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Bueost~, Mauriee: .Droit de gu~rir" et th~rapeutique intra-c~r~brale. (Uber d~s 
, ,Reeht zur Kei]ung:'  und ~ber intracerebrMe therapeutische Eingriffe.) (AsiIe, lZille - 
]ui/.) (Soc. de M~d. L@ de France, Paris, 11. X I L  1933.) Ann. Mhd. l~g. etc. 14~ 
77--92 (1934). 

Ducos t~  verteidigt zun~ehst lebhaft seine ~ethode, Injektionen yon Hei]mittela direkt 
durch ein kleines Bohrloch im Sch~deldaeh mittels Spritze anszufiihren. Er weist darauf hin, 
dab bei Gehirnleiden die meisten tteilmittel die Blut-LJquorschranke nicht durchbrechen 
kOnnen und will die intraeerebrMe Injektion mit Erfolg bei ParMyse, Sehizophrenie, Epilepsie, 
Encephalitis lethargica, Tetanus angewandt haben, bei ParMyse mit welt grOfierem Erfo]g 
Ms die MMariakur verspricht. Diese Kranken sollen ,,gesiinder, jugendlieher, leistungsf~higer 
Ms vor der Krankheit geworden sein" (! Ref.). 

Im Anschlul~ daran wird nun er6rtert,  ob der Arzt  such gegen den ansgesprochenen 
Willen des Kranken  das Recht  habe, HeilmM~nahmen anzuwendcn, die er gemgl3 seiner 
besseren Einsieht  in den biologischcn Ablanf der Krankhei t  far  richtig halte. Dieses 
wird bcjaht ,  ja ffir die Pflieht des Arztes erklgrt.  Hiinfig Ifihren minderwertige Motive 
zur Verweigernng iirztlicher Magnahmen. Nur  wcnn die Aussiehten zweifelhaft sind, 
k~me dieses sonst Mlgemein gfilgige Prinzip nieht in Frage.  Klughei t  gcbiete Ireilieh 
vorher eine Konsul ta t ion mit  erfahrenen Kollegen und deren schriftlich niedcrgelegte 
Zustimmung. Bei einer noeh nicht allgemein anerkannten Heilmethode wie der intra-  
cerebralen In jekt ion  sei das Vorgehen des Arztes schwierig, obwohl er nicht  zweifle, 
dag die ,,franz6sisehe Methodc" (ira Gegensatz zur MMariakur W. v. J a u r e g g s )  sich 
bald  durchsetzen werde. D. lgl~t sieh bei Geisteskranken sehriftliehes Einverstgndnis  
des Vormunds usw. geben und ist  dann seiner Ansicht nach aueh in den ganz seltenen 
Fgllen geschiit.zt, wo der Ausgang ungiinstig ist odor etwa der E inwand unterlassener 
MalariMmpfung spiiter erhoben werden k6nnte. Sein Verfahren sei durch zahlreichc 
Tierversuche geniigend gesichert und wisscnschaftlieh als ungefghrlich begrtindct. 

Besserer (Mtinster i. W.). 

S p u r e n n a c h w e i s  . 

@ Lenhartz, Hermann: Mikroskopie und Chemie am Krankenbett. FortgeL v. Erich 
Meyer. 11. Aufl. Bearb. v. A. v. Domarus u. It.  Seyderhelm. Berlin: Jnlius Springer 
1934. X, 370 S., 2 Tar. u. 180 Abb. RM. 18.60. 

Seit dem Erscheinen der ]etzten Auflage des frtiher viel benutzten Buehes ist mehr Ms 
ein Dezennium vergangen. Die neue Auflage bringt den Mten Aufbau, abet den groBen Fort- 
sehritten der Laboratorimnsmethodik ist ausgiebig l~echnung getragen. Die straffe Darste]lung 
erm6glicht eine ausreiehende Einfiihrung in die Technik der einzelnen Methoden; M]es k]inisch 
Wiehtige ist erwahnt. ]~esonders die Nikromethodik ist voll zu ihrem Reeht gekommen. 
Vielheit der Teehnik ist mit Reehg dort, wo niehts Wesent]iehes an Vereinfaehung oder Exakt- 
heir erreicht wird, unerw~hnt geblieben oder stark beschnitten. Bei den Liquoruntersuchnngen 
h~tte Mlerdings meines Erachtens neben der Go]dsolreM~tion (S. 351) die einfaehere und 
gleiehes leistende ~{astixreaktion beschrieben werden khnnen. - -  Das Buch gehhrt in dent 
neuen Gewande sieher zu den handlichsten und znverl/~ssigsten Fiihrern im kliniseh-ehemischen 
Laboratorinm und wird sich sieher, ebenso wie frtiher, zahlreiehe Freunde erwerben. 

Besserer (Miinster i. W.). 
Hamperl~ H.: Die Fluoreseenzmikroskopie menschlieher Gewebe. (Path.-Anat .  

Inst., Univ. Wien.) Virehows Arch. 292, 1--51 (193@ 
Die vorliegenden Untersueliungen wurden zum Tell mit  dem Fluorescenzmikro- 

skop, welches R e i c h e r t - W i e n  (nach den Angaben yon I t a i t i n g e r )  zusammengestell t  
hat ,  ausgefiihrt,  zum Teil wurden sic noch kontrol l ier t  yon dem nach der Angabe des 
Verf. mindestens ebenso leistungsfgliigen Fluoresccnzmikroskop der F i rma Z e i  s s. 

IIinsiehtlieh der Methodik sei nur so viel hier erwfihnt, dag zum Tell die Organgewebe 
in frischem Zustand in physiologlscher I{oehsMzl6snng zerzupft untersueht wurden, in der 
gr6geren Zahl jedoeh an Sehnittpr&para~n. Als solehe kamen zun/~ehst in Betraeht Gefrier- 
schnitte, entweder an. unifixiertem 3~ateriM, oder, da das ]etztere sehwer zn bearbeiten ist, 
an formolfixierten Organsttiekehen. Bei letzterer Methode ist sehr bemerkenswert, dab das 
sonst im histologisehen Bild so st0rende FormMinpigment keine Fluoreseenz aufweist, anderer- 
seits abet verursacht die Formolfixierung offenbar dureh Eiweigf&llung entweder eine Steige- 
rung der Fluorescenz oder es rnft erst ttberhanpt eine Fluoreseenz hervor (seknndi~r erregte 
Pluoreseenz). Neben den Gefriersehnitten, die in Glycerin eingesehlossen untersueht wurden, 
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hat Verf. auch eingebettete Paraffinsolmitte nach Entfernung des Paraffins untersucht. - -  
Diese bier in der Mehrzahl der F~lle in reinem, nicht fluorescierenden Paraffin6]. Die P a r a f f i n  - 
e i n b e t t u n g  laBt im allgemeinen die Fluoreseenz der Gewebe unver~ndert, dagegen sind Ein- 
bettungen in G e l a t i n e  oder Ce l lo id in  wegen der Eigenfluorescenz dieses Materials unzweek- 
m~13ig; das gleiehe gilt auch ffir den Einschlu$ in Xanadabalsam, der ebenfalls fluoreseiert. 
Wiehtig ist natiirlich immer, da$ zu dieser ganzen Teehnik nur reine Reagentien verwendet 
werden, weft die geringste verunreinigende Beimengung den Fluorescenzton s kSnnte. 
Die auf diese Weise hergestellten Pr~parate werden nun unter dem Fluorescenzmikroskop 
auf Fluoreseenz untersucht. Sowohl dutch den Farbton wie aueh durch die Intensit~t des 
Leuchtens unterscheiden sich die in Erseheinung tretenden Fluorescenzfarben. Man hat aus 
der ]3eschreibuvLg den Eindruck und weiB das aueh aus eigener Edahrung, wie sehwierig es 
ist, die dabei auftretenden einzelnen Farbenunterschiede nach der fiblichen Farbenskala 
einzustufen und zu schildern. Besonders schwierig ist die Wiedergabe in Photogrammen. Die 
Aufnahme (mit der Reieher t sehcn  Aufsatzkamera 4,5 : 6 era) eriordert eine sehr lange Belich- 
tung (bis zu 15 MAnuten). - -  Im speziellen Tell werden nun die ]3eobaeh tungen  geschildert, 
welehe der VerL an systematiseh durchuntersuchten Organen und Organgeweben erhoben 
hat, wobei das :Blur berfieksichtigt wird, ferner die Binde- und Stfitzsubstanzen einschliel31ich 
des Muskelgewebes und des Fettgewebes, ferner das Nervengewebe. Dann folgen die drfisigen 
Organe, die Ausseheidungsdriisen (Speicheldrfisen und Pankreas), die Leber, die Niere und 
die Milehdriise. In einem weiteren Absehnitt werden die endokrinen Driisen behandelt: Epithel- 
k6rperchen, Se~dlddrfise, Hypophyse, Nebenniere, Epiphyse, Glandula earotica. In einem 
folgenden Abschnitt die einzelnen Teile der mannlichen und der weibliehen Geschlechtsorgane, 
sowie endlich diejenigen des Verdauungsapparates und der Lymphapparate, dann der Lunge, 
der au$eren Haat  und ihrer Anhangsorgane (Sehwei$- und Ta]gdriisen, Haare). ]~esonders 
hfibseh ist die farbenprachtige Fluorescenz eines abgebildeten, in Glycerin eingeschlossenen 
Formalin-Gefrierschnittes eines ~aares der Achselhaut. Dann werden weiter die Fluorescenz- 
erseheinungen aia den Fettstoffen (hier fluorescieren ziemlieh regelm~$ig gerade die n i e h t  
doppelbreehenden Lipoide) besehrieben und diejenigen an den verschiedenen Pigmenten 
(Melanin und Abnfitzungspigment). 

Die Untersuchungen zeugen yon einem ungeheuren Fleil] der Durcharbei tung 
des gesamten menschlichen Gewebcs; Refi ha t  aber den Eindruek,  als ob gerade ifir 
die gerichtlichc Medizin wenig Brauehbares aus dieser Methode zu erwarten is~. Verf. 
~u$crst  sich seJ[bst schr zurfiekhal~end und glaubt,  da$ vielleicht eine intcnsivere Be- 
sch~ftigung mi~ der sog. sekunds Fluoresccnz mehr Ausbeute zu liefern versprSche. 
{Unter sekund~.rer Fluorescenz vers teht  man die Erscheinung, da]] Gewcbe, die selbst 
nicht  fluorescieren, durch best immte Behandlung  [Formolfixierung odor sonstige 
chemischc odor f~rbcrische Becinflussung] erst  vcrschiedene Fluorescenzerschcinungen 
aufweisen.) Bekanntl ich wurde diese sekund~re Fluorcscenz in weitcstem Umfang 
zum Nachweis des Porphyringehal tcs  ( B o r s t  und X O n i g s d 6 r f e r )  verwendet.  

H. Merkel (Mfinchen). 
Ferreira, Cl~udio: Unterseheidung der Rassen dureh das Blur. Arch. Med. leg. 

5, 51--59 (1932) [Portugiesisch]. 
Fiir den Ausfall der Manoi loffsehen l~eaktion ist m6gliehst r~sches Arbeiten sowie 

Qualitat und Menge der verwendeten Salzs~ure und des Permanganates yon grol~er ~edeutung. 
Die Re~ktion ist jedoch nieht geeignet, Rassenunterschiede sicher festzulegen mid hat auch 
keinen geriehtlieh-medizinisehen Wert. Biehler (Ludwigshafen).o 

Stuekmann, Rudolf: Neuere Uutersuchungen fiber Spermakrystalle. (Inst. /. 
Ge~'iehtl. Med., Univ. Kiel.) Kiel:  Diss. 1932. 16 S. 

Naeh Besprechung der iiblichen Methoden des Spermanachweises, insbesondere 
der F l o r e n c e s c h e n  und B a r b e r i o s c h e n  Probe bcrichtet  Verf. fiber eine neue yon 
N i c  d e r 1 a n d angegebcne Methode: 

Bei Zusatz yon 3proz. Schwefels~ure zu 1 Tropfen Sperm~ odor der Extr~ktions- oder 
Maeerationsflfissigkeit yon Spermaflecken auf Stoffen nsw. bilden sich sehr bald mit schwaeher 
Vergr6Berung siehtbare, st~rk lichtbrechende, gl~nzende KrystMle in Form prismatiseher 
Nadeln odor St~behen, h~ufig palisaden~rtig am Rande oder zu Drusen zusammengelagert. 
Bei starker Verdiinnung der Macerationsflfissigkeit muI~ man bis zur Bildung der Krystalle 
oft einige Stunden warten. - -  Die Bfldung der in Wasser, Alkohol, )~ther, Chloroform unl6s- 
lichen Krystalle beruht auf der Anwesenheit yon Calcium. Mit Chlorealcium nnd Sehwefel- 
s~ure lassen sieh die gleichen Krystalle erzeugen. Bei vergleiehender Untersuchung -con 76 
moist ~tlteren S~menfleeken erwies sieh die Sehwefels~uremethode in allen F~llen positiv, 
die F lo reneesche  56real, die Barber iosehe  23real positiv. Doch wiesen andere K6rper- 
fliissigkeiten wie Vernix easeos~, Sputum, Go.-Eiter, V~ginMsekret regelm~l~ig auch eine 
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positive Reaktion bei der Schwefels~m-eprobe auf, so d ai3 die Methode zur Unterscheidung 
yon Sperma gegen andere K6rperfltissigkeiten usw. nieht geeignet ist. - -  Aus dem positiven 
Ausfall der Sehwefels~ureprobe ist daher niehts zu sehlie[~en; der negative Ausfa]l der Probe 
schliel~t die Anwesenheit yon Sperm~ aus. Heidemann (Bad Sehwalbaeh). 

Poluekto[~, N. S.: Eine neue Tiiptelreaktion auf Kalium. (Inst. d. Seltene~, Metalle, 
Odessa.) Mikroehem., ~ .  F. 8, 265--266 (1934). 

Der ~Naehweis beruht auf der Bfidung des sehwer]Oslichen orangeroten Kaliumsalzes des 
ttexanitrodiphenylamin (CsH~[NOe]s)~I-I. Das Na-Salz finder a]s Farbstoff ,,Aurantia" 
Verwendung. ])as Amin stellt eine gelbe krystallinische Substanz dar, nnlSslich in Wasser, 
15slich in Xtznatron unter Bildung einer intensiv orangeroten LSsnng. Fiigt man zu dieser 
ein 15sliches Kaliumsalz, so f~llt ein orangeroter, rein krystalliniseher ~Niedersch]ag aus, der 
Ms Zeichen der Anwesenheit yon Xalinm dienen kann. Die Reaktion ist ffir K in Anwesenheit 
tier Elemente der zwei letzten Gruppen spezifiseh, da Li, :Na, Mg, Ca, Sa nnd Ba diese Reaktion 
nieht geben. ~NHt-Salze wirken st6rend, l~ubidium und Caesium, welche sich bei dieser Reak- 
tion wie Kalium verhalten, dfirfen nieht zugegen sein. Erfassungsgrenze: 3 ~, X. Grenz- 
konzentration 1 : 10000. Strigsl (Leipzig). 

Versicherun.qsrechtliche ~ e d i z i n .  

Sehweigh~iuser, Franz: Zur Auslegung des w 903 RV0. Msehr. Arb.- u. Angest.ver- 
sich. 21, 482--486 (1933). 

Die I%VO. gibt den Versicherungstr/~gern das Reeht, ffir alle Aufwendungen, die sie aui 
Grund dieses Gesetzes infolge eines Unfalls gemacht haben, Ersatz vom Betriebsunternehmer, 
seinem Bevollm~chtigten oder Repr~sentanten, Betriebs- oder Arbeitsaufseher zu verlangen, 
gegen den durch starfreehtliches Urteil festgestellt ist, dab er den Unfall vors~tzHch oder fahr- 
[~ssig durch Aul3erachtlassung der dureh Amt, Beruf oder Gewerbe besonders verpflichtenden 
Aufmerksamkeit herbeigefiihrt hat. Wenn diese ~'eststelinng vorliegt, ist die Ersatzpflicht 
des Betriebsunternehmers ohne weiteres gegeben, und zwar nut  in diesem Falle. Die Ersatz- 
pflieht besteht nur ~fir diejenigen Leistungen, die der Berufsgenossenschaft obliegen, nnbertick- 
siehtigt bleibt der dutch eigenes Versehulden eingetre~ene Schaden. Die Bestimmung aus w 903 
RVO. ist gegen den se]bstversicherten Unternehmer nieht anwendbar, wenn er einen ent- 
sch~digungspflichtigen Unfall erlitten hat, denn die tIaftung soll nur eintreten, wenn AuL 
siehtspersonen und leitende PersSnlichkeiten, d.h. solche, die wegen ihrer Stellung znr An- 
wendung besonderer Aufmerksamkeit verpflichtet sind, fahrl~ssig die ihnen obliegende AuL 
sicht den ihnen anvertrauten Personen oder anderen ])ritten gegenfiber auBer acht lassen. 
Eine Ha~tung wird ja auch den Arbeitern nicht auferlegt, sondern nur solehen Unternehmern 
und deren Beamten, die in erster Linie den Betrieb und die darin beseh~ftigten Arbeiter zu 
beaufsichtigen haben. Eine teilweise Xnderung an diesem Zustand wird nur dutch die Not- 
verordnung yore 8. XII. 1931 gegeben, indem ein Schadenersatz ganz oder teilweise versagt 
werden kann, wenn ein Versehulden des Versicherten bei einem lUnfall auf dem Wege yon and 
zur Arbeitsst~tte mitgewirkt hut. Zudem kann eine fahrls Selbstverletzung niema]s die 
Grundlage einer strafrechtliehen Verantwortliehkeit bilden, mug auch die Sehu]d des Ver- 
letzten einwandfrei feststehen. Es besteht jedoeh die MSglichkeit, daI~ im Falle der VerletzLmg 
oder TStung eines Arbeitnehmers die tIaitung des Unternehmers aus w 903 l%VO. neben die des 
Betriebsleiters tritt, tier gem~l~ w 913 t~VO. bestellt worden ist. Der Abs. 2 des w 913 ~VO. 
betrifft nut die strafreehtliche tIaftung des Stellvertreters und des Unternehmers, und zwar 
bezieht sich diese Vorschrift nur auf die Straivorschriften der RVO., nieht auch auf diejenigen 
des StGB. Die F~lle der Str~fbarkeit des Unternehmers neben dem Betriebsleiter aus dem 
w 913 Abs. 2 I~VO. begrfinden also nieht ohne weiteres einen Ersatzanspruch aus w 903 ~VO. 
Freilieh darf darans, dab der Unternehmer wegen Verfehhmgen gegen die RVO., z. B. gegen 
die Unfallverhfitungsvorschriften, sieh trotz zul~ssiger Bestellung eines Betriebs]eiters straf- 
bar machen kann, geseMossen werden, dab das Gesetz i]m in diesem Falle ebensowenig der 
zivilrechtlichen Kaftung entheben will. Die Vorsehrift des w 913 Abs. 2 kann somit nicht 
unmittelbar zur Stiitzung eines Anspruchs aus w 903 RVO. verwendet werden, wohl abet darf 
aus diesen Vorsehriften der SehluB gezogen werden, dag der Unternehmer in diesem Falle 
nieht der zivilreehtlichen Itaftung entzogen werden soll, dub vielmehr auch auf ihn trotz der 
Stellung eines Betriebsleiters im Sinne des w 913 l%VO. die al]gemeinen Vorsehriften fiber die 
Aufsichtspflicht nach dem BGB. Anwendung linden, denen jeder unter]iegt, der einen anderen 
zu einer Verrichtung bestellt. Ziemke (Kiel). 

Liebig: Ope~ationspflieht. Dtsch. reed. Wschr. 1934 I~ 144--145. 
Das Selbstbestimmungsreeht fiber den eigenen KSrper ist p~inzipie]l bisher nicht 

in Frage gestellt worden. Trotzdem mul~ anerkannt  werden, da~ der Kranke oder u 
letzte unter  Umstgnden verpflichtet ist, sich einer Operation zu unterziehen, wenn 
diese zur I tei lung oder zur Wiederherstellung der Erwerbstiitigkeit unbedingt  not- 


