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dal3 eine Selenvergiftung erwartet werden konnte. Der H6chstwert betrug 133 y in 100 ccm 
Harn. (Leider ist die Selenausscheidung nicht in Beziehung zur 24-Stunden-ttarnausscheidung 
gesetzt - -  Ref.). Bei an ,,Alkali"-Krankheit leidenden Pferden wurden 33--170 ~ in 100 ccm 
Ham bestimmt. Verff. haben die beobachteten Krankheiten und krankhaften Zustande be- 
zogen auf 7 Gruppen verschiedener Selenausscheidung tabellarisch zusammengestellt. Irgend- 
welche Beziehungen lassen sich nieht ableiten, Verff. glauben aber, dem Selen doeh eine gewisse 
Bedeutung in manchen F~llen zuspreehen zu mfissen, so wfirden sich vielleicht Zusammen- 
hi~nge mit der haufig gefundenen ikterischen ttautfarbe ergeben, vielleicht ware so auch die 
Haufigkeit yon Arthritis und Nagelver~nderungen, in Analogie zu den ttufver~nderungen bei 
,,Alkali"-kranken Pferden, zu erkl~ren. Der Arsenvergiftung entspreehende Symptome - -  
die Selenvergiftung wird oft mit der Arsenvergiftung verglichen - -  wurden aber nieht beob- 
achtet. In einer Tabelle wird zusammengestellt, wie haufig Selenwerte fiber 20 ~/100 ccm ttarn 
bei bestimmten krankhaften Zust~nden gefunden werden. Besonders hanfig ist dies bei Nagel- 
veranderungen, bei gastrointestinalen St6rungen und bei ikterischer ttautfarbe der Fall. 
Die Frage einer Einwirkung des in Nahrungsmitteln aufgenommenen Selens auf den Menschen 
mull aber noch offenbleiben. Estler (Berlin). o 

Vererbun~lswissenscha[t und Rassenh~tgiene. 
�9 Ortner, Eduard: Biologische Typen des Mensehen und ihr Verhiiltnis zu Rasse 

und Wert. Zugleich ein Beitrag zur Clausssehen Rassenpsychologie. Leipzig: Georg 
Thieme 1937. 104 S. u. 70 Abb. geb. RM. 7.50. 

Die yon O r t n e r  aufgestellte Typologie entspringt der Erkenntnis, dal~ neben der 
Bedeutung des Innen und Aul~en, welehe die allgemeine Anpassungsart festlegt, auch 
das Innen und Auiten, sofern es fiir Richtung und Ansatzpunkt der Anpassungsbewe- 
gung bestimmend wirkt, volle Bertieksichtigung finden mul~. Wie sich im Verlauf der 
Ausfiihrungen zeigt, hat das logisch-deduktive Schema O.s eine wesentliche Stfitze ge- 
funden in den auf psychologisch-induktivem Wege gewonnenen Rassenstilen yon 
L. F. Clauss ,  mit denen die Typen des Verf. in allen wesentlichen Einzelheiten fiber- 
einstimmen. Zwei grol]e Gruppen yon Typen werden unterschieden: 1. eine Gruppe, 
in welcher der Organismus entweder die modifizierenden Einflfisse der Umwelt yon sich 
abh~lt ( ~  statische, intrahiirente Formen) oder die Umwelt gemi~l~ der eigenen Be- 
schaffenheit gestaltet ( ~  dynamische Formen, die wieder in einen ,,intrafugalen" Typ 
zerfallen, bei dem die Umwandlung der Umwelt yon innen her den Anstol~ erhi~lt, und 
in einen ,,extrapetalen", bei dem die Anpassungsbewegung aui]en ansetzt, um dieses 
Aul~en nach den Bedfirfnissen des Innen zu gestalten); 2. eine Gruppe, in weleher der 
Organismus sich den Einfliissen der Umwelt widerstandslos fiberl~l]t (-~ statisehe, 
intralinquente Formen) oder sich selbst gemiil~ der umweltlichen Beschaffenheit wandelt 
(---- dynamische Formen. Diese zeffallen wieder in einen ,,extrafugalen" Typ, bei dem 
die Umwandlung ihren Anstol~ in der Bewegungsrichtung yon aul~en nach innen er- 
f~hrt und der Ansatzpunkt der bewegenden Kraft  aul3en liegt, ferner in einen ,,intra- 
petalen" Typ, bei dem die Bewegung, die yon aul~en ihren Anstol~ erhi~lt, innen ansetzt). 
Diese Typen werden eingehend geschildert, und es konnte gezeigt werden, daJ] sie in 
ihren Anpassungsarten weitestgehend den Claussschen Rassenstiltypen entsprechen, 
und zwar der extrapetale Typ dem nordischen Rassenstil, der intrah~rente dem fiilischen, 
der intrafugale dem mittell~ndischen, der extrafugale dem wfistenliindischen, der 
intrapetale dem vorderasiatischen und sehliei~lich der intralinquente Typ dem ostisehen 
Rassenstil. Unter Berficksichtigung der Anpassungsriehtung wird die MSglichkeit der 
Rassenentstehung erSrtert, und an dem Beispiel der ,,Treue" werden die unterschied- 
lichen Bedeutungen bzw. Auswirkungen v, on Eigenschaften bei den einzelnen Typen 
anschaulich dargestellt sowie ihre typischen u and M~ngel charakterisiert. 
Endlich wird auf den Wert der ,,Rassen" und die Rassenmischung kurz eingegangen. 
Einen wesentlichen Tell der Abhandlung bilden die Ausffihrungen fiber den ~sthetisehen 
Ausdruck der ,,Rasse" bzw. der Typen. Hier wird namentlich auf die bildende Kunst 
eingegangen, da das Verh~ltnis yon Innen und Aui]en da am leichtesten deuttich zu 
machen ist. Die eingehenden und dutch ein reiehes Bildmateria| belegten Darstellungen 
des kfinstlerischen Ausdrueks der einzelnen Typen wirken fiberzeugend, die Unter- 
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schiede sind klar herausgearbeitet, und man kann wohl sagen, dal~ die ,,biologischen 
Typen", wie Verf. sie nennt, die ihre Entstehung einer strengen Beobachtung der 
Anpassungsart yon Subjekt - -  Objekt verdanken, durchaus ihre Daseinsberechtigung 
haben. Dubitscher (Berlin). 

�9 Reinig, W. F.: Melanismus, Albinismus und Rufinismus. Ein Beitrag zum Pro- 
blem der Entstehung und Bedeutung tieriseher Fiirbungen. (Probleme d. theoret, u. 
angew. Genet. u. deren Grenzgeb. Hrsg. v. H. Biihm, G. Gottsehewski, W. HUttig, 
A. Piekhan, W. F. Reinig, H. Stubbe, N. W. Timof6eff-Ressovsky, F. v. Wettstein u. 
K. Z. Zimmer. Redig. v. W. F. Reinig.) Leipzig: Georg Thieme 1937. 122 S. u. 27 
Abb. R~ .  5.20. 

Wit dieser Arbeit erSffnet R e i n i g ,  der wissenschaftlicher Hilfsarbeiter an der 
preul]ischen Akademie der Wissenschaften und eine tier ffihrenden PersSnlichkeiten 
der Deutschen entomologischen Gesellschaft ist, eine Monographiensammlung, die ffir 
etwa 50 B~ndchen geplant ist und die weniger den Stoff als die Probleme der genetischen 
Forschung in den Vordergrund stellen, ohne den Boden gesicherter Tatsachen zu 
verlassen. - -  Das Buch ist deshalb besonders wichtig, weil die Entstehung extremer Tier- 
f~rbungen als Beweis fiir den Lamarkismus und somit ffir die Vererbung erworbener 
Eigenschaften ausgewertet wurde. Zu den Abbildungen wurden fast aussehlie$1ich 
Schmetterlinge benutzt, zumal die zahlreichen Freunde dieser Tiergruppe besonders 
wertvolles Tatsachenmaterial beigetragen haben; eine erschSpfende Darstellung des 
Tatsachenmaterials war auf dem knappen Raume unmSglich und nicht beabsichtigt. 

In der Dunkelf/~rbung, dem Melanismus im allgemeinen, werden Melanismus seas. str., 
Nigrismus und Abundismus unterschieden, tiergeographisch 1/~13t sich ein Inselmelanismus, 
ein Gebirgsmelanismus, ein Moormelanismus und schheBlich ein Industriemelanismus unter- 
scheiden. Dazu kommt noch der Melanismus an den Arealgrenzen, den Kiisten und in Oasen. 
Keines der Gebiete, in denen Melanismus geh/~uft auftritt, bietet etwas Spezifisehes, insbe- 
son@re kann nicht das Klima als urs~chliches Moment betrachtet werden, allen gemeinsam 
dagegen ist die Isolation ihrer Populationen; dies gilt besonders auch ffir den Industriemelanis- 
mus. Besonders wiehiig ist der Abschnitt fiber die genetischen Grundlagen des Melanismus. 
Die yon l%der ley  und yon Lenz untersuchten F~lle verschiedener Raupen- und Puppen- 
f/~rbungen, die in der Generationenabfolge nicht den Mendelsehen Regeln fo]gen und als 
modifikatoriseher Melanismus anzusehen sind, beruhen auf einer alternativen Reaktions- 
f/ihigkeit, die erblich ist, welehe Alternative realisiert wird, h~ngt yon /iul]eren Bedingungen 
ab; der faktorielle Melanismus dagegen ist ausschlieBlich erbbedingt, tefls dominant, h/~ufiger 
aber wohl rezessiv vererblich, manchmal unifaktoriell geschleehtsbeschr/~nkt, manchmal durch 
mehrere Faktorenpaare bedingt, wovon einzelne Falle genauer analysiert sind. Experimentell 
lassen sich melanistische F/~rbungen hervorrufen, wobei Temperatur und Feuchtigkeit die 
ttauptrolle spielen. - -  Viel kfirzer als der Melanismus, dem ann/~hernd 4/5 des Textes gewidmet 
ist, werden der Albinismus und der Rufinismus behandelt. Zunachst werden Albinismus und 
Leueismus untersehieden, dann totaler, partieller und irregul/~rer Albinismus, naeh der geo- 
graphischen Verbreitung Inset-, HShlen- und Schneealbinismus. Der faktorielle Albinismus 
yon Wirbeltieren kann hormonal yon tier Hypophyse aus beeinflul3t werden. Die Fragen 
des Rufinismus sind noch Wenig geklart, Erw/~hnung verdient der Rufinismus der sonst weil~en 
abdominalen Haarbinden bei Hummeln aus Sibirien und dem Pamir. Der SchluSabschnitt 
behandelt vorwiegend die Bedeutung des Melanismus fiir die Evolution, melanistische, abet 
aueh albinotisehe Formen kSnnen die Stammform verdr/ingen, wodurch Artmelanismus 
entsteht. 

Ref. : Ffir den Genetiker ohne zoologisehe Vorkenntnisse dfirfte das Studium der 
Arbeit, die fibrigens in der Bew/~l~igung des Stoffes, der klaren Darstellung und der 
iiberzeugenden Logik hervorragend ist, etwas schwierig sein. Der Gegenstand ist hoch- 
aktuell und wird es noch lange bleiben, zumal bei den begonnenen Untersuchungen von 
E r i c h  B e c k e r ,  Dahlem, fiber die Insektenpigmente, die an der Darmst/~dter tech- 
nischen Hochschule im Gange sind. Ref. kann es sieh nicht versagen, wenigstens noch 
2 F/ille zu erw/ihnen, die ffir den Zusammenhang yon Melanismus und Rufinismus in 
Frage kommen, n~mlich Papilio dardanus, zu dem Papilio nobilis in naher Beziehung 
steht, der in der Massaisteppe vorkommt und ein Rufino ist und den geschlechtsgebun- 
denen melanotischen Weibchenformen wie F. cenea und zweitens Cidaria truncta mit 



245 

den Formen rufescens und perfustaea, fiber die auch eine ausffihrlichere Arbeit 
vorliegt. Robert M4ller (Wuppertal). 

Sehultze, 6iinter K. F.: Die Anssi~hten der Sterilitiitsbehandlung und ihre be- 
viilkerungspolitisehe Bewertung. (Univ.-Frauenklin., Berlin.) Zbl. Gyn~k. 1986, 2353 
bis 2365. 

Verf. berichtet fiber ein Material yon fast 1000 Fallen, das sich zur guten Hiilfte 
aus primaren Sterilititen und zu 47% aus sekundiiren Sterilit~ten zusammensetzt. 
Als hiufigste Ursache ffir die sekundire Sterilitit ist der Abort anzunehmen; erst in 
weitem Abstand folgt die Geburt. Verf. betont mit aller Sch~rfe, dab die Grundlage 
der Beurteilung in einer vollsti~ndigen Durchuntersuchung der betreffenden Frau 
liegen muG, wozu nieht nut eine ganz genaue Sekretuntersuehung und evtl. in Nar- 
kose durchzufiihrende bimanuelle Palpation gehSrt, sondern auch das RSntgenbild. 
Das RSntgenverfahren mug heute als das zuverl~ssigste und aufschlu~reichste u 
fahren zur Prfifung der Eileiterwegsamkeit angesproehen werden. Als ganz selbst- 
verstindlich wird die Spermauntersuebung des Ehemannes als Yoraussetzung ffir jede 
weitere Untersuchung der Frau gelten mfissen; denn vor feststehender Ferti l i t i t  des 
Mannes liegt eine Bereehtigung zu weiteren therapeutisehen Mal~nahmen der Frau 
nicht vor. Verf. trennt die uterine und tubare Sterilit~t, der als weitere Gruppe die 
Sterilitiit bei genitaler Hypoplasie angeschlossen wird. Die uterine Sterilitiit umfal]t 
das Gros der erfolgreich behandelten Fiille, da die Aussichten in 40--60% gfinstig 
sind. Die genitale Unterentwicklung entzieht sieh oft der Palpationsdiagnose, kann 
abet ira RSntgenbild einwandfrei festgestellt werden. Die Hormontherapie vermag 
bier faBbare Erfolge zu erzielen, die laufend im RSntgenbild verfolgbar sind. Das 
Kernproblem der Sterilit~tsbehandlung stellt jedoch die tubare Sterilit~t dar, ffir die 
uns das RSntgenbild ein besonders wiehtiger Berater ist. Schleeht ist die Prognose bei 
den F~llen, wo ein Verschlu~ des Fimbrienendes besteht; anders wenn das Fimbrien- 
ende nur in Verwaehsungen eingebaeken ist, also die Kontrastflfissigkeit sieh zwisehen 
Adh~sionen fingt. Im ganzen ist trotzdem die Wiederherstellungschirurgie der Ei- 
leiter nicht als besonders aussichtsreich anzusprechen. Yerf. berichtet fiber 9%, wo 
es nach der Operation zu einer Sehwangerschaft gekommen ist. Dabei handelt es sieh 
um eine Durchschnittszahl, die sich bei den gegebenen OperationsmSglichkeiten 
(Tubenimplantation, Tubenresektion, Salpingostomie und Salpingolysis) errechnen 
liel~. Alles in allem ist das Gesamtresultat yon den fast 1000 Fillen ----- 20% Erfolge. 
Verf. ist der Meinung, da~ es sich dabei um ein optimales Ergebnis handelt, was nut 
m6glieh wurde dutch ganz systematische Erfassung und Behandlung der F~Llle aus 
vSllig einheitlichen Gesichtspunkten heraus. Die Vorschl~ige des Verf. gehen deshalb 
dahin, eine absolut zielstrebige Durchuntersuehung und Behandlung der Fiille zu 
erreichen. Die planmii~ige Behandlung mul~ mit aller Ausdauer durehgeffihrt werden, 
der Frau mul~ mit aller Klarheit gesagt werden, dab sie nicht dutch eine Wunderkur 
rasch Erfolg erwarten kSnne. Der Entschlu~ zur Operation ist bei der nieht gfinstigen 
Aussicht yon 9% oft schwer zu fassen; er wird letzten Endes dem Willen der Patientin 
entspringen, die die i~ul]erste, wenn aueh nut geringen Erfolg versprechende Therapie 
angewandt wissen will. In einem Schlulikapitel diskutiert Verf. die Folgen einer 
solehen systematisehen Sterilit~tsbekimpfung in beviilkerungspolitischer und finanziel- 
lex Hinsicht. Er glaubt, dai], wenn die Sicherheiten der Sterilit~tsbehandlung nut mit 
10% Behandlungserfolg angesetzt werden, ein Kindergewinn von jihrlich 20000 
erzielt werden kann, d. h. es wiirde dadurch mSglich sein, die Geburtenzahl um mehr 
als 1% zu erhShen. Unter Zugrundelegung der fiblichen Kassensiitze wiirde bei gleicher 
Rechnungsbasis (10% Erfolg) der Kostenpunkt eines dutch Sterilit~tsbehandlung ge- 
wonnenen Kindes mit 3500 RM. anzusetzen sein. Die Zahlen des Yerf., die aus fiber- 
sichtlichen Tabellen und beigelegten RSntgenbildern klar ersichtlich sind, zeigen mit 
aller Deutlichkeit, welche Bedeutung der Frage einer systematisehen Sterilititsbehand- 
lung zukommt. Kessler (Kiel).o 
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Brezina und Otto richler: Eheschliel~ungen, Geburten und TodesNille in {}sterreieh 
im Jahre 1935. Mitt. Volksgesdh.amt, Wien Nr 2, Sonderbeil., 1--16 (1937). 

Zum ersten Male sind die Todesf i i l le  in ()sterreich ffir das Berichtsjahr nach 
dem internationalen Todesursachenverzeichnis in seiner mittleren Form (85 Nummern 
gegen bisher 27) zusammengestellt. Bisher war die Mehrzahl aller Toclesf~lle nur in 
3 Nummern (19, 20 und 22) des alten Verzeichnisses zusammengefa~t; nunmehr tritt  
an deren Stclle eine Einteilung nach Organsystemen mit entsprechenden Untertei- 
lungen. Praktische Mal3nahmen im Gesundheitswescn auf Grund der Todesursachen- 
statistik sind nur m5glich, wenn diese eine gewisse Ausffihrlichkeit hat; daher ist das 
neue Yerzeichnis Itir die Beurteilung des Gesundheitszustandcs der BevSlkerung weit 
brauchbarer als das alte. Jedoch werden Vergleiche, auch mit anderen Staaten, erst 
nach einigen Jahren mSglich sein. (Die Tabelle enthiilt die Naehweise fiber Bev61- 
kerung, EheschlieBungen, Geborene und Gestorbene nach Todesursachen ffir die St~idte 
mit eigenem Statut und die Verwaltungsbezirke). Ga]ewski (Berlin).o 

Kondoh, M.: ~ber den Zeitraum his zar ersten Bdruehtung naeh der Hoehzeit. 
(Frauenklin., Zweighosp., Kais. Univ. Tokyo.) Mitt. jap. Ges. Gyniik. 31, H. 13, dtseh. 
Zusammenfassung 130 (1936) [Japanisch]. 

Bei 2346 Frauen wurde die Zeitdauer yon der Verheiratung bis zum 1. Tag der 
letzten Regel der Erstschwangerschaft untersucht. 1. Viele Frauen wurden innerhalb 
eines Monats naeh der Hochzeit befruehtet und die Zahl der Konzeptionen nahm yore 
2. bis 4. Monat rasch und vom 5. bis 12. Monat allmiihlich ab. 2. Bei den jiinger 
menstruierten Frauen traten die Konzeptionen frfiher ein als bei den ~ilter menstruierten. 
3. Bei den Frauen, die innerhalb zweier Monate nach der Hochzeit schwanger ge- 
worden waren, traten die Befruchtungen im April auffallend ein, und in anderen Jahres- 
zeiten sind keine gr6Beren Unterschiede beobachtet. 4. Mit dem zunehmenden Heirats- 
alter, n~mlich vom 17. bis 30. Lebensjahre, konzipieren die Jilter verheirateten Frauen 
frfiher als die jiinger verheirateten. Autore/erat.o 

Hofstiitter, Robert: Voreheliehe Sehwangersehaftsunterbreehangen and Heirats- 
aussiehten. Arch. Rassenbiol. 30, 379--384 (1936). 

Verf. untersucht die Frage, welche Aussichten ein M~dchen, das einmal oder mehr- 
fach vorehelich eine Fehlgeburt durchmachte, hat, spiiter noch zu heiraten. Nut 6,7% 
der durchweg der sog. gehobenen Schicht der Bewohner Wiens angehSrenden M~dchen, 
die schwanger wurden und sich die Schwangersehaft abtreiben liel~en, land spiiter eine 
dauernde Bindung mit dem Urheber der Sehwangersehaft. Siedentop] {Leipzig).~ 

En~eheseu, S. D.: Die eugenisehe Sterilisierung. (Spit. Centr. de Boale Mint., 
Nerv. ,~i Endoerin., Bucure~ti.) Rev. Med. leg. 1, 273--279 (1936) [Rumiinisch]. 

Da unsere Kenntnisse fiber die tteredit~t nach Ansicht des Verf. noch unvoll- 
st~ndig sind, glaubt er, dab die eugenische Sterilisierung nicht rigoros angewandt 
werden kann. Ffir die Besserung der Nachkommenschaft mfii~ten gcgen Syphilis, 
Tuberkulose und Trunksucht prophylaktische Mai~nahmen ergriffen werden. Urechia.o 

Kirste: Zur Frage der Sippsehaftserforsehung. Z. ~rztl. Fortbildg 34, 51--52 
(1937). 

VerL sagt mit Recht, dal~ der wissenschaftlichen biologischen Familienforschung 
mit zuverl~issigen Sippschaftsaufzeichnungen weit mehr gedient ist als mit dem Auf- 
spfiren sehr entfernter Ahnen, yon denen ja meist nur Namen und einige spiirliche 
Lebensdaten erforschbar sind, fiber deren biologisehe Eigenart wir aber meist nichts 
mehr ergrfinden kSnnen und deren Erbmassengemeinschaft mit dem Probanden eine 
geringe ist. Die Sippschaftstafel dagegen beschiiftigt sich mit Personen, die entweder 
selbst in unseren Gesichtskreis getreten sind oder noch treten werden, oder yon denen 
wir durch mfindliche ~berlieferung innerhalb der noch lebenden Sippschaft meist noch 
wertvolle Aufschliisse erhalten kSnnen. H. Linden (Berlin). o 
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Meyer, Harry: Untersuehung fiber erbliehe Belastung bei Paralytikern, die naeh 
Malariabehandlung paranoid-halluzinatorische Zustandsbilder bieten. (Heiist. d. Stadt 
Berlin, Wittenau.) Mschr. Psychiatr. 94, 195--215 (1936). 

Das geh~ufte Auftreten paranoid-halluzinatorischer Zustandsbilder bei Para- 
lytikern, die eine Fieber-, vor allem eine Malariakur durchgemacht haben, hat zu mehr- 
fachen Deutungen Anlal] gegeben. Insbesondere wurde angenommen, daI~ eine endo- 
gene Anlage bestimmend ftir diesen atypischen Verlauf einer behandelten Paralyse 
sei. Um diese Frage zu kls wurden bei 40 derartigen Patienten erbbiologische 
Untersuchungen angestellt. Diese nach der Weinbergschen Probandenmethode 
durchge~fihrten Erhebungen ergaben fo]gendes: 23 der Probanden selbst zeigten schon 
vor der paralytisehen Erkrankung psychische Anomalien vorwiegend im Sinne einer 
Psychopathie. In 2 Fs war h6chstwahrscheinlich vor der Paralyse eine schizo- 
phrene Erkrankung aufgetreten. Bei den Probanden-Eltern war ebenfalls die Hiiu- 
lung yon Psychopathien auffallend, sie betrug 20%. Das gehs Vorkommen endo- 
gener Psychosen liel~ sich statistiseh nicht einwandfrei naehweisen, wenn auch naeh 
dem Verf. die Beobachtung yon 2 schizophrenen Vs der Probanden es wahrschein- 
lieh macht, dal] das Bestehen endogener Faktoren in diesem Sinne die Durehschnitts- 
h~iufigkeit fibersteigt. Bei den Probanden-Geschwistern (insgesamt 208, yon denen 
137 fiber 20 Jahre alt wurden) fanden sich 4 Fs yon Schizophrenie und eine Puerperal- 
psychose. Auch diese Zahl gestattet bei streng statistischer Berechnungsmethode nieht, 
einen sieheren Schlul] auf eine schizophrene Belastung zu ziehen. Dagegen ist wieder 
auifallend das gehs Vorkommen psyehopathischer Charaktere (14,3%). Ent- 
Ierntere Blutsverwandte wurden nut unvollst/~ndig erfa~t, sie k6nnen daher erb- 
statistisch nicht ausgewertet werden. Zusammenfassend kommt der Veff. zu dem 
Sehtu~, dal~ beim Zustandekommen der paranoid-halluzinatorischen Zustandsbilder 
eine endogene Anlage wahrscheinlich eine Rolle spielt, ohne aber eine n~here Prs 
und eine Abgrenzung ihrer Bedeutung gegen die exogenen Faktoren (Paralyse und 
Malaria) geben zu kSnnen. W. Ederle (Tiibingen).o 

@ Sehreek, Eugen: Die Epilepsie des Kindesalters. Untersuehungen fiber das 
zahlenm~illige Verh~iltnis der genuinen zur symptomatisehen Epilepsie und fiber das 
Vorkommen einer ,symptomatisehen Epilepsie bei Kindern aus erblieh belasteten 
Familien." Stuttgart: Ferdinand Enke 1937. 174 S. u. 6 Abb. RM. 18.--. 

Die Arbeit stfitzt sich auf 330 Krankengesehichten yon fallsfichtigen Kindern aus 
der Universitatskinderklinik Tiibingen. Zuniichst wird der allgemeine Begriff der Fall- 
sucht umschrieben und auf das einschliigige Sehrifttum eingegangen. Sodann werden 
die bisher bekannten und angenommenen Unterformen geschildert. Das Schrifttum 
ist hierbei eingehend beriicksichtigt. Die Ausfiihrungen tragen beinahe den Charakter 
eines Handbuchs. Sodann gliedert Verf. auf Grund der Schrifttumsquellen sein eigenes 
Material in genuine und symptomatische Formen. Hierbei ergab sich die ~qotwendig- 
keit der Aufstellung einer dritten Epilepsieform: einer symptomatisehen Epilepsie bei 
erblich belasteten Kindern. Eine grol~e Zahl yon Fallen wird auszugsweise mitgeteilt. 
Beim Vergleieh des klinischen Bildes fanden sich in der Vorgesehichte bei genuinen und 
symptoraatischen Epilepsien gewisse Gegensiitze. F fir die erstere sprechen eine nach- 
weisbare erbliche Belastung, Fehlen yon Anhaltspunkten flit eine Geburtssehi~digung 
oder organische Hirnsch~digung, normale Entwicklung bis zum Beginn des Leidens, 
erste Anfalle nach dem 1. Lebensjahr, besonders zur Zeit yon Lebenskrisen. Fiir eine 
symptomatisehe Epilepsie sprecheu in der Vorgeschichte: Fehlen einer Belastung, 
Nachweis oder naheliegender Verdaeht auf eine Geburtsschs oder sonstige organi- 
sche Hirnsehadigung, auffallend schlechte Entwicklung yon Anfang an oder bereits 
vor den ersten Anfs erste Anfi~IIe im 1. Lebensjahr. Kliniseh fanden sich bei genuiner 
Epilepsie Zeichen kindlicher Nervositi~t, vasoneurotisehe Krankheitszeichen, andere 
anlagems Minderwertigkeiten (Entartungszeichen), Fehlen organiseher Zeichen, 
auffallende charakterliche Entartung ohne wesentliche geistige Ausfalle, Schwanken 
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der Hirnleistungen und der seelischen Haltung, Einflui~ seeliseher Erregung, gute Wir- 
kung der Behandlung. In die Richtung einer symptomatischen Epilepsie weisen die 
entgegengesetzten Erscheinungen. Veff. hat die Ergebnisse zeichnerisch in Ubersicht 
dargestellt. Die Tabellen werden eingehend besprochen und insbesondere wird auf die 

�9 Frage des Nachweises einer erblichen Belastung eingegangen. Auf Grund der Zahlen- 
verh~ltnisse kommt Verf. zu dem Schlul~, dal~ die heutzutage getibte Gleichsetzung 
yon genuin ~ erblieh und symptomatisch ~ erworben untragbar ist. Er unterscheidet : 
1. rein genuine Epilepsien mit nachweisbarer e~blicher Belastung, 2. rein symptomatische 
Epilepsien, ausschlie]lich durch organische Hirnsehgdigung erworben, 3. symptomati- 
sche Epilepsien mit gleichzeitig nachweisbarer erblicher Belastung. Uber diese 3. Form 
wird eingehend berichtet. Es finden sieh bei ihr neben einer erblichen Belastung die 
gleichen, auf einen organisehen Herd hinweisenden Krankheitszeichen, die bei der 
symptomatisehen Epilepsie vorkommen. Schliel~lieh geht Verf. noeh auf die Bedeutung 
der kleinen Anfglle ein und die Schwierigkeit eines Vergleichs der Ergebnisse mit 
anderen Untersuchungen. Ftir Kinder nimmt er an, dal~ die symptomatische erworbene 
Epilepsie haufiger ist als die sog. genuine. -- Das Buch stellt in seiner kritischen und 
sachlichen Darstellungsart und in Anbetracht einer Reihe neuer Gesichtspunkte einen 
begrti]enswerten, wertvollen Beitrag zur Epilepsieforschung dar. Dubitscher. 

Fischer, Max: ,,Erbbiologie and Eugenik tier Bluterkrankheit". Erggnzung zu 
dem Aufsatz in dieser Zeitung 1936, Nr. 14..~rztl. Sachverst.ztg 42, 272--273 (1936). 

VerL macht einige zusiitzliche Bemerkungen zu seinem ffiiheren Aufsatz (vgl. 
diese Z. 27, 365). Er geht dann auf die verschiedenen Pr~iparate ein, die heute zur 
Bluterbehandlung angepriesen werden (Nateina-Llopis, Muttermilch, Thrombin, 
Thrombokinase, Sangostop). So sehr man sich aueh tiber therapeutische Einzelerfolge 
freuen m5ehte, so sehr sei abet der Gedanke falsch, als ob ein sehweres Erbleiden 
dureh Anwendung soleher Mittel beseitigt werden k6nne. Allein die erbpflegerischen 
MaBnahmen vermSgen hier Rettung zu bringen. H. Linden (Berlin).~ 

Abel, Wolfgang: ~ber St~rungen der Papillarmuster. I. Gest~rte Papillarmuster 
in Verbindung mit einigen kfirperlichen und geistigen Anomalien. (Kaiser Wilhelm-Inst. 
/. Anthropol., Berlin-Dahlem.) Z. Morph. u. Anthrop. 36, 1--38 (1936). 

Die beschriebenen St6rungen beruhen nicht auf irgendwelchen Narbenbfldungen, 
sondern auf entwicklungsphysiologisehen Vorgiingen. Die Untersuchungen stiitzen 
sich auf 11 F~lle, die ausgepr~gte und auf 20 F~lle, die nur schwache St5rungen er- 
kennen lichen, alle stammen aus der erkennungsdienstlichen Kartei der Stadt Berlin. 
Am meisten ist die sich erst spiiter entfaltende Basis des Musters sowie der Triradius 
betroffen. Die Ursaehen sollen in ,,allgemeinen Druek- und Spannungsiinderungen" 
in der embryonalen Fingerbeere gelegen sein. Bemerkenswert ist, dal3 die St5rung in 
allen Fingern in ungefiihr dem gleichen Mal~e auftritt und somit in einem ~hnliehen 
Wirkungskreis liegt wie das Merkmal der allgemeinen Epidermisdicke. Stump/Lo 

MacConaill, M. A., and F. L. Ralphs: Post-natal development ot hair and eye 
colour, with special reference to some ethnological problems. (Postnatale Entwieklung 
der Haar- und Augenfarbe mit spezieller Berticksichtigung einiger ethnologischer 
Probleme.) (Dep. o/ Anat., Univ., S]~e//ield.) Ann. of Eugen. 7, 218--225 (1936). 

Yerff. haben bei 2700 5--20j~hrigen mi~nnlichen Schiilern Sheffields die Augen- 
und die Haarfarbe untersueht. Sic stellten lest, dab die Prozentzahl der dunkelblauen 
Augen und der hellblonden Haare, die dem infantilen Typus eigen sind, und die, wenn 
sie sich vereinigt vorfinden, als protochromer Typus bezeichnet werden, allm~hlich 
mit dem Alter abnimmt (14% bei 5j~hrigen, 1,7% naeh der Pubert~t). Alle anderen 
Farbenklassen (alloehromer Typus) nehmen im Gegenteil mit dem Alter zu. Sie werden 
in Brtinette (braune Augen, braune Haare), Heteroehrome (gemischte Augen- und 
Haarfarbe) und Xanthochrome (hellblaue Augen, dunkelblondes Haar [nicht proto- 
ehrom Blonde]) eingeteilt. Es besteht eine positive Korrelation zwischen den dunkel- 
blauen Augen und dem hellblonden ttaar des protochromen Typus, und es soll sich um 
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recessive paedomorphe Mutationen handeln. Die Manifestierung bei jugendlichen 
Individuen erkl~rt sich dadureh, dal~ das den allochromen Typus bedingende dominante 
Allel sich erst im Verlauf des Lebens bemerkbar macht. V. Bischler (Genf).o 

Politzer, G.: Neue Entersuchungen fiber die Entstehung der Gesiehtsspalten. (Histol.- 
Embryol. Inst., Univ. Wien.) Msehr. Ohrenheilk. 71, 63--73 (1937). 

In vorliegender Arbeit, die durch eine Reihe lehrreicher, schematischer Abbil- 
dungen erg~nzt wird, besch~ftigt sich Verf. mit den Gesichtsspalten, einem der wich- 
tigsten Kapitel der Mil~bfldungslehre, in welchem sowohl bei Embryologen und Chir- 
urgen wie bei Zahn- und Nasen~rzten fibereinstimmende Ansichten herrschen. Nach 
Besprechung des Gesiehtes eines menschlichen Embryos, des embryonalen Gesichts- 
reliefes und der Entwicklungsgeschichte und Entwieklungsmeehanik der versehiedenen 
Spal~bildungen des Gesichtes kommt Autor zu Iolgenden Schlul~folgerungen: 1. Was 
die Entstehung der Hasenscharten anbelangt, stimmt seine Ansicht mit der Yeaus  
iiberein, dal~ die flit ein bestimmtes Stadium der Entwicklung charakteristische Epi- 
thelmauer an der Stelle des prim~ren Gaumens nicht oder in nut unvollkommener 
Weise yore Bindegewebe durchbrochen und ersetzt wird. 2. Die schr~ge Gesichts- 
spalte ist eine unregelm~l~ig verlaufende Zerreil~ung des embryonalen Gesichtes, welche 
in wechselnder Weise Mund6ffnung, Nasenloch und Lidspalte miteinander verbindet. 
3. Die mediane Oberlippenspalte stellt einen sehr geringen Grad einer cyelopisehen 
Fehlbildung dar. Fri~hwald (Wien).o 

Hills, Ralph G., and Samuel MeLanahan: Brittle bones and blue seleras in five 
generations. (Brtiehige Knochen und blaue Skleren in 5 Generationen.) Arch. int. 
Med. 59, 41--55 (1937). 

Nach sehr a.usgedehnten Bemerkungen fiber die Geschichte, die Nomenklatur, die Erb- 
lichkeit und die ~tiologie der oben genannten Erkrankung berichtet der Verf. tiber ein 10j~h- 
riges M~chen, das mit Frakturen beider Beine und des linken Unterarms zur Behandlung kam. 
2 Jahre sparer wurde sie erneut mit einer Fraktur des reehten Radius und einer Epiphysen- 
16sung der Ulna ins Krankenhaus eingeliefert. Im Laufe der Zeit traten infolge geringfiigiger 
Traumen zahlreiehe Frakturen an allen Extremitaten auf. Aus der Anamnese ist hervorzuheben, 
da] yon 51 Familienmitgliedern 27 yon der Krankbeit befallen waren. Bei den meisten traten 
blaue Skleren, Frakturen und Taubheit gemeinsam auf, w~hrend bei den tibrigen Erkrankten 
entweder blaue Skleren und Frakturen oder eins yon beiden beobachtet wurden. Beiser.o 

Liiseher, E.: 0hrenleiden und Sehwangersehaftsunterbreehung. (Univ.-Klin. /. 
Ohren-, Nasen- u. Halsleiden, Bern.) Schweiz. med. Wschr. 1936 II, 1150. 

Die Schwangerschaftsunterbrechung ist weitgehend yon den in iedem einzelnen 
Staat geltenden Gesetzen abh~ngig. Verl. spricht als Schweizer vom ~irztlichen Stand- 
punkt und kommt zu dem Schlul~, dal~ ein prinzipieller Entseheid bei Ohreiterungen 
und bei der Otosklerose nicht gef~llt werden kann. Die Frage der Schwangerschafts- 
unterbrechung bei erblicher Taubheit wird nicht bertihrt. Moritz Weber (Wfirzburg).o 

Ulrieh, K.: Vom Taubstummenproblem und seinen L~sungsvers'~hen im alten 
Ziirieh. Vjschr. naturforsch. Ges. Ziirich 81, 291--304 (1936). 

Verf. definiert eingangs den Begriff der Taubstummheit. KSnne man alas Grund- 
fibel auch nicht beseitigen, so sei es doch mSglich, den Taubstummen zu befdhigen, 
seine Gedanken lautsprachlich auszudrfieken und die Sprache seiner Mitmensehen 
zu verstehen. Diese Erkenntnis sei erst nach langen K~mpfen Allgemeingut geworden. 
Die soziale Stellung des Tbst. sei in der Zeit von 500 v. Chr. bis in die Mitre des 16. Jahr- 
hunderts nicht ganz klar. Mit Ausnahme weniger besser Gestellter diirften die Tbst. 
ein trauriges Dasein geftihrt haben. Verf. geht dann auf die Stellungnahme der Wissen- 
schaft ein und legt die Auffassung der 4 Fakult~ten dar. Yon grol~er Bedeutung sei 
die ~uSerung des Aristoteles fiber die Tbst. gewesen, der das Ohr als das Organ der 
Belehrung ansah. W~hrend er feststellte, da$ der Tbst. keine geordnete Sprache habe, 
wurde in der Folgezeit daraus, dal~ der Tbst. bildungsunf~hig sei, da er eine gel~hmte 
Zunge babe. W~hrend dieser 2000 5ahre wurden nut zweimal gegenteilige Meinungen 
ge~uBert, und zwar im 1. gahrhundert yon dem ~lteren Plinius und 1300 5ahre sparer 
yon dem portugiesischen Arzt V ale s c u d e T a r a n t a. Auch die Theologic schlol~ sich 



250 

in diescr ganzen Zeit dem vernichtenden Urteil der Philosophie und Medizin an. Die 
Stellung der Jurisprudenz zu den Tbst. entsprach der der iibrigen Fakultiiten, da sie 
yon der herrschenden Weltanschauung abh~ngig war. Die Testierun~ihigkeit der 
Tbst. sei, trotz mancher Milderung im Laufe der Zeit, his zum Code Napol4on beibe- 
halten worden. Die LJsung dieses Problems sci nur infolge Verkettung merkwilrdiger 
Umstiinde noch vor der Aufkl~rungszeit m6glich gewesen, und zwar dadurch, da] die 
hJchste Beamtenwilrde, die Stellung eines Condestable des spanisehen Weltrciches 
in der Familie Velasco  erblich war, aus der eine Anzahl tbst. Kinder entstammte. 
2 yon diesen Kindern wurden im Kloster Salvador de Ofia erzogen and von P e d r o  
Ponc  e betreut. Er brachte ihnen das Schreiben und Lesen und schliel31ich das Sprechen 
bei. Damit sei seine jahrelange Milhe belohnt and das Riitsel der Taubstummen- 
bildung gel6st worden. Sp~iter habe dann R a m i r c z  de C a r r i 6 n  bei einem weiteren 
tbst. Ve lasco  die gleichen Unterrichtseffolge erzielt. Ein Zeitgenosse des Car r i6n ,  
P a b l o  Bone r ,  habe dann dessert Methode schriftlich niedergelegt. Aber sowohl 
die praktischen Erfolge als auch die Schrift B one r s  seien yon der Wissenschaft nicht 
beachtet worden, vielmehr hiitte sie an ihrer alten Anschauung fiber die Tbst. fest- 
gehalten. Ganz vereinzelt nut seien private Taubstummenlehrer aufgetreten, yon denen 
der Schaffhauser Conrad  A m m a n n  genannt wird. Erst um 1750 sei die Taubstum- 
menbildung dutch den Abbd de l ' E p 6 e  in neue Bahnen gelenkt worden. Wenn die 
Ztirichcr in bezug auf wissenschaftliche Arbeit yon jeher geborene Dilettanten gewesen 
seien, so sei gerade durch dicsen Dilettantismas das Taubstummenbildungswesen 
gef6rdert worden. Verf. gibt dann eine Reihe von Beispielen dafilr. Besonders wert- 
voll seien die untei J o h a n n  C a s p a r  L a v a t e r s  Leitung am Carolinum 1665 ver- 
~al3ten 3 Dissertationen, die als die L a v a t e r s c h e  ,,Scola mutorum ac surdorum" 
bekannt seien. W~re dieses Werk ernst genommen wordcn, so w~re die Grilndung 
der ersten Taubstummenanstalt nicht in Paris, sondern in Zilrich, und zwar 100 Jahre 
frilher erfolgt. Erst 100 Jahre nach der L a v a t e r s e h e n  Schrfft werde wieder durch 
Dilettanten das Interesse an der Taubstummenbildung wachgerufen, vor allem dutch 
den Pfarrer Ke l l e r  in Schlieren, einen Zilricher. Er habe sich mit Eifer um die Taub- 
stummenbildung bemilht, das erste Lesebuch filr den Taubstummenunterricht geschrie- 
ben und die erste Z~hlung Taubstummer im Kanton Zilrich veranlaBt. Ke l l e r  hiitte 
dann die unbedingte Notwendigkeit der Taubstummenbildung auch in Ziirich nach- 
gewiesen und in J o h a n n  C onrad  Ul r i ch  einen Mann gefunden, der sich dem neuen 
Beruf des Taubstummenlehrers widmen wollte. InzwiSchen hiitten zwei Methoden 
in der Ausbildung der Tbst. yon sich reden gemacht, die yon Samue l  H e i n i e k e  
aus Leipzig und die des Abb6 de l ' E p 6 e  aus Paris. Die anmai]ende Art H e i n i c k e s  
und die verbindliehe Form Ep4es  h~tten dann dazu gefiihrt, den jungen Ul r i ch  
nach Paris zum Studium der Methode Ep6es  zu schicken. Als Ende 1782 Ep6e eine 
Reihe yon Akademien, u. a. auch die in Zfirich, aufforderte, zu seiner Methode SteUung 
zu nehmen und zu entscheiden, ob seiner oder der Hein ickeschen  der Vorzug zu geben 
sei, h~tte man sich in Zurich filr die Methode Epdes  entschieden. 1796 sei Ul r i ch  
dann nach Ziirich zuriickgekehrt, nachdem er yon 1783--1796 in Genf mit seiner 
Lehrt~tigkeit groi~e Erfolge erzielt h~tte. Zilrich ernannte U l r i ch  zum ,,6ffentlichen 
Lehrer der Tbst.". Leider hiitten Gehalt und Anstalt gefehlt. Trotz vieler Bemiihungen, 
vor allem yon seiten des Begrfinders der Zfiricherschen Hilfsgesellschaft, sei es nicht 
zur Grfindung einer Tbst.-Anstalt gekommen. Ul r i ch  sei als einziger schweizerischer 
Tbst.-Bildungsfachmann der Sache dadurch verlorengegangen, dal~ er Statthalter 
des Standes Zilrich wurde, und auch sein Schiller, Conrad  N~f,  w~ire Zilrich nicht 
treu geblieben, sondern, yon P e s t a 1 o z zi begeistert, nach Yverdon gegangen und hiitte 
dort mit P e s t a l o z z i s  Hilfe 1811 die erste schweizerische Tbst.-Anstalt gegrfindet. 
Erst 1827 sei die Zilricher Tbst.-Anstalt gegrfindet und damit das Problem der Tbst.- 
Bildung auch fiir den Kanton Ztirich gelJst worden. G. Lehmann (Berlin). o 


