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ersatz. Nachzulesen sind die aueh dem ~orensen Mediziner wich~igen Untersuchungen 
und Feststetlungen fiber Mundgebilde als Kennzeiehen. Der Gerieht.sarzt wird zweck- 
miil]ig regelmKl]ig einen besonders kundigen Zahnarzt zur ]~enrteilung yon AlSer des 
Individuums and i~hnlichen Frageste]lungen zuziehen. Ein veto Ref: zur Identitiit 
einer faulen Wasserleiehe beschriebener Fall yon Besonderheiten eines Gebisses wird 
mit einer Abbildung yon ibm noch gebracht. Ferner wird die Arbeit yon B e r t h o l d  
Muel le r ,  ~'ber den Nachweis yon Speiehel, besonders erwi~hn~. Ein ausfiihrliches 
Literaturverzeiehnis ergiinzt die wichtigen Zusammenstellungen. Nippe. 

Spurennachweis. Le~chenerscheinungen. Technik. 
Simonin, C.: Le diagnostic m~dico-l~gal d'une taehe de sang. (Gerichtlieh-medi- 

zinische Diagnose eines Bhtfleckes.) S~rasbourg m~d. 89, 288--291 (1929). 
Ein Sohn ersehl~g~ im Streit seinen Vater. Am Herod der Mutter, die inn Verdacht der 

Mitt~terschaft steht, linden sich verdi~chtige Flecke. Sie werden ~ls yon Mensehenblut her- 
riihrend nachgewiesen. Sie stammen ~ber ~us den Genitalien tier Frau, d~ neben Blur grebe 
kernhalt~ge Epithelzellen, Schamhaare und Kotpartikelehen mikroskopisch gefunden werden. 

G. Strassmann (Breslau). 
Kominami, M., and T. Takcbe: On the application of dried blood-serum as antigen 

in the practice of forensic medicine. (Troekenblutsermn als Antigen in der geriehts- 
/irzt]iehen Praxis.) (Inst. o.f Forensic Med., Imp. Univ., Kyoto.) Aeta Scholae med. 
Kioto 12, 69--71 (1929). 

Verf. gibt eine Methode, mensehliches Trockenblutserum herzustellen. Er fiihrt 
welter die Art der Gewinnung von pr~cipitierendem Menschenblutsermn an und kommt 
zu dem Sehlu1~, dait das ,,Trocken-Antigen" besser aufzubewahren ist und besonders 
aueh bessere Resultate gibt als das frisehe Serumantigen. tVoerster (Miinster/Westf.). 

Lattes, Leone: Erfahrungen mit Trockenseris (Glebulinpulver) fiir Blutgruppen- 
bestimmung. (Inst. ]. Gerichtt. Meal., Univ. Modena.) Beitr. gerichtl. Med. 9, 25--29 
(1929). 

L a t t e s  hat seine vor Jahren angestellten Versuche zur HersteIlung isoagghti- 
nierender Troekensera wieder aufgenommen, wetehe auI der Trocknung yon Serum 
bei niedriger Temperatur beruhen. L. prfifte jetzt das yon S e r e b r j a n i k o f f  und 
L e i t s e h i e k  angegebene Verfahren nach. Diese brachten nicht das Vollserum in 
Trockenzustand, sondem konservierten die mit sehwefelsaurem Ammonimn gef~llten, 
abfiltrierten und sehliel]tieh pulverisierten Albumine, welehe sic znm Gebrauch in 
physiologisehe KoehsalzlSsung braehten. L. benutzte bei seinen Versuchen ein yon 
den genannten Autoren geliefertes 3 Monate altes Pulver Anti-A (a), und ein 10 Monate 
altes Pulver Anti-A, Anti-B (o~fl). Beim Austitrieren der hiermit hergestellten Sera 
ergaben sich als Agglntinationsgrenze im hangenden Tropfen Wer~e von 1:64 bis 
1:256. Mikroskopiseh fielen Kugel- und Stechformen der roten BlutkSrperehen auf, 
welche allerdings aneh bei alten fliissigen Seren auftreten kSnnen. L. hi, It sic abet 
flit die Folge osmotiseher Veri~ndernngen. Er gnderte die angegebene Teehnik dahin 
ab: Serum, vom Lebenden entnommen, wurde mit einer kalt gesgttigten LSsung yon 
Ammoniumsulfat zu gleiehen Teilen gemischt und zentrifugierg. Der Bodensatz wurde, 
unter Waschen mit etwas destilliertem Wasser, in eine Pergamenthiilse yon Seh le ieher  
und Schiil t  gebracht und gegen ftieflendes Wasser 2t  Stunden lung dialysiert, der 
Inhalt der Hiilse in eine flaehe Sehale gegossen, und bei Yentilation und uiedriger 
Temperatur abgedampft. Dann Austroeknung im Exsikkator im Vakuum, Riickstand 
rein putverisiert. Zum Gebrauch AuflSsung in physiologischer XochsalzlSsung auf 
das urspriingliehe Volumen. Die so gewonnenen Sera waren annahernd gleich wirksam 
wie die Originalsera. Sie zeigten viel weniger Troekenriickstand als naeh der Methode 
yon S e r e b r j a n i k o f f  und Le i t seh iek .  L. arbeitete ftir die Benutzung seiner Troeken- 
sera folgende spezielle Teehnik aus: Di~ zu identifizierenden roten BlutkSrperehen 
werden direkt in physiologisehe Koehsalzl6sung aufgenommen (1 Tropfen Blur auf 
t ecru). Von dieser Suspension werden je 0,5 cem in 2 Reagensr6hrehen (4 cm lung 
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und 1,5 cm Durchmesser) gebraeht. Hierzu werden gegeben (aus einem besonders 
konstruierten kleinen zylindrischen GlaslSffel yon 10 mm Lgnge und 4--5 mm Dnreh- 
messer, mit einem under einem Winkel von etwa 150 ~ angesetzten Stiel. Der LSffel 
nimmt etwa 25 mg fein pulverisiertes Globulin entsp~echend 0,25 ccm Serum auf): 
je 1 L(~ffel voll Globulin Anti-A bzw. knti-B. Die Globuline sind naeh kurzer Zeit 
aufgel6st. Nach etwa 20 Minuten tritt  evil. die makroskopische Agglutinationsreaktion 
ein. L. hat mit diesem Verfahren durchaus sehliissige Ergebnisse gehabt und empiiehlt 
es wegen seiner Einfaehheit besonders fiir anthropologisehe Untersuchungen. 

BSltmer (Kiel). 
Parisot, P., et M. Muteh L'importance de la phalange ungu~ale dans l'identifieation 

~le d~bris osseux. (Die Bedeutung des Nagelgliedes [Endphalange] ffir die Identifizie- 
rung yon Xnochenresten.) (14. congr, de ~ .  l~g. de langue ]~'an~., Paris, 24.--26. VI. 
t929.) Ann. M~d. lgg. etc. 9, 543--545 (1929). 

Ein tteizer eines industriellen Unternehmens war in den Verdacht geraten, die Leiche 
seiner Frau, die seit einigen Tagen verschwunden war, in einer Feuerung verbrannt zu haben. 
Es wurden dort aul~er Schlacken 569 g kleiner Knoehenstiickehen gesammelt, die kMziniert 
und zersto•en waren. Anatomisch ergab sich kein AnhMtspunkt fiir Menschenknoehen. Nur 
ein lgngliches KnSchelchen mit einer Gelenkfl/~ehe und einer spatelfSrmigen Verbreiterung 
am anderen Ende hatte anseheinend seine anatomische GestMt infolge seiner Kleinheit be- 
wahrt und machte den Eindruek einer kleinen Phalange. 

Die Verff. machten bei 20 Skeletten eine Reihe yon Messungen, um die mittlere 
]~ange, das Maximum und das Minimum der Phalangen der 5 Finger zu erhMten. Das 
fragliche Objekt war aber etwas kleiner, konnte also entweder yon einer ]ugendlichen 
Person stammen, oder abet es war dureh die Calcinierung kleiner geworden. Die erste 
MSglichkeit sehied aus, well keine Epiphysenlinien mehr vorhanden waren. Bei einer 
Reihe experimenteller Verbrennungsversuche mit photographischen Aufnahmen und 
Messungen der Knoehen vo rund  nach dem VerbrennungsprozeB ergab sieh, dal] das 
Objekt der Endphalange eines Kleinfingers nach Form und GrSBe entsprach, die 
5 Stunden ]ang der Verbrennungshitze des Koks unterworfen worden war; bei den 
Verbrennungsversuchen trat stets eine Abnahme der Mal~e ein. Ob ein mgnnlieher 
oder weiblieher Knoehen vorlag, konnte anatomisch nicht entschieden werden. Aber 
die einzigen sonstigen Gegenstgnde, die in der Heizung gefunden wurden, entsprachen 
den verschiedenen (hitzebest~ndigen) Teilen einer volIst~ndigen weibliehen Kleidung. 
Zum sicheren AusschluB tierischen Knochens wurde noeh eine vergleiehend-anato- 
mische Untersuehung angestellt: nut der Afie besitzt, auBer dem Mensehen, ein Nagel- 
glied. Eine Verwechselung erschien aber ausgeschlossen, das Studium der 7Nagelglieder 
yon groBen Affen (Gorilla, Orang-Utah, Sehimpanse) ergab, dab die Verbreiterung des 
Nagelgliedes betraehtlich weniger entwickelt ist. Die anderen Tiere besitzen samtlich 
andere ttornbildungen, und die Endphalange besitzt nie Spatelform. Zusammen- 
iassend wird also festgestellt, dab Form und MaBe des mensehliehen Nagelgliedes 
{Finger und Zehe ? Ref.) genfigend charak~eristisch iiir die Art sind, so dab eine Ver- 
wechselung mit Tierknochen ausgeschlossen ist. Das Nage lg l i ed  s t e l l t  d e m n a c h  
eines der  am m e i s t e n  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  a n a t o m i s c h e n  Merkmale  des 
Mensehen  dar.  Es folgt noeh Bin historischer Hinweis auf die Erkennung der spezi- 
fisehen Merkmale des menschliehen K6rpers (Sch~del, Gehirn, Hand) als anatomische 
Beweise ffir die iiberragende Stellung des Menschen in der Tierreihe, Hinweise auf die 
Funktion yon Fingern and Hand (Greifen und Tasten) und Vergleich mit der Bedeu- 
tung der Papillarlinien. Waleher (Mfinchen). 

Kraft, B.: Neues zur Kotuntersuehung in Kriminali~illen. (Staatl. Nahrungs- 
mitteluntersuchungsamt, Berlin.) Arch. Kriminol. 84, 211--215 (1929). 

Kotuntersuchungen kSnnen in Kriminalf~llen groBe Bedeutung .haben. Verf. 
nimmt ebenfMls a]s Grnnd, weswegen der Yerbreeher am Tatort seine Notdurft ver- 
richtet, die durch Nervosit~t vermehrte Darmperistaltik an, die mat der GewShnung 
verschwindet, so dal] F~kalmassen am Tatort ffir die Anwesenheit Ungefibter sprechen. 

Z. f. d. ges. Gerichtl .  Medizin.  14. Bd. 17  
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Am wichtigsten ist die mikroskopische Untersnchung des Kotes, besonders wenn es 
sich darum handelt, festzustellen, wieviel Personen am Tatort waren und was yon ihnen 
vorher gegesseu wurde. u empfiehlt auger ihr dis sehr sinf~che, yon ibm in der 
Teehnik genauer beschriebene Feststellung des Chlorophyllgehaltes des Kotes naeh 
Gemtiseaufnahme mit der Analysen-Quarzlampe, dutch die haufig ohne die immer 
miihevolle mikroskopische Untersuchung Kotproben sehr rasch nntersehieden werden 
kSnnen. Sehon hash Aufnahme ganz geringer Gemt/semengen (besonders Spinat) 
werden die Faeces ehlorophyllhaltig. Weimann (Berlin). 

Remund: Uber Totensehau und Totenbeseheinigung. Schweiz. reed. Wsehr. 
1929 I, 686--687. 

Der Autor weist auf die Bedeutung der Totensehau hin, namentlich in Fgllen yon 
K~emation, und beriehtet kurz tiber einige Fi~lle yon Mord und Unfall, die erst dutch 
die naehtr'~gliehe Sektion teilweise an exhumierten Leiehen aufgedeekt wnrden nnd 
bei denen eine f~lschlishe Totenbescheinigung ausgestellt worden war. Sc]~dnberg. 

DyreMurth: Geriehts~irztliehe getraehtungen und Wiinsehe fiir eine kiinftig e 
reiehsgesetzliehe Regelung des Feuerbestattungswesens. Z. Med.be~mts 42, 83--88 
(1929). 

Vet der Feuerbestattung ist naeh MSglichkeit der Einsargungsakt mit besonderer 
Genauigkeit yon geschultem Personal vorzunehmen. Ein kurzsr Bericht des Persona.Is 
ist erwtinssht. Jede Leiehe sell vor der Feuerbestattung im zeitliehen Abstand yon 
mindsstens 24 Stunden yon 2 Arzten besichtigt werden, und dsr 2. solt einsm Kreiss 
besonders vorgebildeter und verpflichteter Arzte angeh6ren. Die 2. Besiehtigung 
kann fortfallen, wenn vorher eine Obduktion in einer hauptamtliehen Prosektur oder 
auf Anordnung einer Beh6rde erfolgt ist oder die Staatsanwaltsehaft die Leiche frei- 
gegeben hat. F~lle ohne behandelnden Arzt oder bei denen der behandelnde Arzt 
die Todesursaehe nicht feststellen konnte bzw. sieh versehiedene Auffassungen der 
beiden grzte ergeben haben, mtissen vet der Einaseherung obduziert werden. Ftir die 
Besichtigung vet der Feuerbestattung ist die Zust~ndigkeit dahin zu regetn, dafl neben 
den 6rtlieh zugelassenen Xrzten aueh der Krematoriumsarzt veto Dienst als zustandig 
gilt. Die Einfiihrung sines ,,Fenerbssta.ttungstotenseheinss" mit bestimmtsn Fragen 
an den behandelnden Ax'zt, den Besiehtigungsarzt und die Kriminalpolizei ist geeignet, 
erh6hte Sicherheit zu schaffen und iiberfliissiges Sehreibwerk, unn6tige Botenggnge 
und andere Sehwierigkeiten zn vermeiden. Die Krematorien mtissen Bekleidungs- 
vorsehriften erlassen, die die Besiehtigung nach MSglichkeit erleichtern, nnd gleichzeitig 
dafiir sorgen, dal~ nach der grztliehen Besichtigung die Gefiihle der Angeh6rigen nieht 
verletzt werden. Weimann (Berlin). 

Porta, Carlo Peliee: L'azione della mierMauna eadaveriea terrestre nella deeompo- 
sizione del eadavere. Contributo allo studio dei fenomeni eadaveriei. (Beitrag zum 
Studium der Leishenerseheinungen. Die Wirkung der Bodenkleinfauna bei der Zer- 
legung der Leiehe.) (Istit. di Med. Leg., Univ., Parma.) Arch. di Antrop. erimin. 49, 
3--55 (1929). 

Die ausfiihrliehe Arbeit teilt sieh in einen experimentellen und in einen systema- 
tisehen Absehnitt. Im 1. Teile, nach einem ausfiihrliehsn Hinweis auf die alte und neue 
Literatur iiber die Mikrofauna der Leiehe, berichtet Verf. iiber seine eigenen Versuehe, 
die tells mit den Kadavern yon versehiedenen Tierarten, teils mit Leiehenteilen, unter 
verschiedenen Umst~nden ausgefiihrt worden sind. D er Einflug der meteorologisehen Ver- 
hgltnisse, der Feuehtigkeit, der Jahreszeiten, der Region und des Ortes, der H6he, der 
geologischen Zusammensetzung des Bodens, sowie der Gr6ge des Ka.davers werden beson- 
ders studiert und er6rtert. Die genaue und kritisehe Seh~Ltzung Mler dieser Bedingungen 
und ihrer gegenseitigen Beziehung gestattet nach Verf. Meinung, wenn aueh nicht abso- 
lute, wenigstens ann~ihernde Sehliisse fiber die Zeit des Todeseintrittes. Besonders 
wiehtig seheint die Bemerkung des Verf. beziiglieh der friihzeitigen Skelettierung der, 
wghrend des Sommers, im Freien liegendsn Leiehen, wetche auf eine Abkiirzung der 
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Kolliquationsperiode his zu wenigen Tagen bezogen werden mul~, wi*hrend die anderen 
Fgulnisperioden in ihrer Dauer fast nnvergndert bleiben; so dab bei skelettierten Leiehen 
je nach dem Orte, wo dieselben lagen, man ,,ceteris paribus" 2 Daten des Todeseintrittes 
vermuten kann, welehe sieh nngef~ihr mn die ganze Dauer der Kolliquationsperiode 
unterseheiden. Neben den ann~hernden Sehliissen auf den Todestermin kann man 
aus dem Studium der Mikrofauna der Leiehen noeh andere in geriehtlieh mediziniseher 
Beziehung wiehtige Sehliisse ziehen; yon denen Verf. einige Beispiele gibt. Der zweite 
Teil der Arbeit enthglt eine systematisehe Klassifikation und Beschreibung der wieh- 
tigsten Merkmale yon ungefahr 60 Artender auf der Leiehe gewShnlich oder gelegentlieh 
lebenden Insekten und Arachniden. Romanese (Parma). 

Werkgartner, Anton: Bestimmung der Todeszeit aus dem Pflanzenwuchs an der 
LeiehenIundstelle. (Inst. /. Gerichtl. Med., Univ. Wien.) Beitr. geriehtl. Med. 9, 47 
bis 55 (1929). 

Ein bemerkenswerter kasuistischer Beitrag, bemerkenswert nach verschiedener 
Richtung bin. Bedeutungsvoll ist die Auswertung des Pflanzenwuehses eines Getreide- 
feldes fiir die Bestimmung der Todeszeit bzw. ftir die Zeit der Ablegung der Leiche an 
Oft und Stelle. Bemerkenswert ist wei~er die Feststellung des vermutliehen Alters 
der sehr faulen Leiehe aus einer bestimmten Morschheit der gippenknoehen, und 
sehlieNieh ist beachtenswert die Agnoszierung tier Leiehe dutch die Feststellung eines 
vorhanden gewesenen frtiheren Oberschenkelbruehes. Endlich, das hebt der gerf. 
beseheiden nicht hervor, ist bemerkenswert, wie nur der wirklieh geriehts~rztliehe 
Saehverst~ndige, nieht aber der Amtsarzt, FehIseMiisse vermeiden kann. 

Nippe (KSnigsberg/Pr.). 
Paul, Fritz: Eine Rfiekenmarkss~ige mit elektrisehem Antrieb. (Prosektur, Kaiser 

~Vranz-Joseph-Spit., Wien.) Zbl. Path. 46, 65--67 (1929). 
Bekanntlich butte Verf. vor einigen Jahren schon eine handliehe elektrisehe S~ge 

ftir Seh~delerSffnung angegeben, die aueh yon dem Ref. beslorochen worden ist (vgl. 
diese Z. 9, 520). In der vorliegenden Abhandlung gibt nun P a u l  eine Besehreibung 
einer Riiekenmarkss~ge, die ebenfalls naeh dem gleichen System konstruiert ist, wie 
die seinerzeit konstruierte Sehgdels~ge. Es handelt sich hier im Gegensatz zum Doppel- 
rhaehiotom um ein e inz iges  S~geblatt, das abet aus den besonderen Griinden (Tiefe 
der WirbelbSgen und L~inge der Dornfortsgtze) einen Durehmesser yon fiber 10 em hat. 
Die Handhabung seheint einfaeh, man legt - -  wie gewShnlich vor der ErSffnung 
mittels der Rhachiotoms - -  die Dornfortsiitze und die WirbelbSgen frei und durehsggt 
beiderseits die WirbelbSgen. Es ist wohl glanbhaft, dal3 dureh dieses Yerfahren, sobald 
man einigermalten die Teehnik beherrseht, in wenigen Minuten der hintere Tell des 
knSehernen Wirbelkanals weggenommen werden kann. Da man mit der reehten Hand 
den HandgrifI regiert, w~thrend die linke Hand die Welle, die etwas stSrker dimensioniert 
ist als wie beim Sehiidel6ffner, leitet, so kann man ohne Hilfsperson die Aufsagung 
rasehestens durehftihren. Wie Ref. sehon bei der Bespreehung der elektrisehen Seh~idel- 
s~ge bemerkt hatte, eignen sich diese mechanisehen Hilfsapparate wohl fiir Institute 
mit grol3er Sektionszahl; bei den geriehtlieh-medizinisehen Kursen wird sieh aus didak- 
tisehen Griinden die Benutzung der elektrisehen S~ge weniger notwendig erweisen 
und aueh nieht ratsam sein. DMt man sieh bei dem Vorhandensein einer solehen elek- 
trisehen S~ge vielleicht raseher und h~ufiger entsehliel~t, den Wirbelkanal zu er6ffnen, 
als wie dies ini Durehsehnitt der Fall ist, darf wohl zugegeben werden. 

H. Merkel (Miinehen). 
I(erner, .].: Reines Kohlenoxydgas als Fixierungsmittel fiir Blur- und {lewebe- 

pigmente. (Gerichtl. Med. Inst., Univ. u. Inst. /. GewerSehyg., Dn/epropet~'ovsl~.) Zbl. 
Path. 46~ 5--7 (1929). 

Bezugnehmend auf die Publikation von S e h u l t z  (vgI. diese Z. 14, 153) macht 
Veri. kurze theoretische Ausfiihrungen. Die Technik seiner Methode ist kurz folgende: 

Die frischen Organe bzw. Organteile werden sogleieh vor der Fixation in ihre endgiiltige 

17" 
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Gestalt nach Form, Dicke und GrOl?e gebraeht, da das Pigment in der Tiefe sich nicht genfigend 
erhalten lagt. Ohne Bertihrung mit Wasser werden die Pr~parate in einer Glasgloeke aufge- 
h~ngt, die luftdieht auf eine eingefettete Glasplatte gesetzt ~drd. Es erfolgt nun die Einleitung 
des Gases mittels Glasr6hre dureh den doppelt dnrchbohrten oben befindlichen Gummipfropfen 
der Glocke. Am besten pumpt man die Lufs vorher mittels Wasserpumpe aus der Gloeke, 
da das CO-Hitmoglobin sieh dann vim leiehter und vollkommener bfldet. Ans einem Ballon 
wird durch ieiehten Wasserdruck (Skizze!) das eingeftillte Gas in die Gloeke geleitet. Man 
kann aueh das Gas selbst herstellen and ans dem K61behen in die Gloeke leiten. Dazu werden 
100--200 ecru reiner Schwefels~ure in einem K61behen erw/~rmt, und wird Ameisensgure 
tropfenweise vorsichtig hinzugefiigt, oder man ffigt zu ameisensanrem Natron unter Ei~i~rmung 
Schwefelsi~ure hinzu (Skizze !). Man arbeitet im Freien oder in einem Abzugsseba'ank. Die 
Pr~pgrate verbleiben bis zum n~chsten Morgen in der Gasatmosph~re, nm dann in eines der 
fiblichen Fixierungsgemische (hath Kaiser l ing ,  Meln ikow-Raswedenkow,  Pick,  Jares)  
gebracht nnd in der gew6hnliehen Weise weiterbehandelt zu werden. Geeignete Pr~parate 
k6nnen auch nach Ta la la je f f  in Agar eingebettet werden. Walcher (Mfinehen). 

Ruge, Heinrieh, und Ferdinand Plett: Ein einfaches Hilfsmittel zur mikrophoto- 
graphisehen Aufuahme yon kleineren Gegenst~nden bei sehwacher Vergr~gerung und 
auffallendem Lieht (Doppelspicgel naeh Plett), (Kiln. u. Hdminthol. Abt.  Inst. [. 
Schi//s- u. T~'open~'anlJ~., Hamburg.) Klin. Wsehr. 1929 I, 454--455. 

Der yon P l e t t  konstruierte Doppelspiegel hat  2 ausweehselbare Spiegel, die im 
Seharnier beweglich und auf einer mattsehwarz laekierten Messingplatte befestigt 
sin& Die beiden Metallplatten sind dutch ein Gelenk Verbunden, wodureh Drehung 
der Spiegel um ihre Aehse, weitgehende Ver~nderung der Winkelstellung und eine 
seitliehe Versehiebung der Spiegel gegeneinander emnSglieht wird. Der Spiegel wird 
einfaeh auf den Objekttiseh aufgesetzt und paBt daher auf jedes Mikroskop. Er er- 
mSglicht mikrophotographische Aufnahmen yon kleineren Gegenst~nden bei sehwg- 
cherer VergrSgerung (etwa 5--25faeh). Es sind abet aueh Beobaehtungen im auffallen- 
den Lieht his zu hSehstens 100faeher Vergr6gernng mSglieh. Wie aus den beigefiigten 
Aufnahmen hervorgeht, handelt es sieh um das Prinzip des Dunkelfeldes bei sehwaeher 
VergrSl~erung. Job. Schuster (Mtinster i. Westf.).o 

Essenberg, J. M.: Containers for sagittal and frontal sections of cadavers. (Sehau- 
behi~lter fiir sagittale and frontale Kadaversehnitte.) (Anat. Laborat., Schoo~ o/Med., 
Univ. o/Olclahoma, Norman.) Anat. Ree. 42, 169--175 (1929). 

Der Autor beschreibt einen Schaubehi~lter fiir SagittM- und FrontMsehnitte dureh menseh- 
fiche Kadaver, der fiir FormMinwasserfiillung geeignet ist and ~hnliche Konstruktion zeigt, 
wie der vom selben Autor vor 2 Jahren angegebene Querschnittenbeh/~lter: ein aus 3 Schichten 
zusammengesehraubter Aluminiumrahmen, zwischen dessen Schichten Spiegelglasseheiben 
eingekittet sind. Als Kitt finder ,,Diamond show-case cement" der Firma ,,Diamond Patent 
Co." Verwendung. Eine Firma in Oklahoma City stellt solche Schauk/~sten um 35 Dollar per 
Stiick her. W. Wirtinger (Wien). o 

Krause, Curt: Zur Technik der ItersteUung yon Museumspr~iparaten inshesondere 
Plattenpr~iparaten. (Veterin.-Path. Inst., Univ. So]in.) Dtseh. tieri~rztl. Wsehr. 1929 II~ 
500 --502. 

Der Autor empfiehlt zur Aufstellung yon Schnittpr~paraten selbstgefe1~igte Schaugl~ser, 
deren Rahmen aus gefMztem Holz oder Blech bestehen, in welche die Glasplatten mit einem 
YAtt aus Zinkoxyd un4 Bernsteinlack eingekittet werden. Als EinschluBmasse wird nach 
KMserling-Konservierung Kaiserling I I I  mit einem Zusatz yon 10% einer 10proz. sauberen 
Gelatinel(isung verwendet. W. Wirtinger (Wien). ~ ~ 

Verstcherungsrechtl iche Mediz in.  

Ruhemann, Konrad: [~ber unfallmedizinisehe Gutachtereignung. Mschr. Unfall- 
heilk. 36, 111--116 (1929). 

Nieht jeder Arzt hat  un~allmedizinische Eignung; diese geht. leider auch manchen 
(Universit~its-) Inst i tuten ab. Kenntnis der Rechtsprechung des RVA. beziiglich der 
Anffassung des ursi~chlichen Zusammenhangs ist erforderlieh. Lehrreiehes Beispiel: 
ein Arbeiter, der an Grippe erkrankt, die ersten Anzeichen der Krankheit  wi~hrend 
tier Arbeit sptirt, fiihrt nach Monarch sein Leiden teilweise auf diesen ,,Unfall" zurtiek. 
Eine UniversitStsklinik diagnostiziert einen hysterisehen Symptomenkomplex, bejaht 


