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Fortschreiten der wissenschaftlichen Erkenntnis m~d der Verfeinerung der Unter- 
suchungsmal]nahmen wi~d der Grad der ,,an Sicherhei~ grenzenden Wahrscheinlich- 
keit" immer hSher werden, so dab immer genauere und eindeutigere Erkenntnisse 
gewonnen werden kSnnen. Das Ziel aller Arbeit auf diesem Gebiete ist baldigste 
Erreichung des hSchstmSglichen Grades der Genauigkeit. - -  19 anschauliche Abbil- 
dungen. Eberhard Krieg (Stuttgart).~ 

Hauer, Else: Vatersehaftsermittlung auBerhalb des serologischen Nachweises. 
D~isseldorf: Diss. 1941 (1940). 38 S. 

Maroldt, Norbert: Untersuehungen fiber die Erbliehkeit der Gesiehtszfige. Wfirzburg: 
Diss. 1941. 41 B1. 

Beekh, Franz: Untersuehungen fiber Vorkommen und famili~re Hiiufung yon Hand- 
leistenmustern und Hauptlinlen in fr~inkisehen Bauerndiirfern. Erlangen: Diss. 1939 
(1941). VII, 47 S. 
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Keil, A.: ~ber einen zweiwurzeligen mittleren oberen Sehneidezahn im bleibenden 
GebiB. (Zahn~rztl. Abt.~ Staatskrankenh. d. Polizei u. Inst. /: Caries/orsch., Berlin.) 
Dtsch. zahn~rztl. Wschr. 1943, 2~ 25. 

Kv_rze Mitteilung der Beobachtung eines Falles der im Titel genannten Zahn- 
anomalie, die verh~ltnism~ig selten ist. v. Neureiter (StraBburg). 

Barczyk, Paul: Untersuehungen fiber die Wirkung mensehliehen Spermas auf das 
Waehstum yon Bakterien. Freiburg i. Br.: Diss. 1941. 8 B1. 

Tongeren, F. C. van: Ovarium tertium. Nederl. Tijdschr. Verloskde 45, 159--169 
(1942) [Holliindisch]. 

~berflfissiges Ovarialgewebe kann vorkommen als Ovarium accessorium, dis- 
junctum und tertium. Aus den klinischen :Erfahrungen geht hervor, dab ein fliel~ender 
l~bergang zwischen dem Ovarium aceessorium und dem Ovarium disjanctum besteht. 
Im Schrifttum ist bisher kein beweisender Fall eines Ovarium tertium zu linden. 
Die Annahme eines solchen stiitzt sich immer wieder auf einen Fall, der 1881 yon 
v. Wincke l  mitgeteilt wurde. Auch diese Mitteilung ist ebensowenig fiberzeugend, 
wie auch ontogenetisch das Entstehen eines Ovarium tertium durch nichts angedeutet 
~ird. Man kann nur schlecht annehmen, dab seit der VerSffentlichung yon v. Wincke l  
kein anderer Fall vorgekommen ist, der beweisend war. Verf. berichtet fiber einen eigenen 
:Fall, der insofern ein Beweisstfick genannt werden kann, als wohl 3 ungefiihr gleich- 
groBe Ovation bestehen, abet ohne eigenen Bandapparat und drifter Tube. Verf. kommt zu 
dem SchluB, dab es kein Ovarium tertium in dem Sinne von v. Wincke[  gibt und dal~ 
alle 3 Gruppen auf dieselbe kongenitale Abweichung zurfickzufiihren sind. Lediglich 
als groBe Seltenheit dfirfte eine dieser Abweichungen postfetal entstehen, wie ira Falle 
yon Boxer .  Theo Pi~tz (Essen).o 

�9 Sehweizer, Gg.: Universal-Sehnell~itrbemethode |fir Kern- und Chromosomen- 
untersuehungen bei Pflanze und Tier (Dioxyhgmateinehromlaek-Verfahren). ffena: 
Gustav Fischer 1942. VI, 4~ S., 7 Taft u. 2 Abb. RM. 6.--. 

Die vorliegende Abhandlung enthalt auBerordentlieh viele theoretische und prak- 
tisch wichtige Hinweise auf Fixierungs- und Fiirbemethoden, besonders zur Darstellung 
der Kern- und Chromosomenstrukturen. Insbesondere sind interessant die Feststel- 
lungen fiber den Einflu[~ der Fixierungsfliissigkeit auf die Schrumpfung des zu unter- 
suchenden Gewebes. Bei Fixierung in 96proz. Alkohol z. B. erfolgt eiae Schrumpfung 
yon 15--20% - -  schlie21ich bis zur Paraffineinbettung kann sie bis zu 40% der fibrigea 
ObjektgrSBe betrageni Das zweite Wichtige ist der Saute- und Alkaligehalt der Farb- 
15sungen, der yon wesentlichem Einflul~ auf das F~rbecrgebnis bei den Kernunter- 
suchungen festgestellt wird. Wenn auch in erster Linie die vorliegenden Untersuchungen 
flit Botaniker und Zoologen yon Bedeutung sind, so kSnnten die Darstellungen des 
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Yeff., auch ffir unsere Paraffin-Mikrotomtechnik beim Studium feinerer Gewebs- 
strukturen yon Bedeutung sein. Verf. empfiehlt als bestes Fixierungsmittel fiir Kern- 
und Chromosomenuntersuchungen die Schweizersche Flfissigkeit, bei der nut eine 
Quellung yon 2% stattfinden soll. Es handelt sich um ein Fixierungsgemisch, be- 
stehend aus einer m e t h y l a l k o h o l i s c h e n  P ik r in s~ iu re lSsung~  Chloroform 
-}- 40proz. F o r m a l i n  ~ Eisessig. Als F~irbemethode wird ffir die speziellen Zwecke 
der D i o x y h ~ m a t e i n c h r o m l a c k  empfohlen, fiir dessen Herstellung im Labora- 
torium genaue Anweisungen gegeben werden (die LSsung soll unbegrenzt hattbar sein). 
Als Einschlul3mittel (ffir botanische und zoologische Zwecke) wird eine Fifissigkeit zu- 
sammengesetzt aus Chloralhydrat, G,~mmi arabicum, Glycerin und Aqua dest. emp- 
fohlen. Die beigegebenen schSnen Mikrophotogrammtafeln (mittels Leica und Contax- 
camera) und eine Farbtafel zeigen die ausgezeichneten Ergebnisse des empfohlenea 
Verfahrens. Merkel (Mfinchen). 

Pathologische Anatomie (Sektionstechnik) und Physiologie. 

Hamperl, H.: t~ber Veriinderungen yon Krankheiten im Lau~e der Zeit. Dtsch. 
reed. Wschr. 1942 I, 407--410. 

Dem Zweig der Krankheitslehre, der sich mit der Verteilung der Krankheite~ 
im Raum beseh~ftigt (geographische Pathologie), will Verf. eine Betrachtungsweise 
entgegenstellen, die die Krankheiten auf ihr Verhalten in der Zeit untersucht. Da 
Ver~nderungen in der Zeit nichts anderes als Bewegung sind, entsteht so die Lehre 
yon der Krankheitsbewegung. Doch sind raumgebundene und zeitgebundene Be- 
trachtungsweisen dutch mehr als ein logisches Band verknfipft. Gleichzeitig erhebt 
sich bei jeder Krankheitsschwankung die Frage nach dem ,,Warum". Aufgabe der 
Forschung ist es, aus der Ffille der MSglichkeiten den ausschlaggebenden Faktor ham- 
haft zu machen. Der Einflu~ der Wetterlage auf die H~ufigkeit der Infektionskrank- 
heiten ist in Deutschland vornehmlich dutch de R u d d e r  erforseht. H u t t e r  hat auf 
den jahreszeitlich kurvenmiil~igen Verlaui der Ulcuskrankheit hingewiesen und atmo- 
sph~rische Ver~nderungen fiber das Nervensystem daftir verantwortlich gemacht. GroBe 
Krankheitswellen sind manchmal dutch eine )~aderung der Ern~hrungslage vertLrsacht 
worden. Dies wird an der sprunghaften Zunahme des Ulcus ventriculi in der russisehea 
StadtbevSlkerung im Anschlu~ an die Kriegshungerjahre nachgewiesen. Ffir die Ent- 
stehung yon Magengeschwfiren bei Hunger hat Bfichner  in Freiburg den Beweis im 
Tierversuch erbracht. Auch eine Zunahme von Wundinfektionen tinter der Einwirktmg 
chronischen Hungerns ist erwiesen, bedingt dutch die allgemeine Herabsetzung der 
Widerstandskraft und dutch Mangel an A- und C-Vitamin. Auch Eingeweidesenkungen 
und Hernien nahmen w~hrend der Hungerszeit zu, w~hrend Tumoren und Appendicites 
abnahmen. Thrombosen und tSdliche Lungenemboliea nehmen in Zeiten yon Hungers- 
not auff~illig ab, w~ihrend die Eklampsie aus bisher nicht erkl~rlichen Griinden zu- 
nimmt. Auch therapeutische Mai~nahmen sind geeignet, die H~ufigkeit bestimmter 
Krankheiten zu beeinflussen. Als Beispiele werden Rachitis, perniziSse An~imie, luische 
Gummen, Chlorose und Blattern angeffihrt. Zuweilen zeigt sich eine r~itselhafte Zu- 
nahme einer Krankheit, wie z.B. des Bronchialkrebses. Dutch eine ~ d e r u n g  der 
Umweltbedingungen (z. B. Industrialisierung) wird eine Zunahme bestimmter Krank- 
heiten (Asbestose, Baumwollspinnerkrebs) hervorgerufen, abet auch dutch Wandlungea 
unseres Keimplasmas und dutch Mutationen. Von dem gesamten Vorgang, den das 
Leben darstellt, sind die Krankheiten ein Teil. Die Hiiufigkeit der einzelnen Krank- 
heiten wechselt, ihre Gesamtzahl bleibt konstant, denn Krankheit und Tod sind die 
unzertrennlichen Begleiter des Mensehengeschlechtes. Braemer {Berlin), ~176 

GrUff, Siegfried: Fokale Infektion. (Path. Inst., A llg. Krankenh., Barmbeck-Ham- 
burg.) Wien. klin. Wschr. 1942 II, 761--765. 

Die Lehre yon dcr fokalen Infektion umfaBt einige ~undlegende Sgtze: Duxch eine 
Herdinfektion kSnnen krankhafte Zustiinde und Erscheinungen ausgelSst und unter- 


