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Heilbehandlermethoden Sei Hiiftgelenktuberkulose and Armausrenkung, Strai- 
barkeit umgekehrt proportional dem Umfang medizinischer Kenntnisse. Reichsgerichts- 
urteil 2 D 121/33 veto 16. I IL 1933. Rechtsprechg n. ~Ied.-Gesetzgebg (Sonderbeil. 
d. Z. Med.beamte 46) 46, 18--19 (1933). 

Der Heflkundige Gr. hatte eine 19]/~hrige Kranke wegen Hfiftgelenktuberkulose mit 
G e r s o n- Digt und Lehmumschl~gen behandelt. Als sie nach 4 5{onaten wegen Verschlechterung 
(Eiterfisteln) in faehgrztliche Behandlung trat, war der t6dliche Ausgang nicht mehr zu ver- 
hindern. Das LG. spraeh Gr. yon der Anklage wegen berufsfahrlgssiger X6rperverletzung frci, 
well zwar h6chstwahrscheinlich, nicht aber mit an Sieherheit grenzender Wahrscheinlicbkeit 
die Vcrschlimmerm~g des Leidens auf die Iteilmethode des Gr. zurfiekzufiihren sei. Das RG. 
lehnte die Revision des Staatsanwalts als sachlieh nnbegrfindet ab. - -  In einem 2. Falle 
hatte dersclbe Heilkundige eine 67jghrige [Frau wegen Ansrenkung des rechten Schultcr- 
gelcnkes behandelt. Nach seiner ]3ehauptung hatte er das Gelenk wieder eingercnkt, aber 
nicht bandagiert, sondern mit Bestrahlungen behandelt mit dem Ergebnis einer vollst.gn- 
digen Versteifung des Gelenkes. Ein Facharzt hatte festgestellt, dab der Gelenkkopf nicht 
eingerenkt war. Das LG. verurteilte Gr. zu 3 Monaten Gefi~ngnis, weil er die ihm in seinem 
Beruf als Heilbehandler obliegende Aufmerksamkeits- und Sorgfaltspflieht gr6blichst auBer 
aeh~ gelassen habe. In diesem Falle gab das RG. der Revision des Angeklagten start: Die 
Mlgemeine Formulierung des Vorderrichtcrs yon der AuBerachtlassung der gebotenen Auf- 
merksamkcit genfige nicht, vielmehr sei zu ermessen, ob der ttcilkundige, nnter dem pers6n- 
lichen Gesichtswinkel seiner pers6nlichcn nnd beruflichen Fahigkeiten und Kenntnisse be- 
Crachtet, erkennen konnte und mul3te, dab seine tteilmethode Mlgemeinen Regeln der tteil- 
kunde widersprach Das RG. bewcgt sich also in genau denselben Gedankeng/ingen wie 
in dem yon mir verOffentlichten Urteil, in dem es der Revision eincs Angeklagten stattgcgeben 
hatte, der einer an Bauchfellentzfindung naeh Wurmfortsatzdnrehbrnch Leidenden den Leib 
mit warmer Butter massiert hatte. Diescr Angeklagte ist in der erneuten Verhandlung, wie 
von Inir vorausgesagt, ffeigesprochen worden. Giese (Jcna), 

Asehaffenburg: Zur Psyehologie des Kurpfusehertums. (Ally. Arztl. Vet., KSln, 
Sitzg. v. 6. I II .  1933.) Miinch. reed. Wsehr. 1933 1~ 949. 

Kurzes Referat fiber die Grundlagen, die zur Kurpfnscherei fiihren; seitens der Nut- 
pfuscher die Schwindler, Geltungsbedfirftige und Fanatiker; seitens des Publikums die ttalb- 
gebildeten und die Unheilbaren mit der Schnsncht nach dem Wander. Die Erfolge beruhen 
teils auf Selbstheilung, vielfach ist es Selbstt~tuschung, geheil~ zu sein. Kurpfuschcrei ist das 
typische Beispiel der Einzel- und Massensuggestion. Verf. schliel3t mit L ieks  Worlben: ,,Gegen 
den wahren Arzt wird der Kurpfuscher niema!s aufkommen", Leibbrand (Berlin). 

Spurennachweis. Leichenerscheinunqen. Technik___2 
Philipsborn, Alexander: Leiehensehau und Leiehensektion. Med. Welt  1933~ 821 

bis 822. 
Verf. weist auf die Notwendigkeit  einer obligatorischen s Leichensehau 

fiir das Reiehsgebiet hin, wobei er besonders begrtil]% dal~ Preul~en nunmehr dutch die 
Verordnung vom 18. IV. 1933 (Preul]. Gesetzessammlnng 1933, 40) einheitliehe ftir 
das ganze Staatsgebiet  geltende Besthnmungen getroffen hat. In  den tibrigen nord- 
deutsehen Staaten herrseht dagegen naeh dem Berieht des VerL noeh erhebliche Un- 
einheitl iehkeit  nnd Zersplitterung. Weiterhin wird begrii~enswerterweise der Ansieht 
Ausdruck gegeben, dal3 die Leichensehau, aueh wenn sie dureh einen Arzt  ausgefiihrt 
wird, vielfach nieht zu der notwendigen Feststel lung der Todesursache geniigt, dal3 
abet  andererseits die bestehenden Vorsehriften, die referiert werden, nieht  hinreiehen, 
um in zweifelhaften F~llen eine 0ffnnng der Leiehe dnrchzudriicken. Verf. fordert  
Bin Reiehsgesetz tiber die firztliehe Zwangsleiehensehau, an die sieh in allen F-~llen, 
in denen die Todesursaehe nicht ganz klar erseheint, eine (yon geriehtlieh-medizinischer 
Seite bereits vielfaeh vorgesehIagene and gewtinsehte; d. Re/.) V e r w a l t u n g s s e k t i o n  
ansehliel3en soi l  B. Mueller (Mtinehen). 

Pi6deligvre et Z6bouni: Les brfilures des poils. (r Haarverbrennungen.)  (Soc. 
de Mdd. L~q. de France, Pa~'is, 3. IV. 1933.) Ann. MSd. 16g. etc. 13~ 297--303 (1933). 

Verff. wiesen durch fraktionierte Erhit.zung yon Haaren bei hSherer Tempera~ur 
nach, dal~ diese zuerst infolge der Hitzewirknng einen starken Gewichtsverlust infolge 
Wasserverdampfung erleiden. Bei einer Temperatur  yon 140--150 ~ beginnen sie, aus- 
gesprochene anatomisehe Veri~nderungen aufzuweisen. Die Eintrocknung, die das 
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Haar bei niedrigen Temperaturen zeigt, macht nur sehr unbedeutende anatomisehe Ver- 
/~nderungen, die nut bei weil~en ttaaren a n  einem Wechsel der Farbe (Grfinf~rbung) 
feststellbar sind. Bei einer Temperatur fiber 140--150 ~ bilden sich im Innern des I-Iaares 
Gasblasen, die haupts~chlich in der Marksubstanz entstehen. Aueh in Haaren ohne Mark 
bilden sieh diese Gasblasen immer zuerst im Zentralteil des Haares. Sie vergr613ern 
sieh dann, werden zahlreicher und dehnen die Cuticula des ttaares, die ihnen offenbar 
erhebliehen Widerstand bietet, aus. Von 200 ~ an platzen die Blasen, alas Haar zerf/illt 
mehr und mehr und beginnt dann bei 260--270 ~ zu verkohlen. Von 300 ~ ab ist diese 
Verkohlung eine komplette. Weimann (Berlin). 

Ein neues Todesfeststellungsmittel. Deformationsf~higkeit der Pupille. Arch. 
Kriminol. 92, 161--162 (1933). 

Beim lebenden Menschen ver/indert sich die Form der Pupille nicht, wenn mit 
dem Finger ein Druck auf den Augapfel ausgefibt wird. Beim toten Menschen gibt 
die Pupille dem Fingerdruek nach und nimmt je nach der Art des Druekes ovale oder 
Dreiecksform an. Die Zuverl~ssigkeit dieses Zeiehens hat L. Tone l l i  in mehreren 
F~llen yon Scheintod bestatigt gefunden. Bei Mensehen, welehe e rvor  und nach dee 
Ableben untersuehen konnte, stellte er feat, daI~ das Zeichen sehon wenige Minuten 
naeh eingetretenem Tode nachzuweisen war. Jendralski (Gleiwitz). 

�9 Pereira de Azevedo Neves, Jo~o Alberto: Le masque du eacIavre. (Gesichts- 
ausdruck der Leiehe.) Lisbonne: Imprimerie Nat. 1931. 20 S. u. 46 Abb. 

Durch die Muskelerschlaffung verschwindet bei den meisten Leichen der charakteristische 
Gesichtsausdruck des Lebenden. Ansnahmsweise werden dureh kataleptische Starre, wie 
Verf. meint, Ziige der I-Ieiterkeit, der Angst, des Sehreckens usw., die im Augenbliek des Todes 
bestanden, festgehalten, ttierzu bringt die Arbeit 40 Abbildungen tells nach historisehen 
Totenmasken, tells nach eigenen Beobachtungen. Gefiihlsausdruck war vorhanden bei Er- 
h~ngten und~ bei p15tzlich Verstorbenen versehiedener Art. P. Fraenckel (Berlin). 

Ido, RySzS, Kwanji Memonoi und Buikazu Nishizaki: Chemisehe Studien fiber 
die experimentelle Fiiulnis. II. Mitt. (Ge~ichtsii~'tzl. Inst., Univ. Okayama.) Okayama- 
Igakkai-Zasshi 45, 491--499 (1933) [3apaniseh]. 

Naeh derselben Methode, die in der 1. VerSffentlichung dieser Experimente dar- 
gel egt wurde, haben die Verff. Untersuchungen fiber die postmortalen chemisehen 
Ver/inderungen einiger Organe des Kaninehens im Winter angestellt. - -  Die postmortale 
Vermehrung der Reststickstoffmenge untersuchter Organe geht im Winter vie] lang- 
samer vor sich a]s im Frfihsommer: der postmortale Zersetznngsgrad im Winter be- 
trggt ~/lo desselben im Frfihsommer. - -  Im allgemeinen stimmt die Reihenfolge der 
einzelnen Organe, dem Zersetzungsgrade nach, auch bei diesen Versuchen mit der yon 
Caspe r  angegebenen ziemlieh gut fiberein, was sehon in der vorigen Mitteilung yon 
uns naehgewiesen wurde. (Vgl. diese Z. 17, 293.) Autore]erat. ~176 

Parenti, Alberto-Mario: Di un metodo pratieo di imbalsamazione. (Uber eine 
praktisehe Methode der Einbalsamierung.) Arch. ital. Sci. reed. colon. 14, 430 bis 
432 (1933). 

Die Methode besteht in der a]tbekannten intraarteriellen Einspritzung yon erst 
20proz., dann 40proz. wi~l]riger Formalinl5sung in die Leiche. Die Methode finder viel 
Verwendung haupts/~ehlich auf Schiffen oder in den Kolonien. (Meiner Erfahrung nach 
ist es ratsam, eine Misehung yon Formalin 40proz. 3 Teile, Methylalkohol 2 Teile zu 
verwenden. Ref.) Romanese (Parma). 

Baglioni, S.: Sulla eonservazione di organi viseerali di mummia egiziana. (Uber 
die Konservierung der Eingeweide einer ~gyptischen Mumie.) Bull. Accad. reed. 
Roma 59, 127--132 (1933). 

Der Verf. berichtet ~iber das Ergebnis der histologischen Untersuchung der Eingeweide 
einer ~gyptischen Mumie der 26. Dynastie (663--588 v. Chr.), welche in einer Erdpechmasse 
eingebettet war und nur m~ihselig im Benzinbade daraus befreit werden konnte, worauf die 
ebenfalls mit Erdpech imbibierte Leinwandhfille der Eingeweide, welche mit denselben eine 
starre und kompakte Masse bildete, in Erscheinung trat. Es sei @her wahrseheinlich, da/~ die 
Leinwand mit den Eingeweiden in durch Erw~rmung oder auf andere Art flfissig gernaehtes 
Erdpech eingebettet wurde. Nach langem Einlegen in physiologische KoChsalzlSsung und 
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10% Formalin war die /~u$ere Form der Lunge, des Magens, der Darmschlingen und eines 
groBen Blutgefi~Bes zwar stark gesehrumpft, doch erkennbar, wi~hrend der Inhalt der fibrigen 
Organe, in denen das Gehirn und die Leber vermutet werden, vollst~ndig unkennbar war. - -  
zur histologischen Untersuchung der Bronchien, der BlutgefaBe, des Magens und Darmes 
wnrden die Schnitte mittels H/~matoxyhn-Eosin sowie nach M a l l o r y  und W e i g e r t  gefgrbt, 
um das elastische und Bindegewebe darzustellen. Das Ergebnis derselben ist, dag zwar die 
einzelnen Wandschichten der besagten Organe nieht erkennbar sind, wohl aber sowohl das 
offene Lumen des Blutgef~es, der sternf6rmige Quersehnitt der kMnen Bronchien nnd die 
Form einzelner Darmzotten erhaltengeblieben sind, verschiedene verflochtene Gewebsbiindel 
die Mal lory-Farbung angenommen haben, die elastischen Fasern mit der Weiger tschen 
Fgrbung nieht darstellbar sind, wghrend noeh einzeine EpithelzellverMnde in den Bronchien, 
mit tt~matoxylin-Eosin gef/~rbt, in charakteristischer Anordnung erscheinen. 

Es ist  also dutch die Konservierungsmethode der alten Xgypter  auch der histolo- 
gische Charakter  der Sti i tzsubstanzen durch mehr als 2 Jahr tausende erhalten. 

Korn[dd (Zagreb). 
Davidsohn, I.: The autopsy. An outline of the problem. (Die Obduktion. Eine 

Umri$zeichnung der Aufgabe.) (Path. Laborat., Mount Sinai Hosp., Chicago.) Amer. 
J. clin. Path.  3, 199--209 (1933). 

Allgemeiner (Jberblick iiber die Griinde, die Obduktionen wiinschenswerg machen; 
es wird dargetan, dab die Obduktionen in USA. immer noch in ungeniigender Zahl gemacht 
werden. Wesentlich zwei Ursachen tragen hierzu bei: 1. dag die Obduktionen nicht durch 
gesetzliche Bestimmungen unterstiitzt worden sind, und 2. dag ein groBer Tell der Xrzte 
immer noch nicht zur Einsicht yon der Bedeutung der Obduktionen ffir die Krankheits- 
analyse gekommen ist. Es sei die Pflicht der pathologischen Anatomen, bei den Obduktionen 
die klinisehen Gesichtspunkte genau zu beachten und dadureh das Interesse der Kollegen fiir 
diesen Tell der Analyse zu f6rdern. Einar S]Svall (Lurid). 

Freeman, William: The pathologist's duty in obtaining permission for autopsy. 
(Die Verpflichtungen des Pathologen zum Erlangen der Erlaubnis,  eine Obduktion aus- 
zuffihren.) (Research Serv., Worcester State Hosp., Worcester.) Amer. J. clin. Path.  3, 
211--219 (1933). 

Praktische Notizen, wie man in bezug auf die Erlaubnis, die Obduktion zu machen, 
c[as Verst/~ndnis der Verwandten des Verstorbenen nnd der Leichenbestatter erlangt. Dazu 
einige sektionstechnische tIinweise zur rficksichtsvollen Ausfiihrung der Obduk~ion. 

Einar S~Svall (Lund). 
Wolff, E. K.: Die Herstellung gerahmter Sammlungspr~iparate. (Tbk.-Krankenh. 

d. Stadt Berlin, Waldhaus Charlottenburg, Sommer/eld, Osthavelland.) Zbl. Path.  56, 
401--404 (1933). 

Der Verf. beschreibt eine Troekenmontage yon diekeren Organschnitten usw.; nach 
Fixierung und W~sserung wird das Pr~loarat bei 60 ~  Brutsehrank in 20% Gelatine dureh- 
tr/~nkt. Der Einschlul] erfolgt in einer den Dimensionen des Pr~parates angeloaBten, m6glichs~ 
knapp dasselbe umgreifenden Kammer, welche fiber einer diinnen Glasplatte (gebrauehte 
R6ntgenplatten!) innerhalb eines Holzrahmens aus Weichparaffin hergestellt wurde. I)as 
Pr/~parat wird mit der zur Sehau zu s~ellenden F1/~che nach unten in die vorher mit 50--60 ~ 
warmer, 2--3% Agarmasse besehiekte Kammer eingelegt und mit ge61ten Metallgewichten 
bis zum Erstarren der EinsehluBmasse an die Glasplatte angedrfickt. Nach dem Erstarren 
wird die Kammer durch AufgieBen yon Weiehparaffin hermetisch verschlossen, sehlieBlich 
die Rfiekseite durch eine Sperrholzplatte, welche am Itolzrahmen festgenagelt wird, gesehfitzt. 

W. Wirtinger (Wien).o 

Versieherungsreehtliehe ~ e d i z i n .  

Stolze, tteinrieh: Die Foerstersehe IIyperventilation in BegutaehtungsNllen. Dtseh. 
med. Wschr. 1932 II, 2037--2038. 

An Hand  von 6 Begutachtungsf/~llen wird die Auffassung vertreten, dal] der Hyper-  
venti lat ion bei ihrer leiehten Teehnik und gefahrlosen Anwendung zwar ein praktischer 
Wef t  nicht abzusprechen sei, dag sie abet  entscheidenden Wer t  nut  bei posit ivem 
Ausfall habe. Panse (Berlin).~ 

Duerdoth: Spiit erkannter Kopfsteeksehug und Erwerbsf~ihigkeit. Xrztl. Sach- 
verst .ztg 89, 113--114~ (1933). 

Kopfverletzung eines Kriegsfreiwil]igen im Herbst 1914:3 em lange Wunde an der linken 
Kopfseite; kein eingehender Befund; keine ROntgenanfnahme. Anfangs Klagen fiber Seh- 
st6rungen, spgter fiber Nackenschmerzen. Glatter Heilverlauf~ 1 Monat sp/~ter g. v. entlassen. 


