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Allgemeines. 
Uhlirz, Rudolf: Das Wesen des Lebens. Wien. reed. Wschr. 1939 II, 243--24~7. 
Die LSsung des Lebensri~tsels wird sich nach der Meinung des Verf. nur linden 

lassen, wenn sich al]e naturwissenschaftlichen Disziplinen und die Psychologie zu 
gemeinsamer Arbeit zusammentun, v. Neureiter (Berlin). 

�9 Diepgen, Paul: Das physikalisehe Denken in der Gesehiehte der Medizin. Stutt- 
gart: Ferdinand Enke 1939. 39 S. RM. 2.--. 

Die Sehrift behandelt jene geschichtliehe Entwicklungslinie des Denkens, die yon 
D e m o k r i t  ausgehend zur Lehre vom horror vaeui des E r a s i s t r a t o s  und yon dort 
~u den eigentliehen Methodikern fiihrt. Die Schule des A s k l e p i a d e s  begrfindet die 
Solidarpathologie, die sieh dann allerdings mit einer qualitativen Humorallehre vet- 
binder. Die rein meehanistisehe Theorie vertrug sich im Mittelalter schlecht mit den 
theologischen Anspriichen. Deutliehe Kombinationsmerkmale finden sich beim Saler- 
nitaner Urso.  Selbst der idealistisch-platonische Cusanus kommt zur Annahme eines 
quantitativen Atoms. Immerhin lehrte auch S e n n e r t  keinen reinen Meehanismus; 
dieser drang im 17. Jahrhundert yon romanischen VSlkern zu uns und mit der dutch 
die Mikroskopik unterstiitzten Annahme der Faser beginnt das eigentliche moderne 
naturwissenschaftliche Denken, an das spi~ter J o h a n n e s  Mfiller ankntipfen konnte. 
Der Animismus S t ah l s  bedeutet einen letzten Endes theologisehen Protest gegen den 
reimiatrophysisehen Standpunkt. H o f f m a n n s  Lehre yore J(therfluidum, das aus 
corpuscul~ren Kraftzentren besteht, ist leibnizisch. In der Mitre des 18. Jahrhunderts 
entwiekelt sieh die meehanistisehe Lehre zum eigentlichen Vitalismus. Vom. Galvanis- 
mus ertriiumte man sich die LSsung des Lebens- und Krankheitsproblems; abet die 
Entt/iuschung bleibt nieht aus, und so kommt es zur zweiten naturwissensehaftlichen 
~ra  des 19. Jahrhunderts, in der Physik und Chemie gemeinsam zur medizinischen 
Hilfswissensehaft werden. L o t z e  versuchte eine neue mechanische Erkl/irung. Die 
Geschichte des physikalischen Denkens beweist die Notwendigkeit des exakten natur- 
~orscherisehen Denkens in tier Medizin. Leibbrand (Berlin). 

Jordan, P.: Zur Quanten-Biologie. ( Theoret. Abt., Physikal. Inst., Univ. Rostow.) 
:Biol. Zbl. 59, 1--39 (1939). 

Unter ,, Quantenbiologie" fal]t Yerf., analog zum Begriff der Quantenphysik, alle 
biologischen Vorg/~nge zusammen, welche sich als ,,abh/ingig von quantenphysikalischen 
Einzelprozessen erkennen lassen". Solche Vorg~inge Seheinen im Biologischen nicht 
~elten zu sein, und die Tragweise dieser Tatsache ist gro$. Denn bei vielen quanten- 
physikallschen Prozessen versagt die tibliehe Kausalvorstellung. So zerf/~llt z. B. yon 
einer gewissen Zahl -con Ra-Atomen pro Zeiteinheit ein gewisser Prozentsatz, aber 
die Wahrscheinlichkeit, dal~ ein bestimmter (,,uns vorgelegter") Ra-Atomkern inner- 
halb der n~ehsten Minute zerf/~l]t, ist unabhi~ngig vom Alter und yon der Vorgeschichte 
dieses Kerns. Deshalb ist, wo immer quantenphysikalisehe Prozesse ins Biologische 
hineinspielen, bei der Kausalanalyse Vorsicht geboten. Die vom Verf. beigebrachten 
Beispiele beziehen sieh zu einem grol~en Teil auf die Mutationsforschung (Strahlen- 
genetik), ferner auf Viren, Wirkung yon UV.-Strahlen, auf die Selbstreproduktionen 
tier Gene usw.; ja es seheint, dal] aueh grSi]ere Organismen durch einen einzigen quanten- 
physikalischen Elementarakt (Ionisierung, Anregung) getStet werden kSnnen. u 
Soften yon Sch/idigungen, Ver/~nderungen und TStungen kSnnen quantenbiologischer 
Art sein und zur weiteren Erforsehung dieses Gebietes empfiehlt VerL vor allem das 
Experiment, insbesondere die vielseitige Untersuchung des gleichen Objekts, sowie die 
hetrristische Deutung aller Ergebnisse im Rahmen der bestehenden Anschauungen. 

W. Ludwig (Halle a. d. S.).o 
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Nomenclatures internationales des causes de d6e~s. (Internationale Benennung 
der Todesurs~chen.) Bull. Organisat. Hyg.  Soc. Nat. 7, 1015--1059 (1938). 

Ein dem VSlkerbund angeschlossener internafionaler Ausschul~ hat in einer Sitzung 
im Jahre 1938 in franzSsischer Sprache ein Verzeichnis der Todesursachen aufgestellt, 
das wohl fiir die internationale Statistik Verwendung finden sell. Von Einzelheiten 
sei erws dal~ bei den Selbstmorden durch giftige Gase die Rubriken Leuehtgas, 
Abgase yon. Automobilen und andcre Gase untersehieden werden. Bei den TStungen 
yon Menschen wird untersehieden zwischen TStung yon Erwachsenen nnd TStung vo~ 
Kindern (Infanticide). Die Grenze der TStung eines Kindes wird auf ein Kindesalter 
WOn einem Jahr angesetzt. Ist das Kind ~ilter als ein Jahr, so hande]t es sich um einen 
,,Homicide". (Diese Einteilungen sollen wohl die MSgliehkei~ bieten, die Sta~istik 
der einzelnen europ~isehen Staaten miteinander zu vergleiehen; auf die nafionale 
Gesetzgebung der einzelnen Staaten wurde offenbar nicht Riicksicht genommen, ins: 
besondere ist der deutsche Reehtsbegriff ,,Kindesmord" nicht bertteksichtigt worden, 
dies kSnnte wiederum unter Umst~nden die MSgliehkeit yon Irrtiimern ersohliel]en; 
d. Ref.). B. Mueller (Heidelberg). 

Pietrusky, F.: Gerichtsehemiker - -  Geriehtsmediziner ? Chemik.-Ztg 1939, 347. 
Es handelt sieh um eine Entgegnung auf den polemischen Artikel yon Kf inke l e  

in Nr. 14 der Chemiker-Ztg. (vgl. diese Z. 31, 481). Verf. definiert zun~ehst das Wesen 
der naturwissenschaftliehen Kriminalistik. Er sieht es in der Anwendung naturwissen- 
schaftlieher Kenntnisse fttr die Aufkl~rung eines tats~ehliehen oder vermeintliehen 
Yerbreehens. Am Beispiel der gerichtlichen Obduktion wird erlgutert, da~ es deren 
Aufgabe ist, objektive Unterlagen ~tir den Tatvorgang zu gewinnen, und daI] es sich 
somit n i ch tum eine medizinisehe, sondern um eine ausgesproehen kriminalistische 
Beurteilung handelt, Es wird der Behauptung v0n Ki inke le  widersproehen, da]] die 
,,ursprtinglichen Vertreter" der naturwissenschaftlichen Kriminalistik Chemiker ge- 
wesen seien. Vielmehr ist die seit vielen hundert Jahren bestehende gerichtliehe Medi' 
zin alas ~ilteste Teilgebiet der naturwissenschaftliehen Kriminalistik. Seharfe Grenze!~ 
zwisehen forensiseher Medizin, forensiseher Chemic, forensiseher Botanik usw. sind gar 
nicht mSglieh, was am Beispiel der Bhtfleekenuntersuchung und der Untersnchung 
yon Nahsehul]zeichen treffend gekennzeichnet wird. Nieht eine Aufspaltung durch 
Schaffung unmSglieher Grenzen ist das riehtige, sondern eine gesehlossene naturwissen- 
schaftliche Kriminalistik unter einer Fiihrung und gemeinsamer Zusammenarbeit. 
Was die Forderung Ki inke les  auf Besserstellung der forensisehen Chemiker anlangt, 
so haben sieh dafiir bisher nut die Gerichtsmediziner eingesetzt und schon munches. 
erreicht. Schrader (Halle a. d. S.). 

Laguna, Stanislaw: Beschreibung des gerichts~irztliehcn Institutes dcr Univ. Poznah ~ 
und dessen 0rganisierung. Czasop. ss~d.-lek. 2, 94--109 (1939) [Polnisch]. 

Das 2. diesj~hrige tte~t der polnisehen Zeitsehrift fiir geriehtliche Medizin bildet. 
eine Festschrift fiir ProL He r o s z k iwie z aus Anla~ seincr 40 j~hrigen gzztlichen T~tig- 
keit. Das tIeft bringt 20 Beitr~ge, darunter als ErSffnnngsar~ikel die Beschreibung des. 
yon t Io roszk iewicz  errichteten Institutes. Es besteht aus 24 Rs 
unter anderen aus einem grol]en HSrsaal, Prosektorium, Museum, Bibliothek und zu- 
gleich Lesesaal, verschiedenen Laboratorien nnd Untersuehungszimmcrn usw. Die 
innere Einrichtung und wissensehaftliche Ausrtistung entsprieht den gegenwgrtigen 
Forderungen. L: Wachtwlz. 

Mijovi6, P.: Expertises juridico-m6dicales dans la r6publique de Dubrovnik. (Ge- 
riehtlieh-medizinische Begutachtungen in der Republik Dubrovnik.) Med. Pregl. 13,1 
276--179 (1938). 

In der Republik D u b r o v n i k  (=  Ragusa) wurden bereits im 13. und 14. Jahr- 
hundert Xrzte als Gutachter bei KSrperverletzungen und gewaltsamen Todesfgllen: 
.yon Geriehts wegen gehSrt. Ihre Beriehte, yon denen einige in franzSsischer Uber- 
setzung wiedergegeben werden, entsprechen in ihrer Az't und Anfmachung durehaug 
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denen, die aus der mittelalterlichen Gerichtspraxis deutseher und oberitMienischer 
St/idte mitgeteilt wurden [vgl/v. N e u r e i t e r ,  diese Z. Orig: 24, lff. (1935) unc[ ReL 
28, 129 (1937)]. v .  N e u r e i t e ~ "  (Berlin). 

Siebeek, R.: Organiseh, funktionell~ neurotiseh in Diagnose und Therapie. Dtseh. 
reed. Wsehr. 1938 II, 1753--1756 u. 17927-1794. 

Dieser yon hoher Warte gesehriebene Artlkel warnt im voraus darer, die im atl~ 
gemeinen sicher segensreiehen U n t e r s u e h u n g s m e t h o d e n  zu fiberseh~tzen, ohne 
dal3 man sieh mit dem Kranken als solehen, insbesondere mit seiner Anamnese usw.; 
eingehend besch~ftigt hat - -  lediglich einen Menschen zu r6ntgen, punktieren, son- 
dieren, ehemisehe Blutanalysen zu maehen, ein Elektrokardiogr~mm anzufertigen usw. 
lind dann ein Urteil fiber seine Krankheit zu f~llen, ist bedenklich. Wiehtig ist, aus- 
einanderzuhalten: Organ i s ch  sind dauernd bleibende Ver/inderungen, wie sie der 
Pathologe am Leiehenorgan feststellt, f u n k t i o n e l l  ist das wechselnde, beeinflu~bare,i 
das reversible fltichtige. Eine funktionelle StSrung kann ohne 9rganische Ver~nderung 
bestehen, und diese tetztere wieder kann ohne erkennbaren EinfluB auf die Leistung 
des Organismus sein. Trotzdem sind natiirlieh die Begriffe organiseh nnd funktionell 
nicht etwa voneinander unabhgngige Erseheinui~gen. Dies wird an Magen- und Du0~ 
denalgesehwfir erl~utert. Das konstitutionelle Moment spielt beim Magengesehwfir 
sicher eine groge Rolle, der Uteussehmerz ist mehr durch die funktionelle St6rung 
als dutch das Geschwtir selbst bedingt. Wlehtig ist die konstitutionelle Grundlage 
yon vegetativen Funktionen: Eine Bereitsehaft zu Fehlleistungen kann weitgehencl 
in cter Erbanlage bedingt sein. Bedeutungsvoll sind die Sehwankungen im Leben 
des einzelnen dutch kritisehe Zeiten verursacht, so der Alterseinflul], voriibergehende 
Krankheit, zweite Krankheit nach R6ss le ,  pSychisehe EinIlfisse usw. Normale und 
entgleiste Funktionen des Mensehen werden dureh psyehisehe Momente (Lust und 
Unlust) wesentlich beeinflugt: , , p syehogene  R e a k t i o n " .  Die Versehiedenheit der 
tteaktion auf Infekte ist abhgngig yon der vegetativen und psychisehen Labilitgt des 
Individuums; einmal ]iegt die Krankheit in der k6rperliehen und einmal in der see- 
lisehen Sl0hgre. Unter O r g a n n e u r o s e n  versteht Verf. losychis6h bedingte Krank= 
heitssymptome in vegetativen Organen. Dal] die Gef/igfunktion yon grol]er Bedeutung 
ist, darf nicht verkannt werden, so bei der Entstehung des Magengeschwtirs and bei 
tterzmuskelerkrankungen, die beide sicher durch Gefiii]st6tungen bedingt sein k6nnen2 
Se'elisehe" Spannungen k6nnen dabei einen bedeutsamen Einflug auf den" Zustand 
des Gefggsystems ausiiben. S i ebeck  kommt dann auf die T r i e b p s y e h o ] o g i e  zu 
sprechen, lehnt nattirlieh in" ihrer Einseitigkeit die Jungsche Theorie ab, betont abet 
doch die Triebgewohnheit alles seelisehen Verhaltens und die k6rperliehe Verankerung 
der Triebe: T r i e b h a f t e  K r g f t e  mfissen k o r r i g i e r t  w e r d e n  d u t c h  Veran t4  
w o r t u n g  und  V e r p f l i e h t u n g .  Was die N e u r o s e b e r e i t s e h a f t  anbetrifft, so ist 
sie besonders grol] bei psyehopathischen PersSnliehkeiten, wobei offensiehtlieh die 
Erbanlage eine entseheidende Rolle spielt. Die Symptomwahl, d. h, ob bei iten Neurosen 
das tterz, der Magen-Darmkanal oder der Atmungsapparat betroffen wire], h~ingt naeh 
Yerf. ab yon der konstitutionellen Reaktionsbereitschaft des Individuums. 

Zum SehluB bespricht S. die Diagnose und Therapie. Er lehnt es ab, die Frage zu s~ellen, 
0b die StSrungen organisoh oder funktionell oder nem'otiseh bzw. psychisoh bedingt sind, 
nur zu oft sind sie miteinander kombiniert, was an verschiedenen Beispielen dargetan wird. 
Bei der Behandlung,  die eine somatische und psychische und allgemein-gesundheitsf6rdernde 
{Wasser, Luft, l~uhe and IJbungen) sein mul3, isg das wichtigste, dab der Arzt das volle Vera 
sti~ndnis der Situation und der Individualit~t seines Patienten besitzt. Auch die Reaktion 
des Individuums auf Arzneien muB in jedem Fall sorgf~ltig beaohtet werden. Das Riehtigste 
ist die Kombination yon somatiseher Therapie und energiseher Psycho~herapie. M e r k e l  . . . .  

Riekmann, L.: Der Kamp[ um das Friedmann-Pr~iparat ist beendet. Dtseh. Tbk.bl: 
13, 57--61 (1939). 

Eine kurze Ubersicht fiber den 25 Jahre dauernden Streit und den fast 6]~ihrigen 
Prozefi nm das Fr iedmann-Pr i ipara t .  Das Landgerieht Berlin hat nach sorgfgltiger 
Pr~ifung aller Fragen dutch /irztliehe und juristisehe Saehverstgndige und naeh Be i 
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~rbeitung zahlreicher Sehrifts~tze gegen Fr iedmann  entschieden. Der Kampf ist 
damit zu Ende und die Ablehnung des Friedmann-Mittels ffir alle deutsehen ~.rzte 
eine Pflieht. Lorenz (Berlin-Spandau). ~176 

@Bernhauer, Konrad: Giirungsehemisehes Praktikum. 2. Anti. Berlin: Julius 
Springer 1939. XX, 317 S. u. ~0 Abb. RM. 15.--. 

Die Gs die sich fiber ihren ursprfinglicher/Rahmen (Spirituserzeugung, 
Bierbrauerei usw.) welt hinaas entwickelt hat und auch in den Bereich der organischen 
Grogprodukte gerfickt ist (Aceton, Butanol, Essigs~iure, Citronens~ure, Milchs~ure 
u. a.) gewinnt immer mehr an Bedeutung. Eine grol~e Zahl G~rprozesse herren noch 
der industriellen Verwertung und Verbesserung. Es sei bier auf die biologische Er- 
zeugung yon Eiwei6 (Fu~terhefe) hingewiesen, der ira Rahmen des u 
erh6hte Bedeutang zukommt. Es sei welter auI die M6glichkeit hingewiesen, Ab/all- 
produkte der Landwirtschaft einer industriellen Verwertung zuzuffihren. W~r befinden 
ans zweifellos erst am Aafang der g~rungschemischen und g~rungsteehnischen Ent- 
wicklang, denn immer wieder werden neue G~rungsorganismcn aufgefunden, die beson- 
dercl~rozesse einzuleiten imstande sind. Es gelingt, bekannte Prozesse dutch Mal~nahmen 
in andere Richtung zu leiten und vorfibergehend auftretende Zwischenproduktc ab- 
zufangen und anzureichern. Auch in wissenschaftlicher ttinsicht befindet sieh die 
G~irungschemie noch im Anfang und viele Fragen herren noch der Aufk]grung. - -  Verf. 
gibt auf 17 Seiten eincn gcdr~ngten ~berbliek fiber die Bedeutung und Entwicklung 
tier G~rchemic in industrieller, wirtschaftlieher und wissenschaftlicher Hinsicht. Er 
bespricht einige allgemeine Richtlinien zur L6sang der thcoretischen und praktisehen 
Aufgaben der G~rungschemie, gibt eine Charakteristik and t]bcrsicht der Gs 
vorg~nge und schliel]lich einen Einblick in die gcschichtliche Entwicklang. - -  Im 
1. ttaaptteil werden die Methodcn zur Zfichtang trod Charak~crisicrung der G~rungs- 
organismen besprochcn and die Gs behandelt. Im 2. Tell, der den ttaupt- 
tell des Buches bildet, werden etwa 150 Obungsbeispiele besprochen and stets theo- 
~etische ErSrterungen eingeflochten und auf spezielle Literatur verwiesen. In einem 
Anhang werden Richtlinien ffir die Einrichtungen and Anordnungen im g~rungs- 
chemischen Laboratorium gegeben, trod es findeh sich deft eine Reihe Tabellen und 
~ndere praktische Hinweise. Ein allgemeines und spezielles Sachrcgister schlicl]t des 
Bueh ab. Klauer (Halle a. d. S.). 

Gesetzgebung. Xrzte~'echt. 
Thomas, Werner: Kriminalpolizeiliehe MaBnahmen zur Bekiimpiung des MiB- 

brauehs yon Bet~ubungsmitteln. (Reichskriminalpolizeiamt, Berlin.) Z. psych. Ityg. 
{Sonderbeil. z. Allg. Z. l~sychiatr. 112) 12, 88--96 {1939). 

Verf. gibt einen t]berblick fiber die polizeilichen und gesetzgeberischen Mal]nahmea 
zur Beks des Rauschgiftmil]brauchs im dritten Reich. Wiehtig war zungchst 
einmal die Zasammenfassung und Zentralisierung in der Reichszentrale zur Bekgmpfung 
yon Rauschgiftvergehen. Heben der Unschgdliehmachung der grol]en Schmaggelorga- 
nisationen steht die Erfassung des einzelnen straffglligen Sfichtigen. Entziehungs- 
kuren in geeigneten Anstalten gemgl] w ~2c nnd Unterbringung der Zurechnungs- 
unfghigen gem~l~ w ~2b sind die Wege, am den Sfichtigen zu bessern oder die Gemein- 
schaft vor weiterer Sch~digung zu bewahren. ~ber die Einzelheiten des Verfahrens 
mul~ des NStige ira Original nachgelesen werden. Anschliel~end an die Anstaltsunter- 
bringung, die niemals kfirzer als ein halbcs Jahr sein sell, mul~ die polizefliche und anats- 
~rztliche TJberwachung einsetzen, um Rfickf~lle mSglichst zu unterbinden. Schwierig- 
keitcn macht bisher allein die Erfassung der nicht straff~lligen Sfichtigen, die sich nicht 
freiwiUig einer Entziehangskur nnterwerfen. Entmtindigung, Ma~nahmen im Sinne des 
preul~ischen l%lizeiverwaltungsgesetzes usw. reichen nicht aus, so dal~ oft nut des Mittel 
der 61fentlichen Warnung vet dem 8fichtigen in Fachbl~ttern bleibt. Geller. 


