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werden "kann als em ungeregeltes Leben mit H6chstanforderungen, und zum anderen der Him 
weis, da~ die fraglcs erwiesene ,Lebensbewghrung' eines Menscben einen durchaus relativen 
Wert hat und niemals eine chaxakterliche Beurteilung ersetzt." Es werden dann die elnzelnen 
Gruppen yon Psyehopathen unter rassenhygienischen Gesichtspunkten beurteilt. Fiir die 
asozialen Psychol~then schligt Veff. die Aberkennung der Ehewiirdigkeit und Unfruchtbar. 
maehung vor. Bei den iibrigen Psychopathengruppen mfi .s~. der Arzt entscheidende dia- 
gnostisehe und erbpflegerische Arbelt leisten. Star~. gesetzhehe Eheverbote sind bier nicht 
am Platz. Insbesondere soil auch'das Versagen emes Psyehopathen mangels eharaktero. 
lcgischer Edahrungen nicht zu der Verlegenheitsdiagnose ,,Schwaehsinn" AnlaR geben. Bei 
der Beurteflung der Ehewiirdigkeit ist auf jeden Fall zu fordern, dal3 eine Sippenbeurteilung 
beider Verlobter vorgenommen wird. Als rassenhygienisch besonders bedenklich wird die 
Verheiratung yon zwei leieht psychopathischen Pers6nlichkeiten bezeichnet, die aus Griinden 
der Pa~rungssiebung besonders h~uiig vorkommt, lm iibrigen setzt die rassenhygienische 
Wertung der psychol~thischen Pers~nlichkeit nattirlich voraus, dai3 im Einzelfall die Haupt- 
ur~che in erblichen Bedingungen zu suehen ist. Ftir den hyperthymischen Psychopathen 
s c ~  Verf. bei gleiehsinniger Sippenbelastung ein Eheverbot im Sinne des w I c des Ehe- 
gesundheitsgesetzes vor, unter Umst~den sogar Unfruchtbarmachung. Beim depre~iven 
Psyehol~then mfmse man sich vorerst mit erb~rztlicher Betreuung begniigen, ebenso beim 
selbetunsicheran PsychoI~then. Die anankastische Form der PsychoI~thie erfordere dagegen 
energisehes ra~enhygienisches Handeln. Die erbbiologisehe Beurteilvng der fanatischen 
Psychopathengruppe steht noch aus. In ausgesprochenen Fallen mit De[ekten und schwerer 
Sippenbelastung wird ein Eheverbot fiir ratsam gehalten. Aueh bei geltungsbediirftigen 

syeh0pathen nimmt Verf. in schweren FMlen ein Ehehindernis an. Grol]e spozialc Bedeutug 
at die Gruppe der stimmungslabilen Psychopathen. Bei der Beurteilung ihrer Ehefghigkeit 

wird grofle ZurfickhMtung angeraten. Bei den explosiblen und den gemiitlosen Psychopathen 
sollte man versuchen, eine EheschlieSung weitgehend zu unterbinden. SchlieBlich empfiehlt 
V erf. noch, bei den willenlosen Psychopatben auf ein sp~tes Ehcschlieflungsalter zu drgngen, 
und bei den asthenischen Pers~nliehkeiten ein Eheverbot auszuspreehen, wenn gleichzeitig 

e i n e  schwere Neurasthenie oder Siiehtigkeit Vorliegt. Dubitacher (Berlin). 
A ndreassem M0sens: H~mophilie, Nord. Med. (Stockh.) 1042, 3629--3631 

[D~visch]. 
t~bersichtliehe Darstellung auf der Basis yon 63 dgnisehen H~mophiliesippen. Das 

Durchsehnittsalter der Hgmophilen ist in D~ncmark etwa 18 Jahre. In der Regel findet sich 
eine gewis~e Beziehung zwischen der Stiirke der Krankheitsel~cheinungen bei den H/gmophilcn 
einer Sippe. In vielen Fgllen ist die H~m0philie vermutlich durch Mutation aufgetreten. Die 
~lutaticz,~hiiufigkeit, vcnder Frequenz der Ii/hnophilie in der GesamtbevSlkerung und der 
Frut, ht~arkeit dcr Hihnoi:hilen aus errechnet, I:etr/igt in Dgmemark 1:53000. 

" Einar Sj6vall (Lund). 
Dolci, Edo~rdo: A propo~i[o di un r di emeiilia in neonate. ((~ber einen H~mo- 

plfiliefall bei einem Neugeborem'm) ( Repaq~ Osl~::tr. Ginecol., Sped. Cir. e Maternitd 
1",'o~ .... Bresc"ia.) Clin. o~tctr. 4.5, 3~.---4t: (~943). 

Bei einem m/tnnlichen Neugeborenen k~l,m es 7 Stunden nach der Oeburt zur Blutung 
at.. der llnken Wange, dann am Hand: und Ful3gelenk. Ohne Vorhandensein richtiger Wunden 
t.r~)tzten die Blutungeak jedem Mittel. Nach Abfa|t der Nabelschnur am 7. Tage trat tOiliehe 
Blutung ein. Es hai~delte sicli um eiue ausg~;sprochene Bluterfamilie, insofern weitere Unter, 
suchungen e~g~ben, dais MUtter ~md Vater des Kindes eine Gerinnungszeit yon 20 bzw. 60 rain 
bci sonst a~:ni~hernd m)rmaleu l]lutwerten batten. Vou den 11 Schwangerschaften der Mutter 
kanmn 4 Kmtben zur Welt, die allc a,t h~mophilen E].~cheinungen zugrunde gingem 

G. Bonell (Heich~lberg): ~176 

A n a f o m l e .  H i s t o l o q l e .  ( l l t ih ' roskop ische  T e c h n f k . )  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e .  

Phys io logic , .  

Benni!~ghoff~ A'ltred: Lchrhucb der  Anatomic des Mensehen. Dargeslellt unter 
l~evorz~:gung hmlitioaclh, r Zasammenhlt~ge. Bd. I. AIIgcmeine Anatomie uud Be- 
u egungsal~pata L --;~ wrh.  Aull. (hehnu:n~s reed. Lehrbiicher. lhl. 17.) Miinchen u. 
]~r l in :  J .  F. Lehmam~ [9t2. X],  540 S. u. ,'~5t Abb. P,M. 17.20. 

Der Charakter des Lehrbuches ergibt sich am besten aus folgendem Tell des Vorworts: 
,,Nachdem das ga.nze Gebict der Anatomie in Handbiichern dargestcllt ist, kann ein Lehr- 
buch ohne Serge, daa alas Wissensgut verlorengehc, sich im Stoff bcschr~tnken. Es gibt vide 
Einzelheiten, die bei der Zcrglicderufig zutage treten, (lie aber fiir die itrzt|iche Wissenschaft 
keine sinnvolle 13cdeutung haben, und cs ist nicht der Ehrgciz der Anatomen, alle diese Einzel- 
heiten mit ihren Fgch~m~driicken d(.m Studenten einzupriigen. Solange eine Wi~enaehaft 
uoch ~ammelt uad ordae.t, i~t aie vcll~ti~(lige Tat~aehenaufzghlung berechtigt, denn unvoll- 
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st~ndige Xat~loge sind wertlo~. Sobald eie abet ihre BeIunde nach bestimmten G~ichts. 
punkten orientiert, wird sic eine Auswahl aus dem groBen Vorrat trefien..Dann kann es nicht 
mehr der Zweek eines Lehrbuehes sein, den Wi~ensst~ff der Handbfieher zu~mmenzudr~ngen." 
,,Das geistige Band, das in diesem Bueh die Teile zu~mmenhalten soil, ist die Funkt ion ,  
d. h. die Bedeutung des Gliedes ffir das Ganze. Es hatte sieh in lmagj~hriger Arbeit gezeigt, 
daft bei dieser funktionellen Betraehtungsweise manehe Einzelheit ihre Isolierung verlor 
und in einen gr61~eren Zu~mmenhang eingeffigt werden konnte. Daraus abet ergaben sich 
grebe Vort~ile fiir den Unt~rrieht, denn es ist leiehter, Teile im wirkenden Zusammenhang 
zu begreifen, als eine Summe beziehungsloser Einzelheiten sieh einzupr~gen. Auf Grund 
dieser Erfahrungen wurde der Versueh gemaeht, eine lehrbuehmM3ige Darstellung zu geben. 
Es ist keineswegs der gesamt~ Stoff naeh dieser Riehtung hin bisher wi~ensehaftlieh dureh- 
gearbeitet und daher blieben neben der funktionellen Systembetraehtung auch andere, wie 
die historisehe und topographisehe, filr die Darstellung bestehen." - -  ,,Da ein Lehrbuch eine 
andere Aufgabe hat als die, ein Handbueh des Faehwi~ens zu sein, ist es nieht erwfinseht, 
daft es sieh streng gegen die Naehbarf~cher abgrenzt. Es mul3 vielmehr versuehen, Brfieken 
zu schlagen und darf es nieht dem Lernenden allein fiberla~en, sich aus den Einzelf~ehern 
ein Bild des Mensehen zusammenzusetzen. Daher wurde versueht, die Betrachtung wom6g- 
lieh soweit zu fiihren, dal~ die Physiologie, die Pathologie mad die Klinik den Faden dixekt 

�9 aufnehmen kann. Alles, was zur Eda~ung der lebendigen Form dient, ist uns daher wiUkommen, 
aueh wenn es nieht Mlein mit anat~misehen Methoden gewonnen wurde.". . .  

Die Durchsicht des vorliegenden ersten Bandes zeigt, daft die Ausfiihrung dem 
Vorwolt ent,~pricht und da~ das Lehrbuch deshalb als wirklich mo~tern und fiir .~zte 
und Studierende sehr geeignet erscheint. Auch die Beziehungen zur gerichtlichea Medi- 
zin sind an geeigneten Stellen beriicksichtigt, z. B. Seite 477 und 478, wo die Mechanik 
des Sch~idels und seiner Briiche dargestellt ist. Diese Mechanik ist in erster Linie yon 
Vertreteru der gerichtlichen Medizin erforseht worden und ihre Lehren interessieren 
in erster Linie den gerichtlichen Mediziner, der sie fiir die Rekonstruktien der zu den 
Briichen f(ihrenden Gewalten braucht. Es h~itten somit auch im letzten Ab~chnitt des 
zitierten Tells des Vorworts die Beziehungen zur gerichtIichen Medizia erw~hnt werden 
kSnnen. Walcher (Wiirzburg). 

Koishi, Shigeo: R~ntgenhistologiSehe Untersuchung der mensehlichen Gewebr 
Mitt. reed. Akad. Kioto 31, 809-865 u. dtsch. Zusammenfassung 1006 (1941) [Ja- 
panisch]. 

RSntgenstrukturuntersuchuugen (Cu-K~) an Knochen-und Zahnsubstanz, Sehnen, 
Kollagen, Knorpel, Haaren, N~igcln und Epidermis zeigen, daft: 1. die apatitfo e~, 
Bestandteile yon Knochen und Z~ihnen rSntge~.ograph]sch gleich sind. Sie sind m i ~ r -  
krystallin, bcsit:zen abet im Schmelz und Zeme~t eine unvollkommene faserige An 
ordnung. Das Krystallgitter ist hexagonal (a = 9,96 AE, b-----9,56 AE). 2. Da~ 
(fasefige) Sehnengewebe besteht aus fa~er~g angeordneten Kollagenmikrokrystallen 
(mcnoklin, a = 13,3 AE, b -~- 9,3 AE, c -~ 9,4 AE, b = Faserachse). 3. Kollagea 
m.d Gelatine sind r~ntgenographisch gleich. 4. Die Knorpel bestehen aus KoUagen- 
mikrokrystallen, die je nach der Knorpelart verschicdenc und teilweise unvollkommen 
hzw. unregelm~il~ig angeordnete Fascrn bilden. 5. Menschliche Kopfhaarc, N~igel und 
Epidermis bestehen aus Keratinmikrokrystallen. Die Faseranordnung der Krystalle 
ist in der Epidermis unregelmiil~ig, im Kopfhaar und Nagel l ie~ die Faserachse in der 
Wachstumsriehtung. Rajvwsky (Frankfurt a. M.).o 

Bieehsehmidt, Erieh: Die Schmelzarehitektur ~ler meusehlichen Z~ihne. (A~ t .  
In~.t., Univ. Wi~rzbur9 u. GOUingen.) Z. Anat. 112, 141-:-' 184 (1942). 

Verf. geht yon der Frage aus, auf welche Weise der O~'ganismus mit immer nut 
einer Form yon Bausteinen, den Schmelzprismen (,,Schmelzpyramiden"), die verscbie- 
den geformten Schmelzkappen der menschlichen Z~ilme aufzubauen vermag, er behan- 
delt also das P r o b l e m  des k o n s t r u k t i v e n  A u f b a u e s  und lmiipf~ an die Uuter- 
suchungen von H u n t e r  und S ch rege r  (1800) an. Bisher wurde nach Ansicht des 
Verf. die Annahme, dal~ eine exakte Anpassung der Keilform der einzelnen Schmelz- 
pyramiden an die jeweilige Gestalt der Sehmelzkappen vorliegen wiirde, als selbst- 
verst~indlieh hingenommen, weft an der Vorstellung festgehalten wurde, ~ zwisehea 
dem Wachstum tines Organes und dem Wachstum seiner Baubestandteile unmittel- 
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bare Beziehungen besttinden. Die vorliegende Untersuchung soil zeigen, dab die bis- 
her als selbstverst~ndl/ch hingenommene Annahme einer unmittelbaren Beziehung 
zw/schen dem Waehstum eines Organes und dem Wachstum seiner Baubestandteiie 
unriehtig ist. , I r a  Fane des Sehmelzes/st vielmehr nachzuwe/sen, dab der Organismus 
bier mit Mitteln zu Werke geht, die bisher gar nieht vermutet waren: Es ordnen sich 
sowohl an den Schneidez~hnen ah auch an seinen Eck- und Baekenz~hnen regelm~Big 
die immer nut wenig formvariablen ,Schmelzpyramiden" in Form yon weUigen 
,,Sehmelzbl~ttern" an. Diese Schmelzbl~tter sind in fertigem Zustande so aneinander 
gefiigt, dab dadureh spez/fisch ,,gegabelte" Zonien entstehen. Der in den Zonien 
geordnete Schmelz zeigt im mensehlichen Zahne zahlreiehe Sondermerkmale, die sich 
beim Hund und beim Kaninchen nicht vorfinden." Die Sehregersohen $treifen sind 
nicht mit den ,,Zonien" identisch. Die Hypothese von W. Meyer ,  der die Arkaden- 
formen der Prismenquersehnitte beim Menschen mSglieherwe/se durch die Schliff- 
riehtung umkehrbar glaubte, wird widerlegt. Weitere Einzelheiten miissen im Ori- 
ginal eingesehen werden. Die Arbeit, die zu weiteren Untersuchungen Veranlassung 
geben wird, zeichnet sich dutch gute Abbildungen aus, yon denen freilich die zusammen- 
fassende Zeichnung Abb. 35 schwer verst~ndlich wirkt. (Bemerkt sei noeh, dab die 
Bezeichnung ,,Ameloblasten" zugunsten der besseren Bezeiehnung ,,Ganoblasten" als 
tiberholt gilt; Ref.) A. Ke/1 (Berlin).o 

Ehrhardt, K., und P. Kneip: Die ,,ofTene Tttr" yore Knoehenmark zero Kreislauf. 
Fine r~ntgenologlsehe Studie. (Unir.-F~auenklin., Graz.) Geburtsh. u. Frauenheilk. 5, 
29--35 (1943). 

Wird Thorotrast im Tierversueh in da~ l~ochenmark der lsngen I~]irenlmochen, des 
Sehklels, des Sternums, der Beckenknochen usw. injir.iert, so ergeben die nseldolgenden 
P~ntgenaufnahmen, dal~ des Kontrastmittel am Ort der I~ujektion versehwunden ist und sieh 
~.n der Leber, in der Milz und bei schwangeren Tieren in der Placenta gespeichert hat. Die durch 
intramedull/we Thoriuminjektion erzielten Hepstolienogramme unterseheiden sich damit in 
:aiehts yon denjenigen, die man durch intrsven~e Injektion yon Thorotraet erzielt. Bei 
weite~n Versucben an der menschliehen Leiehe gelang es regelm~Big, yon der Markh~hle des 
Humerus, des Radius, des Femur, des Sternums usw. das regionale Gef~Bsystem und dariiber 
hinaus einen gro~en Teil des iibrigen Gef~l]systems sowie dan Herz zur Darstellung zu bringen. 
Anch Auffltllung des kleinen Kreislaufs Gowie r/ickl~dige Gef~iillungen yore Herzen aus 
wurden beoba~htet. ]~sonders demonstrative Bilder ergab der aufgefiillte Gef~baum der 
Niere und der Mesenterialgef~13e. Bei lebenden Tieren, bei denen yore Augenblick der intra- 
medull/ixen Thorotrastinjektion an fortlaufende Sexiena~dnahmen angefertigt wurden, liel3 
sieh nachwe/sen, dab die injizierte Kontrastfliissigkeit berei~ im Augenbliek der Injektion 
ihren Weg in den Kreislauf und bis ~um Herzen findet. Brbsb~ (Bromberg).? ~ 

Watzka, Max: .{~ber Gef~Bsperren und ar~erioven~se Anastomesen beim Mensehen. 
(Histol. Inst., Dtsch. Karls-Unir. Prag.) Z. ~irztl. Fo~bildg 40, 5--8 (1943). 

Drosseleinriehtungen an Gef~iflen, die den 6rtlichen Blutstrom zu hemmen oder 
abzustellen vermSgen, sind vor allem an Organen mit wechselndem Blutbedarf fast 
ein regelm/~iger Befund. An den Organvenen des Menschen finden sich haupt~ichlieh 
Sperreinrichtungen in Form yon L~ingsmuskelw/ilsten in der Intima. Eine Drosselung 
der Venen in der Axilla und die ihr folgende Blutstauung im Dr/isenlager/st fiir die 
Funktion der Drtisen yon Bedeutung und steht in Beziehung zu dem h~ufigen Auftreten 
yon Sehwei~driisenabscessen in der AehselhShle. In den Arterien kommen ebenfalls 
~ntimal~ngsmuskelwiilste vor, vor allen Dingen aueh in der Niere. Aueh die arterio- 
ven6sen Anastomosen miissen den Sperreinriehtungen der Blutzirkulation zugereehnet 
werden, ihr Einflu~ kann so g~ofl sein, dab das Blur der Armvenen den Charakter des 
Ar~erienblutes annimmt. Rat~hozo (Halle a. d. S.).o 

Gisel, Alfred: Eine seltene Variation im Ver~stelungs~ypus der Arteria eoeliaea. 
Ein Beitrag zur Frage der ,,ven/ralen L~ngs~nastomose". (Topo~r. Abt., Ana~. Inst., 
Univ. Wien.) Anat. Anz. 94, 208--220 (1943). 

~ber die Gef~verteilungen bzw. -versorgungen der Oberbauchorgane sind zahlreiehe 
Variationen bekannt, und zwar sowohl des arteriellen win des ven~sen Gebiets. Diese Varia- 
tionen haben, abgesehen yon dem rein anatomischen und entwieklungsgeschichtlichen In- 
teresse auch eine pmktische Wichtigkeit fiir den Chirurgen, weniger fiir den gericht~chen 
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Mediziner. Es wird in der vorliegenden Arbeit eine solehe seltene Variation bet emem 81j~- 
rigen 'Mann besehrieben und genauestens untersueht hinsichtlieh ihrer evtl. Entstehung. 
Es land sich ein sog. Truncus hepato-lineo-mesentericus und auI~erdem eine Anastomose 
zwischen Arteria lienalis und A. mesenterica cranialis. ~ Auf die einschlligige Literatur wird 
hingewiesen. Merke/ (Milnchen). 

l~l:rLardt, Karl: t bet Hormone des Hypophysenvorderlappens. ( Univ.-F~auenklin., 
Graz.) Wien. klin. Wschr. 1943 I, 81---87. 

Im Rahmen eines Vortrages wird ein Uberblick iiber die gonadotropen Wirkstoffe 
des Hypophysenvorderlappens gegeben. Die komplizierten Verhiiltnisse sind dutch eine 
Reihe schematischer Abbildungen veranschaulicht Lucke (G6ttingen) ~ o 

Feyrter, F.: I~her das lnselorgan des Mensehen. (Path. Inst., Med. Akad., Danzig 
u. Univ. G~az.) Erg. Path. 36, 3----62 (1943). 

Die yon Langerhans beschriebenen intertubul~ren Zellhaufen stellen nur einen Teil 
des endokrinen Insclorganes der Bauchspeicheldziise dar: das 1. Inselorgan. Oberdies findet 
sich Inselgewebe verstzeut im Epithel des Gangbaumes der Bauehspeieheldriise vor, welches 
das 2. Inselorgan darstellt. Wahrscheinlich weist die Bauchspeicheldriise noch ein 3. Insel. 
organ auf, niimlivh die im eigentlichen Drfisengewebe verstzeuten, zum Teil versilberbaren 
sog. Korbzellen mit den intertubul~ren kugeligen Zellhaufen. ~osaow (Strallburg i. E.). 

Lubbers, L: Les rapports des formes de l'oreille externe. (Mitte, ilung iiber die 
Form des ~iuBeren Ohres.) (Clin. Oto-Rhino-Laryngol., Univ., Amsterdam.) Re,,'. 
d'Otol, etc. 63, 186--195 (1942). 

Autor hat sich mit der Form der Ohrmuschel und des Rul]eren Geh6rgsngs ein, 
gehenc~ besch~iftigt und beschreibt in seiner Arbeit die Drehungen, die man sowohl 
a~t der Musche[ wie an dem Geh6rgang feststellen kann. Le t te re r  macht in seiner 
ganzen Linge eine Rotation um 90 ~ In seiner Gesamtheit wird da~ tttflIere Ohr mit 
einem gedrehten Conus verglichen, dessen Spitze im kurzen Fortsatz des Itnmmer- 
grills liegt. Frgthwald (Wien).o 

Bargmann, W., und A. SeheHler: Zur Frage der parthenogenetisehen Furehung 
mensehlicher Ovarialeizellen. (Anat. Inst., Univ. K6nigsberg i. Pr.) Anat. Amz. 94, 
97--i00 (1943). 

Im Ovarium einer gesunden 28 jiihrigen Hingerichteten wurde in einer yon Gerinnsel 
erfiillten Lichtung inmitten eines atretischen Follikels ein yon einer Membrans pellucida 
umschlossenes Furchungsstadium festgestellt. Die graphische Rekonstruktion ergab 
3 Blastomeren. Die Verff. deuten das beschriebene Furchungsstadium als auf partheno- 
gene'~isehem Wege entstanden. Die Frage, welehe Faktoren eine solche Entwioklung 
ao~gel~st haben, wird erSrtert. H. Fer~ter (L~ipzig).o 

r~ndury, Gian: Zur Anatomle der Placenta und ihres Kreislaules. (Anat. Inst., 
Univ. Z'~rich.) Jkurse ~rztl. Fortbildg 34, H. 1, 1--9 (1943). 

Ein einwandfreies r~iumliches Bild vom Bau der Placenta zu erhalten, st61]t auf 
groQe techni~che Schwierigkeiten. Weder die Betrachtung mibroskopischer Schnitte 
noch die plastische Rekonstruktion haben bisher eine v611ige Klarstellung der Ana- 
tomie, noch weniger der Kreislaufverhiiltnisse zu bringen vermocht. Das bekannte 
Bummsche Schema ist heute nicht mehr als gfiltig anzusehen, aber auch die neuesten 
Arbeiten yon Spanner  und S t ieve ,  fiber die eingehend referiert wird, widersprechen 
sieh in wichtigen Punkten. Im Rahmen der Fortbildung fiir den praktischen Axzt 
gibt die Axbeit eine Ubersicht fiber u n i t e  heutigen Kenntnisse. Eigene Erfahrungen 
oder Forschungsergebaisse werden aicht vorgelegt. Hansen (Hamburg}. 

Sieberg, Clare: ~ber Vorkommen and Form des proximalen Tibia-Epiphysenkerns 
bei .~ageboreaem (Kinde~klin., ~ixlt. 08kar Ziethen-Krankenh., Berlin-I~htenberg.) 
Klin. Wsctir. 1942 II, 1105--1106. 

Bei 1088 Neugeborer;en wurde rSntgenologisch die Verkalkung des Tibiaepiphysen- 
kernes (TEK.) nachgeprfift. In 77,7% der F~ille war er vorhanden. Bei 38 Frfihge- 
br~rten fehlte er. Gebur*~gewic:ht und L~inge stehen in Beziehung zur Entwicklung tier 
TE3:~ Neugeborene mit ganz regelrechtem Geburtstermin, Kfrperliinge und Gewicht 
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wiesen sogar in 84,4% der F~ille einen TEK. auf. Er erscheint bei MAdchen frtiher ale 
bei Knaben. A. Peipvr (Wuppertai),~ 

Lommel, F.: Betraehtungen fiber das mensehliehe Reifewaehstum. (Med. Poliklin.. 
Je,a.) Jena. Z. Naturwigs. 76, 1--22 (1943). 

Ausgehend yon den individueU stark verschiedenen Entwieklungskurven in der 
Pubert~it werden ihre Ablaufsformen und St6rungen besprochen. Die Bedeutung der 
Hormone fiix die Pubertiitsentwicklung sei bisher tibersch~itzt worden. Die individuellen 
Besonderheiten der Reifung k6nnen dutch die erb|iche Determinierung der Gesamt- 
entwicklung und der einze]nen Organe erktiirt werden, wiihrend den Hormonen nut eine 

�9 antreibende, aber nicht gestaltende Funktion zukomme. Das gehe auch daraus hervor, 
dab der Reifungsproze~ schon vor Einsetzen der Tiitigkeit der Keimdriisen beginnt. 
Unter den Abweichungen yon der Normalentwicklung wird besonders auf die hypo- 
plastischen Kiimmerformen hingewiesen, die sieh dutch niedrige L~ingen- und Gewichts- 
werte auszeichnen und die ihren Ri~ckstand in der meist um Jahre versp~itet einsetzen- 
den Pubert~it nur unvollkommen einholen. [hr hiiufig erbliches Vo~kommen beweist 
ihre vorwiegend endogene Entstehung. Sie kSnnen abet auch auf exogenem Wege 

hervorgerufen werden, was ihr h~ufiges Vorkommen in Hungergebieten (Rul~land) und 
bei schweren inneren (Leber-, Herz- und blieren-) Erkrankungen beweist. Sehr vieles 
spricht dafiir, ira Mittelhirn ein Steuerungszentrum mit ,,gestaltbildender Funktion 
nerv6ser Schalt-und Leistungsstellen" anzunehmen. Ankniipfend an die Untersuehungen 
iiber das dieneephale Sexualzentrum wird auf die enge Verkniipfung des Steuerungs- 
meehanismus der Reifung mit der Hypophyse hingewiesen, wobei aber letzterer nur sine 
sekund~ire Rolle zukomme. Die Beobachtung yon halbseitigen WachstumsstSrungen 
vergesellschaftet mit diencephalen Symptomen lassen die paarige Anlage dieses Zen- 
trums vermuten, das ,,Tr~iger der individuellen Person und Baumeister ihrer Gestalt." 
sei. F. Ruttner (Innsbruck). ~176 

Sehild, Ewald: Prakfisehe Mikroskopie fiir den Arzt. Wien. med. Wschr. 194~. II, 
825---830, 868--872, 003--910, 923--927, 942--950, 963--970; 1943, 27--32, 257 his 
261 u. 284--292. 

Ausgehend yon den klar dargelegten physikalischen Grundlagen des Mikroskopierens 
werden in dieser verst~indnisvoll zusammengesteUten Abhandlung zuerst die Mechanik und 
die Optik des Mikroskovs und dessert gebr~uchlichsten Hilfsger~te besproehen. Nach einer 
kurzen Erl/i, uterung der'Mikrophotograi~hie wird sine eingehende ~bersieht fiber die Unter- 
suchung mikro~kopiseher Obje-kte gegeben. Es werden in diesem Zusammenhang such die 
Hilfsmittel zur Herstellung mikroskopischer Pr~parate (Fixiermittel, F~rhemethoden, Schnell- 
methoden usw,) ausfiihrlich behandelt. Zum Sehlu~ wird auf die spezielle Untersuchung der 
K0rpers~fte und K6ruerau~eheidungen ein~egangen. ~ Die Zusamnienstellung, die trotz 
ihrer gedr~ngten Fassung einen guten l~berbiick ti-ber die gesamtv Mikroskopie und ~hre Me- 
thoden bietet, wlrd besonders yon .~rzten gesch~tzt werden, die, ohne weitl~ufige Abhandlungen 
dureharbeiten zu mii~en, dort alles Wichtige und Wissenswerte iiber das ein~chl~gige Gebiet 
vorfinden. Bell (GOttingen). 

Perry, Gerhard: Die Laekmethode und ihre Anwendungen in der histologlsehen 
T~'chnik. (Anat. Inst., Univ. Halle a. d. S.) Z .  Mikrosk. 58, 305--313 (1942). 

Zur Wiedergewimmng yon Schnittserien yon zerbrochenen Objekttr~gern wird das Deck- 
g|as entfernt und der Canadabalsam gel6st, naehdem der zerbrochene Objekttriger mit zahem 
Speziallack auf seiner Rtickseite verfestigt wurde. ~bertragen in abs. Alkohol. Verdunsten- 
las~en dc~ Alkohols, bis die Schnitte ein matt~s Aussehen bekommen. Auftragen eines diinnen 
Spcziallack~. (Geifleltalprimoloidlack hell P 1540 der Firma Springer & M611er, Lackiabrik, 
L eipzig-Leutzsch.) Obertragen in abs. Alkohol. Verdunstenla~sen des Alkohols, bis die Schni~to 
em mattes Aussehen bekommen (nicht austrocknen laden !). Auftragen des diinnen Spezial- 
lacks. Trocknen lassen, bis ein fester Film entstanden ist. Den Film an einer Seite etwss 
yon der Unterlage l~en und in dest. Was~er bringen. Der Film 16st sich nach 1/~ Stunde 
yon selbst ab. l~'ber Xylol in Canadabalsam wieder aufziehen und eindecken. W. Berg. 

Zeller, H.: Dee Einsehlu~ in Glycerin. Z. Mikrosk. 58,.314---320 (1942). 
Zeller er~etzt die Umrandung~mas~e bei Glycerineinsehlufl dutch Canadabal~am und 

verfahrt dabei folgendermaflen: 1. Aufziehen des einzusehlieflenden Objektes auf ein kleines 
Deckglas (9 x 18 oder 18 • 18 ram), Bedeeken mit Glycerin, Gly~rinwasser, Gummisirup 
od. dgl. 2. Ranches Umdrehen des mit einer Pil~zette gefal~ten Deckgla~cs, 80 dal~ der Schnitt 
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mit Einschlul3medium nach unten zu liegen kommt und Auflegen des Ganzen auf ein Deekglas 
yon gr58erem Format (etwa 24 • 26 oder 24 • 32 ram), so dal3 es dessen Mitre eirmimmt 
und ringsum yore grol3en Deekglas iiberragt wird. I)aa Einscldurimedium mull den Spalt 
zwischen grol]em und kleinem Deekglas gerade ausffdlen, so dab der Schnitt feat zwischen 
beide I)eckgl~Lser gepreflt wird. Quillt alas Medium am Rande vor, so wird es dutch ein senk. 
recht gehaltenes Filtrierpapierstreifchen esuber abgesaugt. 3. Auftropfen yon 2--3 Tropfen 
Canadabalsam auf einen sauber gereinigten Objekttrg~er und gleichm~l~iges Ausetreiehen der 
Tropfen in einer Ausdehnung, die etwas geringer ist als die des grolIen Deekglases. 4. Aufheben 
des grol3en Deekglases, auf dem das kleine ruht und Umdrehen, so dal3 das ~eine am groflen 
h~mgt und nach unten schaut. 5. Waagreehtes Auflegen der beiden durch die Capillarkraft des 
Intermediums lest aneinander haftenden Deckglg~er auf die Balsamschicht, derart, daft der 
Canadabalsam mit seiner ganzen Fl~che gleichzeitig mit dem ganzen I)eckglas in Beriihrung 
kommt. - -  Auf diese Weise wird das Einschlu[3medium hermetisch unter dem kleinen Deckglas 
eingeschlossen und yon einer breiten Balsamzone umgeben. Die Priparate k6nnen sehr gut 
aueh mit Immersion betrachtet werden, da das Wegwischen des tmmersionsSies mit Xylol oder 
Benzin miihelos und ohne Sch~iigung des Pr~parates erfolgen kann. Rome/8 (Miinchen). oo 

Patholoflische Anatomie (Sektionstechnik) und Physiologie. 

Lewke, Joachim: Beitrag zur Llugenmessuug desD~undarms beim Lebenden und 
an der Leiehe. (A~at. Inst., Univ. GreifsuJald.) Anat. Anz. 94, 129--143 (1943). 

Die Untersuchungen beschitftigen sich ausschlie~lich mit dem mesostenialen, frei 
beweglichen Dfinndarm. Bei Iriiheren Untersuchungen sind aurierordentlich gro~e 
Schwankungen der Ergebnisse festzustellen. Zum Beispiel wurden bei Messungen am 
freien Rand Litngen von 368--790 em festgestellt. Dabei sind insbesondere die Leichen- 
veriinderungen, besonders die postmortale Dehnung dutch Darmgase nicht beriick- 
sichtigt worden. Sie wurden tells am freien Rand mit oder ohne Streckung, teils der 
Mitre des Lumens folgend, vorgenommen. Bei der ,,Darmpatronenmethode" am Le- 
bendeu wurden extrem kleine Marie gefunden, die offenbar durch starke Raffung des 
Darmes bewirkt wurden. Die Totenstarre bewirkt eine erhebliche Verklirzung. Die 
eigenen Versuche des Verf. betrafen menschliche Leichen, die durch Gefiil]injektion 
mit Formolalkohoi gut konserviert waren, allerdings verschieden lange Zeit nach dem 
Tode. Gro~e Sorgfalt ist notwendig, die Darmschlingen dtirien nicht unn6tig bewegt 
oder gezerrt werden, der Darmquerschnitt dad nicht dutch DrUcken veriindert werden. 
Eine angefeuchtete diinne Kordel wurde zum Messen beniitzt. Marigebend ist nur die 
Liinge am Mesenterialansatz, da die anderen Marie dutch wechselnde Gr66e des Darm- 
durchmessers sehr Stark sehwanken. Die Messung wird entweder in situ oder nach 
vorsichtiger Herausnahme des Darmes mit dem Mesostenium vorgenommen. Ein 
normales Bild des DiJnndarmes ergibt sich beim Lebendeu dutch operativelFreilegung 
des Darmes in Lokalan~isthesie oder dutch gute R6ntgenaufnahme. In tiefer Narkose 
ist der Darm stets stark gedehnt. Die Grenzwerte der Diinndarml~ingen in vivo ver- 
halten sich wie 10 : 6. Wirkt z. B. bei Hingerichteten das Fixiermittel auf den fiber~ 
lebenden Darm ein, so ist mit weiterer Verkiirzung zu rechnen. Die postmortalen Ver- 
iiuderungen bestehen 1. in Dehnung nach dem Gewebstod, bedingt dutch den Tonus- 
verlust der glatten Muskulatur; 2. in Verkiirzung dutch die Totenstarre, die sehr ver- 
schieden sein kann; 3. in der Dehnung dutch F~iulnis, Danngase oder sonstige mecha- 
nische Einilfisse; dieselbe kann sehr hetr~chtlich sein. Individuelle Verschiedenheiten 
dutch K6rpergr6rie, Art der Ern~hrung, Gemiitsbewegungen usw. spielen wahrscheinlich 
eine geringere Rolle. Diinndarml~ngen yon mehr als 5 m weisen auf pathologische Deh- 
hung vor dem Tode oder auf Leichendehnung oder auf falsche Technik bin. Wahrscheino 
lich kommt eine gr6riere L~inge, gemessen am Mesostenialansatz, als 4 m beim lebenden 
norma]en Menschen nicht vor. Die wahre Diinndarml~nge am Mesostenialansatz mul~ 
ungef~hr bei 3 m liegen. IndividueUe Variationsbreiten k6nnen dabei erheblich sein. 
Flit die IAnge am vorderen freien Rand sind etwa 100 cm hinzuzufiigen, fiir die L~nge 
iT.mitten des Lumens ungef~hr 50 cm. Diese Werte wechseln stark nach oben und nach 
unten, je nach der Weite des Darmrohres. Wakl~f (Wiirzburg). 


