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am besten vorbeugt. Jede Polypragmasie ist zu vermeiden, damit man nicht unn6tig auf den 
bestehenden Bruch aufmerksam macht. Die Bedingungen fiir eine kn6cherne Ausheilung des 
Bruches sind ungiinstig, Pseudoarthrosenbildungen sind der am h~ufigsten beobachtete End- 
ausgang, unbeschadet der sp~teren Leistungsf~higkeit. Naeh dem Unfall sollen die Betroffenen 
etwa 1/~ Jahr noch Schonung haben, die Minderung der Erwerbsf~higkeit betr~gt in dem dem 
UnfaU folgenden Jahr noch etwa 20%. Nach einem Jahr sind meist keine Beschwerden mehr 
vorhanden. Die l~estigkeit, Tragf~higkeit der Wirbels~ule, wird durch die Verletzung nie be- 
eintr~chtigt. Ob eine operative Entfernung des abgerissenen Fortsatzes angezeigt ist, erscheint 
mehr als fraglich, zumal da die auf diese Weise erzielten Resultate schlechter waren als die det 
konservativ behandelten Falle. ])as wichtigste ist die Prophylaxe, die darin bestehen muB, die 
Arbeitsbedingungen m6glichst so zu gestalten, dab ein derartiges Hoch- und Weitschippen ver- 
mieden wird. Meist waren die ,,Frankfurter Schippen Nr. 5" verwendet. Durch Anpassung der 
Schippengr6Be an den Kr~ftezustand des einzelnen Arbeiters w~re auch eine ~berlastung der 
den Schultergiirtel tragenden Muskeln zu vermeiden. Auch ist ein langsameres Einarbeiten neu 
eingestellter Arbeiter, namentlich wenn sie l~ngere Zeit erwerbslos waren, zu befiirworten. 

Bode (K61n). ~176 
Stohr, Rud.: tiber die PeroneusHthmung als Beru|skrankheit bei Daehdeekern. 

(AUg. 0]]. K~ankenh., Sch6nlinde.) Mschr. Unfallheilk. 44, 1--6 (1937). 
BerufsmiiBig entstandene Peroneusliihmungen warden friiher bereits bei Kartoffel- 

und Rfibenarbeitern, ferner bei Asphaltarbeitern, Rohrlegern, Steinklopfern, Ful3ball- 
spielern, Niiherinnen (Niihmaschinentreten) usw. beschrieben. Verf. beobachtete diese 
Berufskrankheit auch bei 2 Dachdeckern; der eine hatte eine vollkommene beider- 
seitige Peroneusliihmung mit ausgesprochenem Steppergang und St6rung der Ober- 
fliichen- und Tiefensensibilitiit und war daher in seinem Beruf 100% arbeitsunfiihig, 
w~ihrend bei dem anderen der Befund nur am rechten Bein zu erheben war. Nach den 
Angaben des einen Patienten bekiimen alle Dachdecker das ,,Dachdeckerleiden". Die 
Schiidigung erfolgt beim Knien dutch Druek des Peroneus dutch die Sehne des kontra- 
hierten Muse. biceps Iemor. gegen das WadenbeinkSpfehen. Die ersten Warnungs- 
erscheinungen stammen meist vom N. cutaneus surae lat. und bestehen in Haut- 
pariisthesien. Der Zusammenhang mit der Berufstiitigkeit ist zwcifellos. Heute sieht 
man allerdings nieht mehr soviel Peroneusliihmungen, da die Diicher hauptsiichlich 
mit Eternitplatten gedeekt werden, was einer wesentlieh geringeren Beanspruchung 
bedarf. Die Prognose ist ungiinstig; ein Berufswechsel ist immer in Erwiigung zu 
ziehen, da als Spezialarbeiter die ArbeiteinbuBe etwa 75% betriigt. Blumensaat.o 

V_ererbun~lswissenscha~t und Rassenhygiene. 
Kopp, Walter: Lebensgesetzliehe Reehtspreehung. Ein Beitrag zur Frage naeh der 

Bedeutung der Erbgesundheitsgeriehte. Erbarzt (Sonderbeii. z. Dtsch..~rztebl. 1936, 
Nr 47) 3, 172--174 (1936). 

Mit Recht wendet sich K o p p  gegen die Auffassung, die, wie er ausfiihrt, nament- 
lich von Rechtswahrern vorgebracht wird, da]~ der Erbgesundheitsrichter nut die Funk- 
tion eines ,,Geschiiftsfiihrers" oder ,,h6heren Protokollfiihrers" im Verfahren habe. 
Es sei vielmehr bier ein Rechtsveffahren geschaffen worden, bei dem medizinisches 
Effahrungswissen mit juristischer Griindlichkeit zu einer harmonischen Arbeitsgemein- 
schaft verschmolzen wurde. Der Rechtswahrer hat nicht nut die ,,technisehe Leitung" 
des Verfahrens, sondern unter dem Gesichtspunkt, dab nut das  Recht ist, was der 
Erhaltung des Lebens, der Erhaltung seiner Art dient, besteht ein tiefer innerer Zu- 
sammenhang zwischen Recht und Rassenhygiene. Es wird noch darauf hingewiesen, 
da]3 der Beschlul] weder ein langatmiges Gutachten noch - -  was nicht genfigend be- 
tont werden }ann - -  ein einfacher Formularbeschlul~ sein soll. Gerade dutch die Ab- 
fassung des Beschlusses hat der Richter die M6glichkeit, in erheblichem Marie zur 
Aufkliirung und Erziehung innerhalb der u beizutragen. 

Dubitscher (Berlin).~ 
Semper, Max: Geistige Rassenhygiene. Z. ges. Naturwlss. 2, 388--404 (1937). 
Eine mehr geisteswissenschaftliche Untersuchung fiber die Denkformen und Denk- 

inhalte der abendliindischen Kulturkreise. Im einzelnen wird auf die Kausalvorstellun- 
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gen innerhalb der Wissenschaftsentwickhng eingegangen unter der besonderen Beriick- 
sichtigung germanisch bestimmter Denkrichtungen. Als Aufgabe einer ,,geistigen 
Rassenhygiene" wird ,,die Pflege der in der vSlkischen Geistesart liegenden Anlagen, 
der arteigene Ausbau der in ihr lebenden Denkrichtungen, die Verfolgung der auf diese 
Weise gesetzten Erkenntnisziele, die ~berwindung der an iremden Leistungen ~rkannten 
eigenen Schw~iehen und die Steigerung der inneren geistigen Spannung dutch Auf- 
nahme des aneigenbaren geistigen Fremdgutes, abet aueh die bewul~te und absiehtliche 
Ausseheidung aller Denkinhalte und Denkweisen, die einer als wesensfremd erkannten 
Geisteswelt entstammen", bezeichnet. G611ner (Berlin). 

Craft, J .H.:  The effects of sterilization, as shown by a follow up study in South 
Dakota. (Die Ergebnisse der Unfruehtbarmachung, dargestellt an naehstehend ge- 
schilderter Untersuehung in South-Dakota.) J. Hered. 27, 379--387 (1936). 

Seit 1917 hat der Staat South Dakota ein Sterilisierungsgesetz. Im ganzen 
wurden bisher 269 Personen sterilisiert; davon waren 94 m~nnliehen und 175 weib- 
lichen Geschleehts. Diese Personen hatten 379 Verwandte, die als geistessehwach 
bekannt waren. Diese Tatsaehe zeigt deutlieh die Erblichkeit der Geistesschw~che, 
die nach dem Gesetz die alleinige u zur Unfruehtbarmaehnng abgibt; 
die Eltern der Betroffenen batten durchschnittlich 6,2 Kinder. Die 93 verheirateten 
Unfruchtbargemachten batten im Durchschnitt 5,5 Kinder. Da sic erst im Beginn 
der drei•iger Jahre standen, w~re ohne Unffuchtbarmachung noch mit weiterer Nach- 
kommenschaft zu rechnen gewesen. Dagegen haben die Eltern der Studenten der 
California-Universits nut 2,4 Kinder im Durchschnitt. Die Unfruchtbargemachten 
bezogen durchschnitt]ich 251,145 Unterstiitzung, die ~:erheirateten 297,26 $. Es 
konnte nicht festgestellt werden, dal~ bei den Unfruchtbargemachten irgendwelche 
Vers auf sexuellem Gebiet eingetreten seien. Die verheirateten Unfruchtbar- 
gemachten batten auch keine Beobachtungen fiber eine Yers ihrer Libido 
machen kSnnen. Unter den Unfruchtbargemachten waren 100 Sexualverbrecher; 
davon waren 7 geschleehtskrank. Von den Unfruehtbargemachten wurden 11 Sexual- 
verbrecher rfickf~illig, 3 begingen zum erstenmal ein Sexualverbrechen. Das Ver- 
hi~ltnis yon Sexualverbrechen vorund nach der Unfruchtbarmachung betr~gt 7:1. 
Das Zurfickgehen der Sexualverbrechen ist auf die bessere Beaufsichtigung zurfick- 
zufiihren. H. Linden (berlin). 

Weissenfeld, Felix: Neue Gesiehtspunkte zur Frage der Konstitutionstypen. (Prov.- 
Hell- u. P/legeanst., Bunzlau.) Z. Iqeur. 156, 432--478 (1936). 

Dieser Arbeit liegt die Untersuchung yon 100 Individuen versehiedener Berufs- 
klassen aus einer niederschlesischen Mittelstadt zugrunde. Die anthropometrischen 
Messungen wurden naeh Martin,  die Besehreibung der ~iul~eren Form naeh dem 
,,Beobachtungsblatt ffir klinisch-psychiatrische Typenforschung" durchgefiihrt. Die 
Personen standen zwischen dem 21. und 45. Lebensjahre. Veff. ordnete das Material 
nach den Kretschmerschen KSrperbautypen ein, hiilt es aber fiir notwendig, die 
yon Kre t sehmer  als Athletiker bezeichnete GrupI)e in einen derbatMetischen (straff- 
faserigen) und einen weichathletischen (schlaff-faserigen) Typus zu teilen, letzteren mit 
Neigung zu einer gleichm~i~igen Fettverteilung im Gegensatz zur Stammfettbi]dung 
beim Pykniker. Dutch diese gute Fettunterpolsterung entstehen weiche, gerundete 
Formen, wodurch dieser Typus nach der Richtung der weiblichen Geschlechtscharaktere 
wirkt. Breite und Massigkeit der Knochen sind abet ~hnlich wie bei den Derbathletikern 
ausgebildet. Verf. will aueh bei den Leptosomen eine iihnliehe Unterteilung in Zart- 
leptosome und Sehnigleptosome vorschlagen; die Gruppe der Pykniker sieht er als die 
geschlossenste an. -- Die Effassung. der seelischen Eigenart der Untersuehten geschah 
mit Benutzung des Psychobiogrammes yon Kretschmer.  Die vom Verf. aufgestellten 
Untertypen sind aueh in ihrem psyehischen Verhalten verschieden. Es werden Be- 
ziehungen des weichathletischen Typus zum osteuropid-ostbaltischen Rassetypus 
hervorgehoben. ,,Der nordischen Rasse entspricht bei den Konstitutionstypen eine 
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fortlaufende Reihe, die in fliel~enden ~berg~ngen yon den Zartleptosomen fiber die 
Sehnigleptosomen zu den Derbathletikern ffihrt." Jose] Weninger (Wien).o 

Unglehrt, H.: Die bev61kerungspolitisehe und volkswirtsehaftliehe Bedeutung der 
Impotentia eoeundi. Meal. Welt 1936, 1413--1414. 

Verf. behauptet, dab ein grol~er Tell der M~nner, die nicht heiraten, an Potenz- 
schw~iehe leide. Sogar die Spiitheirat der M~inner soll z. T. dutch Hemmungen ent- 
spreehender Art bewirkt sein. Da in Eheseheidungsprozessen die Potenzsehw~che 
des Mannes vielfach als Seheidungsgrund angegeben wird, glaubt VerI., dal3 aueh 
yon 183000 geschiedenen Ehem~nnern 100000 an einer solchen Schw~che leiden. 
Sogar aus dem Riiekgang der Geburtenzahlen will Verf. auf solehe StSrungen sehlie/~en. 
Ich (Refi) kann reich dieser Auffassung nieht anschlie/3en und mSehte der Impotenz 
nieht die Bedeutung fiir das allgemeine Volkswohl zumessen, die u auf Grund 
seiner Gedankeng~inge ihr zumil~t. H. Linden (Berlin).~ 

Asehner, Berta: I~ber die Arbeitsmethoden der mensehliehen Erbforsehung. 
(I. Med. Abt., Allg. Polik[in., Wien.) Wien. k]Jn. Wschr. 1936 II, 1304--1307, 1333 
bis 1335 u. 1362--1365. 

Die VerSffentllchung gibt nicht so sehr eine Ubersicht fiber die unserer Wissen- 
schaft z. Z. zur Yerfiigung stehenden Arbeitsweisen, als vielmehr eine kritisehe Aus- 
einandersetzung mit einigen yon der Verf. besonders gepflegten Verfahrensarten, in 
erster Linie der Stammbaumanalyse, sowie einer Reihe statistischer Methoden der 
Erbgang- und Korrelationsforschung. -- An Hand dieser Arbeit wird denn auch der 
Unterschied deutlich, der seit einigen Jahren zwischen der deutschen und ausl~indischen 
Erbbiologie besteht. Letztere ist in sehr viel hSherem Mal3e menschliche Genetik, 
w~hrend bei uns die praktische Seite im u des Interesses steht. Diese 
prinzipiell andere Einstellung erld~rt denn auch, warum so wichtige Methoden wie die 
serienm~tl~ige Zwillingsforsehung oder die empirische Erbprognose, deren Anwendung 
zu ausgezeiehneten Ergebnissen gefiihrt hat, nicht einmal gestreift werden. Natur- 
gem~il~ ist das zeitweilige Betonen vorwiegend praktischer Fragestellungen nicht etwa 
als ein Verzicht der deutsehen Forsehung auf rein genetisehe Erw~gungen aufzufassen. 
Das vornehmste Problem jeder Erbforschung ist und bleibt einmal die Klarstellung 
des Erbganges eines Merkmals im weitesten Sinne. Dieses Thema abet ansehneiden, 
heil3t, die gesamten, auf das ~iu/~erste komplizierten u des ,,hSheren Mendelis- 
mus" aufrollen. -- Entscheidende FSrderung haben diese Dinge erst effahren, als man 
erkannte, dal~ die Begriffe ,,Dominanz" und Recessivit~t" nichts Absolutes bedeuten, 
sondern sich aus den durchaus variablen GrSBenrelationen der Faktoren eines Allelen- 
paares ergeben. So kann das gleiehe Merkmal sowohl als dominant wie auch als reeessiv 
imponieren, und zwar nichtnurinter-, sondern auch intrafamili~ir. Bekanntlich mendela 
die sehwereren Formen eines erblichen Leidens h~ufiger recessiv, w~hrend die leichteren 
dem dom~nanten Erbgang Iolgen; abet auch das Umgekehrte kann gelegentlich der 
Fall sein. Eine geniigende Erkl~irung ist offenbar nut dutch die Annahme einer qu~nti- 
tativen Wirksamkeit der Gene mSglich. ~]brigens rechnet die Lehre yon den Mani- 
festationssehwankungen schon seit geraumer Zeit mit ihr; nur dal~ bisher immer 
noch die Unkenntnis yon Art und Umfang der die Manifestation hemmenden oder 
fSrdernden Faktoren einen Schlul~ auf die wahre Intensit~tt der Anlagen kaum ge- 
starter. Aueh bier - -das  gleiehe gilt ffir das Studium der Letalfaktoren und die Korre- 
lationsforsehung -- hat sich die ,,repr~isentative Zwillingsserie", namentlich in Ver- 
bindung mit der Familienforschung, als ein praktisch brauchbarer Weg gezeigt. -- 
Besonders interessant ist zweifellos die Stellungnahme der Verf. zur Frage der Erb- 
liehkeit von VegetationsstSrungen. Wie J. Bauer  ist sie der Meinung, dal~ ,,Gene 
oder Genkomplexe, welche zu Vegetationsst5rungen erster Ordnung ffihren, bzw. ihre 
normalen Allelomorphen, alle Organe fiberwaehen, die mit der betreffenden Vegetations- 
anomalie in pathogenetischem Zusammenhang stehen". Hier scheint allm~hlich doch 
die bislang fast allein fibliche, meines Erachtens allzu materialistische Vorstellung von 
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der rein morphologisehen Wirksamkeit erblicher Anlagen zugunsten einer mehr funk~ 
tionellen Auffassung aufgegeben zu werden, K. Idelberger (Miinchen). oo 

Rosorius, Horst: Erbbiologisehe und soziale Wertigkeit bei Kieler Hilfssehul- 
kindern der 1929 und 1930 sehulentlassenen Jahrg~inge. (St~dt. Gesundh.-.4mt u. Ityg. 
Univ.-Inst., Kid.) Arch. Rassenbiol. 30, 385--403 (1936). �9 

Einen sehr erheblichen Teil des Aufsatzes bildet eine l~bersicht iiber die Ansichten 
versehiedener Autoren fiber die mSglichen Ursaehen des Schwaehsinns. Verf. be, 
tont, daft Sp~tentwicklungen unter tIilfssehiilern selten sind. Er berichtet dann fiber 
105 Hilfssehfiler aus 104~ Familien. Ein Schwachsinn leiehten Grades wurde bei 
Niehterreiehen der ersten Volkssehulklasse angenommen, ein Schwachsinn mittleren 
Grades bei Besuch der Hilfssehule, ein Schwaehsinn sehweren Grades, wenn das Ziel 
der Hilfsschule bei weitem nicht erreicht wurde. Von den 105 ttilfssehfilern, die 'zur 
Zeit der Untersuchung im Alter yon 20--23 Jahren standen, waren 88 (83,3% -~ 4) 
irgendwie mit Schwaehsinn, Psychosen, Psychopathien, Epilepsie oder Trunksuch~ 
oder deren Kombinationen belastet. Nut in 5 F/~llen (4,8% Q- 2) konnte eine exogene 
Ursaehe wahrseheinlieh gemaeht werden. Zwei dieser F/~lle boten Anzeichen einer 
angeborenen Syphilis. Bei den restliehen 12 (11,4% -4- 3) waren keine Anhaltspunkte 
fiir die Ursache des Defekts naehzuweisen. Von den 208 Eltern waren 69 (33% :~= 3) 
schwaehsinnig. 60 (57% =~= 5) Hi]fssehfiler batten ein oder zwei sehwaehsinnige Eltern, 
15 (14% i 4) zwei schwachsinnige Eltern. 38 (36,2% =L 5) der Hilfsschiiler waren 
g~nzlich berufsuntiichtig, 62 (59%-~-5) waren ungelernt berufst/~tig, in gelernten 
Berufen mit Erfolg waren 5 (4,8% • 2) beseh/~ftigt. Diese wiesen auch die gering- 
gradigste Belastung auf. Im ganzen batten die 105 Hilfsschiiler 408 lebende Geschwistero 
Die lebende Kinderzahl einer Geschwisterschaft betrug also 4,96, die Kinderzahl im 
ganzen etwa 6. - -  Bedauerlicherweise ist bei der Gradeinteilung des Sehwachsinns ein 
Maftstab angelegt worden, der nieht anerkannt werden kann. Aus dem Niehterreichen 
der ersten Volkssehulklasse l~l]t sich keinesfalls die Annahme eines leiehten Sehwach- 
sinns ableiten. Dubitscher (Berlin).~ 

Seizer, Hermann: Studi genealogiei in famiglie di paralitiei progressivi. (Genea- 
logische Untersuehungen an Paralytiker-Familien.) (Osp. Psichiatr. Prov. S. Maria 
d. Pietd, Roma.) Neopsiehiatr. 2, 507--559 (1936). 

An einer Serie yon Paralytiker-Familien wird das alte Problem, ob sich in ihnen 
der Ausdruck einer besonderen Konstitution naehweisen ]iefte, die die Beteiligung 
des Zentralnervensystems im metaluischen Prozeft erkl/iren kSnnte, wieder au~gerollt. 
Dabei wurde in diesen Familien jede mehr oder weniger spezielle Beteiligung 
der nerv5sen Organe in pathologischen Prozessen, gleichgfiltig welcher ~tiologie, 
statistisch genauestens verarbeitet. Wenn man die bisherigen Kriterien ffir die Be- 
zeiehnung ,,erbliche Belastung" anwandte, und hierunter Geistes]~rankheiten und die 
sieh in asozialen ttandlungen und Lebensffihrungen ~ufternden pathologischen Geistes- 
verfassungen aufreihte, so ergab sich, daft 87,5% des Materials derart erblich minder- 
wertig war. Wurde die Fragestellung jedoch welter gefaftt, wurde jeder sich im Zen- 
tralnervensystem abspielende lokalisierte Vorgang allgemeiner Art gewertet, d.h. ,  
nahm man Sehlaganfiille als Ausdruck eines allgemeinen Gefi~ftleidens an, das sieh 
besonders klar und friihzeitig im Gehirn abspielte, oder Meningitis oder Encephalitis 
in gleichem Sinne als Zeichen einer besonderen Vulnerabilit/~t der betroffenen Organe - -  
kurz, suchte man in der Familiengeschichte Beweise fiir einen fiberdurchsehnittlichen 
locus minoris resistentiae im Zentralnervensystem, so konnte man 98,5% einwandfreie 
Belastung herausz/ihlen. Es sei besonders darauf hingewiesen, daft die Familienunter- 
suchungen sich nieht auf anamnestisches Material st~itzten, sondern dutch Befragen 
der Familienmitglieder und der BehSrden durchgeffihrt wurden. Autore]erat.o 

Brugger, C.: Die Fruehtbarkeit der Eltern yon erblieh Sehwaehsinnigen und yon 
Normalbegabten. (Schularzta~nt, Basel.) Z. Neut. 156, 752--760 (1936). 

Ermittlungen fiber die Eltern yon 611 Realgymnasiasten, 758 Real- und Volks- 
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schiilern und 429 erblieh schwachsinnigen Hilfsschiilern aus Basel. Ein Schwachsinn 
wurde bei einem Intelhgenzquotienten yon weniger als 0,85 angenommen, als erblich 
diejenigen F~lle betrachtet, bei denen eine exogene Yerursachung nicht nachweisbar war. 
Bei der Auswertung wurden nut Ehen der Eltern beriicksichtigt, die schon mindestens 
10 Jahre bestanden. Weiterhin wurde eine Gruppeneinteilung vorgenommen, nach der 
in der 1. Gruppe nut  abgesehlossene Ehen der Eltern zu finden waren (Geburtsjahr 
aller Kinder vor 1911). Die nach W e i n b e r g  reduzierte Kinderzahl je Ehe der Eltern 
betrug fiir diese Gruppe bei den Realgymnasiasten 3,2, bei den Real- und Volksschiilern 
3,4, bei den Sehwachsinnigen 5,7. Eine 2. Gruppe umfal]te Kinder mit den Geburts- 
jahren 1911--1920. Aueh in dieser Gruppe sind demnach nut noch wenig Kinder der 
Eltern mehr zu erwarten. Die durchschnittliche reduzierte Kinderzahl betrug je Ehe 
der Eltern bei den Realgymnasiasten 2,1, bei den Real- und Volksschiilem 2,2, bei den 
Sehwaehsinnigen 3,2. Eine 3. Gruppe enthielt Kinder mit den Geburtsjahren 1921 
bis 1925; die Ehen der Eltern kSnnen demnach noch nieht als abgeschlossen betrachtet 
werden. Die durchschnittliche reduzierte Kinderzahl der Eltern betrug bei Real- 
gymnasiasten und Real- und u 1,7, bei Schwachsinnigen 2,3. Die citer- 
lichen Berufe der Realgymnasiasten verteilten sich ziemlich gleichm/~l]ig, l~ber- 
wiegend waren selbst~ndige Kaufleute und Fabrikanten vertreten. Nut 0,3% waren 
Arbeiter. Unter den Eltern der Real- und Yolksschiiler fanden sieh vorwiegend un- 
selbst~ndige Handwerker (45,2%) und Arbeiter (14,9%) sowie untere Beamte (14,5%). 
Unter den Eltern der Schwachsinnigen waren 46,9% unselbst/~ndige Handwerker 
und 41,1% Axbeiter. Der Unterschied der Kinderzahl zwischen den einzelnen sozialen 
Schichten erwies sich als viel geringer als zwischen Eltern yon Normalen und Schwach- 
sinnigen der gleichen sozialen Schicht. Dubitscher (Berlin).~ 

Martcll, P.: u des Genies. Z. ~rztl. Fortbildg 84, 89--91 (1937). 
Kurze Aufz~ihlung bekannter Geniefamilien ohne genauere Angabe der Erbverh~ilt- 

nisse. Die angedeuteten psychiatrischen Belange des Aufsatzes sind unzureichend. 
Leibbrand (Berlin).~ 

Fischer, Max: Die Bluterkrankheit in europitischen Fiirstenhtiuscrm (Kaiser 
Wilhelm-Inst. ]. AnthropoI., Berlin-Dahlem.) Forseh. u. Fortschr. 12, 425--427 (1936). 

Veff. bringt die auch andernorts bereits yon ihm ver6ffentlichte Stammtafel der 10 Binter 
aus europ~ischen Fiirstenh~usern, die alle yon der K6nigin Viktoria yon England abstammen. 
Die Ahnengemeinsehaft in den hier in Betraeht kommenden fiirstliehen Ehen ist auBerordent- 
lieh hoeh, sie steigt bis zu 43 und 52 % an und stellt ein engversehlungenes Netzwerk dar. In 
tier Stammtafel sind die beiden ersten F~lle der drei m6gliehen Ehekombinationen vertreten, 
aber nur einmal die Ehe eines Bluters mit einer gesunden Frau, hingegen 7 Ehen von Kon- 
duktorinnen mit gesunden iK~nnem. Die Krankheit bleibt nur zum Tell in dem bisher als 
Ausgangsland ermittelten England; in der Hauptsache aber greift sie dartiber hinaus in fremde, 
auch weir entfernte L/~nder. Und zwar wird sic yon einer Konduktorin her in 3 Generationen 
in 6 angeheiratete, bisher davon freie Ftirstengeschleehter hineingetragen- Preul]en, Hessen, 
Teck, Battenberg, Ruflland und Spanien. 7 yon den 10 naehgewiesenen Blutern Mind an Ver- 
blutung bzw. an den :Folgen ihres Leidens gestorben, 6 davon jung bzw. ledig. Die Krank- 
heir sehreitet yon einer Konduktorin fort auf 3 Kinder (1 Binter und 2 Konduktorinnen), 
7 Enkel (3 Bluter und 4 Konduktorinnen) und auf 6 Bluter-Urenkel. Gerade diese Stamm- 
tafel europ~ischer Fiirstenh/~user zeigt mit unerbittlieher Deutlichkeit, wie verh~ngnisvoll 
sich die Nichtbeachtung rassenhygienischer Gesichtspunkte durch 3 Generationen in Bluter- 
familien auswirkt: die Sehwere dieser Erbkrankheit und die Art ihrer Vererbung war dabei 
seit langem, mindestens seit 1820 bereits zur Geniige bekannt. K. Them8 (Mfinehen).o 

Dunton jr., W.R.:  A psychotic family. (Eine psychotische Familie.) Amer. J. 
Psychiatry 93, 559--566 (1936). 

Mitt~ilung einer Familie mit stark geh~uften, meist sehizophrenen Psychosen, Verwandten- 
ehen und aul]erdem Psychopathien. Der Fall w~re auch als Einzelkasuistik interessant, wenn 
er eingehender trod unter bestimmterer FragesteUung dargestellt wtirde. Conrad (Mtinchen).o 

Bracken, Helmut yon: ~ber die Sonderart der subjektiven Welt yon Zwillingen. 
Arch. f. Psychol. 97, 97--105 (1936). 

Es werden einige Hinweise gebracht auf die in der psychiatrisehen Literatur schon 
vielfach untersuchte Frage nach der Sonderart der Erlebensweisen yon Zwillingen. 
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Zwischen dem eigenartigen Verh~ltnls erbgleicher Zwillinge und erbversehiedenen 
ZwiUingen wird jedoch nieht scharf genug unterschieden, man weil~ bei dem Bericht 
fiber einige Teilergebnisse oft nicht, ob es sich um erbgleiche oder um erbversehiedene 
Zwillinge handelt, l~ach der Auffassung des Autors wurden Zwillinge schon in den 
alten Volksmythen als Wesen besonderer Art geschildert und deshalb anch als Gott- 
heiten verehrt, woffir die Dioskuren der Griechen als Beispiel angeffihrt werden. 

F. Stumpfl (Mfinchen).o 
Gannet, H.: Zum Problem der Erbanlage bei Epilepsie. (Psyehiatr.-Neurol. Klin., 

Univ. Innsbruclr Wien. reed. Wschr. 1936 II, 852---857. 
Veff. beriehtet fiber eine aus 16 GHedern bestehende Geschwisterschaft, unter der sich 

4 Epileptiker be, linden; ein 5. Glied ist in jugendliehem Alter unter epfleptiformen Anf~llen 
gestorben. Unter den 4 epileptischen Gesehwistern befindet.sich ein EZ.-Paar. Verf. nimmt 
diese Beobaehtung zum AnlaB, auf die entscheidende Bedeumng der Erbanlage fiir die Ent- 
stehung der genuinen Epilepsie nachdrficklichst hinzuweisen; der entgiiltige Naehweis der 
Erbbedingtheit der genuinen Epilepsie ist dutch die Untersuehungen C onr ads an einer lficken- 
losen Serie yon 253 Zwillingspaaren erbraeht worden. Veff. betont mit Recht, dab es bedauer- 
lich ist, dab die franz6sisehe Schule (Aba.die u. a.) das Ergebnis der Arbeiten Conrads sehein- 
bar noch nicht zur Kenntnis genommen hat und nach wie vor in der genuinen Epilepsie eine 
umweltbedingte Erkrankung zu sehen scheint. Eine Revision dieser l~ngst fiberholten Ansicht 
ist dringend efforderlieh. K. Thum~ (Mfinchen).o 

Johnson, William J.: Multiple incidence oI mongolism in the same |amily. (Ge- 
h~uftes Vorkommen yon Mongolismus in der gleichenFamilie.) (Wrentham State School, 
Wrentham, Mass.) Amer. J. Psychiatry 93, 533--538 (1936). 

Verf. gibt an, da~ in der Literatur bisher fiber 32 F~lle von Mongolismus bei 
Negern berichtet wurde. ~ber  familigres Vorkommen der Krankheit wurde in ins- 
gesamt 19 F~llen eine Mitteilung gemacht, wenn man die Berichte fiber das Vor- 
kommen yon Mongolismus unter Zwilllingen nicht mit einschlie~t. Verf. selbst ffihrt 
3 weitere F~lle vor. Im 1. Fall wird ein Zwillingspaar vorgestellt, in dem das M~dchen 
an mongoloider Idiotie leidet und der Bruder Symptome einer Schizophrenie (Dementia 
praecox) von paranoidem Typ bietet. Im 2. Fall tr i t t  der Mongolismus bei 2 Ge- 
schwistern auf. Ein mongoloider Knabe wurde an 5. Stelle und ein mongoloides 
Mgdchen an 9. Stelle yon 9 Geschwistern geboren. In einem anderen Falle t rat  der 
Mongolismus bei zwei nacheinander geborenen Geschwistern, einem Knaben und 
einem Mgdchen, auf. Es waren die einzigen Kinder ihrer Eltern. - -  In der angeschlos- 
senen Aussprache werden verschiedene Theorien fiber die mongoloide Idiotie erSrtert. 

Neufler (Berlin). 
�9 Handbueh der Neurologie. Hrsg. v. O. Bumke u. O. Foerster. Bd. 16. Spezielle 

Neurologie VIII. Erkrankungen des Riiekenmarks und Gehirns VL Angeborene, friih 
erworbene, heredo-famili~ire Erkrankungen. Berlin: Julius Springer 1936. XI, 1172 S. 
u. 442 Abb. RM. 228.--. 

Kehrer, F.: Erbliehe organisehe Nervenkrankheiten. Allgemeine Einleitung. 
S. 222--272 u. 22 Abb. 

Nach einer Einleitung fiber Grundbegriffe und Grundtatsachen wird zun~ichst 
der Begriff der Heredodegeneration klargestellt. Es folgen Ausffihrungen fiber die 
verschiedenen Erbg~tnge und die Abweiehungen yon den experimentell-biologisch 
anerkannten Erbregeln. Sehr interessant ist das Kapitel fiber den Einflu~ yon ~iul~eren 
Sch~dlichkeiten auf erbliehe Nervenleiden, in dem eine Fiille von Tatsachen aus der 
Literatur kritisch beleuchtet wird. Dieses Kapitel stellt mit der Darstellung der Ab- 
weichungen yon den anerkannten Erbregeln das Kernstfick der gesamten Abhandlung 
dar, deren Studium allen, die erbpflegerisch sich bet~tigen mfissen, sehr empfohlen 
werden l~ann. Den Schlu~ der Abhandlung bilden Ausffihrungen fiber das System 
der erblichen Nervenleiden sowie eine Aufstellung fiber die vorl~ufige Einteilung der 
erbliehen Erkrankungen des Nervensystems. H. Linden (Berlin). 

�9 Handbueh der Neurologie. Hrsg. v. O. Bumke u. O. Foerster. Bd. 16. Spezielle 
Neurologie VIII. Erkrankungen des Riiekenmarks und Gehirns VI. Angeborene, friih 
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erworbene, heredo-famili~re Erkrankungen. Berlin: Julius Springer 1936. XI, 1172 S. 
u. 442 Abb. RM. 228.--. 

Pette, H.: Neurale Muskelatrophie. S. 497--524 u. 4 Abb. 
VerI. gibt eine eingehende Darstellung der neuralen Muskelatrophie. Man daft 

es besonders begrfil~en, dal] Veff. die Frage der erbliehen Natur des Leidens in einem 
besonderen Unterabschnitt eingehend gewfirdigt hat. Zu wfinschen wiire allerdings, 
dal~ in solchen doch ffir l~ngere Zeit richtunggebenden Abhandlungen aueh erSrtert 
wiirde, ob die entsprechende Kranklieit als schwere k6rperliche Mil]bildung im Sinne 
des Gesetzes zur Verhfitung erbkranken Nachwuehses aufzufassen ist, was auch durch 
ttlnweis auf die Rechtspreehung der Erbgesundheitsgeriehte bzw. Erbgesundheits: 
obergerichte zu belegen w~re. H.  Linden (Berlin). 

Patzig, Bernhard: Zur Yererbung striiirer Erkrankungen. (Abt. /. Erb- u. Kon- 
stltutions/orsch., Kaiser Wilhelm-Inst./. Hirn/orsch., Berlin- Buch. ) Erbarzt (Sonderbeil. 
z. Dtsch. JLrztebl. 1936, Nr 47) 3, 161--165 (1936). 

Im AnsehluB an einen kurzen ~berblick fiber die erbpathologisehen Probleme der 
Erkrankungen der Stammganglien, wobei auf din Status marmoratus des Striatums 
oder die angeborene regressive einfache Littlesche Starre, auf den Status dysmyelini- 
satus des Pallidums, auf den Status fibrosus des Striatums oder die progressive Chorea 
bilateralis und sehliel]lich auf die pr~senilen Ver~nderungen des Striatums und Palli- 
dums (Torsionsspasmus, Athetose) niiher eingegangen wird, bringt Verf. eine interessante 
Sippe mit Status marmoratus. Bei 3 Personen dieser Sippe konnte ein Status marmo- 
ratus nachgewiesen werden, daneben zeigten 11 Angeh6rige der viiterliehen Familie 
deutliche, nieht progrediente, unwillkfirliehe, zum Teil athetoide Bewegungen und ein 
Mitglied der mtttterlichen Familie der Ausgangsprobanden st~rkere stri~re Bewegungs- 
st6rungen. ]]in Angeh6riger der mfitterlichen Familie zeigte einen Alterstremor. In.  
der jfingsten Generation konnten auger der Probandin 5 Brfider mit stri~iren Zfigen 
beobachtet werden. Aueh in dieser Familie zeigte der Status marmoratus das typische 
Verhalten einer regressiven Erkrankung; wghrend die leiehteren Bewegungsst6rungen 
mehr oder weniger stationiir blieben und sieli nut im Affekt verst~irkten, warden bei 
den 3 typisehen F~llen von Status marmoratus langsame abet deutliche Besserungen 
beobaehtet. Erbtheoretisch liandelte es sieh um eine Genmutation in der v~itdrlichen 
Familie der Ausgangsprobandin, und zwar um ein sehwaches Hauptgen, das sieh bei 
dominantem Erbgang hiiufig manifestierte und eine variable Expressivitiit und Spe- 
zifitht zeigte. Allerdings l~I~t Verf. selbst die Frage noch often, inwieweit es sich in 
dieser Familie um eine einheitliche erbpathologisehe Anlage handelt und inwieweit 
neben dem fibrigen genotypisehen Milieu andere kleine Genmutationen (Mikroallele) 
oder Modifikationsgene mitwirken. Bei den schweren Kranldaeitsf~illen spielten exogene 
Sch~digungen eine wiehtige Rolle. K. Thums (Mfinehen).o 

�9 Debrunner, Hans: Der angeborene KlumlffUlL (Dtseh. 0rthopiidie. Hrsg. v. 
Hermann Goeht. Bd. 10.) Stuttgart: Ferdinand Enke 1936. 131 S. u. 51 Abb. RM. 18.--. 

Yerf. gibt eine lehrbuchmgBige Monographie fiber die Frage des angeborenen 
Klumpful]es, die yon allen J~rzten, die sieh damit zu befassen haben, sicherlieh gerne 
und mit Vorteil gelesen werden wird. Was dem Buch aber fiber das eigentliche Fach- 
gebiet hinaus seinen Weft gibt und was seine Besprechung an dieser Stelle besonders 
rechtfertigt, ist, dal~ sowohl die Fragen der ttereditiit dieses Leidens als aueh die 
der Erbhygiene eingehend besprochen sind. Yerf. stellt fest, dab der angeborene 
Klumpful] endogen bedingt und ein Erbleiden ist. Der Erbgang ist noch nicht genau 
bekannt. Wahrscheinlich ist er recessiv bei starken Manifestationsschwankungen. 
Es besteht abet auch die MSglichkeit seltener rein exogener Formen. Verf. erkl~irt, 
dal] die Spruchpraxis der Erbgesundheitsgerichte, nach dernur diejenigen Fiille als 
sicher vererblich angesehen werden, in denen mindestens ein weiterer Fall des gleichen 
Formfehlers in der Sippe naehgewiesen ist, ffir vorsiehtig und zurfickhaltend. Finden 
sich neben dem Klumpful~ noch anderweitige ErbstSrungen, die den Sippenwert zu 
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verringern vermSgen, so ist bei der Beurteilung der sterilisationsfrage dies zu beriick- 
sichtigen. Der Klumpfufl ist nicht selten das Stigma einer minderwertigen Sippe, 
Verf. fordert weiterhin Mal~nahmen gegen Ehen aus zwei Klumpfugfamilien oder 
Verwandtenehen in einer Klumpful~familie. H. Linden (Berlin). 

Best: Korrelation zwisehen Erbleiden des Auges nnd des Centralnervensystems. 
(51. Zusammenkun/t, Heidelberg, Sitzg. v. 6.--8. VII. 1936.) Ber. dtsch, ophthalm. 
Ges. 64--66 u. 88--90 (1936). 

In vielen F~illen yon miteinander verkniipften Augen- nnd ttirnleiden liegt keine 
Korrelation zweier verschiedener Krankheiten vor, so kann z.B. das Augenleiden 
eine yon einer Gehirn- oder Sch/~delerkrankung abhs sekund/ire Stfrung sein, 
oder es kann sich um eine phiinotypisch verschiedene Manifestation desselben Gens 
im Auge und Gehirn handeln. Wirkliche Korrelation yon erblichen Augen- und Gehirn- 
erkrankungen kann sowohl beim gleichen Kranken als aueh bei verschiedenen ~Iit= 
gliedern derselben Familie vorliegen. Zwischen dem Gliom der Netzhaut und des Ge- 
hirns besteht keine Korrelation zu anderen geistigen oder kSrperlichen Auff~lligkeiten. 
Zur Frage der Korrelation zwisehen Augenleiden einerseits und Schwachsinn und Idiotie 
andererseits stellt B e st  lest, dag keine feste Korrelation besteht und dag wit eine gro•e 
Labilits der dutch Mutation entstandenen oder abge~nderten Gene annehmen miissen, 
doch nimmt mit dem Grad der YerblSdung auch der der AugenmiSbildung zu. Wie- 
weir es sieh abet bier um sekund/ire Augenver~nderungen oder um Manifestationen 
ein und desselben Gens in Auge und Gehirn handelt, mu$ offen bleiben. 

In der Aussprache meint Waardenburg zur Gliomfrage, dab es neben sieher ver- 
erbten Fallen auch noch nichtfamflii~re gibt, deren erbbiologische Stellung noch nicht klar ist. 
Sie k6nnen evil. auf somatischer Mutation beruhen und w/~ren dann nicht erblich. Allgemeine 
Regela lassen sieh daher nicht geben. Longo (Mtinchen). o 

Gasteiger, IL: [Jber Erbkrankheiten des Sehorgans. (Univ.-Augenklin., Frank- 
]urt a.M.) Med. Klin. 1986 II, 1455--1458. 

Yon den Erbkrankheiten des Sehorgans interessieren vor allem solche, die zwangs- 
m/~l~ig zur Erblindung ftihren und daher yore Gesetz zur Yerhtitung erbkranken Nach- 
wuchses erfal~t werden, wobei der Begrfff ,,Blindheit" im sozialen Sinne aufzufassen ist, 
d.h. es mul~ die Person als blind betrachtet werden, deren SehvermSgen so welt herab- 
gesetzt ist, da$ sie nicht imstande ist, einen gewfhnlichen Beruf auszuiiben und die 
daher yon ihrer Umgebung betreut und unterhalten werden m u g . -  Beim B e g l e i t -  
seh ie len  spielt die Vererbung eine bedeutende Rolle, ebenso auch bei dem nicht 
dutch andere Augenerkrankungen bedingten N y s t a g m u s  und Abweichungen der 
}tornhaut yon dem normalen Bau. - -  Der so h~iufig mit starken SehstSrungen ver- 
bundene Schichtstar ist als zweifellos meist dominantes Erbleiden anzusehen und anch 
ohne dal~ dadurch eine Blindheit bedingt ist (s. o.), kommt eine Unfruehtbarmachung, 
gegebenenfalls wegen schwerer erblicher Mi$bildung, in Betracht. - -  Der Erbgang 
des A1 b ini s m u s, hs mit Maculaaplasie und meist mit hochgradigen SehstSrungen 
verbunden, ist auf Grund yon dem umfassenden Studium an 700 Stammb/iumen als 
recessiv erkannt. - -  R e t i n i t i s  p i g m e n t o s a  - -  auch sine pigmento - -  verursacht 
so schwere Sehst0rungen, dag die Befallenen nicht als sozial vollwertige Mensehen 
anzusehen sin& Der Fortsehritt des Leidens bis zum traurigen Endausgange voll- 
zieht sieh verschieden schnetl. Die Vererbung der bier beschriebenen Leiden erfolgt 
in der Regel reeessiv, doch ist ftir die typische Retinitis Ioigmentosa auch dominante 
Vererbung sichergestellt word6n; in einzelnen Fiillen scheint auch recessiv-geschlechts- 
gebundene Vererbung vorzuliegen. - -  Die a m a u r o t i s c h e  I d i o t i e  ist ebenso wie 
Geschwulstbildungen der Netzhaut (z. B. Gliom), das oft mit Kleinhirntumoren ver- 
kniipft ist, als famili/~res, erbliches Leiden ebenso bekannt, wie die durch ihren Namen 
schon gekennzeichnete h e r e d i t ~ r e  S e h n e r v e n a t r o p h i e .  - -  Die F a r b e n b l i n d -  
he i r ,  die beim m/innlichen Geschlecht um das 10--15fache iiberwiegt, ist recessiv 
gesehlechtsgebunden und wird nu t  in den seltensten F/illen unter das Erbgesundheits- 
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gesetz fallen. - -  Die Vererbung des j u v e n i l e n  G l a u k o m s  erscheint naeh der Unter- 
suehung yon L 6 h 1 e i n sichergestellt, ebenso auch die hochgradige M y o p i e. v. Marenholtz. 

Rifler, Robert: Zur Frage der Vererbung der allergisehen Diathese. Arch. Rassen- 
bi01. 30~ 289--303 (1936). 

Nach Aufz~hlen der bisherigen Bearbeiter der ,,Allergie" seit dem Aufs~ellen des 
Begriffes durch P i r q u e t  zeigt Veff., dab wohl Stammb~ume und Studien fiber die 
:Erbliehkeit e i n z c l n e r  Manifestationen vorliegen, nicht abet solche, in denen alle be- 
rficksichtigt sind. Er habe deswegen Weft gelegt auf Vollst~indigkeit der Vorfahren- 
efforschung nach der Personenseite, abet auch nach der Aufzeiehnung aller irgendwie 
erfaBbarer Merkmale in bezug auf Idiosynkrasie und konstitutionelle Eigenart. Ins- 
besondere habe er auch das Erbgut der neu einflieBenden Linien zu erfassen versucht. 
:Er hebt hervor, da~ es sich um keine Sippsehatt von ,,Minderwertigen" handle; die 
.aufgetretenen Geisteskrankheiten seien naehweisbar von anderer Seite eingestrSmt, 
~die allergische Diathese aber dutch eine leberkranke Frau und - -  ihrem Erbgang 
:naeh - -  vermutlich dominant weitergegeben worden. Wiederholte Verwandtenehen 
:zeigten in dem aus ihnen hervorgehenden Nachwuchs das Vorhandensein krankhafter 
:Erbanlagen. Auf Grund der Analyse der Befunde an den einzelnen Sippenmitgliedern 
kommt Verf. zu der Folgerung, dab AUergien (iihnlich wie Neuropathien) in sog. ,,alten, 
hochgezfiehteten" Familien h~ufiger vorkommen und nicht nur auf Verst~dterung und 
Hoehzfiehtung, sondern auch auf Fehlen dcr natiirlichen Ausmerze beruhen. Als rasse- 
hygienische MaBnahme empfiehlt er die Eheberatung, um die Paarung gleichsinnig 
Belasteter (auch Allergiker und Neuropathen) nach M6glichkeit einzuschr~inken. Die 
in 5 Generationen zahlreiche Personen umfassende, sehr eingehende Sippentafel er- 
mSglicht mit guter ~)bersicht den Ausfiihrungen des Textes zu ~olgen. Neuter. 

.Seroloqie, Blut~l~uppen, EndokTinolo~ie, Bakteriolo~Iie , Immunitiitslehre. 
Karavano||, G.: A propos de la dStermination des groupes du sang. (Uber die 

~estimmung der Blutgruppen.) (Clin. Chit., Inst. de Mdd. Clin. et Inst. de Mdd. Exp. 
de l'Ukraine, Charkov.) Sang 10, 942--946 (1936). 

Die gegenw~rtig gebr~uchlichen Methoden der Blutgruppenbestimmung sind das Objekt- 
tr~gerverfahren nach Vincent ,  das Reagensglasveffahren nach Schiff und das Verfahren 
der feuchten Kammcr nach Lat tes .  Bei jedem dieser Veffahren sind Fehler und Irrtlimer 
mSglieh, besonders bei dem der feuehten Kammer und der Objekttr~germethode. Bei letzterer 
kommt es h~ufig ~u unspezifiseher Agglutination; die Tropfen k~nnen austrocknen, ehe die 
~Agglutination bei sehwaeb wirkenden Seren odor sehwer agglutinablen BlutkSrperchcn zu- 
stande kommt; die Tropfen laufen leieht ineinander und Verweehselungen sind m6glich. 
Die Methode der feuchten Kammer ist mikroskopiseh und zu kompliziert, sic zeigt auBerdem 
nicht selten Pseudoagglutination. Wenn auch das Reagensglasverfahren die besten Result~te 
liefert, so behindern seine Anwendung doch, namentlich bei Reihcnbestimmungcn, cntweder 
die Zeit, die es erfordert, oder die Notwendigkeit einer gewissen Laboratoriumseinrichtung 
~Zentrifuge). Diese Fehler veranlassen Verf., ein Verfahren zu empfetLlen, das die Irrtums- 
mSgliehkeiten weitgehend aussehliel3t. Es beruht auf der Verwendung yon Spezia]glasrShr- 
chen, deren Ende in eine Capfllarc yon 2 cm L~nge ausgezogen ist, oberhalb der sieh eine 
Ampullenausweitung befindet. Das Serum-Blutk~rperchengemiseh (wenige Tropfen) wird in 
die Ampulle ~ je ein Spezialr~hrchen fiir A und B - -  aufgezogen und darin 1--2 Minuten 
bin und her bewegt, worauf sieh die Agglutination leicht feststellen l~Bt, gegebenenfalls mit 
Hilfe der Lupe oder des 1Kikroskops. Die Vorteile dieser Methode sind ihre Einfachheit, das 
Verhindern der Austrocknung, die geringe M~glichkeit zur Pseudoagglutination und das Ver- 
meiden einer Verwechselung. _~rah (GieBen).o 

Goroney: Vergleiehende Untersuehungen iiber den Beweiswert der Blutgruppen- 
bestimmung und der Aussage der Kindesmiitter in Vatersehaftsprozessen. Z. Dtsch. 

Just iz  H. 25 (1936). 
O o r o n c y  ha~ in groBer Zahl Frauen daraufhin untersucht, ob nach ihrem psy- 

�9 chischen Zustand und dem Gesamteindructr, den sie machen, eine ~)bereinstimmung 
mit dem aussehlieBenden Ergebnis der Blutgruppenuntersuchung in Vatersehafts- 
prozessen besteht. Etwa die H~ilfte der untersuchten Kindesmfitter, bei denen die 
Angaben fiber den Erzeuger mit der Blutgruppenbestimmung nieht in Einklang standen, 


