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28. Band, Heft 6 S. 225--349 

Al.l~lemeines. 
�9 Gfitt, A., L. Conti, W. Klein, O. Sehw~ers, Th. Sfitterlin, R. Thiele und F. Wiet- 

hold: Der Amtsarzt. Ein Naehsehlagewerk ffir Medizinal- und Verwaltungsbeamte. 
Jena: Gustav Fischer.1936. XX, 767 S. RM. 22.--. 

Das ,,Nachschlagewerk Ifir Medizinal- und Verwaltungsbeamte" ffillt eine wesent- 
liche Lficke im medizinisehen Schrifttum, insbesondere ffir alle die Xrzte, die sich auf 
die Laufbahnen der beamteten Xrzte vorbereiten wollen. Infolge der Neuordnung des 
Gesundheitswesens durch das Gesetz zur Vereinheitliehung des Gesundheitswesens 
und der nationalsozialistischen Erb- und Rassenpflegegesetzgebung haben die frfiher 
beliebten Fachbiicher ihre Bedeutung verloren. Die laufende Herausgabe yon Deck- 
bls hs das Buch stets auf dem neuesten Stand, was bei der lebhaften Weiterent- 
wicklung des Gesundheitswesens besonders wertvoll ist. Die Verff. h~tten den Umfang 
des Buches verringern kSnnen, wenn die vielfachen Wiederholungen, besonders yon 
Gesetzestexten in den einzelnen 12 Abschnitten des Buehes vermieden und start dessen 
das Sachregister besser ausgestattet worden w/~re. Den Amtss werden die knappen, 
abet klaren Abschnitte fiber geriehtliche Medizin und gerichtliche Psyehiatrie gute 
Dienste leisten; dieser letzte Absehnitt kann auch den Heilanstaltss empfohlen 
werden. Auf S. 238 fehlt der I-Iinweis, dab Betriebe zur Herstellung yon Prs 
und Pessaren jugendliche Arbeiter nicht beseh~iitigen dfirfen. Dal~ ,,Leichenteile 
ohne die Zustimmung der verffigungsberechtigten AngehSrigen zum Konservieren 
nicht zuriiekbehalten werden diirfen" (S. 563), geht yon der falschenVoraussetzung aus, 
dal~ Angeh6rige eines Verstorbenen fiber seinen Leichnam ein Verfiigungsreeht haben; 
ferner ist zu beriicksichtigen, dal~ Prosektoren in Ausiibung ihres Berufs nieht ,,un- 
befugt" handeln und zum Gewahrsam bereehtigte Personen sind. Kresiment. 

�9 Carrara, Mario, Ruggero Romanese, Giorgio Canuto e CamiUo Tovo: Manuale di 
medieina legale. Vol. 1. (Handbuch der gerichtlichen Medizin). Torino: Unione 
tipogr.-editr, torinese 1937. VIII, 755 S. u. 210 Abb. L. 95.--. 

Das Erseheinen eines italienisehen Handbuehes der geriehtlichen Medizia bedeutet 
fiir den Fachvertreter an sich schon ein Ereignis, kennt er doch aus der Erfahrung nut 
zu gut alle die wertvollen Eigensehaften, die auf seinem Arbeitsgebiete Werke italie- 
nisehen Ursprungs auszeichnen. Hat es abet gar wie das vorliegende M~inner yore 
Range eines C a r r a r a ,  R o m a n e s e ,  Canu to  und Tovo  zu Verfassern, dann ist seine 
Erwartung aufs HSehste gespannt. Denn er rechnet bestimmt in ibm nicht nur eine 
woMgegliederte, in sieh gerundete Darstellung des gesamten Lehrstoffes zu finden, 
sondern auch so manchen neuen Gesichtspunkt in der Schilderung und Deutung 
gerichtlich-medizinischer wichtiger Befunde zu erhalten. Und seine Hoffnung wird, 
wie sogleieh versichert sei, nicht get/iuscht. Mit dem soeben erschienenen ersten Band 
des auf zwei B~inde berechneten Handbuches ist wirklich eine Meisterleistung zustande 
gekommen, auf die die Verff. nieht minder wie der Verlag mit vollem Rechte stolz sein 
l~Snnen. Beziiglich des Inhaltes ist zu sagen, da$ das Bueh eine Einleitung aus der 
Feder C a r r a r a s  erSffnet, die in knappen Zfigen den Begriff, die Geschichte und die 
Bedeutung der gerichtlichen Medizin umreil~t. Ihr folgt R o m a n e s e s  Beitrag, der 
eine erschSpfender Darstellung der s Rechtskunde und Pfhehtenlehre ver- 
raittelt. C a nu t  o bringt unter dem Titel ,,Aphrodisiologie" eine Schilderung der strit- 
tigen Gesehlechtsverh/iltnisse einschliel~lich der Sittlichkeitsverbreehen, w~hrend 
C a r r  a ra  in einem als gerichtliehe Geburtshilfe bezeiehneten Abschnitt alle Fragen, die 
mit der Sehwangerschaft, der Geburt und der Fruchtabtreibung in Zusammenhang 
stehen, behandelt. Mehr ats die H/~lfte des Bandes fiillt die Lehre yon den Verletzungen 
und den Vergiftungen, in deren Wiedergabe sich R o m a n e s e  und C a r r a r a  teilen. Die 

Z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 28. Bd. 15 
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einzelnen Abschnitte sind durchwegs reich und gut (abgesehen yon Abb. 14 and 77, 
die wenig gelungen erseheinen) bebildert and mit Hinweisen auf die wichtigsten ein- 
schl~igigen Arbeiten aus der Weltliteratur versGhen. Erw~hne ich noeb, dal~ das Buch 
auf gutem Papier gedruekt und in seiner iiul~eren Form au6erordentlich gef~llig aus- 
gestattet ist, so habe ich noch lange nicht alle Vorzfige hervorgehoben, die es auszeichnen, 
jedoch, wie iGh glaube, genug gesagt, um auch den deutschen Gerichtsarzt zur An- 
schaffung uud zum Studimn des Werkes anzuregen, v. Neureiter (Berlin). 

�9 Henckel, K. 0.: Pfitzners Leitfaden fiir Situsiibungen an der Leiche. Zum Ge- 
brauche bei Demonstrationen und Repetitionen. 9., verb. Anti. Mit den/'~nderungen der 
anatomischen Nomenklatur. Leipzig u. Wien: Franz Deuticke 1937. 38 S. RM. 1.20. 

Das vorliegende kleine Heftchen erffillt vollst~ndig seinen Zweck Erliiuterungen 
ffir Demonstrationen und Situsstudien an den Leichen zu bieten. In der Neuauflage 
sind die yon der anatomischen Gesellschaft beschlossenen ~_nderungen der anatomischen 
Nomenklatur durchgefiihrt. Merkel (Mfinchen). 

�9 Handbuch der Neurologie. Hrsg. v. 0. Bumke u. 0. Foerster. Bd. 3. Allgemeine 
Neurologie III. Allgemeine Symptomatologie einsehliel]lieh Untersuchungsmethoden I. 
Quergestreifte Muskulatur. Riickenmarksnerven. Sensibilitiit. Elektrodiagnostik. 
Berlin: Julius Springer 1937. XIV, 1128 S. u. 851 Abb. RM. 236.--. 

Altenburger, H.: Elektrodiagnostik (einschlieBlich Chronaxie und Aktionsstr~men). 
S. 747--1086 u. 304 Abb. 

Manchem mug der Abschnitt fiber die Elektrodiagnostik im HandbuGh der Neuro- 
logie zuni~chst allzu umfangreich erscheinen. Und doch liegt gerade in der umfassenden 
Darstellung des Gebietes nach meiner Oberzeugung das wesentlichste Verdienst des 
Verf. Er hat n~mlich einen Fehler vermieden, den fast alle ~lteren Darstellungen, 
wenn man sic fiberhaupt nocl~ trotz ihrer technischen and erkenntnism~il~igen M~ingel 
als Vergleichsobjekte zulassen will, aufweisen, namlich die Vernachli~ssigung aller 
Grundlagen physikalischer und physiologischer, technischer and methodischer Art. 
DaB der Verf. abet gerade diesen Grundlagen den Hauptteil seiner Arbeit widmet, 
erfordert besondere Anerkennung. So gibt er eine ausffihrliche Darstellung fiber die 
Wirkung zugeffihrter Elektriziti~t im Organismus, gibt hierzu physikalische Vor- 
bemerkungen unter Berficksiehtigung der Verh~Itnisse im lebenden Gewebe, bespricht 
Teehnik und Methodik und geht schlieI~lieh auf die spezielle Reizphysiologie des 
gesunden Menschen Gin, ehee r  sich der bei neurologischen Erkrankungen zuwendet. 
Diese werden dann um so kfirzer und doch ohne Mangel an Klarheit abgehandelt. Die 
n~chsten zwei Drittel des Werkes gelten der Elektrizit~itsproduktion im Organismus. 
Diesem Gebiet tat  eine gro~e zusammenfassende Darstellung sicherlich noch mehr 
not als dem ersten. Sic wird besonders dankbar begrfi]t werden, ist sic doch sorgfaltig 
und in vSlliger BeherrsGhung des Gebietes zusammengetragen women, und berfick- 
sichtigt doch auch sic wieder nile Grundlagen in einem Mai~e, das vielen erst das Ver- 
st~ndnis ffir eines der neueren Gebiete medizinischer Wissenschaft und Technik er- 
schlie]en wird. Es w~ire bei dem vorliegenden Werk falsch, in traditioneller Weise davon 
zu sprechen, dal~ hier eine Lficke geffillt werde. Hier ist mehr getan, n~mlich ein neues 
Gebiet erstmalig wirklich umfassend dargestellt. Dal] das aul~erdem in so klarer Form 
geschieht, ist dem Verf. besonders zu danken. Arno Warstadt (Berlin-Buch). 

Barnard, W. G.: The medico-legal institute. (Das gerichts~rztliche Institut.) Med.- 
leg. a. criminol. Rev. 5, 28--53 (1937). 

Verf. begrfindet in einem Vortrage vor der engIischen Gesellschaft ffir gerichtliche 
Medizin die Notwendigkeit der Einrichtang eines gerichtlich-medizinisehen Institutes 
in London und macht Vorschl~ge fiber die Art seiner Einrichtung. Aus den Ausffih- 
rungen ergibt sich, daI~ die ersten Afis~tze zur Einrichtung eines Instituts im Jahre 
1926 gemacht worden sind, dal~ iedoch dann die Bestrebungen 11 Jahre geruht haben. 
Es wird Klage darfiber geffihrt, da~ die GerichtshSfe dazu neigen, die Gutachten der 
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kJniglichen Leichenschauer (King ' s  Coroners) ,  die Laien seien, ohne weiteres 
hinzunehmen, w~hrend man bei der Entgegennahrae anderer Gutachten aus dem 
Gebiete der Medizin oder Chemic sehr kritisch sei. Es kommt in London bereits jetzt 
ziemlich hi~ufig vor, dab die Leichenschauer in besonderen F~llen Pathologen hinzu- 
ziehen. Diese Untersuchungen der Pathologen sind jedoch verzettelt; die Arbeit wird 
nirgends zusammengefal]t nnd yon den betreffenden Gutaehtern als };[ebenarbeit in 
der freien Zeit erledigt. Ffir Lehre nnd Forschung kann das Material nicht dienstbar 
gemaeht werden. Unfalleichen werden fiberhaupt nicht nntersueht und gehen der 
Wissensehaft verloren. Das zu erriehtende Institut soll im Zentrum der Stadt liegen 
und auch yon der Universitiit nicht allzu weir entfernt sein. Es soll Leichenr~ume, 
einen Kfihlraum, Sektionssgle, ein histologisehes, ein chemisches und ein bakteriolo- 
gisches Labaratorium enthalten. Aueh soll ein HJrsaal eingeriehtet und eine Sammlung 
und eine Biicherei gegrfindet werden. In personeller Beziehung soll das Institut mit 
einem Direktor, mehreren Abteilungsleiter n, Assistenten mit pathologiseh-anato- 
miseher Ausbildung, mit Laboranten und mit Leiehenw~rtern ausgestattet werden. 
Ffir toxikologische und bakteriologische Untersuehungen sollen besondere Abteilungen 
errichtet werden. Die Arbeit des Instituts denkt sich der Vortragende so, dab die 
Leichenschauer das Institut yon jeder Leichenbesichtigung benachrichtigen und da~ 
dann die Leichen yon den Leichenhi~usern der Londoner Bezirke in das Institut gebracht 
werden. Noch am gleichen Tage soll den Leichenschauern der Befund zugehen. Wenn 
sich kein u auf eine strafbare Handlung ergibt, k6nnen die Leiehen den An- 
gehJrigen sofort wieder zur Verffigung gestellt werden, andernfalls mfissen sie im Ein- 
vernehmen mit dem Leiehenschauer zurfickbehalten und unter Umst~nden bis zur 
Hauptverhandlung aufbewahrt werden. Wenn Untersuehungen yon Assistenten dutch- 
gefiihrt werden, muir ihnen ein erfahrener Abteilungsleiter jederzeit als Berater zur 
Verffigung stehen, auch Studenten nnd interessierte praktisehe ~rzte sollen Zugang 
zum Institut haben. Es muir nach Ansieht des Vortragenden daftir gesorgt werden, 
dal~ das Mitglied des Instituts, das eine Untersuchung vornimmt, dem Gericht spiiter- 
hin jeder Zeit zur Vernehmung zur Verffigung steht. ~ber die Notwendigkeit diese~ 
Vernehmung soll der Leichensehauer nach freiem Ermessen entscheiden. Der Vortra- 
gende ist sich darfiber klar, dal~ die Gewinnung des Materials zum gr61~ten Teil yon 
dem guten Willen der Leiehenschaubeamten abh~ngt. Man denkt auch daran, dem 
Gerichtshof, der fiber die Freigabe der Leiehen nach den u der Leiehenschau- 
beamten, die ja nicht J(~zte sind, entseheidet, R~ume des Instituts zur Verffigung zu 
stellen. Die ffir die Einrichtung und Unterhaltung des Instituts notwendigen Geld- 
mittel warden naeh Ansieht des u ohne besondere Sehwierigkeiten deshalb 
zur u gestellt werden k6nnen, well die Gerichte nach Erriehtung des Institutes 
die recht betr~ehtliehen Kosten flit die zahlreiehen Privatgntachter sparen. In der 
Wechselrede betonte der Prs der Gesellschaft, dal] man bei der Einrichtung der 
Institute nicht allein auf die Medizin Rfieksieht nehmen kJnne, auch der Chemic ge- 
bfihre ihre Stellung. Die Institute sollten den Namen ffihren ,Inst i tut  fiir geriehtliche 
Medizin und Chemic". u einem anderen Redner (Spi l sbury)  wurde darauf bin- 
gewiesen, da~ ffir die Einrichtung der englischen Institnte die Verh~ltnisse in anderen 
Liindern nicht maBgebend sein k6nnen. Die englische geriehtliehe Medizin mtisse sich 
auf die britisehen Einriehtungen sttitzen. Es bestehe nieht die Absicht, die Einrichtung 
der Leichensehaubeamten, die sieh recht gut bewiihrt habe, abzuschaffen; es sei ledig- 
lich zu fordern, dait Fachuntersuehungen auch dutch Fachleute durehgeiiihrt wfirden. 
Ein weiterer Redner (Taylor)  sprach sich gegen die Zentralisiernng der Untersnehungen 
aus und betonte, dal~ man diese Leichenuntersuchungen den praktisehen ~rzten fiber- 
tassen mfisse. Auch ein Jurist kam zu Wort (Levy) ; er spraeh seine Verwunderung da- 
rfiber aus, das man immer nut yon Medizin rede, man wolle doch eine gerichtliehe Me- 
dizin ins Leben rufen. Das zu griindende Institut miisse aueh einen juristisehen Nit- 
arbeiter haben. Es sei daran zu denken, dal~ man einen wenig beschiiftigten Anwalt 
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anstelle, der den ~rztlichen Mitgliedern des Institutes die notwendigen juristischen 
Kenntnisse vermittle. B. Mueller (GGttingen). 

�9 Hartmann, M., und W. Gerlaeh: Naturwissensehaftliehe Erkenntnis und ihre 
Methoden. Berlin: Julius Springer 1937. IV, 70 S. RM. 2.40. 

Zwei Vortr~ge, die auf der Tagung der Gesellschaft Deutscher ~aturforscher und 
.~rzte in Dresden 1936 gehalten wurden. Im 1. Vortrag erGrtert der Verf. die Hot- 
wendigkeit des Gebrauchs beider Methoden der naturwissenschaftlichen Erkenntnis 
in der Biologie, der generalisierenden (reinen) Indaktion und der exakten Induktion, 
der kausalanalytischen, experimentellen Methode, und erl~iutert seine Forderungen 
an dem Beispiel der Chromosomentheorie der Vererbung und ihrer Verkniipfang mit 
der experimentellen Vererbungslehre. Der 2. Vortrag zeigt an der Entwicklung einiger 
Gebiete, dab es nicht 2 Methoden, die experimentelle und die theoretische gibt, sondern 
nur eine einzige, die exakt-wissenschaftliche, die in einer engeren Vereinigung beider 
besteht. Schiitt (Berlin). 

�9 Steingiesser, Hildegard: Was die .~rzte aller Zeiten yore Sterben wuSten. (Arb. 
d. dtseh.-nord. Ges. f. Gesehiehte d. Med., d. Zahnheilk. u. d. Naturwiss. Hrsg. v. Fritz 
Lejeune, H. 14.) Greifswald: Univ.-Verl. Ratsbuchh. L. Bamberg 1936. 55 S. RM. 1.50. 

Der Titel des Biichleins verspricht mehr, als sein Inhalt tats~ch]ich bringt. Denn 
wit erfahren hier nicht, was die _~rzte aller Zeiten yore Sterben wuBten, sondern es 
wird uns im wesentlichen nut mitgeteilt, was einige von ihnen fiber die Notwendigkeit 
des Todes and seine Ursachen, fiber die Sterblichkeit der einzelligen Lebewesen und 
fiber den Vorgang des Alterns und Sterbens gemeint haben. Dabei werden auch einige 
Beobachtungen, die von _Arzten an ihren Patienten wiihrend des Sterbens gemacht 
wurden, mitgeteilt and schlieBlich zusammenfassefld bemerkt, dab ~rztlicherseits 
hinsichtlich der Frage, ob das Sterben mit Leiden verknfipft sei, durchaus die Ansicht 
vertreten wird, dab das Sterben nicht qualvoll ist, sondern nut die Krankheit, und 
dab der Eintritt des Todes selbst meist gar nicht wahrgenommen wird. v. Neureiter. 

�9 Artelt, Walter: Studien zur Gesehiehte der Begriffe ,,Heilmittel" und ,,Gift". 
Urzeit, Homer~ Corpus hippoeratieum. (Studien zur Gesehiehte d. Med. Hrsg. v. Karl 
Sudhoff. H. 23.) Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1937. VIII, 101 S. RM. 18.--. 

Leider ist es ganz ausgesehlossen, in einem knappen Berichte dem reichen Inhalte 
dieser als Habilitationsschrift yon der Berliner medizinischen Fakultiit angenommenen 
Abhandlung nur einigermaBen gerecht zu werden. Ich muB reich daher damit begnfigen, 
auf die wertvolle Arbeit kurz hinzuweisen und im fibrigen ihre Lektiire jedem an der 
Geschichte der Medizin Interessierten w~irmstens ans Herz zu legen. Ich bin fiberzeugt, 
dab sie niemand, ohne daraus ffir sein Fachwissen und seine allgemeine Bildang viel- 
fachen Gewinn gesehSpft zu haben, aus der Hand legen wird. v. Neureiter (Berlin). 

�9 Pulay, Erwin: Der iiberempfindliehe Menseh. l~berempfindliehkeit des Kiirpers 
und der Seele. Wien u. Leipzig: Otto Lorenz 1936. 279 S. RM. 3.50. 

Auf der Grundlage vielseitiger Belesenheit und unter Entwicklung durchaus 
neuzeitlicher Gedanken unternimmt es Verf., die (~berempfindlichkeit der t)ersGnlichkeit 
zu erkli~ren. Er geht yon der hormon~len Steuerung der 1)ersSnlichkeit aus, behandelt 
die Frage der Bisexualitiit, die auch in seinen weiteren Darlegungen eine erhebliche 
Rolle spielt, behandelt die Vitamine und die Erscheinungen der Allergie, womit er 
die Unterlagen ffir die ~berempfindiichkeit gewonnen hat. Er stellt dann eine Allergie 
der Seele lest und trennt ,,Tiefenperson" und , ,Rindenperson", am sehlieBlich sich mit 
Kultur und Zivilisation, mit der Kollet~ivseele und der BeeinfluBbarkeit der Masse 
zu besch~ftigen. - -  ]:)as Buch liest sich glatt und anregend, wird aber an recht vielen 
Stellen den Widerspruch des kritischen und geschulten Lesers linden und linden mfissen. 
H o c h e  hat in seiner Selbstbiographie einmal gesagt, dab er weder zur Mathematik 
noch zttr Chemie in ein inneres Verh~Itnis gekommen sei und dadurch stets das 
Gefiihl des Unvollendeten gehabt habe. Gerade in dem vorliegenden Buche, das 
sich auf biologisch-chemischen Grundlagen aufbaut, das stellenweise auch recht gute 
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Gedanken in feuilletonistischer Form bringt, fehlen Tiefe Und Pr~zision, so da$ darans 
kein tatsKchlicher Fortschritt  in exakt-wissenschaftlicher Beziehung resultiert. 

R. M~dler (Wuppertal). 
Jores, Arthur: Gibt es einen EinfluB des Mondes auf den Mensehen ~ Dtsch. med, 

Wschr. 1937 I, 12--14. 
Die Arbeit soll einige Erkenntnisse auf einem bis jetzt noch wenig durehforschten Gebiete 

vermitteln, wo bisher Aberglaube und l~Iystik vorherrsehten und zu vielerlei falschen Vor- 
stellungen gefiihrt haben, und zu weiterer Forschung anregen. Veff. untersuehte die Ab- 
h~ngigkeit der Harnsaureausscheidung und des spezifischen Gewiehtes des Hams vom Men- 
sehen. Als Versuehspersonen wurden Geschwiirstrager benutzt, die auBer der Sondenern~h- 
rung keinerlei weitere Heilmittel bekamen. Untersuchungen im Winter 1935/36 zu ganz ver- 
sehiedenen Zeiten. Veff. konnte einen schon yon Sehweig 1843 gefundenen 6t~gigen Rhyth- 
mus, die sogenannte ,,trophisehe Periode", feststellen. Am 3. Tage der 6tagigen Perioden 
wurde ein hohes spezifisches Gewicht des Harnes und eine starke ttarns~ureausscheidung 
beobachtet, wahrend die kleinsten Werte auf den 6. Tag fielen. In der Zeit naeh dem Nen- 
mond war die Harnsaureausscheidung besonders gering. Da die ttarns~ureausseheidung bei 
gleiehbleibender Ern~hrung ein Ausdruek des endogenen Zellstoffwechsels ist, wiirden also 
naeh den mitgeteilten Ergebnissen die endogenen Stoffwechselvorg~nge einem 6t~gigen, wie 
29--30t~gigen Rhythmus unterliegen und yon den Mondphasen abhangen. Verf. bejaht die 
in dem Thema aufgzwoffene Frage und stellt die mondperiodisehen Vorg~nge im menschlichen 
KSrper den rages- und jahresperiodisehen an die Seite. Ob der Beginn vieler Infektionskrank- 
heiten, die Geburts- und Sterbetage, die ~ienstruationstermine und epileptischen Anfalle 
aueh solchen Perioden unterliegen, wie Schweig land, muB weiteren Untersuchungen iiber- 
lassen bleiben. Stelzer (Tiibingen).o 

Sehur, Heinrieh: Grundlagen, Bedeutung und Leistungsgrenzen der automatisehen 
Regulierung der Nahrungsaufnahme dureh Instinkt, Appetit und Gesehmaeksinn. Klin. 
Wschr. 1937 I, 185--188 u. 217--222. 

Beim Inst inkt  der Nahrungswahl handelt es sich zum grol~en Teil um eine Leistung 
des Erinnerungsverm5gens, wie am Beispiel von Tieren gezeigt wird, die sch~idliche 
Stoffe fressen, wenn sie ihnen unter ver~nderten Bedingungen neu entgegentreten. 
Von einem Instinktverlust des modernen Menschen kann man in bezug auf die Er- 
n~ihrung nut  sehr bedingt sprechen. Der angeblich friiher viel wirksamere Inst inkt  
des Menschen hat  weder die Raehitis, den Skorbut noch die Pellagra oder andere Avita- 
minosen verhfiten kSnnen. Zwischen dem Wohlgeschmaek und dem Bedarf an Nah- 
rungsstoffen besteht ein enger Parallelismus, z. B. werden Nahrungsmittel, die beson- 
ders lebenswichtig sind, wie Brot, ttiilsenfrfichte, Reis, Fe t t  u. a. als wohlschmeekend 
empfunden; in hypoglyk~misehen Zustanden (ErschSpfung u. a. ) sind Sii$igkeiten 
sehr begehrt. Bei einer Reihe yon Nahrungsstoffen scheint keine instinktm~ltige 
Regulation vorhanden zu sein, so zum Teil bei den Vitaminen (Uberdosierung !), Wasser- 
stoffionenkonzentration. Ausgezeiehnet ist die instinktmal~ige Regelung der Koch- 
salzzufuhr. Neuartige Ern~hrungsvorschriften sollten auch darauf untersucht werden, 
ob sie mit alten N~hrgewohnheiten fibereinstimmen und ob Wohlgeschmack, Appetit 
und instinktm~l~ige Einstellung des Menschen zu den N~hrstoffgemischen hinreichend 
beriicl~sichtigt sind. Norpoth (KSln-Hohenlind). o 

Salkind, S.: Der Einflu~ langdauernder mitogenetiseher Bestrahlung auf die 
Morphologie der Hefezelle. (Laborat. /. Biophysik, Staatsinst. ]. RSntgenol., Radiol. u. 
Krebs/orsch., Leningrad.) Protoplasma (Berl.) 27, 69--72 (1936). 

Wenn auf eine fliissige Hefekultur der Rasse Saceh. eerevisiae XII. die mitogenetisehe 
Strahlung der EiweiBverdauung 30 Minuten lang einwirkt, so gelingt es, eine morphologische 
Ver~nderung der bestrahlten Zellen insofern festzustellen, als der Prozentsatz der Zellen mit 
vergr6Berten Zellvakuolen erh6ht wird. H. Schreiber (Berlin).~ 

Seh~nleber, Klara: Uber Prune pure und seine Yerwendung als Protoplasma- 
Vitalf~rbemittel. Beitrag zur zellenphysiologisehen Methodik. (Botan. Inst., Univ. 
Gieflen.) Z. Mikrosk. 53, 303--321 (1936). 

Eine l~eihe yon Pflanzen, die allen grSBeren systematisehen Gruppen des Pflanzenreiches 
entnommen wurden, priifte die Verf. auf die Vitalf~rbbarkeit ihrer Zellen mit dem bisher nur 
wenig benutzten Plasmavitalfarbstoff Prune p~re (Firma Sandoz, Basel). Die meisten Objekte 
ergaben aber negative Resultate, nur die Liliaceen, Amaryllidaeeen zeichnen sich dutch be- 
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sondere F/~rbb~rkeit mit diesem Farbstoff aus. Von den Dikotylen waren Vi o I a, D i c t a m n u s, 
O r l a y a ,  P r i m u l a  und C u c u r b i t a  mit diesem Farbstoff f/~rbbar. Es f~rbte sich das Proto- 
plasma in allen F/~llen dunkelviolett, wahrend der Zellsaft in den meisten F~llen eine blaue 
F/~rbung ergab. Ein einwandfreier Schlul3 auf die Acidit~t war jedoch nieht m6glich, da 
metaehromatische Erscheinungen mitspielen k6nnen. Im allgemeinen ist das Lfliflorenplasma 
nut dann f/irbbar, wenn durch einen traumatischen Reiz die F~higkeit der Farbstoffspeicherung 
des Protoplasmas gesteigert wird. Ist jedoch eine Pflanzenzelle durch Trauma auch nicht zur 
Anfi~rbung zu bringen, so bleiben auch angewandte ehemische Agenzien erfolglos. Nur gelegent- 
lich konnten Erfolge erzielt werden, aber wie es dann mit der Vitalit/~t steht, bleibt dem Ref. 
unklar. Interessante Ergebnisse zeitigten aber Farbungsversuehe an submersen Pflanzen- 
teilen. Wurzeln, die in Farbl6sung 1/~ngere Zeit wuehsen, zeigten eine deutliche vitale F/~rbung 
des Protoplasmas und des Kernes ihrer Zellen. Dabei sind die ~ul~ersten Schichten stark, 
die inneren schwach, die innerste gar nieht gef~rbt. Der Farbton ist zonal ebenfalls typisch 
verschieden. Solehe Wurzeln konnten noch weiterwachsen und  waren also zweifellos vital 
gef~rbt. Die Kerne behalten trotz ihrer Anf~rbung die Teilungsfi~higkeit bei. Dieses Ergebnis 
ist zweifellos sehr wichtig und zeigt, dab eine lebendcytologische F/~rbungsanalyse der Zellen 
in Zukunft m6glich sein wird. Freflich wird man die F/~rbungsbedingungen m6glichst exakt 
fassen miissen. S. Strugger (Jena). o 

Gesetzgebung. Kriminelle und soxiale Prophylaxe. ~rzterecht.  

Fiseher-Wasels, B.: Deutsche Pathologisehe Gesellsehaft. Zbl. Path.  65, 369 bis 
386 (1936). 

Es handel t  sieh um die Frage, wet im allgemeinen die sozialversicherungsrechtliehen 
LeiehenSffnungen ausftihren soll, der Pathologe oder der Gerichtsmediziner. Unter  
Bezugnahme auf die VerSffentlichung des Vorstandes der Deutschen Gesellschaft ftir 
geriehtliche und soziale Medizin unter  der ~berschr i f t  ,,Zur Abwehr" ira 26. Band 
dieser Zeitschrift gibt  Verf. zun/ichst den Inha l t  seines Gutachtens,  erstellt auf Ver- 
langen des Vorstandes der Deutschen gewerblichen Berufsgenossenschaften und er- 
sehienen in deren Zeitschrift ,,Die Berufsgenossensehaft", 50. Jahrgang, 1. November- 
heft 1935 wSrtlich wieder. 

Er stellt sich darin auf den Standpunkt, dab die l~berweisung yon LeichenSffnungen 
genannter Art an den Gerichtsmediziner einen Riickschritt bedeuten wiirde. Verf. begrfindet 
diese Ansicht damit, dal3 der Gerichtsmediziner, der in seinem Fach nur ein sehr kleines Teil- 
gebiet der gesamten Pathologic zu bearbeiten habe, keine ausreiehende Ausbildung auf dem 
Gebiete der pathologischen Anatomic und der feingeweblichen Organuntersuchungen bes/~l]e, 
wie sic gerade ffir die sozialversicherungsrechtlichen Sektionen notwendig ist. Insbesondere 
tr~fe dies ffir die als Gerichtsarzt t/~tigen Amtsarzte zu. Zuverli~ssige LeiehenSffnungsergeb- 
nisse kSnnten nur vom Fachpathologen erhoben werden. Aui3erdem handele es sich nur ganz 
ausnahmsweise bei diesen Sektionen um F~lle yon Mord, Vergiftungen usw. Das anfallende 
Material wtirde auch in den Pathologischen Instituten ffir den Unterrieht in ausreichendem 
Mal3e verwertet. Die groBe Zahl der Prosekturen gew~hrleiste eine fachmannische Leichen- 
(iffnung aueh auf dem breiten Lande. Den Ausffihrungen schloB sich der Gesamtvorstand 
der Deutsehen Pathologischen Gesellsehaft vollinhaltlich an. 

F i s c h e r - W a s e l s  wendet sieh dann gegen den Artikel  ,,Zur Abwehr".  Der An- 
grifI sei nicht von seiten des Pathologen,  sondern yon seiten einiger Vertreter  der  
geriehtlichen Medizin dutch Ersuchen an die Berufsgenossenschaften um Zuweisung 
yon gerichtlichen LeichenSffnungen erfolgt. Danach wurde erst vom Verband der 
Deutschen gewerblichen Berufsgenossenschaften ein Gutachten yore VerI. erholt  
und mit  seiner Zustimmung auf Wunseh des Verbandes in der Zeitschrift ,,Die Berufs- 
genossenschaft" verSffentlicht. Entgegen der Meinung der Gerichtsmediziner h/~lt 
Verf. die Berufsgenossenschaft weder fiir , ,~ffentl ichkeit" noch ffir , ,Laien". (Die 
Meinung des Verf., dab auf eine bessere Ausbildung der Amts~rzte beziiglieh der Leiehen- 
5ffnungen hingewirkt werden mfisse, ist von den Gerichtsmedizinern sehon immer 
vertreten worden. An Versuehen, diesen Zustand zu bessern, ha t  es wahrlich nicht 
gefehlt. Es mu~ der Ansicht yon F.-W. widersproehen werden, daI~, falls s~imtliche 
gerichtlichen LeichenSffnungen nut  yon hinreichend Kenntnis  besitzenden Dozenten 
des Faches fiir gerichtliche Medizin ausgeffihrt wtirden, genfigend Material fiir Unter- 
r ieht  und Forschung vorhanden sei. Er  betont  ja selbst die geringe Zahl der gericht- 
lichen Obduktionen. Eine a u s s c h l i e l ~ l i c h e  Beanspruchung der verwaltungsrecht- 


