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Naturwissenscha[tliche Kriminalistik,_ Spurennachweis. 
Veiga de Carvalh% Hilario, und Raul de Almeida Braga: Beitr~tge aus S~o Paulo zum 

Studium der gerichtlieh-medizinischen Anwendungen der Epimikroskopie. (Inst. de Med. 
Leg. ,,Oscar Freire", Univ., 8~to Paulo.) Arch. Med. teg. 5, 5Jr 11, 46--52 (1935) [Portu- 
giesisch]. 

Beschreibung und Abbildung der Apparatur. Viele photographische Aufnahmen 
des mit dem Epimikroskop untersnchten Materials: Blur-, Samenflecken, Haare, 
Knochendurchschnitte, Schnitte yon Carcinomen, einer Cystenniere usw. Die Epi- 
mikroskopie ist ein wichtiges Hilfsmittcl ~tir die Identifizierung. Ganter. 

Gerin, Cesare: Sulla possibilit~ di determinate nel cadavere mediante i raggi X 
la presenza di velcni a peso atomico elevato. (Ober die b~[Sglichkeit des Naehweises yon 
Giften mit hohem Atomgewicht im Leichnam mittels ROntgenstrahlcn.) (Istit. di Med. 
Leg. ed In/ortunist., Univ., Bologna.) Radiol. e Fis. reed. I I ,  N: s. 2, 105--110 (1935). 

Bci Tierversuchen zeigte es sich, 1. dab Teile des Magens ~md der Ged~rme, die 
in eine L6sung von Blciacetat getaucht wurden, im R6ntgenogramm nur dann cinch 
gut siehtbaren Schatten gaben, wenn die Konzentration des metallisehen Salzes nicht 
untcr 0,05% lag, und 2. dab die r5ntgenologische Untersuchung, ausgefiihrt am Magen- 
darmkanal yon Kaninchen, die mit Bleiacetat in t6dlicher Gabe vergiftet wurden, im 
Magen und bisweilen ouch im Darm (sofern die Untersuchung sich auf dos ganze Tier 
erstrcckte) eine deutliche Verschattung ergab, die durch die Anwesenheit des Giftes 
im Magendarmkanal bedingt war. v. Neureiter (Riga). 

Jirka, Frank J., and Carlo S. Scuderi: Technic of m'inalysis in fat embolism. 
Clinical and experimental study. (Tcchnik ffir Urinanalysen bei Fettembolie. Klini- 
sche und experimentelle Untersuchung.) (8u~y. Serv., Cook County Hosp., Chicago.) 
J. Labor. a. clin. Med. 20, 631--633 (1935). 

Die Nieren yon Patienten, die an Fettembolie leiden, scheiden Fett aus. Seine Bestim- 
mung im Urin stSBt jedoeh auf Schwierigkeiten, besonders weft dos Fett - -  entsprechend der 
physikalischen Tatsache, dab es auf den Fliissigkeiten schwimmt - -  erst mit den letzten 
Kubikzentimetern Urin entleert wird. Der zuerst ausgeschiedene ttarn erwies sich als absolut 
fettfrei. Fr~uen miissen unbedingt katheterisiert werden. Erst beim Aufsitzen nach seheinbar 
bereits vSlliger Blasenentleerung wurde dos Fett gewonnen. Auch bei M~nnern ist der Ka- 
theterismus zuverlassiger als die Spontanen~leerung. Der Urin wird am bcsten in ein sog. 
Babcock-Gins gegeben, wie es zur Bes~immung yon Butgerfett Verwendung finder. ~Taeh 
15 Minuten Zentrifugieren kann in dessen verengertem graduiertem Halse der FettgehMt 
quantitativ abgelesen werden. Ki~rten (Miinchen).o 

Gettler, Alexander 0., and Henry Siegel: Isolation from human tissues ot easily 
volatile organic liquids and their identification. (Isolierung und Identifizierung leicht- 
fliichtiger organiseher Flfissigkeiten arts menscMichen Geweben.) (Chem. Laborat., 
Bellevue Hosp. a. Washington Square Coll., New York, Univ., New York,.) Arch. of 
Path.  19, 208--212 (1935). 

Im ttinblick auf die Bedilrfnisse der Gerichtsmedizin haben Verff. einen Apparat zur 
Abtrennung leichtfliichtiger organiseher Fliissigkeiten, wie ~thylchlorid, ~thylcnehlorid, Pro- 
pylendichlorid, Tetrachlorkohlenstoff, Dichlordifluormethan, Chloroform, Sehwefelkohlenstoff, 
Benzol, ~ther, aus menschliehen Geweben konstruiert. Es handelt sich um einen ausschlieBlich 
mit Glasschliffen zusammengefiigten Wasserdampfdestillationsapparat, in dem die Gewebe 
oder Organc der Einwirkung yon Wasserdampf unterworfen werden. Die dadurch aus- 
getriebenen leichtfliichtigen Fltissigkeiten werden im absteigendcn Kiihler, der in einer eben- 
falls mit Schliff angefiigten eisgekiihlten Vorlage endet, kondensiert. Dos Wasserdampf- 
destfllat wird dann in einem eigens dazu konstruierten Mikrorektifikationsapparat mit einem 
besonders langen und engen Rektffikationsaufsatz rektifiziert. Zur Identifizierung der I~ekti- 
fikate wird yon tier Mikrokoehpunktsbestimmungsmethode Gebrauch gemacht. Fiir dicsen 
Zweck stehen ouch noch die Mikro-Molekulargewichtsbestimmung und die Mikrobestimmung 
yon Kohlenstoff, Wasserstoff und HMogen zur AuswahL Rudolf Merkel (Berlin).~ 

Raitzin, Alejandro: Mikrokrystallographisehe ldentifikation in situ yon Blut- 
flecken. (Inst. de Med. Leg., Univ., Buenos Aires.) Rev. Asoc. m6d. argent. 49, 1115 
his 1122 (1935) [Spanisch]. 

Die neue Apparatur des Ultrapak mit den Vorrichtungen zur Epimikroskopie 
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ermSglieht neue gerichtlich-medizinische Anwendungen zur Klgrung der Natur yon 
Fleoken usw. in situ. Die sicherste Methode zum Blutnachweis ist die mikrokrystallo- 
graphisehe. Verf. fiihrte eine Reihe yon Versuehen aus, am die Blutkrystalle in situ 
herzustellen and dann mit der Epimikroskopie zu identifizieren. Die ausgearbeitete 
Methode ist zuverlgssig und gut brauchbar. Der Ultrapak-Apparat ist dabei aul~er- 
ordent]ich wertvoll, wenn man auch nicht mit ihm, wie behauptet wurde, die Blutfiecke 
direkt, ohne Vorbereitung, sicher als solche identifizieren kann. Die Fgrbung in situ 
ist wegen der hgufigen Zerst5rung der Formelemente auch unsicher. Dagegen ist die 
Darstellung der Blutkrystalle immer mSglich, da immer Hgmoglobin vorhanden ist, 
wenn atteh schon die Formelemente verschwunden sind. Alter, Dicke, Ausdehnung und 
Zerst5rung der Flecke spielen bei dem mikrokrystallographischen Nachweis yon Blur 
in situ gar keine Rolle, solange eine Spur yon Hgmoglobin geblieben ist. Die Methode 
wird veto Verf. als absolut sieher und zuverlgssig bezeichnet. Rieper (Berlin). 

Harrasser, A.: Ergebnisse der anthropologisch-erbbiologischen Vatersehaftsprobe 
in der iisterreiehisehen Justiz. (Anthropol. Inst., Univ. Wien.) Mitt. Anthropol. Ges. 
Wien 65, 204--232 (1935). 

Gutachten fiber die Abstammung auf Grund yon erbbiologischen (anthropolo- 
gisehen und serologischen) Untersuchungen werden in Wien vom Anthropologischen 
Institut der Universitgt abgegeben. Bei den 200 Gutachten, die seit dem Jahre 1932 
ausgearbeitet wurden, hat eine Anzahl Untersueher mitgewirkt, yon denen jeder sich 
mit einem Spezialgebiete beschgftigte; die Summe der Ergebnisse der Einzelgutachten 
wurde zum Schlusse zu einem Endgutachten zusammengefaBt. Dieses Verfahren sell 
Zeit- und Kostenersparnis bedingen und mSglichst nnbeeinfluBte Bearbeitung sichern. 
Xach einer ausffihrliehen sozial-anthropologischen Bearbeitung des Stoffes wird be- 
richter, dab aul~er den 19% der Fglle, in denen ein AusschluB durch die Blutunter- 
suchung gelang, die Ergebnisse yon 52,9% der Fglle groBen prozessualen Beweiswert 
gehabt haben. Eine erhebliche Schwierigkeit fiir die Durchfiihrung des Untersuchungs- 
verfahrens bietet die Kostenfrage, schon weft alle Priiflinge nach Wien reisen mtissen. 
Angaben fiber die Art und Zahl der nntersuchten Merkmale sind nieht gemacht. 

Mayser (Stuttgart). 
Amado Ferreira, Arnaldo: Ist die mikrokrystallogmphisehe Untersuchung fiir das 

Blut sicher? Arch. Soc. Med. leg. e Criminol. S. Paulo 5, 61--96 (1935) [1)ortugiesisch]. 
Es handelt sich um eine Polemik gegen die Behauptungen Dalla Voltas, der den mikro- 

krystallographisehen Naehweis des Blutes als eine unsiehere )Sethode bezeiehnet, tt~min 
und H~moehromogenkrystalle sollen nieht mit Sieherheit nachzuweisen sein. Die Methode 
hgtte nur im Zusammenhang mit dem Naehweis yon Erythrocyten einen relativen Wert. 
Demgegenfiber stellt VerL lest, dal~ eine genaue Beschreibung der in Frage kommenden 
Krystalle und ihre Abgrenzung gegenfiber anderen abso]ut sieher mSg]ich ist. Er stfitzt sich 
dabei auf seine eigene Erfahrung und die zahlreiehen fibereinstimmenden Angaben aus dem 
Weltschrifttum. Die Methode sell nur yon Fachgrzten der Geriehtlichen Medizin ausgefiihrt 
werden, aber dann ist sic auch in hohem Grade zuverl~ssig. Die Teichmannsehen Krystalle 
sind absolut charakteristisch fiir das Blur (Filippi, Vibert,  Cevidalli, Borri). Auch die 
Abgrenzung gegen i~hnliehe Krystalle wie Indigo, l~lorencesehe Krystalle usw. ist durehaus 
sieher. Die Farbverh~ltnisse sind im po]arisierten Lieht absolut eindeutig. Die grol3e Gefahr 
der Behauptungen Dalla Voltas liegen in der Ersehfitterung des Glaubens an die Methode, 
die ein Jahrhundert lang erprobt ist, und gerade verbreeherisehe Elemente werden aus dieser 
fibertriebenen Kritik Vorteile schSpfen. Rieper (Berlin).~ 

Turner, R. G. : Blood alcohol and its relation to intoxication in man. (Blutalkohol 
und seine Beziehung zur Intoxikation beim Mensehen.) (Dep. o/Med. Research, Wayne 
Univ., Coll. o/ Med., Detroit.) Prec. See. exper. Biol. a. Mad. 32, 1548--1552 (1935). 

Die Alkoho]bestimmungen wurden nach einer frfiher beschriebenen Methode in dem 
aus der Cubitalvene entnommenen Blur ausgeffihrt. Die Untersuchungen, die an 32 Per- 
sonen, die unter dem Verdacht des Alkoholrausches standen, ausgefiihrt wurden, ergaben, 
dab erst oberhalb einer Blutalkoholkonzentration yon 0,2% die ersten dentlichen Zeichen 
eines ]eichten Alkoholrausehes (StSrungen beim Sprechen und Gehen) auftraten. Bei Blut- 
a]koholkonzentrationen zwisehen 0,31--0,4% fanden sich schwerere Symptome; die betreffen- 
den Personen waren noch ~hig zu stehen, fielen jedoeh h~ufig hin. Personen, deren Blur- 
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alkoholwer~e 0,41--0,5% erreiehten, zeigten leichte Narkose, in der jedoch noch Versuche 
auf Fragen zu antworten und Bewegungen auszugihren gemacht warden. Bei Blutalkohol- 
werten oberhalb 0,5% war tiefes Korea vorhanden, das mitunter tSdlieh endete. OeIk, ers. ~ 

Newman, Henry W, and Windsor C. Cutting: Alcohol injected intravenously: 
Rate of disappearance from the blood stream in man. (Intraven6s inj izier ter  Alkohoh 
Geschwindigkeit  des Verschwindens aus dem Blu~strom beim Menschen.) (Div. o/ 
Neuropsychiatry a. Dep. o/Med., Stan/ord Univ. School o/ Med., San F~'ancisco.) J. of 
Pharmacol.  54, 371--377 (1935). 

Die Versuche wurden an 20 Mensehen durehgeftihrt, denen 0,5--1,5 ccm pro kg Alkohol 
intravenSs verabreieht wurden. Alkoholbestimmungen im Blur nach Canna.n nnd Sulzer .  
Die Kurven des Abfalls der Alkoholkonzentra.tion im Blur mit der Zeit stetlen gerade Linien 
dar, so dab a.lso, entgegen Ha.gga.rd und G r e e n b e r g ,  die Gesehwindigkeit des AbfMls un- 
a.bh~ngig yon der Anfangskonzentration ist. Ebenso ist (innerhalb des bier untersuehten 
Bereiches yon 15--94 mg % ) diejenige Alkoholmenge, deren Zufuhr a.usreicht, die Konzentra.tion 
des ]3lutes a.u~ konsta.nter H6he zu halten, eine individuell konstante GrSBe und wnabh~ngig vom 
.Mkoholspiegel im Blute. Der erforderliche Alkoholna.chsehub betri~gt durchsehnittlich 0,17r eem 
pro kg und Stunde. (Mella.nby land an Hunden diesen Wert zu 0,185 ecru.) Koll-Schr6der.o 

Koller, Josef: [~ber (lie Atherkonzentration im Blur des Menschen im Verlauf der 
Narkose und deren Bedeutung fiir die Blutalkoholbestimmung. (Gerichtl.-Med. Inst., 
Univ. Mi~nchen.) Brans '  Beitr.  162, 177--183 (1935). 

K e l l e r  ffihrt seine A]koholbestimmungen im Blnte ha.oh dem Verfahren yon Widma. rk  
aus. Es ist a.ber bekannt, daG a.uch bei v611iger Alkoho]enthMtsamkeit eine Menge yon etwa. 
0,02--0,03 p. m. an reduzierenden Stoffen im menschliehen Blute enthMten sein ka.nn, yon 
denen man jedoch nicht mit Sieherheit weiB, ob sic ta.tsi~eh]ich A]kohol verstellen. Diese 
geringen Mengen sind in ihrer praktischen Auswirkung auf die Alkoholbestimmung kaum 
yon Bedeutung. Anders liegt a.ber die Saehe, wenn grSi)ere Mengen reduzierender Stoffe ins 
Blur gelangen, wie z. B. _~ther bei einer ~thernarkose, auf den K. zun~chs~ sein besonderes 
Augenmerk richtete. Er untersuchte das Blur yon 51 Patienten, die zwecks Operation einer 
-~therna.rkose unterworfen wurden, auf seinen J~thergehal~, und zwa.r bei Eintritt  ins Toleranz- 
stadium und bei Eintri t t  ins Stadium des Erwachens, in einigen Fallen a.uch gleich na.ch 
NarkoseschlulL Die Blutproben wiesen eine Xtherkonzentmtion zwischen 0,2 und 1,0 p .m.  
a.uf. Daraus ergibt sich, dab bei Untersuchung yon ~therna.rkoseblut die na.ch Widma. rk  
gefundenen Alkoho]werte unter 1,0 p .m.  keine Rfickschlfisse a.uf einen evtl. vorhandenen 
Alkoholgehalt gestatten nnd bei h6heren Werten die t~eduktion durch )i_ther in Reehnung 
gebracht werden mug. F.v. Kri~ger (Ros~ock).o 

Widmark, Erik M. P.: Hormonale Einfliisse auf den Alkoholumsatz. (Med.-Chem. 
Inst., Univ. Lund.) Biochem. Z. 282, 79--84 (1935). 

In  frfiheren Hundeversuchen war W i d m a r k  zu der Auffassung gekommen, dal~ 
offenbar die Verbrennungsgeschwindigkeit  des Alkohols under dem Einflul] gewisser 
Fak toren  s~tinde. In  der vorliegenden Arbei t  wurde t Iunden 16 Stunden naeh der 
letzgen Mahlzeig eine gewisse Quanti tgt  Alkohol per  os einverleibt und dann nach 
5 - -6  Stunden ein best immtes I t o r m o n  gegeben. In  Zeitabsehnitgen darauf  wurden 
Blutproben mikroanalygisch auf Alkohol untersueht.  Das Ergebnis der Untersuehungen 
fa.l]t W. damn zusammen, dM] bei T h y r o x i n ,  P i t u i ~ r i n  und A d r e n a l i n  eine siehere 
Wirkung auf die Umsagzgesehwindigkeig des Alkohols (Beta-Fakgor) nicht naehge- 
wiesen werden konnte.  Dagegen iib~ I n s u l i n  offensieh~lieh eine s tark akt ivierende 
Wirkung a.uf Hunde mi t  la.ngsamem Alkoholumsa.tz aus, indem der Umsa.tz wghrend 
der ersten 200 Minuten naeh der Insulininjektion verdoppel t  werden konnte. Wenn der 
Alkoholumsatz schon intensiv war, gestalgete sieh dig Insulininjek~ion Ms unwirksam, 
woraus zu schliel~en ist, dal] Insulin in den Umsatz des XthylMkohols merklich t in-  
greift. Merkel (Miinchen). 

Bernhard, Carl Gustaf, und Leonard Goldberg: Aufnahme und Verbrennung des 
Alkohols bei Alkoholisten. (Pharmakol. Abt., Karolin. Inst., Stoe]~holm.) Aeta. med. 
seand. (S~oekh.) 86, 152--215 (1935). 

Die ausfiihrliehen Untersuchungen der beiden Au~oren And ganz besonders zu 
begriigen, da gerade in dieser Frage ganz erhebliehe, oft a.llerdings auf fa.lseher Teehnik 
und Voraussetznng beruhende Meinungsversehiedenheiten bestehen, wie in l~berein- 
s t immung mit  frtiheren Arbeiten des Referenten im ersten Tell der Arbei t  hervor- 
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gehoben wird. Auf Grund yon zahlreichen, zum Teii mehrfaehea Versuchen an 18 
mgnnliehen Alkoholisten uad einer weibliehen Alkoholikerin und unter Beriieksich- 
tigung yon 19 eigenen und 100 aus dem Sehrifttum entnommenen Versuchen an Nieht- 
trinkern werden verschiedene Fragen erSrtert, kritiseh gepriift und vergliehen; so der 
ger]auf der Blutalkoholkurve, der auch bei Alkoholisten geradlinig ist. Das Resorp- 
t ionsmuximum scheint bei den Alkoholisten durchschnittlieh etwas friihe~ als bei 
Nichttrinkern einzutreten, wghrend die Verteilung des Alkohols auf die versehiedenen 
Gewebe in beiden Fgllen die gleiche ist. Aus dem Verlauf einer Alkoholkurve kann 
nicht die Diagnose: ,,ehroniseher Alkoholismus" gestellt werden, eine Ansicht, die 
gelegentlieh noeh ila Sehrifttum zu finden ist. Auf zwei Ergebnisse der Verff. ist 
jedoch etwas ngher einzugehen: einmal die praktisch gleichen Werte ffir Verbrennungs- 
geschwindigkeit (fi) und zum anderen die etwa gleiehe Verbrennungsmenge bei A1- 
koholisten und Nieht t r inkern.  Dazu ist grundsgtzlieh zu bemerken, dab leider in der 
sonst ausgezeiehneten und griindlichen Arbeit keine Angaben dar~iber vorliegen , wie 
lunge die Versuchspersonen sich sehou in den jeweiligen Krankenhgusern befanden, 
also vSllig alkoholirei gelebt hatten T De nn es ist sowohl nach den Erfahrungen des 
Referenten an Hand yon ghnlichen Versuehen als aueh auf Grund sonstiger hgufiger 
Beobaehtungen nicht unwuhrseheinlich, d a b  lgngere Alkoholenthaltsamkeit gerade 
die Verbrennungsgesehwindigkeit steigert. Zwar hat  W i d m a r k  in seiner Diskussion 
auf der 24. Tagung der Deutschen Gesellsehaft fiir geriehtliche Medizin auf Grund 
yon gersuehen an 2 Hunden andere Ansiehten gegul~ert; jedoeh die Erfahrungen an 
Mensehen sprechen durehaus fiir die Annahme der Vergnderlichkeit von fl durch die 
Vergnderung in der jeweiligen Alkoholaufnahme fiber lgngere Zeit. Deshalb wgre 
die Erweiterung obiger Forschungsergebnisse in dieser Hinsicht zu begriil]en, wenn 
aueh zugegeben werden sell, dal~ derartige Untersuchungen aus gul~eren Gr~inden 
sehr sehwierig sind. Jedenfalls ist auf diesem Gebiet noeh weitere Forsehung nnd 
Klgrung der einzelnen Fragen notwendig. Und mit den Verff. ist zu fordern, dal~ 
stets nur glelehartige Untersuchungsergebnisse zu verwerten und friihere, offenbar 
auf unriehtigen Voraussetzungen beruhende Ansiehten in Lehrbiiehern und Mono- 
graphien einer Durchsieht zu unterziehen sind. Jungmichel (Miinehen). 

Sutro, Charles $.: Changes in the teeth and bone in ehr.nic fluoride poisoning. 
(Vergnderungen an Zghnen und Knoehen bei ehronischer Fluorvergiftung.) (Laborat. 
Div., Hosp. /. Joint Dis., New York.) Arch. of Path. 19, 159--173 (1935). 

Verf. untersuchte die durch Einwirkung yon peroralen Fluornatriumgaben bei weiBen 
l~ t ten  - -  zumeist Tieren yon 40--60 g - -  auftretenden Zahn- und Knochenvergnderungen 
makroskopisch, histologiseh und rSntgenologisch. Die Versuchsbedingungen wurden sehr 
vie]seitig geh~lten. Von den Ergebnissen kann deshalb nur das Wesentliche berticksichtigt 
werden. DaS ~luornatrium bewirkt an den Zghnen eine Beeintrttchtigung der Schmelzbfldner 
und eine unvollstgndige Verk~lkung yon Schmelz und Dentin. Die groben Vergnderungen 
an den Zghnen hgngen yon der Dosierung und der Versuchsdauer ab. Bei 25 mg/kg pro die 
treten Streifen im Schmelz nach 3--4 Monaten ~uL Bei Zugabe yon 50 mg/kg Natrium- 
fluorid zu einer Calcium in adgquaten Mengen enthaltenden Digt zeigen die l~atten naeh 
6 Woehen Parallelstreifung tier oberen und nnteren ~agezghne. Diese Flnorwirkung auf 
den Zahnschmelz wird durch tggliche Verftitterung yon 0,025 mg gelben Phosphors oder 
tggliche Injektionen yon 5--10 Einheiten EpithelkSrperehenextrakt nicht beeinflul~t. Der 
Streifen erscheint am Zahnfleisehsaum und schiebt sieh dem Waehstum entspreehend vor. 
Naeh 6--SwSchiger Gabe yon 50 mg/kg ist 6fters eine zebraartige Streifung vorhanden. Naeh 
:3 Monaten dieser Dosierung waehsen die oberen Nagezghne bogenfSrmig nach hinten und 
bilden naeh 4--6 ~onaten oft einen vSlligen Kreis, die Streifung geht dabei h~ufig ver]oren, 
die Oberflgche wird spgter leieht runzlig. Grebe Zahnearies ist abet nioht naehzuweisen. 
Die Mol~ren zeigen diese Vergnderungen nicht. Die l~Sntgenbilder zeigen entspreehende 
Verhgltnisse. Die oberen ~agezghne zeigen einen mehr opaken Schatten des Dentins als 
Normalzghne, das Dentin dringt in die PnlpahShle vor. Andererseits zeigen die c~]ciumarm, 
aber vitaminreich ern~hrten I~t ten ein diinneres Dentin als lgormaltiere, gistologiseh finder 
sieh Inaktivit~t der Ameloblasten und Pigmentarmut der Ameloblastensehicht, Vorspringen 
der Ameloblasten in den Sehmelz, Bildung yon Sehme]zinse]n in tier Ameloblastensehieht, 
sehleehte Durehblutung der ~Pulpa. Das Dentin erscheint gesehlchtet dutch Parallelstreifung, 
t~ilweise finden sich cystenartige, unverkalkte Zonen im Dentin. Manche Schnitte zeigen 



120 

pyknotisehe Odont.oblastenkerne im Dentin. Pulpaeinst/ilpungen in das Dentin wurden beob- 
aeh~et; dies war aueh die einzige Ver/inderung, die aueh die Molaren histologiseh zeigten~ 
Wesentlieh spgter als die Zahnver/~nderungen treten Knoehenvergnderungen anf. R.atten, 
die 25--50 mg/kg Fluornatrium zu einer Di/tt mit entspreehendem Calciumgehalt erhalten 
hatten, zeigten keine Osteoporose. Osteoklastentgtigkeit wurde nieht gesehen. Bei den Rat- 
ten, die tgglieh 50 mg/kg Fluornatrium 12 oder mehr 5{onate lang erhalten batten, zeigten 
die Knoehen r6ntgenologiseh im Vergleieh zu den Xontrolltieren eine gr6gere Diehte. Verf. 
weisg auf mSgliche Beziehungen zu anderen Osteosklerosen hin (P a g e ~ sehe Krankhei~, A 1 b e r s = 
SehSnbergsehe Krankheit). Die vorliegenden Versuche ftihrten in keiner Weise zu Ver- 
/indernngen, wie sic bei der Pagetsehen Erkrankung gesehen werden. Die speziellen histo- 
logisehen Veriinderungen der Knoehen mfissen im Original eingesehen werden. Zu der yon 
anderer Seite vorgebraehten Hypothese, dab das Fluornatrium unmittelbar auf die Epithel- 
k6rperehen wirke und die Zahnvergnderungen erst sekundarer Natnr seien, weisg Yeff. auf 
die vorliegenden Versuehe hin, bei denen his zu 700 Einheiten EpithelkSrperehenextrakt 
innerhalb 2--3 Monarch gegeben wurden, ohne dab die Bildung yon Streifen im Sehmelz 
hintangehalten oder verhiitet wurde. Nstler (Berlin). ~176 

Jungmichel, Gotth'ied: Zur Individualdiagnose mensehlieher Haare. (Gerichtl.- 
Med. Inst., Univ. Mi~nchen.) Arch. Kriminol. 97, 111--114 (1935). 

Verf. fand bei einem 22j/ihrigen Miidchen (Abtreibungssektion) braune, etwas 
gewellte bis 25 cm lange Haare, die ss in ihrer ganzen L~inge an~ schwarzer 
Unterlage ,,geriffelt" ersehienen. - -  Mi k r o s k o p i s c h: Zarte Cutienla, feinstaubiges 
bis feink6rniges braunes Pigment; nirgends Markzylinder. Statt dessen ab und zu 
in regelmgi?igen Abst~Lnden st~Lrkere spindelartige Pigmentanhgufungen, an deren 
Enden sieh das Pigment feinstanbig verliert. Die pigmentlosen Zwischenrgume sind 
etwa doppelt so lang. Die stgrkeren Pigmentanhgufnngen nehmen 1--2 Drittel der 
Haarbreite ein und lassen sieh in absoluter Regelmgi?igkeit yon der Wurzel bis zur 
Spitze verfolgen. - -  Teehnische Haarbehandlung scheidet als Ursaehe ans. Ob nnd 
inwieweit Erbmomente eine Ro]le spielen, konnte nicht ermittelt werden. - -  Derartige 
charakteristische Befunde lassen nach Auffassung des Verf.s zuverl~ssige Identit~ts- 
sehliisse zu. Buhtz (Jena). 

Silva, Luiz: Erkennungstafel der gerichtlieh-zahniirztliehen Identifikation. Arch. 
Soc. Med. leg. e Criminol. S. Paulo 6~ 32--39 (1935) [Portugiesiseh]. 

Die Zahndefekte und Zahnanomalien sind naeh Verf. ftir die Identifizierung zu 
verwerten. Zu diesem Zwecke stellt er eine Zahnformel zusammen, wobei die Zghne 
mit Zahlen bezeichnet werden: Sehneidezahn: 1, seitlicher Schneidezahn: 2, Eckzahn:  
3, 1. Prgmolar: 4, 2. Prgmolar: 5, 1. Molar: 6, 2. Molar: 7, 3. Molar: 8. So ftir den 
Oberkiefer rechts und links, fiir den Unterkiefer reehts nnd links. Nnr die kranken 

reehts a, 1 
und feMerhaften Zghne werden verzeiehnet, z. B, fiir den Oberkiefer links 1, 2, 3 
usw. Der Befund wird neben einer Zahnskizze in Tabellen eingetragen. Ganter. 

Weimann, Maximilian: Gerichtsmedizinisehe Identit~itsfeststellung und Alters- 
bestimmung auf Grund yon Zahn- und Gebillbefund. (Gerichtsgrztl. Inst., Med. Atcad., 
Di~sseldor/.) Mfinster i. W. : Diss. 1934. 31 S. 

Die Doktorarbeit  bringt ein zwar nicht vollst~ndiges, aber brauchbares Ver- 
zeiehnis des einsehl~Lgigen Sehrifttums. Es werden noeh einige eigene Fglle aus dem 
Dtisseldorfer Geriehtsmedizinischen Inst i tut  mitgeteilt, die bemerkenswert sind. - -  
Im Referat kann auf die vielen Einze]heiten nieht eingegangen werden, wohl aber 
erweekt die Arbeit den Wunsch, dal3 yon berufener zahn/~rztlieher Seite das im ganzen 
sehr umfangreiche Material in Form eines Lehrbuches der geriehtsmedizinischen 
wiehtigen Zahn- and Gebil~befunde zusammengestellt werde. Nippe(K6nigsbergi.Pr.). 

Busatto, Santo: Un nnovo eriterio di diagnosi differenziale ira suicidio ed omicidio 
per colpo di armada fuoco. (Ein nenes Kriterium ffir die Differentialdiagnose zwisehen 
Mord und Selbstmord mit der Feuerwaffe.) (Istit. di Med. Leg. e d. Assicuraz. Soc., 
Univ., Torino.) Arch. di Antrop. crimin. 55, 903--906 (1935). 

Bei SelbstmSrdern, die eine so kleine Pistole benutzt ha.ben, dat] ihre Hand mit 
den Metallteilen der Waffe in Bertihrung gekommen ist, kann man u. U. an der Hand 
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in typischer Lage eine rostig-rStliche Ablagerung finden, die sich entfernen l~l]t. Diese 
entsteht nut dann, wenn der Tote schon vor dem Tode die Waffe l~ngere Zeit gehalter/ 
hat, nicllt abet, wenn er sie nach dem Tode in die Hand bekommen hat. Ein solcher 
Befund l~]t sich daher in der Differentialdiagnose zwischen Mord und Selbstmord 
auswerten. Arno Warstadt (Berlin-Buch). 

0bligio, Julio R., Luis Cattaneo und Carlos L. Carbonesehi: Zerstiirung der Leiehe 
dutch Sehwefels~iure. (Inst. de Med. Leg., Univ., Buenos Aires.) Rev. Asoc. todd. 
argent. 49, 567--57r (1935) [Spanisch]. 

Es ist v0rgekommen, dal~ Yerbrecher die Leiche des Ermordeten, um die Spuren 
dav0n zu verwischen, mit Schwefels~ure iibergossen. Die Verff. machten es sich nun zur 
Aufgabe, die Einwirkungen der Schwefelsgure auf die Leiche und die dabei sich ab= 
spielenden Vorg~nge n~her zu untersuchcn. Eine Totgeburt wurde mit Schwefels~ure 
iibergossen. Nach 20 Stunden zeigte sich in dem Beh~ltcr eine dnnkle, klebrige, 61ig 
schimmernde, nach Schwefelwasserstoff riechende Fliissigkeit. Am Grunde lag eine 
halbfliissige, orangegrol~e Masse unbestimmter Zusammensetzung. Weitere Yersuche 
hatten den Zweek, festzustellen, in welcher Zeit die verschiedenen inneren Organe, 
die Muskeln und die Knoehen der zerst6renden Einwirkung der Schwefels~ure unter- 
liegen. Beim Vorderarm z. B. brauchte es dazu 60--70 Tage. Die aus der ZerstSrung 
eines Fetus erhaltene Fliissigkeit wurde zentrifugiert und mikroskopisch untersucht, 
wobei in dem Sediment Krystalle und 61haltige Tropfen gefunden wurden. Es wurde 
auch eine derartige Fliissigkeit an einem dem Regen ausgesetzten Orte vergraben: 
Nach 14 Tagen konnte bei 30 cm Tiefe noch Schwefelsgure nachgewiesen werden, 
nicht mehr abet bei 60 cm Tiefe. Ganter (Wormditt). 

Gumbleton Daunt, Rieardo: Rand-Notizen iiber die monodaktyl~iren Prozesse. 
Arch. Med. leg. 5, ~Tr 11, 53--58 (1935) [Portugiesisch]. 

Ubersicht fiber die Entwieklung und den gegenwi~rtigen Stand der Dactyloskopie. 
Ganter (Wormditt i. Ostpr). 

Wagenaar, M.: Vorsehlag eines Verfahrens zur Fixierung der mit Jod siehtbar ge- 
maehten latenten Fingerabdriieke. Arch. Kriminol. 97, 45--4:7 (1935). 

VerL entwickelt die latenten Fingerabdriicke zun~chst wie iiblich mit Jodd~mpfen. 
Nach Herauskommen des Papillarlinienbildes wird auf die Stelle ein Papier gedriickt, 
das mit Reisst~trke, Kaliumjodid und Thymol vorprgpariert ist. Das Jod f~irbt die 
im Reis enthaltene St~rke dunkelbraun. Das so entstandene Abziehbild wird nachher 
dutch TNinken mit einer Dammarharz-BenzollSsung fixiert. B. Mueller. 

Heess, Walter: Die ehemisehe Lesbarmaehung iibersehmierter Sehriften. Arch. 
Kriminol. 97, 48--61 (1935). 

Bei der Lesbarmachung fiberschmierter Sehriften hi~ngt die Wahl der Methode 
grunds~tzlich davon ab, ob die zu entziffernde Schrift und die Uberschmierung yon 
einem chemisch verschiedenartigen oder yon einem chemisch gleichartigen Schreib- 
werl~zeug herriihren. Im ersten Falle beruht die Methodik darauf, dal~ man ein chemi- 
sches Mittel finder, das nut die Uberschmiernng angreift, night die zu entziffernde 
Schrift selbst. Die bier in Frage kommenden Chemikalien werden yore VerL aui- 
geitihr~ und in ihrer Wirksamkeit ausffihrlich und sorgf~ltig beschrieben. Schwieriger 
gestaltet sich die Methode bei chemischer Gleichartigkeit yon Schrift und Uber- 
schmierung, zumal wenn Schrift und Uberschmierung zu gleicher Zeit angefertigt 
worden waren. Verf. emp~iehlt, die Schrift, die lesbar gemaeht werden soll, dutch 
Durchtr~nken mit Paraffin61 yon der Rfickseite des Papiers her gegen chemische Mittel 
widerstandsf~higer zu machen und dann die Uberschmierung, spezie]l wenn es sich 
um Eisengallustinte handelt, durch vorsichtiges Betupfen mit einer 2proz. LSsung 
yon Natriumhypoehlorid zu entfernen. B. Mueller (G6ttingen). 

Ruml, W.: ~hnliehe tIandsehriften. Arch. Kriminol. 97, 38--44 (1935). 
Verf. geht yon der bekannten Tatsache aus, dafl oft erstaunliche Xhnlichkeitcn 

in den Handschriften verschiedener Personen vorkommen; diese seien haupts~chlich 
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Schuld an dem Mil]trauen, das der Schriftvergleichung entgegengebracht wird. - -  Be- 
kannt sind ,Familienahnlichkeiten" und ,,SchuIahnlichkeiten"; letztere seien dem 
gleichmal]igen Einflul~ ein und derselben Lehrkraft auf eine Vie!zahI yon Sch~lern und 
Schfilerinnen zuzuschreiben. - -  Viel weniger klar sei die Ursache der ,,Familienahnlich- 
keiten". Die Schrift~hnlichkeiten naher Verwand~er kSnnten nicht mit  der Vererbung 
begrt~ndet werden; denn Untersuehungen der Kandsehriften yon eineiigen and zwei- 
eiigen Zwillingen hgtten ergeben, dag sieh sehr oft trotz dieser denkbar ngehsten Ver- 
wandtsehaft, trotz gr61]ter KSrper~hnliehkeit und gleieher Charakterveranlagung der 
Zwillinge in den tlandschritten keinerlei Xhnlichkeiten festste!len liegen. Verf. gibt 
hierzu ein ansehauliehes Beispiel. - -  Demgegenttber finder man oft verblttffende Xhn- 
liehkeiten zwisehen Sehriften yon Vater und Sohn oder zwisehen Sehriften yon Per- 
sonen, die keinerlei Beziehungen zueinander haben. Die Ursaehe dieser anffglligen Er- 
scheinung k6nnte nieht immer im Naehahmungstrieb oder in einer bewugten Aus- 
gteiehung gesueht werden. - -  Verf. sueht die Ursaehen mehr in der ghnliehen sozialen 
Stellnng und Lebensweise der Eltern in gleiehem Bildungsnivean, ohne dutch die ange- 
ftthrten Beispiele, in denen eharakteristisehe Xhnliehkeiten nur e ine s Grol~buehstabens 
bestehen, eine befriedigende Erklgrnng geben zu k6nnen. Buhtz(Jena). 

Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. 

@ Sehneider, Kurt: Pathopsyehologie der Ge~fihle und Triebe. Ein GrundriS. 
Leipzig: Georg Thieme 1935. 28 S. I~M. 1.20. 

Empfindungen sind gegenst~ndlich, zustandlich oder gemiseht. Viele vitale 
Leibempfindungen sind zugleieh Triebe. Wesentlich ffir die Seheidung yon Empfin- 
dungen und Geffihlen ist die kennzeichnende Eigenschaft des Angenehmen oder Un- 
angenehmen f~r die letztgenannten. Empfindungen sind nur dann leibliehe Gefiihle, 
wenn sie diese positiven oder negativen Vorzeiehen haben. Quantitative und quali- 
tative Abweichungen der geffihlsm~Itigen Empfs gegen Empfindungen bei 
verschiedenen abnormen and krankhaften Zust~nden, insbesondere der Sehizophrenie, 
der endogenen und reaktiven Depression werden kurz er6rtert. Die yon den Leib- 
gefiihlen untersehiedenen seelischen Gefiihle lassen sich gruppieren in angenehme 
und unangenehme Zustandsgeffihle und in Wertgeffihle als Selbstwert- und Fremd- 
wertgeffihle, die in ihren einzelnen ~_ul]erungsformen, ihren quantitativen und qnali- 
tativen Unterschieden und in ihren abnormen Varianten kurz besproehen werden. 
Geffihle gehen auf etwas ,,Seiendes (Gewesenes, Zukfinftiges)", Triebe auf etwas 
,,Seinsollendes". Sehr kurz werden die leiblichen und seelischen Triebe behandelt, 
ihre abnormen Steigerungen, Herabsetzungen and qualitativen Abweiehungen werden 
nur gestreift. Die Triebe sind dem Streben gleiehzusetzen. Ergibt sich aus dem Hin- 
und Wegstreben ohne weiteres die Handlung, so sprieht man yon einer Triebhandlung. 
Wille ist die MSgliehkeit, zwischen zwei oder mehr verschiedenen Strebungen zu ent- 
scheiden. Eine inhaltliehe, materiale Willenspsychologie gibt es nieht; alies inhaltliehe 
kommt vom Trieb. Dankenswert ist das Bestreben des Verf., eine Systematik und 
Ordnung in die Pathopsyehologie der Empfindungen, Gefiihle und Triebe zu bringen. 
Die Ausffihrungen gehen fiber eine systematische Aufzs und Untergruppierung 
normalpsyehologischer Begriffe aber auch kaum hinaus. Wfinsehenswert w~ire beson- 
tiers ein weiterer Ansbau d e r n u r  skizzenhaft angedeuteten Darstellungen abnormer 
Art- und Gradvarianten der Geffihle und Triebe. Dubitscher (Berlin). 

@ Lange-Eiehbaum, Wilhelm: Genie - -  Irrsinn und Ruhm. 2., verm. Aufl. Mfinchen: 
Ernst Reinhardt 1935. 531 S. I~M. 13.--. 

Zum ersten Male hat Verf. versucht, den Geniebegriff aus seiner starren Dogmatik zu be- 
freien und die Unrichtigkeit der Auffassung des Genies Ms biologische PersSnlichkeit n~chzu- 
weisen. Genie ist ein wandelbarer Wertbegriff, der nur soziologisch und religionspsychologiseh 
zu verstehen ist. Unter I r r s inn  versteht Verf. alles ungfinstig Abnorme bis zum P~thologischen 
und Mle seelisehen Ausnahmezust~nde. Die Genlefrage ist un~ufl6slich verkniipft mi~ 2 anderen 
Problemkreisen: den seelischen Ausnahmezust~nden oder seelischen Krankheiten und der 


