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Krimina l i s t ik  die Gaumenmusterbes t immung kaum prakt ische Bedeutung gewinnen 
dfirfte, da die Zahne ein viel besseres Merkmal  ffir die Ideat i f iz ierung yon Leichen 
darstel len.  Ffir  die Zwillingsdiagnose sei das Gaumenmuster  yon einiger Bedeutung,  
besonders bei ~lteren Mensehen, bei denen Umwelteinwirkungen die Feststel lung,  ob 
eineiige oder zweieiige Zwillinge vorliegen, erschweren. Das Gaumenmuster  hal t  s i c h  
t ro tz  Zahnver lus t  gut. Es is t  im Alter  da6selbe wie in der J u g e n d .  Die Dominanz 
oder Recessivi t~t  dieses oder jenes Musters gegenfiber einem anderen mul~ noeh durch 
Famil ienuntersuchungen erforscht werden. Walcher (Wfirzburg). 

Anatomie. Histologie ( Mikroskopische .Technik). Entwicklungs. geschichte. 
Physiologie. 

Stieve, Hermann: l~eue Forschungen deutscher Anatomen in den Jahren  1933 bis 
1942. (Anat. u. Anat.-Biol. Inst., Univ. Berlin,) Forsch.  u. For tschr .  19, 39--45  u. 
62- -68  (1943). 

In  den le tz ten  10 Jahren  sollen yon deutschep Anatomen mehr als 900 wissen- 
schaftl iche Arbei ten  ver6ffentl icht  worden sein. Wean  S t i e v e ,  unser erster Ana tom 
in Deutschland,  in der vorl iegenden ~bers ich t  die Hauptergebnisse  in gedrangtem 
R a u m  zusammenstel l t ,  so is t  es erkl~rlich, dal3 ein Referent  fiber diese Zusammen-  
stellung eine auBerordentl ich schwierige Aufgabe hat .  Es kann  alsq aueh nur  infolge 
des begrenzten Raumes  aus dieser reichen ~be r s i ch t  fiber die anatomische Forschung 
einiges, was yon al lgemeinem und gerichtl ich-medizinischem Interesse sein kSnnte, 
bier  gebracht  werden. 

D a sind zuerst eine ganze Reihe yon Arbeiten zu erw~hnen, aus denen hervorgeht, dab 
die wechselnde K e r n g r 6 B e  und auch die Ze l lg r~Ben  in den verschiedenen Organen eines 
Lebewesens groBe gesetzm~Bige Zusammenh~nge aufweisen; es gibt in einem Individuum 
bei Menschen und bei Tieren versehiedene ,,Kern~lassen", die ganzzabJige Multipla e ine r  
elementaren Grundmenge darstel]en. Am deutlichsten sind ja die Kernunterschiede im 
menschlichen Him yon den kleinsten Zellen der KSrnerzellen bis zu den Gliazellen in den 
groBen Pyramidenzellen und den Vorders~ulen-Ganglienzellen, die 64mal so groB sind wie 
jene kleinsten Kerne. Aus den zahlreichen Arbeiten fiber die Z e l l t e i l u n g  sei nur hervor- 
gehoben, dab speziell die Leberzellkerne zum Teil doppelt so groB sein kSnnen wie der Durch- 
schnitt, dann aber auch die doppelte Chromosomenzahl enthalten und sich meist durch Mitose 
vermehren sollen; manchmal entstehen so abwechslungsweise auch zweikernige Zellen 
offenbar Anpassungsvorg~nge. Bei Tieren wurde der E in f luB  yon  R 6 n t g e n s t r a h l e n  auf 
die Regeneration der Haut studiert. Bei k i i n s t l i c h e r  G e w e b s z i i e h t u n g  wu_rde die Be- 
einflussung der Kernteilungen dutch Zusatz yon ~thylalkohol, ferner yon bestimmten kyaro- 
blastisehen Giften wie Colchicin, Trypoflavin, Trypanblau usw. nachgewiesen; wahrend 
Cholesterin und Cholestenon den Mitosenablauf nicht beeinflussen, wird er teils gefSrdert, 
teils gestSrt durch Hormonpr~parate wie Progesteron usw. Alle, weiblichen Geschlechts- 
hormone sollen die Mitosen zum Teil sehr erheblich sch~digen. Die m~nnlichen Geschlechts- 
hormone verhalten sich ganz verschieden in ihrer Wirkung: Bei Z i i c h t u n g  yon  M i l z z e l l e n  
wird neben der Auswanderung massenhafter Lymphoeyten, die bald zugrunde gehen, das 
Auftreten yon Makrophagen festgestellt, die zum Teil aus Retieulumzellen oder aus groBen 
Lymphocyten oder aus Fibrocyten entstehen. Fiir die Leistung der Reticulumze.llen der Milz 
(Tuberkuloseabwehr) und aueh sonst ffir die Funktion lymphatischen Gewebes bildet die 
Ascorbins~ure einen wichtigen ,,Betriebsstoff". Der EinfluB verschiedener F i x i e r u n g s -  
m i t t e l  ist fiir das histologische Bild der Geriiststruktur und der Membran des Kernes yon, 
groBer Bedeutung, well er Ver~nderungen der chemischen Kernstoffe hervorruft. Bei der 
Anwendung yon O s m i u m t e t r o x y d  ist der vitale Charakter des Kernbaues am besten 
erhalten, wie insbesondere an Leberzellen gezelgt wird, wo neben Vollkommen homogenen 
Zellkernen aueh andere Strukturen nachgewiesen werden k6nnen, die jedoch keine starren 
Gebilde sind, sondern Ausdruck yon Zellfunktion und -Konstitution. Aueh Untersuchungen 
mit dem L u m i n e s c e n z m i k r o s k o p  haben interessante Ergebnisse u .a .  hinsiehtlich der  
Gallencapillaren und der LeberzeUen ergeben; die Fixierungsstrukturen sollen dadurch sich 
nicht als Kunstprodukte, sondern als tats~chliche Bildungen erwiesen haben. - -  Bemerkens- 
wert sind auch die feineren S t u d i e n  am B e w e g u n g s a p p a r a t ,  die gezeigt haben, dal~ sich 
beim Kaninchenembryo w~hrend der Tragzeit erhebliehe Ver~nderungen und Umbildungen 
abspielen, besonders auch w~hrend und naeh der Geburt. Auch tiber die Beziehungen des 
Bindegewebes und der elastischen Fasern zur glatten Muskulatur wird berichtet und fiber 
eigenartige ,,elastisch-muskulSse Systeme", so in der Wand der SpeiserShre, in den m~nn- 
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lichen Geschlechtsorganen, in der Gebarmutter und in der Mamma. Dieses hier nachgewiesene 
elastisch-muskul6se ~*etzwerk hat einen erheblichen EinfluB auf die Str6mung in den Blut- 
und Lymphgefaflen. Was die S k e l e t m u s k u l a t u r  anbelangt, so wurde durch Experimente 
am Kaninchen festgestellt, daft die Muskeln der schnel]aufenden Tiere schwerer sind als die- 
jenigen der langsamlaufenden, und zwar besonders bewirkt durch Vergr613erung des Faser- 
querschnittes, nicht aber durch Vermehrung der ZeUkerne. Der auf Ausdauer trainierte 
Muskel arbeitet sparsamer als der untrainierte. Interessant ist die Regenerationsbeobachtung 
an 2 Fallen nach operativer Wegnahme des Meniscus  t i b i a l e  im Kniegelenk des Menschen: 
Hier hatte sich im einen Fal l  in 1 Jahr, im anderen Fall naeh 8 Jahren ein neuer Meniscus 
gebildet. In beiden Fallen war seine Funktion wieder v611ig normal. Ftir den A u f b a u  der  
K n o c h e n  wurden drei Wirkstoffe gefunden, die in zwei Gruppen tatig sind: ein osteo- 
plastisches und das R o bin s o n- Ferment sowie andererseits ein adrenalinartiger Stoff. Durch 
das Zusammenwirken beider wird der Rhythnms des Knochenwachstums geregelt. Studien 
an der Entwicklung der Wirbelsaule zeigen, dab die fiir den Erwachsenen typischen Formen 
sich erst allmahlich wghrend des extrauterinen Lebens und mit dem Erwerb der aufrechten 
K6rperhaltung entwickeln, ~lso durch funktionelle Anpassung. Der EinfluI3 der Kau- 
muskulatur auf den Bau des Schadels ist bemerkenswert: Er hangt wesentlich yon der Art 
der Ernahrung ab. - -  Was den B l u t g e f a I 3 a p p a r a t  anbetrifft, so sind ih den Berichtsjahren 
interessante Forschungen tiber die a r t e r i o v e n 6 s e n A n a s t o m o s e n  angestellt worden. Sie 
sind im Dtinndarm des Menschen ur~l verschiedener Sgugetiere beschrieben, auBerdem im 
weiblichen Gesehlechtsapparat yon Sgugetieren und fanden besonders in einer Zusammen- 
stellung yon Clara  eine tibersichtliche Darstellung. In diesen Verbindungsgefaflen werden 
besondere ,,epitheloide Muskelzellen", die sog. Quellzellen, nachgewiesen, die dutch Quel- 
lung die Verbindung schliel3en, durch Entquellung (Ausscheidung yon Acetylcholin ?) die 
Blutbahn 6ffnen. :Was die Masse des Herzens anbetrifft, so wird die Behauptung, dal3 
A u f e n t h a l t  in groBer  H6he  st~rkere Anforderungen an die Herzleistung stellte, die mit 
Vergr6Berung des Herzens beantwortet werden soUte, durch S t i e v e  an der Hand der Unter- 
suchung yon siidlichen und nordischen V6geln als irrig zuriickgewiesen. Die Untersuchungen 
der Milz im Tierreich ergaben zwei verschiedene Typen: den S p e i c h e r t y p  (kriiftig ent- 
wickeltes, muskul6ses Balkennetz und wenig lymphatisches Gewebe) z. B. der Hund, und 
den sog. A b w e h r t y p (Milz kleiner, wenig muskelarme Trabekel, sehr reichlich lymphatisches 
Gewebe, letzterss bei Kaninchen). - -  .])as Klima ist yon erheblichem EinfluB; Hunde, die in 
kalten Wintern im Freien aufwachsen, haben wesentlich gr6[3ere Milzen und Herzen als ihre 
in warmen Stallen gehaltenen Geschwister. Bei kalt gehaltenen Kaninchen (Abwehrmflz) 
war nur das Herz  gr6Ber als bei den warm gehaltenen Wurfgeschwistern. - -  Interessant sind 
die gewonnenen Anschauungen hinsichtlich der S c h il d d r tis e, dab diese namlich eine groBe 
Rolle im Warmehaushalt des K6rpers spielt. Durch Einwirkung der Kalte erfolgt eine 
wesentliehe histologische Veranderung insofern, als das Kolloid zweifellos dazu dient, den 
W~rmehaushalt zu regeln. Gelangt ein Warmbltiter aus warmer Umgebung pl6tzlich in die 
KMte, so mtissen augenblicklich groBe Inkretmengen in die Blutbahn abgegeben werden, um 
die Warmeregulierung zu erftillen - -  bekanntlich linden sich gerade auch in der Schilddrtise 
die schon langst bekannten Abdrosselungsvorgange in den BlutgefaBen, besonders in den 
Venen, die u. a. offenbar diesem Zweck dienen. Bei erfrorenen Menschen finden sich strotzend 
geftillte Capillaren, das Kolloid verfltissigt und verbraucht, die Follikel sind zum Teil ganz 
leer zusammengebrochen, ihr Epithel zerfallen und zum Tell durch die prall geftillten Capillar- 
schlingen abgehoben. Dies Verhalten sei so bezeichnend, dal3 man aus ih m m i t  Si c h e r h e i t  
f e s t s t e l l e n  k6nue ,  ob ein Mensch e r f r o r e n  oder  aber  auf  a n d e r e  Weise  g e s t o r b e n  
sei. Ich tibergehe die Untersuchungsergebnisse am T h y m u s  und am L y m p h k n o t e n ,  die 
beweisen, dal3 sie yon der E r n a h r u n g  wesentlich abhangig sind und dal3 Thymus, Lymph- 
knoten und Fettgewebe physiologisch aufs engste zusammenhangen. An Meerschweinchen 
konnte festgestetlt werden, dab auch die Lymphgefal3e zahlreiche Klappen besitzen und 
kolbenf6rmige, von Muskulatur umgebene Abschnitte, die als ,,Lymphherzen" bezeichnet 
werden. Hinsichtlich des V e r h a l t e n s  des B l u t e s  sind interessante Untersuchungen yon 
B 6 h m e r  (1939), die an Studenten und Studentinnen vorgenommen worden sind und die 
zeigen, dal3 es durchaus falsch ist, wenn angenommen wird, dab die Manner mehr Blut- 
k6rperchen (5,2 Millionen) besitzen wie die Frauen (4,87 Millionen); es konnte namlich fest- 
gesteUt werden, daI3 auch sporttreibende Frauen die gleiche Anzahl haben, dal3 es also keine 
.~eschlechtsspezifischen Unterschiede in der Zahl der roten Blutk6rperchen gibt. Was die 
Lebe r  anbetrifft, so wurden auch hier Sperrvenen festgestellt, die den Blutkreislauf regeln. 
Bei niederen Saugern findet man im Embryonalleben grol3e Mengen yon Fett in der Leber 
gespeichert, die aber bald nach der Geburt verschwiuden, wiihrend das Glvkogen direkt vor 
der Geburt stark ansteigt, aber im extrauterinen Leben nicht abnimmt. "f)ber den Bau des 
D a r m e s  und der se r6sen  H a u t e  wurden auch wesentlich unsere Kenntnisse gefOrdert; 
auf chemische und mechanische Reize hin kann das Deckepithel des Netzes und der Pleura 
wesentlich seine Gestalt vertindcrn; es entstehen Intercellularlticken, ,,Stomata", die die 
Durchliissigkeit steigern; Pleura und Bauchfell sind also nicht nlehr einfach physikalische 
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Hembranen. Hinsichtlich der A t m u n g s w e g e  wird dargetan, dab die ganze interlobulare 
Verzwei~ung der Arteria pulmonalis als ,,Windkessel des kleinen Kreislaufs" zu betrachten 
ist, da alle diese GefgBe den elastisch-muskuliiren Bau der Wandung zeigen. Auch die Unter- 
suchung der f e in e r e n L u n g e n a r t e r ie n hat interessante Ergebnisse gezeitigt : Bekanntlich 
bestehen weite Anastomosen zwischen Pulmonalarterie und Pulmonalvenen fiber die Venen- 
geflechte in der Schleimhaut der mittelgroBen Bronchien hinweg, aueh hier sind Abdrosse- 
lungsvorrichtungen vorhanden (v. Hayek) ,  welche einen groi]en Tell des noch nicht oxy- 
dierten Blutes fiber die Schleimhaut der Bronchien in das Gebiet der Pulmonalvenen direkt 
hinfiberleiten kBnnen. So werden gr6flere Gebiete der Alveolarcapillaren u. U. ausgeschaltet. 
Beim Menschen sind auch in ausgedehnter Weise die H a a r e  mit Nerven versorgt, die ohne 
Ausnahme der Tastempfindung dienen. Von den Arbeiten fiber Drf isen  mi t  i n n e r e r  
S e k r e t i o n werden neuere Forschungen fiber die Hypophyse und deren einzelne Bestandteilo 
berichtet: Drfisenzellen und BlutgefgBapparat sind trotz des funktionellen Zusammenhangs 
deutlich gegeneinander abgegrenzt. Experimentell lieB sich der bekannte Zusammenhang 
zwischen Hypophyse und Entwicklung der Keimdrfisen nachweisen, doch bedingt das voll- 
kommene Fehlen der Hypophyse nicht, dab die Ausbildung der Keimdrfisen und der yon 
itirer Inkretabsonderung abh~ngenden keimleitenden Wege fiberhaupt unterbleibt; sie ent- 
wickeln sich nur langsamer und unvollkommen, so daft solche Tiere niemals geschlechtsreif 
werden. Auch die Wechselbeziehungen zwischen Hypophyse und Iqebenniere wurden er- 
forscht; nach Exstirpation der ersteren atrophiert die Rinde und verliert den gr6flten Teil 
ihres Fettlipoidgehalts mit Ersatz durch Bindegewebe. Bei Replantation des Hypophysen- 
vorderlappens erhMt die Nebenniere auch wieder ihren gew6hnlichen Bau. Die Nebenniere 
ausgewachsener weiblicher Tiere sou mehr als die H~lfte gr6fler sein als bei gleichgroflen 
M~nnchen. Hinsichtlich der U n t e r s u c h u n g e n  des N e r v e n s y s t e m s  soll nachgewiesen 
sein, dab aM der frfiheren ,,Neuronlehre" nicht mehr festgehalten werden kann an der Vor- 
stellung, d.h.  daft jede l~ervenzelle eine entwicklungsgeschichtliche, morphologische und 
funktionelle Einheit sei, die mit anderen Zellen und mit den Erfolgsorganeh nicht unmittelba r 
verbunden sei, sondern nur in Kontakt stehe (His und Caj al). Besonders 8 t 6 h r  hat diese 
Lehre zu Fall gebracht. Auf die neueren Forschungen fiber den f e i n e r e n  Bau der  N i e r e  
und besonders der Wunderkn~uel und deren GefgBversorgung kann nur hingewiesen werden. 
Auch in der l~iere gibt es eine grofle Zahl yon arterioven6sen Verbindungen, schon in den 
oberfl~chlichsten Teilen der I~ierenrinde und in der I~ierenkapsel, hauptsgchlich aber in un- 
mittelbarer Nghe der Glomerula (die Anatomen sprechen jetzt: das Glomerulum, die Glo- 
merula !). Hinsichtlich der kompensatorischen Hypertrophie der l~iere wurde experimentell  
an niedrigen S~ugetieren festgestellt, daft nach Exstirpation der einen Niere die Zahl der 
NierenkBrperchen der anderen Niere degenerativ sich fast auf die H~lfte verringert, dab sich 
die Glomerula durch Spaltung vermehren und daB sich in der Rinde ein wesentlicher Umbau 
durch Vergr6flerung der Hauptstficke abspielt. - -  Was die m g n n l i c h e n  G e s c h l e c h t s -  
o rgane  anbetrifft, so wird jetzt als feststehend erachtet, dal3 auch beim Menschen der 
Nebenhoden, und zwar hauptsgchlich die in seinem Schwanzteil liegenden Abschnitte d e s  
Ductus epididymidis als Samenspeicher dienten. Sie enthalten u. U. 300--600 Millionen. 
Samenfgden, die angeblich (beim Geschlechtsakt) dutch die Zusammenziehung der Husku- 
latur des Nebenhodenganges entleert vJerden sollen - -  sie sollen also nieht in den Samen- 
bl~schen gespeichert werden, sondern in den Nebenhoden ! Was die Studien fiber den E i e r -  
s t ock  anbelangt, so wird auch hier fiber die menschlichen Cyclen berichtet (bei 28t~gigem 
Cyclus geschieht die EiausstoBung gew6hnlich zwischen dem 13. bis 16. Tage, kann aber 
auch schon frfiher am 4. bis 5. oder 9. bis 10. Tag oder auch sp~ter am 22. bis 23. Tag statt- 
finden. W~hrend der Follikelreifung sind die Eizellen - -  wenigstens beim Kaninchen - -  mit 
Vitamin C beladen; bei Skorbuttieren bleibt diese Beladung aus, durch Insulinzufuhr l~flt 
sie sich steigern. Die Zellen des reifen Gelbk6rpers enthalten reichlich Vitamin C in diffuser 
Form. Auch innerhalb des Eierstocks sollen sich noch u. U. Eizellen teilen k6nnen. Auf 
hBchst interessante Beobachtungen fiber die Geschlechtsfunktion bei Hermelinen kann hier 
nicht eingegangen werden - -  das Itermelin besitzt zwei verschieden lange Tragzeiten, je 
naeh dem Zeitpunkt, in dem die Eier befruchtet werden. Befruchtung im Frfihjahr ffihrt zu 
einer Tragzeit yon 2 Monaten Dauer, bei Befruchtung im Juni und Juli liegen die befruchteten 
Eier 6--7 Monate lang in der Gebgrmutter, ohne sich weiter zu entwickeln bis im Frfihjahr 
die Jungen geworfen werden, also in einer Zeit, die die gfinstigsten Bedingnngen ffir die Auf- 
zucht bietet. Daft die T g t i g k e i t  der  K e i m d r f i s e n  auch psychisch durch nerv6se Er, 
regung, Angst usw. gehemmt werden kann, darfiber wird gleichfalls berichtet. ]~ber das 
Wachstum der P l a c e n t a  wird mi~geteilt, dab sie sich bis zum 3. Schwangerschaftsmonat 
gleichmaflig nach Dicke und Fl~che vergr613ert, im 4. Honat ihr Dickenwachstum beendet 
und sich dann nur noch der Fl~che nach - -  gleichsinni~, v mit dem Wachstum des Kindes 
bis zum Ende der Schwangerschaft vergr6Bert. ~ber die sonstigen e n t w i c ' k l u n g s g e -  
s c h i c h t l i c h e n  F r ~ g e n ,  die noch behandelt werden, kann hier nicht berichtet werden. - -  
Zum SchluB wird noch fiber die neue anatomische ~Nomenklatur berichtet, die im Jahre 1935 
einstimmig angenommenen , , J c n e n s e r  N o m i n a  a n a t o m i c a "  soil sich in allen L~ndern 
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rasch eingebiirgert haben.. Der obenerw~hnte Ausdruck ,,das Glomerulum und die Glome- 
rula" ist ein Beispiel ffir diese, die ~ltere Generation befremdende Wortbildung. Merkel. 

Heft, J.: Ergebnisse der Altersforschung auf dem Gebiete der Histologie. (Histol.- 
Embryol. Abt., Anat. Inst., Univ. Erlangen.) Z. Altersforsch. 4, 174--193 (1943). 

Es handelt sich um ein Referat fiber die morphologische, speziell histologische 
Altersforschung, das in gedrangter Form einen guten ~berblick fiber unsere der- 
zeitigen Kenntnisse der Altersveranderungen yon Geweben und Organen des mensch- 
lichen KSrpers gibt. Es  zeigt sich, da]  auf diesem Gebiet noch erhebliche Lficken 
bestehen, die auszuffillen eine dankbare Aufgabe kfinftiger systematischer For- 
schungen sein wird. Dabei ware es veffehlt, einseitig nur das hohe Alter zu berfick- 
sichtigen, vielmehr mfi]ten in Anbetracht der Tatsache, dab wahrend der gesamten 
Entwicklung Umbauvorgiinge stattfinden, ffir samtliche Organe und Gewebe L e- 
b e n s k u r v e n  aufgestellt werden. Dabei kSnnten dann auch konstitutionelle Unter- 
schiede, die ffir die Altersveranderungen v6n erheblicher Bedeutung waren, auf- 
gedeckt werden. Die Untersuchungstechnik mfii]te noch mehr nach der quantitativen 
Seite hin ausgebaut uncl auch die Erforschung der Durchlassigkeit yon Grenz- 
membranen auf das h5here Alter ausgedehnt werden. Besonderer Vorteil ware ffir 
die Altersforschung yon der Veraschungsmethode und vom spektralanalytischen 
Nachweis der Elemente in den Geweben, ferner vou den Explantationsmethoden zu 
erwarten. Ausffihrliches Schrifttumsverzeichnis. Manz (GSttingen). 

Baumg~irtel, Tr.: Zur' Kenntnis der biologischen Erythrocytolyse. (II. Med. 
Klin., Univ. Miinchen.) Klin. Wschr. 1943 II, 457 461. 

Synthetische Darstellung und • neuer Untersuchungsergebnisse zur 
Frage des intermediaren Stoffwechsels der Blut- und Gallenfarbstoffe. Keine ge- 
richtlich-medizinischen Gesichtspunkte. Elbel (Freiburg i. Br.). 

Maignon, F.: De la production d'alcool par les tissus animaux en autolyse amicro- 
bienne. (Die Bildung von Alkohol dutch tierische Gewebe bei keimfreier Autolyse.) 
Bull. Soc. Chim. biol. Paris 25, 67--73 (1943). 

Der gebildete Alkohol wurde qualitativ dutch die Jodoformreaktion, als Essig- 
und Buttersaureester, die Reaktion mit  Bichromatschwefelsaure und die Kakodyl- 
reaktion nachgewiesen. In Harn, Blur, Milz, Muskel, Nieren, Lungen, Hoden, Haut, 
Sehnen und Gehirn yon Hund, Pferc~ und Meerschweinchen wurden 30--80 cram A/kg 
gefunden. Neben Alkohol kommt auch immer Aceton vor. Beim Hund enthielt das 
Kilogramm Gewebe 44 ccm A. und 4,7 cram Aceton, das Blur 18 cram A. und 3,7 cmm 
Aceton und der Harn 24 cram A. und 4,8 cram Aceton. Die Gewebe sind also reicher 
an Alkohol als Blur und Harn. Bei der sterilen Autolyse wird der Alkohol zuerst 
vermehrt, nach Erreichen eines Maximums geht er wieder zurfick. Der ursprfingliche 
Gehalt an Alkohol kann sich auf das Doppelte bis Vierfache vermehren. Das Aceton 
vermehrt sich regelmal3ig in den ihres Kreislaufs beraubten Geweben. Es scheint 
demnach ein Abfallprodukt zu sein, das nicht wieder zu Alkohol umgewandelt werden 
kann. Der Alkohol scheint wie die Glucose ein Objekt der Produktion und der 
Destruktion zu sein, wobei die Destruktion nur durch Oxydation vor sich gehen 
kann; denn es wurden in den Geweben immer Spuren yon Essigsaure uncl frei ge- 
wordener C02 wahrend der sterilen Autolyse beobachtet, die sich als gro~e Gasblasen 
in der FluornatriumlSsung bemerkbar machten. Kanitz (Berlin). 

Chevallier, P.: Un nouvel agent fixateur. Le bichromate de pyridine. (Ein neues 
:Fixationsmittel: das Pyridinbichromat.) (Ecole de Brasserie, Fac. des Sciences, 
Nancy.) Rev. Cytol. et Cytophysiol. veget. 6, 221--223 (1943). 

Es wird darauf hingewiesen, dai] man auch l~Iischungen yon Pyridin und Chrom- 
saureanhydrid (79 zu 100) als Fixationsmittel verwenden kann. Bei der Vermengung 
entsteht unter Erw~trmung ein Pyridinbichormat, das man durch Filtrieren und Um- 
krystallisieren reinigen kann. Zur Fixation wurden 3 g dieses Bichromates mit 5 ccm 
Essigsiiure auf 100 g Wasser aufgeffillt. Die F~trbungen mit H~imalaun, die an 
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Zwiebelspitzen versucht wurden, ergaben besonders gute Darstellungen yon Kern- 
teilungen. Ein iihnliches Fixationsmittel erhielt. Verf. durch Mischung yon 10 g 
Chroms~ure mit 12,9 g Chinolein. Gerstel (Gelsenkirchen). 

Patholo~ische Anatomie (Sektionstechnik) und Physiolo.qie. 

Yers~, M.: t~ber H~imangiome der Lunge und Pleura. (Path. Inst., Univ. Marburg 
a. d .L.)  Dtsch. Z. Chir. 257, 684--701 (1943). 

Die Ausbeute yon 5rtlich in Lunge und Pleura entstandenen Hiimangiomen im 
Schrifttum der menschlichen und tierischen Pathologie ist sehr gering. Teils handelt 
es sich um capilliire H~mangiome, s um mehr kavernSse Angiomatosen, die 
flieBende l~bergiinge zu den Phlebektasien zeigen Allen diesen Bildungen liegt eine 
fehlerhafte Gewebsanlage zugrunde, niimlich eine isolierte oder generalisierte Ent- 
wtcklungsanomalie im GefiiBsystem, die mitunter mit anderen MiBbildungen im 
GefiiBbereich einhergeht. Rossow (StraBburg i. E.). 

Wedler, H. W.: l~ber den Lungenkrebs bei Asbestose. (Ludolf Krehl-Klin. [Medl 
Univ.-Klin.], Heidelberg.) Dtsch. Arch. klin. Med. 191, 189--209 (1943). 

Die bisher eindeutig gesicherten 14 F~ille yon Lungenkrebsen auf dem Boden der 
Asbestose werden tabellarisch nach der Dauer der Arbeit mit Asbest, dem Ireien 
Inter  vail, dem Stadium der Asbestose, Art und Ort des Gew~ichses und seinen Folgen 
dargestellt. Die Beitr~ge der einzelnen VSlker werden eingehend wiedergegeben und 
kritisch gewertet. Die ersten Fiille sind yon Yahr ,  L o e s c h c k e ,  di B i a s i  und 
B e i n t k e r  in Deutschland beschrieben worden. Die Auswertung der Zusaminen- 
stellung ergab, daft 7 Miinner und 4 Frauen, die Mehrzahl zwischen 35 und 40, abet 
auch bis zum 71. Jahre, 12.---42 Jahre nach dem Arbeitsbegin n mit der Krebsbildung 
erkrankten. Der Krebs entwickelt sich sehr langsam, meist auf dem Boden einer 
schweren Asbestose, als Plattenepithellrrebs und seltener als Pleuratumor, iiber- 
wiegend im Unterlappen, wo die Asbestose auch immer am stiirksten entwickelt ist. 
Die Krebsbildung in den Bronchien wird als Folge der bei der Asbestose hi~ufigen 
Epithelmetaplasie in den Bronchien aufgefal~t, die mit einer chronischen Reizung in 
den LuftrShreniisten einhergeht. Fiir die Krebskrankheit auf dem Boden der As- 
bestose ist allgemein der berufsgenossenschaftliche Versicherungsschutz gew~ihrt 
worden. Gerstel (Gelsenkirchen). 

Froboese: Pneumoperikard. (Mittwoch-Demonstrationen d. Berlin. Path., Sitzg. v. 
24. I I I .  1943.) Zbl. Path. 81, 270 (1943). 

VSllig ungekliirter Fall yon 30 ccm Luft oder Gas im unveriinderten Herzbeutel 
mit 2,5% CO~ und 3,5% O. Der Sauerstoffgehalt war, wie die chemische Analyse 
ergab, so groB, wie er in Luftblasen gefunden wird, die mit dem lebenden Gewebe 
im Gasgleichgewicht stehen. Trotzdem denkt Verf. an ein artefizielles Hineingelangen 
yon Luft in den Herzbeutel bei AblSsung des Brustbeins, da ein Hineingelangen yon 
Luft (nicht Gas!) im Leben iiberhaupt nicht zu erkl~ren ist. Weimann (Berlin). 

Fiinfgeld, Ernst: Gef~iBkrankheiten und h'ervensystem. (Psych~atr. u. Nerven- 
klin., Univ. KSln.) Fortschr. Neut. 14, 248---254 u. 255--282 (1942). 

Der Berieht fiber die Forsehungsergebnisse der Beziehungen yon Gef~Bkrankheiten zum 
Nervensystem schliel3t sich an einen frfiheren aus dem Jahre 1937 im 9. Jahrgang der Fort- 
schritte an. Er gibt eine zweckm~Bige, allgemein-klinisch orientierte ~bersicht der wichtig- 
sten Forschungsergebnisse und ein ersch6pfendes Verzeichnis des Schrifttums. Ein aus- 
ffihrliches Referat der Zusammenstellung ist nieht mSglieh. Die Durchflechtung der vaso- 
motorischen und nervSsen Funktionen und Erkrankungen, fiber die der Bericht einen (J%er- 
blick gibt, ist yon einer fast verwirrenden Fiille. Man kann sagen, es gibt kaum eine nervSse 
Ent~tul3erung, die nicht in ihrer Ursachenreihe ein Kreistaufgeschehen aufweisen kann oder 
mindestens den Kreislauf beeinfluBt. Bei der Kompliziertheit der Fragestellung erwartet 
Verf. eine weitere K15rung der schwierigeu, ~nr Diskussion stehenden Probleme yon einer 
Zusammcnarbeit aller Disziplinen. Weimann (Bcrtin). 


