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DurchstrSmung neigt! (Ref.). An den Hirngef~l~en fanden die Verff. nicht  die im 
Sehr i i t tum beschriebenen abwechselnden Erweiterungen, Verengerungen und ScM~n- 
gelungen. Das Lumen der Capillaren und der Yenen war stark mi t  Blur gefttllt, ein 
entziJndliches Inf i l t ra t  in der Umgebung dieser Gef~13e fehlte. Das H i m  war dureh- 
weg 5dematSs und die Liquormenge vermehrt .  - -  Es folgen noch ErSrterungen fiber 
den Weg des elektrischen Stroms im KSrper, sowie in den histologisehen Einheiten.  
(Es erseheinen diese Erw~gungen dutch die beschriebenen Befunde nicht  gentigend 
begrtindet. Ref.) Walche~" (Wtirzburg). 

Serologie. Blutgvuppen. Bakteriologie und Immunit~tslehre.  

Hettehe, H. 0.: Neues Get,it und Verfahren zur Massenuntersuehung auf Blut- 
gruppenzugeh~rigkeit. (IIyg. Inst., Univ. M~nchen.) Dtsch. Mil.arzt 4, 11--13 (1939). 

Besehreibung einer Apparatur zur Massenuntersuchung der Erythroeytengruppeneigen- 
schaften beim Heer: Gekuppelte Testserumspritzen (gefiillt mit O-, A-und  B-Serum) geben 
in genormte Objekttr~ger mit 3 Hohlsehliffen gleichzeitig Testserum ab, das mit Vollblut 
durch einen Blutabnehmer aus Blech mit 3 Spitzen gleichzeitig besehiekt werden kann. Aui- 
ziehen der Objekttrager auf I~ahmen (fast automatiseh geschehen), die gleiehzeitige Ablesung 
bei gesieherter l~eihenfolge gestatten. 150 Mann pro Stunde mit dieser Methode untersuchbar. 
Keine Verwendung yon Blutverdiinnungen, keine Bestimmung yon Serumeigenschaften. - -  
Weiteres s. Original. Karl Ad. Seggel (Leipzig).~ 

Candela, P. B.: Blood-group determi'nations upon the bones of thirty aleutian 
mummies. (BlutgruppenbestJmmungen an 30 Mumien yon den Aleuten-Inseln.) 
Amer. J. physic. Anthrop.  24, 361--383 (1939). 

An den Proben yon Bohrsp~nen aus den Wirbelknochen yon 30 Mumien, die auf den 
Aleuteninseln gefunden wurden, sind Agglutininbindungsversuehe angestellt worden, die zu 
eindeutigen Ergebnissen ffihrten. 36,67% der Mumien geh5rten zur Blutgruppe 0, 36,67% 
zur Gruppe A, 20% zur Gruppe B mad 6,66% zur Gruppe AB. Es werden Vergleiche mit 
den Blutgruppenbefunden yon hTordostsibirien einerseits und Nordamerika andererseits an- 
gestellt, die jedoch wegen der kleinen Zahl der Befunde zu keinem sieheren Ergebnis ftihren. 
Da bei den Eskimos die Blutgruppen A und B nur selten vorkommen, in Sibirien dagegen 
hAufiger, so wtirde dies auf eine Besiedelung von AMen her hindeuten. Mayser (Stuttgart). 

Dahr, Peter, und Heinz Lindau: Neue Blutgruppenbefunde bei Anthropoiden. 
(Zool. Ga~ten u. Hyg. Inst., Univ. K61n.) Z. Immun.forsch. 94, 253--264 (1938). 

Erg~nzend zu sehon frfiheren Arbeiten bringen die VerfL die Untersuchungsergebnisse 
der Blutgruppen yon 3 Sehimpansen und 30rangs ,  die sieh in das schon bekannte Bild gut 
eir~figen. Von den bisher untersuehten 96 Sehimpansen haben 82 die Blutgruppe A (vgl. 
dies. Z. 31, 167 betreffend D~hr :  lJber Blu tgruppen. . . ,  steht irrtfimlieh, da~ unter 
den Sehimpansen kein einziges Mal Gruppe A vorkam; es sol] natfirlieh B heil]en), 12 
haben O; yon den 22 Orangs geh6ren 8 der Gruppe A, 10 der Gruppe B und 4. der 
Gruppe AB a n . . B e i  den Anthropoiden gibt es eine Blutgruppenbildung, und zwar eine 
regelmgl3ige wie beim Mensehen, wobei die Isougglutinogene und die Isoagglutinine der 
Anthropoiden denen des Mensehen gleieh sind. Es wird nochmals betont, dM~ zum ~qaeh- 
weis der Gruppeneigensehaften A und B bei Anthropoiden und anderen Tieren die Agglu- 
tinationsprfifung mit Mensehensera nicht gentigt, da diese letzteren Heteroagglutinine ent- 
halten, die die Wirkung yon ~ uad fi vort~uschen. Zur Bestimmung der Gruppeneigensehaften 
wurde daher ,,gereinigtes" Agglutinin a und fl verwendet. Anthropoidenser~ enthalten keine 
Iteteroagglutinine. - -  Mit ttilfe yon Absorptionsversuehen wird aueh einiges fiber die Zu- 
sammensetzung des a und fl gebracht. - -  Das M und lq der Anthropoiden seheint wegen der 
unregelm~l~igen t~eaktionen der AnthropoidenblutkOrperehen nieht mit dem menschlichen M 
und N identisch zu sein. Jose] Weninger (Wien).o 

Sachs, H.: Blutgruppen, Transfusion und Abstammung. t)ract, or. etc. (Berl. u. 
Basel) 2, 30--53 (1939). 

Guter ~bersichtsbericht ,  der sich sowohl auf die theoretischen G~undlagen wie 
auch auf die prakt ischen Answirkungen der Blutgruppenforschung erst~eckt. Zum 
Schlusse wird es als keineswegs unm~Jglich bezeichnet, dalt die G~uppenunterscheidung 
einmal zu einer Individualdifferenzierung,  also zur Identif izierung der Person, ifihren 
kSnnte. Denn es ist  anzunehmen, daJ~ ebenso wie man die einzelnen Mensehen dutch 
~ul]ere Besichtigung leicht unterscheiden kann, auch biochemische Unterschiede jedes 
einzelne IndivJduum l~ennzeichnen milssen. Abet  die Entwicklung der Blutgruppen- 
und Fal~torenlehre zeigt zugleieh, dab eine derartige ChaI'akterisierung niemals dutch 



501 

individualspezifische Stoffe bedingt sein kann, sondern nut dutch ein besonderes 
Mosaik, das durch die Kombination zahlreicher gruppenspezifiseher Einzelmerkmale 
gestaltet wird. Dieses Mosaik kJnnte flit jedes Individuum ein charakteristisehes 
Gepr~ge tragen. Das ist das Ergebnis der experimentellen Analyse, das ist abet zugleich 
aueh der Ausdruck folgeriehtigen Denkens, wenn man die erbmgl3igeBedingtheit der 
gruppenspezifisehen Eigenschaften der Betrachtung zugrunde legt. Dean vererbt 
kJnnen individualspezifisehe Eigenschaften nieht werden, sonst wgren sic eben nieht 
individualspezifiseh. Yererbbar kJnnen nut Kennzeichen sein, die nieht auf ein einzelnes 
Individuum besehrgnkt sind. So kommt in tier Bhtgruppenlehre eine gltickliche Syn- 
these zweier verschiedenartiger Forschungsrichtungen zum Ansdruck. v. Neureiter. 

Paulian, D., M. Carda~ et M. Chiliman: Les groupes sanguins dans les affections 
du syst~me nerveux. (Die Blutgruppen bei den Erkrankungen des Nervensystems.) 
(Inst. des Sciences de Roumanie, sect. de biol. appl., Bucarest, 4. II .  1938. ) Arch. 
Neur. (Buearest) 2, 398--400 (1938). 

An einem Material yon 140 F~llen von Paralyse, Tubes and Lues cerebri glauben 
die Verff. eine besondere H~ufigkeit bei der Blutgruppe 0, bei 40 Fs yon Chorea 
eine H~iufung in den Gruppen A and AB festgestellt zu haben. Die In]~ubationsdauer 
der Malaria soll bei Personen der Blutgruppe A and AB liinger sein. In der Arbeit 
ist das Ergebnis der Wahrscheinliehkeitsrechnung vJllig vernaehl~ssigt, aus dem die 
UnmJglichkeit der gezogenen Schlfisse h~tte erkannt werden miissen. Mayser. 

Blood groups and the house of lords. (Blutgruppen und das Haas der Lords.) 
Brit. reed. J. Nr 4080, 570--571 (!939). 

Am 8. II. 1939 lag dem eng]isehen Oberhaus ein Gesetzentwurf fiber die Anwendnng 
der Blutgruppenforsehung auf F/ille zweifelhafter Abstammung (Bastardy bill) zur 
zweiten Lesung vor. Der Entwurf wurde yon allen Seiten gutgehei/ten; allein ein u 
treter der Vereinigung unverheirateter Miitter und deren Kinder sah in dem Oesetz 
eine einseitige Bevorzugung der M~nner. Der Entwurf wird in einer Kommission weiter- 
behandelt. Mayser (Stuttgart). 

Verrotti, I.: La rieerea dei gruppi sanguigni nel sangue plaeentare eonservato 
liquido senza aggiunta di sostanze antieoagulanti. (Die Blutgruppenuntersuehungen an 
flfissig erhaltenen Placentarblut ohne Zusatz yon gerimmngshemmenden Mitteln.) 
(Clin. Ostetr. e Ginecol., Univ, Siena.) Atti Acead. Fisioeritiei Siena, XI. s. 7~ 37 (1939). 

Blutgruppenbestimmungen k5nnen mit Leichtigkeit an ~abelschnurblut, das ohne 
irgendeinen Zusatz yon gerinnungshemmenden Mitteln lange Zeit flfissig bleibt, vor- 
genommen werden. Mayser (Stuttgart). 

Grasnick, Lieselotte: Die Auswertung yon B-Sera zur Blutgruppenuntersuchung. 
(Preufi. Hyg.-Inst., Landsberg a. d. Warthe.) Klin. Wschr. 1938 II, 1768--1769. 

Die Vert~., der offenbar die schwache Eigenschaft A in der Gruppe A 2 unbel~annt 
geblieben ist, empfiehlt zur Prfifung yon Anti-A-Seren zur Blu tgruppenbes t immung 
die Anstellung yon einfachen Agglutinationsversuehen mit einer Reihe yon BlutkJrper- 
ehen der Gruppe AB. Mayser (Stuttgart).~ 

Welliseh, S.: Das vorhandene Untersuehungsmaterial im MN-System. IV. Mitt. 
Z. Rassenphysiol. lO, 65--68 (1938). 

Die Reihe der vom Verf. zusammengestellten Egrebnisse yon Arbeiten fiber die 
u der Eigenschaften M and N wird um die neuesten VerJffentliehungen der 
Weltliteratur erweitert, wodurch bei der statistischen Verarbeitung die dnrehsehnitt- 
lichen Abweiehungen in jeder Riehtung kleiner werden. Aus einer Arbeit yon H y m a n n  
aus USA. wird ein Material yon 100 Familien mit 220 Kindern gebracht, in dem Ab- 
weiehungen yon den Erbregeln der Eigensehaften M and N nie vorlr [Vgl. 
Z. :Rassenphysiol. 8, 85 (1936)]: Mayser (Stuttgart). 

@ Jores, Arthur: Klinisehe Endokrinologie. Ein Lehrbueh fiir Arzte und Studie- 
rendc. Berlin: Julius Springer ]939. XII, 356 S. u. 91 Abb. RM. 27.--. 

Das ausgezeiehnete Werk enth~lt eine lehrbuehm~!~ige Darstellung der klinisehen 
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Endokrinologie und ber{ieksiohtigt in gleioher Weise Pathologic und Therapie. Ein-  
-leitend kli~rt es uns tiber die Begriffe , ,Hormon" and  , , Inkre t"  auf and  umreil~t in 
k n a p p e n  Ziigen die ~tiologie,  Pa'thogenese, Erkennung und Behandlung endokriner 
Krankhe i ten  im aHgemeinen. Sodann werden die innersekretorisehen Drtisen der  
l%eihe naeh durchgesproohen, wobei das Hypophysen-Zwischenhirnsystem den Anfang 
macht .  Bei der Sohilderung der einzelnen Erkrankungen,  die dutch zahlreiche gut  
gew~hlte Abbildungen besonders ansohaulich gestal te t  ist, sind tiberall die klinisehen 
Zeichen, der Verlauf and  die bei der Differentialdiagnose zu beaohtenden Momente 
klar  herausgearbeitet .  Wegen der mannigfalt igen Beziehungen, die zwisohen gericht- 
lioher Medizin und Endokrinologie bestehen, l inden sich fast auf jeder Seite des Buehes 
Angaben,  die ~iir den Gerichtsarzt  yon Bedeutung sind. Leider Jst es mi t  Rtieksioht 
auf den verftigbaren Raum vSllig ausgesohlossen, ihrer auoh nut  andeutungsweise zu 
gedenken. Von Einzelheiten sei lediglioh die sicherlioh bereehtigte Skepsis erw~hnt, 
die der VerL dem Status  thymioo-lymphat icus  und seiner Rolle beim pl/Jtzliohen Herztod 
entgegenbringt.  Auf S. 284 ha t  sioh ein kleiner FeMer eingesohliohen, der bei einer Neu- 
auflage zu beseitJgen w/~re: Niot/t das Gesetz zur Verhtitnng erbkranken Naehwuehses, 
wie es bier heJliit, sondern das Gesetz gegen ge~i~hrliche Gewohnheitsverbreeher und 
iiber Mal]regeln der Sieherung and  Besserung veto  24. XI .  1933 sieht die Kas t ra t ion  fiir 
sehwere Sit t l iehkeitsverbrecher vor. v. Neurei ter  (Berlin). 

�9 Handbuch der u Hrsg. v. R. Doerr u. C. Hallauer. 1. Hiilfte. 
Die Entwieklung tier Virusforschung und ihre Problematik. Morphologie der Virusarten. 
Die Ziichtung der Virusarten auBerhalb ihrer Wirte. Biochemistry and biophysics of 
viruses. Wien:  Julius Springer 1938. X I I ,  546 S. u. 71 Abb. RM. 66.-- .  

Doerr, R.: Die Entwieklung tier Virus~orschung und ihre Problematik. S. 1--125. 
Es erseheint, da hierdureh das l%elerat fiber die umfangreiehe Arbeit vereinfaeht nnd 

verkiirzt wird, zweekm~l]ig, das Kernproblem der Virusforsehung zun~Lehst herausznstellen. 
Es gibt eine erhebliche Zahl yon iibertragbaren Krankheiten, bei denen es bisher nieht ge- 
lungen ist, pflanzliehe oder tierisehe Krankheitserreger, besonders Bakterien oder Protozaen 
festzustellen. Von mensehliehen Erkrankungen sind Ms hierhergeh6rig am bekanntesten die 
schwarzen Poeken, der Seharlaeh und die Masern, Hundswut, Trachom, Gelbfieber und Fleck- 
typhus, yon Tierkrankheiten ist die wichtigste die Maul- und Klauenseuehe (aber aueh gewisse 
Tiergesehwiilste geh6ren hierher); yon Pflanzenkrankheiten ist am langsten bekannt und fiir 
die Forsehung am wiehtigsten geworden die Mosaikkrankheit der TabakblKtter. Fiir das iiber- 
tragbare Moment dieser Erkrankungen sch/ilte sieh allm~hlich die Bezeiehnung ,,Virus" heraus. 
Als Geburtsjahr tier exukten experimentellen Virusforschung l~f~t sich das Jahr 1892 betrachten. 
Nun teilte als das Ergebnis seiner Untersuehungen W. M. S t a n l e y  mit, dab es ihm gelungen 
sei, das Virus der Mosaikkrankheit des Tabaks als krystallisierbaren, hoehmoleknlaren EiweiiL 
k6rper, als e~n Protein, zu erhalten, der in molekular-disperter Form auftrete. Die Angaben 
besti~tigten sich. Daraus Iolgt, dab ffir eine mehr--minder grebe Anz~hl soleher fibertragbarer, 
zum Tell hoehiniekti6ser Krankheiten - -  soweit nieht die eine oder andere noeh dutch die 
Auffindung eines tierisehen oder pIlanzliehen Erregers auszuseheiden ist - -  ein fibertragbares, 
krankheitserregendes Moment existiert, das weder pflanzlieh noch tierisch ist.. ybertragbarkei t ,  
InfektiositKt - -  selbstverst~ndlich mit der M6glichkeit yon Ketten yon Ubertragungen - -  
ist nur m6glieh, wenn das iibertragbare Moment sieh vermehrt, darin liegt die begriffliche 
Trennung yon Gift und Virus. Daraus folgt, dab das Virus sieh entweder nicht antonom ver- 
mehr~, sondern veto infizierten Wirtsorganismus gebildet wird, oder man mfiBte annehmen , 
dab es ein ,,lebendes Molekiil" mit der F/ihigkeit eigener Vermehrung g/~be. Letztere Annahme 
widersprieht aber ahem, was fiber den Bau der lebendigen Substanz bekannt ist,-die uns stets 
als eiu hochkompliziertes, dynamisch-chemisehes S y s t e m  yon besonderer und spezifiseher 
Struktur entgegentritt. Selbstverst~ndlieh mfiBten wir unsere Anschauungen veto Bau der 
lebendigen Substanz t~llen lassen, wenn es keine andere M6glichkeit g/~be als die Annahme 
eines ,,lebenden Molekiils", so gut wie die Physik die Ansehauung yon der Kontinuit~t der 
Energie aufgeben muf~te. Indessen sprieht alles dafiiI., dab die erstere Annahme die zu Reeht 
bestehende ist. Es wfirde sich dann aussehlieBlich um ein biologisch-chemisehes und physika- 
lisches Problem handeln, in dem einer der wichtigsten Absehnitte yon der Kenntnis gerade 
hoohinfekti6ser Krankheiten aus dem seither allein herrsehenden Gebiet der tierischen und 
pllanzliehen Parasitologie herausgenommen wfirde. Die Virusforschung hat sich abet im 
engsten Anschlul~ an die Mikrobiologie der Bakterien und parasitAren Protozoen entwiekelt 
und deren Methodik benntzt. Die Serum~orschung hatte bereits eine ]3riicke zur biologischen 
Chemie geschlagen; dureh die yon P a u l  E h r l i c h  Ms Folgerung seiner Seifenkettentheorie (die 
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sich auf das yon Kar l  Weigert  herausgestellte Prinzip der ~berkompensation im patholo- 
gischen Geschehen aufbaute) ausgearbeitete Symbolik der Toxin- und Antitoxinwirkung war 
wohl der Weg zur biologisehen Chemic gegeben, aber eben dureh diese Symbolik zugleieh 
wieder gesperrt worden; jene Zeit konnte an die L6sung noch nicht herangehen, und aueh 
die Gegenwart steht erst am Anfang dieser M6gliehkeit, zu der die Virusforschung wesentlich 
beizutragen berufen ist. Wenn aueh die Virusforschung seither keine Veranlassung gegeben 
hat, die seitherigen Wege der Bek/~mpfung der Infektionskrankheiten zu verlassen, so ist zu 
bedenken, dal3 sic eigentlieh erst in ihren Anf/~ngen steht, dab sic aber das Problem des vitalen 
Gesehehens iiberhaupt in interessunter und yon durchaus neuer SeRe zeigt. Dieses Problem 
ist aber berufen, immer mehr zum Angelpunkt aller entseheidenden weltanschaulichen Ent- 
wieklung zu werden. Soweit die Vorbemerkungen. 

Die Virusforschung beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem I w a n o w s k y  1892 zum 
erstenmal die Filtration dutch die C h a m ber  lan d ache Filterkerze einffihrte und zeig~e, 
dal~ tier kausale Faktor tier Mosaikkrankheit der Tabakbl~tter dieses Filter passierte. 
L 5 f f l e r  und Fro  s ch ffihrten die Filtration mit Lymphe yon Maul- und Klauenseuehe 
durch und titrierten bei diesen Versuchen zum ersten Male eine virushaltige Fltissigkeit. 
N o c a r d und R oux fand en im Erreger tier Peribronehopneumonie einen mikroskopisch 
sichtbaren und doch filtrierbaren Keim. Aus diesen Versuchen sch/~lte sich allm/ihheh 
die Bezeiehnung ,,filtrierbares Virus" heraus. Das Problem der kleinsten mSglichen 
und das der nnbelebten Infektionsstoffe entstand im Zusammenhang mit den Be- 
stimmungen der CorpusculargrSl~en tier Viren, bis W. M. S t a n l e y  zur entscheidenden 
Feststellung der Virusproteine kam. Das Verh//ltnis des Virus zur Wirtszelle ffihrt zu 
einer genaueren biologischen Interpretation der Virusvermehrung, es wird weiterhin 
die Frage der Virusimmunit/tt behandelt. In den zusammenfassenden Betrachtungen 
linden sich sehr bemerkenswerte Ausffihrungen fiber Zusammenhgnge der Virus- 
forschung und Genforschung. Der Schlul]absatz der Arbeit aber enthglt folgende 
Worte: ,,Das Interesse, welches der Virusforschung yon Biologen, Physikern, Ohe- 
mikern und Philosophen entgegengebracht wird, beruht darauf, dal] die Frage, was 
man unter ,Leben' zu verstehen hat, yon dieser Spezialwissenschaft in eigenartiger 
und beziehungsreicher Form zur Diskussion gestellt wurde. Die A n t w o r t ,  b e r u f e n ,  
das  G r a v i t a t i o n s z e n t r n m  des m e n s c h l i c h e n  W e l t b i l d e s  zu we rden ,  wird 
nie vollstgndig sein, wenn sic nieht auch fiber das ,Woher' Auskunft gibt. Wenn man 
auch trotz der gewaltigen, schon geleisteten Arbeit die Erwartungen nicht ins Utopische 
steigern soll, so wird man doch zugeben, dab der Virusforschung hohe Erkenntnisziele 
winken und dal~ eine kleine Strecke des Weges, der zu diesen Zielen ffihren kann, 
zurfickgelegt ist." Robert Mi~ller (Wuppertal). 

�9 Handbueh tier Virusforsehung. Hrsg. v. R. Doerr u. C. Hallauer. 1. Hiilfte. 
Die Entwieklung der Virusforsehung und ihre Problematik. Morphologie der Virusarten. 
Die Ziichtung der Virusarten auBerhalb ihrer Wirte. Biochemistry and biophysics of 
viruses. Wien: Julius Springer 1938. XI I ,  546 S. u. 71 Abb. RM. 66.--. 

Haitiuger, Max: Morphologie Oct Virusarten. A. Die Viruselemente. 2. Die Fluo- 
rescenzmikroskopie. S. 231--252 u. 7 Abb. 

Das AuflSsungsvermSgen des Mikroskops ist eine mathematische Funktion der 
Wellenl~ngen der zur Bilderzeugung benutzten Liehtwellen oder elektrisehen Wellen. 
Es ist mSglich, mit kurzwelligen ultravioletten Strahlen, die auf der Netzhaut kein 
Bild erzeugen, weft die breehenden Medien des Auges daffir ebenso ungeeignet sind, 
wie der neuroreceptorisehe Apparat, auf der photographischen Platte Bflder zur Dar- 
stellung zu bringen. Dazu sind abet Linsen aus gesehmolzenem Quarz notwendig, 
da Glaslinsen die ultravioletten Strahlen zu stark absorbieren. Diese Methode hat 
aber keine ausgedehntere Verwendung gefunden. (Ubrigens sah Ref. bereits vor etwa 
30 Jahren ein Photogramm des bekannten Testobjekts Amphipleura pellucida, das in 
den Zeil3-Laboratorien auf diesem Wege gewonnen war.) Fundamental und grund- 
s~tzlich davon verschieden ist die Fluorescenzmikroskopie; aueh sic benutzt ultra- 
violettes Licht, abet nicht, wie die vorher erw/ihnte Methode, zur Bilderzeugung, 
sondern zur Beleuchtung des Objekts, wdches dadurch zum Selbststrahler wird, indem 



504 

es das auffallende ultraviolette Licht durch prim~re oder sekundgre Fluorescenz in 
langwelliges Lieht aus dem Bereiehe des siehtbaren Spektrums verwandelt. Unter 
Ftuorescenz versteht man ganz allgemein die Fiihigkeit yon Stoffen, Lichtwellen 
bestimmter Perioden zu absorbieren und als solche anderer Periode, und zwar grSl3erer 
Wellenl~nge, aus~usenden (S tokessche  Regel). Nun besitzen pflanzliche und in ge- 
ringerem Male auch tierische Gewebe die ~iihigkeit der Fluoreseenz (primate Fluores- 
ee~z). Es ist abet auch mSglich, die Objekte mit  LSsungen bestimmter chemiseher 
fluorescierender Stoffe zu behandeln, in vSlliger Analogie mit den gebr~uchhchen 
histologisehen F/~rbmethoden. Dieses u wird als Fluoroehromierung bezeichnet, 
die so hervorgerufene Fluorescenz als sekundiire. Diese ist selet~iv und l~l]t einzelne 
Struktnrteile yon Zellen und ~Gewebselementen bei geeignetem Vorgehen in grol]er 
Leuchtkraft in verschiedenen Farben aufleuchten. Benutzt werden ultraviolette 
Strahlen grS~erer Wellenl/inge und dies gestattet, die gebr/iuchlichen Mikroskope mit 
Glaslinsen zu benutzen. 

Soweit die grunds~tzlichen Ausfiihrungen der Arbeit, die folgenden dienen der Dar- 
stelIung der Technik und Mcthodik der Fluorescenzmikroskopie. Der wichtigste Bestandteil 
ist die Lichtquelle, we]the die Bedingungen erfiillen mu$, da$ sie reich an ultravioletten Strahlen 
yon in Frage kommenden Wellenl/~ngen ist und geniigende ~l~chenhelligkeit besitzen mull 
Daffir kommen der elektrische Liehtbogen und Queeksilberdampflampen in Frage. Ffir den 
elektrischen Lichtbogen hat sich als das geeignetste Elektrodenmetall das Eisen erwiesen, 
dessen Linien im benutzbaren Tell des ultravioletten Spektrums so zahlreich sind und so dicht 
aneinander liegen, dab beinahe ein kontinuierliches Band entsteht. Um dem Mikroskop nur 
ultraviolettes Lieht zuzuifihren, werden die im sichtbaren Tell des Spektrums liegenden Wellen- 
l~ngen ~bgefiltert, was im allgemeinen mit Nickeloxyd-Schw~rzgl/isern geschieht. Da die 
Eisenbogenlampen bei Wechselstrombenutzung Mangel besitzen, hat man da~iir geeignete, be- 
sondere Hochdruekquecksilberdampflampen konstruiert. Das Fluorescenzmikroskop wird in 
2 Typen gebaut, der eine in den Zeisswerkst~tten, der andere bei Reichert. Die I-Ierstellung 
yon Mikrophotogrammen ist mOglich, und zwar sowohl SchwarzweiSbilder ~vie farbige Mikro- 
photogramme nach dem Dreifarbenverfahren (nicht mit Autochromptatten). :Die ersten Ver- 
suehe der Fluorochromierung gehen auf den Protozoenforscher yon  P r o v a z e c k  191~ zurtick 
(der bekanntlieh eines der 8 Todesopfer der Flecktyphusforschung in den Kriegsjahren wurde). 
Seitdem wurde die Methode mit Erfolg welter ausgebaut und zeigt sich bereits in mancher 
Hinsicht, namentlich aneh was Kfirze der Vorbereitungsdauer und l~aschheit des Arbeitens 
anbetriff~, der gebr~uehhchen Mikroskopie mit ]angwelligem Licht iiber]egen. Besonders er- 
w~hnenswert ist wohl auch die Indieatoreneigensehaft einer ganzen Anzahl yon Fluorochromen 
im Bereieh der Wasserstoffionenkonzentrationen, die fiir die Zelle in Frage kommen. Die 
Fluoroehroml5sungen werden in sehr starker Verdfinnung, 1:10 a bis sogar 1:10 ~, verwandt, 
eine Tabetle der wichtigsten Fluoroehrome is~ beigegeben und tier dutch sie bewirkten selek- 
tiven Fluorescenzfarben. Am zweekm~l~igsten Formolfixierung, Gefrier- oder Parallinschnitte, 
fiir Ausstriehpraparate aueh Hitzefixierung. Zur u hat sich Primulin 
ais hervorragencl brauehbar erwiesen. Die 4 beigefiigten Abdrucke yon Mikrophotogrammen, 
hergestellt yon Gerlach,  sind verbliiffend, t~obert Mi~lIer (Wuppertal). 

Versicherunysrechtliche Medizin. Gewerbepathologie. 
(Gewerbliche Vergi[tungen.) 

Jantz, Kurt: Ffinftes Gesetz fiber Anderungen in der Unfallversieherung. (Reichs- 
a~beitsministerium, Berlin.) Dtseh. _~rztebI. 1939 I, 236--237. 

J a n t z ,  Regierungsrat im Reiehsarbeitsministerium, beriehtet kurz fiber den 
wesentlichen Inhal t  des Gesetzes yore 17. I I .  1939, das eine Reihe von H/irten beseitigt, 
den Versieherungsschutz ausdehnt und die Leistungen der Unfallversicherung ver- 
bessert. Auf die neue Bedeutung der Erwerbsminderung um mehr oder weniger als 
20% mit Rficksicht aus die Neuregelung der kleinen Renten wird besonders eingegan- 
gen, ferner auf die erleichterte Rentengew/ihrung an die als Unternehmer Yersicherten, 
auf die MSgliehkeit der Kapitalabfindung naeh Abschlu~ eines Heilverfahrens, anf 
die Verbesserung der tteilfiirsorge, auf die Ansdehnung des Ve~sicherungssehutzes 
auf die Woehenendheimfahrten, die im Vierjahrplan vielfach n9twendig geworden 
sind, well die Arbeitsst~tten oft yon der Wohnung des Arbeiters erheblieh entfernt 
sind. H. Haeckel (Berlin). 


