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als wie die in einer groBen I~inik. Die langen Auseinandersetzungen des Verf. darfiber, da$ 
eine Magenausheberung immerhin keinen harmlosen Eingriff darstellt, da$ sie weder zu einer 
v511igen Entleerung groBbroekigen Mageninhaltes ffihrt, noch dag sie aueh absolut gefahr- 
los w~re (Aspiration bei der Ausheberung !), kSnnen wit selbstverstgndlich alle untersehreiben 
nnd ebenso ist es wohl begreiflieh, dab eine Magenspiilung vor einer geplanten Narkose fiir 
den Patienten nieht gerade ,,eine angenehme Prozedur" darstellt. DaB diese Erw/~gung und 
das Bedenken, sieh dadureh bei der Klientel unbeliebt zu maehen, maBgebend sein sell ffir 
eine Vornahme oder Unterlassung einer Magenspfilung, leuehtet aber Ref. gar nieht ein; 
denn das tteil des Kranken mug doch das oberste Gesetz /trztlichen Handelns bilden, auch 
in solehen Fgllen. DE bei Inhalationsnarkosen bekanntlieh das Erbreehen haufiger eintritt, 
wenn es aueh bei vollem Magen keine regelm/~Bige Erseheinung (zumal bei Kurz- oder Bausch- 
narkosen) sein sol1, so wird man doeh wohl, wenn irgend m5glich unter solchen Umstgnden 
dann die intravenSse Narkose lieber anwenden, znmal wenn man die Gefahren der Magen- 
ausheberung so hoeh einsehgtzt, wie es bei K. der Fall zu sein scheint. Die beiden wiehtig- 
sten Punkte bei der forensisehen Begutaehtung erwghnt Verf. nur so beilgufig; es ist 1. die 
Frage an den Patienten, wann und was er das letztemal als Mahlzeit zu sich genommen habe, 
um eben ein gewisses Urteil dartiber zu haben, ob der Magen schon als leer anzunehmen ist 
oder nieht. Wenn dabei K. meint, dab man oft yon Kranken absichtlich oder unabsieht- 
lieh false he Auskunft bekommt und man daher das Fragen unterlassen kSnne, so ist dem- 
gegeniiber zu halten, daB eben doch der Arzt seine Pflieht getan hat und sich fiber das Ge- 
fahrenmoment der Narkose zu vergewissern suehte. Wenn durch die Tgusehung des Pa- 
tienten dann ein Aspirationsschaden entsteht, dann ist jedenfalls die ttauptschuld bei dem 
Patienten und nieht bei dem Arzt zu suchen. Der 2. wiehtige Punkt, der bei jeder Beur- 
teilung in fore im Brennpunkt des Interesses steht, ist abet der: Ist der Eingriff unmittelbar 
dringend oder kann man ruhig einige Stunden warren, bis die veto Patienten zugegebene 
Nahrnngsaufnahme keine StSrung der Narkose mehr erwarten l~Bt. Uns seheint dies der 
:Brennpunkt der Frage insofern zu sein, als natfirlich bei lebensnotwendigen und dringliohen 
Operationen ganz andere Gesiehtspunkte maBgebend sind, als wenn es sich um einen Fall 
handelt, bei dem man gut mehrere Stunden warten kann und gerade diese Frage fibergeht 
der Verf. und meint, ,,sie solle hier nieht angeschnitten werden"! - -  Bei aller Anerkennung 
der Bedenken des ats Chirurg so anerkannten Verf. muB ~ch doch sagen, dab wir veto ge- 
riehtlieh-medizinisehen Standpunkt aus seine Stellung nieht teilen kOnnen, wenigstens nieht 
ieh - -  selbst auf die Gefahr bin, als nichtkompetenter ,,Saehversti~ndiger vom grfinen Tiseh" 
vom Verf. abgetan zu werden. Ich eraehte es als eine unbedingte P f l i e h t  des Arztes, bevor 
er eine Inhalationsnarkose ausfiihrt, sich darnaoh zu erkundigen, in welehem Umfang und 
wann der Patient Nahrung zu sieh genommen hat. Naeh dieser Auskunft kann und darf 
er sieh riehten. Ist aber sieher oder auch nur wahrseheinlieh, dab noch im Magen eine wesent- 
liche Menge yon Nahrungsbestandteilen vorhanden sein wird, so mug er in all den F/~llen, 
in welehen keine dringliche Operation vorliegt, sondern we ruhig noch einige Stunden ge- 
wartet werden kann, Inhalationsnarkose und Eingriff aufsehieben. Setzt er sieh fiber diese 
Forderung der Gewissenhaftigkeit hinweg, und es stirbt der Patient durch Erbreehen in der 
Narkose oder nach dieser, so handelt es sich um eine grebe Fahrl/~ssigkeit, um ein schuldhaftes 
/~rztliehes Vers/~umnis und ein Ermittlungsverfahren wegen fahrl/~ssiger T S t n n g  wird 
die Folge sein. Merkel (Mfinchen). 

Vererbungswissenschaft und Rassenh~lgiene. 
Eickstedt, Egon Frhr. v.: Gesehiehte der anthropologisehen Namengebung und 

Klassifikation (unter Betonung der Erforschung von Sfidasien). L Beginn und erste 
Bliitezeit. (Anthropol. Inst., Univ. Breslau.) Z. Rassenkde 5, 209--282 (1937). 

ttistoriseher ~berbl ick fiber die iilteren Rassengliederungen und die ~ltere Er- 
forschungsgeschichte der Sfidasiaten. GSllner (Berlin). 

Eickstedt, Egon Frhr. v.: Gesehiehte der anthropologisehen Namengebung und 
Klassifikation (unter Betonung der Erforsehung yon Siidasien). II. T1. Niedergang und 
Wiederaufstieg. (Anthropol. Inst., Univ. Breslau.) Z. Rassenkde 6, 36--96 u. 151--210 
(1937). 

In  der ersten tti~lfte des 2. Teils seiner umfassenden Arbeit fiber rassensystematische 
Fragen gibt der Verf. eine sehr begrfif~enswerte Zusammenfassung und Ubersicht der 
Rassengliederungen der letzten 100 Jahre, angefangen yon P r i c h a r d  und R e t z i u i s  
his zur jfingsten Zeit. Die zweite H~lfte der Arbeit geht besonders auf die Ergebnisse 
der Deutsehen Studien-Expedition (1926--1929) ein, die zur K1/~rung der Auffassungen 
fiber die rassischen Verh~Itnisse Indiens wesentlich beigetragen hat. Die in erster Linie 
den Fachanthropologen interessierende Arbeit zeigt aber auch dem Fernstehenden, 
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wie notwendig es ist, endlieh in den bestehenden systematisehen Wirrwarr Ordnung zu 
bringen. GSllner (Berlin). 

Reibmayr -~', Albert: Der Eintlull der wirtseha[tliehen Verh~iltnisse-au[ das Schicksal 
der Rassen und Viilker und auf den politiseh-historisehen AusmerzeprozeB derselben. 
Arch. Rassenbiol. 31, 473--482 (1937). 

An verschiedenen Beispielen aus der Geschichte wird gezeigt, daB der in einigen 
wenigen Familien oder Kasten angehgufte Reiehtum sehgdlieh ist, indem er dutch 
zu welt getriebene Bequemliehkeit, Verweiehlichung und Uberernghrung die fiir den 
Kampf urns Dasein wiehtigsten Charaktereigenschafteu .and Willensqualitgten ver- 
dirbt. Der Reiehtum kann nnr dann seine hygienischen und soziM-zivilisatorischen 
Vorteile naeh allen Seiteu bin entwickeln, wenn er niemMs zum Selbstzweek gemacht 
wird, sondern wenn die Ansammhmg groBer Reichtfimer in den Hgnden ,,Weniger" 
auf Kosten ,,Vieler" verhindert, also in einem Staatswesen in erster Linie darauf 
gesehen wird, dab die Verteflung der uationalen Gfiter eine mehr gleiehmgBige, gesunde, 
natiirliehe ist and bleibt. Die Ausffihrungen gipfeln in der Versieherung, dab ein Volk, 
das gesund ist und sich seine es auszeiehnende Charakterart durch vorwiegende Inzueht 
nnd richtige hgyieniseh-solide Lebensffihrung erhglt, unsterblieh ist und anthropo- 
togisch niemals ausgemerzt werden kann, es mfiBte denn gewaltsam ausgerottet werden. 

v. Neureiter (Berlin). 
Campbell, C.G.: Die Geiahr des Rassenvedalls. Volk u. Rasse 12, 407--412 

(1937). 
In den Irrenanstalten der USA. befinden sieh mehr als 400000 Irre and mehr 

als 50000 Epileptiker, in Schwachsinnigenhgusern leben fiber 200000 Geistessehwaehe, 
die Gefgngnisse zghlen 160000 Insassen, die Bezirksgef/ingnisse 200000 and ebenso viele 
die ,,Bezirksh~iuser". Die Kosten der Anstalten tiegen jghrlich zwisehen 1--2 Milliarden 
Dollar. Wenn man noch den Polizeischatz, den Gerichtsdienst, die Haftspesen and 
den angerieh~eten 8chaden in Rechnung stellt, so errechnen sich die Spesen ffir die 
Kriminellen auf 14--15 Milliarden Dollar, das sind 25% des Volkseinkommens. Yerf. 
wendet sich gegen die ,,kurzsiehtige, tSrichte und geffihlsduselige Einstellung", die in 
manchen Kreisen gegenfiber dieser Frage herrscht, weil man glaubt, durch Erziehnng 
�9 md ttumanit//t weiterzukommen. Verf. fordert vielmehr, dal~ a]les getan werden mfisse, 
am erbkranken und kriminellen Nachwuehs ztt verhfiten. Verf. weist auf die scMechten 
Erfahrungen hin, die man mit der Unterbringung yon New Yorker Findlingen in 1/ind- 
lichen kinderlosen Familien gemacht babe. Sic bekamen allm~ihlieh in den Gemeinden 
einen so sehlechten Rnf, dal~ niemand sie mehr haben wollte. Auch der Zwillingsforscher 
Newmann bekennt sich zur Vererbbarkeit der verbrecherisehen Anlage. Nur eine 
wirksame Sterilisierungspolitik k6nne gegen die stere Weiterverbreitung dieser Ubel 
helfen. H. Linden (Berlin).~ 

Adaehi, Buntaro: Das 0hrensehmalz als Rassenmerkmal and der Rassengerueh 
(,,Aehselgerueh") nebst dem Rassenuntersehied der Sehweil~driisen. Z. Rassenkde 6, 
273--307 (1937). 

Dig Beschaffenhei~ des Ohrenschmalzes soll zu dem KSri0ergeruch in einer so 
innigen Beziehung stehen, dal~ beide miteinander vereint anfzutreten pflegen. Bei 
Negern mit penetrantem Achselgeruch soll das Ohrenschmalz welch sein. Das Cerumen 
des Europiiers wird als klebrig, fettig, z/ihflfissig, gelbbraum bezeictmet. Bei den Japa- 
nern ist der Achselgeruch fast aussehliel~lieh eine Erscheinnng des mittlereu Alters. 
Das klebrige Ohrensehmalz tritt schon yon Kindheit an, dagegen in sehr hohem Alter 
nieht mehr auf. Der Geschlechtsunterschied soll dabei gering sein. Weiterhin be- 
richter u fiber Befunde bei den Koreanern, Chinesen, Tungusen, Mikronesiern usw. 
Einzelheiten mfissen in der Arbeit selbst naehgelesen werden. Barth (Berlin).o 

Koller, S.: Rassenuntersehiede im Jahresgang der Sterbliehkeit. (Kerkho//-Inst., 
Bad Nauheim.) Z. Rassenphysiol. 9, 112--123 (1937). 

l~fir 13 Staaten der nordamerikanischen Union mit gr61]erer Negerbev51kerung 
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werden die Monatszahlen der S terbef~l le  Ifir die Weil3en und die Schwarzen getrenn~ 
ver6ffen~liehL wodurch die jahreszeitliehen Eintlfisse auf die beiden Gruppen ver- 
gleiehbar sin& Vor allem zeigt die Sterblichkeit an tterzkrankheiten flit die Weil~en 
und die Schwarzen einen ganz versehiedenen Jahresgang, in geringerem Mal]e triffts 
dies auch ffir die anderen Krankheitsgruppen zn. Im Sommer sind die Monatsziffern 
der  Neger hSher, im Winter die tier WeiBen. Haag (Diisseldorf). o 

Benediet, Francis G.: Race: A factor in human metabolism. (Rasse als Faktor 
im menschlichen Stoffwechse].) (Nutrlt. Laborat., Carnegie Inst. o/ Washington, Wa- 
shington.) Proe. amer. philos. Soe. 78, 101--110 (1937). 

In jahrelangen Versuehen wurden zahlreiche Rassen auf ihre Unterschlede im Stoff- 
wechsel untersucht. Die Ergebnisse, die im einzelnen im Original nachgelesen werden mfissen, 
zeigen, dab deufliehe Unterschiede im Grundumsatz der versehiedenen Rassen bestehen. 
I~imatisehe und Ern/~hrungsfaktoren wurden weitgehend ausgesehaltet, /iuBere Bedingungen 
lassen sieh daher kaum zur Erkl/~rung heranziehen. Die Beziehungen zwischen Grundumsatz, 
ehemiseher Zusammensetzung des Blutes und endokrinem Gleichgewicht bleiben zu unter- 
suchen. Gerstenberg (Rostock).o 

Sehottky, Johannes: Rasse und Selbstmord. Volk u. Rasse 12, 356--357 (1937), 
Es handelt sich um den Abdruek eines Abschnittes aus dem ktirzlich yon S c h of t  ky  

herausgegebenen Sammelwerke ,,Rasse nnd Krankheit" (Mfinehen. 1937), der das 
- -  fibrigens nicht sehr zahlreiehe - -  Bekannte fiber die Beziehung yon Rasse und 
Selbstmord zusammenstellr wobei Verf. rnit gebfihrender Deutlichkeit betont, dab 
zun/ichst einmal alle anderen Mornente (Unterschied yon Stadt und Land, ,,Reli- 
giosit~t" usw.) zu berficksichtigen bzw. auszuschliel~en sind. Es werden dann einige 
Angaben aus der Literacnr (Gfinther ,  S t e i n m e t z  u. a.) kurz referiert. Donalies.o 

Wiilker, H.: Ausleseforsehung, I. Fortschr. Erbpath. usw. 1, 22--36 (1937). 
,,,Auslese' im allgemeinen Sinne is~ ein Begriff der angewandten Erbbiologie nnd 

Rassenhygiene; Fragen der Auslese und Ausmerze sind dem erbbiologiseh gesehulten 
Arzt aus der Rassen- und VSlkerbiologie, abet aueh aus der Erbpathologie her bekannt. 
Eine Ausleseforsehung, die sich nicht auf spezielie Erbkrankheiten allein beschrankt, 
befal~t sich mit den allgemeinen Fragen einer Sonderung der Erbanlagen (Siebung) 
und ihrer Vermehrung, Erhaltung oder Verniehtung (Auslese und Ausmerze) in einem 
Volke. Das Thema in dieser allgemeinen Form bezieht sich dabei weniger auf grobe 
Erbschiiden, wie die Erbkrankheiten, als vielinehr auf ,normale' Erbgutunterschiede, 
aus deren Verschiedenartigkeit sieh Leistungsunterschiede unter den Menschen ergeben. 
Da die Erbanlagen selbst nieht erfal~bar sind, dienen Leistungsunterschiede und Lei- 
stungsanforderungen als Mal~stab ffir Auslesewirkungen. Siebnng, Auslese und Aus- 
merze sind im Rahraen dieses Themas fiir die verschiedenen Gruppen in einem Volk, 
die sich dutch Erb- und Leistungsunterschiede abgrenzen lassen, zn untersuchen." 
Mit diesen Worten leitet der Verf. seinen Sammelbericht fiber Arbeiten ans dem Ge. 
biete der Ausleseforschung ein; doch ist es mehr als eine b]ol~e Aneinanderreihung 
kurzer Referate fiber einschl~gige Arbeiten -- man merkt vielmehr in jedem Abschni~t 
des Berichtes, wie sehr sich der Yerf. selbst mit den verschiedenartigen Problemen 
beschaftigt und sie durchdrungen hat, und wie meisterhaft er sich deshalb auf die Sich- 
tung der einschl~igigen Arbeiten und auf die sinnvolle Zusammenordnung des Wesent- 
lichen versteht. Verf. gliedert sein Referat in fo/gende Problemgruppen: 1. tIeraus- 
bildung yon Siebungsgruppen, 2. ihre Erhaltung oder AuflSsung dutch Paarnngs- 
siebung, 3. Unterschiede in der zahlenm/~gigen Yermehrnng in einzelnen Volksteilen 
(differenzierte Fortpflanzung) und Gegenauslese, 4. Aufhebung der Fortpflanzungs- 
mSglichkeit dutch Ausmerze, 5. AuslesevorgSnge innerhalb besonderer Gruppen 
(Bauerntum, Auslese in der Geschichte). Doch fiihrt Yerf. keine scharfe Trennung 
dieser Einzelthemen dutch, da ja viele der yon ihm referierten Arbeiten mehrere der 
angegebenen Punkte gemeinsarn behandeln. Der vorliegende 1, Teil des Sammel- 
referates beseh/~ftigt sich dabei zun~chst mit den Problemen der ,,Siebung" oder ,,sozialen 
Auslese" der Erbanlagen, der ,,Paarungssiebung", der ,,Inzucht"-Gruppen und der 
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Abstammung aus Ziichtungskreisen, der unterschiedlichen Fortpflanzung and schlieg- 
lieh des Ledigenanteils, K. Thums (Mfinchen).o 

Kiihn, Arthur: Inzueht und Auslese in zwei Eifeldiirfern. (Wiss. Abt., Museum/. 
Volkshyg., KSln.) Arch. Rassenbiol. 81, 482--505 (1937). 

In den beiden EifeldSrfern B. und E. wurden Untersuehungen fiber Inzucht und Auslese 
angestellt. Zun~ichst fiel auf, dab in beiden Orten einzelne Familiennamen besonders geh~uft 
auftraten, so tragen in B. 71% der GesamtbevSlkerung nur 12 verschiedene Familiennamen, 
in E. 84,13% nut 29 Namen, 40% sogar nut 6 Namen! Ebenso sind 82% der in B. lebenden 
BevSlkerung dort geboren, 9 % stammen aus naehster Umgebung und nur9 % sind aus ent- 
fernteren Orten zugewandert. Fiir E. lauten die entsprechenden Zahlen 87,62%, 6,2% und 
6,2%. So ist es auch zu erkl~ren, dab gleiche Paare in versehiedenen Ahnentafe]n vorkommen, 
z. B. in B. ein einziges Paar in 11 Ahnentafeln. Verwandtenehen II. bis IV. Grades gab es 
in B. 12 %, in E. 27 %. Der Almenverlust beirut in B. 51,3 %, in E., das aus technischen Griin- 
den besser erfaBbar war, sogar 64,1%. Es geht aus diesen Zahlen eindeutig hervor, dub in 
beiden Often starke Inzueht herrscht und es stiinde demnach zu erwarten, dal3 die beiden 
Sehi~digungen der Inzucht, das Herausmendeln rezessiver Erbeigensehaften und die Ver- 
ringerung der Fortpflanzungsf~higkeit klar hervortri~ten. Dem ist abet nicht so. Weder ein 
gehi~uftes Auftreten yon Erbkrankheiten oder Degenerationserscheinungen, noeh eine Ver- 
ringerung der Kinderzahlen lieB sich feststellen. Le~ztere betragen 4,5--5 Kinder je frucht- 
bare Ehe in B. und 6,3 Kinder in E. Auf Grund dieser Ergebnisse kommt der Verf. zu dem 
Sehlul], dag die BevSlkerung beider Orte auBerordentlich erbgesund sei, und da yon aul3en 
keine ungiinstigen Erbanlagen, eben infolge der fortgesetzten Inzueht, hereingetragen wtirden, 
k6nne es auch zu keinem Zusammentreffen ungiinstiger Anlagen kommen. Hinzu kommen 
noeh die Ausmerzungsvorg~nge, dutch die Untfiehtige yon der Fortpflanzung ausgeschlossen 
blieben. Im Gegensatz zu der guten k6rperlichen Gesundheit, li~l~t die geistige Regsamkeit in 
den beiden DSrfern, besonders aber in B. zu wiinsehen fibrig. Diese Tatsaehe erkl~rt der 
Verf. mit der Abwanderung, dutch die gerade die geistig Beweglichen ihrer tteimat entzogen 
wiirden. Der Grund hierfiir sei wieder in den sehlech~en wirtschaftliehen Verh~ltnissen zu 
suchen, die in B. noch ungiinstiger waren als in E. Auch die Inzucht an sich sei vor allem 
wirtschafttieh bedingt, da die Leute einfaeh nicht die MOglichkeit hiitten, ihre Ehepartner weir 
herzuholen, aueh sei es bei der in der Eifel iibliehen landwirtschaftliehen Teilung nieht mSg- 
lich, einen en~legeneren Aeker zu bewirtschaften. Geographische tlindernisse ki~men nur ffir 
E. in Frage. Plachetsl~y (Berlin). 

Zehnder, Arnold: Zur Kenntnis der Somatologie der mongoloiden Idiotie unter be- 
sonderer Beriieksiehtigung der Kiefer- und Zahnverh~iltnisse auf Grund der Untersuehung 
yon 36 F~illen. (Med. Univ.-Poliklin., Ziirieh.) Arch. Klaus-Stiftg 12, 421--494 (1937). 

VerI. konnte an 36 F~llen mit klassischer mongoloider Idiotie (vorwiegend Anstalts- 
insassen aus der Nordost- und Zentralschweiz) anthropologisehe Messungen vornehmen 
und die Kiefer- und Zahnbefunde erheben. Die Megergebnisse wurden flit die einzelnen 
Merkmale in Frequenzpolygonen zusammengestellt, die jedoch mit Ausnahme des 
Nasenindex keine stgrkere Einheitlieh]~eit erkennen liel3en. Unter den 36 Mongol- 
idioten befanden sich 19 mit Hyperbrachycephalie, 16 mit Braehycephalie (L~ngen- 
Breitenindex zwischen 81,55 und 85,38). Nur ein Fall war mesoeephal. In bezug auI 
die Lgngen-Breitenindices des Kopfes stehen, so stellte Verf. lest, die mong01oiden 
Idioten den Zwergwuchsformen (endemischer Kretinismus, Chondrodystrophie, reces- 
aiver proportioneller Zwergwuchs I t a n h a r t s )  niiher als den Angeh6rigen gewisser Pri- 
mitivrassen (Nogau-Buschmgnner, Eingeborene yon Neu-Guinea). Die allgemeinen 
Somatisehen Befunde mit Einschlul~ der Kieferform entsprechen den Angaben in iilteren 
YerSffentlichungen fiber den Mongolismus. Eine Ausnahme bilden die Ergebnisse tiber 
die Zahnverhgltnisse. Auf Grand seiner Befunde kommt Verf. zu dem ScMui?, da~3 sich 
,,Stellungsanomalien der Zghne nicht hi~ufiger als bei Normalen Ianden". Das bier 
vorliegende, yon allen bisherigen Untersuchungen abweichende Ergebnis mag zum Tell 
dutch die Art des Vergleichsmaterials bedingt sein, vorwiegend jedoch durch den Aus- 
zghlungsmodus. Es wurden n~mlich die verschiedensten Stellungsanomalien in ihrer 
Gesamtheit zu der Zahl aller ,,erfal3ten" Zghne in Beziehung gesetzt. Die Tatsache, dal~ 
in dem Material des Verf. bei 10 yon 34 Gebissen ein Diastema vorlag, spricht fiir eine 
nich~ unerhebliehe Hgufung dieses Merkmals bei den mongoloiden Idioten and gegen 
die verallgemeinerte Schlul3folgerung des Verfi Portius (Hildburghausen). 
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Kernbaeh, M., und V. Hurghi~iu: Somatometrische Vererbung bei einer Familie 
yon drei Generationen und 42 Abstiimmlingen. Arch. Inst. Med. leg. Univ. Cluj. 1937, 
9--27 [Rum~nisch]. 

Die Verff., unter dem Einflul] der Forschungen yon F i s c h e r - L e n z - V e r s c h u e r -  
Wen inge r ,  stellen kurz die Resultate, welehe sie bei einer zahlreichen Bauernfamilie 
erzielt haben, dar. Veto somatischen Standpunkte wurden F~/rbungsfaktoren und 
die morphologisehen Merkmale untersueht: die Kopfform, die Form der Stirne, der 
Nase, der Augenbrauen, des Mundes, des Kinns und des Ohres. Im a]lgemeinen stimmea 
die Resultate mlt den Tatsaehen iiberein. Uber diese Merkmale konnte man keine 
Bereinignng in bezug auf Gesehlecht nnd Alter darstellen, well den Verff. die Methode 
fehlte. Die metrisehen Merkmale wurden nach den Empfehlungen yon W e n i n g e r  
bearbeitet. Es wurde folgendes untersueht: L~nge- und Breiteindex des Kopfes, 
Lgngen-Hhhenindex, Transversal-Frontparietalindex, Gesichtsindex, Stirnindex, Nasen- 
index, Kinnindex und Ohrindex. Fiir die niehtklassifzierten Organe wurden neue 
Einteilungen gemaeht. Es wurden noeh 3 Korrelationsindexe versehiedener Gesiehts- 
teile untersucht: Jochbogenbreite, Unter~:ieferwinkelbreite, Stirnhhhe-Physiognomische 
Gesichtshhhe, grhl~te Stirnbreite, Jochbogenbreite. Die Verff. glauben nach den er- 
folgten Resultaten annehmen zu diirfen, dab die metrischen MerkmMe ffir die Forsehung 
der Vererbungslehre sehr wertvoll sind. Sie ziehen keine Folgerungen, well die 
Nachforschungen noch fortgesetzt werden. Autore/erat.o 

Sehulz, Wolfgang: Wesen and Bedeutung der me nsehliehen Konstitntion. Grund- 
siitzliehes zur Konstitntionslehre der (~egenwart. Konstit. u. Klin. 1, 12---16 (1938). 

Unter ,,Konstitution" hat man - -  im Gegensatz zum Typns - -  zu verstehen 
,,denjenigen Anteil der mensehliehen Leiblichkeit, der in Bau und Funl~ion seine 
Einzigartigkeit o!fenbart". Dutch die Konstitution werden Art und Ablauf der Reak- 
tionen und Funktionen bestimmt. VerI. glaubt, die wissenschaftliche Medizin des 
vergangenen Jahrhunderts babe ,,in bewul~t einseitiger Weise das vernaehlgssigt, was 
das Individuelle, Niehtwiederholbare der menschlichen Natur betrifft". Die ]etzten 
Erkenntnisse fiber die Konstitution eines Menschen khnnen nur Erblehre und Ent- 
wicklungsgeschichte geben. ,,Das Individnum stirbt an einer Krankheit, einer fehler- 
haften Konstruktion, die es schon mit auf die Welt gebraeht hat." Die Konstitutions- 
lehre steht heute am Anfang. Die ttormonforsehung kann ftir Konstitutionslehre 
und Konstitutionspathologie yon wesentlicher Bedeutung werden. H. Glatzel. o 

Lange, Johannes: Uber die Grenzen der Umweltbeeinflullbarkeit erblieher Merk- 
male des Mensehen. Forseh. u. Fortsehr. 13, 257--258 (1937). 

Die vorliegende Verhffentliehung stellt den gedr~ngten Auszug eines Referates 
dar, das J. Lange  auf der Tagung der Dtseh. Ges. I. Vererbungswissenschaft, Frank- 
furt 1937, hielt, lJber die Grenzen der UmweltbeeinfluI~barkeit erblieher Merkmale 
des Mensehen kann nut die Zwillingsforsehung Aufschlul] geben. Was sieh an Unter- 
schieden bei eineiigen Zwillingen finder, mug unter dem EinfluJ] eines verschieden- 
artigen Umweltsehieksals entstanden sein. Sehon die vorgeburtliehe Umwelt ist ffir 
die sp/itere Entwicklung yon unvergleiehlieher Bedentung, und zwar im besonderen 
MaJ~e fiir Zwillinge, da die Entwieklungsbedingungen innerhalb der Gebiirmutter fiir 
die Paarlinge vielfaeh stark versehieden sind und die ihrer Anlage naeh gleiehen 
Zwillinge nieht ganz selten als nnabgnderlieh versehiedene Mensehen zur Welt kommen 
lassen. Dazu kommt die ziemlieh allgemein giiltige Erkenntnis, dag pathologisehe 
Anlagen in hohem Mal3e amweltlabil, normMe dagegen in hohem Mal~e umweltstabiI 
sin& Aneh die Zwillingseigensehaft als solehe bringt Gefahren mit sieh, welehe die 
Lebenssehieksale der Paarlinge vielfaeh versehieden gestMten. Aus den spgter bei 
Zwillingen gefundenen Yersehiedenheiten wird man also nut mit grhl~ter u 
Sehlfisse auf naehgeburtliche Umwelteinfliisse ziehen khnnen. Wie die vorgebnrtliehen, 
so k6nnen aueh die in die friihe Kindheit zuriiekreiehenden Umweltwirkungen alle 
spg, teren Lebensvorgifnge unter vergnderten Bedingungen ablanfen lassen. Die ent- 
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scheidenden Umweltwirkungen liegen fast ansnahmslos auf sehr frfihen Sttifen der 
Entwicklung, was besonders auch ffir die seelische Entwicklnng des Menschen gilt. 
Die Anlagen zu erblichen SeelenstSrungen sind nieht umweltlabil, sondern entwick- 
lungslabil. Ffir die Yerstandesentwicklung kommt es im Rahmen der Anlage offenbar 
ganz vorwiegend auf die planm~ige Ansbildung geistiger Werkzenge an, die, wie 
gestaltliche Merkmale, bestehen bleiben und tinter Umstgnden ganz verschiedenartige 
geistige Weltbilder aus den gleichen Anlagen hervorgehen lassen; ~hnliches seheint 
auch fiir das Gebiet der Char'akterentwicklung zu gelten. K. Thums (Mfinchen). o 

Weninger, Margarete: Zur Anwendung der Erbformeln der quantitativen Werte 
der Fingerbeeren im naturwissenschaftlichen Vatersehaftsnaehweis. (Anthropol. Inst., 
Univ. Wien.) Z. mensehl. Vererbgs- n. Konstit.lehre 21, 206--219 (1937). 

Yerf. hat sich an Hand des Materials des Anthropologischen Institutes in Wien 
in dankenswert kritiseher Art mit der MSglichkeit eines Atisschlusses der Vaterschaft 
dutch die Untersuchung der Papillarlinienmuster besch~ftigt. Sie weist daranf bin, 
dal~ ein Ansschlnl~ der Yaterschaft in allen Grenzf~llen nicht verantwortet werden 
kann, well an die MSgliehkeit yon Manifestationssehwankungen gedacht werden mu~. 
Sie bringt ffir derartige M6gliehkeiten Beispiele, ffigt jedoeh hinzu, dab sich allgemein- 
gfiltige Regeln sehwer geben ]assen. Im ganzen werde ein sicherer Aussehlul] der Yater- 
sehaft nur selten in Frage kommen. (Ich erw~hne in diesem Zusammenhang die Disser- 
tation yon v o n We h r e n: ,,Untersuehtingen fiber die Vererbliehkeit des quantitativen 
Wertes der Fingerbeerenmnster und ihre Yerwertbarkeit in gerichtlich-medizinischer 
Hinsieht." GSttingen 1937. Dieser Verf. hat die Papillarlinienmuster yon 32 Familien 
mit zusammen 42 Kindern naeh der Methode yon B o n n e vie- O e ip e 1 dnrehtintersueht. 
Bei 7 Kindern aus insgesamt 6 Familien fanden sieh Ausnahmen yon der Erwartnng, 
die abet ebenfalls durch Manifestationssehwankungen erkl~rt werden k6nnen. Ref.) 

B. Mueller (Heidelberg). 
Gotts~hick, J.: Die beiden tIauptfragen der Zwillingsbiologie. Arch. Rassenbiol. 

31, 377--394 (1937). 
Yerf. formuliert erneut seine Stellungnahme bezfiglieh der Eiig]~eitsfrage und geht 

dann auf die Frage der ,,Zwillingsbeobachttingen als biologisches Beweismittel" ein. 
Nach wie vor bleibt er der Auffassung, dal~ die Eiigkeitsdiagnose nach dem ~hnlich- 
keitsveffahren methodisch unvollst~ndig ausgebaut sei. Eine Fehlerm6glichkeit wird 
darin gesehen, dal~ bei dem ~hnliehkeitsverfahren die ~hnlichkeitsverh~ltnisse bei den 
n~ehsten Verwandten nicht oder zn wenig berfieksichtigt werden. Weiterhin wird die 
Beantwortung der Fragen gefordert, in wie vielen Merkmalen EZ. fibereinstimmen 
mfissen, und wie grol] die Ubereinstimmung im einzelnen sein mul~. Der Standpunkt, 
dab Zwillinge in 2 Gruppen zerfallen, ,zwisehen denen pra~:tisch kein ~bergang ge- 
funden wird" (Siemens), wird abge]ehnt. An 3 Beispielen wird gezeigt, da/] es woht 
zwischen diesen beiden Gruppen Uberg~nge hinsiehtlieh der ~hntichkeit geben L=ann. 
An einem weiteren Beispiel aus dem russischen Schrifttum wird gezeigt, dal~ zuweilen 
Sippenbefunde gegen Zwillingsbefunde sprechen kSnnen. Es wird daher ffir die Eiig- 
keitsdiagnose Berfieksichtigung der Sippe gefordert, weiterhin durch erneute, systema- 
tisehe Chorionuntersuehung'en bei Zwillingen 1. zti erkennen, ob es nicht doch PZ., 
also sieher erbungleiche Zwillinge mit nut einer Eihaut gibt; 2. noch genatiere Sehlfisse 
fiber die J/~hnlichkeit erbgleieher und vermutlich erbungleieher Menschenpaare and fiber 
ihre naehgebtirtliche Entwieldung zu gewinnen. Hinsichtlieh der 2. Frage der Aus~ 
fiihrtingen wird betont, dull Zwillingsbefunde allein nie etwas iiber die Erbliehkei~ 
eines Merkmals aussagen kSnnen. Nicht erbanalytisehe, sondern umweltanalytische 
Arbeit wird mittels der Zwillingsbeobachtungen geleistet. Da EZ. theoretiseh vSllig 
erbgleich sind, mfissen Merkmalstinterschiede bei ihnen umweltbedingt sein. - -  Die Ans- 
fiihrtingen des Yerf. erseheinen sehr bemerkenswert und geeignet, vor einer kritiklosen 
Anwendung der ~hnlichkeitsmethode bei der Eiigkeitsbestimmung, vor allem aber vor 
kritiklosen Schlul]folgerungen zu bewahren. G~nther (Berlin). 
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Piister, Alwin: Beobachtungen an eineiigen Zwillingspaaren. (S~iuglingsheim, 
Kanton. Frauenl~lin., Zi~rich.) Arch. Klaus-Stiftg 12, 587--629 (1937). 

16 eineiige ZwiUinge, die in den tetzten 10 Jahren in Behandlung des Siiuglings- 
helms der kantonalen Franenktinik Ziirich waren, warden yon dem Verf. hinsiehtlich 
tier ~hnliehkeit normaler und erkrankter Organe und Organsysteme untersucht. 
S~imtliche Zwillinge waren Friihgeburten. Die Eiigkeitsdiagnose wurde auf Grund des 
Eihautbefundes gestellt und sp~ter dutch die Ahnliehkei.tsuntersuchung naeh Siemens 
erg~nzt. - -  Die Durehblutung der Haut stimmte bei makroskopischer Untersuehung 
bei allen Partnern iiberein. 2 Paare zeigten konkordant livide marmorierte Verf~rbung 
der Extremit~ten. Ffir die Ekzembereitsehaft glaubt der Verf. eine genotypische An~ 
]age annehmen zu kSnnen. Haarfarbe und -form, Lokalisation, Form and Drehsinn 
der Withe! waren vSllig gleieh. - -  Alle untersuehten Paare wiesen raehitisehe Zeiehen 
in konkordanter Ansbildung auf. Hernien traten bei 7 Kindern konkordant, bei 3 dis- 
kordant anf. Da bei einigen spgter naehuntersuehten Kindern keine Hernien mehr 
festznstellen waren, glaubt der Verf. dam exogenen Moment der Friihgeburt gr61~eren 
Einflul~ zusehreiben zu diirfen. Ieterus neonatorum wurde in 78% konkordant ge- 
funden. Bei einem Paare wurde nur der Partner gelb, der bei der Geburt eine Gehirn- 
blutung erlitten butte. Es wird angenommen, daft das bei der Resorption dieses Blutes 
entstandene Bilirubin mit der physiologisehen Bilirubin~mie zusammen den Ikterus 
verursacht babe. Dieser 3unge zeigte in der Folgezeit such andere Abweiehungen. Er 
blieb in der geistigen und kSrperliehen Entwieklung hinter dam Zwillingsbruder zurtick, 
bekam Wutanfiille, der Seh~del wurde auffallend sehmaI und hoeh. Es traten neuro- 
togische Ausfallserseheinungen auf. - -  RegeIm~tBige Untersuehungen des roten und 
weii~en Blutbildes sowie des Hb.-Gehaltes ergaben fiir die roten BlutkSrperchen weit- 
gehende Ubereinstimmungen ira Gegensatz zu den weif.~en, die quantitativ wie qualitativ 
naeh Ansieht des Verf. stark yon Umweltfaktoren beeinflul]t warden. Ein Paar (beide 
Partner mongoloid) erweekt besonderes lnteresse. Einer der Partner wurde im Alter 
yon 2 Jahren wegen seines Mongoloismus rSntgenbestrahlt und starb 21/~ Jahre spgter 
an einer Leukgmie, wghrend der niehtbestrahlte Partner zur Zeit der Untersuehnng 
(31/~ 5ahre naeh der Bestrahlung) noah gesund war. Verf. glaubt der R6ntgenbestrah- 
lung eine ~tiologische Rolle zusehreiben zu kSnnen, sei as, dull bei sehon vorhandener 
Disposition die Bestrahlung die Manifestation der Leukose bewirkt hat, sei as, daf~ 
durch die Bestrahlung die Disposition znr Leukose etwa in Form einer Korrelations- 
stSrung gesehaffen wurde. - -  Wenn such die kleinen Zahlen keine weitergehenden 
Sehliisse zulassen, so ist doeh die Obereinstimmung beim Vergleieh mit Ergebnissen 
anderer Untersueher bemerkenswert. He[mann (Berlin-Oharlottenburg). 

Bellincioni, Rosa: Contributo alia eonoseenz~ delle psieosi nei gemelli. (Beitrag zur 
Kenntnis der Zwillingspsychosen.) (Osp. Psichiatr, Firenze.) Russ. Studi psiehiatr. 
~6, 790--796 (1981). 

Zwei in gleieher Umgebung lebende, allem Anschein naeh e~neiige Zwillinge er- 
krankten gleiehzeitig an einem psyehogenen Yerwirrtheitsuustand ira Anschlul~ an 
heftige Gemiitsbewegung; auslOsendes Moment war im 1. Fall eine Liebesentt~iuschung, 
im anderen die seelisehe Erschiitterung durch die Erkrankung der Schwester. Die 
Krankheit danerte bei beiden nahezu 2 Jahre and wies naeh Symptomen and Verlauf 
viele ~hnliche Zfige auf. Liguori-Hohenauer (Illenau).o 

0ggioni, Gianfilipl~O: Contribute aUa eonoseenza delle psieosi gemellari. (Beitrag 
zur Kenntnis der Zwillingspsyehosen.) (Clin. per le MaIatt. Nerv. v Ment., Univ., Bo- 
logna.) Russ. Studi psiehiatr. 26, 919--929 (1937). 

Es wird eirt 38ji~hriges, r~onoohorisch-bi~mniotisches ZwiUingspaar beschrieben. Bei 
tier einen Partnerin ist mit 30 Juhren im AnschluB an eine Unterleibsoperation nach Endo- 
metritis ein delirant-halluzinatorisoher Zust~nd aufgetreten. Nach mehrf~chen, kurzdauern- 
den Erregungszust~nden hat sich jetzt ein typisch-schizophrenes Krankheitsbild entwickelt. 
Die andere Partnerirt ha~ mit 30 Jahren in einer depressiven Verstimmnng einen Suieidver- 
such begangen. Naeh einigen voriibergehenden halluzinatorischen Erregungszust~nden leidet 
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sie nun an einer sicheren ScMzophrenie. Trotz des verschiedenartigen Krankheitsbeginns 
ist das klinische Bild der Psychose heute bei beiden Schwestern weitgehend ahnlich geworden. 
Verf. halt eine polymere Vererbung der Schizophrenic fiir mSgheh: Wich~iger als die eigent- 
lichen Erbfaktoren erscheinen ihm allerdings gewisse in den Eizellen liegende Faktoren. 

Brugger (Basel). o 
Berry, Mildred Freburg: Twinning in stuttering families. (Zwillinge in Stotterer- 

sippen.) Human Biol. 9, 329--346 (1937). 
Die Untersuchungen gingen yon einem Material yon 461 stotternden und 500 nicht- 

stotternden Kindern aus. In den 461 Stotterersippen wurden 32real Zwillinge gefunden, 
darunter 2 Zwillingsgeburten in einer Fami]ie, Bei dem Vergleiehsmaterial fanden 
sich 15 Zwillingspaare. In 20 Sippen mit einem Zwillingspaar, yon denen einer oder 
beide Partner stotterten, wurden unter 60 Einzelkindern 3 Stotterer gefunden. In 
10 Sippen mit einem Zwillingspaar, yon denen kein Partner stotterte, stotterten 10 
-con 39 Einzelkindern. - -  Eine Eiigkeitsdiagnose wurde nicht eigens gestellt. Nach der 
Wahrscheinlichkeit rechnet Verf. mit 11 eineiigen Zwillingen in seinem Material. Von 
3 Paaren stand die Eineiigkei~ lest. 2 davon waren bezfigHch des Stotterns konkordant. 
- -  In 1/~ngeren Ausffihrungen fiber das Zwillingssehrifttum wird auf die Korrelation 
zwischen Linksh/indigkeit und Zwillingen hingewiesen. Untersuchungen fiber Links- 
h/~ndigkeit ergaben das Bestehen einer Korrelation zwisehen Linksh/indigkeit nnd 
Stottern. Ffir diese werden als gemeinsamer Nenner genetische Faktoren angenommen. 
Als Ergebnis seiner Untersuchungen kommt Verf. zu dem Schlub, dab in Stotterer- 
sippen geh/~uft Zwillingsgeburten vorkommen, und dab die ZwHlinge dann h~ufiger 
stottern als die Einzelkinder der betroffenen Sippe. Gi~nther (Berlin).~ 

Szendi, Bahlzs: Intrauterin erworbene (nieht ererbte) MiBbildungen. Beitr~ige zur 
Zwillingspathologie. Orv. Hetil. 1987, 1034--1036 [Ungarisch]. 

Naeh allgemeiner Auffassung kommen Mibbildungen dutch Vererbung zustande, 
Mutationen der Gene, Erkrankungen des Eies kSnnen bier eine Rolle spielen. Ver- 
~nderungen im wachsenden Ei kSnnen durch Gift- oder Strahlenwirkung, vielleieht 
such dutch kosmische Ver/inderungen auftreten. Verf. beschreibt 2 F/~lle yon ein- 
eiigen Zwillingen, in welchen das eine Kind normal, das andere mibgebildet war. In 
beiden F~llen bestand Hydramnion, die Zwillinge waren monochorial, die Nabel- 
gef/~be kommunizierten miteinander. Im ersten Fall bestand bei einem Kind Raehischise 
und eine Geschwulst des Kieferfortsatzes. An der Mibgeburt des zweiten Falles wurde 
Rachischise, Hydrocephalus, Aplasie der Nieren und der Genitalien beobachtet. Die 
F~lle beweisen, dab MiSbildungen nicht framer dutch Ver~nderung der Erbmasse zu- 
stande kommen; w/ire dies der Fall, so h/itten in diesen F/~llen aueh die Zwfllings- 
schwestern mil3gebildet sein mfissen. Verf. betont die Wichtigkeit dieser F/ille vom 
Standpunkte der Zwillingss denn sie beweisen, alas an eineHgen 
Zwillingen verschiedene konstitutionelle Eigenschaften beobachtet werden kSnnen. 

Felix Gdl (Budapest). o 
Hiissy, Paul, und S. Schwere-~-: Vererbungsversuehe an Pflanzen naeh RiJntgen- 

bestrahlung. (Kantonal. Frauenklin., Aarau.) Zbl. Gyn~k. 1937, 232r 
Bei RSntgenbestrahlung yon u faba- (dicke Bohne) Keimlingen fanden sich 

neben Letalmutationen in der F 1- und F2-Generation verschiedene Mutationen wie 
Zwergwuchs und abnorme Blfiten- und Blattformen. Bei der sehw~chsten Dosierung 
zeigten sieh die St5rungen erst in der 2. Generation, was wohl auf recessives Yerhalten 
der mutierten Erbanlagen zuriiekzuffihren ist und dem Verf. zu ernsten Bedenken 
Anlab gibt. Er mSchte wegen dieser Beobachtungen die tempors Sterilisierung der 
Frauen endgiiltig ausgeschaltet wissen und ffihrt 2 F/ille yon Mibgeburten naeh 
Sehwaehbestrahlung der Mutter an. (Bei uns soll bekanntlich schon seit mehreren 
Jahren die RSntgenbestrahlung zum Zwecke der tempors Sterilisierung nut in 
F/~llen dringender Indikation angewandt werden. Es ws dringend zu wiinschen, 
alas bald Mittel und Wege gefunden werden, sie iiberflfissig zu machen und damit 
zu verbieten. D. Ref.) M. Werner (Frankfurt a. M.). 

Z. f. d. ges. Gerichtl.  Medizin. 29. Bd. 33 
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Rodenaeker, Georg: Eine riintgenographisehe: Verfolgung von VererbungsVor- 
g~ingen. Ver6ff. wiss. Z. labor, photogr. Abt. AGFAS, 224 229 (1937). 

An 22 Mitgliedern einer Familie, die 3 Generationen angeh6rten, wird mittels 
R6ntgenaufnahme die Yererbung einer Knoehenmii3bildung (Knorpelwucherung und 
Knochenverktimmerung) gezeigt. Die Vererbung erfolgt nach den Mendelschen Ge- 
setzen und ist nicht geschlechtsbedingt. Die prim/~te Ursache der Mil~bildunge n ist; 
eine Anlagest6rung des Knorpels, die sieh sekund~r in 2 verschiedenen Erscheinnngs- 
formen, niimlich als Knorpelwucherung oder Ms Knochendefekt ~uftert. H. Linden. 

Gottsehaldt, K.: Uber die Vererbung yon Intelligenz und Charakter. (Erbpsychol5 
Abt., Kaiser Wilhelm-Inst./. Anthropol., Menschl. Erblehre u. Eugenik, Berlin-Dahlem.), 
For~schr. Erbpath. usw. 1, 1--21 (1937). 

Der ~berbliek fiber die bisherigen Arbeiten zeigt bei gleichzeitigem tIinweis auf die 
methodologischen Schwierigkeiten der erbpsychologischen Forschung, dag die Erbbestimmt2 
heir des Psyehischen ~uf vielen Gebieten nicht zu bezweifeln ist. Li~ers (Berlin-Buch). ~176 

Itirsz[eldowa, Hanna: Eintlult der Vererbung an[ die 1)athologie des Kindes. Ped- 
jatr. polska 17, 408--419 (1937) [Polnisch]. 

H i r sz fe ldowa  befai]t sich im vorliegenden Referat mit der Bedeutung der Ver- 
erbungslehre flit die Pathologie des Kindes. Zuvor bemerkt H., dag sie unter Konsti- 
tution die Reaktivit/~t versteht, die durch innere und manche iiul~ere Reize, insofern 
die ]etzteren unbedingt auf den Organismus einwirken und einen integralen Einflul~ 
auf dessen EntwicMung ausfiben, ausgel6st wird. Sodann bespricht It. versehiedene 
Krankheitsanlagen nnd Krankheitsbilder bei Kindern, die yon der Vererbung abhiingig 
erscheinen. Nach tI. besitzt das befruchtete Ei sowohl die physische wie anch die 
psychische Konstitution des Individuums, die ~ulteren Einflfisse bilden nut Aus16sungs= 
oder Modifizierungsmomente. Da die Erfahrung bewies, da~ man entweder einen oder 
mehrere Gene erben kann,die aber ihren Ausdruck nicht immer in demselben klinischen 
Bild finden mfissen, so soll die Pathologie des Genotypus die Differentialdiagnose auf 
Grund des Ph~notypus ergi~nzen. Zum Schlul~ beantragt tI. die Errichtung yon Ambu- 
latorien ffir Zwillingsuntersuchungen als zweckm/il~ige Institute zur Vererbungs- 
forsetiung. Endlieh regt tI .  die Einffihrung yon Vorlesungen fiber klinischen Konsti- 
tutionalismus an. L. Wachholz. 

Sehmidt, Georg: Uber die Naehkommen bei Potatorium beider Eltern. (Psychiatr. 
u. Nervenklin., Univ. Erlangen.) Erlangen: Diss. 1937. 39 S. 

Aus 1400 Fiirsorgeakten der St~dte Nfirnberg und Fiirth ermittelte der Yerf, 
die F/~lle, in denen Yater und Mutter Trinket waren und untersuehte alle erreiehbare~r 
Sippenangeh6rigen. Yon 13 so gefundenen Familien waren 6 kinderlos trotz zugege- 
benen Gesehlechtsverkehrs. Den restliehen 7 Ehen sind 35 Kinder entsprossen, die 
fiber 3 Jahre alt wurden. Von den 14 Elternteilen dieser Kinder sind 5 sehwaehsinnig, 
8 sind ansgesproehene Psyehopathen, 1 leidet an Epilepsie und Sehwaehsinn. Von 
den Kindern sind :insgesamt 75% erbbiologiseh minderwertig (15 sehwaehsinnig, 
7 sind sehwere Psyehoy0athen , 1 kSrperlich migbildet und I i s t  sehwer kriminelL Aul~er- 
dem stellte der Verf. in diesen Familien eine erhShte Sterbliehkeit der Kinder lest. 
33 Lebendgeborenen stehen 8 Fehl- bzw. T0tgeburten und 12 Frfihgestorbene (bis 
3. Lebensjahr) gegenfiber. Trotzdem diirfe man, so meint der Yerf., nieht yon einem 
neu aufgetretenen erbliehen Letalfaktor spreehen. Eher sei es eine Art Auslese dutch 
die dutch den ehronisehen Alkoholeinflul~ herabgesetzte Widerstandskraft. An Hand 
yon 8 Sippentafeln werden die in den Sippen vorkommenden Anf~illigkeiten und Krank- 
heiten besproehen. So finden sieh neben ausgesproehenen Geisteskrankheiten and 
Psyehopathien Kriminalitat, Dirnentum, Landstreieher- und Abenteurerwesen. Eine 
ErNinderung, d. h. eine Entstehung neuer minderwertiger oder krankhafter An[age~ 
konn~e yon dem Verf. in der vorliegenden Untersuehung nieht festgestellt werden. 

HoJmann (Berlin-Charlottenburg). 
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Wittemann, Jakob: Chirurgisehe MiBbildungen und ihre Bedeutung fiir das Ge. 
setz zur Verhiitung erbkranken Naehwuehses. (Chit. Univ.-Kiln., Frank/urt a.M.) 
Arch. klin. Chir. 190, 414--451 (1937). 

Verf. beschreib~ eine Anzahl kSrperlicher Mi~bildungen (Halsrippen, kongenitale 
Fisteln und Cysten am Halse, Caput obstipum musculare, Spalten der Oberlippe; 
weitere Spaltbildungen des Gesichts, Gaumenspalten, cartilagin~re Exostosen, Lage- 
anomalien des Hodens, Hernien der Linea alba, insbeSondere Hernia epigastrica). Yon 
den beschriebenen Mil~bildungen kSnnen vier als sehwere kSrperliche Mi~bildungen 
im Sinne des  Gesetzes zur Verhfitung erbkranken 7Nachwuchses angesehen weTden 
(Oberlippen- nnd Gaumenspalten, Spaltbildungen des Gesichts und die cartilaginaren 
Exostosen). Bei den fibrigen Miltbildungen ist der Erbgang noch nicht klargestellt, 
und die Behinderungen, die sis verursachen, sind gering. Bei den Oberlippen- und 
Gaumenspalten konnte man in 44,5% der F/ille Erblichkeit nachweisen. Praktisch 
ist also die Erblichkeit sichergestellt. Bei den Exostosen ist der dominante Erbgang 
nachgewiesen. Die Trgger der Spaltbildungen des Gesichts sind unfruchtbar zu 
maehen, ~alls der Erbgang im Einzel~all ermittelt wsrden kann, Yerf. tritt ffir eine 
Kompensation des Erbfehlers (d. h. Nichtunfruchtbarmachung) bei vorliegender hoher~ 
geistiger Begabung ein. H. Linden (Berlin). 

�9 Faber, Alexander: Untersuehungen fiber die ~tiologie und Pathogenese der an- 
geborenen Hiiftverrenkung. Eine r~ntgenologiseh-erbklinisehe Studie. Mit einem "for: 
wort v. 0. Freiherr yon Versehuer. Leipzig: Georg Thieme 1938. 77 S. u. 45 Abb. 
RM. 7.80. 

Verf. stsllte mittels RSn~genkontrastaufnahmen serienm/~l~ige Untersuchungen ~ 
des normalen, dysplastischen, luxierenden nnd luxierten Hiiftgelenkes an. Als Ergebnis 
seiner Untersuchungen konnte er sichern, dal~ es sich bei dem luxierenden nnd luxierten 
I-Iiiftgelenk um ein Gelenk handelt, bei dem die zuni~chst vSllig normal angelegten 
knorpeligen Teile eine verzSgerte oder gestSrte VerknScherung erfahren. Ein Einflu~ 
orthopi~diseher Behandlung auf diese Anomalie der VerknScherung konnte nicht fest- 
gestel!t werden, wenngleich dureh dis Behandlung ein normaler Funktionsreiz zum Ein- 
satz gebraeht wurde. Es mu$ als gesichert gelten, da$ es sieh prim/it nm ,,luxations: 
bereite ttfiftgelenke" handelt. Besondere Bedeutnng haben die Ergsbnisse der Unter- 
suchnngen fiber die Erbbedingtheit dieser EntwicklnngsstSrung. Verf. fand 128 Merk- 
malstr/iger der urs~chlichen YerknScherungsstSrung, yon denen 31 Tr~ger der typischen 
Hiiftverrenkung, 97 lediglich Tr/iger der StSrung ohne Ausrenkung waren. /~ach der 
Weinbergschen 1)robandenmethode wurde errechnet, da6 29,7 ~ 4,2% der Gesamt- 
gesehwisterzahl Tr/iger der urs~chliehen StSrung waren. Als Geschlechtsverhs ffir 
dis typische Hfiftverrenkung fanden sich weiblieh zu m~innlieh ---- 5 : 1, Zahlen, die 
mit den bisher gefundenen (6 : 1) in Anbetracht des verh/iltnismaltig kleinen Materials 
fibereinstimmen. Dagegen verschiebt sich dies Verh/iltnis ganz fiberrasehend bei Be- 
riicksichtigung der ursi~ehlichen EntwicklungsstSrnng, es war dann n/imlich weiblich 
zu m/~nnlich ~ 1,55 : 1. Verf. h/ilt es ffir wahrseheinlieh, dal] dieses VerhKltnis bei einem 
entsprschend grol]en Untersuchungsmaterial 1 : 1 angenghert werden dfirfte. - -  Naeh 
allem handelt es sieh bei der sog. angeborensn Hfiftverrenkung um eine erbbedingte 
Hemmungsmil]bildung. Der Erbgang dfirfte unregelm/il~ig einfach-dominant sein. - -  
Die Untersuchungsergebnisss Verf.s erlangen gerade heute grol3e Bedeutung, beweisen 
sis doeh, dal] die nenerdings ge/~ul]erten Zweifel an der Erbbedingtheit dieser h/~ufigsten 
Mil~bildung dutch nichts gereehtfertigt sind. Vor allem dfirften sie abet geeignet sein, 
die sshr optimistischen Xul]srungen fiber die Prognose dieser sehweren Mi$bildung 
zurfiekhaltender werden zu lassen. Gi~nther (Berlin). 

Follmer, Bernhard: Angeborene Skoliosen und Skoliosenvererbung. (Orthop. Inst. 
,Sonnenheil", Chit. Klin., Med. Akad., D$sseldor/.) Dfisseldorf: Diss. 1936. 23 S. 

Auf Grund erbbiologiseher Untersuchungen yon Skoliosef/~llen, darunter Skoliose 

33* 
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bei einem eineiigen Zwillingspaar, kommt Verf. zu dem Schlul~, dal] ffir die Skoliose 
ein unregelm~l~ig dominanter, nicht geschlechtsgebundener Erbgang besteht. 

Gi;mther (Berlin). 
Marquardt, Wolfgang: Ein Beitrag zur Frage der Vererbbarkeit sehwerster Wirbel- 

s~iulenmiBbildungen. (Orthop. Heilanst. ,,Paulinenhil/e", Stuttgart.) Arch. orthop. Chir. 
38, 382--385 (1937). 

Yerf. beriehtet fiber eine Sippe, in der eine schwere Wirbelsi~ulenmiJbildung 
geh~iuft auftrat. Die MiBbildung besteht bei dem Prfifling und einem Vetter in einer 
sehweren skoliotisehen Verbiegung der Wirbels/~ule, die, wie das R5ntgenbild zeigt, 
ans regellos aufeinandergesetzten Halb- nnd Keilwirbeln aufgebaut ist. Der Prfifling 
selbst hat aui~erdem einen angeborcnen Klumpfu$. Die gleiche Vers der 
Wirbels/iule glaubt der Verf. aueh bei einem Urgro~vater des Prfiflings annehmen zu 
dfirfen, der naeh Aussagen yon Dorfbewohnern den gleichen kurzen Hals und den glei- 
chen steifen, kurzen Rumpf wie die beiden Urenkel gehabt haben soll. Im Gegensatz 
zu der Ansicht yon Faber ,  der auf Grund seiner bisherigen Untersttchungsergebnisse 
die Erblichkeit der auf angeborener Mil]bildung beruhenden Skoliosen ablehnt, stelIt 
der Verf. fest, daI~ die genannte Wirbels/~ulenmil]bildnng sich reeessiv vererben kann. 

Ho/mann (Berlin-Charlottenburg). 
Wightman, John •.: A pedigree o[ syndaetyly. (Ein Syndactyliestammbaum.) 

J: Hered. 28, 421--423 (1937). 
In der Sippe, fiber die Verf. beriehtet, kommt Syndactylie in 5 aufeinanderfolgen- 

den Generationen, zusammen bei 16 Mitgliedern, vor, nnd zwar stets in direkter Folge. 
geder der Tr~ger der Anomalie hat diese yon einem seiner Elternteile fibernommen. 
Die Verteilung auf die Geschleehter ist gleichm/i$ig (8 : 8). Geschleehtsgebnndener 
Erbgang ist nach Art der Verteilung des Merkmals fiber die Sippe und die beiden Ge- 
sehleehter unwahrscheinlieh. Auch der Ausbildungsgrad der Deformit~it scheint dem 
Verf. unabhi~ngig vom Gesehlecht des Tr/~gers zu sein. In extremer Form/~uftert sieh 
die Anomalie in Knochenverschmelzung mit -deformierung an Its und Ffil]en, 
so dab eine Verbildung entsteht/~hnlich der, die C o o k mit,,Hummerschere" bezeichnete. 
ttierbei fiberragen die randsts Finger die eingesehlossenen wesentlieh, aul]er- 
dem feMen die Handfl/ichen fast vollstiindig. Bei der weniger extrem ausgebildeten Ano- 
malie sind die Mittelfinger entweder rudiments oder fiberhaupt nicht vorhanden. 
Sehwimmhautbildung oder Polydaetylie kommen in dieser Sippe neben der Syndactylie 
nlcht vor. VSllig seitengleiehe AuspNigung des Merkmals ist bei keinem Mitglied be: 
obaehtet worden. Portius (ttildburghansen). 

John, Karl: ~ber einen eigenartigen Fall von Erbfolge. Wien. reed. Wschr. 1937 II, 
1162--1163. 

Es handelt sich um eine Familie, in der Italsfisteln nachweisbar in 5 Generationen 
vererbt worden sind, und zwar in nicht ganz gewfhnlicher Erbfolge. In der letzten 
Generation hat diese Vererbung noch eine Steigerung erfahren, indem zu der Halsfistel 
beim jfingsten Kinde eine Lippen- und weitreiehende, einseitige Gaumenspalte hinzu- 
~rat. Gemeinsam mit dieser Erbfolge verl~uft eine erbliche Disposition zn Tbc., sowie 
yon der 3. ab eine erbliche Lues. Die Yererbung der Halsfisteln erfolgte mit einer Aus- 
nahme nut dutch Individuen, die selbst nicht mit einer solchen behaftet waren. In 
dem Falle, in dem der Vater des betroffenen Kindes auch eine Halsfistel aufwies, 
trat bei dem Kinde auch ein Wolfsrachen auf. Der Sitz der Halsfisteln, die durchweg 
beiderseitig auftraten, war stets der gleiche. H. Linden (Berlin). 

Jiirgens, R.: Die erbliehen Thrombopathien. Erg. inn. Med. 53, 795--826 (1937). 
Die seither als Pseudoh/~mophilie zusammengefal~te Gruppe der hiimorrhagisehen 

Diathese mu$ nach den neueren Ergebnissen der klinischen Forschung und der Erb: 
biologic als erbliche Thrombopathie untergeteilt werden in die heredit/~re, hs 
sche Thrombasthenie, die konstitutionelle Thrombopathie, den Typus Naegeli und 
den Typus 5tirgens. Der Erbgang der Thrombopathien ist vorwiegend dominant. 
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Die Unterscheidung der einzelnen Untergruppen ist dutch Verschiedenheiten in der 
Thrombocytenform, der Thrombocytenagglutination, der Blutungszeit und der Retrak- 
tion erm6glicht. Frauen scheinen mehr befallen zu sein als M~nner. Die vermehrten 
Blutungen brauchen sich nicht auf die Menstrual- und Geburtsblutungen zu erstrecken. 
Als Therapie bei st~rkeren Graden aller Blutungsfibel hat sich die Bluttransfusion 
bews die nach sorgf~ltiger Bestimmung der Blutgruppen ohne Gefahr und auf 
einfachste Weise durchgeffihrt werden kann, so dat~ eine Verblutung eines in ~irzt]ieher 
Behandlung befindlichen Fatienten mit h~morrhagischer Diathese nicht mehr vor- 
kommen sollte. Bei der schweren Form, in tier die Thrombopathien auftreten, ist 
die Indikation zur Bluttransfusion schon bei geringen Blutungen gegeben. Mayser. 

Hiav~ek, Vladimir: Erbliehkeit bei Tonsillitiden und deren Komplikationen. 
(Otola~yngol. klin., univ., Pral~a.) Cas. ]~k. 5esk. 1937, 1797--1799 u. franz. Zusammen- 
fassung 1799 [Tschechisch]. 

Ausgehend yon den Untersuchungen fiber Tonsillitiden bei eineiigen Zwillingen, 
ging der Verf. in 60 F~llen yon Tonsillitiden deren Erblichkeit nach und land in tier 
HKlfte der F~llc tats~chlich eine solche gegeben. Und zwar erstrecl~e sic sich nicht nur 
auf die Entziindung an sic]a, sondern auch auf ihre Art (T. phlegmonosa) und ihre Kom- 
plikationen (Rheuma, Endokarditis, Nephritis). Nach den 3, yore Verf. zur Kcnntnis 
gebrachten Stammb~umcn, mfil~te es sich um eine rezcssive Vererbung mit grol~er 
Durchschlagskraft handeln. Besonders eindrucksvoll ist in dieser tIinsicht Stamm- 
baum 2, linden sich doch unter 6 Kindcrn gesunder Eltern 6 Krankc, untcr 6 Kindern 
kranker Eltern 5 Kranke. Ungekl~rt ist noch die Frage, ob die allgcmeine Reaktions- 
f~higkeit oder einzelne Lokalfaktoren vererbt werden, der u neig~ gleich Schwarz  
der Ansicht zu, dal~ das Bindegewebe, das sich bei Sthenikern reichlicher finder als 
bei Asthenikern, den Charakter der Erkrankung bestimme und dal~ es in seiner Eigenart 
vererbt wcrde. Bci phlegmonSsen Entzfindungen seien cs wieder angeborene Defekte 
der Kapsel, die eine phlegmon6se Durchdringung des peritonsillKren Gewebes ge- 
statteten. Plachetsky (Berlin). 

Wiener, A. S.: Complications in ear genetics. (Schwierigkeiten bei Yererbungs, 
fragen des Ohres.) J. Herod. 28, 425--426 (1937). 

Mitteilung fiber Vererbungsstudien des Ohrl~ppchens. Verf. nimmt ~ Grade des 
Angewachsenseins des Ohrl~ppchens an, 0 ~ ganz frei, 3 = v611ig angewachsen. 
1 und 2 sind Zwischenstufen. Seine Untersuchungsergebnisse (yon 124 Fami]ien mit 
607 Kindern) geben ihm Veranlassung zu der Annahme, dal~ mehr als ein l%ar alleler 
Gent fiir die Entwicklung des Ohrl~ippchens in Frage komme. u sei es auch 
nur ein Paar, dab aber die Auswirkung dieses Genpaares dutch den Einflul] anderer 
Gene beeinfluSt werde. Ho]mann (Berlin-Char]ottenburg). 

Steinberg: Erbliehe Augenkrankheiten und Ohrenleiden. (17. Jahresvers. d. Ges. 
Dtsch. Hals-, Nasen- u. Ohren~irzte, Kassel, Sitzg. v. 13.--15. V. 1937.) Z. Hals- usw. 
Heilk. 42, Kongr.-Ber., 2. T1, 320--345 (1937). 

Bei der Pigmentdegeneration der Netzhaut ist dcr recessive Erbgang die h~ufigste 
Form; sic ist vielfach kombiniert mit anderen Erbleiden: MiBbildungen, Imbezillit~g 
und vor allem H6rstSrungen bis zur Taubheit. Bei letzterer soll es sich um eine Koinzi- 
denz zweier genetisch verwandter Zust~nde handeln. Bei 20 F~llen des Verf. war 
die R. p. mit nieht dutch ~uBere Einfliisse hervorgerufenen HSrstSrungen 7 real kom- 
biniert. Bei 6 F~llen yon amaurotischer Idiotic bestand v611ige Taubheit; es stehen 
dabei cerebrale Vcr~nderungen: Lipoiddegeneration der Ganglienzellen der zentralen 
H6rbahn im Vordcrgrund. Auch die R. p. ist nicht selten mit eerebralcn und anderea 
St6rungen vergesellschaftet, und zwischen ihr und der amaurotischcn Idiotic bestehen 
enge Zusammenhgnge. v. Marenholtz (Berlin). 

Bietti, Giambattista: ~ber famili~ires u yon ,,Retinitis punetata albes- 
eens" (verbunden mit ,,Dystrophia marginalis eristallinea eorneae"), Glitzern des Glas- 
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kiirpers und anderen degenerativen Augenver~inderungen. (Univ.-Auge@lin., Rom.) 
Klin. MbI. Augenheilk. 99, 737--756 (1937). 

Bed tier typischen Form der Retinitis pigmentosa a. wurde eine allgemeine Lipoid- 
stSrung und in der Verwandtschaft Glitzern des Glask6rpers, auch Einlagerungen !ipoider 
Natur in der Hornhant gefunden. Nach Ansieht des Verf. handelt es sich bei der R. p. a. 
u m  eine familiar auftretende tapelo-retinale Degeneration mit LipoidstSrung. 

Frhr. yon Marenholtz (Berlin-Sehmargendoff). 

Ruggeri, Rosario: Su di una partieolar e sindrome familiare (ambliopia eortieale, 
epilessia, disturbi vestibolari). (~ber ein besonderes familfiires Syndrom [cortieale 
Amblyopie, Epilepsie, YestibularstSrungen].) (Clin. d. Malatt. Nerv. e Ment., Univ., 
Milano.) Riv. otol. eec. 14, 393 405 (1937). 

Das beobachtete famili~re Syndrom ist naeh Angabe des Verf. in der Literatur bisher 
noch nieht beschrieben. Bei 2 erwachsenen Briidern verschiedenen Alters fand sich hoch- 
gradige angeborene Amblyopie mit erhaltenem Lichtreflex der Pupille, rotatorischer Ny- 
.stagmus, Strabismus, sehwere statische und dynamische Koordinationsm~ngel der Augen, 
vestibulare St6rungen sowie tonisch-klonisehe Kriimpfe epileptiformen Charakters. Die Seh- 
kraft war bei normalem Augenhintergrund erheblich herabgesetzt; die ophthalmoskopische 
Untersuchung ergab nur negative Resultate. Dagegen sprach der eneephalographische Befund 
fiir das Vorliegen yon Atrophie (oder Agenesie)der cerebralen Substanz. Von groBem In- 
teresse ist die Tatsache, dab bei 2 weiteren, klein verstorbenen Zwillingsbriidern der Kranken 
wahrscheinlich ganz die gleichen Augenst6rungen vorlagen; beide waren yon Geburt an fast 
blind, konnten nieht fixieren und zeigten unkoordinierte Augenbewegungen. 

Liguori-Hohenauer (Illenau).o 
Schaffer, Charles: Les earaet~res anatomiques g~n~raux des maladies h~r~do- 

familiales du syst~me nerveux. (Die allgemeinen anatomisohen Kennzeichen der 
heredo-familii~ren Erkrankungen des Nervensystems.) 5. belge Neut. 37, 543--549 (1937). 

Das grundlegende Kennzeiehen der reinen heredo-familis nervSsen Krankheiten 
besteht in einem aussehliel]liehen Befallensein des ganglioeell@iren Systems, d. h. der 
neuro-ektodermalen Elemente, in Form einer progressiven Nekrose, unter Verschonung 
der mesodermalen Elemente, d .h .  der Gefs und des Bindegewebsapparates. Als 
Beispiel wird die f a m i l i s  L a t e r a l s k l e r o s e  von  S t r i impel l  angeffihrt, die ana- 
tomisch besteht 1. in einer elektiven Nekrose der B e t z schen Riesenzellen in der 5. Schicht 
der vorderen Zentralwindungen; 2. der bilateralen Degeneration der Pyramidenfasern 
und 3. in einem Befallensein der neuroeyts Elemente in den unteren Spinalganglien, 
Was eine aufsteigende Degeneration der Gollschen Striinge mit einer kombinierten 
Sklerose zur Folge hat. Der krankhafte Prozel~ ist also gebunden edn gewisses Ursprungs- 
zentrum in einem bestimmten embryologischen Segment (Teleneephalon und Riieken- 
mark). Der Proze$ beschr/~nkt sich also 1. auf ein bestimmtes Keimblatt; 2. ein be- 
stimmtes System und 3. auf ein segmentgres Zentrum. Eine solche Trias beherrscht 
das Bild der systematisehen heredit~ren Krankheiten. Das gilt ebenso ffir die endogene 
B u l b ~ r p a r a l y s e  yon D uchenne :  mit ihrem ausschlief~liehen Befallensein des moto- 
risehen Kerns im Bulbus und deren Wurzeln des 12, 10., 7. und 5. Hirnnerven und 
die famili~ren E r k r a n k u n g e n  des K l e i n h i r n s ,  die H u n t i n g t o n s c h e  Chorea ,  
die f ami l i~ re  i n f a n t i l e  a m a u r o t i s c h e  I d i o t i e ,  bei welcher sgmtliche Ganglien- 
zellen in charakteristischer Form erkranken (mit bestimmten histologisehen und che- 
mischen Unterschieden gegeniiber der N iemann-P ieksehen  Krankheit). Es gibt auSer 
dieser exklusiv neurocytogenen Erkrankung auch neuroey-totrope, wie P o l i o m y e l i t i s  
a c u t a  a n t e r i o r  (Viruserkrankung), wobei allerdings dann auch schwere entzfindliehe 
Erseheinungen yon mesodermalen Elementen eintreten. - -  Im Gegensatz zu der Auf- 
fassung yon B i e l s e h o w s k y  und S p i e l m e y e r  handelt es sich bei tier Ver/~nderung 
tier Ganglienzellen lediglieh um eine prirn~re Degeneration des Hyaloplasmas (nieht 
der Fibrillen nnd des Tigroids) mit sekund~rer pr~lipoider Granulabildung, nicht um 
eine sekundare Aufbl~hung tier Zellen dutch die granularen Niedersehl/ige. X-----~nliche 
Zellver~nderungen finder man bei den anderen famili~ren degenerativen nervSsen 
Erkrankungen, sie s ind also c h a r a k t e r i s i e r t  d u t c h  eine E r k r a n k u n g  des 
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/ - I y a l o p l a s m a s . -  Au~erdem finder man bei dlesen Erkrankungen bestimmte Prii- 
.dispositionszeiehen: Vorhandensein einer Affenspalte, Nervenzellen mit doppeltem 
Kern, u des ZellkSrpers, Poly-Makro-Mikrogyrie usw., also makro- und mikro- 
~kopische Ver~nderungen. Phylogenetisch gesehen erkranken vorzugsweise die spi~t- 
Cntwickel ten  Gehirntei le ,  so bei der Krankheit yon Marie die I-Iemisphi~ren des 
Kleinhirns, w~hrend Flocculus und Wurm (das Palaeo cerebellum) frei bleiben. Die 
Pr~dispositionszeiehen zeigen einen mangelhaf ten  E n t w i ck l ungszus t and  an, 
,eine A biogenese,  woraus die progressive Abiotrophie hervorgeht. - -  MaBgebend 
betreffs des endo- oder exogenen Ursprungs sind nut die allgemeinen anatomischen 
Kennzeichen. Sic sind yon diagnostischem Weft. Tleischer (Ertangen).o 

Riihricht, W.: Familiiire spastische Spinalparalyse. Ein Beitrag zur Lehre yon den 
Heredodcgcnerationen. (Brandenburg. Landesanst., Potsdam.) Mschr. Pschiatr. 96, 
268--291 (1937). 

Bei 2 Brfidern im Alter yon 11 und 13 Jahren finden sieh die Symptome einer 
spastischen Spinalpara]yse. Bei der Mutter und dem Groi]vater miitterlicherseits, 
die nicht untersucht werden l<onnten, zeigten sich die gleichen GangstSrungen, so da~ 
auch sic vermutlich an einer spastischen Spinalparalyse gelitten haben. Es wiirde sich 
demnach um einen dominanten Erbgang dieser als heredit~r bekannten Nervenkrank- 
]~eit handeln. M. Werner (Frankfurt a. M.). 

Hatzold, Karl: Die Zusammcnh~ingc zwlschen Formanomalien der Z~ihue und erb- 
lichen Geistesstiirungen. (Psyehiatr. u. Nervenklin., Univ. Erlangen.) Erlangen: Diss. 
1937. 46 S. 

Verf. konnte an 694 geisteskranken Anstaltsinsassen Erhebungen fiber Zahnform~ 
anomalien anstellen und land dabei in 360 F~llen (52%) eine Abweichung yon der Norm. 
Die Abweichungen, die gez~ihlt wurden, waren Makro- und Mikrodontie, Zapfenform 
.der Z~hne und Z~ihne mit Sehmelzdefekten. Am hi~ufigstea traten Zahnformanomalien 
bei Patienten mit angeborenem Schwaehsinn auf (62%). Von den erfa~ten 103 Schwaeh- 
sinnigen botch 20 (19%) Mal~roddntie, bei 15 (14%) fund sich Mikrodontie und bei 9 
(7,8%) Zapfenform. Bei Kranken mit Epilepsie und Schizophrenic kamen Abwei- 
chungeu in der Zahnform in 51% der Untersuchten vor. Makrodonte Zi~hne wurden 
bei diesen in 13% angetroffen, F~lle mit Mikrodontie traten bei den Schizophrenen 
in 7,8%, bei den Epilcptikern in 11,3% auf. Noch seltener kamen bei diesen Kranken 
Zapfenz~hne vor, die bei Schizophrenen mit 3, bei Epileptikern mit/ 5% bestimmt 
wurden. Kranke mit maniseh-depressivem Irresein, yon denen 29 untersucht werden 
konnten, hatten in 41%, Kranke mit Huntingtonscher Chorea (Zahl der Untersuch- 
tell 8) ia 37% und solche mit senilcr Demenz (9 Untersuchte) in 33% sine Zahnform- 
abweichung. - -  Aueh hinsichtlich der Sehmelzhypoplasien stehen die Schwachsinnigen 
mit 31% an erster Stelle. Schizophrenc wiesen diese St5rung in 24,6%, Epileptiker 
ia 20,6% und Manisch-Dcpressive in 10% auI. Zum Vergleich wird angefiihrt, dal~ 
uich bei Normalen nach Rohrer  Schmelzanomalien in 6,5% nachweisen liei]en. - -  Auf 
Grund der Ergebnisse schlie~t Verf. auf eine ErhShung yon Formanomalien bei erblieh 
Geisteskranken. Mit Einschlul~ der Stellungsanomalien der Z~hne, die ~r Verfl bei 
seinen Erhebungen nicht mitberficksichtigt wurden, wird das Vorkommen yon GebiB- 
anomalien bei dem untersuchtea Material auf 80--90% geseh~tzt. Portius. 

�9 Handbuch der Erbkrankheiten. Hrsg. v. Arthur Giitt. Bd. 1. - -  Dubitseher, F.: 
Der Schwachsinn. Leipzig: Georg Thieme 1937. XVI, 358 S. u. 45 Abb. RM. 24:.--. 

Der Herausgeber leitet das Handbuch mit einem Geleitwort ein, in dem er auf 
seine Notwendigkeit fiir die erbpflegerische Praxis hinweist. In dem vorliegenden 
Band 1 behandelt Dub i t scher  den Schwachsinn. Der Umfang des Stoffes gebot 
.eine weitgehende Unterteilung: In einem allgemeinen und speziell-klinischen Te i l  
werden die einzelnen Schwaehsinnsformen nach Ursache und Erscheinungsbild ab- 
gegrenzt, die den Schwachsinn begleitenden k6rperliehen und psychischen Symptome 
sowie die pathologisch-anatomischen Bilder abgehandelt. Den Bedfirfnissen der prak- 
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tischen Erbpflege entsprechend sind die Voraussetzungen ffir die Schwachsinnsdiagnose 
eingehend gewfirdigt. Nach der qualitativen Abgrenzung gegen andere StSrungen, 
wie Infantilismus, Sp~tcntwicklung usw. erfolgt die (quantitative) Bestimmung des 
Grades auf Grund der Beurteilung des schulisehen und soziaien Werdegangs, der 
Intelligenzuntersuchung, des ethischen Verhaltens und etwaiger erblicher Belastung. 
Im zweiten Tell ist die Intelligenzuntersuehnng ausffihrlich unter kritischer Wfirdiguag 
ihrer Einzelgebiete dargestellt. Ihr folgt eine Sammlung der gebr~uchlichsten Tests. 
Die vorliegende Arbeit ist nieht nut ffir die gesamte Erbpflege yon grundlegeader 
Wichtigkeit, soadern mit tier Zusammenfassung und Siehtung des so stark angewachse- 
nen Schrifttums yon Xrzten und P~dagogen als ein Standardwerk fiber den Schwach- 
sinn zu bezeichnen. Sein Weft wird noch gesteigert vor allem dutch die kritische 
Stellungnahme des Yerf., zu tier ihn seine eigenen Forschungen auf diesem Gebiete 
bef/thigen. Das Buch wird demnach allen Xrzten, die Schwachsinnige zu untersuche~ 
und zu begutachten haben, unentbehrlich werdea. Auch dem Kriminalbiologen wird 
es wertvolle Hinweise geben. Seheurlen (Berlin), 

Paskind, Harry A., and Meyer Brown: Hereditary factors in epilepsy. Dilferenees 
between deteriorated and nondeteriorated patients. (Erbliche Faktoren bei der Epilepsie. 
Unterschiede zwischen dementen nnd aicht dementen Kraaken.) (Dep. o/ Nerv. a. 
Ment. Dis., Northwestern Univ. Med. School, Chicago.) J. amer. med. Assoc. 108, 1599 
bis 1601 (1937). 

Yerff. vergleiehen Familieaanamaesen yon 331 auSerhalb yon Aastalten lebenden 
Epileptikern hinsiehtlich erblicher Belastuag mit Belastungsziffern bei aastaltsbedfirf- 
tigen, dementen Epileptikern aus dem Schriftum (die jtingste berfieksichtigte Arbeit~ 
stammt aus dem Jahre 1921 !). Es wurden nut seit miadestens 6 Jahren kraake Epi- 
leptiker beriicksichtigt. Bei fast allen erhobenen Auff~Llligkeiten in den Silopen finden 
Yerff. geringere, teilweise wesentlieh niedrigere Belastungsziffern in ihrer Reihe (Zahlen 
und Vergleichszahlen im einze]nen s. Originalarbeit). Besonders eingehend werden die 
yon Verff. erhobenea Zahlen mit denea yon Snell (1921)' verglichen, well Snell  ein 
nahezu zahleagleiehes Material (345 F~lle) bearbeitete. Es wird gefolgert, dal~ bei 
aieht anstaltsbediirftigen Epileptikern hinsichtlich erblicher Faktoren eine neuro- 
pathisehe Belastung eine geringere Rolle als bei anstaltsbedfirftigen Krampfkraaken 
spielt. - - D e r  Arbeit mangelt die Berficksichtiguag neueren Schrifttnms. Die ange- 
gebenen Zahlen sind mit Vorsieht zu bewertea, da fiber Untersuchuagsmethode und 
Zahl der Verwandtea niehts ausgesagt wird. (Snell, Z. Neut. u. Psychiatr. 70, 1 [1921].} 

Gi~nther (Berlin). 

Galatschjan, A.: Die Vererbung der Sehizophrenie. (Med. Biol. Inst. u. Kabinett 
]. Erblichkeitsiorsch., Psychiatr. Kiln., I. Med. Inst. u. Inst. ]. Neuro-Psychlatr. Pro- 
lghylaxie, Univ. Moskau.) Sehweiz. Arch. Neut. 89, 291--315 (1937). 

Brugger, C.: Die Vererbung der Sehizophrenie. Bemerkungen zur gleiehnamige,~ 
Arbeit yon Galatsehjan. Schweiz. Arch, Neut. 39, 315--318 (1937). 

Die vorliegende Arbelt des Moskauer Psyehiaters A. G a l a t s e h j a n ,  tier cs sieh 
darin im wesentlichen zur Aufgabe gemacht hatte, die seinerzeitige Hypothese des 
dimerea Erbganges der Schizophrenic zu fiberprfifen, wird ira folgeaden gemeinsam 
und im Zusammenhaag mit den kritischen Bemerkungen Bruggers  zu dieser Arbeit 
referiert. Dean, um Brugger  zu zitieren, ,,enth~lt die Arbeit nicht nut zahlreiche 
Eiazelheitea, die aicht unwidersproehen bleiben kSnnen, sondern es berfihrt schon 
yon vornherein immer etwas merkwfirdig, wena Hypothesen, die sich aus tier Uater- 
suchuag yon mehr als 700 Familien ergaben, an einem dreimal kleineren Material 
,fiberprfift' werden sollen". Das Material G a l a t s e h j a n s  umfaSte 214 schizophrene 
Familien mit insgesamt 6030 Personea. Das Probandenmateriat zerfiel in 79 Frauen 
und 135 M~nner. Verf. folgert, dal~ die Schizophrenie kein geschlechtsgebuadenes, 
sondern ein autosomatisehes Merkmal darstellt (Geschlechtsverteilung tier Sekund/~r- 
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iiille: 48 Frauen, 48 M/inner); Charakter der Yerteilung der Prozentzahl der Schizo- 
phrenie bei Eltern und Geschwistern der Probanden, relative Seltenheit der direkten 
~bertragung der Krankheit und typische ,,sprungartige" Verteilung der Kranken in 
grogen Sipper/tafeln sprechen nach Meinung des Verf. fiir den recessiven Erbgang 
der Schizophrenie. Welter folgert Verf. wSrtlich: ,,Die an Hand unseres Materials 
ermittelten Prozentzahlen iibersteigen die Ziffern der deutschen Autoren, die zugunsten 
der dihybriden Kreuzung der schizophrenen Anlage angeftihrt wurden. Die Prozent- 
zahlen, die wit gefunden haben (wenigstens die der Probandengeneration), sind entweder 
extreme Variationen des bei .der dihybriden recessiven Kreuzung theoretisch MSglichen, 
oder sie sind ganz anders aufzufassen, n/imlich als Beweise fiir monohybride Kreuzung 
bei unvollstgndiger phs Manifestationsf/ihigkeit der Anlage. Die erste 
MSglichkeit ist praktisch sehr wenig wahrscheinlich." Eine eingchende Analyse des 
Materials unter den Gesichts]?unkten der Homogenie oder Heterogenie der Schizo- 
phrenie ftihrte zu dem Ergebnis, dag Verf. die Einheit der Schizophrenie fiir sehr wahr- 
scheinlich h/ilt, wenn er damit auch keineswegs zur endgiiltigen L6sung dieses viel um- 
strittenen Problems gelangt sein will. Es seien nut noch die Schlfisse referiert, zu denen 
Verf, absch]iel3end gelangt: ,,1. Es ist nicht anzunehmen, dag der schizophrene Prozeg 
aus schizoiden Pers6nlichkeitsmerkmalen herausw/iehst. 2. Die charakterologischen 
Eigentiimlichkeiten der pr/ipsychotischen PersSnlichkeit scheinen abzuh/ingen yon der 
allgemeinen charakterlichen Grundf/irbung der Familie. 3. Die Charaktereigenttimlich- 
keiten lassen sieh nicht immer als Magstab der heterozygoten Struktur hinsichtlich der 
schizophrenen Anlage verwerten. Die charakterologische Grundartung der FamiHe be- 
stimmt diese oder jene PersSnlichkeitsf/irbung der latenten Tr/iger der Anlage. 4. Pro- 
banden mit epileptoiden pr/ipsychotischen Charakterziigen zeigen keine Verwandtschaft 
mit dem epileptischen Erbkreise, sondern stellen wahrscheinlich nut extreme Varianten 
der schizoiden Besonderheiten dar. Bei der Diagnose auf epileptoide PersSnlichkeitsziige 
ist /iugerste Vorsicht zu tiben, und es mug der Schlug, dab solche Ziige vorliegen, 
dureh Heranziehung yon Daten einer entsprechenden charakterlichen Grundartung 
der Familie unterstiitzt werden." - -  Brugger stellt nun zuns in seinen kritischen 
Bemerkungen zur Arbeit Galatschj  ans einleitend lest, dag auch die yore Verf. nur 
in einer Fugnote zitierte neueste zusammenfassende Arbeit Luxenburgers  zu dem 
Schlusse kommt, dal] bei der Vererbung der Schizophrenie auf Grund neuerer Zifferlr 
ein einfach recessiver Erbgang wieder mehr in Betracht gezogen werden mug, dag 
somit auch die modernste deutsche Auffassung sieh der Monomerie zuwendet. Dann 
untersucht Brugger die Erkl/irungsm6glichkeiten, die hinsichtlich der gefundenen 
verschiedenen H/iufigkeitswerte fiir Schizophrenie bestehen: so kann an region/~ren 
Unterschieden der Schizophreniehgufigkeit nicht gczwcifelt werden; welter kSnnen 
bei einem alten, ,,ausgereiften" Material, das keine Fehldiagnosen mehr enth/ilt, viel- 
leieht mehr Schizophrenie unter den Geschwistern gefunden werden als bei jungen 
Ausgangsf/illen, die mSglicherweise zum Teil gar keine echten Schizophrenien sind, 
und schlieglich spielt auch die klinische Unterform der Ausgangsf/ille eine Rolle. Die 
yon Gala t seh jan  ermittelten Ziffern bzw. die Unterschiede dieser Ziffern zu jenen 
anderer Autoren sind nach Brugger vor allem abet dureh die andersartige Methodik 
zu erkl/iren, eine Behauptung, die indirekt durch die bei den Geschwistern der Pro- 
banden beobachtete H/iufigkeitsziffer erwiesen wird. SchlieBlich betont Brugger ,  
dal] manehe der Behauptungen Gala tschjans  den Eindruck vermitteln, dal~ er die 
neuere deutsche Schizophrenieliteratur nicht richtig oder nicht geniigend gewtirdig~ 
hat. So l/iBt sich z. B. die Behauptung, es sei der Tatsache, dag sichere tIeterozygoten 
oft nicht schizoid gcartete sind, bisher keine gebtihrende Beachtung geschenkt worden 
w/ire, sofort widerlegen, da ,,erst vor kurzem Luxenburger  in einer ausgezeichneten 
Zusammenstcllung wiederum betont hat, dag die schizoiden Psychopathen nut eine 
Ma.nifestationsart der Heterozygotie darstellen, und daI3 sieh die Heterozygoten durch- 
aus nicht immer als schizoide PersSnlichkeiten manifestieren mtissen. Was fiir die 
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Praxis wiehtig ist und was auf Grund des gegenw~irtigen Forsehungsstandes fiber das 
tteterozygotenproblem gesagt warden kann, findet sieh in Luxenburgers  Arbeiten. 

K. Thums (Mfinehen).o 

Anatomie. Histologie. (Mikroskopische Technik.) Enfwicklungsgeschichte. 
Physiologie. 

Havlieek, Hans: Arbeitet das Herz wie eine Druekpumpe oder wie ein StoBheber ~. 
Eine neue Herztheorie. (Allg. 5//. Bezirkst~rankenh., Schatzlar.) Arch. Kreisl.forsch. 1, 
188--224 (1937). 

Es ist schon l~ngst Gemeingu~ nieht nur der Physiologie, sondern auch der klini- 
sehen Medizin, da~ das Herz nicht einfaeh als eine Druek- und Saugpumpe arbeitet, 
sondern da~ an der Regelung des Blutumlaufs neben dem tterzen wesen~lich mit- 
beteiligt ist das ganze Arteriensys~em und da~ insbesondere die Aorta als eine Art 
Windkessel fungiert, Der Verf. der vorliegenden Arbeit hat nun einen Vorsto] ge- 
richter gegen die Theorie des tterzens als einer Druckpumpe and glaubt insbesondere, 
dal] die VorhSfe und bier ganz besonders die Herzohren eine bedeutungsvolle Auf- 
gabe ifir die tterzarbeit h~tten. Nach einer Darstellung fiber die Besonderheit des 
Aufbaues des Myokards betrachtet Havl ieek den Herzspitzensto~ ]~ritiseh. Derselbe 
erfolgt bekanntlieh in der Diastole, was man leicht am RSntgenschirm feststellen 
kann, und wird veto Verf. ffir seine neue Theo~ie als tats~chlicher Sto~ eingeseh~tzt. 
Unter Hinweis auf die Druok- und Sto~kr~fte in kommunizierenden RShren bringt 
H. die Theorie, dM~ das Herz arbeitet wie ein sog. hydrau l i scher  Widder oder 
Stol]heber, dessert Grundstruktur ja als bekannt vorausgesetzt we rden kann und 
der sich dadureh auszeichnet, dM] derselbe, einmal in Gang gesetzt, ununterbrochen 
automatisch weiterarbeitet. Die einzelnen Teile des Widders (Triebrohr, Bodenventil, 
Stol]ventil, Widderdom, Rtiekschlagsventil in der Steigleitung und Steigleitung) sucht 
Verf. in Analogie zu bringen mit den einzelnen Herzteilea (Venae pulmonales-Vorhof, 
Atrioventrikularklappe, Herzohr, Ventrikel, Semilunarklappen, Aorta). Bei demWidder 
spielt ja neben dam Gef~ille und den Klappen die ttauptrolle bekanntlieh das kom- 
pressible Luftquantum in dem sog. Widderdom. Dies fehlt natfirlich ira tterzen, und 
an seiner Stelle sell der Austrieb des Blutes in die Aorta durch die Verkiirzung der 
Fasern in der Systole erfolgen. It. glaubt seine Theorie weiterffihren zu kSnnen, in- 
dem er ffir die beiden Herzh~lf ten  die Funktion und Wirkungsweise eines Sto~- 
hebers annimmt und als eln Stufenwerk aus 2 StoBhebern das Herz betrachtet. 
Verf. kommt auch beil~ufig auf die Luftembolie zu sprechen un~ glaubt, dM] das 
(freilich nieht immer) auftretende sog. Mfihlenger~useh dadureh zustande kommt, da~ 
die Luft sieh im rechten HerZohr ansammelt und dieses in seiner Funktion ausschaltet; 
auf diese Weise sell as zu einer Trennungsfl~iehe zwisehen der im Herzohr abgefangenen 
Lu~tblase und dem Blur im rechten Vorhof kommen, und nut an einer grSl~eren Tren- �9 
nungsfl~iche yon Luft und Flfissigkeit kSnnten solehe charakteristische Ger~usche auf- 
treten, die den Mtihlenger~uschen entsprechen. Yerf. erw~hnt dana kurz eine Beob- 
achtung yon Luftembolie gelegentlich einer Kropfoperation, die dabei angeblieh in- 
~olge Umlagerung der Patientin auf die rechte Seite zustande gekommene cerebrale 
Luftembolie setzt6 zweifellos ein offenes Foramen ovale voraus (angeblieh spgter rSnt- 
genologisch naehgewiesen). Verf. stellt in den Vordergrund seiner Theorie die B e -  
hauptung, da~ der LSwenanteil der Herzarbeit durch die Sto$kr~ifte des rhythmisch 
abgebremsten strSmenden Blutes geleistet wird und nur zum geringen Teil dutch 
den tterzmuskel selbst, und zwar dutch dessen quergestreiften Anteil. Er glaubt, 
dal3 dureh seine Theorie maneherlei Unstimmigkeiten der klinischen Beobachtung, 
die mit der bislang herrschenden Theorie des Herzens ale Druckpumpe nicht erklart 
werden kSnne, ihre LSsung linden kSnnten. Merkel (Mtinchen). 


