cyankalium 
hinzu, erwfirmt auf 70 ~ und bestimmt, das Ant,imon elektrolytiseh. Der sich abseheidende 
Bodensat,z yon Ant,imon wird abgewogen. Die gewonnenen Niederschlagsmengen des Ant,imons 
st,immen ziemlich fiberein mit, tier in der Versuehsprobe vorhandenen Menge Antimons. - -  Das 
Bemiihen des Verf., das durch die Phenylt,hiohydant,oinsi~ure gefMlt,e Antimon wi~geanalytiseh 
zu besthnmen, ergab zu grebe Weft,e, da offenbar in das Pr/~eipit,at, mannigfache Verunreinigun- 
gen mit,gerissen wurden. - -  Inwieweit die Gegenwart, yon Arsen und Zinn die Antimonbestim- 
mung beeinflussen, konnt,e bis jetzt nieht sichergestellt, werden. C. I~osen (Innsbruek). 

Cordier, Yiktor: {~berehlors{iure als mikroehemisehes Reagens. (Labo~'at. ]. alIg, 
Che.m., techn. Hochsch., Graz.) Sitzungsber. d. Akad. (t. Wiss., Wien, Nathem.-naturw. 
KI. IIb,  H. 7/8, S. 477--488. 1922. 

Die Arbeit betrifft, die Verwendbarkeit der {Jberehlorsgure als mikreehemisehes Reagens. 
8ie fgllt mit ihrem Anfang in das Jahr 1916. Die Fortsetzung der umfangreichen Versuche 
erfuhr aus /iul~eren Griinden eine Unt,erbrechung. Inzwisehen hat. die Unt,ersuehung yon 
G. De nighs:  ,,Das Natriumperchlorat als allgemeines l%eagens Ifir die Mikroehemie" die all- 
gemeinere Brauchbarkeit, der {j-berehlors~ure fiir den mikroehemisehen Nachweis dargetan. 
Die vorliegenden Versuche Cordiers bestgt,igen die Angaben yon De nighs. In l'3bereinst,im- 
mung mit, Denig~s  erbringt C. den Nachweis, dab eine grebe Zahl iiberehlorsanrer Salze 
an der spezifischen Kryst,allbildung erkannt, werden kann. C. hat die Perehlorat,e besonders 
yon organischen K6rpern (Alkaloide) unt,ersueht,. Es wird am zweckmgBigsten eine Uber- 
chlorsgure veto spez. Gew. 1,2, d.i. eine et,wa 40 proz. L6sung derselben, verwendet. Als L6sunge'- 
mittel fiir die zu untersuchende Subst,anz dient womSglich Wasser evt,1. Alkohol. Die Krystalli- 
sat.ion wird in der Art vollzogen, dab man am Objekttr~ger nebeneinander mehrere, der ver- 
schiedenen TropfengrSge angelaM]te , kreisfSrmige eder quadrat,isehe Felder mit, einem Dm'eh- 
messer bzw. mit, einer Seit,enlgnge yon 6---8 mm durch ziemlieh tier eingeritzt,e Furchen ab- 
grenzt,. Dasse]be kann aueh erreieht werden, wenn man auf den Objekt,trgger ein Meines kreis- 
fSrmiges Deckgliisehen yon derselben Ausdehnung legt und auf diesem dann die mikroehemisehe 
l%eaktion ausftihrt. Dabei ist darauf zu achten, dab das Deekgl~isehen nicht, an die Capillare, 
mit, der man den Tropfen darauf bringt,, anklebt,. Die L6sung bleibt, dann bis zum l~ande 
des jeweiligen Feldes als Tropfen beisammen. AuBer Wasser und Alkohol kann als LOsu~gs- 
mittel aueh mit, Erfolg Glycerin ent,weder ganz rein oder mit ~u bzw. mit, Alkohol und 
Salzsaure versetzt angewendet werden. Die zu untersuehende Subst,anz wird im LOsungsmittel 
gelSst; auf Zusatz yon l)berehlors~ure bildet sieh das Perehlorat, in Form yon tCrystallen aus. 
In manehen Fallen win'de aueh verdtinnte Salz-, Sehwefel- oder aueh Essigs~ure zur AuflOstmg 
gebraueht. Es gelingt, bei ent,sprechender Zerkleinerung sehon in den l~ohmaterialien z. ]3_. 
Chinarinde, Coeeablat,tern sowie in Guano die betreffenden Alkaloide als Perchloraie mikre- 
ehemiseh nachzuweisen. C. Ipsen (]nnsbruek). 
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Pecker, Henri: Sur l'emploi de la diazotation du radical benzoyle, dans la recherche 
des alealoides, en toxicologie. (Uber die Benutzung der Diazotierung des Benzoyl 
radikals zum Nachweis yon Alkaloiden in der Toxikologie.) Journ. de pharmacie 
et de chim. Bd. 28, Nr. 1, S. 13--15. 1923. 

Gelegentlich einer fraglichen Belladonnavergiftung hat Pe c ker nach Versa.gen der Probe 
yon Vi t a l i  (rauchende Salpetersaure auf dem Wasserbad eingedampft-[-einige Tropfen 
alkoholische Kalilauge = Violettfi~rbung) das dutch seine Empfindlichkeit ausgezeichnete 
Verfahren yon G u e r b e t angcwendet. Zu dem in einem Uhrglas befindlichen .~therextrakt 
aus den Leichenteilen bringt man einige Tropfen rauchender Salpetcrsaure, welche in mehreren 
Absatzen zugefiigt, jedesmal auf dem Wasserbad vcrdunstet wild. Auf den Trockenriickstand 
gelangen einige Tropfen yon Zinnchloriir, welche wieder zum Eintrecknen anf dem Wasserbad 
gebracht wcrden. Nach dem Abkiihlen fiigt man 2 Tropfen yon 1 proz. Natriumnitritl6sung 
uDd nach einiger Zeit mit einer Pipette einige Tropfen frisch bereiteter 1 proz. Re, orcinl6sung 
in 10 proz. Ammoniakl6sung dazu. Sofort tritt durch Diazotierung des Benzoylradikals eine 
sehr lebhafte Orangerotfarbung auf, die nach Zusatz .yon einigen Kubikzentimetern reiner 
Schwcfelsaure in Purpurxdolett umschlagt. Atropin, Cocain, abet auch alle Leichenather- 
extrakte geben die gleiche Farbung. C. Ipsen (Innsbluck). 

Heinekamp, W. J. R.: The mechanism of the Strauh biologic test for morphine. 
(Der Mcchanismus des biologischen Naehweises yon Morphin nach Straub.) (Laborat. 
o/ pharmacol., univ. o] Illinois, coll. o/reed., Chicago.) Journ. of pharmacol, a. exp. 
therapcut. Bd. 20, I~r. 2, S. 107--113. 1922. 

Wenn man bei weillen Miiusen den Sphincter ani zirkuliir durchtrennt, HarnrShre, Harnblase 
und Rectum exstirpieI4, so tritt nach Injektion yon 1 mg Morphinsulfat doch noch die bekannte 
S t ra  ub sche Reaktion am Tiere auf. Die Reaktion bleibt nlcht aus, wenn man nut 0,5 mg Morphin- 
sulfat oder mit Salpetersaure oxydiertes Morphin, oder 3 mg Cocainum hydrochl. 5 mg Coffeinsul- 
fat, 0.2 mg Nicotin, 20 mg Campher, Img Kodeinphosphat, 0,025 mg Strychninsulfat subcutan 
injiziert. Morphin per os oder per rectum, sowie Pituitrin subcutan appliziert, verm0gen die Reak- 
tion nicht hervorzurufen. Aus den Untersuchungen geht hervor, dab die biologische Probe nach 
S t r a u b  nicht spezifisch ftir Morphin ist, sondern auch yon einer Reihe andcrcr Substanzen 
hervorgerufen wird. Sie beruht auf direkter Erregung des Rtickenmarks. Schitbel (Wiirzburg).o 

Pl~tz~icher Tod  aus  i nnere r  Ursache. 
6lynn, Ernest, and Robert Craig Dun: Unexpceted death, especially in children, 

with comments on status lymphatieus. (Unerwarteter Tod besonders bet Kindern. 
6 F~lle.) Lancet Bd. 204, ~qr. 26, S. 1302--1304. 1923. 

1. 9monatiges Kind, das wegen eines Mastdarmvoffalles in Spitalsbehandlung war 
und sieh ganz wohl befand, starb pl6tzlich nach 7stiindiger Krankheit mit trockener Zunge, 
Fieber. Die Lcichen5ffnung ergab einen hasehiuBgroBen K~seherd im rechten Mittel- 
lappen, verkaste Driisen an dcr rechten Lungenpfortc, einzelne Miliartuberkel in beiden 
Lungen, am Bauchfell, der Leber und dcr Milz und zwei ganz ffische tuberkulSse Ge- 
schwfire im untersten Dtinndarm. In den Hirnhauten lieBen sich ouch mikroskopisch keine 
Tuberkel naehweisen. Aus dem Herzcn und der Milz liel~ sich Streptococcus faecalis 
ztichten. Auf ihn ftihren die Verff. die rasch vcrlaufende tSdliche Krankheit zurfick und 
uehmen an, dal~ die Infektion yon den Diinndarmgeschwtircn aus erfolgt ist. 2. 6monati- 
get Knabe mit Khimpfiii]cn, erkrankte 2 Tage nach der Tenotomic unter Erbrechen blutig 
gefarbter Fliissigkeit und griinen Sttihlen, Blausueht, Fieber und stark bcschleunigter 
Atmung. An der Lciche fond sich nichts als eine Briesel yon 27,4 g Gewicht. Anstatt sich mit 
letzterem Bcfunde zufrieden zu geben, ffihl~tcn Verff. dos Gehirn der histologischen Untersuchung 
zu, die in Briicke, verl~ngertem Mark und Grol~hirnstielen eine irische Encephalomyelitis ergab. 
Die Okulomotoriuskerne waren fret. Die fibrigen 4 FMle waren stiirmisch innerhalb weniger 
Stundcn verlaufende Lungenentziindungen bet 3 Jugcndlichcn und einem 42j~hrigen. 57ur bet 
letzterem war die Lunge schon zum Teil verdichtct, sonst nur sehr stark yon Bhit iiberfiillt. 
2 Falle wurden innerhalb zweier sehr b6sartig verlauiender Seuchen yon Lungcnentziindung in 
ether Schule beobachtet (unter 15 Fallen 4 mit tSdliehem Ausgang). In 2 Fallen, bet dem 
42jahrigen und einem 18j~hrigcnM~dehen, fond sich eine auffallend groBe Briese]. Verf.streift 
die MSglichkeit, dab dieser Befund am ungiinstigen Verlauf mit schuld set, wendet sich abet mit 
aller Sch~rfe dagegen, dal~ man in Fi~llen mit unklarer Todesursache sich bet Vorhandensein einer 
grSl]eren Briesel mit diesem Befunde zur Erklarung des Todes begniige. Meixner (Wien). 

Stone, Chas. L.: Report of ease of status lymphatieus with autopsy findings. (Mit- 
teilung eines Falles yon Status lymphaticus mit  Antopsiebeiund.) Laryngoscope 
Bd. 33, Nr. 6, S. 426--427. 1923. 

20jahriger Patient mit mangelhafter Nasenatmung, Kurzatmigkeit bet Anstrengungen 
und Schluekbeschwerden. Die Untersuchung ergab Septumverbiegung, hypertrophische 
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ghinitis, Adenoide, st.~rk hypertrophische Tonsillen. Herz und Lunge waren ohne krankhMte 
Veriinderungen. Withrend der Tonsillektomie, die in Athernarkose ausgefiihrt wurde, pl6tz- 
lieh Atemstillstand und Cyanose. Starke Anschwellung der Zunge. Sofort Tracheotomie 
mit naehfolgender Bronchoskopie, da an eine Verlegung der Luftwege dra'oh hinabgeflossenes 
Blur ged~cht wurde. Die Bronchoskopie ergab v611ig freie Luftwege, obwohl spiiter bei der 
Obduktion eine betrtichtliche Thymusvergr6fterung festgestellt wurde. Trotz kthlstlicher 
Atmung und Sauerstoffinhalation und sofoI~ angewandter Herzmittel effolgte der Exitus. 
Die Obduktion zeigte das typisehe Bild des Status thymieolymphaticus. Leicher.o 

Latteri, S.: Sulla dottrina dell' autointossieazione timogena nelle morti improvvise 
da eloroformio. Ricerehe sperim. (Zur Lehre yon der thymogenen Autointoxikation 
bei den unvorhergesehenen Chloroformtodesf~llen.) (IstiL di din. c]~irurg., univ, 
Palernw.) Ann. di clin. reed. Jg. 12, H, 4, S. 469--483. 1923. 

Um zu priifen, ob der Status thynficus eine Bedeutung fiir den Ted in der Chloro- 
formnarkose babe, hat L a t t e r i  einer Reihe "con Meerschweincheu die Thymus ent- 
fernt und in verschieden langer Zeit nach der Thymusexstirpation dutch Ch]oroform- 
narkose getStet und verglichen, in wie langer Zeit Chloroformeinwirkung bei diesen 
und bei normalen Versuchstieren zum Tode ffihrte. Die Verhs sehwankten so, 
dall die Thymusentfernung jedenfalls keinen Einflul] auf die Wirkung und den Ver- 
lauf der Chloroformnarkose ausiibt; die Widerstandsf~higkeit gegeniiber dem Chloro- 
form ist bei den einzelnen Tieren individuell verschieden, unabhiingig davon ob sic 
eine Thymus besitzen oder nicht. G. Strassmann (Berlin). 

Biekel, Georges: La mort subite par arrSt primiti[ du ceur dans la maladie de 
Basedow. (P15tzlieher Ted durch einfachen Herzstillstand bei Basedow.) (Clin. todd, 
univ., Gen~ve.) Ann. de m6d. Bd. 13, Nr. 6, S. 593--602. 1923. 

Mitteilung zweier sieh sehr ahnelnder Basedowfalle. Die vorhandenen Erseheinungen 
you seiten des tierzens erfuhren bei geringen Digitalisdosen eine erhebliehe Steigerung. In 
beiden Fs kam es zu einem g~nz plStzlichen Ted. In einem land sich bei der Autopsie 
ein persistierender Thymus. Der stark positive Ausfall des Asehnersehen Keflexes (erhebliehe 
Verlangsamung des Pulses und Extrasystolen) wies auf die l~bererregbarkeit des Herznerven- 
systems him Biekel  meint nun, dall die r~sche Versehlimmerung, der t~bergang yon der 
Taehykardie mit Extrasystole zur Arhythmie, dem Herzflimmern und sehliet~lich der pl6tz- 
fiche Herz?God seine Ursaehe in einer vermehrten Ausschwemmung dys~hyreotoxischer Hormone 
ha~, die ~uf ein bereits iib~rerregbares Herznervensystem trafen. Krambach (Berlin).~ 

Kindesmord .  
Capon, ~NormanB.: Intraeranial t raumata in the newborn. (IntrakranielleTraumata 

I_Gehirnblutungen] bei Neugeborenen.) (Dep. o/obstetr, a. gynaecol., univ., Liverpool.) 
Journ. of obstetr, a. gynaeeol, of the Brit. Empire Bd. 2% h*r. 4, S. 572~590. 1922. 

Bei 80 neugeboreneu Kiadern, yon welchen 28 lebend- und 52 totgeborene waren, 
wurde naeh dem Tode in der Seh~idelhShle nach geburtstraumatischen Sch~digungen 
gesucht und folgendes festgestellt: 1. Bei den 28 Lebendgeborenen: a) Zeichen yon 
intrakraniellem Geburtstrauma in 16 F~illen (57,1%), unter diesen waren 8 Friihge- 
burten; b) intrakranielle Hi~morrhagien in 6 F~tllen - -  21,4%; c) Zerreif.~ung der Dura 
mater in 7 Fs = 25%; d) in 7 F~llen war nur eine intrakranielle Kongestion vor- 
h~nden. 2. Bei den 52 Totgeborenen: a) Zeiehen yon intrakraniellem Geburtstrauma 
in 41 Fs ( =  78,8%); unter diesen waren 12 Friihgeburten. b) Intrakranielle Hs 
rhagien in 24 FMlen ~ 46~t%. c) Zerreil~ung der Dura ma~er in 31 FMlen = 59,6%. 

Ylpp5 (Helsingfors).~ 

Gerichtliehe Geburtshit]'e. 
Liepmann, Wilhehn: Die eingebildete Sehwangersehaft. Ein Paradigma fiir mo- 

derne psyehogenetisehe Ansehauungen in der Gyniikologie. Med, Klinik Jg. 19, Nr. 32, 
S. 1107--1108. 1928. 

So wie beim menschlichen Weibe gibt es auch bei Tieren, besonders bei Zwerg- 
hunden eine eingebildete Sehwangerschaf3 mit MilchsekretioI), Zunahme des Leibes, 
Schwerfiilligl~eit des Ganges~ Vort~uschung yon Geburtswehen. Den Grund hierfiir 
sieht L i e p m a n n  im Wese~ der weibliehen Psyche mi~ ihren 3 gesetzm~lligen Sub- 
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straten, dem Gesetz der Hemmung, der gulnerabilitgt und des Pansexualismus. 
Reizimpulse von aulJen, die falsche Diagnose eines Arztes oder Reizim10ulse aus der 
Frau selbst, Wunsch naeh einem Kinde oder Angst vor einer Schwangersehaft kJnnen 
die organisehen Wandlungen bei der eingebildeten Sehwangersehaft hervorrufen. 

Haberda (Wien). 
Itartmann, tlenri: Fibrome ut~rin simulant une grossesse. (Vort/iusehung einer 

Sehwangerschaft dutch ein Geb~rmutterfibrom.) Bull. de la soe. d'obst~tr, et de 
gyn@ol. Jg. 12, Nr. 1, S. 27--30. 1923. 

Die T/iuschung war durch die regelm/~6ige Form des Tumors und dutch dessen Waehstum 
innerhalb yon 6 Monaten zur beil~ufigen Gr61]e einer gleieh alten Sehwangersehaft bedingt. 
Die radiographisehe Untersuchung zeigte einen gleichm/~gigen Sehatten ohne Knoehenbildung, 
weshalb die operative Entfernung des Tumors gemacht wurde. Noch nach der ErJffnung des 
Bauches h~tte man denken k6nnen, es liege ein schwangerer Uterus vor. In der Diskussion 
zu dieser 3/Iittei]ung wurden /~hnliche F/~lle erw/~hnt. Haberda (Wien). 

Salomon, Rudolf: Serologische und chemische Methoden zur Friihdiagnose der 
Gravidit~it. Ber. iiber d. ges. Gyn~ko]. u. Geburtsh. sowie deren Grenzgeb. Bd. 1, 
]3.10, S. 393-398. 1923. 

Weder auf serologischem noch auf chemischem Wege haben wit ein Verfahren, 
alas als sicheres, friihes Schwangerschaftszeiehen zu diagnostischen Zwecken zu ver- 
wenden w~re. Die Abderhaldschen Reaktionen sind wohl yon hoher wissenschaftlicher 
Bedeutung, abet flit die Praxis ungeeignet. Ffir letztere ist alas Diasozymverfahren 
brauchbarer, falls die Nachuntersuchungen alas bisher Mitgeteilte best~tigen sollten. 
Die Bestimmung tier Blutsenkungsgeschwindigkeit, die Ca10illarbeobachtungen sind 
praktisch ~fir die Frfihdiagnose tier Sehwangerschaft nicht verwendbar. In tier Aus- 
nutzung der StJrung des Kohlenhydratstoffwechsels (durch die Methoden yon F r a n k  
und N o t h m a n n  sowie yon K a n i t z e r  und Jose10h) hubert wit Verfahren, dutch 
die nut Wahrscheinlichkeitsfriihdiagnosen gestellt werden kJnnen. Die chemisehe 
~ethode yon K a mni  t z er und J o s e 10 h hat j edoch den Vorteil, da$ sie einfach durch- 
zufiihren ist und dal] in zweifelhaften F/illen sie mindestens zu den differentialdia- 
gnostischen Mitteln mit herangezogen werden mull. Haberda (Wien). 

S~iournet: Radiographie n~gative d'un uterus gravide au sixi~me tools. (Erfolg- 
lose RJntgenaufnahme eines im sechsten Monat graviden Uterus.) Bull. de la soc. 
d'obst6tr, et de gyn6col. Jg. 12, Nr. 5, S. 359--360. 1923. 

Eine 43]~hrige Frau, welehe 6real geboren hat, sucht wegen Prola10s des Uterus 
und der Vagina die Klinik auf. Die Menstruation ist seit ca. 6 Monaten ausgeblieben. 
Der Prola10s l~J]t sieh nicht re10onieren, wegen Adi10ositas permagna is~ eine genaue 
Palpation unmJglich. Patientin selbst hat angeblich selbst keinerlei Anzeiehen einer 
Sehwangerschaft bemerkt. Zweeks Sicherung tier Diagnose erfolgt eine RJntgenauf- 
nahme, welehe die Konturen des kleinen Beckens usw., abet nicht die Knoehen dues 
Foetus erkenneu l~l]t. Trotzdem wird der Verdacht auf Gravidit/~t nicht aufgegeben; 
Patientin bleibt in Beobachtung. Wenige Tage stouter wird sie yon einem 700 g 
schweren Foetus mortuus entbunden. Es wird nun die Frage aufgeworfen, ob ein 
Entkalkungs10rozel] in den Knochen des Foetus, oder ob eine fehlerhafte Technik 
das negative Resultat dieser R6ntgenaufnahme verursaeht haben. Vortr. entseheidet 
sich ffir das letztere. In der Diskussion bemerkt Ca tha la ,  dal~ sich, naeh Versuehen 
an Tieren, die Knochen abgestorbener FJten noeh viel deutlicher als die der lebenden 
im R6ntgenbilde erkennen lassen, mithin yon einem Entka]kungsprozel) nicht die 
Rede sein k6nne. Er schhegt sich der Ansicht des Vortr. an, dal] hier zweifellos eine 
fehlerhafte Technik die Ursache des Versagers sei. Gragert (Greifswald). ~ 

Bolaffio, Miehele: Dettagli eirea la durata della gravidanza. (Betrachtungen fiber 
die Dauer der Sehwangersehaft.) (Istit. ostetr.-ginecol., u~iv., Roma.) Folia gynaeeol. 
Bd. 16/17, S. 85--104. 1922. 

An dem Kongrel] zu Paris im Jahre 1920 hat Verf. seine Beobaehtungen fiber den 
Vorzugstermin der Befruchtung fiir m/innliehe und weibliehe F6ten, beinahe fiber- 
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einstimmend mi~ denen yon Siegel,  mitgeteilt. Sehon damals bemerkte Verf., daf~ 
die Dauer der Sehwangerschaft far weibliehe F6ten lgnger sein sollge als die fiir miinn- 
|iehe F6ten. Naeh genauer Durchpriifung seiner 344 Fglle, bei denen er die Dauer 
der Sehwangersehaft seit der Menstruation, seit der Befruehtung und flit F6ten yon 
2850--4000 g, getrennt ffir miinnliehe und weibliehe FSgen bereehnet, kommt Yet-. 
zu folgenden Sehliissen : 1. Die Dauer der Sehwangersehaft ist, vom Beginn der letzten 
Menstruation bereehnet, fiir weibliehe FSten ca. 3 Tage l~inger. 2. Die Dauer der 
Sehwangersehaft ist, Yon der Befruehtung berechnet, far mgnnliche l_~'Sten ca. 21/2 Tage 
tfinger. 3. Die Befruehtung der weibliehen F6ten gesehieht ca. 6 Tage sparer als die 
der mEnntiehen F6ten. 4. Das kleinere Durchsehnittsgewicht der weibliehen F6ten 
ist teils der kiirzeren Dauer der Sehwangersehaft seit der Befruehtung, teils dem lang- 
sameren Wachstum beim weibtiehen Gesehleehte zuzusehreiben. 5. Wiihrend die 
makrosomen Y6ten vorwiegend m/tnnliehen Gesehleehts sind, sind diejenigen, welche 
seit der Menstruation sehr lange gegragen werden, weibliehen Gesehlechts. 6. Die 
Befruehtung folgt sehr oft, wahrseheinlieh immer, in kurzer Zeit der Empfgngnis. Die 
Dauer der Sehwangersehaft seit dieser kann deshalb als die reelle Dauer betraehteg 
werden. 7. Menstruation naeh der Empfangnis ist sehr selten (vielleieht nur in 7% der 
Fiille); intramenstruelle Empf~ingnis in 5 ~  der Fglle: die Menstruation h6rt gew6hn- 
tieh briisk auf. In beiden Verkommnissen wiegen die weibliehen FSten vor. 8. Aueh 
bei sehr langer Daue r der Sehwangersehaft seit der Menstruation wurde an der Romer 
Klinik hie eine Dauer seit der Befruehtung lhnger als 300 Tage beobaehtet. Tabellen 
im Originale naehzulesen. Mestron (Triest). ~176 

Hiissy, Paul: Abort und Unfall. (Gyn~ikol. Abt., ]ca.nto,r~. Kra.~kenanst., Aarau.) 
Rev. snisse des ace. du travail Jg. 17, Nr. 11, S. 241--251. 1923. 

Bevor man einen Unfall als Ursaehe eines Abortus anerkennt, muI~ jedenfalls 
eine sehr genaue Untersuchung der Patientin, die sieh auf alle Organe und das Blur 
erstreekt, mit Vorteil aueh eine Untersuehung des Ehemannes stattfinden. Bei fieber- 
haften Aborten besteht immer der Verdaeht eines kriminellen Eingriffes; as gibt 
Autoren, welehe ]eden fieberhaften Abortus fiir einen kriminellen halten. Von den 
Unfiiller; sind solehe leiehterer Art fiberhaupt nieht in Betracht zu ziehen. Bei manehen 
Unfgllen ist als Ursaehe des Abortus an das psyehisehe Moment zu denken, das oft 
eine gr6gere Rolle spielt als die k6rperliche Verletzung. Das Eintreten eines Abortes 
dutch ein psyehisehes Trauma ist so zu erklgren, daft es zu einem Insult des Vaso- 
motorenzentrums nnd von d~ za Einwirkung auf das sympathisehe Nervensystem 
kommL Was den Einflul~ des kSrperliehen Traumas betrifft, so mtissen Sehgdigungen 
der Nutter yon denjenigen getrennt werden, welehe direkt auf das Ei einwirken, z. B. 
einen Blasensprung bewirken oder die Placenta abl6sen. ManehmM beobaehtet man 
eine auffallende Toleranz der sehwangeren Geb/trmutter; aueh der Blasensprung ftthrt 
durehaus nieht inamer zum Abortus. Das Auftreten einer Retroflexio der Gebiirmutter 
dureh ein Trauma ist h6ehst problenmtiseh. Meist hat diese sehon vor dent Unfalle 
bestanden. Aueh elektrisehe Unf~tlle, wobei vielleieht aueh die Sehreekwirkung eine 
Rolle spielt, k6nnen ei~en Abortns naeh sieh ziehen. Haberda (Wien). 

Neuwirth, Karl: Ein strikter Vorsehlag zur Regeluug der Frage des kiinstliehen 
Abortus. Wien. ]din. Woehensehr. Jg. 36, Nr. 38, S. 677--679. 1923. 

Der Verf. hat als gewesener Leiter einer gyngkologischen Station an der Wiener 
I)olizeidirektion in allen Fs bei welehen die Notwendigkeit einer Abortuseinleitung 
gegeben schien, nicht frfiher eingegriffen, ehe nicht dutch einen Spezialisten yon Rang 
die Notwendigkeit des Eingriffes bestiitigt and vom Polizeichefarzt die Zustimmung 
gegeben worden w~r. Da kein ehrlieher Arzt die Beh6rde zu scheuen habe, schls 
er als einzig wirkliehe Remedur gegen die ,,Abortuskorruption" die Vorsehrift vor, 
dal~ vor jedem kiinstlichen Abortus eine Anzeige an die Beh6rde zu maehen sei, 
damit diese in jedem wirklieh begriindeten Einzelfalle eine ausdriiekliehe Erlaubnis 
zltr Ausfiihrung des operativen Eingriffes erteile. Haberda (Wien). 
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Eberhart, F.: Augenerkrankungen, speziell Chorioiditis disseminata, und kflnst- 
licher Abort. Zentralbl. f. Gyn~kol. Jg. 47, Nr. 35, S. 1409--1413. 1923. 

Die Zahl der Augenerkrankungen in der Schwangerschaft ist wohl recht klein. 
Imlnerhin gibt es eine Anzahl yon Erkrankungen, bei welchen eine Unterbrechung 
der Sehwangerschaft in Erw/~gung zu ziehen ist. So wird yon den meisten Autoren 
die Retinitis albuminurica als Indikation fiir die Schwangerschaftsunterbrechung 
angesehen. Nach Ansicht des Verf. bildet die Chorioiditis disseminata tuberculosa 
eine zumindest relative Indikation fiir einen kiinstlichen Abortus. Mitteilung eines 
einschl/igigen Falles. Marx (Prag). 

Katz, Heinrich: Wundstarrkrampf als Folge krimineller Fruehtabtreibung. 
(Univ.-Inst. f. gerieht~. Med., Wien.) Beitr. z. gerichtl. Med. Bd. 5, S. 64:--71. 1922. 

Mitteilung zweier einschlfrgiger F~lle. In dem ersten Falle war die Infektion durch dio 
Einftihl~ung einer K/i.spappelwurzel (Malva sylvestris) in den ~uBeren Muttermund erfolg$. 
Der Tierversuch mit Teilen yon Schleimhautsttickchen aus dem Corpus und der Cervix fielen 
wohl negativ aus; dagegen gingen zwei mit kleinen Stiiekchen yon den in der Wohnung der 
besehuldigten Abtreiberin vorgefundenen Wurzeln geimpfte M~use unter Erscheinungen yon 
Starrkrampf zugrunde. Im zweiten Falle mul~te als Eingangspfo~e fiir die Tetanusbazillen 
aueh der Uterus angesehen werden, doeh konnte die Art der Entstehung der Infektion nieht 
mit Sieherheit nachgewiesen werden. Es wurde in dem Gutachten ausgefiihrt, dag nieht 
ausgeschlossen sei, dab bereits vor Einleitung des Abortus in der Vagina vorhanden gewesene 
Tetanusbazillen nach dem erfolgten Abortus die In~ektion verursaeht haben. Der Umstand, 
dab der Mann der Frau Kutscher war, wurde als ein diese Entstehungsm6gliehkeit unter- 
stiitzendes Moment angesehen. Zusammenstellung 7 weiterer F~lle aus der Literatur. Marx. 

Santi, Emilio: Di una rarissima lesione spontanea dell' utero intra-partum. (Uber 
eine sehr seltene spontane Verletzung der Geb~rmutter w~hrend der Geburt.) (Scuola 
p(~reg, d' ostetr., Arezzo.) Folia gynaecol. Bd. 16/17, S. 25--40. 1922. 

Beschreibung eines noch nieht beobaehteten Falles yon spontaner Uterusver- 
letzung mit tSdlichem Ausgang bei einer 25jghrigen Frau, die sehon zweimal geboren 
hatte und anamnestiseh nichts Besonderes aufwies. Der Verlauf der Geburt yon zwei- 
t~tgiger Dauer war normal; es wurde nut eine mEgige Empfindliehkeit der Regio supra- 
pubica beobachtet, was ja bekanntlich nichts Seltenes darstellt. Am 2. Tage Tempera- 
tursteigerung, abends bis 38 ~ Naeh dem Verstreichen des Muttermundes Beginn der 
Austreibungswehen, Sprengung der Fruchtblase. Zirka 1/e Stunde naeh dem Beginn 
des Einschneidens des Kopfes pl6tzliehe Dyspn6e; die Frau wird blair und aufgeregt; 
Lufthunger. Der Puls ist fadenfSrmig und zeigt keine Besserung auf kardiokinetische 
lnjektionen. Zangenanlegung: Man extrahiert leieht einen toten, nieht macerierten 
Foetus. Naehgeburt normal ohne retroplacentare Blutgerinnsel and ohne besondere 
Blutung. Trotz aller Hilfsmitte] Exitus. Bei der inneren Untersuehung keine Ver- 
letzung des Uterus zu konstatieren. Sektion: Man bemerkt sofort an der vorderen 
Seite des unteren Uterinsegmentes unterhalb des Peritoneums die Bildung eines breiten 
H~matoms, welches die Basis der breiten Mutterb~nder ausdehnt und sich rechts bis 
zur Niere, links bis zur Milz ausbreitet. Die Untersuchung der Geb~rmutter ergibt 
eine breite Kontinuit~tstrennung der Uterusmuskulatur, welche reehts bis an die 
ScMeimbaut, links his an das Peritoneum reicht, ohne dieselben in Mitleidenscha~ 
zu ziehen. Durehsieht Khnlieher Literaturf~lle. Bei der Bespreehung der Genese 
solcher Rupturen betont Verf. die Pr~existenz entziindlicher Vorg~nge der Geb~r- 
mutter. Als Ursaehe des Todes nimmt Yerf. die Uterusruptur und die H~matom- 
bildung an, ftigt abet hinzu, dal] andere unbekannte Momente dabei eine Rolle gespielt 
haben miissen. Mestrom (Tries@~176 

Pettersson, Anna-Stina: u zirkuHire Abrei~ung der Portio vaginalis 
in der Geburt. (Unlv.-Frauenklin., Lund.) Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gyn~kol. Bd. 63~ 
H. 6, S. 315--320. 1923. 

Zirkul~re Abrefl~ung der Portio vaginalis in der Geburt ist sehr selten. Es sind 
in der Literatur 12 F~lIe bekannt; 8 davon waren Primipara ~ 75%, fiber 30 ffahre 
waren 60%. GewShnlich handelte es sich uln groL~e FSten mit harten K6pfen. Be- 
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obachtet wurde diese Anomatie nur bet Kopflagen. Ob die Zeit des Blasensprunges 
einen Einflul~ hat, lal~t sieh an den sparlichen Angaben nicl~t entscheiden. Die Wehen 
waren durchwegs sehr stark, das Geburtstrauma sehr lang. Beendet wurde die Geburt 
nur in 4: Fallen spontan. Blutung trat nicht auf. Als Ursache wird angegeben: Zir- 
kulationsstamngen mechanischen Ursprungs, seras-blutige Infiltration, tligiditiit 
(sekund~r). Der Ausgang war in allen bis auf 3 F~lle gfinstig. Uber sp~tere Geburten 
ist nichts bekannt. Die Progiaose ffir die Kinder ist sehleeht. Nut in 2 Fallen wird 
yon lebenden Kindern berichtet. Bei dem an der Lunder Frauenklinik beobachteten 
Fall handelte es sich urn eine 38jghrige Primipara. Nach 4tiigigen Wehen Blasen- 
sprung, nach weiteren 4= Sttmden wegen Asphyxie Zangengebnrt. Kind 9000 g, tier 
asphyktisch, wird wiederbelebt. Der abgerissene Muttermund folgt spontan. Er 
stellte eine kreisrunde Gewebspartie dar, welche dem Kopf als Miitze aufgesetzt war. 
Pathologischc Diagnose: starke Infiltration polynuclefirer Leukocyten, welche als 
inflammatorischer Reiz aufzufassen ist. Patientin wurde nach 13 Tagen gehcilt ent- 
tassen. Entlassungsbefund Iehlt. Leixt (Miinchen).o 

Siengalewicz, Sergjusz Sehilling: Mola hydatidosa destruens -- pliitzlicher Tod. 
Polska gazers lekarska Jg. 1, Nr. 17, S. 331--333. 1922. (Polnisch.) 

Der Fall des Autors betrifft eine 50j~hrige Frau, die pl6tzlich wghrend der arzt- 
lichen Konsultation gestorben ist. Die Sektion hat ale Todesursache eine innere Blutung 
ergeben infolge Anfressens der Uteruswi~nde durch die wuchernde Blasenmole, die 
aul~erhalb der Uterushahle an der Ubergangsstelle in die rechte Tube in der Uterus- 
wand oder intramural gelagert war. Der Yerf. ffigt Ansziige aus dem Sektionsprotokoll 
hinzu, in denen der Uterus nnd die Nachbarorgane genau beschrieben sind; dann folgen 
ausfiihrliche histologische Befunde. Die Frage, ob die Uterusruptur durch grztliche 
Manipulationen, durch die vom Arzt w~hrend der Konsultation ansgefiihrte inhere 
Untersuchung herbeigeffihrt ist, halt Verf. ffir mfiNg, da die tiefen Ver~nderungen 
in der Uteruswand, die die Blasenmole verursacht hat, ganz yon selbst eine Uterusruptur 
herbeizuffihren imstande wi~ren und eine solche auch sicher herbeigeffihrt haben wiirden. 

Jurasz (Poznafi). ~176 
Streitige geschlecht[iche Verhi~Itnisse. 

$ llandwiirterbuch der 8exualwissensehatt. Enzyklop~idie der natur- und kultur- 
wissenseha[tliehen Sexualkunde des Menschen. Ih'sg. v. Max Markuse. Lie[g. L Aber- 
glaube--Bigamie. Lieig. II. Bisexnalit~it--Sexuelle Ethik. Liefg. IIL Eugenik--Psyehi- 
sehe Gesehleehtsuntersehiede. Liefg. IV. (~eschleehtsuntersehiede--Jugendbewegnng. 
Liefg. V. Jungfernschait--Liebesleben. Lieig. YI. Liebeshiirigkeit--Prostitution. Bonn: 
A. Marcus & E. Weber 1923. 368 S. G.Z. Liefg. I: 1,80. Licfg. II, III, ]V, V, VI: 
je 2,40. 

Der reiehe Inhalt des Buches bringt alles, was in der Weltliteratur fiber die jetzt 
so viel erarterte und studierte Sexualkunde des Menschen zerstreut niedergelegt ist. 
Man findet in ausfiihrlicher, abet nicht zu breiter und in klarer Darstellung alpha- 
betisch geordnete Artikel fiber alle zum Sexualleben in Beziehung stehenden Vor- 
kommnisse, z. B. fiber Abortus und Abortiva, fiber Algolagnie, Aphrodisiacs, Coitus, 
Defloration, Ehe und Ehefragen, Hochzeitsgebrauehe, Eugenik, sexuelle Ethik, eroti- 
schen Trieb, Feminismus, Bevalkerungsbewegung and -statistik, Gesehlechtsehre, 
Gesehleehtsmerkmale, Geschleehtskrankheiten, Keimdrfisen, Kindesmord, Neurosen, 
Onanie, Paderastie, Prostitution usw., yon den mM~gebendsten Faehvertretern ver- 
fal3t, so yon Marcuse  selbst, y o n  F i i rb r inge r ,  P. B r a n d t ,  S. F r e u d ,  A. Kron-  
feld,  K n u d  Sand,  L i e p m a n n ,  Posner ,  E l s t e r ,  S. H a m m e r s e h l a g ,  S iemens ,  
Sudhof f ,  Scheuer ,  Siegel, Agnes B l u h m ,  B o v e n s i e p e n ,  M i t t e r m a i e r ,  
.Freiherr y o n  l%eitzenstein  u. a. Das Bueh wird vielen Belehmng bringen und, 
da am Sehlusse jedes Artlkels fiberdies die wichtigste Literatur zusammengestellt. 
ist, aueh yon Antoren, die in sexuellen Fragen wetter zu arbeiten beabsiehtigen, mit 
groBem Nutzen gebraucht werden. Habe~da (Wien). 
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Jordan, K. F.: Neue Begriffe im {~ebiet der Sexualforsehung. Jahrb. f: sexuelle 
Zwisehenstufen Jg. 28, S. 171--176. 1923. 

Neben der geschlechtlichen Verdrs gibt es ,,eine geschlechtliche Ableitung". 
Die sexuelle Neigung kann sich mit dem Schauen yon Geschleehtsakten begrtfigen. 
Diese Seher oder Schauer, ,,Voyeurs", sind keineswegs immer entartete Wiistlinge, 
zuweilen auch feingeistige Mensehen mit diesem besonderen Trieb, bei welchem die 
Phantasie besonders ts ist. ~hnlieh steht es mit dem sog. , ,Ecouteurtum", wobei 
sich der Betreffende an dem Anh6ren der Erz~hlung sexueller Handlungen berauscht. 

Haberda (Wien). 
Quervain, F. de: Zur Frage des Hermaphroditismus. (Med. Bezi@sver., Ber~, 

Sitzg. v. 14. XII. 1922.) Schweiz. m_ed. Wochensehr. 5g. 58, Nr. 23, S. 563--564. 1923. 
Kurze Besprechung von 4 einschl~gigen Beobachtungen. 
1. Pseudohermaphroditismus mascuhml~. Ein 14ji~hriger als Ms erzogener Zwitter 

zeigt v6llig weiblich gestaltete guBere Geschleehtsteile, bloB leichte Vergr6gerung des Kitzlers. 
Bei beiderseitigem Bruchsehnitt wurde je ein kleiner K6rper gefunden, der sich dutch mikro- 
skopische Untersuehung ausgesehnittener Sttiokchen als Hoden erwies. 2. Pseudoherma- 
phroditismus musculinus. 16]ghriger als 3liidehen erzogener Zwi%ter, naeh der Geburt zuerst 
Ms Knabc eingetragen. Wegen Heiserkeit an die Poliklinik gebracht. Stimmbrueh. Reine 
Hypospadia peni~crotMis. Dureh mehrere Eingriffe wurden die ttodensaekh~lften vereinigt 
und die HarnrShre bis in die Wurzel der Eichel verl~ngert. 3. Virilismus mit Nebennjeren- 
tumor. Auftreten starker Behaarung, Entwicklung einer tiefcn ]3ai?stimme, Abnahme der 
Briiste, starkes Wachstum der kleinen Schamlippen und des Kitzlers bei einem 14jKhrigen 
M/~dchen, das schon die Regel bekommen hatte. Ausgebreitete Aene. Bei Leibschnitt land 
sieh eine nicht mehr ent![ernbare Gcsehwulst der linken Nebenniere. Ted naeh 4 Tagen. M~ieh- 
tige Geschwulst der Rinde der linken Nebenniere. 4. Pseudehermaphroditismus femininus 
eompletus. Leiche eines ~monatigen Kindes mit 3 cm langem, vollstgndig durchbohrten 
Glied und wohlgebildetem leeren tfodensaek. Inncre Geschleehtsteile vollkommen weiblich, 
an der Einmiindung der Soheide in die m~nnliehe Harnr5hre eine Vorsteherdriise. Nebenniere 
dutch Verdickung der Rinde ungef~hr auf das 3fache vergr6gert. 

Verf. hebt die Beziehungen zwisehen den Vergr6/~erungen und Geschwfilsten der 
Nebennieren (aber nieht Grawitzgesehwiilste) einerseits, den Fs yon Viri]ismus, 
Hirsutismus und den weiblichen Zwitterbildungen andererseits hervor, die er sieh 
folgendermal3en denkt. Tritt die Nebennierenvergr5i~erung sehon im frfihen Frueht- 
leben ein, so entwickelt sich ein ttermaphroditismus femininus externus oder eompletus. 
Kommt  sic erst beim Kind oder Jugendliehen zur Geltung, so ist das Ergebnis Hir- 
sutismus oder Virilismus. Meixner (Wien). 

Matsuno, Joshimitsu: Zur Kenntnis des Hermaphrodismus I)eim Mensehen. 
(Gyn@ol. Abt., Krankenh. Wieden, Wien.) Arch. f. Gyniikol. Bd. 119, H. 2, S. 359 
his 365. 1923. 

Es werden 2 Fs yon falsehem Hermaphrodismus mit penisartiger Klitoris, 
Bartwuehs, mangelhafter Entwieklung der ]3rustdriisen besehrieben, bei welehen eine 
Exstirpation der Ovarien mit Einpflanzung der in 2 Teile zersehnittenen Ovarien 
einer gesunden Frau zwisehen Reetu~ und Fascie e r f o l g l o s  gemaeht wurde. Bei der 
Operation zeigten sieh an beiden ttermaphroditen ein kleiner infantiler Uterus, infantile 
Tuben und gu~ entwiekelte Ovarien mit kleincystischer Degeneration. Haberda. 

Sehauerte~ Otto: Ein Fall yon Hermaphroditismus verus beim Mensehen. Zeitschr. 
f. d. ges. Anat., Abt. 2: Zeitschr. f. Konstitutionslehre Bd. 9, H. 3/4, S. 373--384. 1923. 

Der beschriebene Zwitter kam als Zwillingskind zur Welt und zeigte zwar einen Penis 
und ein halbcs Scrotum, aber auch eine Vulva, weshalb die IIebamme das Kind ftir ein Mgdche~ 
hielt. Als solches wurde es erzogen, hatte aber ausgesproehen knabenhaftes Benehmen. Vom 
10. Jahre an stellten sich nachts h~ufig Erektionen ein. Zwischen 14 und 15 Jahren wuchsen 
die ]~riiste, mit 151/~ Jahren traten die ersten Menses auf, die sich dann regelm~gig naeh 
4 Wochen wiederholten. Zur Zeit der Untersuchung war das Individuum 16 Jahre alt, hatte 
eine ranhe Stimme, kr~itig entwickelte Briiste, wcibliche Behaarung der Seham und ein 6~/~ cm 
langes, daumendickes Geschlechtsglied mit einer deutlichen, teilweise yon einer Vorhaut 
bedeckten Eichel und einer Rinne an der Unterseite, welche gcgen die Wurzel des Gliedes 
verstrich. An der Wnrzel dieses Geschlechtsglicdes bildete die Haut 2 wulstige Verdickungen, 
yon denen die linke yon der reehten iiberdeckt wurde, welch letztere nach dem T~stbefund 
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einen Hoden und Nebenhoden enthielt und dureh einen Strang mit dem/tuBeren Leistenring 
zusammenhing. Beim Spreizen dieser behaarten Wiilste sieht man zwei hypoplastisehe kleine 
Sehamlippen, und spreizt man diese auseinander, so zeigt sich eine fiir einen Finger durehg/~ngige, 
yon einem Hymen umsi~umte Offnung, oberhalb welsher die tIarnr6hre miindet.. In Halbnar- 
kose gelingt es, das Geschlechtsglied zur Erektion zu bringen, wobei es ganz einem m~nnliehen 
Penis gleieht. Durch die besehriebeue 0ffnung gelangt man in sine 8 cm lunge Scheide, tasteg 
die Portio sines etwas naeh rechts verlagerten Uterus, neben welehem links sine hiihnereigroBe 
eystische Gesehwulst. liegt, die dureh einen Stiel mit ihm verbunden ist. Bei der fiber Wunseh 
der Patientin vorgenommenen Operation wurde dureh Bauehsehnitt festgestellt, dab sin 
normal groBer Uterus nnd ein linksseitiger Eierstoek vorhanden ist, der eine Cysts enthielt, 
welehe ausgesch~ilt wurde, und dai3 in dem scrotumghnlichen reehten Hautwulst sin Gebilde 
war, welches bei Einschnitt die makroskopisehe Struktur sines normalen Hodens mit Neben- 
hoden und Samenstrang - -  letzterer eine Tube - -  zeigte. Dieser anscheinende Hoden wurde 
operativ enffernt, die Bruehpforte gesehlossen, der reehte Hautwulst verkleinert und der Penis 
keilf6rmig amputiert. Bei der spgteren Naehuntersuchung wurde festgestellt, dab die Patientin 
sieh in ihrem psychisehen Verhalten vollstgndig geandert harts, h/~ufig und mi~ Befriedigung 
alsWeib gesehlechtlich verkehrte. Die mikroskopische Untersuehung der entfernten Geschleehts- 
drtise erwies sieh, wie aueh dureh Abbildungen gezeigt wird, als sin Ovotestis, welsher yon den 
bisher besehriebenen dadureh abweicht, dab sine weit,gehende Differenzierung des Kanglehen- 
epithels im Hodenteil neben einem sieher funktionierenden Eierstockgewebe mit Follikel und 
Corpus luteum sieh fund. Es handelt sich im vorliegenden Falls um einen eehten menschliehen 
Zwitter, wobei unentsehieden bleiben muB, ob auf der linken Seite aussehliel31ieh ein Eierstock 
oder etwa aueh eiu Ovotestis besteht, ob also einseitiges oder zweiseitiges Zwittertum vor- 
handen ist. Haberda (Wien). 

Hirschfeld, Magnus: Die intersexuclle Konstitution. Jahrb. f. sexuelle Zwischen- 
stufen Jg. 28, S. 3--27. 1923. 

Die~haupts~chliehsten Fortschritte in der Lehre yon den intersexuellen Varianten, 
die in dem letzten Vierteljahrhundert gemacht wurden, werden dargestellt. Ein solcher 
Fortschritt liegt in der schgrferen Herausarbeitung feiner differenzierter und sch~irfer 
umschriebener Type1!, welehe in sin Schema gruppiert werden k6nnen. Allerdings 
bedeutet die tIeraushebung einiger besonders charakterisierter intersexuelles Varianten 
einen theoretisch nur kleinen, pra~isch abet ziemlich erheblichen Fortsehritt fiber 
das allzu oberfliiehliche Einteilungsprinzip der geschlechtlichen Konstitutionen iu 
Mann und Wcib hinaus. Habe~da (Wien). 

De Napoli, Ferdinamlo: La bisessualit~ latente tome carattere individuale costante 
e conseeutiva opoterapia antiomosessuale. (Die latente Doppelgeschlechtlichkeit eine 
konstante Eigentiimlichkeit des Individuums.) Russ. di studi sess. Jg. 3, Nr. 4, 
S. 229--244. 1923. 

An der Tatsache der Doppelgeschlechtlichkeit ist nicht zu zweifeln. Die heteru- 
sexuellen Elements des Einzelindividuums ber/ihren die psychisch-physische Per- 
s6nliehkeit nicht, die fiberwiegenden Gesehleehtsmerkmale bestimmeu das wirkliche 
Gcschlech~ und dis Riehtung der Lithe. Bei der Homosexualit~t haben allerdings 
die tiberwiegenden Geschlechtsmerkmale nicht das fiir das zur Schau getragene Ge- 
sehleeht ,,charakteristisehe Geprgge". Die physischen, ehemisehen und serologischeu 
Eigenheiten sind abwegig, selbst invertiert. Auf einem mgnnlichen Stamm ist Bin 
Weib aufgeiofropft (und umgekehrt), welches die Triebe in seinem Sinn regelt. Die 
Homosexualitgt ist keine Krankheit, sondern, wie sehon K r a f t - E b b i n g  erkannte, 
eine unvollstiindige Bildung mit atypiseher Entwicklung der Sexualelemente. Haberda. 

Pcnde, Nicola: Dcviazioni dell'istinto sessnale nei soggetti ipertimici. (Verirrungen 
des Geschlechtstriebes bei hyperthymischen Individuen.) (Cl#~. e patol. ~wd., u~iv., 
Messina.) Rass. di studi sess. Jg. 3, Nr. 3, S. 173--176. 1923. 

Bei Status thymicus und thymico-lymphatieus ist Hyperthymie nicht immer 
gegeben, bei welch letzteren aueh StSrungen in der Spermaproduktion und Ovulation 
und Abnormit~ten im psychosexuellen Verhal~en vorkommen, die sieh aueh im k6rper- 
lichen Aussehen ausdriicken. Bei Knaben kann eine Bindung an die 5futter oder 
sine erwachsene Sehwester auffallen, bei Mgdehen sine solehe an gleiehgesehlecht- 
fiche Personen in sehw/irmerischer, oft platonischer Liebe, die selbst zu Lebenstiber- 
drug fiihren )ann. Habe~'da (Wien). 
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Kronfeld, Arthur: ~ber einen bestimmten Typus metatropiseher Frauen. Jahrb. 
~. sexuelle Zwischenstufen Jg. 23, S. 38--45. 1923. 

Es werden 3 Pe~sSnlichkeiten weiblichen Geschlechts geschildert, welchen jene 
Einstellung zum Manne fehlt, die hingebende, aufbliekende, sieh schenkende Tendenz 
der Triebe, welche das Vollweib Mat. Es ]ebt in diesen Frauen eine Neigung zur aktiven 
Aggression. Das Wunschziel ist der zarte, mehr weibliehe, sich unterweffende Mann. 
Es besteht Metatropismus. Aus irgendeiner noch dunlden biologischen Disposition 
entsteht diese eigenartige verkehrte Liebeseinstellung. Haberda (Wien). 

Karsch: Die Rolle der Homoerotik im Arabertum. Jahrb. f. sexuelle Zwisehen- 
stufen Jg. 23, S. 100--170. 1923. 

Der Araber verbindet mit Offenherzigkeit und FrShlichkeit raffinierte Sinnlichkeit, er 
hat einen unbedenklichen Wahrheitssinn auch in geschlechtlichen Dingen. Die iiberaus wort- 
reiche arabische Sprache enth~lt eine Menge yon Ausdrficken ftir die zahlreichen :Nuancen 
homoerotischen Trieblebens und Verkehrs. Der Prophet Mohammed, dem gleichgeschleeht- 
liehes Empfinden persSnlich vSllig fremd gewesen sein mu~, hat jeden gleiehgeschleehtlichen 
Verkehr unter M~nnern fiir strafbar erkl~rt, allerdings in einer ~uBerst milden Form. Da im 
:Koran die Bestralung gleichgeschlechtlichen Verkehrs unter M~innern gefordert wurde, tauchte 
bei der arabischen Justiz die Frage atff, welche Strafe zu verhi~ngen sei, eine Frage, die unter 
den versehiedenen Sekten des Islam in der Praxis abweiehende Anschauungen zeitigte. D er 
urnisehe Trieb hat seine Macht tiber alle St~nde erstreckt, doch kam er in den einzelnen St~nden 
bei den Arabern zu verschiedener Auswirkung. Haberda (Wien). 

�9 Stekel, Wilhelm: Onanie und Homosexualitiit. (Die homosexuelle Parapathie.) 
(Stiirungen des Trieh- und Affektlebens.) (Die parapathisehen Erkraukungem II.) 
3. verb. u. verm. Aufl. Berlin u. Wien: Urban & Sehwarzenberg 1923. XII ,  600 S. 
G.Z. 10,5. 

Das Gesehleehtsleben des Mensehen beginnt vom Tage der Geburt und endet 
mit seinem Tode. Mit der Onanie beginnen die Kinder gleieh in den ersten Lebens- 
~agen. Man sieht dies an rhythmisehen Wiegebewegungen und an suehendem Greifen 
nach unten. Es gibt kein asexuelles Kind. Die Schgdigungen, die man :der Onanie, 
dem Autoerotismus zuschreibt, existieren nut in der Phantasie der ~_rzte und der 
herrschenden Moral, Alle Menschen onanieren, denn es gibt auch eine Onanie ohne 
n~echanische Reizung und eine unbewuf~te OnaDie. Die Onanie erfiillt eine bedeut- 
same soziale Funktion, sie bewahrt die Gesellsehaft vor asozialen Trieben des Indi- 
viduums. Fiir manche Mensehen ist die Onanie eine geheime Lust, ohne welche sie 
unf~hig werden zu leben. Der onanistisehe Akt hat seine spezifische Phantasie, welehe 
ihm seine besondere F~rbung, seine hohe Lustqualiti~t und seine Unersetzliehkeit 
gibt. Geben die Leute die Onanie auf, so stellt sick die Neurose, die Krankheit ein, 
undes  erlischt die Lebensfreude, denn Iiir viele Mensehen ist die Onanie unersetzlieh, 
weft sie ffir dieselben die einzig adequate Form der sexuellen Befriedigung darstellt. 
Die Auffassung, da~ die Onanie zur Homosexualitiit fiihre, ist unriehtig. Die Mastur- 
banten vermeiden den Weg zum Weib nieht deshalb, well sie masturbiert haben, 
sondern sie masturbieren, well ihnen der Weg zum Weibe versperr~ ist. Aueh der 
Homosexuelle ist ursprfinglich bisexuell. Er verdri~ngt abet seine Iteterosexualitgt, 
dadureh wird er neurotiseh. Wie alle Menschen vor der Pubert~it, haben auch die 
Homosexuellen eine bisexuelle Periode, keineswegs eine einseitige, nut auf das eigene 
Geschlecht gehende Richtung. Es gibt keiue angeborene gomosexualit~it. Der Homo- 
sexuelle ist eine Riiekschlagserscheinung, er zeigt ein Iriih entwiekeltes und in die 
Kultur nicht hineinpassendes Triebleben und steht der urspriingliehen doppelgesehleeht- 
lichen Anlage des Mensehen ngher als der normale Menseh. Der heterosexuelle Trieb 
wird dutch Ekel, tta~ und Angst vor der Betgtiguhg gesehiitzt. Der Homosexuelle 
mu~ zum Manne fltiehten, dem gegeniiber er nicht den instinktiven Gesehlechtshal3 
empfindet, weleher ihm alle heterosexuellen Regungen versperrL Die iiberwiegende 
Mehrzahl der Homosexuellen ist mit ihrem Zustande zufrieden und will nieht geheilt 
werden, weshalb ihre Heilnng aueh so schwierig ist, denn es muf~ der Wille zur Heilung 
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vorhanden sein. Zur Homosexualit~v fiihren viele W%e, die Eifersueht der ~'futter 
auf ihren Sohn, auch der Einfluf~ des Vaters. Das an Kasuistik iiberreiche Buch ent- 
h~lt auch die Analyse eines Homosexuellen, die Beziehungen der Homosexualit~t 
zum Alkoholismns, zum Sadismus, zur Paranoia, znr Depression. Der gerichtliche 
}Iediziner finder manch wichtige Lehren in diesem Buehe. Habe,rda (Wien). 

Pisani, Domenico: Sulla masturbazione infantile, (Die kindliche Masturbation.) 
(Clin. ~wuropsicldatr., univ.. Reran.) Policlinico, sez. praY. Jg. 30, H. 31, S. 997 bis 
998. 1923. 

Mitteilung zweier F~lle vo~l Onanie im frfihen Kindesalter (2 und 5 Jahre). 
Haberda (Wien). 

Niessl yon )la)endorf: Das Problem der angeborenen llomosexualit.iit. Arch. f. 
Psychiatrie u. Nervenkrankh. Bd. 69, H. 5, S. 510--525. 1923. 

Jeder Homesexuelle wird sich seiner erblichen geschlechtlichen Veranlagung 
allm~hlich bewu~t, gelangt abet dann auf den StandpunlG felsenfester /~+berzeugung 
yon seiner geschlechtlichen Veranlagung und bet der jedem Homosexuellen eigenen 
abnorm lebhaften Phantasie werden alle Erlebnisse der Kindheit und der ersten Jugend 
m ngedeutet und gefglscht. Durchforscht man die Vorfahren und Verwandten Homo- 
sexueller, so finder man neben homosexueller Libido in der Aseendenz die verschieden- 
artigsten Abnormit~ten des Geschleehtstriebes, auch schwere Neurosen, selfsame 
Charaktere und ausgesproehene Geisteskrankheiten. Die Homosexuellen selbst sind 
in der Uberzahl Neuropathen nnd Psyehopathen, aueh mit anderen sexuellen Perver- 
sitgten (Sadisnms, Nasochismus, Fetischismus) behafte~. Die homosexuelle Libido 
ist als eine abnorme psychisehe Erscheinnng, als die Reaktion eines abnormen Zentral- 
nervensystems aufznfassen. Kongenitalen Ursprungs ist nur die neuropathisehe An- 
lage, die Kniipfung ether Assoziation zwischen der Wahrnehmung einer gleichgesehleeht- 
lichen Person und einem sexuellen Wollustgefi~hl ist erst yon der erlebenden Psyche 
erworben. Es wird also gegen die Lehre yon der angeborenen Homosexualitgt und 
auch gegen die Erkl~rungsversuche dureh die Experimente S t e inachs  Stellung 
genommen. Haberda (Wien}. 

Muromzew, Michael von: Der Pathicus. Jahrb. f. sexuelle Zwischenstufen Jg. 23~ 
S. '_46--57. 1923. 

Der Pathieus, der feminin auftretende Homosexuelle braueht nieht immer passiv 
veranlagt zu seth, so wie der mehr mgnnliche Typus des Homosexuellen noch keines- 
wegs for das Vorhandensein eines aktiven Triebes sprieht. Neben dem eehten Ver- 
anlagungspathicus gibt es einen solchen, dessen passives Verhalten aus der Konjunk- 
tur oder Situation hervorgeht. Die passive Homosexualitgt hat Beziehungen zum 
}Iasoehismus. Die masochistische Veranlagung i~u/3ert sich unter den mannigfaltigsten 
Formen. Mit Sehma& oder Sehmerz verbundene Alcte des Sexualverkehrs enthalten 
fiir den vollkommenen Pathicus einen besonderen Reiz. Die passive I-Iomosexualitgt 
ist in ihren erotisehen Nul]erungen nieht nur ein Produkt organiseher konstitutioneller 
Vorggnge, sondem hauptsgehlieh eine Erseheinung aus dem Bereiehe eines subli- 
mierten Masoehismus. Im passiven homosexuellen Verkehr spielt das masoehistisehe 
_~loment die tragende und tonangebende t~olle, weshalb die passive Itomosexualitgt 
unter die Ansdrueksformen des Masoehismus einzureihen ist. Habe.rda (Wien). 

3Iandolini, Ernani: II contagio helle psieopatie sessuali. (Die psyehische Ansteckung 
bet gesehleehtlicher Psychopathic.) Rass. di studi sess. gg. 3, Nr. 3, S. 169--172. 1923. 

Da oft verborgene and schlummemde sexuelle Neigungen bestehen, kann 
psychische Infektion dureh Beispiel, Verfiihrung, suggestive Einwirkung zu sexueller 
[nversion und Perversion fiihren, besonders im PubertiitsMter. In soleher Weise 
k6nnen geradezu Epidemien gesehleehtlieher Abwegigkeiten (Flagellation, Masochis- 
mus, Sadisnms, Ftomosexualitgt, Pgdop]~ilie) auftreten. Haberda (Wien). 
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Pauliucu-Burla, V.: Zur Pathogenese der Seheideneysten und ihrer geriehtlieh- 
medizinisehen Bedeutung. With. klin. Wochenschr. Jg. 36, Nr. 36, S, 639--643. 1923. 

Scheidencysten kSunen yore gerichts~rztlichen Standpunkte aus verschiedenen 
Grtinden Bedeutung ge~dnnen. Abgesehen davon, da]~ grSl~ere Scheidencysten 
gelegentlich den Scheideneingang oder die Scheide selbst unzngi~nglich machen and so 
eiu Hi ndernis fiir die Begattung und den normalen GeburtsverlauI bilden kSnnen, 
kann uuch ein Vaginismus, der sich bisweilen in solchen Fiillen finder, und die mit den 
Vaginalcysten oft vergesellschafteten entziindliche Prozesse und angehorene Anomalien 
anderer Art voriibergehende oder dauernde Beischlafsun~iihigkeit zur Folge haben. 
Von den 14 mitgeteilten F~llen bestand in 2 F/illen Vaginismus nnd in 3 F/illen traten 
beim Coitus Schmerzen auf. Hinsichtlich der Frage nach der Gef~hrlichkeit einer 
operativen Entlernung soleher Cysten, wird auf die gef~/~reiche Schichte der Vaginal- 
eysten hingewiesen, die o~t zu starken Blutungen fiihren kann, wie dies auch in 2 der 
mitgeteilten F~ille beobachtet wurde. Eine Entscheidung fiber die Genese der Cysten 
war trotz mikroskopischer Untersuchung nicht mit Sicherheit zu geben. Marx (Prag). 

Ferraeeiu, Domenieo: Rottura della vagina durante l'aeeoppiamento. (Scheiden- 
ruptur w~hrend des Beischlafes.) (Clin. ostetr.-gineeo[., univ., Siena.) Riv. d'ostet~r. 
e ginecol, prat. Jg. 5, Nr. 7, S. 317--318. 1923. 

35 Jahre a lte Fran, 3 spontane Geburten, keine Krankheit durchgemacht, geschlecht- 
lick framer gesund gewesen, wird friih morgens au~ die Klinik mit Zeichen akuter 
An~mie, mit profuser Genitalblutung gebracht. Bei der Untersnchung bemerkt man 
eine cu. 7 cm lunge, ziemlich tiefe Verletznng des reehten ScheidengewSlbes, welche 
in das hlntere ScheidengewSlbe iibergeht. An einigen Stellen war das entblS]~te Douglas- 
peritoneum sichtbar. Naht mit Catgut. Am 9. Tag geheilt entlassen. Pat. hatte in 
derselben Nacht den ersten Beischlaf mit ihrem Geliebten, cinem 27jghrigen, kriiftigen 
Manne, ausgeiibt. Dabei nahm sie einen heftigen Schmerz wahr~ und kurz darauf trat  
eine profuse Blutung auf, welche sie veranlat]te, die Klinik aufzusuchen. Nach An- 
fiihrung der gewShnlichen Ursachen der Scheidenruptur sub coitu meint Verf., seinen 
Fall unter den yon War  man  n beschriebenen F~llen einreiheu zu kSnnen, bei welchen 
eine besondere Leidenschaft der Frau einen Spasmus auslSsen sollte, welcher vom 
Manne iiberwunden wird, wodurch die Ruptur entstehen sollte. Mestron (Triest). o 

Kunst fehler .  Arzterecht. 
Sonnensehein, Curt: Tiidliehe Meningitis naeh Lnmbalpunktion. (Hyg. Inst., 

Univ. KSln.) Dtsch. reed. Wochenschr. Jg. 49, Nr. 27, S. 881-882. 1923. 
Bei einem 24jhhrigen Manne treten wenige Stunden nach einer Funktion meningitische 

Erscheinungen auL Die zweite 1)unktion 4 Tage nach der ersten ergab getriibten Liquor, 
in dem sich ein gramnegatives, sieh lebhaft bewegendes Sthbchen fund. Dieses wurde als 
Baet. pyoceaneum bestimmt. Bis zum 11. [rage wurde noeh 2 mal punktiert und stets bakterio- 
logiseh derselbe Befund erhoben. Der Tod erfolgte unter den sehwersten meningitisehen ]~r- 
scheinungen. Die Sektion ergab eine sehwere cerebrospinMe Meningitis. Ein primgrer Eiter- 
herd wurde nicht gefunden. Es hat sieh bier um die seltene Form einer Pyoceaneusmeningitis 
gehandelt. Das Blutserum zeigte Agglutinine fiir diesen Erreger. Eicke (Berlin).~ 

Du Bray, Ernest S.: Sudden death following thoraeentesis. (PlStzlicher Tod nach 
Thorakocentese.) Americ. journ, of the reed. sciences Bd. 165, Nr. 3, S. 357--365. 1923. 

Verf. lehnt die Erkl~rung Russe l l s  ab, welcher schon 1899 Herzstillstand naeh 
Thorakoeentese auf direkte Verletzung der Vagusfasem des Lungengewebes mit sekun- 
d~rem Reflex auf dad Herz zuriic]diihrte, und fiihrt als Ursache ffir derartige Vorkomm- 
nisse verschiedene Mechanismen an. Als ersten erw~hnt er den Pleurareflex, welchen 
C a p p s tierexperimentell studierte und dabei fund, da~ die gesunde Pleura gegen Reize 
sehr tolerant is~, wohingegen die entztindete Pleura reflektoriseh seh~ heftig reagiert. 
Sei es, dM] bier herzhemmende ]~asern dutch die Vagusendigungen direkt getroffen 
wcrden oder das vasomotorisehe Zentmm dutch sympathische Bahnen. In eine andere 
Gruppe stellt Verf. die Verletzungen der Lunge dutch Thorakocentese, wobei imme~ 
anatomisch eine Zerreil]u~gs- oder Punktionswunde dutch den Trokar naehweisba~ ist, 
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odes eine umschriebene Konges~ion st~rkeren Grades im Lungengewebe. Zu diesen 
Fgllen geh6rt aueh das, was m a r  Pleuraschoek nennt. In  einer dr i t ten g ruppe  werden 
die F/ille yon Luftembolie zusammengefal3~, in einer vier~en die yon LungenSdem. 
Das letztere soil sieh naeh Ansicht des Verf. besonders im AnschluI~ an Drainage der 
Pleurah6hle, abet  aueh an einfache Punkt ion ansehlie~en. Andere Lungenverlegzungen, 
wie Thrombose, die ether Lungenpunkt ion folgt, mit  Embolie ins Herz odes Gehisn, 
Lungenblutung und Kongestion k6nnen ebenfalls mitwirken beim Zustandekommen 
des gefi~hrliehen Zustandes. Endlieh kommt  des spontane Pneumothorax im An- 
schluf~ an Probepunkt ion in Frage. Beim letzteren linden sieh dana  immes Verletzungen 
des Lungenparenchyms. Zweifellos, sagt  des Vest., seien nach neuesen Erfahsungen 
auch v i d e  F~lle besser eskl~rt., wenn man sie als Pleurareflex odes Lungenverletzung 
mit  Kongestion auffagt,  als wenn man sie, wie das in des ~lteren Li te ra tur  haufig ge- 
schah, als Pneumothorax nach Punkt ion betsachtet .  

Verf. gibg dana einen Fall, welches wegen Niereneiterung auf tuberkulhser Basis ins 
Krankenhaus kam, an. Auf die Einzelheiten der Krankengesehiehte hies einzugehen, wtirde 
zu welt fiihren. Kurz, naeh tier Nephrektomie war die Temperatur und der Lungenbefund 
reehts, sowie die R6ntgenuntersuehung die Ursaehe, dag man an eine reehtsseitige Pleuritis 
exsudativa daehte. Bet der Probepunktion vermittels eines Trokars wurde des Patient plhtz- 
lioh im Gesieht und am Halse cyanotisch und dos gauze Khrper wurde steif. Danach Bewugt- 
seinsverlust. Nach wenigea Minuten ~ r d e  trotz therapeutischer Magnahmen die Atm~mg 
mtihsam, Traehealrasseln wurde h6rbar und des Puls stieg auf 150--200. Eine halbe Stunde 
spites war eta Kieferklonus vorhanden, die Pupillen warea erweitert and reagiertea nieht auf 
Licht. Beiderseits bestand Fugklonus, reehts Babinski positiv, finks zweifelhaft. Die ni~chsten 
12 Stuaden dauerte dieser Zustand mit Bewugtlosigkeit an, dana t.rat der Exitus ein. Aus 
dem Sektionsprotokoll set nur folgeades hies erw~hnt: Zwerehfell in normater Stellung, linke 
Pleura stark adhirent, rechte Soite weniger zahlreiche und weniger starke Ad_h~sionen. Nirgends 
freio Fltissigkeit. In des Lunge fanden sich im reohten Mittellappen mehrere migig groge, 
dunkelbliiulich gef~rbte, Meht erhabene Herde. Im Zontrum eines solchen eine umsehriebene 
Punktionswunde! Spuren yon starkem Blutverlust im ganzen reehten Mittellappen bis hinab 
zur Gegend einor des grogen Lungenvenen. Zerrei[3ung der Venenwand war nicht auffindbar. 
Des iibrige Sektionsbefund des Lungen, sowie tier anderen Organo mit Ausnahme eines all- 
gemeinen Lungen6dems (agonal?) uad k~sig-pneumonischen Ver~ndorungen im linken Ober- 
lappen isg yon geringerer Bedoutung fiir die Beur~eilung des Falles. Verf. sehliegt, da$ des 
Ted nieht durch Pleurareflex odes dureh Spontanpnoumothorax eingetreten ist. Die Punktions- 
wunde im reehten Mittellappen, umgeben yon Himorrhagie und Kongestion in Verbindung 
mit Luagen6dem, machen es ihm wahrscheinlich, da$ Vedetzung und Kongestion im Luagen- 
gewebe mit akutem LungonOdem zu sekundiren zirkulatorisehea l~eflexen geftihrt hat., welohe 
den Ted herbeigefiihrt haben. Fiir Luftembolie wmden angeblich keine Anhaltspunkte go- 
funden. (Aus dem Bericht ~iber Krankheitsverlauf und Sektioa l~llt sich fiir die Annahme 
des Verf. ein iiberzeugender Grund nicht herausfinden, b~an gewinnt viel eher den Eindruck, 
dab es sieh um eine cerebrale Luftembolie mit Herdsymptomen gehandelt hat, welche bet 
dem hoftigen Hin- und gerbewegen des Trokars (wie des Verf. erwihat) ereignet haben khnnte. 
~brigens fehlg eine Untersuehung des Augenhintergrundes zur Feststellung etwaiger Luftembo- 
lien in den NeCzhautgefi~.Ben. Ref.) L W. Samson (Berlin).~ 

Pape, Carl A.: R~ntgensbahlen und R~ntgensehutz. (Univ.-Frauenkl6z., Ti~bingen.) 
(Xrzfl. Ges. f. Strahlentherapie,  Tiibingen, Sitzg. v. 23.--27. X. 1922.) Strahlentherapie 
Bd. 14, H. 4, S. 8~8--852. 1928. 

Die Untersuehungen des Verf. best/~tigen die yon H M b e r s t a e d t e r  und T u g e n d r e i e h  
gemachten Beobaehtungen fiber die Wirkung und das Entstehen der retrofokMen und der 
Stielstrahlung. Des zu bestrahlende Patient mull such gegen diese Strahlung gesehfitz~ 
werden. Als Patientenschutz emp{iehlt VerL ein mit Gummi beiderseits belegtes Walzblei 
yon 1 mm Dicke, das mehr absorbbrt als 3 mm Bleigummi und leiehter ist Ms letzteres. Zum 
Schutz des Bestrah]ers soil beiderseits mit .l-Iolz bekleidetes Walzblei yon 5--6 mm Dieke oder 
6 cm dicker Barytstein verwendet werden. Das Beobaehtnngsfenster soil aus 4 em Bleiglas 
bestehen Tugendreich (Berlin). o 

Rossem, A. van: In jury  to the larynx induced by X-ray treatment,  (Larynxl~siol~ 
infolge RSntgenbestsahlung.)  Journ. of laryngol, a. otol. Bd. 88, Nr. 9, S. 477--~78.1923. 

Den yon N a r s e h i k  zusammengestellten sieben Kehlkopfsch/idigungon naeh t~6ntgen- 
bestrahlung der Halslymphome itigt Verf. einen weiteron Fall aus der Literatur (F e u e h t i  n g e r, 
Wiener lar. Ges., Juni 1922) und einen selbstbeobachteben Fall an, welch letz~erer vor allem 
dadurch yon Interesse ist, dab die Seh~digung ers~ 6 Jahre naeh der Bestrahlung yell in Er- 
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seheinung fret. 20j~hriges M~dehen wurde im Ansehlult an die Bestrahlung heiser. Sohwellung 
der Kehlkopfschleimhaut, die nach einigen Wochen verschwand. Welterlfin wiederhol~e Be- 
strahlungen wegen geschwiirigen Zerfalls der t Iaut  des Halses. Naeh 6 Jahren tIeiserkeit, die 
monatelang anhielt und sehliel~lieh znr Dysl0aSe fiihrte. Ted an Pneumonie. Autopsie ergab 
Bronchopneumonie. Keine Tuberkulose. Caries des Zungenbeines und ZerstSrung des Sehild- 
knorpels inf01ge nieht tuberkul6ser Periehoadritis. M. Strauss (Ntirnberg). ~176 

Zangemeister, W.: Wie lange darl sieh ein Kassenarzt bei einer Krei~enden au~- 
halten? (Fall yon Kollision tier Zwillinge.) Mttnch. reed. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 36, 
S. 1156-4157.  1923. 

Obige Frage hat der Verfasser in elnela Reehtsstreit eines Krankenkassenarztes gegen eine 
Krankenkasse zu begutachten. Der Krankenkassenarzt hatte sieh bei einer KreiBenden 31/e Tage 
aufgehalten und dafiir die Gebiihren verlangt. Es haadelte sieh urn eine Zwillingsgeburt, 
die dutch das Alter der Erstgebgrenden (39 Jahre), dutch einen Weehsel tier Fruchtlagen 
(SteiBlage, Querlage, SteiBlage) infolge vorzeitigen Springeas beider t~ruehtblasen uad dureh 
Verhaken der Zwi|liage bei der Extraktion kompliziert war. Eiae Ersehwerung bildete wei%er- 
h inder  Umstand, dal~ der Arzt 7 km entfernt wohnte. Auf Grund des Gutaehtens des Ver- 
trauensarz~e~ der Krankenkasse hatte diese die I-Ionorariorderung des Arztes lxieht anerkannt. 
In  dem Gutaehten wurde angefiihrt, dab eia Arzt bei einer KreiBenden nicht li~nger bleiben 
diirfe a]s 12--18 Stunden, dana habe er einen zweiten Arzt zu rufen oder die KreiBende i~ 
ein Krav.kenhaus zu schicken. Veff. widerlegte diese Ansicht in einem ausfiihrliehen Gutaehten 
und verwies darauf, dab des Vorgehen des Arztes unter den gegebenea Verhgltnissen das 
einzig riehtige war. Der zweite Punkt der Beanst~andung betraf einen Wendungsve~'sueh~ 
fiir welehen der Arzt einen entsprechendcn Betrag liciuidierte, dessert Streiehung der Ver- 
traueasarzt jedoch beantragte mit der Begriindung, dsB eiae nicht ausgefiihrte Operation 
nicht zu vergiiten sei. D a d e r  Wendungsversuch eine selbstgndige Leistung im Sinne der Ge- 
bithrenordnung darstellt, war dieselbe - -  wie derVeff, ausfiihrte - -  zu honorieren, auch wean 
der beabsichtigte Erfolg nieht erreicht wurde. Marx (PragL 

Spurennachweis. Leiehenerscheinungen. 
Gerlaeh, Werner: Postmortale Form- unfl Lagever~inderungen mi~ besonderer 

Beriicksiehtigung der Totenstarre. Ergebn. d. ailg. Pathol.  u. pathol. Anat.  d. Menschen 
u. d. Tiere Jg. 20, ABe. 2, TI. 1, S: 259--305. 1922. 

Die iibersichtliche, auf Grund yon 421 Literaturausweisea aasgearbeitete  Zn_ 
sammenst, ellung behandelt  die Frage der Totenstarre nnd der dutch sie bediagten Ver- 
~nderungen yon Lage and  Fo rm der Organe. Es werden die Totenstarre der querge- 
streiften Muskehl (die intrauter ine Starre der Frtiehte,  kataleptische To tens ta r re ) ,  
die Totenstarre des tIerzens und der glat ten Muskulatur erSrtert.  Eintri~t, Ablanf 
und LSsung der Totenstarre und die verschiedenen ErklgrungsversncJae fiber das 
Wesen des to tens tar ren  Zustandes werden in gleieher Ar t  besprochen. Nach G e r l a c h  
erseheint die Gerinnungstheorie der Totenstarre yon B r it e k e and  J( i t  h n e zugunsten 
der Kontrakt ionstheorie  N y s t e n s  aufgegeben. Ob es sieh bei der Totenstarre inner- 
bulb des Rahmens der Kontrakt ionstheorie  um eine Quelluags~orm each v. F i t r t h  
und L e n k ,  nm eine Xnderung des osmotisehea Druekes im Sinae W i n t e r s ~ e i n s  
oder des Kohlenss nach Auffassung W a e k e r s  handelt ,  gilt  ale strit t ig.  
Verf. neigt abet  eher zur Ss yon v. F fir t h u n d  L e n k und bezeichnet 
die Frage der ka~aleptisehen Totensturre ale angekls Von Bedeutang ist  aueh die 
Form- und Lagevers namentl ieh des tterzens und des Zwerchfelles and  im 
Zusammenhang damit  die J~aderung des Ffillungszustandes der Lungen. Sehliel]lich 
werdea auch die Bewegangsvorggnge im Zirku]at ionsapparat  einer Desprechung 
unterz0gea. C. Ipsen (Innshruek). 

Bianehini, 6iuseppe: La eitologia del globule fosse dal punto di vista biologico 
e medico-legale. (Die Morphologie des roten BlutkSrperchens veto biologischen und 
geriehtlich-medizinisehen S~andpunkt.) (Ist~t. di reed. ~e9., ~niv., Siena.) Att i  d. It.  
accad, dei fisioerit., Siena Bd. 13, Nr. 5/6, S. 259--280. 1922. 

] ~ i a n e h i n i  hat  rote Blutk6rperchen yon Mensehen, versehiedenen Sgugetieren, 
VSgeln, Fr6sehen, yon normalen uad  mit  Anilin61 oder  Bleiessig vergifteten Tieren 
auf das u der granulo-filament6sen Substanz untersueht und gefunden, 
dell in normalen ro~en Blutk6rperehen yon Menschea und Sgugetieren sic]~ hSehstens 

Z. f. d. ges. gerichtl .  ~Iedizin. Bd .  3. 33 
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ganz sphriiehe kleinste K6rnehen finden. Die Technik war so, dal.~ ein Blutausstrieh 
nach Lu~t~rocknung in desgilliertes Wasser getauch~ wurde, um das HH~mo~lobin 
zu en~fernen, dann fiir 12 St.. in H~matoxylin gelegt', in Wasser abgewaschen, falls 
n6t'ig in HC1-Alkohol differenziert, get'roeknet und in Balsam eingesehlossen wurde. 
Naeh mehreren Einsprit'zungen yon Anilinhl fanden sieh in den roten Blut'khrperehen 
des Kaninehens grol3e K6rnehen and Fgden, die dunkelblau gefi/rbt waren, diese 
traten aueh na, eh Vergiftung mit' Bleiessig auf. im glut des Neugeborenen finden sieh 
vereinzelt ghnIiehe Elemente. Im Hiihner- und Frosehblut finden sieh sehon normaler- 
weise ehromatophile Khrneben. Diese Einsehltisse in den roten Blutk6rperehen sind 
in Wasser, Alkohol-J~gher und Chloroform unlhslieK Die ausgedehnt'en kolloidehemi- 
schen Bet'raeht'ungen des Verf. fiber die ehemisehe Nat'ur dieser K6rnehen haben kein 
geriehtsgrztliehes Interesse. Geo~'g Strassma+~,~ (Berlin). 

Wu, Hsien: Studies on hemoglobin. I. The advantage ot alkaline solutions for 
eo!orimetrie determination of hemoglobhh (H/imoglobimmtersuehungen. Der Vorteil 
alkaliseher L6snngen f~r die eolorimet'risehe Bestimmung des Hamoglobins.) (Labo+'at. 
o/physiol, ehe'+~.. U~io~ ~ed. coil,, Peking.) Journ. of biochem. Bd. 2, Nr. 1, S. 173 
bis 180. 1922. 

An Stelle yon saurem H/imatin, Meth/~moglobin oder Cyanh~moglobin, die fetfler~ 
hafte Resultate bei der H~moglobinbestimmnng yon Blutlhsungen liefern k6nnen, 
wird eine S~andardl6sung von MkMisehem tI~matin vorgesehlagen, hergest'ellt mit 
Fluornatrium. Eine 10proz. Blut'lhsung kann mit 4proz. Ftuornatrium wenigst'ens 
einen Monat in der K/fire aufbewahr~ werden. In eine 1 1-Flasehe werden 100 ecru Blur 
yon best'immtem H~raoglobingehalte gebraeht', 800 eem H=~O and 40 g NaF zngeNgt, 
erw/~rmt, erkalten lassen, filtriert. ]n einigen Tagen ist alles H~moglobin in 3'[et'h/imo- 
dobin umgewandelt. Geory St~'ass~nan'~ (Berlin). 

lmantea, 6.: La eristallizzazione dell'emoglobina stndiata col metodo della sapo- 
nina. (Die KrystMlisation des I-Igmoglobil,:s studiert mit' der Saponinmethode.) 
(Istit. eli/isiol., u~ic., Roma.) Arch. di fisiol. Bd. 21, H. 2, S. 107--117. 1923. 

Um H'~moglobinkrystMle herzustellen wird am besten ein Tropfen Blur oder ein Sttiek- 
ehen Blutgerinnsel mit einer Meinen Menge Saponin (yon Saioonaria offieinalis in Pulverform) 
uuf dem Objekttr~ger vermiseht' und mit einem Deekglas bedeekt. Um das Verdunsten der 
Fliissigkeit zu verlangsamen, kann man die Deckglaswi~nde rnit Balsam bestreichen. Es 
bilden sieh arts frisehem Blur Krys+calle, die entweder dem Oxyh~moglobin oder dem redn~ 
zierten tI&moglobin angehhren. Wgrme wirkt begiinstigend. Etwas Verdtinnung mi~ dem 
eigenen Blugserum erzeugt grOfiere Krystalle. Ihre GestMg weehselt, es sind reehteekige 
T~felehen oder/?rismen. Naeh 12--48 Stunden ist die Krys~allbilclung gut siehtba.r. Die Y~hig- 
keit zur KrystMlbildung h~lt sieh 6 Monaten bei einer Temperatur yon 5--25 ~ Mischung dos 
Blutes mit fremdem Serum hindert die Krystallbildung niche, wenn nur die hergestells Ver- 
diinnung nieh~ zu grog ist. G. Strassmann (Berlin). 

Holt, Rufus L., and Francois It. K. Reynolds: The hemagglutinating fraction 
of human serums. (Die hgmagglutinierende Eigenschaft' des menschlichen Serums.) 
Journ. of the Amerie. reed. assoc. Bd. 79, Nr. 20, S. 1684--1685. 1922. 

Die agglutinierenden Eigensehaften des mensehliehen Blut'serums sind an das 
Pseudog]obulin gebunden and hMten sieh im getroekneten PseudogIobnlin 2~/~ Monate. 
Das Euglobulin und das Albumin spielen bei der Reaktion keine ~olle. G. St~'assma~.. 

Oebenedetti, Ettore: Sui rapporti tra impilamento dei globuli rossi e eerti fenomeni 
di agglomeramento degli spermatozoi umani. (l~ber die Beziehung zwisehen der Geld- 
rollenbildung der roten Blutk6rl0erehen und gewissen Zv.sammenballungserseheinungen 
der mensehliehen Samenffiden.) (Osp. c;v., As~i.) Rif. reed. Jg. 39; Nr. 19, S. ~40 
bis 443. 1923. 

Bei Auflhsung menschliei~en Samens in physiologischer KoehsalzI6sung beobaehgeg 
man naeh Filtrieren dutch Gaze und Zentrifugieren niemals eine Zasammenbalhm~ 
der Samenfiiden im hgngenden Tropfen, bei Zusatz yon normMem Tierserum oder 
hhmolytischem Antiserum tritt  bald IZl/iufehenbildung auf, abet die Spermat'ozoen 
werden nieht' abgetgtet. Die geringste Temperatur, bei der Zusammenballung start- 



499 

finder, ist 20--25 ~. Bei Temperatur um 0 werden die Samenfgden unbewegiich. Die 
Eigensehaft Samenfgden zusammenzuballen wird mit der Fghigkeie der Geldrollen- 
bildung vergliehen. Die Zusammenballung trit t  nur mit lebenden 8permien ein. Die 
Fghigkeit der Geldrollenbildung und der Zusammenballung der Samenfgden ist bei 
den einzelnen 8era versehieden. Georg Strassrnann (Berlin). 

Dervieux,~ Notes sur un nouveau serum pr@cipitant pr@par~ en vue de l'indivi- 
dualisation du sang et du sperme. (Mitteilungen fiber Bin neues pr/~cipitierendes Serum, 
hergestellt im Hinbliek auf die Individualisation yon Blue und Samen.) Ann. de 
m6d. ]6g. Jg. ~, Nr. 8, S. 454--458. 1923. 

D e r v i e u x  will dutch tells subcutane, tells intrsperitoneale Einspritzungen yon 
frisck ejaeuliertem mensehliehen Samen, wobei die noeh lebenden Samenfgden bei 
alien Injektionen yon demselben Individuum stammten - -  es wurde 5 real im Abstand 
yon 3 Tagen 2 cem Sperma eingespritzt - - ,  bei Kaninehen ein pr/ieipitierendes Anti- 
serum erzielt haben, das einen Niedersehlag mit mensehliehem Sperma und Blue 
noeh in grSgten Verdtinnungen erzeugte. Kein Niederschlag entstand bei Misehung 
mit Sperms anderer Tiere. Der Niedersehlag mit menschliebem Blue erfolgte no& 
bei einer Blutverdfinnung, bei der gew6hnliehes Mensehenantiserum niche mehr ein 
siehtbares Prgeipieat erzeugte; mit dem Blue yon Frauen hSrt der Niedersehlag in 
geringeren Verd/innungen sehon auf ale mit Ninnerblut. Die Beaktion ist besonders 
intensiv mit dem Blue und 8perma desj enigen, dessen 8perma zur Einspritzung benutzt 
wurde. Ein dureh 8perma eines Mensehen gewonnenes Antiserum ergab einen Nieder- 
sehlag in der stgrksten Verdfinnung mit dem Blue des Mannes selbst; in geringerer 
mit dem seines Sohnes und in sehwiehster Verdfinnung (also konzeneriert) mit dem 
seiner Frau. (Es wgren das interessante Resuleate, wenn sie einer Naehprafung stand- 
halten wfirden Ref.). G. Strassmann (Berlin). 

Koenigsfeld, H.: Uber Komplementkonservierung dureh Troeknung. (Pharmakol. 
Inst., reed. Pol~klin., Univ. Freiburgs Br.) Klin.Wochenschr. Jg. 2,Nr. 35, S. 1649. 1923. 

Es win'den komplementreiche Sera mit einem Apparat -con S t raub  - Gae de getrocknet, 
wobei sieh zeigt~e, dab das getroeknete Komplement bis Ignger ale 1 Ja.hr wirksam blieb, ja 
das nach der Troeknung wieder aufgel6ste Komplemen~ bleibt 1/inter wirksam als fltissig auf- 
bewahrtes. ])as Trockenkomplement wurde weder dutch mehrsttindige Sonnenbelichtung 
noeh dutch einstiindiges Erwgrmen auf 60 ~ geseh~digt. G. Strassmann (Berlin). 

Wimlholz, Franz: ~ber das Autkleben mikroskopiseher Sellnitte mittels Wasserglas. 
(Path& Inst., ungar. Elisabeth- U~iv. Pest.) 1VIiinch. reed. Wochenschr. Jg. 70, Nr. 27, 
S. 877--878. 1923. 

Gottstein, A.: ['ber das Aufkleben mikroskopiseher Sehnitte mittels Wasserglas. 
Mfinch. reed. Woehenschr. Jg. 70~ Nr. 32, S. 1056. 1923. 

Windholz verdiinnt k/iufliches Wasserglas mit Wasser auf das 2V2fache Volumen, 
bringt hiervon ein TrOpfchen auf den Objekttrgger mit der Spitze des Kleinfingers, mit der 
das TrSpfehen in mSgliehst diinner Sehicht ausgebreitet wird so lunge, bis man fiihlt, dab die 
Glattheit des Objekttris abzunehmen beginnt. Nun bringt man den Objekttrgger unter 
den in Wasser liegenden Sehnitt. Naeh i0--15 8ekunden wird der Objekttrgger mit dem Schnitt 
aus dem Wasser genommen. Die iiberfliissige Fliissigkeit wird abgewiseht, der (Paraffin-) 
Schnitt im tibrigen griindlieh abgetroeknet. Naeh 10--15 Minuten kann die Fgrbung beginnen. 
- -  Auger ParMfinsehnitten k6nnen aueh Gefriersehnitte naeh dem Verfahren behandelt wet- 
den. Diese d~irfen abet vor der ~'gr]cung 1:ieht ganz getroeknet werden. 

Got t s t e in  betong gegeniiber W., der in der vorstehenden Mitteilung das Wasserglas- 
verfahren als neu in tier Mikroteehnik bezeiehnete, dab Weleker  (Giessen) bereits 1856 ganz 
ausfiihrlieh die Anfhebnng yon Prfiparaten in Wasserglas besproehen, nnd dab aueh er, Gore- 
s tein,  selbst friiher versueht habe, gefgrbte Sehnitte in Wasserglas aufzubewahren, dab er 
aber fiir BakterieMgrbungen Nachteile gesehen babe. Carl Giinther (Berlin).~ 

Southgate, 11. W.: A suggested substitute for Cana~la balsam as a mounting medium. 
(Vorsehlag eines Ersatzes ffir Canadaba[sam als Einschlu~mittel.) Brit. journ, of exp. 
pathol. Bd. 4, Nr. 2, S. 44--45. 1923. 

Verf. verwendet mit Vorteil E lemiharz  von Yucatan ~ls E r s a t z  fiir C a n a d a -  
b a 1 s am. Die 60 proz. L6sung in Benzol hat einen Breehungsindex yon 1,5146 (Canada- 

33* 
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balsam 1,5073). Diesc~ Harz enth~ilt keine organischen Sauren, iedoch krystallisierbare 
Stoffe, welehe in den fer~igen Pr/ipara~en s~6rend wM~en. Diese werden auf folgende 
Weise entfernt: 

200g des rohen ~rze.~ werden in der K•tte mit 200 ecru Spiritus (nicht iVIethylalkohol) 
digeriert his zum Zerfallen der Klumpen. /)as l:Iarz und das wirksame 01 gehen in L6sung. 
Die eremear~ige FliissJgkeit wird an der Wasserstrahlpumpe fittriert, der Filterrtickst~nd dabei 
gut ausgepregt. I)as Filtrat wird dann bei 100 ~ Ofen in flachen Sehalen abgedampft, und 
nach Troeknung in troekenem Xylol bis zur gewiinschten Konsistenz gel6st. 

Das tIarz 15st sieh v611ig in Aikohol, Xylol, Benzol; es wird in den Pr~paraten bald 
[est. Pr~parate, naeh G i e m s a ,  R o m a n o w s k y ,  mit Methylenblau usw. gef~rbt, 
bewahren die F~rbung; der Stoff ist verh~iltnismagig billig. Carl Gi~q~ther (Berlin).~ 

Versiehe~'unflsrechtltche ffledizin.  

Kitson, Harry D., and Claude (~ampbell: Relation between labor turnover and indu- 
strial accidents. (Die Beziehungen zwisehen Arbeiterwechsel und Unfallhi~ufigkeit.) 
Journ. of indus~r, hyg. Bd. 5~ Nr. 3, S. 92--96, 1923. 

Verff. vergleiehen in 4 Be~rieben die Zahl der monatlich vorgekommenen U n f/ille 
mig der Zahl der monatliehen N e u e i n s ~ e l l u n g e n  und linden eine weitgehende 
Ubereinstimmung zwisehen den dutch diese beiden Daten gebildeten Kurven, eine 
(;'bereinsgimmung, die viel weiger geht als die der Uufallskurve mit der Kurve der 
durehsehnittliehen Arbeiterzahl. hrbeiterweehsel ist demnaeh yon gr613tem Einf]u/] auf 
Unfallhgufigkeit. 1'eleky (Diisseldorf). o 

Gherardi, 6.: La mortalith dei macehinisti e iuoehisti e dei ierrovieri e tramvieri 
per cause violente aecidentali. (Die Unfallsterbliehkeit der Maschinisten und Heizer, 
der Eisenbahner und S~raBenbahner.) (Clin. d. malattie pro/., istit, din. di per]ezim~. 
Milano.) Lavoro Jg. 14, Nr. 7, S. 193--206. 1923. 

Von den Todesfi~Uen dureh Unfall in I t a l i e n  1908--1917 kommen 70O/o auf I~f~nner, 
30% auf ~'raueu, ein Verh~ltnis, das (lurch Berufsti~igkeit bedingt ist. Von den tSdlichen 
Unf~llen bei Frauen kommen 43% aui Verbrennen, 22o/o auf Sturz, bei den M~nnern 320/o 
auf Sturz, 19~ auf Quetschung, 14,1% auf Verbrennung. Info]ge giinstiger Altersbesetzung 
ist die Sterbliehkeit der Berufsgruppe ,,Masehi niste n und Heizer"  und die der Berufsgruppe 
, E  i s e n b a h n e r uncl S t r a ~3 e n b a h n e r" gtinstiger Ms die der fibrigen BevS]kerung fiber 
15 Jahren, 80/00 gegen 18,30/o0; yon den Todesfi~llen der ersten Berufsgrulope kommen 12%, 
der zweiten 11,5% auf UnfMle, gegenfiber 2,7% bei allen fiber 15 Jahre alten. Bei den 
Eisenbahnern und Straflenbahnern kommen 79,5% Unfalltodesfalle aui Queisehung, bei den 
Maschinisten und Heizern 37,8%, das sind 8,8% bzw. 4,7% aller Todes~lle. Auf Verbren- 
hung kommen bei den Maschinisten und Heizern 2,23% aller Todesfalle (ira Original wird 
~us Versehen die Zahl stets mit 22,3% angegeben). Der Berufszusammenhang is~ offenbar. 

Teleky (Dtisseldorf).o 
Sichel, Alan W.: So-called glass-workers' cataract occurring in other occupations, 

with a report of two eases. (Sogenann~er Glasmaeherstar in anderen Berufen nebs~ 
Mitteilung yon zwei F~llen.) Bri~. journ, of oph~h. Bd. 7, Nr. ~, S. 161--167. 1923. 

In England hat  man sich intensiv mit der Frage des G l a s m a  e h e r s t a r s  bescMiftigg, 
und ein yon der Kgl. Gesellschafg ftir Medizin eingesetztes Komitee kam zu dem Schlusse, 
dal3 seine Ents~ehung vet  allem der tIitzewirkung, vielleieht auch ultraviole~r Strahlen 
zuzuschreiben is~. In den letzten Jahren wurde nun das u yon Star aueh 
bei a n d e r e n  de r  H i t z e  a u s g e s e t z t e n  A r b e i t e r n  festgestellt. 

Cr id land  hat zuni~ehst 2, dann mehr PuddIer mit ,,G.Iasblgserstar" gesehen, unter 
Kettenmachern wurden 25 Fiille verSffen~lieht, die den klinischen Charak~er des Glasmaeher- 
stars (hinterer Rindenkatarakt) gezeigt haben sollen; unter Walzwerksarbeitern sell das 
Vorkommen yon Katarakt besonders haufig sein; in Sfidafrika hat man diese Katarakt.form 
bei Gqldsehmelzern und -legierern gefunden. ~ber 2 weitere F~olle wird veto Verf. ausffihrlich 
be~ iehtet: Ein 38 jahriger Mann, der 15 gahre lang am G!iihofen bei der Ilerstellung yon Wagen- 
r/tdern gearbeitet haste, zeig~e Veri~nderungen, die nieht yell dem typischen ,,Glasmaeherstar" 
entspraehen; ein 68jT~hriger, mit Bfigeln yon W~sehe besehafgigter Mann zeigte den klinischen 
Typus ausgesproehen. 

Verf. sehliigt vet, start der Bezeiehnung ,,Glasmaeherstar" das yon C r i d l a n d  
vorgesehlagene Weft  , , S t r a h l e n s t a r "  zu gebrauehen. Teleky (Diisseldorf).o 
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Jakobs, Rudolf: Gesichtsknochcn[rakturen und Unfall. Arztl. Sachverst.-Zeit. 
Jg. 29, Nr. 15, S. 169--176. 1923. 

Ausftihrliehe Behandlung der Gesichtsknoehenfrakturen in ihrer Bedeutung fiir die 
Unfallgesetzgebung. Die Frage der Beeintriichtigung der Erwerbsf~higkeit wird bei 
Verletzungen und Erkrankungen der Mundorgane individuell unter Erwggung aller 
Begleitumst~nde and im wesentliehen naeh dem Umfang zu beurteilen sein, in welehem 
Kauakt und Spraehverm6gen gest6rt oder kosmetisehe Entstellung hervorgerufen ist. 
Es kommen Narben, Substanzverluste, Herabsetzung der Empfindung und Beweg- 
liehkei~ der die MundhShle einsehliegenden Weiehteile oder der eigentliehen Kau- 
organe in Betraeht. Nieht so sehr kommt es in letzterem Fall auf dis Zahl der verloren 
gegangenen Zghne als auf das Verhalten und das Bil3verm6gen der verbleibenden 
Zghne an. Sehwere BiBanomalien sowie Yersehiebung der Zahnfortsiitze bei ungiinstig 
geheilten Brtiehen kSnnen den Kauakt erheblieh beeintr~iehtigen. Obturatoren bei 
Verletzung des harten Gaumens, Prothesen (kfinstliehe Kautsehuknasen) bei Ver- 
letzungen und Entstellungen des Gesichts, mtissen dem Unfallverletzten yon den Be- 
rufsgenossensehaften geliefert werden. Bei starken Entstellungen des Gesiehtes, 
welehe racist bei Joeh- und Nasenbeinbrtiehen und Verletzungen vorkommen, kann 
far weibliehe Personen dureh dis Entstellung des Gesiehtes sine Erwerbsbeschriinkung 
zustande kommen, go,rkastner (Greifswald). 

tleinrici, Ellen: Zur Yrage der traumatischen Syringomyelie. (Un]all-Nerven- 
heilanst, d. K~appschaflsberu/sgenossenscha/t ,,Bergmannswohl", Schkeuditz Bez. Halle.) 
Monatssehr. f. UnfMlheilk. u. Versieherungsmed. Jg. 30, Nr. 3, S. 53--72 u. Nr. 4, 
S. 73--78. 1923. 

Im Ansehlug an RtickenmarksveEetzungen kann es dureh Organisation und 
Vernarbung yon grSl3eren Blutungen und Erweiehungen naeh Resorption der Zer- 
fallsprodukte zu oft reeht ausgedehnten H6hlenbildungen ohne Neigung zur Pro- 
gression, also im Sinne yon traumatisehen Cysten, kommen. Bei schwereren Rfieken- 
marksseh~digungen k6nnen die Reparationsvorg~nge bis zu ihrer v611igen Ausheilung, 
also his zur Gliastift- bzw. HShlenbildung, lunge Zeit, und zwar oft mehrere Jahre, 
brauehen. In solehen Fallen wird das klinisehe Bild der Syringomyelie mehrere Jahre 
naeh dem Unfall stark wechseln and eine Progression zeigen k6nnen, also eine eehte 
traumatisehe Syringomyelie vortgusehen, um doeh schliel~lieh stationar zu bleiben 
und dann den Ninisehen Befund der ,,Myelodelese" K i e n b S e k s  und nieht den der 
echten traumatisehen Syringomyelie darzubieten. Kurt Mendel.~ 

Busch, Ludw., and Gg. B. Gruber: Unfall nnd Weilsche Krankhcit. (Stadtk~'ankenh., 
Mai~z.) Monatssehr. f. Unfallheilk. u. u Jg. 30, Nr. 5, S. 97--107.1923. 

Infolge eines Hufschlages in die rechte untere Brustgegend erlitt der 41j~hrige Kopi- 
schl~chter J. M. einen Unfall (7. IX. 1920), bei dem er ,,wie bewuBtlos" zusammensank and 
gMehen Tages nach vergeblichen Arbeitsversuehen sich zn Bett legen mul~te. Am 6. Tage 
nach dem UnfM1 erkrankte er mit heftigen Fieberbewegungen und Gelbsucht und starb an 
dieser Erkrankung (22. IX.). Bei der Leichen6ffnung fund sich ein Brueh dcr 7. l~ippe, hcch- 
gradige Gelbsucht mit Blutungen in der Gegend des Mundes, beider Nieren und des Mastdarms~ 
welch letzterer eine blutende Schleimhautader .wahrnehmen lieB. Milz und Leber waren ver- 
grSl~ert, GMlenwege erwiesen sich Ms durchg~ngig, dis Sehleimhaut des oberen Darms ohne 
Schwe]lungen, im Nierenmark beider Nieren nahe dem Nierenbecken punktfSrmige Blutungen, 
in der rechten Niere war aul3erdem eine blutig zertrtimmerte a]te Geschwulstbildung. Welters 
wurden erhoben rai~Biger Gehirnschwund and beginnende Entartung tier KSrperschlagader. 
Wassermann im tllutserum der Leiehe war positiv. Mikroskopisch konnte in der Leber Zell- 
nekrose jeglicher Art nicht festgestellt werden, auch sog. miliare hirsekorngroBe tIerde yon 
Nekrobiose fehlten. Dagegen waren die feinen ]~lutgef~Be der Leber, ebcnso das Zwischen- 
gewebe der Leber, namentlieh um die GMlenwege, mit Lymlohocyten starker erfiillt. Spiro- 
eh/~tennachweis in der Leber gelang nieht. In den absteigenden I-I~rnkan~lchen fanden sich 
Zylinderbildungen yon scholligem und krtimeligem Geftigc und auff~lliger gelblichgritner 
F~rbung. Die Nierengefi~ge waren stark gestaut. 

Im  Gutaehten wurde, was die zeitliehen Umst/inde anbelangt, ein direkter Zu~ 
sammenhang zwisehen UnfMl und Ted angenommen. Im besonderen wurde ausge- 
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fffhrt, der Schl~ehter J. M. habe a m 7.9. zweifell,,)s emeu Betriebsunfall sehr erheblicher 
Art erlitten, der sicl~ in Prelltmg der rechten Brustl~orbh~lf~e mi~ Bruch der rechten 
7. Rippe/~u/~erte. Welter sei J. 31. mit Sieherheit 6 Tage nach dem UnfalI an einer an- 
steekenden Gelbsucht (Weilsehe Krankheit) erkrankt und infolge dieser Krankheit 
gestorben. Endlieh wurde bei Gegenwart yon Ratten im Sehlaeh~hof die )I6glichkeit 
der lJ~bsrtragung der Weilsehen Krankheitserreger durch ein Unfallereignis, wie es 
J. ~I. erlitten hatte, im vollen Umfang zugegeben. C. Ipsen (Innsbruek). 

IIammerschmidt: Ein lleffrag zur trauraatischen Lungentuberku|ose. Zeitsehr 
!. ~rztI.-soz. Versorgungswesen Jg. 3, H. 1, S. 1--10. 1923. 

Nach dem tibereinstimmenden Urteile vieler Autoren isg die Entstehung einer 
I~rim~ren Lungentuberkulose in einem vorller ganz gesunden Organismus dutch ein 
Trauma abzulehnen. Abet aueh eine Versehlimmerung einer latenten Tuberkulose, 
bestehend in der Aufweckung eines alton Hordes oder in dem Siehtbarwerden dent- 
]icherer Sympteme erfolgt dutch ein Trauma selt, enerals  h~ufig angenommen wird. 
Von 24r F~llen yon Lungenschtissen heilten 20g v611ig aus, wenn aueh Brustfellsehwar- 
ten, Schrumpfungen einzelner Lungen~eile, Zwerchfellverwaehsungen und in 23 F~!len 
das gorhandensein yon Gesehol~teilen r6ntgenologiseh naehgewiesen werden konnten. 
15 F~lle heilten mit St6nmgen der Funktion (Emphysem, chronisehe Bronchitis). Bei 
25 Verwundeten trat  in versehieden langer Zei~ naeh der Verletzung Tuberkulose auf. 
Bei 16 you diesen tieSen sieh aber leieht andere Ursachen ffir die Entwieklung der 
T_uberkulose finden als das Trauma (Grippe, sehw~chliehe Konstitution, frtihere ver- 
d~tehtige Lungenhtarrhe,  Wiederaufnahme des Berufes aIs Glassehleifer). Bei 9 Ver- 
letzten, bei denen Lungentuberkulose 2 Nonate bis 6 Jahre naeh dem Trauma auftrat, 
fehlte eine andere Ursaehc. Als erwiesen sieht u abet in keinem Falle den Zusammen- 
hang zwisehen Trauma und Tuberkulose an, welm er aueh in einem kleinen Bruehteil 
�9 lie Mhgliehkeit nieht yon der Hand weist. Zur gutaehtliehen Anerkennung des Zu- 
~-ammenhan~es m~issen naeb. Verf. folgende Bedingungen erfii!l~ sein. 1. Der Unfall 
oder die l'J'beranstrengung, welehe die LungenseMdigung verursaehg haben soll, mug 
einwandfrei erwiesen und sie mug erheblieh sein. 2. Der zeitige Zusammenhang zwisehen 
Unfall einersei~s und seinen Folgen: Bluthusten, Lm'~genentzfindung, Pleuritis oder 
,~liliartuberkulose andererseits muff gewahrg sein. Die Lungenblutung braueht aber 
aieht unmittelbar naeh dem Unfall aufzutreten. 3. Briiel<ensymptome miissen vor- 
!tanden sein. 4. Die 5rtliehe Ubereinstimmung zwischen Seite der Unfallwirkung 
und Si~z der Erkrankung. Py~']cosch (Sehhmberg).o 

Halsdriisentuberkulose nieht Polge eines unbedeutenden Sehlages einer kippenden 
Loiter gegen den Hals. 2. XIl, 22. I a 1860/22. KompM3 lgr. 5. 1923. 

Mitteilung einer Entseheidung des Reiehsversicherungsamts. Eine Tuberkulose 
,[er Lymphdrtisen entsteht fast ausnahmslos dureh Einsehleppung von Tuberkel- 
baeillen a.uf dem Lymphwege. Da bei dem Klgger zur Annahme des Vorliegens einer 
soIehen Ausnahme kein Anlaf~ gegeben war, wurde dessen Ansprueh mangels des 
N~ehweises des urs/ieh]iehen Zusammenhangs der Halsdrffsentuberkulose mit dem 
g~nz unbedeutenden Unfatl abgelehnt. M. Schumacher (K61n).o 

Kaiser, Ft. J.: Is~ Ileus dutch Einklemmun~ in Mese~terialliieken eine Unfall- 
~'oig'e? (C/~irur(j. U~dv.-J~l#~,., Halle a. d. S.) Arch. f. or~hop, u. U~fall-Ohirur~. Bd. 22, 
It. 1/2, S. 150--15r 1923. 

Diese Frage wird im AnsehluB an folgonden ehirurgischen Fall er6rter~. Ein Sehwer- 
arbeiter erkrankte km'ze Zeit ~ach eJnem reiehliehen GenuB yon Kirsehen unter zunehmenden 
lleuserscheinungen und wurde 24 S~unden nach Beginn der Erkr~nkung operierg. Die Orien- 
tierung in der mit den Zeichen beginnender Peritonitis versehenen J3aueh/a6hle ergab eine 
~{esen~eriallticke im Trevesschen Felde, im Ileum-Nolonwinkel. ])ureh diese Liieke war der 
gr613te Toil des Dtinnds~rms, d. h. das gauze Ileum und etwa die H~lfte des Jejunum yon rech~s 
und oben her hindurehgesehltipft. W~hrend das ineareerierte Darmsehlingenpaket, in seiner 
Ern/~hrung nur wenig ge~thrt, naeh miiheloser Reposition sieh sehnell e.~holte, war die unterste 
Ileumsehlinge, die die l)ffnung umr~hmte, in 40 em Ausdehnnng g~inzlieh nekrotiseh. Diese 
Nekrose war dadm-eh hervo~'gerufen, dal~ die im tlande der l~iesenterialltieke verl~ufende 



5O3 

Anastomdse des gamus iliacus der Art. ileocolica mit dem letzten Diinndarmast der Air. 
mesenterica sup. v611ig abgeschntirt war. Die Mesenteriallficke war radi~tr gestellt, l~ngsoval, 
fast handfl/~chengroB, 13 : 7 cm, ohne jegliche Zeichen yon Gewalteinwirkung. Nach Resektion 
trotz gelungener Operation nach 12 Stunden Exitus. 

Da es sieh zweifellos um eine pr~formiert gewesene, vermut.lich angeborene 
~Iesenterialliicke an pr~disponierter Stelle handelt, und die Ileuserscheinungen sich 
nicht unmittelbar an die yon den Hinterbliebenen Ms ,,Unfallsursache" bezeichnete 
schwere KSrperarbeit anschlossen, so wurde die EntschSdigungspflicht abgelehnt, 
und als Gelegenheitsursaehe die durch den vorausgegangenen reichlichen Kirschen- 
genuft vermutlich ausgelSste erhShte Darmperistaltik angesehen. K. Reute~" (Hamburg). 

Saehs~ Otto: Gewerbliehe Dermatosen. Dermatol. Wochenschr. Bd. 76, Nr. 26a, 
S~ 582--615. 1923. 

Erweiterter Fortbildungsvortrag. Verf. besprieht 1. die b e r u f li c h e n S t ig m a t a 
(z. B. VerfSrbungen durch Manipulation mit Ersatzkaffee, bei Arbeitern der Pelzin- 
dustrie; Pigmentierungen bei Feldarbeitern, Schmieden, Seeleuten n. a.; typische 
Schwielenbildungen an den H~nden bei entsprechend beschSftigten Arbeitern; Ein- 
sprengungen yon Kohle-, Stein-, Silber-, Pulverpartikelehen in der Haut yon Arbeitern 
in diesen Industrien usw.). 2. V e r b r e n n u n g e n ,  E r f r i e r u n g e n ,  V e r g t z u n g e n  
(z. B. ,,Gul]verbrennungen" durch fltissiges Eisen besonders am Ful~rficken; Ver- 
brennungen der Schneider beim Btigeln an den 1. Phalangen des linken Zeige- und 
Mittelfingers, bei Ziseleuren dutch verspritztes Kolophonium; punktfSrmige Ver- 
brennungen am Handri]cken der Arbeiter in der Glfihlampenindustrie beim Ein- 
brennen der Kohlendrghte; - -  Erfrierungen dutch berufliche Tgtigkeit im Freien; - -  
Ulcerationen an den Fingerspitzen yon Polierern mit pulverisiertem Bimstein; typisehe 
Rhagaden an den Fingern.der Rol]haarspinner und der Hutmacher; hgufige Ver- 
gtzungen bei Arbeitern der chemischen Industrie mit der z. T. recht charakteristischen 
Art der J~tzsehorfe; allmi~hlich entstehende Ulcera~ionen bei Gerbern, Stockdrechslern, 
Kartonnageflarbeitern; Ver~tzungen dutch wgsserige Flul]siiure bei Arbeitern der 
Glfihlampenindustrie, durch Carbid, dutch Kalkstickstoffdtinger usw.). 3. Er  k ra  n- 
k u n g e n  der  Talg-  u n d  Schweil3drf isen (z. B. Chlor-, Brom-, Naphthalinacne in 
den diesbeziiglichen Industrien; Acne und follikulgre Hyperkeratosen beim Hantieren 
mit Teer, Schmier61, Petroleum; I-Iyperhidrosis dutch Reinigen mit Chlorwasser bei 
Anilinarbeitern, dutch Gebrauch yon Chlorkalk zum Reinigen der Hgnde; Stomatitis 
und Gingivitis bei Hutmachern dutch Hantieren mit den zur Yerfilzung der" Haare 
durch salpetersaures ttg ,,gebeizten" Kaninchen- usw. ttaaren u. a. m.). 6. Die ge- 
w e r b l i c h e n  N a g e l e r k r a n k u n g e n  (bei Ifidigoarbeitern, Miiltern, Uhrmachern, 
Konditoren, W~scherinnen (Onycholysis partialis), Bierbrauern (Onychomykosis 
blastomyeetiea) dutch Hefe usw.). 5. D i e b e r u f 1 i c h e n T o xi k o d e r mi e n (z. B. dutch 
giftige Kriegsgase, Zyklondgmpfe, Arsen [Tapetenfabriken, kfinstliche Blumen, Schwein- 
furtergriin], Hg, Antimon, Anilin, Chinin, Terpentin bei Arbeitern, die hiermit zu tun 
haben; ferner dutch berufliehe Besch~ftigung mit den verschiedensten Pflanzen und 
Produkten derselben, Lacken, tIolzarten usw.). 6. Das G e w e r b e e k z e m ,  das sieh 
nach Verf. streng auf den Ort der Einwirkung der Schgdlichkeit beschr~nkt, und bei 
dem er die jetzt im Vordergrund des Interesses stehenden Fragen der Disposition, 
Sensibilisierung und Desensibilisierung kurz erSrtert. Die einzelnen Sch~dlichkeiten, 
die zu ,,Gewerbeekzem" ffihren k6nnen, bier anzuffihren, ist nattirlich im Rahmen 
des Referates unmSglich. 7. Die M e l a n o d e r m i e n  bei Arbeitern, die mit Arsen, 
Teer, Asphalt, Briketts, SchmierS1, ErsatzS1 usw. zu tun haben. 8. Die gewerb-  
l i c h e n  E r k r a n k u n g e n  d u t c h  F a r b s t o f f  in den versehiedensten Berufen, wobei 
Verf. besonders auf die dutch Anilinfarbstoffe bedingten Schgdigungen eingeht. 9. Die 
H a u t v e r ~ n d e r u n g e n  d u r c h  e l e k t r i s c h e n  S t a r k s t r o m  u n d  R 6 n t g e n s t r a h -  
I e n in ihren recht charakteristischen klinischen Erscheinungen. 10. Die b e r u f l i c h e n 
I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n  (Lues, Tuberkulose, Milzbrand, Erysipeloid, ,,Melker- 
knoten", Trichophytien usw.). 11. Die d u r c h  b e r u f l i c h e  B e s c h g f t i g u n g  en t -  
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standenen gautcarcinome bei Teer-, Pech-, Paraffin-, Petroleum-, Brikett- 
arbeitern, Schornsteinfegern, R~Sntgenologen usw., ~nd gibt dabei eine Ubersicht  
~iber die bisherigen l~esultate der experimentellen Teerearcinomforschung. Mit einer 
k1~rzen Besprechung der Prognose, Prophylaxe und Therupie der gewerblichen Derma- 
rosen schlie~t die sehr inhaltsreiehe Abhandlung. Max Jessne~ �9 (Breslau). 

Tr~mner, Ernst:  Zur Technik der Iteflexpriifung. (Algg. Krankenh., HamburF~ 
St. Georg.) Klin. Woehensehr. Jg. 2~ Nr. 39, S. 1810--1812. 1923. 

Als ,,Muskelreflexe" fas t  T r S m m e r  alle Mnskei-, Sehnen-, Periost- und Gelenk- 
-eflexe zusammen. Jeder willkiirliche Muskel ist reflektorisch erregbar, sofern man ibm 
!mr eine momentane Ersehii t terung seiner ganzen Masse beibringen kann. T. schildert 
die yon ibm angewandte Technik nnd geht der 1qeihe nach die einzelnen Reflexe dutch. 
Als konstantes Zeichen yon Seitenstrangl~sion hat  sich ibm eigentlieh n u r d e r  Ma ye r -  
sehe Fingerdaumenrefiex and  das Fingerphgnomen erwiesen. (Man umfa~t  mit  einer 
[[and die Hand des Kranken ~m Handrficken, wobei man Daumen under Daumen 
sehiebt, veranlal]~ den Kranken,  die Finger halb gebeugt zu halten und schnellt dann 
suit dem eigenen Mittelfinger gegen den des KrankeIL Dann erfolgt Flexionsbewegung 
~iimtlicher Fingerglieder inkl. Danmen. Noch sicherer kann man es hervorrnfen, wenn 
man bei halb gebeugten Fingern den Mittelfinger des Kranken herausholt und nun 
gegen dessen Fingerbeere anschnellt.) Einseitige Steigerung oder Herabsetzung des 
Kniesehnenreflexes kann objekt iv deutlieh nachgewiesen werden, wenn man tiber beide 
symmetrisch and auf einer dicken Rolle sehlaff gelagerte Kniee einen runden, etwa 
~ingerdicken Stab legt and  nun genan die Mitre des Stabes beklopft. Die Arbeiten T.s 
a nf diesem Gebiete sind zum Sehlusse znsammengestell~. Lochte (GSttingen). 

Bofinger: Einiges veto Versorgungswesen. Monatsschr. f. Unfallheilk. u. Ver- 
~ichemngsmed. Jg. 30~ Nr. 7, S. 161--167. 1923. 

Im ersten Abschni~t seiner Arbeit gibt B e l i  nger  Erli~uterungen zum Begriff der ,,a ui~e l'- 
~ e w S h n l i c h e n  T a t k r a f t "  (a. T.) im Sinne des w 25 ~.V.G. iNach B. wird man yon a. T. 
b~i einem Menschen reden diirfen, der naeh Verlust beider Hgnde und beider Fiil~e Mle ge- 
wShnlichen Bediirfnisse des Lebens zu befl'iedigen, bis zu 20 km gehen und Bergtouren zu 
machen gelernL h~t. !Vian wird auch einem Landwirt, der nach Verlus~ eines Armes oder eines 
Beines gelernt hat zu m~hen, zu ackern, der seinen ganzen Betrieb selbstgndig versieht., a. T. 
Mcht~ absprechen kSnnen. Dasselbe wird auch fiir einen Mechaniker zutreffcn, der nach Ver- 
~us~ eines Armes seinen alten Beruf mit Erfolg ausiib~. Fib" die Anerkennung a. T. wiirde 
ferner ein no~wendig gewordener Berufswechsel sprechen, insbesondere dann, wenn der Be- 
schgdig~e sich in vorgeriicktem Lebensalter befindet; aber nur dann, wenn der Betreffende 
in seinem Berufe etwas Tiichtiges teiste~; denn zu einer minderwertigen Leistu~g geh6~t keine 
~. T. Im zweiten Abschnitt beschgftigt sich B. mi~ den Ausfiihrungsbest.immungcn zu w 27 
g.V.G., wonach der G r a d  der  E r w e r b s m i n d e r u n g  (E. M.} grundsgtzlich in  S t u f e n  yon  
0 z u 10 v. H. a us z u dr i ie  ken  ist. Die Vertranensgrzie wenden noch vielfach die Zvdschen- 

~ufen yon 5 v. It. an. Die Wahl einer 5proz. Zwischenstnfe ist nieht ganz logisch, dem~ nach 
w 57 M.V.G. 1leg{ eine wesentliche Jmderung der E. F. nnr dann vor, wenn diese Xnderung wenig- 
stens 10 v. tI. betrggt. Der dritte Abschnitt ist der im I%.V.G. vorgesehenen V e r s e h r t h e i ~ s .  
ren~e gewidmet.. Es handelt sich nm die in der Erlgnternng zu w 25 Abs. 3 genannten 3 Be- 
schgdigungen~ d. h. also um den Verlus~ eines gr(iiteren Gliedes. Im ]~ereiche des Hauptver- 
.,'orgungsamtes Stuttgart ist bisher nur in ganz verschwindenden Ansnahmen der  Satz der 
Versehrtheitsrente gewghrt und damit der Absicht des Gesetzgebers nach manehen Irrwegen 
genfig~ worden. ]3. sehlgg~ vet, start yon Versehrtheitsren~e zu sprechen, vonder  niedersten 
S~ufe der E. M. zu reden. Im letzten Abschnitt wird der Fall eines I-Iysterikers mitgeteilt, 
der ~uf Grund eines fachgrztliehen Gutacbtens yon der Versorgungsbeh6rde mit seinen An- 
sprfiehen abge-~iesen wurde. Dienstbesehgdigung wurde verneint. Das Versorgungsgericht 
zerpfliiekte an der J:Iand des Lehrbuches yon l ~ e i e h a r d t  das facha.rztliche Gutachten nnd 
kam zu dem Schlusse, dal~ Dienstbeschgdigung angenommen and eine Rente zuerkannt 
werden miisse. B. weist anf das UnmflgssJge eines solchen Vorgehe~s him Lochte. 

Pieeard, P.: A prepos des n@vroses d'assuranee. (Zur Frage der Versicherungs- 
aeurosen.) Rev. suisse des aec. du t ravai l  Jg. 17, Nr. 5/6, S. 103--121. 1923. 

Verf., Richter a~n eidgenSssischen VersicherungsgerichL wendet sich gegen die 
~uffassung, als ob der Arzt, der die Entstehnng einer Yersicherungsnenrose bei einem 
Versicherten ablehnt nnd zn verhindern versuchte, bei dem Rict~ter keine Unter- 
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stt~tzung seiner Ansieht finder. Er  erwiihnt eine Anzahl Entscheidungen, bei dencn der 
Zusammenhang yon Mi]it/irdienst and nerv6sen Besehwerden - -  eigentliehe Unf~lle 
batten abet gar nicht vorgelegen (! Ref.) --  and damit  die Entsch~digungsansprfiehe 
,let Betreffenden abgelehnt und als Ausflfisse einer Rentenkampfnenrose bezeiehnet 
wurden. Georg Strassrnann (Berlin). 

Flgtner, Erich: Uber die Reehtspreehung des RVA. bei 8elbstmord. )ixztl. Sach- 
verst.-Zeit. Jg. 29, Nr. 16, S. 181--186. 1923. 

Um fiber die Stellungnahme des RVA. in Selbstmordfs vbllige Klarheit zu 
erlangen, hat  Verf. 44 Entscheidungen zusalnmengestellt und kritiseh geiorfift. Er 
kommt zu folgendem Ergebnis: Eine I{interbliebenenrente mug bewilligt werden, 
wenn der Selbstmord im Zustand einer geistigen St6rung verfibt wurde und dieselbe 
in einem direkten oder indirekten ursiiebliehen Zusammenhang mit einem Be~riebs~ 
unfall steht. Einige Male ist das RYA. yon diesem grunds/i~zlichen Standpunkt ab- 
gewichen und hat  Selbstmordfs entsehiidigt, we das Suieid beim Betriebe effolgte 
and mit einer Betriebseinriebtung verfibt wurde, ohne nach der t te rkun~ tier Geistes- 
stbrnng zu fragen (ein sehr weitherziger Standlounkt , fiber dessen Berechtigung man 
streiten kann. D. Ref.). Nach Ansicht des Verf. sollte jeder Selbstmord beim Betriebe 
entsch/idigt werden, vorausgesetzt, dab sieh keine Anhaltslounkte ergeben, dais er aus 
irgendwelchen sonstigen Motiven (z. B. Nahrungssorgen, h/iusliehe Zwistigkeiten usw.) 
vorss herbeigeffihrt wurde (eine Ansicht, die Ref. nicht teilt). Vo~'kast~er. 

Dgeisions de prineipe du tribunal f~d6ral des assurances. (Grundsggzliehe Ent- 
seheidungen des eidgenbssischen Versicherungsgerichtes.) Rev. suisse des ace. du 
travail Jg. 17, Nr. 5/6, S. 129--144. 1923. 

A. Unfa l lve r s i che  r u ng. I. Sturz eines Nachtwandlers vom Dache. Der U~all  ,~urde 
anerkannf, da M. vom Daehe gefa l len  (nicht gesprungen) war. Die Sachlage ist ~hnlieh zu 
beurteilen, wie bei einem Sehwerh6rigen, Tauben oder Blinden, der infolge seines Gebreehens 
einer erh6hten Unfallgefahr unterliegt (vgl. P iceard ,  Haftpflichtpraxis nnd soziale Unfall- 
versicherung). Angaben fiber die klinische Seite der St6rung (abnormer Sehlaf- bzw. Traum- 
zustand oder D/~mmerzustand) finden sieh in dem Gutachten nich?G. II. Nervbse Stbrungen 
nach Benzin- und Benzolvergiftung im November 1919 als Unfallfolge abgelehnt da Benzin 
und Benzol in der V erordnung fiber die Unfallversicherung veto 25. III .  1916 noeh nicht erw~hnt 
sind. Diese Stoffe wurden erst am 20. VIII. 1920 in die sehweizerische Giftliste aufgenommen. 
B. l~i l i t~,rversicherung.  I. Kl/~ger leidet an Lungentuberkulose (knotige Form) and an 
tterzschw~che; es wurde die Frage zur Beantwortung vorgelegt, ob und inwieweit Alkohol- 
miBbraueh eine sch/idliche Wirkung auf eine bestehende Tuberkulose ausfibe. Nach dem/~rzt- 
lichen Gutachten reehtfertigt es sich, die Ausriehtung der vol len  Pension ftir die Zukunft 
yon der Bedingung abh~ngig zu machen, dab der Berufskl~ger vollsts Enthaltsamkeit 
yon geistigen Getr/~nken sich auferlegt. Sollte er sp/~ter irgendwie rtiekf/~llig werden, so steht 
der Milit/~rverwaltung das Recht zu, veto Augenblick ihrer auf Feststellnng der l~ckfs 
gehcnden Entscheidung an, die bis dab in gew/~hrte u ollpension um 1/3 zu kttrzen. Der Rtickfall 
wtirde als grob fahrl~ssiges Verhalten des Kl/~gers gewertet werden mfissen. II. Beinverkfirzung 
um 5 em verbunden mit Ankylose u~d Muske!atrophie ist mit 331/3% hinreichend abgegolten. 
III .  Fall yon Sehizophrenie. Verneinnng der Haftbarkeit wegen vordienstlicher Existenz 
des Leidens. IV. Fraktur des Mittelhandknoehens der rechten Hand; Entsch/~digung abgelehnt, 
da Klfiger in dem Augenblicke in seiner eigenen Wohnung verunfallte, in welchem er a]s Wehr- 
mann nieht mehr und als Arbeiter noch nieht wieder versichert war. V. Berufung abgelehnt 
wegen vordienstlichen Bestehens yon Epilelosie (Epilepsie cong~nitale). Lochte (Gb?0tingen). 

Gerieht~iche l~sycho~ogie und Psychiatrie. 
Donath, Julius: Die Bedeutung des Stirnhirns fiir die h~heren seelisehen Lei- 

stungen. Dtsch. Zeitsehr. f. lgervenheilk. Bd. 76, H. 5/6, S. 281--306. 1923. 
Ant Grund einer verh/iltnism/~isig kurzen Durchslorechung des in der Literatur nieder- 

geleg%en Beweismaterials kommt Verf. zu dem Ergebnis, daiS das Stirnhirn Sitz der 
hbchsten geistigen T/itigkeit sei, wobei den anderen Assoziationsgebieten ihre Be- 
deutung nieht aberkannt werden solle. Im besonderen werden im Stirnhirn die Er- 
innerungsbilder an Dinge und Gesehehnisse niedergelegt, bier werden sie miteinander 
vergliehen, geht also die AlOlOerzeption vor sieh, hier zu Begriffen abstrahier~, zu Ur- 
teflen verkniipft und die SehlulBsgtze gebildet, tiler wird die Handlung erwogen, der 
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Wi|lensant.rieb zu ih~ gegeben und aus den Vorstellungsgebieten tier Spraehe, din 
Sehrift, der l~Iusik der Impuls zu den bert. Bewegungszentren in der vorderen gentral- 
,vindung geleitet, wo der rein psyehisehe Akt des Stirnhirns dureh Umsehaltung in 
Bewegung verwandelt wird. H. Liepmann (Berlin). o 

Goldstein, Kurt: Die Funktionen des Stirnhirnes und ihre Bedeutung flit die Dia- 
gnose der Stirnbirnerkranknngen. (Neurol. Inst., Uni,v. Yran]~/urt a. M.) Med. Klinik 
Jg. 19, Nr. 28, S. 965--969 u. Mr. 29, S. 1006--1010. 192.3. 

Ubersichtsvortrag. Zur Lokalisation im allgemeinen wird bemerk% dat3 eine 
,, Lokalisat.ion nebeneinander" nur in den Projektionen der Sinnesapparate und Motorien 
besteht. Diese mehr peripheren Rindenapparate sind in den grol3en einheit, lieh arbeiten- 
den zentralen tr eingebettet. Vielfaeh handelt es sieh also um eine Leistnng 
der ganzen Rinde, wobei die einzelnen Absehnitte nut besgimmte Bestandteile liefern. 
Die erste Gruppe yon St6rungen bei Stirnhirnerkrankungeh betrifft koordinatorisehe 
Leis~ungen (Bliekwendung, Kopfwendung, Rumpfataxie, Unsieherheit im Sitzen, 
Gehen, Stehen, Beeintr~ehtigung in der Einhaltung der Riehtung); und zwar handelt 
~.s sieh um eine Beeintr~ehtigung.der mehr antomatisehen (dutch eine gesamtpsyehisehe 
Situation gegebenen) Innervation. Die L~sioneu liegen bei den St6rungen der Augen- 
bewegungen im mittleren Tell, bei der Rumpfataxie im medialen und basalen Absehnitt 
des Stirnhirnes, bei den St6mngen der Kopfbewegungen im Fu/~ der ersten Stirn- 
windung. Symp tomatiseh besteht eine Xhnliehkeit zu den Erseheinungen bei Er~ 
krankungen des Kleinhirns. Aber die front.ale Genese tier Erseheinungen k6nne nieht 
mehr angezweifelt werden. Die gegulationen der antomatisehen Innervation bestimmter 
Muskelgebiete werdeu dutch den Kleinhirnapparat (d. h. einen komplizierten Reflex- 
meehanismus unter Einsehlul~ der K6rperperipherie und des Labyrinthes) vermittelt. 
Das Stirnhirn ist diesem eerebellaren Reflexapparat tibergeordnet. Wird der frontale 
Sinflug infolge einer Erkrankung des Stirnhirnes beeintraehtigt, so gergt das Cere- 
bellum in viel st~trkerem Mate unter die Wi)kung der peripheren Erregungen. Bei 
Fortfall der frontalen Hemmung auf der einen Seite entsteht z. B. ein Vorbeizeigen 
_uach der herdentgegengesetzten Seite. Die kalorisehe Ubererregbarkeit des der ein- 
seitigen Stirnhirnlasion entgegengesetzten Labyrinthes li~13t sieh mit grol3er Regel- 
m~tl~igkeit bei fast allen, aueh alten St.irnhirnliisionen naehweisen. Das Vorbeizeigen 
bei Stirnhirnliisionen betrifft immer die herdgekreuzten Extremitiiteu und erfolgt 
immer in der Riehtung uaeh der herdgekreuzten Seite. Wghrend der eerebellare Impuls 
die versehiedenen Riehtungen einer K6rperhi~lfte garantiert, garantiert der frontale 
die Haltung oder Bewegung des ganzen K6rpers. Bei Fortfall einer Stirnhirnhalfte 
fi~llt die Direktion naeh der der Stirnhirnh/~lfte gleichen Seite aus. Das Stirnhirn hat also 
die Bedeutung, die willkiirlieh erfolgenden Richtnngsinnervationen des K6rpers, das 
Hintenken des Gesamtk6rpers, der Angen, der Extremit~ten anf ein bestimmtes, im 
Bliekpunkt des Interesses stehendes Ziel, zu unterstiitzen. Es vollbringt dies, indem 
es die unter dem Einflul3 peripherer Reize erfolgenden Richtungseinstellungen des 
Cerebellarapparates abstuft und entspreehend den Erfordernissen der psyehisehen 
Gesamtsitnation reguliert. -- Die 2. Gruppe der bei Stirnhirnliisionen zu beobaehten- 
den S{6rungen betrifft Erseheinungen, die in das Gebiet der Apraxie ge.h6ren (motorisehe 
Aphasie, reine Agraphie, Amimie) and St Srungen yon Ausdmeksbewegungen dar- 
stellen (unterer nnd mittlerer Teil des hinteren Absehnittes des Stirnhirnes). -- An 
diese sehliegen sieh as die StSrungen des geordneten Ablaufes der Handlungen und 
die StSrungen des Antriebes zum Ha.ndeln. Die Akinese kann sich aueh nut auf einzelne 
(}ebiete erstreeken (z. B. transeortieale motorisehe kphasie oder Agraphie). Bei dem 
Zustandekommen der Akinese spielt wahrscheinlieh ein primgres psyeb.isehes Moment 
(s. unten) nnd die Riickwirkung des Fortfalles der unterstiitzenden Wirkung der Stamm- 
ganglienautomatismen auf den Ablauf der Willkiirbewegungen eine Rolle (Lgsion 
der frontothalamisehen Verbindungen). Daher kann eine der Stirnhirnakinese gleiehe 
St6rung aueh dutch Stammganglienerkrankung eintreten. -- Die 3. Gruppe yon Sym- 
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ptomen bei Stirnhirnerkrankungen sind die psyehischen St~irungen (ein besonders 
schwieriges und umstrittenes Gebiet). Hier fehlt es zun~ichst im allgemeinen noch 
za sehr an tier richtigen Fragestellung bei den Untersuchungen tier psychischen Leistun- 
gen. Das Stirnhirn ist ferner kein einheitliches Organ. Die Frage des Lokalsymptoms 
und der Allgemeinsch~idigung und wie diese zu beurteilen ist, ist yon Bedeutung; denn 
die Allgemeinsymptome bei diffuser Hirnsehiidigung kSnnten aueh Stirnhirnsymptome 
sein, well die Stirnhirnleistung die hSchstwertige ist und ihre Beeintriichtigung bei 
diffuser Erkrankung zuerst in die Erscheinung tritt. Von psychisehen StSrungen 
kommen solehe tier Aufmerksamkeit in Betracht, besonders im Anfang einer Aufgabe 
odor wenn die LSsung der Aufgabe nicht ohne weiteres durch einen immer gleichen 
Reiz bestimmt wird. Ferner fehlt (odor ist gesch~idigt) die Fahigkeit, das Wesentliche 
eines Bildes odor Vorganges zu erfassen (agnosie/thnhche StSrungen). Die Repro- 
duktion yon friiheren Ged~iehtnisinhalten und tier Erwerb neuer Kenntnisse kann 
gesehadigt sein. Vielleieht liegt beiden eine StSrung im Erfassen tier AuSenweltreize 
zugrunde. Xhnlich kSnnen vielleicht abnorme Erscheinungen im Bereich des Gefiihls- 
lebens zustande kommen, weft das Wesentliehe eines Aul~envorganges nicht erfal]t 
wird und infolgedessen Gleichgiiltigl~eit, Interesselosigkeit, odor zu einseitige Affekt- 
~tul~erusgen auftreten. Charakterveriinderungen, Einbufte an sozialem und ethischem 
Takt, Witzelsucht sind bier ebenfalls zu nennen. Bei Handlungen versagt der Kranke 
vet allem, wenn die Situation nieht ganz der gewohnten entspricht odor wenn sieh 
die Situation wiihrend tier Itandlung selbst gndert und wenn hierdurch eine Xnde- 
rung der Ausftihrung der tiandlung notwendig wird. Der psyehische Defekt bei Stirn- 
hirnkranken besteht in einem Versagen nut bei ganz bestimmten Anforderungen, 
n~imlich dann, wenn eine Leistung verlangt wird, die nut erfolgen kann, wenn sic 
dutch das Wesentliche der ganzen vorliegenden Situation bestimm~ wird. Die 
eigentliche Hauptfunktion des Stirnhirnes auf kSrperlichem nnd psyehischem Goblet 
ist also das Geben einer bestimmten Richtung (vgl. die ghnlichen Gedankengiinge 
Riegers  [1909] tiber einen Lenk- und Stellapparat im Stirnhirn). Kopf- und Angen- 
steIlung (zum allseitigen Erfassen tier Aul3dnwelt), aufrechter Gang, Ausbildung der 
Mimik, Sprache und Sehrift lassen sich unter einen Gesichtspunkt bringen; ibm ent- 
sprieht die besonders starke Entwicklung des Stirnhirnes beim Menschen. 

l~eichardt (Wiirzburg).o 
�9 Bing, Robert: (iehirn und Auge. Kurzgelallte Darstellung der physie-patho- 

logisehen Zusammenhiinge zwisehen beiden 0rganen, sowie der Augensymptome bei 
Gehirnkrankheiten. 2. verm. u. neubearb. Auil. Miinehen: J .F .  Bergmann 1923. 
X, 85 S. G.Z. 2,5. 

Bing lhSt sein bekanntes Bueh ,,Gehirn und Auge" in 2. Auflage erseheinel~. 
Der Inhalt ist teilweise neu tiberarbeitet und vermehrt, der Umfang des Buches infolge 
kleineren Druckes an Seitenzahl etwas geringer als in der Erstauflage. Einem Wnnsche 
d er Neurologen entsprechend sind aus dem KSl lner  schen Buehe: ,Der Augenhinter- 
grund bei Allgemeinerkrankungen" einige typische Augenhintergrundsbilder (Stauungs- 
papille, Neuritis optica, einfache und neuritische Opticusatrophie) zur Darstellung 
gebracht. Zahlreiche schematische Abbildungen des Faserverlaufes der Sehbahn 
fSrdern das Verst~ndnis besonders auch der klinischen Erscheinungen, yon denen die 
verschiedenen Gesichtsfeldtypen dargestellt sind. Als Ophthalmologe mSchte ich 
abet bemerken, dal~ bei der bitemporalen Hemianopsie infolge Chiasmaerkrankung 
eine makulare Anssparung, wie sie das abgedruckte Schema zeigt, wohl nur ausnahms- 
weise zur Beobachtnng kommen dtirfte, in der Regel geht doch die Trennungslinie 
dutch den Fixierpunkt. Sonst ist die Darstellung in den 3 grol~en Abschnitten tiber 
Physiologie und Yhysiopathologie der Augenbewegungen und Pupillenreaktionen; 
Anatomie, Physiologie und Physiopathologie der zentralen Sehapparate; Hirnkrank- 
heiten, bei denen okul/ire Symptome vorkommen, klar und fltissig. Jedem, der nicht 
Zeit und Gelegenheit hat, g~Sl~ere Werke, wie sie im Literaturverzeichnis aufgefiihrt 
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sind, zu studieren, wird das Buch yon Bing ein willkommener Fiihrer seth, der i1~ 
knapper Form fiber den interessanten und pr~ktisch so wiehtigen 8toff zuverliissige 
Auskunft gibt. iv. Jendralski (Gleiwitz). 

Lapicque, Louis: Le poids du cerveau et l'intelligence. (Hirngewicht and 
[ntelligenz.) Journ. de psychol. Bd. 19, Nr. 1, S. 5--23. 1922. 

Die einfache Berechnung des relativen I-Iirngewichts aus dem Gewichtsverh~ltni~ 
zwischen KSrper und Gehirn muB unklare, sehiefe Ergebnisse zeitigen, weil das Gewieht 
des K6rpers in grSl~erer Breite schwankt als das des Gehirns. Deshalb versuchte Ma- 
no uvri  er die LSsung in der Weise, dal~ er zwei Teile des Gehirns, einen ftir die nervTse 
Versorg~ang des KSrpers und einen ffir die Ausbildung der Intelligenz annahm. Nut tier 
erste Tell kann in bezug auf Gewicht dem KSrpergewicht parai!elgehend angenommen 
werden. Bra.ndt,  Bischoff  und F i i rb r inge r  setzten dann start des KTrpergewiehts 
die KSrperoberflfiehe in Rechnung nnd D ubois stellte das Gesetz auf E = K P  0,56, 
wobei E das Hirngewicht, K ein Intelligenzkoeffizient, P das K6rpergewieht und 
0,56 ein relativer Exponent ist. Nach diesem ftir die ganze Tierreihe giiltigen Gesetz 
marschiert der Nensch mit einem Intelligenzkoeffizienten yon 2,8 an der 8pitze, w~thrend 
z. B. die Katze 0,3 aufweist. Wird nach dieser Formel der Intelligenzkoeffizient der 
beiden Geschlechter bereehnet, so ergibt sich Gleichheit. Die verschiedene I-IirngrTf~e 
yon Mann und Weib entsprieht der verschiedenen K6rpergrSl~e. Die ~berlegenheit 
,,ines Hirnsystems lfi_gt sich nieht dutch eine gegebene GrTfte ansdrfieken, sondern nur 
beziehungs- und verh~iltnisweise. Scl~ackwitz (Hannover). 

Stern, Erich: Allgemeines und Kritisches zur Methode der Intelligenzpriifung. 
Schweiz. Arch. f. Neurol. u. Psych~atrie Bd. 12, H. 2, 8. 289--297. 1923. 

Verfasser schliel~t sich in der Definition des Intelligenzbegriffes W. S tern  an, 
wonaciJ die Intelligenz als (tie allgemeine geistige Anpassungsf~higkeit an neue Au~- 
gaben und Bedingungen des Lebens bezeichnet werden kann. Die Intelligenzmethoden, 
unter denen die Binet-Simontests hervorgehoben werden, werden kritisch beleuehtet; 
es wird betont, dal~ auch bei den Binet-Simonschen Aufgaben das Erfahrungswissen 
eine grol~e Rolle spielt, dal3 die Gefiihl- und Willensfaktoren, die ftir die Auswirkung 
der Intelligenz~nlage yon Wichtigkeit sind, nicht gepriift werden kTnnen, dal~ die 
eigentliche Intelligenzdisposition nur schwierig aus dem erzielten Ergebnis gefolgert 
werden k~nn, dal~ die Versuchsbedingungen gegeniiber dem realen Leben oft etwas 
Fremdes, Unnatfirliches haben usw. Die Intelligenzmethoden haben so nur einen 
bedingten Wert. Kurz besprochen werden noch: Entwickelnng der Intelligenz, Ge- 
schleehtsunterschied, Verteilung der Begabungen nach der Gausssehen Kurve, Be- 
ziehungen der Intelligenz zur sozialen Lage. F. Stern (G6ttingen). 

@ Kronfcld, Arthm': Das seclisch Abnorme und die Gcmeinsehaft. (Kleine Schrift. 
zur Seelen%rsch. tlrsg, v. Arthur Kronfeld. H. 6.) Stuttgart: Julius Ptittmann 1923. 
2.1 S. G.Z. 1,10. 

Die anregende Abhandlnng weist zungehst naeh, dal3 die soziale Gebundenheit 
eine abnormisierende Wirkung auf den einzelnen ausfibt, insofern dieser sich niemals 
konfliktslos v.nd ohne Rest den Notwendigkeiten der Gemeinsehaft anzngleichen ver- 
mag, set es dalt eine besondere individuelle Bereitschaft besteht, sei es dab der soziale 
Druck die persTnliche Anpassungskraft iibersteigt. Bet dieser Abnormisierung werden 
vorzugsweise vorgebildete grundmeehanismen des primitiv-seelisehen Lebens in Be- 
wegung gesetzt. Des weiteren wird gezeigt, wie umgekehrt psychopathologisehe Ein- 
flfisse sieh weitgehend in die Gemeinschaftsformen auswirken, wobei sic eine besondere 
Affinitgt zum M~ssengesehehen aufweisen. Diese bier nur kurz angedeuteten, mit 
maneherlei Beispielen belegten Ausftihrungen erweitern und vertiefen unsere Ansehau- 
ungen tiber die Beziehungen zwischen Psyehopathologie rind Gemeinschaftsleben, 
die bisher nur einseitig unter dem Gesiehtspunkt der sozialen Entgleisungen, des 
gerbreehens betraehtet wurden. 8ie verdienen daher das entsehiedene Interesse gerade 
aueh yon kriminalpsyehologiseher Seite. Bir~baum (Herzberge). 
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Horn, Paul: Dementia praeeox und Unfall. Arztl. Sachverst.-Zeit. Jg. '29, Nr. 131 
S. 145--149. 1923. 

An der Hand eines BegutachtungsfMles werden die Grundss entwickelt, unter 
denen eine Dementia praecox ausnahmsweise als entsch~digungspflichtige Unfalls- 
~olge zu betrachten ist. Ein zeitliehes Zusammentreffen des Unfalles mit dem Aus- 
bruch der Krankheit genfigt fi~r sich Mlein keinesfMls, um den urs~ehliehen Zusammen- 
hang wahrseheinlich zu machen. Nur Traumen, die geeignet und hinreiehend erheblich 
sind, d~s Hirn zu schs k6nnen bei vorhanderer Anlage zu Dementia praecox 
in vereinzelten Fs die Krankheit ,ausl6sen" oder verschlimmern. Der Nach- 
weis e~ner erheblichen Unfallsch~digung des Gehirnes u n d  eines engen zeitlichen 
Zusammenhangs (Au~treten der Krankheitserscheinungen innerhMb yon 3 Monaten 
nach dem Unfall) ist stets zu fordern. L~egt nur eine dieser beiden Voraussetzungen 
vor, dann ist die Frage des urs~chlichen Zusammenhanges zu verneinen. (Nach A~- 
sicht des Referenten ist es yore theoretisch-wissenschaftlichen Standpunkt aus keines- 
wegs irgendwie sichergestellt oder fiberwiegend wahrscheinlich, dalt Hirnverletzungen 
u. dgl. bei vorhandener Krankheitsdisposition als wesentliche Teilursache der Dementia 
praecox wirken kSnnen. Bei der Annahme urss Beziehungen in solchen Aus- 
nahmei~llen handelt es sich zun~chst nur um einen Kompromfl~ yore Standpunl~ der 
praktischen UnfMlbegutachtung aus.) Reicttardt (W~rzburg). ~176 

gittershaus: Zur Frago der psychiatrisehen Gutaehtenteehnik. Monatsschr. f. 
Psychiatrie u. Neurol. Bd. 53, tI. 2/3, S. 165--186. 1923. 

Verf. wendet sich gegen das klassische Schema des psychiatrischen Gutachtens 
und schildert die Unzuliinglichkeiten, welche die iihliche Teilung in A. Vorgeschichte, 
B. Ergebnisse der Untersuchung und Beobachtung, C. Gutachten nebst ihren Unter- 
abteilungen mit sich bringt. Dadurch, dal] der Gegenstand der Teile A und B ohne 
jede gutachtliche Er]fiuterung mitgeteilt wird, ist der Richter gen6tigt, sich einerseits 
dutch zahlreiche ibm schon bekannte Vorgange, andererseits dutch eine Fiille ffir ihn 
unverst~ndlicher klinischer Beobachtungen dnrchzulesen, bevor er zu dem Teile ge- 
langt, auf den es ibm eigentlich ankommt. D~e Folge solcher ermiidenden Arbeit, 
deren Unlustmomente sehr ansehaulich dargestellt werden, ist, dal~ A und B schlie]lich 
iiberhaupt nic]~t mehr gelesen wird. Der dritte Teil verlungt, auch unter der Voraus- 
setzung, dab sich der Richter mit den vorhergehenden bekannt gemacht hat, zahlreiche 
Wiederholungen und Hinweise auf friiher Gesagtes, so dab aberma]s die Klarheit und 
Uberzeugungskraft des Gutaehtens leidet. Dazu kommt, da~ das alte Schema auf 
mSglichst vollkommene Objektivit~t abzielt, yon der Art, die das Virchowsche 
Sektionsprotokoll gewiihrleistet, dadurch aber zur Erwiihnung vieler fiir die Sache be- 
langloser Einzelheiten ~iihrt, welehe den verwirrenden Eindrucl~ auf den Richter noeh 
vermehrt. Den grunds~itzlichen Fehler dieser M~ngel erbliekt Verf. in dem Bestrehen 
des Gutachters, seine Ansicht zu beweisen, wie man sie Faehgenossen beweisen wiirde, 
anstatt den Fall, ~ihnlich wie der ldinische Lehrer seinen HSrern, dem Richter zu er-  
kl  ~ r e n und ihn so zu ~iberzeugen. Dazu abet ist das fiir den psychiatrischen Laien 
uniibersichtliehe und auf grol~e Strecken unverst~indliche Verfahren nach dem her- 
kSmmlichen Schema unbrauchbar. Verf. 15st daher den Absehnitt C, ,,Gutachten", 
auf, indem er die in A und B mitgeteilten Tatsachen sogleich, an Oft und Stelle, l~linisch- 
kritisch wiirdigt, ihre Bedeutung fiir die Frage des Gutachtens er6rtert und die mSg- 
lichen Einw~nde alsbald erledigt. Dabei wird man sich zuweilen veranlal~t sehen, an 
Stelle der historischen Ordnung die logische zu setzen. Dieses Verfahren hat den Vor- 
tell, dM~ das Gutachten kiirzer wird, Weitschweifigkeiten und Wiederholungen ver- 
meidet, vor allem aher den Richter sofort in den Gedankengang des Gutachtens ein- 
fiihrt, ihn n6tigt, yon Anfang his zu Ende mitzugehen und ihn viel eher in die Lage 
versetzt, das Endurteil als zwingend anzuerkennen, wenn nicht iiberhaupt den letzten 
Schlul~ des Gutaehtens selbst zu ziehen. Diese u diil~ten sich kaum bestreiten 
lassen. Fiir ein Arbeitsgebiet, dessen Objekte zu den lebendigsten und am schwersten 
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zu erfasseilden Erscheinungen geh6ren, kann ein starres Schema nieht gent~gen, sondern 
man bedarf eines bewegliehen Instrumentes, das den Besonderheiten der einzelnen 
Fglle leiehter angepal3t werden kann. DieseEigensehaften besitzt die von R i t t e r s h a u s  
empfohlene Teehnik. Aueh dem Gutachter wird sis dazu dienen, dis Arbeit in vieler 
Hinsicht anregender zu gestal~en. Es darf nun nicht unerwghnt bleiben, dag R. So ra- 
mer it~ seiner ,,KriminMpsyehologie" (1904) einen Standpunkt einnimmt, der sich im 
Prinzip mit dem yon R. vertretenen deekt. So tamer  hat ebenfalls die scharfe Trennung 
zwisehen Befund und Urteil im ~ugeren Schema des Gutaehtens aufgegebsn und stats 
dessert ,,das Beweismaterial in einen Iogisehen Gedankengang eingeordne~". Die in 
der ,,Kriminalpsyehologie': ver6ffenflichten Gutaehten sind naeh diesem Verfahrel~ 
abgefsl~t, das aueh bei Vertretern der So mmerschen Sehnle Anklang gefunden hat,. 
Das Verdienst des Verf., neuerdings far eine zweekmgt3igere Form des psyehiatrisehen 
Gutaehtens eingetreten zu sein und die Mangel der herkgmmliehen Technik treffend 
~ekennzeiehneg zu hgben, wird dutch diesen Itinweis nieht gesehmglert, v. Le~poIdt.o 

�9 Neutra, Wilhelm: Morphinismus und Erofismus. Lustenergetiseh fundiertq, 
Suggestions- und Hypnosetherapie pathologischer Leidenscha~ten. Leipzig u. Wien: 
Franz Dentieke 1923. VI, 194 S. G.Z. 6,50. 

Die Morphiumvergiftung ist veto Morphinismus sehari zu trennen; es gibt Fa[le 
von Morphiumvergiftung ohne Morphinismus und umgekehrt Morphinisnms mit hef- 
~igen Abstinenzerseheinungen ohne Morphiumvergiftung. denn der Morphinismus 
ist sine hestimmte Verwan.dlung einer bestimmten psyehisehen Kraftgrappe, im Mor- 
l~hinisten mul~te schon vorher ein psyehisehes Potential existiert haben, welches es 
erm6gliehte, dal~ die Morphiumeinnahme znr Morphiumleidensehaft fiihren konnte. 
Allen Leidensehgftsformen tiegt sin gemeinsamer Faktor zugrunde, die Leidensehaft- 
[iehkei% weshalb die Behandlung des Norphinismus nicht nur in der l~Iorphiument- 
ziehung gelegen sein kann, sondern wsit mehr in der Behandlung der psyehoenerge- 
sisehen Kraftgr/513e, der Leidensehaftliehkeit. Nur die Gleiehwertigkeit, der Triebe 
gew~hrt das Ideal der Lebensfiihrung, die Leidensehaftliehkeit abet fiihrt zur Tendenz, 
den Lust- oder Befriedigungsgrieb, weleher der Grnnd~rieb ist, in irgendeiner Riehtung 
za fixieren, und fiihrt dadnrch zur pathologisehen Leidensehaft, die ein Objekt er- 
fordert. Es geniigt nieht, die Noxe und die bereits gesstzten Sehgdigungen, sondsrn 
~ueh die Krankheitstendenz zu bekgmpfen nnd den psyehologisehen I-Iintergrund 
k6rpsrlieher Symptome yon wirkliehen k6rperlichen Ursaehen der Krankheit~sersehei- 
nungen sieher zu unterseheiden. Ein grol3er Tell der k6rperlichen Erseheinungen des 
~lorphiNsmns and der Morphiumabstinenz sind als geistige and k6rperliche Korrela~e 
zu der dureh die fixierte Leidensehaftliehkeit geiinderten Funktion der normMen Seelen- 
meehanik aufzufassen. Jede psyehisehe Beeinflussung ist eine ernste Operation inner- 
halb der Seelenmeehanik, wie sich an& bei Bshandlung ]ener Formen yon Leidenschaft 
zeigt, in welehen keine Giftwirkung in Betraeht komm% z. B. bei der Liebesleiden- 
sehaft. Von gr61~ter Wiehtigkeit -- noeh wiehtiger a!s bei k6rpsrlichen Leiden -- 
ist far die Prognose des 3lorphinismus das Ver~rauen zum Arzt und zu seiner Behand- 
lungsmsthode, nieht, minder wiehfig sind dis psyehisehe Konsfitution des Patienten 
im allgemeinen und die psyehisehs Konstellation znr Zeit des Einsetzens der Therapie 
im Sinne einer innsren Hilfsbereitsehaft, welche Therapie eine psyehologiseh-snggestive 
sein mul3, wie sie der Antor Ms eine erweiterte Entwghnungskur iibt. Haberda. 

L~wy, ~ax: Vergleiehende Betraehtung einiger F~311e erotiseher Wahnbildang 
(Gonvernantenwahn, sexuelle Eigenbeziehung, Paraphrenie). Mona~ssehr. f. PsyeMa~rie 
~. Neurol. Bd. 53, H. 4, S. 207--242. 1923. 

Es werden die bei verschiedenen Psyehosen and Grenzzust~nden auftretenden 
~.rotisehen Wahnbildungen unter sehr weiter Fassung dieses Begriffs einer Analyse 
unterzogen. Verf. unterseheidet unverhiillte, wunsehtrgumeriseh erfifllte nnd larviert~ 
in Form wahnhaf~er Beschuldigungen sder sexueller Beeinflnssungs- and Verfolgungs- 
ideen, d.h. unter Verwendung einer ,,Abwehrmaske", hin~er einer ,,Abwehrfassade" 
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zutage tretende erotische Strebungen. ,Ms Beispiele hierftir werden unter Mitteilung 
selbstbeobaehteter Ftille u. a. angeftihrt: sexuelle Phantasien Hysteriseher beim Arzt 
und ihre ,,Absehiebung" auf diesen dutch Besehuldigung desselben wegen Vergewalgi- 
gung, eigenartige tIandlungen, wie Abfassung wunseherftillender Liebesbriefe ,,hN31ieher 
alternder Jungfern" an sieh selbst und obsz6ner Liebesbriefe yon Schulmttdehen an 
sieh selbst, die ,,besehwerdefiihrend dem Lehrer oder Vater vorgelegt werden", Selbst- 
fesselung pubertierender M~dehen unter Behauptung, vergewalti~ zu sein. Entwiek- 
lung erotiseher Wahnbildung sah Verf. ferner bei ,,sehiichternen Miinnern in abh~ngiger 
Stellung". Eine Wahnbildung, bei der eine ,,romanhafte Kombination geheimen 
Liebeseinverst/indnisses aus erotiseher Eigenbeziehung, Standeserh6hung dutch diese 
Liebe und feindliche Behinderung tier Liebeseritillung" eharakteristiseh hervortritt, 
der Gouvernantenwahn (Z i e hen) kommt b ei versehiedenartigen Krankheitsbildern, 
wie Dementia paranoides, sensitivem Beziehungswahn, Involutionsparanoia vor, ferner 
als , ,eehter  G o u v e r n a n t e n w a h n "  bei psyehopathisehen Reaktionen und Ent- 
wieklungen, erwaehsend aus dem Zusammenwirken yon Naturtrieb und Situation 
und dem daraus entstehenden Konflikt. Ein Fall yon echtem Gouvernantenwahn und 
2 Fglle erotiseher Wahnbildungen aus der Sehizophreniegruppe werden mitgeteitt. 
Der ,,eehte Gouvernantenwahn", eine ,,Autopsyehose aus erotiseher tiberwertiger 
Idee", wird als Erkrankung alternder M/idehen eharakterisiert, die in eine Familie 
als Erzieherin eingetreten, sieh an Bildung und evtl. I-Ierkunft der Hausfrau tiber- 
legen fiihlend, in der Phantasie ihr ungestilltes Liebesbediirfnis dahin befriedigen, 
dal~ der Hausherr oder ein Sohn des ttauses ihnen Interesse und Glebe zuwendet, 
w/ihrend die Frau bzw. Mutter dem eifersiiehtig oder feindlieh gegeniibersteht. Kenn- 
zeiehnend sind hierbei die wunsehtr/iumerisehe Erfiillung, die Absehiebung der Ver- 
antwortung yon sieh selbst dureh Darstellung der ,,Abwehrfassade", die einseitig 
erotiseh dirigierte Eigenbeziehung, die in der Liebe gegebene Standeserh6hung, die 
Eigenbeziehung feindseliger Behinderung dutch andere. Fre  udsehe und K r e t s e h  mer-  
sehe Anseh/mungen werden bei der Analyse der Fiille in nieht immer ganz kritiseher 
Weise verwandt. Beztiglich der Dementia praeeox sehliel3t sieh Verf. den Lehren 
Kle i s t s  an und geht iiber diese hinaus. R,t~ge (Kiel).o 

Smith, M. Hamblin, and 6. W. Pailth.~pe: Mental tests for delinquents, and mental 
conflict as a eause of delinquency. (Geis~ige Tests fiir Verbrecher und seelisehe Konflikte 
als Ursache ftir strafbare I-Iandlungen.) Lancet Bd. 205, Nr. 3, S. 112--114. 1923. 

Bei Priifungen an 325 Gefangenen, die in normale, unternormale und geistig ge- 
schwiichte Personen eingeteilt werden, sind 10 Tests angewendet worden: Geldwechseln, 
zwei Arten yon Legespielen, Aussage, Bilderkl~irung, Gr6gensch~tzung yon Linien, 
Suehen verlorenen Gegenstandes, H e i 1 b r o n n e r, Bildvervollst/indigung, allgemeine 
Kenntnisse. Die Tests sollen sieh gut bew/ihrt haben. -- Bei einer betr/iehtlichen Anzahl 
yon Reehtsbreehern war ein verdriingter sexueller Seelenkonflikt naehznweisen, trotz- 
dem die Straftat selbst ganz indifferenter Art war. Naeh Ansieht des Verf. miil3te fiir 
die Aufsptirung und Behandlung dieser seelisehen Konilikte, denen er eine grol3e Be- 
deutung beimigt, mehr geschehen. Miille~" (DSsen).o 

Claude, Fribourg-Blane et Ceillier: Syndrome obsessionnel polymorphe avee eom- 
plexe d'0edipe et troubles de l'~quilibre vago-sympathique. (Polymorphes Zwangs- 
syndrom mit 0dipuskomplex und St6rungen im vegetativen Gleichgewichtszustand.) 
Ann. m6d.-psychol. Jg. 81, Nr. 5, S. 448--462. 1923. 

Ein erblich stark belastefer 20j~hriger Mann, der -con Jugend an sclatichtern und ~ngst- 
lich gewesen ist, zeigt neben mannigfaehen Zwangsvorstellungen den ,,Odipuskemplex" (ab- 
gesehen yon zartlicher Liebe zur Mutter tr~umt er mitunter ,on sexuellem Verkehr mit ihr), 
aul~erdem zahlreiche vagotonisehe ~ympathicotonische Symlotome, ~beIkeit, I)urchf~lle, stark 
po~itiver oeulokardialer P~eflex, ebenso staike Puls~e~lang~mnng bei Druek auf Epig~strium 
reehts, Bl~sse, Pulsbesehleunigung, Mydriasis usw. 

Naeh Belladonnakuren voriibergehende Besserung nieht nur der vegetativen, 
sondern auch der psychol3athisehen St6rungen, woraus die Yerff. sehliegen, dug die 
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vegetativen St6rungen die C4rundlage der Affektst6rmigen wie der Entwieklung des 
unbewugt bleibenden 0dipuskoiaplexes bilden. F. Ste~'~, (G6ttingen). 

Stanojevi~, IJaza: Sehwere kiirperliehe Besehiidigung im Delirium wiihrend 
des Sehubs eines sehleiehend sieh entwiekelnden Falles yon sel~rose en plaques. LijeS- 
ni6ki vjesnik Jg. 45, Nr. 7, S. 270--275. 1923. (Kroatisch.) 

Patientin hatte, in dem tIausflur hinter dem Haustor stehend, ihren frtiheren Geliebten 
im l~{omente, we er, nachts heimkehrend, das Tor 6ffnete, mit Schwefels~ure begossen und 
~ehwer verletzt. Im bewuBtlosen Zustande in die Anstalt iibergefiihrt, bekam sie wiederholt 
Anf~lle, wobei sie zuerst erstarrte, sieh dann umherwarf, blutiger Schaum trat vet die Lippen. 
Das wiederholte sich spiter gew6hnlich, wenn sie Bekannte besuchten. Ncch monatrelang be- 
s~and ein psyehotisehes Zus~andsbild~ Sie gab sinnlose An~worten, halluzinierte, wa.r (nur) 
zeitlieh desorientiert, dabei Amnesia ftir den Vorfall. Der sofort am 3. Tage erhobene okul. 
Befund lautete: ,,V. o. so = i/a, d. i/3, Stauungspapille ?" 6 Tage spi~ter: ,,Am ~'undus niehts 
deuthch Pathologisches." Nystagmus naeh reehts> links. Zunge etwas -+ rechts. Grebe 
motorische Kraft finks etwas < reehts. _&lle Sehnenreflexe links kloniseh verst~irkt. Baucb- 
deekenreflexe beiderseits vorhanden, links < reehts. Stereognose o. B. Babinski, Oppenheim, 
Eossol. negativ. Gang unsicher. Bir~ny --~ reehts. ~ Patientin wurde vor 10 Jahren wegen 
Basedow operierf. Schon damals bestand leiehger Nystagrrms -+ links und Differenz der 
Sehnenreflexe, reehts > links. Also eine seit 10 Jahren sich entwiekeh~de Seler. mul~. mit 
Delir. withrend eines neuen Sehubs, Daher im Gutachten: , , . . .  die Angeklagte hat. sich auch 
zur Zei~ des kriminellen Aktes wahrscheinlieh in einer Phase seeliseher Verwirrung, mit Hallu- 
zinationen und pathologisehem Affekt, sogar getriibten BewuBtseins befunden, was wir einen 
deliranten Zustand nennen." - -  Einstellung des GeriehtsverNhrens. Rudol/Rosner(Zagreb).o 

Vervaeek, Louis: L'expertise m6dieo-l@gale de er~dibilit@. (Geriehtlieh-medizinisehe 
Untersuchung iiber die Glaubwiirdlgkeit.) Ann. de mgd. 16g. Jg. 3, Nr. 7, S. ~16 bis 
421. 1923. 

An der Hand yon 18 F/illen, in denen falsehe Aussagen yon Zeugen, Anklggern 
und Angeklagten gemaeht wurden, die zum Teil auf krankhaften psyehisehen Vor- 
gingen bei dan Betreffenden beruhten, wird dargelegt, dal~ die geriehtlieh-raedizinisehe 
Untersu&ung der Glaubwiirdigkeit eines Zeugen, Opfers, Angeklagten oder Ankl~gers 
sich naeh versehiedenen Riehtungen zn erstreeken babe, um den normalen oder krank- 
barren Charakter yon Aussagen vor Gerieht festzustellen. In  Frage kornmt die Unter- 
suehung aueh bei Widerrufen yon Anklagen oder Gestgndnissen. Die Untersuehung solJ 
sieh nieht nur auf die Feststellung yon Erkrankungen wie Sehwaehsinn, Hysterie, Epilepsie 
besehrgnken, sondern auch mehr physiologisehe Elemente beriieksiehtigen wie Alter, 
Gesehleeht oder voriibergehende St6rungen des geisteszustandes. Die Un{ersuehung 
der Glaubwiirdigkeit ist nur eine gervollstiindigung der vertieften psyehiatrisehen 
tTntersuehung, sie sell aueh den Grad der Glaubwtirdigkeit ermitteln, die die Aussage 
eines Mensehen besitzt, dessen Geisteszustand zweifelhaft ist, ohne je abet so weir zu 
gehen, dab sie die Riehtigkeit dieser Aussagen als sieher hinstellte. G. St~'assmaam. 

Engelhorn, Ernst: Ein Beitrag zur Bewertung yon Zeugenaussagen. Mtineh. reed. 
Wochenschr. Jg. 70~ Nr. 24, 8. 774--775. 1923. 

Ein wegen Abtreibung angeklagter Arzt war durch die Aussage eines Mi~dchens belastet, 
alas behauptete, yon dem Arzt zum Sehweigen verpflich~et und mehrfaeh gesehnitten zu sein. 
Der Arzt wurde freigesprochen nach einem Obergutaehten des Verf., der auf mehrere Eigen- 
beobachtungen suggestiver Aussageverf&lsehungen untersuehter Frauen hinwies. F. 8ter,n. 

Im  Jahre 1923 wurden im Insti tut  fiir gerichtliche Medizin der Universit~t 
B e r l i n  (Geh. Rat  F. S t r a s s m a n n )  folgende D i s s e r t a t i o n e n  ausgearbeitet: 

l. ~'aerber, Hans: Geistesstsrungen bei Sittlichkeitsverbreehern. 
"),. Goldbaeh~ Gerhard: Die Altersbestimmung auf Grund des Gebisses. 
3. Liiwenstefn: Siuglin~'ss~erbliehkeit in geriehtlich-mediziniseher Beziehun~. 
~. Rynarzewski~ Josef: AnatomLehe Befunde bei der (?O-Vero'iftung. 
5. l terzky: Leichenbefunde beim Strangulationstod. 
~;. Rosenfeld, Herbert: Leichenbefunde bei der Cyankaliumvergiftung. 
7. Rothaeker~ Paul: Die Bedeutung des Gebisses fiir die gerichtliche Medizim 
8. Waibel, Bruno: Geriehtsirztliche Bemerkungen zura deutsehen Jugendgeriehtsgesetz. 
9. ttosskamm~ Alfred: kTber I~Ierz- und Gef~l~verletzungen durch stumpfe Gewa|t. 

10. Sehwarzeneeker, Kurt:  l~ber wirk/ieh und angeblich begangene Si~tliehkeitsdelikte bei 
zahn~trztlieher Behandlung: besonders bei Verwendung yon Betiiubungsmit~eln. 


