
Deutsche Zeitschrift far die gesamte Gerichtliche Medizin. 
31. Band, I-Ieft 6 Referatenteil. s. d 8 1 - 6 0 8  

Allgemeines. 
Kfinkele, Fritz: Gerlehtsehemiker - -  Ge~ehtsmediziner? Grnnds~itzliches zur 

Stellung der Chemiker mit besonderer Beriieksiehtigung der Ergebnisse tier L Internatio- 
nalen Tagnng ffir geriehtliehe und soziale Medizin in Bonn a. Rh. (22. his 24. September 
1938). Chemik.-Ztg 1939, 129--132. 

Polemisehe 8tellungnahme gegen die Einbeziehung der naturwissensehaftlichen 
Kximin~listik in den gerichtlieh-medizinisehen Arbeitsbereich. Als deren nrsprting- 
lichste Ver~reter werden Chemiker genanut (die Ramen anerkannter Vorkgmpfer unter 
den gerich~lichen Medizinern, wie Kocke l ,  V o r k a s t n e r ,  Looh te ,  werden tiber- 
gangen. Ref.). Verf. fordert eine Scheidung in ,,kriminalistische Chemic" and ,,krimi- 
nalistische Medizin". Er verlangt Schaffung yon Lehrstfihlen der forensischen Chemie 
and wirb~ fttr eine berufliche 0rganisation der forensisch arbeitenden Chemiker. Die 
Gerichtsgrzte sollen sich auf forensisch-medizinische Fragen besehrgnken und dem 
Chemiker die Anwendang und Auswertnng seiner forensisch-chemischen Methoden 
ganz allein tiberlassen. AnschlietJend folgt nine Reihe kurzer Referate iiber Vortrgge 
auf der I. Internatio'nalen Tagung ftir gerichtliche and soziale Medizin. Ssh~ader. 

$ Eiehholtz, Fritz: Lehrbneh der Pharmakologie im gahmen einer allgemeinen 
Krankheitslehre ~iir praktisehe ~rzte und Studierende. Berlin: Julius Springer 1939. 
VIII, 378 S. u. 85 Abb. RM. 16.50. 

Die ,,nackte Wirklichkeit der Tatsachen:' and der ,,belebende tIauch ueuer Ideen" 
sind die Quellen dieses Lehrbuehes der Pharmakologie, das sieh in erster Linie an den 
praktisehen Arzt wendet. Ausgehend yon dem Gedanken, dal~ der Gegenstand aueh 
der Pharmakologie der kranke oder der durch seine Umwelt bedrohte Mensch ist, 
betrachtet Verf. es Ms seine Aufgabe, das Wissen um unseren heutigen Arzneisehatz 
in den grolJen Rahmen einer altgemeinen Krankheitslehre hineinzustellen. Die einzeluen 
Arzueistoffe werdeu daher im Zusammenhang mit den Grundeigensehaften des mensch- 
lichen KSrpers (Teil I) und seinen Teilfunktionen (Tell II) abgehandelt. Damit werden 
viele verstreute pharmakologisehe Einzel~atsachen in ihren Zusammenh/ingen sichtbar. 
Eine Aufz~hlung der einzelnen Abschnitte des Buehes mug diesen Versueh einer Neu- 
ordnung des Arzneisehatzes verdeutlichen. Tell I: Stoffwechsel, Hormone, Wirkstoffe 
der Gewebe, EiweilJtherapie, Anaphylaxie und Allergic, ImmunkSrper; Teil II:  Narkose 
und Verwandtes, Lokalan/isthesie, autonomes Nervensystem, Kreislauf, zentral erregende 
Mittel, Atmung, Verdauung, Blur und Gewebe, Niere. Ein III. Tell umfa/Jt Desinfektion 
und Chemotherapie. Gegenitber der Darstel[ung der wissenschaftliehen Grundlage~ 
treten die pharmazeutiseheu und mediziniseh-teehnisehen Angaben etwas zuriick. I-/ier 
verweist der Verf. als wiehtigste Erg~nzung seines Buehes auf die yon W. H e u b n e r  
und Mitarbeitern im Einvernehmen mit der Deutsehen Gesellsehaft Nr innere Medizin 
herausgegebenen ,,Arzneiverordnungen". Doch sind erprobte Rezeptvorsehriften iiber- 
all in den Text eingestreut, um einem Auseinanderfallen yon Theorie und Praxis vor- 
zubeugen. Auch ist versusht worden, dem praktischen Arzt den Stoff far einen saeh- 
gem/~$en Gebrauch-so bequem als mSglich darzubieten. So wird dieses gut aus- 
gestattete Buch dazu beitragen k6nnen, die Therapie des praktischen Arztes durch 
,,reproduzierbare Tatsaehen" zu bestimmen, ohne dabei aber ,,ehrwtirdige therapeu- 
tische Prinzipien", win Ubung und Sehonung usw., zu vernachl~ssigen. K~irber. 

�9 Klinisehes W~rterbueh. Begr. v. Otto Dornbliith. Neubearb. v. Wilibald gsehy- 
rembel. 31. his 34,  durehges. Anti. Berlin: Walter de Gruyter & Co. 1939. XV, 621 S. 
u. 403 Abb. geb. RM. 7.--. 

Es maeht geradezu Vergntigen, das altbekannte, nunmehr in 34. Auflage vor- 
liegeade Dornbl i i thsche Klinische W6rterbueh a uf die Stiehworte aus dem Gebiet 

Z. f. d. ges. Oerichtl .  Medizin. 31. Bd.  31  
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der Geriehtliehen Medizin zu priifen: Man finder restlos alle berfieksiehtigt! Diese 
Feststellung ist die beste Empfehlung dieses unentbehrlichen Bestandteiles der Sehreib- 
tiseh-Handbiicherei. Schi~tt (Berlin). 

@ Abderhalden, Emil: Die Grundlagen unserer Ern~hrung und unsexes Stoffweehsels. 
4 ,  voUst, neu verf. Aufl. Berlin: Julius Springer 1939. u  193 S. RM. 6.-- 

Wenn wit an die noch nicht iiberwundenen Folgen der feindlichen Hungerblockade 
yon 1916--1920 denken, kann es nicht verwundern, dal~ Ernghrungsfragen besondere 
Bedeutung zukommt. So erkli~rt sich sachlich die Zwangsl~ufigkeit des Erscheinens 
der 4. Auflage des Abderha ldenschen ,  in der Kriegszeit entstandenen Buches neben 
dem persSnlichen Yerlangen seiner Schiller nach jeder VerSffentlichung des beriihmten 
Forschers. Der kurze Abril~ aus der Ern~hrungsphysiologie is~ insbesondere auf die 
Bedarfsffage abgestellt. Ein wertvoller Anhang ist der Brotfrage gewidmet mit Aus- 
blicken auf die Arbeitsphysiologie, in der ,,der Stoffwechselforscher wertvollsten Dienst 
am Volke vollbringen konnte". Sch~tt (Berlin). 

@ Glatzel, Hans: Nahrnng nnd Ern~ihrnng. Altbekanntes nnd Neuerforsehtes yore 
Essen. (Verstfindl. Wiss. Bd. 39.) Berlin: Julius Springer 1939. VII, 256 S. u. 25 Abb. 
geb. RM. 4.80. 

,,Nahrung und Erni/hrung umspannen das menschliche Leben vom Anfang his 
zum Eude, von den primitivsten und allgemeinsten Vorg~ngen der Lebenserhaltung 
bis zu den persSnlichsten Regungen und SehSpfungen seines Geistes." So heist es 
gegen Ende des 39. Bandes der bekannten Buehfolge ,,Verst~ndliche Wissensehaft" 
des Verlages Julius Springer. Damit hat der Leserkreis einen unendliehen Radius. 
In Aufteilung des Stoifes, Ausdruckswahl und Vortragsiorm hat sich Yerf. ausgezeich- 
net diesem Verbreitungsgebiet ongepal]t. Trotz der Allgemeinverst~indliehkeit wird 
aber auch der Foehmann fiir dos Gebiet der soziolen Medizin nicht nur die ihn be- 
sonders ongehenden Kapitel: Hygiene der Nahrung und des Essens - -  Nahrung, Er- 
n~hrung und Kultar - -  die Erni/hrung als wirtschaftliehe Aufgabe, sondern mit Be- 
friedigung dos ganze Buch zur Kenntnis nehmen. Sch4tt (Berlin). 

Gesetzgebuny. ~vzterecht. 
Freisler, Roland: Die rassebiologisehe Aufgabe bei der Neugestaltung des Jugend- 

strafreehts. Mschr. Kriminalbiol. 30, 209--214 (1939). 
Dos kiinftige Jugendrecht und in ibm dos Jugendstroffeeht mu~ rossisch ausge- 

riehtet sein, wobei eine biologisehe Auslese der jugendliehen Reehtsbreeher erm6glicht 
werden mul~. An Hand yon Beispielen (Jugendarrest, Bewahrungsanstalt, Ffirsorge- 
erziehung, Jugendstrafvollzug) wird die kiinftige Durehfiihrung der Aufgaben auf- 
gezeigt. Das kommende Jugendstraffecht sieht nicht nut auf die reehtsbreeherische 
Tat, sondern zunitehst auf den Jugendlichen. Dieser wird aus seinem rassisch erfol~ten 
PersSnlichkeitskern gewertet. Dobei wird weniger naeh der Sfihne als naeh einem 
gesunden Zukunitswaehsen, wo dies noch m6glich ist, zu streben sein. Schliel~lich 
geht Verf. noch aufden Jugendrichter und den Jugendvollzugsmann niiher ein. Matzdor]]. 

Mauraeh, Reinhart: Das Jugendsehutz- und Jugendstrafreeht in der Sow]etunion. 
Dtsch. Jug.hiHe 30, 460--472 (1939). 

1917 ergingen die ersten Dekrete, die das bestehende Recht des zaristischen Reiches 
beseitigten. Die Organe des Jugendschutzes versehwinden. 1918 erging das erste 
Gesetz ,,fiber Familie, Ehe und Vormundschoft", das die familienreehtliehen Bande 
praktiseh beseitigte. Wenn es eine Judikatur gab, so war sie im wesentlichen eine 
,,politische". 1921 muSte abet der sog. Kriegskommunismus abgeblosen werden. Die 
berfihmte ,,Atempause" der ,,neuen 6konomischen Politik" wurde eingelegt. In dieser 
Zeit erstand die Erscheinung der ,,Besprisornyje", der vagabundierenden Kinder. 
Die Ma~nahmen auf dem Gebiet des ephemeren Jugendrechts waren zu v511iger Wir- 
kungslosigkeit verurteilt. Katastrophal war die Entwicklung des Jugendstrafrechts, 
dessen einzelne Phasen aufgezeigt werden. Die einsehls Bestimmungen werden 
er6rtert. Erschwerend kam hinzu dos katastrophale Niveau der Richterschaft. Diese 


