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A ' l l g e m e i n e s  . 

@ Der Arzt des ~ffentlichen Gesundheitsdienstes 1939. Hrsg. v. Schiitt u. Wollen- 
weber. Mit einem Gelcitwort v. Giitt. Leipzig: Georg Thieme 1939. XI, 658 S: geb. 
RM. 8.50: 

Das Taschenbuch, das sich bereits seinen Platz auf dem SChreibtisch der meisten 
Amts~rzte und zahlreieher anderer ~rzte erobert hat, erscheint fiir 1939 in erweiterter 
FOrm, bereichert dutch wertvolle neue Abhandlungen aus dem Gebiet der Hygiene 
und sozialen Medizin. Es ist in allen Absehnitten auf den neuesten Stand gebraeht. 
Sein Gebrauch wird durch ein neues, sehr eingehendes alphabetisches Saehverzeichnis 
wesentlieh ge~Srdert. Die gesetzlichen Vorschriften und praktischen Erfahrungen wet- 
den in vorbildlicfi gedr~ngter Form gebracht. Fiir den Geriehtsarzt ist das Biichlein 
besonders wertvoll, um sich rasch, wenn amts~rztliche Aufgaben an ihn herantreten, 
zu orientieren. Besonders zu begrfil]en ist die kurzgefal]te, yon Schi i t t  bearbeitete 
Erb- und Rassenpflege, in der alle gesetzliehen Bestimmungen vorbildlich zusammen- 
geraint sind. Die gerichts~rztliche T~tigkeit ist/iir den Amtsarzt neu yon Prof. Muel ler  
bearbeitet worden. Es werden hier die gerichtliche Leichenschau, die Vorschriften 
fiber das Verfahren der GeriChtsiirzte bei gerichts~rztlichen Obduktionen mit zweck- 
entsprechenden Erl~uterungen, Protokolimustern, Richtlinien ffir die Einsendung yon 
Material, Mal]en und Gewiehten eingehend dargestellt. In besonderen Abschnitten 
werden auch die wichtigsten Befunde bei Vergiftungen und die gesetzlichen Bestim- 
mungen, die fiir die Begutachtung yon Geisteszust~nden in Fragekommen, besprochen. 

Weimann (Berlin), 
�9 Koopmann: AbriB der gerichtliehen und sozialen Medizin fiir Studierende und 

~rzte.  Leipzig: Georg Thieme 1939. 50 S. RM. 2.--. 
Verf. sieht den Hauptzweck des vorliegend~n Abrisses dar!n, seinen HSrern das 

Staatsexamen bei Seinem l~achfoiger zu erleichtern. Das kann er vieHeicht zur l~ot 
leisten, jedoeh wird er als kurzer Leitfaden beim Examenrepititorium a l lgemein  nicht 
verwendbar sein. Denn manche Bezeichnungen und Ausfiihrungen des in Stichwortform 
gehaltenen und mit reichlicher Li~/eraturangabe versehenen Biichleins sind nicht All- 
gemeingut bzw. nicht umnittelbar verst~indlich, z.B. unter Seh~delbrueh: Globusbruch 
(S. 42), unter ,,Frisehe Wasserleichen": Fechterstellung (S. 44), unter Tod dutch Elek- 
trizit~t: Strommarke racist an linker Hand, und Sektionsbefund: Durchtrennung der 
Herzscheidewand (S. 46), unter Todeszeiehen: i~arkolepsie (S. 37). Es wird auch fiir die 
Studenten anderer Universit~ten (wean nicht sogar fiir die in Hamburg) unwesentlich 
sein, daI~ die Kosten einer Yerbrennung in Hamburg RM. 6,-- betragen. Dagegen feMt 
z. B. die Besprechung des wichtigen w 13 der Reiehs~rzteordnung, der den w 300 StGB. 
hinsiehtlieh des ~rztlichen Beru~es im Singe der Reichs~rzteordnung aul~er Kraft setzt, 
oder des makroskopischen Lungenbe~undes unter den Lebenszeiehen bei l%ugeborenen. 
Weiterhin ist zu betonen, dull als Erfolg des Gesetzes zur Bek~mpfung der Gesehlechts- 
krankheiten yon 1927 nieht 1938 schon elm Zuriickgehen der Mesaortitis luetica verlangt 
werden kann. Schlieltlich h~tten wohl trotz der absiehtlichen.Kfirze des Abrisses Aus- 
driicke wie ,,Begutachtung v0rwiegend  Lebender" oder ~,vorwiegend Verstorbener" 
vermieden und Unterteilungen sinngem~/]er durchgefiihrt werden kSnnen (z. B. unter 
Yerwesung:. Sehiffssehraubenverletzungen) . . . . . . . .  Matzdor//(Berlin). 

�9 Der nicht sel]hafte Mensch. Ein Beitrag zur Neugestaltung der Raum- nnd Men- 
schenordnung im GroBdeutschen Reich. Hrsg. v. Bayer. Landesverb. f. Wanderdicnst, 
Miinchen. In Zusammenarbeit mit d. Bayer. Staatsministerium d. Innern. Miinchen: 
C. H. Becksche ~erlagsbuchhand]. 1938. XXVI, 466 S. RM. 16.50. 

Sinn und Zweck des Buches ist, wie Reichsminister Dr. Fxiek  in seinem Geleit- 
Zo f. d. ges.  GerichtL Medizin. 31. Bd. 17 
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v~0rt.sagt, zum ersten M~le eilae nm~assende Darstellung des :Problems der Niehtsel~- 
haften zu, geben. Die so vermittelte Kenntnis der Tatsachenlage soll fiir alle beteiligten 
BehSFden die Grundlage ffir eine kiinftige erfolgreiche Gemeinschaftsarbeit sein. 
Der Wanderdienst in Bayern ist, wie Staatsminister W a g n e r in einem weiteren Geleit- 
wort zum Ausdruek bringt, das Beiapiel einer m~sterhaften kameradsehaftlichen Zu- 
sammenarbeit aller BehSrden und Dienststellen des Staates und der Partei. Das kommt, 
auch in den einzelnen Beitr~gen der Verff. ro l l  zum Ausdruck. Wohl a!le Fragenl dia 
bei dem Problem der Niehtsel~haften eine R0lle spielen, sind mit ersch6pfender Grfind- 
lichkeit behandelt, und es werden Wege gewiesen, die grol~e Liicke in der Gesetz- 
gebung - :  die Belastung der 0ffentliehkeit dutch ein Heer yon Bettlern und Land- 
streiehern - -  zu beseitigen. Dal~ es" sich bei den Nichtsel~haften aber nieht nur um solche 
Typen handelt, wird klar gesagt. 

Nach einer Einftihrung fiber das Wesen des Wanderdienstes und die unterschiedliche 
Zusammensetzung der Nichtsel3haften yon A. Seidler behandelt Poll igkeit  die ttaltung 
der Volksgemeinsehaft gegeniiber dem niebtse~haften Menschen in einem geschichtlichen 
Rfiekbliek. K. Blaum er6rtert die Binnenwanderung als wirtschai~liche Erscheinung in der 
Neuzeit, R. Ri t t e r  das Problem der Zigeuner und Landfahrer, ihre Gemeinsamkeiten und 
Verschiedenheiten. Exner trennt yon den Landfahrern die naittetl0sen Wanderer ab. Sein 
Abschnitt fiber die mittellosen Wanderer vor den Strafgerichten leitet fiber zu den umfang- 
reiehen Untersuehungen fiber die Straff~lligkeit der mittellosen Wanderer yon H. Baum- 
ggrtner. Art, Ursache und Verlauf der Kriminalit~t werden eingehend behandelt, :sodann 
T/~tertypen herausgestellt. Friihkriminalit~ und Spgtkriminalitgt als besonders charakte- 
ristisehe Erscheinungsformen der Ss ~nittelloser War~derer erfah~en eine eingehende 
Untersuchung. Der ersten Strafti~t wird in ihrer Beziehung zum weiteren kriminellen Leben 
besondere Aufmerksamkeit gesehenkt. Aus dem Untersuchungsmaterial werden schliel~lich 
die Folgerungen ffir die Behandlung mittelloser Wanderer im Strafrecht, StrafprozeBreeht~ 
im P01izei- und Ffirsorgewesen gezogen. Villinger behandelt die Frage, welche Merkmal~ 
im jugendliehen Rechtsbreeher den ktinftigen Gewohnheitsverbrecher voraussehen lassen. 
Auch die n~chstfolgenden Kapitel besehi~ftigen sich mit Jugendiichen, so der Abschnitt yon 
Sie verts  fiber die strafrechtliche Behandlung der Friihkriminellen und yon F. ~Ehrlicher 
iiber Jugendsehieksal als Grund sozialer Entwurzeluhg. Dieser Abschnitt; der sieh mit den 
Griinden der Entwurzelung befal~t, fiihrt hinfiber zu dem Abschnitt Yon .Stumpfl fiber 
geistige StSrungen als Ursache der Entwurzelung ,con Wanderern, in dem Verf, Abnormit~ten 
der PersOnlichkeit, die ausffihrlieh dargesi~elliG werden, und ihr Zusammentreffen mit be- 
sonderen Lebenssehicksalen als entseheidende Voraussetzungen flit die Entwicklung ansieht. 
Solehe Lebenssehicksale bringt Poll igkeit  in  dem Beitrag: Mensehen und Schicksale, in 
dem eine Reihe yon Lebensli~ufen yon Landstreichern wiedergegeben sind. Auch die Gefahr, 
die de r Niehtse!]hafte ffir die Volksgesundheit darsteIlt, finder Berfieksichtigung in einem 
Beitrag yon W. Schultze. H. Eiserhardt  behandelt die braehliegende Arbeitskraft der 
Wanderer sowie, die Sehwierigkeiten und MSgliehkeiten ihrer Verwertung. Die Sehwierig- 
keiten der persSnlichen Hilfe bei der Sel~haftmachung yon Wanderern werden yon A. S pe!- 
meyer herausgestellt. Am seIawersten ist sie bei ausgesproehen Asozialen. Immer ~ieder 
werden diese versuehen, persSnliche Hilfe als Mittel ihres asozialen Wollens zu miBbrauchen. 
Den SehluB des Buches bilden die Ausffihrungen fiber Aufgaben und Einrichtungen des Baye- 
rischen Landesverbandes ffir Wanderdienst von A. Seidler. 

Mit Recht bezeiehnet sich das Bueh als Beitrag zur Neugestaltung der Raum- 
und Menschenordnung im Dritten Reich. Es erbringt den Nachweis, dal~ die Fehlsehl~ge 
de r Vergangenheit zum grol~en Teil auf einem Yerkennen yon Ursachen und Folge~ 
der Nichtsel~ha~tigkeit beruhten. Die Beitri~ge sind gut aufeinander abgestimmt und 
bilden die Bausteine eines Ganzen. Zahlreiche Kurvendarstellungen und eine Reihe 
guter Bilder veransehaulichen die Ausfiihrungen, die zweifellos mit lebhaftem Interesse 
Auinahme finden werden. Dubitscher (Berlin). 

Griittrup, Helmut: Entwieklung and Stand der Elektronenmikroskopie. Z. Mi- 
kros]~. 55, 289--296 (1938). 

Als Abb4 nach der t I u y g h e n s - F r e s n e l s c h e n  Wellentheorie die Entstehung des 
mikroskopisehen Brides dutch die Beugungs- und Intefferrenzerscheinungen dUrch 
Linsen verschiedener Lichtbrechung durchberechnet hatte, war die Unterlage gegeben 
ifir die technische Vervollkommnung des geometriseh-optischen Mikroskops bis zur 
Grenze des aui dieser Grundlage MSgliehen: Ein weiterer Fortsehritt war erst m6g- 
lich, nachdem: eine neue theoretische Unterlage gewonnen war, die konstruktiv aus- 
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wertbar war. Diese Unterlage w urde durck die:Anwendung der Quantentheorie auf 
die Liehtvorg/~nge gewonnen, die s0Woht: in neuer Form der alten Newtonsche~ 
Korpuseularthe6rie des Lichtes gereeht wurde wle der Huyghens -F resne l sehen  
Wellenlehre. Ergibt sieh nun aus der Anwendung des Huyghenssehen Prinzips in 
der Konstruktion der Wellenfliichen die Geradlinigkeit eines Liehtstrahls bei Fort- 
pflanzung in gleichem Medium (der geradlinig-ebene Raum wird selbstverst/~ndlich 
vorausgesetzt), so folgt daraus das Prinzip des kiirzesten Wegs, ein Minimumprinzip 
nach Art des principe de la moindre force, das zuerst yon dem ersten Pr~sidenten der 
preu~isehen Akademie der Wissenschaften, Maupe r tu i s ,  ausgesprochen wurde. Ffir 
die Korpuseulartheorie wie ffir die Wellentheorie gelten abet die gleiehen Minimum- 
prinzipien. Nun besagen aber die Gesetze der collinearen Raumverwandtschaft, dal~ 
ein Punkt dutch einen Punkt nur abgebildet werden kann ohne VergrS/]erung: durch 
Spiegelung, jede VergrS/]erung setzt Gesehwindigkeits/inderungen, im vorliegenden Fall 
der Lichtkorpuske]n oder Elektronen, voraus. Sollen also Elektronenstrahlungen bei 
Durchdringung eines Objekts ein vergrSl~ertes Bild desselben geben, dann mfissen ihnen 
Gesehwindigkeits/inderungen erteilt werden und dies geschieht dutch elektrische und 
magnetisehe Felder. Diese Felder also sind ffir die Elektronenstmhlen das, was die 
Linsen im geometriseh-optisehen Mikroskop sind. Zwei Untersehiede bestehen aber 
zwischen den Linsen des geometrisch-optisehen Mikroskops und den elektrisehen uncl 
magnetisehen Feldern des Elektronenmikroskops: Die Glaslinsen setzen sieh diskonti, 
nuierlich von dem benaehbarten breehenden Medium, sei dies Luft oder Immersions51, 
ab, der Lichtstrahl wird gebrochen, die ,,elektronenoptisehen Linsen" - -  die besagten 
Felder - -  gehen kontinuierlich in den umgebenden feldfreien Raum fiber, die Elektronen- 
strahlen werden nieht gebrochen, sondern durchlaufen gekrfimmte Bahnen. 2. ist die 
Gesehwindigkeis durch die ,,elektronenoptisehen Linsen" keine-Kons~ante 
wie der Lichtbreehungsindex einer Glaslinse, aus der sich zusammen mit den Krfim- 
mungsradien yon Linsensystemen (die sich dutch die bekannten 4= Gausssehen Ebenen 
in jedem Fa]le ersetzen lassen), die GrSl]e des vergrti/]erten Brides geometriseh kon~ 
struieren 1/il]t, sondern abh/~ngig yon den Feldst/irken. Da nun auch d i e  Elektronen- 
optik kurze Brennweiten benStigt, Sind nur magnetische Felder verwendbar, wie sie 
konstruktiv in der ,,Polschuhlinse" verwirklicht sind. Die Polschuhebene entspr/iche 
dann dem Objekttisch. Trifft dort ein Elektronenbfindel ein eingesehobenes Objekt, 
dann wird es zerstreut, kann aber wieder zu einem Punkt gesammelt werden. Die 
Wirkung ist als0 die gleiche wie die einer Konvexlinse und gibt ein vergrSl]ertes nm- 
gekehrtes Bild des Objekts. Nach diesen Voraussetzungen ist das Elektronenmikroskop 
konstruiert. Das erw/~hnte umgekehrte Bild kann auf einem Fluoreseenzsehirm auf- 
gefangen und siehtba'r gemaeht werden, es kann abet auch fernerhin dutch eine zweite 
elektromagnetisehe Einrichtung, die Projektionspule, nochmals vergrS/]ert und in der 
Bildebene mit Hilfe eines zweiten Fluorescenzsehirms sichtbar gemaeht oder auch 
photographiert werden. Das optisch-geometrische Mikroskop 15st noch Punkte auf, 
die 1/2 t t  voneinander entfernt sind,das Elektronenmikroskop solche, die 1/100/z von- 
einander entfernt sind, eine theoretisehe Grenze, die allerdings nicht roll realisierbar 
ist, die sieh aber unter Zugrundelegung der De-Brogliewellenl/~nge der Elek~ronen- 
strahlungen reehneriseh ergibt. Die Leistungssteigerung in der mikroskopisehen Bild- 
erzeugung, ein Fortschritt um ~wei dezimale GrS~enordnungen, rechtfertigt den ge- 
waltigen Aufwand an Arbeit und Material und den verh/tltnism/il]ig grol]en Umfang 
der Apparatur. Wie beim Abbdsehen Mikroskop ist die Dureharbeitung des Kon- 
struktionsprinzips im wesentliehen abgeschlossen, weite Perspektiven erSffnet dagegen. 
die Anwendung des Elektronenmikroskops, und da diirften es wohl haupts/~chlich drei: 
Gebiete sein, wo es revolutionierend wirken kSnnte: Die neuen Anschauungen vom 
Wesen der Viren (naeh Meinung des Ref. wohl die wiehtigste neue Problemstellung der 
wissenschaftliehen Medizin), die mikroskopisehe Analyse kolloidaler Zustiinde und' 
schliel]lich vielleicht die Chrom0somenstruktnren. Rob. Mgtller (Wuppertal). 

17" 
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Jores, A,: Endokrines und vegetatives System in ihrer Bedeutung fiir die Tages- 
:periodik. Dtsch. reed. Wschr. 1988 II, 989--990. 

Verf. weist zuns auf die iahresperiodische _~nderung in der T/~tigkeit der Schild- 
drfise und die Bedeutung der endokrinen Systeme ffir den Winterschlaf ]aim Es besteht 
ein steter Wechsel im Tonus der sympathischen und parasympathischen Systeme; 
die ersteren herrsehen am Tage vor, die letzteren in der Naeht, Und zwar bezfiglich 
Temperatur, Blutdruek, Herzt/itigkeit und Leukoeyten; das Verhalten der Wasser- 
ausseheidung macht eine Ausnahme, deren Ursaehe nicht aufgekl/irt ist. Ober die 
rhythmisehe T/itigkeit der Nebennieren und der Hypophyse ist einiges bekannt. Die 
Nebenniere entfaltet ihre tIauptts gegen 18 Uhr: Die Hypophysents 
zeigt Beziehungen zur Pubertiit und Menopause. Ffir die Tagesrhythmik hat das 
Melanophorenhormon Bedeutung (Jores); sein Gehalt in der Hypophyse und im Blur 
zeigt tagesperiodisehe Sehwankungen. Diese Sehwankungen lassen eine Abh~ngigkeit 
Vom Lieht erkennen. Es bestehen nervSse Verbindungen zwisehen Hypophyse, Nucleus 
supraopticus, Tractus hypophyseus supraopticus and Optieus. Auch Ifir das gonado- 
trope Hormon ist die Abh/ingigkeit yore Lieht erweislich. Auf Grund seiner eigenen 
Beobachtungen bei intracerebraler Injektion yon Melanophorenhormon (bezfiglich 
Temperatur, Blutzueker und Leukoeyten) kommt Verf' zu dem Sehlul], dab diesem 
ttormon in der Steuerung der Tages-Nachtperiodik eine grol]e Bedeutung zukommt. 
Am Tage zeigen die Nebennieren eine vermehrte Ts in der Naeht die Hypo- 
physe. Der Korrdation Sympathicus - -  Nebennieren steht eine analoge Korrelation 
zwisehen tIypophyse und ParasympatMcus gegenfiber. Die Tagesperiodik der Keim- 
drfisen, wdctie auf Grund yon Tierversuchen angenommen wird, steht wohl in Ab- 
h~ngigkeit yon der T~tigkeit der Hypophyse. Auch diese Tierversuche k6nnen ffir die 
~Richtigkeit der Annahme eines Kausalzusammenhanges zwischen Lieht, Hypophysen- 
~s endokrinem und vegetativem System spreehen. Die Hypophyse ist diejenige 
Stelle, an weleher ein yon auBen kommender Faktor (das Licht) in die tagesperiodisehen 
Abls eingreift. Rosen/eld (Berlin). ~176 

Breitinger, E.: Zur Trepanation in der Friihbronzezeit. Zwei neue F~ille aus dem 
bayrisehen Sehwaben. (AnthropoL Inst., Univ. Miinchen.) Anthrop. Anz. 15, 73--77 (1938). 

Ref. hatte (vgl. diese Z. 28, 209) sehon einmal fiber Untersuehungen Moll isons 
aus dem Mfinehner Anthropol. Institut berichtet, welche Verletzungen offenbar dutch 
Steinbefle an den Sch/~deln der Ofnet-ItShle nachweisen. In der vorliegenden Arbeit 
nimmt Verf. Stellung zu 2 neuen Sch/idelfunden in Sehwaben. Der eine Seh/~del yon 
KSni~sbrunn zeigt auf der linken Stirnbeinh/~lfte nahe der Schl/ifenschuppe and an 
der Grenze der linken Kranznaht ein naeh auisen sieh erweiterndes abgerundetes 
L0eh, der zweite Sch/idel, aueh frfihbronzezeitlieh yon N/ihermemmingen, weist (neben 
p o s t m o r t a l e n  Biegungs- und Berstungsbrfiehen) auf der reehten Seite, im rechten 
Seitenwandbein ebenfalls wieder eine grol~e elliptisehe 0ffnung auf, die nach auisen sieh 
erweitert, also anders gestaltet ist, wie die seinerzeit festgestellten Verletzungen an 
den Ofnet-Schiideln. Verf. glaubt nun, daiS es sich bei den beiden Seh/~deln, die in 
Photogrammen wiedergegeben sind, um Trepanationsbefunde handelt, die um so be- 
merkenswerter sind, als man bisher hauptss in der Jungsteinzeit, abet nicht beim 
Beginn der Bronzezeit solehe Trepanationsbefunde erheben ]Konnte. Verf. stellt die 
in der Literatur bisher beschriebenen pr/ihistorisehen einschls Trepanations- 
befunde zusammen. Naeh der ganzen Form dieser lochfSrmigen Verletzungen nimmt 
Verf. wie gesagt ehirurgisehe Trepanation an und insbesondere glaubt er nicht, da~ 
es sich etwa um postmortale Trepanationen handeln kSnnte. Das Loch in dem einen 
Sch/~del betr/igt 27:37 ram, dasjenige in dem zweiten Seh/~del 30--40:40--50 ram. 

Merkel (Mfinehen). 
Sehwarzaeher, W.: ~ber den Begriff der Wahrseheinliehkeit und seine Anwendung 

in der geriehfliehen Medizin. Beitr. gerichtl. Med. 14, 59--65 (1938). 
Nach einem Oberblick fiber die verschiedenartige Anwendbarkeit des Begriffes 
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,,Wahrscheinlichkeir unterscheidet der gexf. eine ,,mathematisehe" und eine ,,9rak, 
tische" (dem Sprachgebraueh entnommene) Wahrseheinliehkeit. W~hrend die erstere 
rational eindeutig zu fassen ist (Erbgesetze, Blutgrnppen), beruht die letztere auf dem 
gesunden Menschenverstande (Konstruktion eines Tatbestandes). Man wird jedoch 
der praktischen Wahrscheinlichkeit durch eine mehr oder weniger erzwungene mathe- 
matische Formgebung keinen besonderen Dienst eiweisen. Ggllner (Berlin). 

Behre, A.: Chemiker, Arzt nnd Tierarzt. Chemik.-Ztg 1988, 849--851. 
Die Xrzte und Tier/~rzte haben seit langem die Notwendigkeit eingesehen, zur 

Erkennung yon Krankheiten und zur Auffindung yon Heilstoffen sich aueh mi~ der 
Chemie zu beseh/~ftigen und nicht wenige yon ihnen haben auf diesem Gebiet GroSes 
geleistet. Dem Chemiker dagegen sind oft durch behSrdliche MaSnahmen die Grenzen 
seines Arbeitsfeldes im Gegensatz zu den Bet~tigungsgebieten des Arztes und Tier- 
arZ~es sehr eng gezogen. Die Ursache dieser ungleichen Behandlung wird vielfaeh im 
Fehlen einer staatlichen Abschlu$priifung ftir Chemiker gesehen. Eine solche gib~ 
es nur ffir Nahrungsmittelchemiker. Die Einf~ihrung einer staatlichen Prfifung wfirda 
zwar die Grenzstreitigkeiten nicht beseitigen, aber dazu beitragen, dem Chemikerberuf 
die Anerkennung zu zollen, die ibm in Hinblick auf die wissenschaftliehen Errungen- 
schaften der Chemic und ihrer fiberragenden Bedeutung in Technik und Wir~schaft 
zukommt. - -  Heute sind die Grenzen zwischen Medizin und Chemie noch weniger lest 
als frfiher. Man denke nur an die physiologische Chemic, die Heilstoffe u. a. Verf. 
geht n~her auf die Grenzstreitigkeiten im Bereich der Hygiene, der Ern~hrungswissen- 
schaft, der gerichtlichen Chemic und Medizin ein, wie die Begutachtung yon Lebens, 
mitteln, Trink- und Abwasser, serologische Blutuntersuchungen bei gerichtlichen u 
fahren, Alkoholbestimmung im Blur u.a.  Er strebt die Z u s a m m e n a r b e i t  yon Che- 
talker, Arzt und Tierarzt an, h/fit es aber ffir unbedingt erforderlich, da$ da, wo Arzt, 
Tierarzt und Chemiker an einer Anstalt t~tig sind, jeder selbst/~ndig sein mul3, soweit 
es sich" um seine Beruftst/itigkeit handelt, d. h. volle Verantwortlichkeit and vSllige 
Unabh~ngigkeit. Er fiihrt hierzu das Rundsehreiben des Reichsministers des Inneren 
vom 21. VI. 1936 fiber die einheitliehe Durehffihrung des Lebensmittelgesetzes (Neu, 
fassung vom 17. I. 1936) an. Dies wird in einzelnen Anstalten, in denen Xrzte oder. 
Tier/irzte die Leitung haben, heute noch nicht in der Weise durehgefiihrt, wie es Ifir 
den Beruf der Chemiker tragbar erseheint. Klauer (Halle a. d. S.). 

Auras, Karl: Arzt und Kurpfuseher. Eine gesehiehtliehe Studie iiber das 18. und 
19. Jahrhundert. (Inst./. Geschichte d. Med., Med. Akad., D~ssddor/.) Diisse]dorf: Diss, 
1937. 56 S. 

Interessante Ausffihrungen fiber Wesen, Methoden und Ursachen des Kurpfuseher- 
turns, sowie Zusammenstellung ~rztlicher Urteile fiber den Kurpfuseher und der Yer- 
suche, ihn zu bek~mpfen. PIachetsky (Berlin). 

Sand, Knud: Das geriehtsmedizinisehe Universitiitsinstitut Kopenhagen und seine 
Organisation. (Bonn, Sitzg. v. 22.--24. IX.  1938.) Verb. 1. internat. Kongr. gerichtl, 
u. soz. Med. 25--39 (1938). 

Mit 18 Abbildungen gesehm~ckte Schilderung der banliehen Einrichtungen nnd 
des T/itigkeitsbereiches des Kopenhagener geriehtlich-medizinischen Universit/~ts, 
Instituts. v. Neureiter (Berlin). 

G e s e t z g e b u n g  . _ f f r z t e r e c h t .  

Elo, Oiva: ~ber die Grundlagen der Privilegierung des Kindesmordes. (Bonn, 
Sitzg. v. 22.--24. IX.  1938.) Verb. 1. internat. Kongr. geriehtl, u. soz. Med. 508--511 
(1938). 

Eto bestreitet, da/~ die mildere Behandlung des Kindesmordes im Strafreeht der 
meisten Staaten aufeine allgemeine vermindert e Zurechnungsf~higkeit der Mutter in 
der Zeit nach der Entbindung gesttitzt werden kann. Auf Grund einer Untersuchung 
von fund 300 Fiillen sieht er die psycho]ogische Erkl/irung dieses Yerbreehens darin, 


