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!etzten Jahren noch 5 weitere anschlossen. Diese auffallende Hgufung yon 7 Lungen- 
tumoren in einem einzigen Gewerbebetrieb veranlal~t Verf., einen Zusammenhang im 
Sin ne einer Gewerbesehgdigung zu be]ahen, zumal neuerdings aach yon anderer SeRe 
eine H/iufung yon Lungentumoren in einem Chromatbetriebe gemeldet wurde. Gegen- 
tiber dieser tt/~ufung an nur 2 Stellen fielen Reihenuntersuchungen bzw. Naehforschun- 
gen in anderen Chromatbetrieben der ehemisehen Grol~industrie negativ aus, so dab 
Verf. ftir seine Beobachtungen besondere Betriebsverh/iRnisse bzw. Besonderheiten 
der Produkte oder der Zwischenprodukte als seh~digenden Faktor in Erw/igung zieht. 

Schrader (Marburg a. d. L.). 
�9 Lenz, A.: Erkrankungeu der tieferen Luftwege and der Lunge dutch Thomas- 

sehlaeke. (Univ.-Inst. ]. Beru/skrankh., Berlin.) (Arbeitsmed. Hrsg. v. E. W. Baader, 
M. Bauer u. E. Holstein. H. 2.) Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1936. 87 S, RM.7.40. 

Wenn auch die Zahl der in den letzten Jahren erstmalig entsch~digten F/~lle yon 
Erkrankungen der tieferen Luftwege und der Lunge dnreh T h o m a s s e h l a c k e  im 
Vergleieh zu d er Zahl der tibrigen entseh/idigungspflichtigen und entsch/~digten Berufs- 
krankheiten relativ geringftigig ist - -  ftir 1934: darf tibrigens n i t  einer Zunahme ge- 
reehnet we'rden -- ,  so verdient diese Erkrankung doeh ein besonderes Interesse, zumal 
die Thomassehlackenpneumonie der Wissensehaft und Forschung noeh manehe Anf- 
gabe stellt. Unterseheidet sich die Thomasschlackenpneumonie doeh weder kliniseh 
noch pathologisch-anatom:isch yon einer sonstigen Lungenentztindung. Auch bakterio- 
logiseh findet man vorwiegend Pneumokokken y o n  Typus I, so dal~ aueh der Bal~erio- 
loge eine Unterscheidung yon krupp5sen Pneumonien nieht treffen kann. Das vor- 

liegende Buch behandelt in klarer erschSpfender Weise die Erkrankungen durch 
Thomassehlacke, es kann jedem, der sieh auf diesem Gebiet Rat holen will, bestens 
empfohlen werden. EstIer (Berlin). o 

Veverbungswlssenscha[t und Rassenhyyiene. 
�9 Die 1)ersiinliehkeit ira Liehte der Erblehre. Itrsg. v. Johannes Sehottky. In Yer- 

bindung nit  tL Biirger-Prinz, 0. Gra[, E. Iteiter, G. Kloos, F. Pause u. F. Stumpfl. 
Leipzig u. Berlin: B. G. Teubner 1936. VI, 14=6 S. RM. 4:.20. 

Eine Sammlung yon Beitri~gen, die eine Reihe yon Schwierigkeiten der PersSn- 
liehkeitsbeurteilung unter erbbiologisehen Gesiehtspunkten beleuehten sollen. - -  
J. S c h o t t k y  sucht in der Einleitung den Begriff der Pers5nlichkeit und die Schwierig- 
keit ihrer Erfassung zu erl~utern. Am meisten erfolgversprechend ftir die Unter- 
suchung der geistigen Erbeigensehaften diirfte die Erforsehung der Intelligenz, ihrer 
Vorbedingungen und Randgebiete sein. E. H e f t e r s  eingehende Schilderung des 
Lebenswerkes yon Ga l t on ,  das anter bestimmten Gesiehtspunkten ausgebaut wird, 
f/illt etwas aus den  Rahmen der Zielsetzung der tibrigen BeitrKge. H. B t i r g e r - P r i n z  
behandelt die ,hohen Begabnngen" als biologisches Problem und weist auf die schwie- 
rige, abet notwendige Forderung der Erkennung yon Begabungsstrukturen him - -  
G. K1 o o s schildert in seinem Beitrag ,,Begabung and Vererbung" sachliehe und metho- 
dische Schwierigkeiten beim Studium der Begabungsvererbung. Der Aufsatz yon 
F. S t u m p f l  beseh/s sieh n i t  der Vererbung des Charakters unter verschiedenen 
Fragestellungen und unter besonderer Berticksichtigung des abnormen Charakters; 
auf eine Reihe yon Schwierigkeiten der Beurteilung wird hingewiesen. O. Graf  geht 
auf die Zusammenh~nge zwisehen experimenteller Psyehologie und Erblehre and die 
Be.deutung der erstgenannten ftir die Erbforsehung Bin; ausftihrlich werden die ver- 
sehiedenen experimentell-psychologisch unterbauten Typenlehren besproehen. Das 
Problem des Sehwaehsinns behandelt F. Panse ,  der die Schwaehsinnsgrade, ihre 
erblichen Gefahren und soziale Bedeutung erSrtert. Besonders wiehtig ist die Erken- 
hung leieh$ Schwachsinniger. - -  H~ufig linden sich in den Beitr~igen Ankliinge an die 
eingehenden Darstellungen yon L a n g e - E i e h b a u m  und an neuere experimentell- 
psychologische Untersuehungen der Engl/inder. Die Zusammenstellung der einzelnen 

Z. f. d. ges. Ge~ichtl. Medizin. 26. Bd.  7 
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Beitr~ige erscheint etwas willkfirlieh; gelegentlich kommt  es zu lJberschneidungen. 
In  einzelnen Beitriigen werden die Begriffe Begabang, Talent  und Genie nicht  scharf 
genug unterschieden. Dubitscher (Berlin). 

�9 Weber, Erna: Einfiihrungin die Variations- undErbliehkeits-Statistik. Mfinchen: 
J. F.  Lehmann 1935. 255 S. u. 27 Abb. RM. 9.60. 

Das Buch der Verf. ste]lt eine beachtenswerte ~'euerscheiunng dar und kommt einem 
dringenden ]Jedfirfnis entgegen. Es wendet sich, wie es in der Einleitung heist, an die Anthro- 
pologen, Kons~Rutionsforseher, Biologen und Vererbungsforscher. Dem Anthropologen zeigt es, 
,wie er seine Erhebungen zweckmi~l~ig aufbereiten und statistisch auswerten kanm". Den 
Konstitutionsforsoher setzt es in den Stand, ,,mit I-Iilfe feinerer statistiseher 3r (logarith- 
mische Verallgemeinerung des Gausssehen Gesetzes) seine Befunde so auszuwerten, dab ihm 
die mathematische Behandlung ein mSgliehst getreues Abbild der Wirkliohkeit liefert". Den 
Biologen und Vererbungsforscher ftihrt es ,,in die wiehtigsten Methoden der Erbliehkeits- 
statistik ein". - -  Die Va.riationsstatistik nnd die ]~rbliehkeits@at, istik sind die zwei grol~en 
Absohnitte, in die das Buch sich gliedert. Vonder  Variationsstatistik seien insbesondere die 
wichtigen Begriffe der Mittelwerte, der Streumlgen und der Fehlermasse genarmt. Ferner 
werden u. a. das Gausssohe Gesetz und seine Anwendung sowie die Korre]ationsreehnung be- 
h~ndelt, In  dem 2. Tell, der Erblichkeitsstatistik, werden zun~chst die Grundbegriffe und 
Grundgesetze der Wahrscheinliohkeitsrechnung und die MOglichkeiten ihrer Anwendung 
dargelegt. Es folgen die Methoden der menschliehen Erblichkeitslehre: Die Methoden zur 
Ermi~lung und Priifung yon Genhypothesen aus Vererbungsbeobaeh~ungen am Menschen. - -  
Die Zwillingsmethode: Die zahlenm~l~ige Erfassung des ~hnhchkeitsgrades yon Zwillingen 
hinsichtlich quantitativer Merkmale und die Bestimmung des Anteils yon Erbanlage und 
Umwelt an der Entstehung bestimmter Eigensehaf~en (~us Zwillingsbefunden). - -  Die letzten 
Kapitel bringen Berechnungsmethoden ,,der erbliehen Struk~ur einer BevOlkerung" und 
,wichtige ]~erechnungen aus dem Gebiet der Blutgruppenforsehung". Im Anhang finden sieh 
eine Zus~mmenstellung der gebr~uchliehstsn Abkfirzungen, der wichtigsten Formeln und 
sins Tabelle der Quadratzahlen und Quadratwurzeha yon 0,01--100. - -  D~s Buoh daft vet  
allem deswegen ein besonderes Interesse beanspr~chen, weft die Verf. die Mehrzahl der Ms- 
thoden in ]angji~hriger Arbeit an dem vielseitigen wissensehaftlichen Material des Kaiser 
Wilhelm-Institutes flit Anthropologie in Berlin-Dahlem anwenden und ausprobieren konnte. 
Die Art der Darstellung ist ferner so gew/~hlt, daI~ auch der weniger mathematiseh Vorgebildete 
in der L~ge ist, die ffir seine speziellen Zweeke notwendigen ~VIethoden mit Verst~ndnis. und 
Kritik zu verwerten. Das Studium yon grOl~eren Werken, die der fashlioh nisht Vorgebfldete 
nut unter grSSten Sehwierigkeiten verstehen kann, wird dadureh hinfallig. M. Werner. 

Koller, SiegIried: DieAuslesevorg~nge im Kampf gegen die Erbkrankheiten. (Kerck- 
ho//-Herz/orschungsinst., Bad Nauheim.) Z. menschl. Vererbgs- u. Kons~it.lehre 19, 
253--322 (1935). 

Die umfangreiehe Arbei t  enthiflt vor allem in t]leoretiseher Hinsicht  weir mehr, 
als der Titel vermuten lgl]t. Besonders hervorzuheben ist  das 3. Kapi te l  fiber die 
,Theoret ische Erbprognose",  deren ~ber legungen zu Betraehtungen fiber den Erfo]g 
yon positiven nnd negatlven Auslesemal~nahmen AnIat] geben. Die ,,theoretisehe Erb-  
prognose" babe erg~nzend zu der , ,empirischen" hinzuzutreten.  Der Yerf. un te rn immt  
hier, auf don M e n d e l s e h e n  Gesetzen ful~end, den u an Hand  des monomeren 
und dimeren Ergbanges bei recessivem und dominantem Erbmodus den Belastungs- 
grad innerhalb einer BevSlkerung abzugrenzen und im Falle der Unfruehtbarmachnng 
Erbkranker  den Erfolg dieser Auslesemal]nahme festzustellen. Der Erkenntn iswer t  
dieser Methode, dessen mathematische Grundlagen hier nieht  er5r ter t  werden k6nnen, 
sollte aber keinesfalls fibersch~tzt werden, da er durch die notwendigen theoretisehen 
Voraussetzungen nur unter  Vorbehalt  Gfiltigkeit beanspruehen darf. Es dfirfte aber  
dami t  zum erstenmal der Schri t t  zu einer q u a l i t a t i v e n  BevSlkerungsstat is t ik ge- 
geben worden sein, der zur weiteren kri t ischen Erfassung dieser Fragen Anlal] geben 
sollte. GSllner (Berlin). 

O Curtius, F., und R. Siebeek: Konstitution und Vererbung in der klinisehen Medi- 
zin. (Sehriften z. Erblehre u. Rassenhyg. Hrsg. v. Giinther Just.) Berlin: Alfred Metzner 
1935. 82 S. u. 11 Abb. RM. 1.80. 

Die Yerff. zeigen an Beispielen, da~ dutch die grob stofflich vorgehende For-  
sehuug und Wissenserweiternng der letzten 5ahrzehnte vfillig befriedigende Anfkl~rung 
yon Erkranknngen nnd Erkrankungsabl~ufen nicht  mSglich war. Auch der Begriff 
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Konstitution a]lein konnte nicht geniigen. Er soll nun in diesem Buch abgegrenzt und 
in Beziehung gesetzt werden zum Bcgriff Erbanlage und aus ihrer Weehse!wirkung 
weitere Erkenntnis gewonnen werden. Die Beispiele dazu werden aus allen Gebieten 
der inneren Medizin und Neurologie gew~hlt und so nach Besprechung der Methoden 
der medizinisehen Vererbungsforschung wie medizinischen Genealogie (in die Breite 
and Tiefe gehend) und Zwillingsforschung und nach Warnung vor fach~rztlicher Ein- 
seitigkeit geprfift, was erreicht ist und was erreicht werden kann. Unter ,,Bhtdriisen" 
wird die Erblichkeit yon Basedow er6rtert und Dystrophia adipos, gen. ebenso heran- 
gezogen, wie StSrungen der Sexualit~t dutch Keimdriisenfehlentwicklung, wie Zucker- 
krankheit und pluriglandnl~ire StSrungen. Fett-Eiweil]-Kohlehydratstoffweehsel, ihre 
St6rungen und die Erb!iehkeitsverh~ltnisse werden mit Stammb~umen gezeigt, Durch 
die Gicht ist der Obergang zu den al!ergisehcn Reaktionen (Anaphylaxie, Bronchial- 
asthma) gegeben. Vegetative Labilits als konstitutione!le Einstet!ung wird besprochen 
and festgestel!t, dal~ auch bier die Reaktionsnorm vererbt wird und das nieht in engen 
Orenzen. Akuter Gelenkrheumatismus als allergisehe Krankheit. Diese lange durchaus 
als Infektionskrankheit geltende Erkrankung leitet zu der Bespreehung dieser fiber, mit 
dem Ergebnis, da/~ eine erbliche Veranlagung zu Infektionskrankheiten sicher besteht, 
aber dieses Kapitel noch sehr kl~rungsbediirftig ist. In den 6 Gruppen: Erkrankungen 
des pyramida!en Systems, des extrapyramida!en Systems, des Rfiekenmark-Kleinhirn- 
systems, diffuse Erkrankungen des Gro~hirns, Entwick!ungsstSrungen und funktionelle 
Erkrankungen werden alle Krankheiten des Zentralnervensystems besproehen und fest- 
gestellt, dal] erbliche Degeneration und erhShte Krankheitsneigung wichtige Rollen 
spielen. Von der neuropathisehen Familie ist der Ubergang zu Neurosen und Psycho- 
pathien gegeben und zur Vererb!iehkeit abnormer Reaktionsformen im vegetativen 
System und der Psyche. Im SehluSkapitel wird neuerlich hervorgehoben, da~ Erb- 
anlage und Konstitution nicht das gleiche sind, sondern dal~ man durch Analyse yon 
Erbanlage, Umwelteinfliissen und dadureh bedingter Allgemeinentwicklung zur Be- 
urteilung .der Konstitution auf dem Weg fiber Aufteihmg der Gesamtkonstitu~ion 
in Partialkonstitutionen kommen mfisse. Krankheitsdiagnose und Strukturanalyse 
im Quer- und L~ngsschnitt der PersSnlichkeit ermSglichen tieferes Verst~ndnis des 
gesunden und kranken Menschen und seiner Gesamtverfassung. Das Streben nach mSg- 
lichster Fremdwortreinheit nnd gnter Verst~ndlichkeit ist ein besonderer Vorzug des 
Bfichleins, das die :Reihe der Sehriften zur Erblehre und Rassenhygiene schSn erg~nzt. 

Neufier (Berlin-Charlottenburg). 
�9 Curtius, Friedrich: Die organisehen und funktionellen Erbkrankheiten des Ner- 

vensystems. Stuttgart: Ferdinand Enke 1935. VII, 195S. u. 20 Abb. RM. 13.--. 
Dem Vorwort nach unterstel]t Verf. seine Arbeit dem sich immer mehr durchsetzenden 

Bestreben, auch in der Genetik die ,,Ganzheit der Lebensvorg~nge zu erfassen". Man mfisse 
zur Ablehnung zu starken Schematisierens kommen. Aus dem Versagen rein histologischer 
Betr~chtung entstehe die ~Totwendigkeit anderer ttilfsmitte], SO aueh der genealogischen und 
erbbiologisehen Forschung. Er stellt test, dal~ die ~riiher als allgemein giiltig anerkannten 
Kennzeichen erblicher Nervenleiden, tIomoehronie, Anteposition, I-Iomologie, ttomotypie 
durehaus nieht uneingesehr~nkt sieh finden. Ein zutreffendes Bild k6nne man fiberhaupt 
erst durch Einbeziehen der sehwaehen Auspr~gungen der Erbkrankheiten gewinnen, deren 
Wichtigkeit durch bis ins einzelne gehende Tafe]n erh~rtet wird. Ebenso wichtig erseheint 
die Herausbildung yon ,,Familientypen" bestimmter Erkrankungen, die eine gewisse Erb- 
prognose ges~atten. Aus der Wichtigkeit yon Penetranz, Expressivit~, Spezifit~t wird d i e  
pr~ktisehe Folgerung abge]eitet, dalt der F~miHentyp der Erkrankung durch Untersuehung 
mehrerer kranker FamilienmitgHeder sichergestellt werden mu~. Die ,,intrafamili~re Varia- 
bilit~,' wird dann besproehen und festgestellt, dal~ ttom01ogie und Homo~ypie aueh inner- 
halb der FamiNe starken Ausnahmen unterwor~en sind. Es wechselt nicht nur St~rke, sondern 
aueh Art der Auspr~gung, Es wird unter der ~bersehri~t: I-Iomologie, Heterologie~ 
Heteroph~nie:  die neuropathisehe  Familie der Versueh unternommen, unter Anfiih- 
rung yon ~ielen praktisehen Beispielen fiir jede cinze]ne Erkrankung die intrafamili~r hetero- 
loge Variabilit~t auf einige gemeinsame Nenner zu bringen. Daraus wird nun abgelei te t ,  
da~ unter  den Verw~ndten organiseh neurologiseh Erbkranker  andere org~- 
nisehe und psychisehe Abweichungen yon der ~orm ebenso wie b e i  den 

7* 
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Probanden selbst in i iberdurehschnit t l ieher Hau:figkei~ ge~unden werden 
und dab vor allem eine bunte Xombinat ion versehieden~rtiger Anomalien 
des Nervensystems auffgllend hiuf ig  zur Beobaehtung kommt. Daraus ergibt 
sieh der Schlug, dag die ErJotheorie der organisehen Nervenkrankheiten noeh durChaus nieht 
abgesehlossen ist nnd dab erst eine gr6Bere Anzuhl liie~enlos und n~ch den verschiedensten 
~iehtungen durchuntersuchter Familien einen weiteren Ausbau der Theorie erm6glicht. Es 
werden systematische Beziehunge nals  vertikal (vordere Zentralwindung bis periph.-motor. 
Neuron) nnd horizontal (Zwischenglieder zwisehen spast, tteredodegenetgtion und Tried- 
reichscher Ataxie nach ihrem Charakter als kombinierte Systemerkrankung) herausgestellt. 
Pathogenetisehe Beziehungen werden vermutet zwisehen multipler Sklerose und Syringo- 
myelie, die beide eine primire excessive Wueherungstendenz der Glia gemeinsam haben. 
Abermals wird auf die wichtige l~olle des Star. dysraphieus hingewiesem Welter er6rtert 
Verf. psyehisehe Erscheinungen bei org. Nervenerkrankungen. Die Frage der ursiehlichen 
Beziehnngen yon Organopathie und psychisehen Symptomen wird dutch ausgedehnte 
Parenehymzerst6rungen im Gehirn fiir eine Gruppe (diffuse Sklerose, Pelizius-Merzbacher- 
sehe Krankheit, t tuntingtonsche Chorea, Wilsonsehe Krankheit, Pieksche Atrophic usw.) 
geklirt, doeh nicht fiir alle anderen zugelussen. In einem eigenen Kapitel werden danrt die 
Untersuehungsmethoden der neurologisehen Erbforschung besproehen und der F~milien- 
vor der Zwillingsforsehung der Vorzug gegeben, besonders weil diese den Erbgang nicht kNren 
k6nne, was rassenhygieniseh wiehtig ist. ttervorgehoben wird die Notwendigkeit exakter 
MateriMbeseh~ffung durch Untersuchung nnd  Einholung yon ~rztlichen Beriehten. - -  
Im speziellen Teil werden dann die einzelnen Krankheiten in der Art besprochen, dal~ nach 
einer Sehilderung der Syn~iptomatologie, Diagnose, DifferentiMdiagnose, Erbliehkeitsverhilt- 
nisse, Erbgang, Therapie und rassenhygienisehe Mal3nahmen er6rtert werden. In dieser Art. 
werden behandelt: 1. Die Erkrankungen des pyramidalen Systems; 2. die Erkran-  
kungen des spinoeerebellaren Systems; 3. die Erkrankungen des extra- 
pyramidalen Systems; 4. ,,Diffuse Erkrankungen";  5. Entwieklungsst6rungen;  
6. versehiedene Erkrankungen;  7. funktionelle Erbkrankhei ten  des Nerven- 
systems; 8. die erbliehe Disposition zur exogenen Nervenkrankheit .  - -  
Schlugabsa~z betont, dag Grenzstrich zwisehen exogener und endogener Erkrankung fallen 
muB. I~eiehliehe Literaturverzeiehnisse im Text, naeh jedem einzelnen Kapitel und SehluB. 
Ein Gebiet, dessen Problematik Verf. selbst wiederholt stark herausstellt. Das Bueh ist auch 
fiir den praktisehen Erbarzt wertvoll, weil es rasehe Unterriehtung erm6glicht. Neusser. 

t~augele: Erbkrankheibn des Knoehensystems. (Orthop. Heilanst. v. Nan.-Rat 
Dr. Gaugele, Zwickau i. Sa. u. Kriippdheim, Zwickau-MarienthaL ) Med. Klin. 1935 II, 
1295--1299. 

Gerade auf orthopgdisehem Gebiete mug noeh eine grol]e 8umme yon Erfahrungen 
gesammelt werden, ehe wit bei der Mehrzahl der k6rperliehen Fehlformen ein Urteil 
fiber ihre Yererbbarkeit und die Sehgdigung des u fgllen k6nnen. Abgesehen 
von den ausgepriigten Hemmungsiehlformen und den Fehlformen exeedierender Ent- 
wieklung ist bei den iibrigen als Erbkrankheiten des Knoehensystems bezeiehneten 
Verinderungen die allergrSl~te Vorsieht am Platze, ehe dutch ttbereilte Ausfithrung 
der Sterilisation grot~er bev61kerungspolitiseher 8ehaden angeriehtet wird. An den 
beiden Beispielen der sog. angeborenen Hiiftgelenkverrenkung und dem angeborenen 
Klumpful3 weist Verf. im einzelnen naeh, wie wenig Bereehtigung die Annahme einer 
falsehen Erbanlage hat. Bei beiden sind die angetroffenen Vergnderungen nieht pri- 
m~rer, sondern sekundgrer Natur. Die Hiiftgelenkverrenkung ist eine Rasseeigentiim- 
liehkeit (breiteres Beeken, gesteigerte Adduktionsstellung der Beine naeh der Geburt, oft 
noeh verstarkt dutch den Unfug der Sauglingswieklung), wie die regionare Verbreitung 
zeigt. Eine phgnotypisehe Rasseeigentiimliehkeit kann aber um so weniger eine Ver- 
anlassung zur Sterilisation geben, wenn sic so leieht und far dauernd behoben werden 
kann, wie die Behandlung im frt~hesten Kindesalter beweist. Xhnliehe Erwggungen 
treffen aueh fib den angeborenen Klumpful~ zu, der zu mindestens 70--80% meehaniseh 
bedingt ist. W~hrend fttr den Rest der Erbgang nieht sieher erwiesen werden kann, 
k6nnen aueh bei mehreren Gesehwistern auftretende angeborene Klumpfiige leieht dureh 
gleiehe Seh~dliehkeiten bei der Mutter (Raumenge, Fruehtwassermangel usw.) bedingt 
sein. Weil die Familienforsehung bisher ganz darniedergelegen hat, ist es eine An- 
gelegenheit aller Disziplinen der Medizin, die Forseher der Erblehre und Rassenhygiene 
aus den Erfahrungen der eigenen PraMs zu untersgiitzen. Dri~qg (Kerpen-KSln).o 
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GOttschiek, J.: Konstitutionspathologische Beobaehtungen an einer Familie mit 
diabeteskranken Mitgliedern. (Rassenbiol. Inst., Univ. Hamburg.) Z. mensch. Vererbgs= 
u. Konstit.lehre 19, 585--599 (.1935). 

Die Unldarheit fiber Erbgang, Polymerie oder Monomerie des Diabetes mellitus 
veranlal~t Verf. einen solchen Fall zu verSffentlichen, yon dem er sieh wenn schon 
nicht eine Kl~rung, so doch neue kl~trende Gesichtspunkte verspricht. Er nimmt aueh 
ffir den pankreatogenen Diabetes 2 genetisch verschiedene Formen an, 1. Diabetes 
in der 2. Lebenshglfte bei Pyknikern mit Neigung zu maniseh-depressiven Geistes- 
krankheiten, 2. Jugendform bei Asthenikern mit Neigung zu Schizophrenie. Die 
2. Form soll seltener vorkommen und durch Erbanlage verarsacht sein, und so mehr 
Aussichten auf Kliirung des Erbganges bieten, die 1. eigentlich eher mit vielen Erb- 
anlagen fiir KonstitutionsmerkmMe als mit solchen ffir die Erkrankung selbst zu- 
sammenhgngen. Zu diesen Ansichten kam Verf. dureh den Fall einer Frau, die neben 
dem Diabetes ein psychisch auffglliges Verhalten bot. Aul]erdem war ihr Vater und 
sein Zw!l!ingsbruder ebenfMls zuekerkrank und sie So!l: ihm aueh seeliseh sehr ge/ihnelt 
haben. Eine bei der Obduktion gelundene Encephalitis der Substantia nigra kl/irt 
die ttirnsymptome, l/il]t sieh abet nieht ganz leicht ins Gesamtbild einffigen. Es wird 
nun versueht, in einer Zusammensehau der Sippenerbanlagen and des Diabetesfalles 
darzulegen, dal3 nicht Anlagen Ifir Diabetes, sondern nar far pyknisehen Konstituidions- 
typ  vererbt warden, der bei gugeren Anlgssen zu Diabetes disponiere. Verf. mug 
natargem/il3 stark mit Annahmen arbeiten und damit wird die ganze Sache stark 
hypothetiseh, immerhin wird nieht ohne Erfolg versueht, ein rnndes Bild zu geben. 
Und so will man dem Verf. gem folgen, wenn er aus dem Fall zu der Ansieht yon den 
2 genetisch versehiedeneff Diabetesformen kommt. Neusser (Berlin). 

Cernauteanu.Ornstein , E.: Endoerinopathies familiales et h~r@ditaires. (Famili/ire 
und erbliche Endokrinopathien.) Bull  Soe. roum. Near. etc. 15, 204---220 (1931). 

Das Referat bringt in gedriingtester Kfirze eine Ubersieht fiber das Sehrifttnm 
vorwiegend der romanischen Lgnder. Es handelt sieh nm eine rein referierende Dar- 
stellung. Einzelheiten kSnnen daher bier nicht wiedergegeben werden. Yerf. ist yon 
der grogen Rolle der Vererbung ffir die Pathologie der innersekretorischen Drtisen 
fiberzeugt und betont ausdrficklieh, dal~ der Eugenik eine dankbare Aufgabe auf die- 
sere Gebiet gestellt ist. ,,Die eugenischen MM3nahmen sind berufen, ihre Rolle im 
Kampfe gegen die Erbloathologie der Drfisen zu spielen." Er ist der Ansieht, dab eine 
eugenisehe Prophylaxe der Endokrinopathien zum mindesten ebenso notwendig ist 
wie d i e  Prophylaxe der Geisteskrankheiten. Zumal ja beide Krankheitsgrulopen 
(oder, wie Verf. sagt, beide ,,Syndrome") zueinander, in innigen Weehselbeziehunge~i 
stehen. Zwischen den Endokrinoloathien einerseits nnd der kSrperlichen wie seelischen 
Konstitution anderseits bestehen Beziehungen kausMer Natar, die ihre Grnndlage 
in der Vererbung besitzen. Diese Feststelhng ist das Hauptergebnis des karzen Refe: 
rates, dem ein Literaturverzeichnis yon 130 Nummern beigeftigt ist. Luxenburger.o 

Gannet, tl., and A. Vonbun: Erbliches Kinnzittern in einer Tiroler Talsehaft. 
(Psyehiatr.-Neurol. Klin., Univ. Innsbruck.) Arch. Rassenbiol. 29, 121--132 (1935). 

Besehrieben wird eine Sippsebaft in einem Tiroler Tal, bei welcher sieh Bin erb- 
liches, in seiner Intensitiit stark weehselndes, affektiv stark beeinflul~bares Zittern 
der Kinnmusktilatur finder. Unter etwa 130 ~r yon 5 Generationen linden 
sieh 33 Merkmaltr/iger. Die Abstammung ans einer Verwandtenehe ist  erwiesen. 
Der Vererbungsmodus seheint dominant zu sein. Eine Koppelung mit anderen Erb- 
merkmalen konnte nieht festgestellt werden. Es werden Vergleiche mit einer ganz 
ihnlichen niederSsterreiehischen Sippsehaft F r e y s  gezogen. Jose] Wilder (Wien).o 

Leonhard, K.: Erbliehkeitsverh~iltnisse bei atypisehen Psyehosen. (Heil- u. P/lege- 
anst., Gabersee, Oberbayern.) Psyehiatr.-near. Wscbr. 1935, 461--463. 

Verf. bekrgftigt in Erggnzung seines Vortrages auf der 1. Jahresversammlung 
Deutscher Neurologen und Psychiater, Dresden 1935, und entgegen anderen Ergeb- 



102 

nissen anderer Autoren seine Angabe, dal~ es atypische Psychosen gebe, ,die fast hie 
sls Misehpsychose aus manisch-depressiver und schizophrener BeIastung zu erkl~ren 
waren. Er land nut einen solehen Fall. Vielmehr handle es rich um ein Krankheits- 
bild eigener Art, das aueh als atypische Psychose bei anderen Mitgliedern derselben 
Familie vorkomme, und zwar in 3 aufeinanderfolgenden Generationen, also wahrschein- 
lich in tiberdeckendem (dominentem) Erbgang. Die Diagnose k6nne nut durch 
fdberblicken eines l~ngeren Lebensabschnittes gesiehert werden, well die einzelnen 
Schttbe sonst sowohl Xhntichkeit mit Schizophrenien wie mit manisch-depressivem 
Irresein h~tten. Die in dem Bericht yon L u x e m b u r g e r  vorgeschlagene Nachunter- 
suehung im gro~en wird wegen Materialmangel ftir undurehftihrbar erklgrt, vielmehr 
sollte dutch genauere Bearbeitung sicherer F~lle die Vererbungsart sichergestellt 
werden. Es e n t s t i i n d e  dann  eine gr61~ere G r u p p e  yore  Gese tz  z. V. e. N. 
noeh  n i c h t  er faJ] ter  G e i s t e s k r a n k h e i t e n .  Neufler(Berlin). 

Ballif, L., I. Lunevski et C, Urziea: Maladle de Friedreieh ehez trois fr~res. (Fried- 
reichsche Krankheit bei 3 Brfidern.) (H6p. Socola, Ia~i.) Bull. Soe. roum. Neur. etc. 
16, 51--55 (1935). 

Vater Alkoholiker, Mutter gesund. Nach Angaben keine erbliche Belastung mit Nerven- 
oder Geisteskrankheiten in der weiteren Verwandtschaft. Ein i~lterer und ein jfingerer Bruder 
sind yon demselben Leiden befallen; auBer diesen Geschwistern noeh 2 gesunde Briider und 
eine gesunde Schwester. - -  Bei allen 3 Briidern %raten die ersten Anzeichen im 17. Lebens- 
jahr auf, der s jetzt 41js Bruder ist am schwersten betroffen. Das klinisehe Bild 
ist bei allen 3 - -  abgesehen der dem Alter entsprechend zunehmenden Intensit~t - -  identisch. 
Keine Skoliose, mehr oder minder ausgesprochener Friedreich-FuB, Reflexverlust, Muskel- 
atrophien an den Beinen und der kleinen Handmuskeln, Hyp~sthesie der Ftil3e, St6rung der 
Tiefensensibilitat. Cerebellar-ataktischer Gang. Kein Babinski. Gaupp (Kiel).o 

Jankovieh-Simon, Adele yon: ~ber Erb- bzw, Zwillingsforsehungen in Ungarn. 
(Hyg. Inst., Univ. Budapest 0 Psychiatr.-neur. Wsehr. 1935, 464. 

Verf., die an deutschen Erbforschungsinstituten rich ausbildete, berichtet fiber 
Zwillingsforsehungen am Hygienischen Institut der Budapester Universits Von 
mehreren tausend ermittelten Zwillingen wurden 141 eingeschleehtliehe Zwillingspaare 
in Zusammenarbeit versehiedener Kliniken untersucht. Als Ergebnis wird angegeben: 
Naehweisbare Vererblichkeit des Zwillingtums 61%, der Linkshs 58--63%, 

' a  ' 1 ~r ,,psych1 trlsene (sic) Belastung bei Ms 28%, bei Frauen 11%, Bruch oder Brueh- 
anlagen 41,3% (Ms 16,3% (Frauen), 22,3% ,,andere genitale Vers 
Diese kommen angeblieh gleieh hs bei Bin- und zweieiigen Zwillingen vor. Daraus 
wird geschlossen, da$ Zwillinge kSrperlich und geistig minderwertiger sind. Ferner 
wird ein Fortbildungskursus iiber Erbforschung angekiindi@, in dem neben Prof. P l a t e  
(gena) und Frhr. v. V e r s c h u e r  (Frankfurt a. M.) magyarisehe Erbforscher vortragen. 
In dem ttygienisehen Institut der Universits Budapest roll die Erbforschung des Lander 
zentralisiert werden. Es wiirde rich sehr empfehlen, die Erbforsehung dieses Landes 
sorgsam zu beachten und die Beziehungen zu ihr besonders zu pflegen. Neu/3er. 

Ostertag, Manfred, uml Dieter Spaieh: Diskordantes Auitreten einer isolierten 
kongenitalen Dextrokardie bei einem eineiigen Zwillingspaar. (Abt. /. Erb/orsch., St~idt. 
Krankenh., Stuttgart, Bad Cannstatt.) Z. mensehl. Yererbgs- u. Konstit.lehre 19, 577 
his 58~ (1935). 

Verff. besprechen einen Fall yon isolierter kongenitaler Dextrokardie, der der 3. in 
der Literatur sein roll, der bei eineiigen Zwillingen festgestellt wurde. Die Eineiigkeit 
wird ausftihrlich naehgewiesen, in der Sippe bestanden keine Herzleiden; der klinisehe 
Befund wird dureh RSntgenbilder und Elektrokardiogramme erg~nzt. Es wird naeh- 
gewiesen, daI~ der Befund nieht dureh sp~tere Erkrankang entstanden, also nut ange- 
boren sein kann. Verff. suchen die Erkli~rung ffir die Spiegelbildlichkeit in den Versuehen 
yon S p e m a n n  an Tritonkeimen, der bei kiinstIieher Durehtrennung vor der Gastru- 
lation reeht oft 'Situs inversus entstehen sah. Er nimmt Bin ~hnliches Verhalten bei 
eineiigen Zwillingen.an, insbesondere such in der Hinsieht, dab die Neigung zur Spiegel- 
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bildlichkei~ zunimm~, je spgter die Teilung der ursprtinglich einfachen Keimanlage 
erfolgt. Neusser (Berlin). 

Werner, M.: Blutzuckerregulation und Erbanlage. Belastungsversuehe an 40 Zwil- 
lingspaaren. (Med. Klin., Univ. Heidelberg.) Dtsch. Arch. klin. Med. 178, 308--338 
(1935). 

Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, festzustellen, ob und in welchem AusmaB die 
Blutzuckerregelung bei Gesunden neben den Umwclteinflfissen auch Yon Erbantagen 
abh/ingig sei. - -  Auch wird der Frage nachgegangen, ob Umwclteinflfisse dauernde 
Xnderungen der Blutzuckerregelung herbeiffihren k5nnen. Es wird - -  nach MSglich- 
keit - -  exakt das Verhalten yon je 20 eineiigen und zweieiigen Zwillingspaaren, d. h. 
das des Verlaufes ihrer Blu~zuckerkurve bei Belastung mit 50 g Traubenzucker gep~iift 
und aus dem Grad der Xhnliehkeit bzw. Un~hnlichkeit dieser Kurven auf Grund der 
Erfahrungen yon Prof. v. V e r s e h u e r  und Lenz  Umwelt- und Erbanlageneinflu~ 
abgeschgtzt. Es 1]egt also eine grSi]ere Anzahl yon Einzelversuehen vor, so dab immer- 
hin Sch]fisse gezogen.werden dfirfen, auch wenn man die vielen Grfinde der Unsicher- 
heir berticksichtigt. Die Ergebnisse werden auch mit aller u gewertet. Es 
ergibt sich, dab die Kurven an sieh bei verschiedenen, durehweg gesunden Menschen 
iiberhaupt sehr groBe Verlaufsverschiedenheiten aufweisen, aber auch sowoM bei zwei- 
eiigen wie bei eineiigen Zwillingen sehr versehieden sind. Immerhin lieBen sich doch 
gewisse Xhnlichkeiten feststellen. Es wird nun am Vergleich des VerhMtens des Ntich- 
ternwertes bei Ein- nnd Zweieiigen unter Benutzung Lenzscher Berechnungsformeln 
errechnet, dab der EinfluB yon Umwelt und Erbanlage annghernd gleich groB sei. 
Unter dem gleichen Gesichtspunkt verglichen wird dann festgestellt, dab die Kurven 
der ,,Eineiigen"/ihnlicher sind als die der ,,Zweieiigen". Das zeige sieh besonders am 
Anfang der Kurven mehr als in ihrem zwei~en Tell naeh dem Wiedererreichen des 
N/ichternwertes und der hypoglyk~misehen Nachschwankung. Daraus wird der SchluB 
gezogen, dab die hypoglyk/imischen Tendenzen weniger, die am Beginn der Kurve 
wirksamen hyperglyk~mischen aber mehr erbbedingt seien. Um die umweltbedingten 
Unterschiede festzulegen wnrden ferner noch die einzelnen Punkte der Kurven nach 
den verschiedenen MSglichkeiten zwisehen ,,Eineiigen" und ,,Zweieiigen" in Beziehungen 
gesetzt und daraus ergab sich, dM] sich Dauermodifikationen durch Umwelteinflfisse 
nicht entwickelten, dagegen fltichtige Modifikationen leicht eintreten. Diese Ergeb- 
nisse sind nach den Grunds~tzen der Variationsstatistik errechnet und gesichert nnd 
kSnnen bei zukiinftigen Untersuchungen auf diesem Gebiet nicht auBer Betracht 
bleiben. Neusser (Berlin). 

Luxenburger, Hans: Untersuehungen an sehizophrenen ZwUlingen und ihren 6e- 
sehwistern zur Prfifung der Realit[it yon Manifestationssehwankungen. Mit einigen 
Bemerkungen iiber den Begriff und die Bedeutung der eytoplasmatisehen.Umwelt im 
Rahmen des Gesamtmilieus. Z. Neut. 154, 35 t -~94  (1935). 

Man kann 3 ihrem Wesen nach verschiedene Gruppen yon Umweltfaktoren als 
Ursache fiir Manifestationsschwankungen nnterscheiden: die ~uBere Umwelt im 
fiblichen Sinne, die cytoplasmatisehe Umwelt und die genotypische Umwelt. Neu- 
artig fiir d i e  mensehliehe Erblehre ist der Begriff der cytoplasmatischen Umwelt, 
die bedingt ist durch das Plasma der miitterlichen Keimzelle. 

Dutch Xombination yon im einzelnen hier nicht n/iher wiederzugebenden Methoden tier 
F~milien- und Zwillingsforschung lassen sich diese 3 verschiedenen Umweltfaktorengruppen 
in ihrer Wirkung ann/~hernd absehgtzen. :Nach den vorl/iufigen entspreehenden Ergebnissen 
im sehizophrenen Formenkreis betragt die Gesamtmanifestationssehwankung etwa 0,366 
(36,6%), die durch die /~uBere Umwelt bedingte Schwankung 0,190 (19%) oder etw~ 52% 
tier Gesamtsehwankung und die durch die innere Umwelt (Genotypus d~ Cytoplasma) bedingte 
Sehw~nkung 0,176 (17,6%) oder etwa 48% der Gesamtschwankung. Eine zahlenm/~Sige Er- 
fassung der cytoplasma~ischen Umweltwirkung im einzelnen w~r noch nieht mSglieh, doch 
ist auf Grund der entsprechenden AnMysen (an noeh nicht ver6ffentlichtem MateriM yon 
Kallmann) an ihrem V0rh~ndensein nicht zu zweifeln. Die sichere Unterscheidung der Wit- 



kung der UmweIt, des Cytoplasmus und des Geno~ypus voneinander wird vor ahem aueh 
~ii r rassenhygienisehe Fragestellnngen bedeutungsvoll werden~ 

,,Die aus der Diskordanzziffer der eineiigen Zwillinge errechnete Manifestations- 
schwankung der Erbsehizophrenie kann nut dann Anspruch auf Realit~t geltend 
machen, wenn die eineiigen Zwillingsprobanden der diskordanten Paare wirklich 
echte Schizpohrenien darstellen und die Eiigkeit in allen zur Untersuchung heran- 
gezogenen F~llen praktisch gesiehert ist." 

Zur Priifung dieser Voraussetzungen unterzieht der Verf. die Geschwis~ersehaften einer 
familienbiologisehen Analyse, die bier nieht weiter dargelegt werden kann. Er vergleieht 
ferner statistisch die gefundenen EZ. mit den nach der Differenzmethode zu erwartenden 
und schliel]lich das Erkrankungsalter der konkordanten EZ: mit dem der konkordanten ZZ., 
PZ. und Geschwis~er. 

Auf Grund dieser Untersuchungen stellt der Verf. folgende tiypothese fiber die 
Manifestation der Sshizophrenie auf: ,,Die Erkrankung an Schizophrenie ist erblich 
bedingt, unterliegt abet erheblichen Manifestationsschwankungen, Der  Zeitpunkt 
der Manifestation wird Wahrscheinlich durch die innere Umwel~ reguliert, so zwar, 
dall diese hemmend anf das Bestreben der Anlage wirkt, sich im Erseheinnngsbilde 
durchzusetzen. Diese innere Umwelt kann abet lediglich eine VerzSgerung der Mani- 
festation erreichen. Damit die Manifestation vSllig unterbleibt, die Anlage sieh also 
iiberhaupt nicht durchsetzt, miissen neben der inneren Umwelt auch noch guf~ere 
Umweltreize in Tgtigkeit treten, da sonst die Diskordanzen bei EZ. nieht mSglieh w~ren. 
Die manifestationsfSrdernde Rolle der Umwelt wird durch diese Hypothese nieht be- 
riihrt. ~Nach dem heutigen Stande der Forschung m~issen wir eine Wirkung der Umwelt 
nach beiden Richtungen bin annehmen." 

In einem kurzen Anhang wird bei Er6rterung der Fruge, ob die Schizophrenic monomer 
oder polymer bedingt sei, wahrscheinlich gemgeht, ,,daf3 man die Monomerie wieder starker 
in den Bereioh der M6gliehkeit ziehen mul~, als man es in den letzten 20 Jahrsn glanbte wagen 
zu diirfen". M. Werner (Frankfurt ~. M.). 

Brander, T.: Die Bedeutung exogener Einfl{isse fiir die Entstehung des Sehwaeh- 
sinns naeh Untersuehungen an Zwillingen. (Barnklin., Helsing/ors.) Finska Li~k.s~llsk. 
Hdl. 77, 399--417 (1935) [Schwediseh]. 

Die erbbiologische Zwill~ngsforschnng ist in bezug anf die Frage nach der Ent- 
stehung des Sehwaehsinns mit speziellen Sehwierigkeiten verbnnden. Die Untersuchun- 
gen des Verf. stiLtzen die Auffassung, dal~ nicht wenige F~lle Yon Schwaehsinn yon Ge- 
burtsschiidigungen herriihren, wobei Friihgeburten, Zangengeburten (Forceps in statu 
alto) nnd Geburten mit dem unteren Tell des KSrpers vorangehend besonders gef~ihr- 
det sin& hTun werden Zwillinge nicht selten unreif geboren, und die Geburt is~ bier oft 
mehr kompliziert als sonst. Sehwaehsinn bei Zwillingen braucht also nicht endogen 
bedingt zn sein, sondern kann anf konkordant auftretende Gebnrtsanomalien zuriick- 
gefiihrt werden. Das diesbezfigliche Material des Verf. besteht aus 10 Zwillingspaaren 
mit 13 Schwachsinnigen, sgmtliche ohne schwachsinnige Verwandte. Von den 13 Fgllen 
war der eine mittels Forceps in statu alto medio and die iibrigen mit dem nnteren Teil 
des K6rpers u geboren; dies t rat  auch in den 3 Zwillingspaaren mit kon- 
kordantem Schwachsinn ein. Einar S]Svall (Lurid, Schweden). 

Hiittig, W.: Der Einflul~ der Genul~gifte auf das Erbgut und seine Entwieklung 
(Alkohol, Nieotin). (Rassenpolit. Amt d. NSDAP, Berlin.) Off. Gesdh.dienst 1, B 169 
bis B 171 (1935). 

VerL fiihrt aus, dab drei biologische Ursachen zum Untergang der alten KulturvSlker 
geftihrt haben: 1. Die Vernichtung ihrer rassischen Werte dnreh ztige]lose Vermischung mit 
fremdrassigen Elementen, 2. ein allgemeiner Geburtenrfiekgang, 3. die allgemeine Entartung, 
die zur Folge hat, dais die Erbkranken in kurzem Zeitraum die Erbgesunden iiberwuchern, 
und wendet sich dann vornehmlich der :Behandlung der dritten Fruge zu. I-Iier interessieren 
vornehmlich die Stoffe Alkohol und ~ i co t in  in ihrer Wirkung auf das Generat ions-  
geschehen. Beziiglieh des Alkohols wird auf die Arbelten yon Agnes Bluhm verwiesen. 
Der in den letzten Zeiten bei den Frauen zunehmende ~qicotinabusus erseheint deshalb be- 
sonderes Augenmerk zu verlangen, weil das in den Kreislauf iibergegangene 2qicotin bei wer- 
denden und s~illenden Mfittern die Entwieklung der Frucht und die :Erni~hrung des Si~uglings 
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erheblich beeintr/~chtigen kann, wenn wahrend Schwangersehaft und Stillperiode hemmungslos 
weitergeraueht wird. Als ideale LSsung w~re v611ige Abkehr yon Raueh- und Trinksitte zu 
begriiBen. Max H. Rubner (Berlin-Sfidende). o 

Tiingler, Helmut: Sind unter den lebenden Naehfahren zweier Voreltern noch 
k~rperliehe Gemeinsamkeiten festzustellen, die auf ein VorMegen der Erbmasse eines 
Stammelters sehliellen lassen? Jena: Diss. 1934. 16 S. 

Anthropologische Untersuchungen aller erwaehsenen Personen eines thiiringischen 
Dorfes und Bearbeitung yon 9 Nachfahrentafe]n, deren lebende Mitglieder zu ,,Gruppen" 
zusammengefal]t werden. Verarbeitung des Materials durch Vergleich der prozentualen H~ufig- 
keit gleieher Rassenmerkmale bei den einzelnen ,,Gruppen' mi t der bei der Gesamtbev51ke- 
rung; Vergleich der ,,Gruppen" unter sich und Betrachtung der einzelnen Personen gesondert 
fiir jede Gruppe. Unter den 9 Gruppen befinden sich 3, die sehon bei der Untersuehung der 
Rassenmerkmale yon Gruppen untereinander mit zu den gesehlossensten gehSrten trod denen 
solche Rassenmerkmale ihr Gepr~ge gaben, die in der allgemeinen 5rtlichen Verteilung der 
Rassenmerkmale nieht h~ufig waren. Bei diesen 3 Gruppen ergab sieh, dab unter den lebenden 
Personen bestimmte gemeinsame Rassemerkmale auftreten, die mit Wahrseheinhchkeit auf 
einer dominanten Vererbung seitens des Stammelternpaare~ oder eines Stammelters beruhen. 
Unter besonderen Umst/inden kSnne also einer yon vielen Ahnen auch bezfiglieh kOrperlicher 
Veranlagung eine erhShte Bedeutung ftir eine gr6gere Anzahl yon Naehkommen haben, wenn 
sieh Erbmerkmale yon ihm bevorzugt durehsetzen. D~bitscher (Berlin). 

Just, Giinther: Multiple Allelie und mensehliehe Erblehre. Erg. Biol. 12, 221 324 
(1935). 

Nach einer Schilderung der multiplen A1Mie werden die Ergebnisse der Unter- 
suchungen am Menschen, wie die Vererbung der Blutelgensehaften, des Farbensinnes 
und seiner St6rungen und normaler Merkmale, eingehend besproehen, wobei ausffihrlich 
auf die Literatur verwiesen ist. Mayser (Stuttgart). 

Raitzin, $1ejandro: Die Vererbbarkeit des daktyloskopisehen Bildes. Rev. Crimi- 
nologia etc. 22, 223--257 (1935) [Spaniseh]. 

87 Familien wurden yore Verfi auf ihre Fingerleistenlinien untersucht. Die Be- 
zeiehnung der Papillarlinienmuster nach V u c e t i e h  ~st flit uns etwas ungewShnlich. Es 
werden nut Bogen, Sehlingen und Wirbel unterschieden; zu letzteren sind anseheinend 
auch die DoppelseMingen gez~hlt. Die Untersuehung erstreckt sich nut auI die Formen 
der Muster. An den untersuehten Familien finder der Verf. den dominanten Erbgang 
der Wirbel und Sehlingen bestgtigt, wghrend die Bogenmuster anseheinend reeessiv 
vererbt werden. Bei der Feststellung der Erbliehkeit werden stets alle Finger beider 
Hgnde beriieksiehtigt, ohne dug die Erbliehkeit am gleiehen Finger beaehtet wird. 

Mayser (Stuttgart). 
Raitzin, Alejandro: Die Erbliehkeit der Fingerabdriieke. (Ges. /. Gerivhtl. Med. u. 

Toxi]col., Buenos Aires, Sitzg. v. 12. IV. 1935.) Arehivos Med. leg. 5, 125--144 (1935) 
[Spaniseh]. 

Untersuehungen yon Abdrticken beider Daumen bei 87 Familien mit 194 S6hnen 
naeh der daktyloskopisehen Klassifikation yon Vuce t i eh .  Dieser unterseheidet 
4 Grundtypen: A ~ Bogen, gebildet dutch einfaehe Kurven und Fehlen "con Winkeln 
und Deltas~ I = innere Spange, gebildet yon einem Delta rechts yore Be0baehter 
und mit naeh links verlaufenden Linien. E ~ gu~ere Spange mit naeh reehts ver- 
laufenden Linien und einem Delta links yore Beobachter. V = Wirtel, Zeiehnungen 
yon 2 Deltas, auf jeder Seite eines and umlaufenden und spiralbildenden Linien. Verf. 
land naeh dieser Einteilung Iolgendes: 1. Die SShne kSnnen in ihren Daumenabdriieken 
die gleiehen Grundzeiehnungen aufweisen wie der Vater oder die Mutter, oder aueh 
nieht. 2. Wenn die eharakteristisehen Zeichnungen E, V und I sieh bei u  und 
Mutter finden, so k6nnen die S6hne die gleiehen Zeichnungen zeigen, oder auch nieht. 
3. Wenn die Zeichnungen E, V und I bei den Vgtern vorkommen, so kSnnen die S5hne 
auch die Zeiehnung A besitzen. 4. Wenn bei den Vgtern eine der ZeicJanungen E, V 
und I mit A sieh vergesellsehaftet, so finder sieh bei den SShnen irgendeine yon diesen 
Zeichnungen. - -  Die Zeichnungen E, V und I haben einen, dominanten Erbgang, 
wghrend bei A der Erbgang noch zweifelhaft ist. Es ist weiter zu untersuchen, ob A 
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recessiv vererbt wird. Der Naehweis der Kombination A • A w~re ftir das Vererbungs- 
problem in gerichtlich-med~ziniseher IIinsicht (Vaterschaftsfrage) wichtig. Ganter. 

Beni, V.: Sulla ereditariet~ (lei gruppi sanguignL (Die Vererbung der Blut- 
gruppen.) (Clin. Ostetr.-Ginecol., Univ., Pisa.) Ann. Ostetr. 57, 1237--1260 (1935). 

An der Geburtshilfliehen Klinik tier Universlts Pisa hat  der Verf. 95 Miitter mit 
100 Kindern und den dazugehSrigen V/item auf ihre BlutgruppenzugehSrigkeit unter- 
sucht. Er  land dabei einmal eine Ausnahme yon der B e r n s t e i n s e h e n  Erbregel (Mutter 
AB, Kind 0); Nachuntersuchungen des Neugeborenen innerha!b weniger Tage lieBen 
keinen Untersuchungsfehler erkennen; SerumeigenschaftsprCifungen konnten ein 
Agglutinin im kindliehen Serum nieht aufdecken. Bei der Wiehtigkeit des Befundes 
kann seine Richtigkeit erst anerkannt werden, wenn bei ]~achuntersuchungen im Ver- 
lauf einiger dahre die Ergebnisse in jeder Riehtung festgelegt sind (ReL). Bei ein- 
eiigen Zwillingen wurde stets die gleiehe Blutgruppe festgestellt. Mayser. 

Hyman, Harriet S.: Genetic studies of the agglutinogens M and N. (Vererbungs- 
untersuehungen yon den Agglutinogenen M und N.) (Zool. Dep., Ohio State Univ., 
Columbus.) d. o~ Immun. 29, 223--237 (1935). 

Die Untersuchungen bei 100 Familien wurden in folgender Tabelle zusammen- 

Zahl der Kinder 
Eltern Zahl der Familien �89 MN N" 

1 MN X MN 32 10 41 16 
2 MN • N 19 - -  19 24 
3 MN • M 22 31 22 - -  
4 M •  5 - -  9 - -  
5 M • M 16 37 --- - -  
6 N x N  6 - -  - -  11 

Summa: 100 78 91 51 

gefaBt: 

Die Untersuchungen bei 20 Zwillingen, sowie die Berechnung der Befunde bei 
578 Individuen best~tigt ohne Ausnahme die Annahme, dab M und N ein Allelo- 
morphenpaar sind. L. Hirsz/eld.o 

Serologie, Blutgruppen, Endokrinologie, Bakteriologie, Immunitdtslehre. 
Popielski, BoL: Neuere Untersuehungen iiber Blutgruppen. Polska stomat. 7, 

223--232 (1935) [Polniseh]. 
Popielski, Bol: Praktisehe Anwendungen der Blutgruppenlehre. Praktyka lek. 

(Sonderbeil. z. Polska Gaz. lek. 1935, ~'r 39) 9, 133--148 (1935) [Polniseh]. 
Beide Arbeiten bilden praktische Zusammenstellungen der bisherigen Forschungs- 

ergebnisse fiber Blutgruppen. L. Wachholz. 

Du]arrie de la Rivi~re, R., et N. Kossoviteh: Sur la nature des agglutinog~nes 
des globules rouges des dill@rents groupes. (~ber die Natur  der Gruppenagglutinogene 
der BlutkSrperchen.) Ann. Inst. Pasteu r 55, 331--339 (1935). 

Genaue chemische und physikalisehe Untersuehungen fiber die Zusammensetzung der 
Gruppenantigene, die im Original nachgelesen werden mfissen. Es sei erwahnt, dab die Gruppen- 
substanzen durch Kaolin und Aluminiumhydroxyd gleichmaBig absorbiert werden, dagegen 
absorbiert die Kohle lediglich das Agglutinogen B, wahrend das Agglutinogen A unbeein- 
fluSt bleibt. Benutzt man das Blut AB, so erzielt man die gleichen l~esultate. Es ist welter 
der Befund yon Interesse, dab die Jodzahl in den ~lkoholischen Extrakten verschiedener 
Gruppen verschieden ist. L. Hirsz#ld. ~ ~ 

Taniguehi, M.: Uber die Yerteilung tier Blutgrupl)e tier Bewohner in Nagasaki. 
(Gerichtl.-Med. Inst., Univ. Nagasaki.) Nagasaki Igakkwai Zassi 13, 289--305 u. 
dtsch. Zusammenfassung 306 (1935) [Japanisch]. 

Fortsetzung der serologischen Aufnahmen in Nagasaki bei 22117 Personen er- 
gaben folgende Werte: 0 ~ 28,15% ; A ~ 4:0,24% ; B = 20,69% ; AB ~ 10,92%. 

L. Hirsz/eld.o 


