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Jalland, Arthur E.: The medical witness. (Das medizinische Sachverst~ndigem 
gutachten,) Med.-leg. a. criminol. Rev. 6, 64--78 (1938). 

Offenbar besteht in England eine erhebliche Spannung zwischen den Jaristen auf 
der eiuen und den Medizinern auf der andercn Seite. Von mal]geblichen Kreisen der 
Anwaltsehaft und der Richter sind verschiedentHch 5ffentlich Beanstandungen erhoben 
worden gegen die Zuverl~ssigkeit vor Gericht erstatteter ~rztlicher Gutachten. Der 
dutch die einzelnen Ereignisse geschaffenen unerfreulichen Lage will der Beitrag des 
Verf. mit Ratschli~gen an die ~rzte abhelfen, die nach unseren Begrif~en teilweise etwas 
merkwiirdig anmuten: Klare Beantwortung klar gestellter Fragen, kritisches Beurtei- 
lungsverm5gen des sachverst~ndigen Arztcs; Beredsamkeit und F~higkeit, Gedanken- 
g~inge verstiindlich in Worten Ausdruck zu geben; nicht zu schnelles Sprechen beim 
mfindlichen Vortrag; Bescheidenheit und dezentes Auftreten der J~rzte ( ! ) ; Beachtung 
auch aul~erhalb des medizinischen Blickfeldes liegender Umst~nde; leserliche Schrift; 
Vermeidung allzu komplizierter medizinischer Fachausdrficke u. a. m. 

Hans H. Burchardt (Berlin). 

VeTe~bungswissenscha[t und Rassenhygiene. 
Hertwig, P.: Allgemeine Erblehre. TI. I. Cytogenetik und Mutationsforschung. 

Fortschr. Erbpath. ~sw. 1, 160--192 (1938). 
Der 1. Abschnitt dieses sehr lesenswerten Ubersichtsreferates befa~t sich mit der 

Cytogenetik. Die Kenntnisse fiber den Feinaufbau der Chromosomen haben sich dutch 
besondere F~rbungsmethoden (Essig-Carminmethode usw.), dutch Untersuchnngen 
besonderer Kernteilungsstadien (Prophasestadien) and dutch neue Untersuchungs- 
objekte (Speieheldriisenchromosomen) in den ]etzten Jahren ungeheuer erweitert. 
Wichtig ffir die Erkennnng der einzelncn Chromosomen sind au~er der L~nge, ins- 
besondere die Einschnfirungen sowie F~rbedifferenzen. Auf einem, in der sog. Matrix 
des Chromosoms eingebetteten, spiralig gewundenen Faden (Chromonema) liegen dunk- 
let gef~rbte ungleichgrol~e Verdickungen, die Chromomeren. In diesen hat man schon 
]ange die Tr~ger der eigent]ichen Gene vermutet, und die neuesten Ergebnisse best~Ltigen 
diese Annahme. Am besten erkennt man die Chromomeren in den Speicheldrfisen- 
chromosomen der Dipteren (Drosophila usw.), die daher zu dem wichtigsten cytolo- 
gischen Objekt der letzten Jahre geworden sind. Dadurch, da~ sich eine groi~e 
Zahl yon Chromonemata mit ihren Chromomeren dicht aneinander legen, entstehen 
Querb~nder yon miteinander verschmolzenen Chromomeren. Wahrscheinlich ist das 
Chromomer identisch mit einem Gen oder zum mindesten mit einem Gen-Ort. Die 
Zahl der Chromomeren und damit der Gene diirfte je nach den Aatoren 2500--10000 
pro Chromosom betragen. Noch nicht sicher gelSst ist die Frage, ob ein Chromomer 
einem oder mehreren Genen entspricht oder ob umgekehrt mehrere nebeneinander 
gelagerte Linien einen Genort darstellen. Ein Vergleich der alten, aaf Grand der 
Koppelungszahten gewonnenen, genetischen Karte mit der neuen cytologischen Karte 
des Chromosoms ist insbesondere durch die Untersuchungen der bei RSntgenbestrah- 
lung auftretenden Briiche and Verlagerungen in den Chromosomen mSglich geworden. 
So ist heute restlos bewiesen, dal] der aus den Kreuzungsversuchen erschlossenen 
]inearen Anordnung der Gene, eine morphologisch erkennbare lineare L~ngsdif~eren- 
zierung des Chromosoms entspricht. Interessant ist auch, da~ gewisse Chromomeren 
in Mehrzahl vorhanden sein k(innen und daher Genmutationen vorti~uschen kSnnen. 
Bezfiglich des Menschen hat sich die Zahl yon 46 Autosomen und 2 Genosomen be- 
st~tigt, wobei sich die 10 grS~ten Chromosomen einwandfrei identifizieren und messen 
]assen. Hinsichtlich der L~nge der Chromosomen scheinen Rassendifferenzen zu be- 
stehen. Das X- und Y-Chromosom lassen sich als grSl~eres bzw. kleinercs St~bchen 
erkennen, Wi~hrend die Autochromosomen zum gro~en Tell hufeisen- bzw. hakeniSrmig 
sind. Schwankungen in der Zahl der Chromosomen scheinen nicht selten zu sein. Die 
Variationsbreite betri~gt 32--72. Als Ursache fiir die Abweichungen yon der normalen 
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Zahl (48) kommen Vor allem Fehlverteilungen der Chromosomen (non-disjunction) in 
Frage. In der Hanptsache scheint es sieh um somatische Mutationen zu handeln, deren 
Bedeutung noch unerkls ist. Beziiglich der Frage des Faktorenaustausehes bei Poly- 
ploidie (Vielsgtzigkeit der Chromosomen) mu~ auf das Original verwiesen werden. 
In einem 2. Abschnitt werden die Mutationsffagen eingehend diskutiert. Hervor- 
zuheben ist, da] Erbanderung sehr h~ufig Erbseh~digung bedeutet. Die gen0typisehen 
Xnderungen lassen sich in 3 Gruppen einteilen: 1. Genmutationen; 2. Chromosomen- 
mutationen (Deletionen, Inversionen, Translokationen) ; 3. Genommutationen (Hetero- 
ploidie, Polyploidie). Sie kSnnen sowohl spontan vorkommen, als auch kiinstlieh ins- 
besondere dutch kurzwellige Strahlen ausgelSst werden. Ob die yon manehen Autoren 
gefundene direkte Proportionalitgt zwisehen Bestrahlungsdosis und Niutationsh~ufig- 
keit allgemeine Giiltigkeit hat, steht noch nicht feat. Die Mutationsrate ist in den 
reifen Spermatozoen und Eiern grSBer als in den friiheren Entwieklungsstadien. Bei 
Drosophila seheint die Mutationsrate der einzelnen Chromosomen proportional ihrer 

.genisch aktiven L~nge zu sein. Die verschiedenen Genorte mutieren sowohl spontan 
als auch auf Bestrahlung verschieden h~ulig, ebenso ist auch die Mutationshgufigkeit 
bei den Allelen einer Reihe verschieden. Nieht nut die kurzwelligen RSntgen- und 
y-Strahlen, sondern auch die nltraviolette Strahlung kann die Mutationsraten erh6hen, 
wenn sie die Fortpflanzungszellen erreicht, was in der Regel nur bei Pflanzen der Fall 
ist. Umstritten ist die Wirkung der HShenstrahlung. DaB starke Temperatur~nde- 
rungen eine Mutationshgufigkeit bedingen, ist unbestritten. Wahrseheinlieh haben 
aber bereits auch die normalen Schwankungen der Temperatur einen Einflul~ auf die 
Mutationsrate. Chemische Stoffe haben nur dann einen EinfluB, wenn ihr Eindringen 
in die Zellen gew~hrleistet ist, so dab sieh dadureh kein Riickschlu~ auf die Erbseh~di- 
gungsgefahr durch Chemikalien beim NIenschen ziehen l~Bt. Hinsichtlieh der Erb- 
gesundheitsfrage wird zusammenfassend auf folgende Tatsachen hingewiesen: 1. Die 
meisten Erbgnderungen haben sehwere pathologische Folgen; 2. kurzwellige Strahlen 
erh6hen bei allen bisher untersuchten Organismen die Mutationsrate erheblieh; 3. es 
gibt sehr wahrscheinlich keine nntere Toleranzdosis fiir die AuslSsung der Mutationen 
dureh Bestrahlung. Eine Anreieherung des menschliehen Erbgutes mit Erb~nderungen 
ist daher zu vermeiden. Ein ausreichender Strahlensehutz, aueh der Keimzellen, ist 
nicht nur fiir Tiefentherapie, sondern auch fiir die RSntgendiagnostik und alle Be- 
triebe, die mit kurzwelligen Strahlen arbeiten, yon Bedeutung. Eine kurze Zusammen- 
stellung und Erkl~rung yon genetischen Fachausdriicken beschlie~t die gu~erst klar 
geschriebene Arbeit. Franeeschetti (Genf). o o 

Conrad, K.: ~ber die Grenzen der erbstatistisehen Methoden. (Kaiser Wilhelm- 
Inst. ]. Geneal. u. Demogr., Dtsch. Forseh.-Anst. I. Psychiatrie, M~nchen.) Nervenarzt 10, 
601--606 (1937). 

Yon den erbstatistischen Methoden soll man nicht mehr verlangen, als sie ihrem 
Wesen naeh zu leisten imstande sind. Die erbtheoretisehe Methode griindet auf der 
M6gliehkeit, Erbmerkmale in den Sippen yon Erbtrggern zu z~hlen nnd aus der stati- 
stischen Auswertung dieser Ziffern unter Bertieksichtigung gewisser Tatsaehen, die 
das Zustandekommen jener Ziffern beeinflussen, Schliisse auf das Wesen der Vererbung 
dieses Merkmals nnd den Erbgang zu ziehen. Fiir jede erbstatistisehe Forschung ist 
abet die Kenntnis der Entwieklungsgesehichte eines Merkmals eine unentbehrliche 
Voraussetzung: ,,Ohne Kenntnis der Kausalkette, die den Phgnotypus mit der eigent- 
lichen Genwirkung verbindet, sind erbstatistische Ergebnisse nur dann fiir erbtheore- 
tisehe Uberlegungen unmittelbar heranzuziehen, wenn erbtheoretiseh eindeutige Ver- 
h~ltnisse vorliegen." Das heil~t auf die Erbpsyehiatrie angewendet, da]], solange wit 
noeh so welt yon einer Erkennung der Pathogenese der grol]en Erbpsychosen entfernt 
sind, wie heute, die erbstatistisehen Ziffern nut als grob empirisehe und im weiteren 
Yerlauf unserer Erkenntnis der pathogenetischen Zusammenh~inge verbesserungs- 
bediirftige Werte anzusehen sind. ,,Der Weg yore Ph~inotypus zum Genotypus ist der 



Weg der pathogenetischen Forsehung und nahezu unzug~nglieh jeder erbstatistisehen 
Methode, deren Grenze dort liegt, wo unser physiopathologisches Wissen aufh6rt. 
Die psychopathologische Forschung sehiebt diese Grenzen immer weiter hinaus und 
bereitet den Weg ffir die erbstatistische Forschung." K .Yhttms (Mtinehen).o 

Bober~ Heinz: Konstitutionsanthropologie. (Konstitutionsanthropol. Abt., lgorsch.- 
Stelle d. Arbeitsgemeinscha/t ]. Paradentose/orsch. [ARPA],  Berlin.) Konstit. n. Klin. 
1, 16--29 (1938). 

u versteht unter dem yon ihm gepr~gten Begriff der Konstitutionsanthropologie 
~,eine Korrelationswissensehaft, bei der Teilkonstitutionen miteinander korreliert wer- 
den, um die MSgliehkeit zu haJoen, aus bestimmten Eigenschaften oder Eigenschafts- 
komplexen Aussagen iiber andere Eigenschaften des betreffenden Individuums oder 
ganzer Gruppen yon Individuen maehen zu k6nnen." Sie stellt naeh Verf. einen Tell 
des ~nthropologisehen Systems dar und erforseht die endogenen und exogenen Fak~ 
toren im funktionellen Geschehen des mensehliehen Organismus in ihrer Bezogenheit 
auf Entwicldung und Rasse (Erbgut). Ihre praktisehe Bedeutung liege vor allem auf 
den Gebieten der Rassenhygiene, Siedlungslehre, Gesundheitsforschung nnd -fiihrung. 

Enke (Bernburg).0 
Szab6, Z.: Vererbungswissensehaftliehe Bestimmung des Konstitutionsbegriffes, 

Z. menschl. Vererbgs- u. Konstit.lehre 217 286--288 (1937). 
Eine begriffliehe Er6rterung fiber die zur Zeit fiblichen Auffassungen des Kon- 

stitutionsbegriffes und zugMeh ein Versueh, die organologisehen, 6kologisehen und 
genetisehen Gesichtspunkte in einem Konstitutionssystem zusammenzufassen. 

Individuum 
Genotyp..__us___, Paratypus 

Latenz Manifestation AdaI~tion Kondition 
Konstitution 

Ph~notypus 
GSllner (Berlin). 

Harrasser, A.: Anthropologisehe Fragen in der psyehiatrisehen Erbforsehung. 
Verb. Ges. phys. Antrop. 8, 169--173 (1937). 

Er6rterungen methodischer Fragen, die bei der anthropologischen Untersuehung 
Geisteskranker besonders zu beachten sind. Neu zu untersuchen ist der Einflul~ der 
Krankheit und des Verlaufs auf die Entwicklungs- und Erscheinungsform k6rperlicher 
Merkmale. Ais beste Methode erseheint auch bier die Zwillingsforsehung. Zu berfick- 
sichtigen ist abet, dal~ dureh die Krankheit eine Anzahl yon Merkmalen weitgehend 
Ver/~ndert werden k6nnen, s o dag diese ffir die Zwillingsdiagnose aUsseheiden. Von 
gr613erer Konstanz sind Blutgruppen, Papillarleisten sowie Farbe und Struktur der Iris. 
Verf. berfihrt dann die Frage tier leiehten Dysplasien und weist auf die naheliegende 
Miigliehkeit hin, dal~ es sich - -  wenn auch nicht um eine Vererbung tier Stigmata selbst-- 
so urn erbliche Anlage einer Disposition ffir bestimmte Stigmata handeln k6nne, die 
unter Einfluf~ anderer krankhafter Anlagen in einem bestimmten Entwicklungsstadium 
zum Durchbruch komme. Es gilt auch zu untersuchen, ob nicht bei Psychosen be- 
stimmter Art und Form sich typische Ver//nderungen anthropologischer Merkmale 
linden, die f fir eine Beteiligung bestimmter Teile des endokrinen Systems charakte- 
ristiseh sind. Die zu erwartenden Untersehiede sind aber wahrscheinlich nur wenig 
ausgeprggt. Eine besondere MSglichkeit der Erkenntnis bietet die Fariailienforschung. 
Auch zur L6sung der Heterozygotenfrage ist diese besonders geeignet. Verf. streift 
dann das Problem Rasse und Konstitution und weist darauf bin, dal~ die Konstitution 
als charakteristisehe Erscheinungsform dutch die rassischen Anlagen weitgehend modi- 
fiziert wird, Es fehlen noch Untersuchungen iiber die M6glichkeit, ob bestimmte Rassen 
wegen ihrer Anlag e Zu bestimmten K6rperbautypen auch eine besondere Affinitgt 
zur entsprechenden Psychose haben. Ein weiteres Problem ist die Vererbnng des K6rper- 
bautyps tiberhaupt. Bisher liegen dariiber noch keine entsprechenden Untersuchungen 
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vet. Aus allen diesen Erwagungen sind vom KMser Wilhelm-Institut tfir Genealogie 
und Demographie, Mtinchen, seit 11/2 Jahren an Sehizopbrenen und Maniseh-Depres- 
siren Konstitutions- und Rassenuntersuchungen durchgeffihrt w0rden, fiber die auf 
der letzten Tagung Deutscher Psychiater und Neurologen erstmalig berichtet wurde. 
Die vorlaufigen Ergebnisse werden kurz angedeutet, Verf. hofft, in einiger Zeit die 
ersten Korrelationsergebnisse der anthropologisehen und psychiatrisehen Seite vorlegen 
zu k6nnen. Dubitscher (Berlin). 

�9 Ludwig, Wilhelm: Faktorenkoppelung und Faktorenaustauseh bei normalem und 
aberrantem Chromosomenbestand. (Probleme d. theoretisehen u. angewandten Genetik 
u. deren Grenzgeb. Hrsg. v. H. Biihm, G. Gottsehewski, W. Hiittig, G. Just, A. Piekhan, 
W. F. Reinig, 0. H. Sehindewolf, H. Stubbe, N. W. Timof~e[f-Ressovsky, F. yon Wett- 
stein n. K, G. Zimmer.) Leipzig: Georg TMeme 1938. 245 S. u. 74 Abb. RM. 11.--. 

In der yon F. W. Rein ig  herausgegebenen Reihe yon Einzeldarstellungen der 
Probleme der Genetik, die weiterhin recht Wertvolles an Arbeiten in Aussieht stellt, 
bietet die vorliegende Arbeit eine in der Richtung symbolisch-rechneriseher Methodik 
liegende Darstellung eines Tatbestandes, der zu den am meisten geklarten der Genetik 
gehSrt, in dem diese als wohl dem einzigen Gebiet der Biologie die Sieherheit empi- 
riseher physikaliseher Gesetzliehkeit herausgearbeitet hat und die somit einer mathe- 
matisehen Bearbeitung zuganglieh ist. Dabei wird der Schwerpunkt auf die statistische 
Auswertung des Ztiehtungsexperimentes gelegt, die theoretisehen Grundlagen, die die 
Cytologie liefert, erst in zweiter Linie beriieksiehtigt. Wenn aueh die Arbeit stets yon 
der Wiederholung und Klarstellung bekannter Grundtatsaehen ausgeht, so ist sie doeh 
zur Lektfire vSllig ungeeignet, sie verlangt vielmehr eine sorgfaltige und anhaltende 
Durcharbeitung, um ihren Zweek zu erfiillen und ihr Ziel zu erreichen, die in der Ver- 
wendung im Laboratorium liegen. Es ware zu wiinsehen, dal] die yon Rein ig  geplante 
Bandereihe reeht rasch in ihrem Erscheinen fortgeftihrt wird, denn Ref. ist der ])ber- 
zeugung, dal~ erst mit dem Vorliegen einer Reihe yon anderen geplanten Banden die 
vorliegende Darstellung ihre volle Bedeutung und Wirksamkeit linden wird, wie 
fiberhaupt wohl jeder, dermit  dem Fortschreiten der Genetik Sehritt halten will, die 
yon Rein ig  herausgegebenen Bgnde nieht wird entbehren kSnnen. Die vorliegende 
Arbeit kann nut zu eingehendem Studinm empfohlen werden. Robert Mi/dler. 

Nam6nyi, Lajos: Gesehleeht und Charakter im Liehte der Erbpatho!ogie: Magy. 
NSgySgy. 6, 121~124 (1.937) [Ungariseh]. 

~Jbersiehtsreferat tiber die Erbliehkeitsforsehung. Ansehauliehe, kurze und ge- 
sehickte Darstellung unseres heutigen Wissens yon Vererbung des Gesehleehts und 
Charakters in ~fiberaus klarer Aufftihrung, ohne eigene neue Ergebniss~. Yitray. 

Canuto, 6iorgio: Aleune qnestioni peritali in tema di delitti eontro l'integrit~t e la 
sanit~ della stirpe. (Einige Sachverstandigenprobleme bei den Verbrechen gegen die 
Unversehrtheit und Gesundheit der Rasse.) (Istit. di Med. Leg. e d. Assieuraz., Univ., 
Perugia.) Med. eontemp. (Torino) 4, 7--11 (1938). 

Bespreehung der Schwierigkeiten und Probleme, die sieh fiir den Sachverstandigen 
in I t a l i e n  bei der geriehts~rztlichen Beurteihmg yon Fallen ergeben, in denen es sieh 
um einen Abort, um einen Ver]ust der Zeugungsfahigkeit oder um eine Anstecknng mit 
Gesehleehtskrankheiten handelt, v. Neureiter (Berlin). 

�9 Kemp, Tage: Prostitution. An investigation of its causes, especially with regard 
to hereditary faetors. (Prostitution. Untersuehung ihrer Ursaehen mit besonderer Be- 
rficksiehtigung erblieher Faktoren.) Copenhagen : Levin & Munksgaard, Ejnar Munks- 
gaard a. London: William Iteinemann 1936. 253 S. Kr. 10.--. 

Die Reglementlerung der Prostitution Wurde in Danemark im Jahre '1906 ab- 
geschafft. Seither wlrd nur noeh dine lockere K6ntrolle der Pros~ituierten auf Grund 
des Landstreichereigesetzes durehgefiihrt. Die Anzahl der Prostituierten hat in D~ne- 
mark in den beiden letzten Jahrzehnten abgenommen. Eine Bestandsaufnahme an 
530 Prostituierten in Kopenhagen ergab: 54% waren polizeilieh vorbestraf~t, 36% 
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gerichtlich. Eine grol~e Anzahl war geistig anorm~l, etwa 23% geistig zurfickgeblieben, 
19% an der Grenze der Debilit~t, 7% debil und 1% imbezill, 22% ausgesprochen 
psychopathisch, 8% geistesschwach oder geisteskrank. Bei der tI~lfte aller Prostituier- 
ten fanden sieh chronisehe organische Krankheiten mit teilweiser oder vSlliger Be- 
sehr~nkung der Arbeitsf~higkeit. 73% batten uneheliche Kinder. Bei der Unter- 
suchung der Familien land slch Alkoholismus der Eltern und Prostitution der Ge- 
schwister. Bei fast s~imtlichen Prostituierten wurden erhebliche Milieu- und Erziehungs- 
mgngel festgestellt. Die meisten stammten aus armen und kinderreichen Familien. 
Bei der Erforsehung der erbbiologisehen Zusammenhgnge ste]lte sich tiberrasehender- 
weise heraus, da$ sieh in den Familien der Prostituierten in den selteneren Fi~llen eine 
ttandhabe zur Unfruehtbarmaehung gefnnden h~tte. Verf. sieht daher die beste Be- 
k~mpfung der Prostitution in der Beseitigung sozialer Ungleiehheit und in der Be- 
sehaffung geeigneter Frauenarbeit. BShmer (Diisseldorf). 

Staemmler, M.: Das Problem der erbkranken und der asozialen hmilien and ihrer 
Behandlung. Gedanken und Vorsehl~ige. Volk u. Rasse 13, 37--44 (1938). 

Ganz allgemein unterteilt Verf. in erbgesunde, erbbelastete und erbkranke Familien, 
um nach dieser Einteilung kurz die F6rderungsm6gliehkeiten und -bedingungen anzu- 
fiihren. Die Asozialen werden in die beiden groSen Gruppen der Verbrecher und der 
Schmarotzer unterteilt. In etwa 30% liegt Sehwaehsinn vor. Besondere Beaehtung 
verdienen die asozialen Psyehopathen, die wiederum in haltlose, affektive und trieb- 
kranke Psychopathen eingeteilt werden. Sowohl beim sehwaehsinnigen als aueh beim 
psyehopathisehen Asozialen handelt es sich um Erbkranke. Lediglieh der Sehwaehsinn 
wurde in das Gesetz zur Verhiitung erbkranken Naehwuchses einbezogen, da vom Medi- 
zinisehen aus die Psychopathic dank ihrer flieSenden Oberg~nge yore Gesunden his 
zum vollsti~ndig minderwertigen, psychopathiseh amoralischen Roheitsverbreeher nicht 
eindeutig abgrenzbar erseheint. Die meist auf den psychiseh gleiehf6rmig struktu- 
rierten Partner sich erstreekende GattenwaM, dazu das nunmehr gegebene Milieu tragen 
das ihre dazu bei, um nunmehr die Asozialit~t planm~$ig zu ziiehten. Gegenmal~nahmen 
sind heute: die, unter Umsti~nden lebensl~ngliche, Yerwahrung sehwerer Gewohnheits- 
verbrecher; scharfstes Fahnden naeh Schwachsinn, Epilepsie und Trunksueht, um das 
GzVelq. zur Anwendung zu bringen; gegen Psychopathen oder rein Asoziale Heran- 
ziehung der einsch]~igigen Paragraphen des Ehegesundheitsgestzes. Die bestehende 
Liieke in den Ausmerzem6glichkeiten muI~ in Znkunft durch die gesetzliehe Unfruehtbar- 
machung Asozialer gesehlossen werden. Von jeg]ieher F6rderung sind asoziale Sippen 
auszuschlie~en. Ehen zwisehen einem Asozialen und einem gesunden Partner will 
Verf. geldliche Zuwendungen zubilligen. Handelt es sieh nm ein asoziales Kind aus 
sonst unauff~lliger Sippe, so ist nur dieses allein yon jeder F6rderung auszuschlieBen. 
Unklar bleibt bei den Ausffihrungen, was Verf. als fSrdernde Mal]nahme angesehen 
wissen will. Gi~nther (Berlin). 

�9 Arlt, Fritz: Volksbiologische Untersuehungen fiber die Juden in Leipzig. (Arch. 
Bcviilkergswiss. Bd. 7, Beih. 4.) Leipzig: S. ttirzel 1938. 47 S. u. 14 Abb. RM. 3.--. 

Die in Leipzig lebenden Volljuden (11,077), Mischlinge 1. Grades (667), Misehlinge 
2. Grades (66) nnd die mit Juden versippten Deutschbliitigen (694) slnd griindlieh er- 
faint und nach vielen Riehtungen bin untersucht worden. Von 1832--1925 haben sich 
die Juden fast verzehnfacht. Die Zuwanderung erfolgte zur H~lfte aus anderen deutschen 
Grol~st~dten, zu einem Drittel ~ns osteuropi~ischen L~ndern, vorwiegend aus t)olen - 
Galizien. ZweiDrittel aller lebenden Leipziger Judenfiihrenaber gleichzeitigdie Staats- 
angehSrigkeit yon Oststaaten, da nut ein Tell der vorigen Generationen sich hat ein- 
biirgern lassen. BevSlkerungsbiologisch ergeben sieh fiir die Leipziger Juden infolge 
der generativen Kraft des galizischen Hauptanteils giinstigere Werte als sie andere, 
l~nger in Deutschland ans~ssige Judenschaften, z.B. in Wiirttemberg und Bayern auf- 
weisen. : Sch~tt (Berlin). 
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Rauecker, Bruno: Fr~immigkeit aus dem Blut. Die beviilkerungspolitische Bedingt- 
�9 heit des ]apanisehen Expansionsstrebens. Z. ~rztl. Fortbildg 35, 145--147 (1938). 

Der Glaube, dal] der Bluts~rom der Familie ein ewiger ist, also der Ahnenkult, 
ls den Japaner nach miiglichst zahlreicher Nachkommenschaft strcben. Der Ahnen= 
kult ist somit die Wnrzel des steten japanischen BevSlkerungszuwachses. Die BevSl- 
kerungszunahme fiihrt abet zu einem Raumproblem. Einer Abwanderung in die n5rd- 
lichen klimatisch ungfinstigeren Gebiete steht das ausgesprochene W~rmebediirfnis 
der Japaner entgegen. Andererseits ist die japanische Einwanderung nach den Ver- 
einigten Staaten, nach Hawai und naeh Australien g~nzlich unterbunden, nach Sfid- 
amerika stark gedrosselt. Japan sucht deshalb seine ilberschfissige BevS]kerung, 
soweit es mSglich ist, im Lande zu halten. Estler (Berlin). 

Biekel, W.: Die (~beralterung der Sehweizer Bev~ilkerung. Gesdh. u. Wohlfl 18, 
2--33 (1938). 

Die Arbeit gibt einen vorzfiglichen ~berblick fiber die BevSlkerungsentwicklung 
der Schweiz. Im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen die Geburtenbewegung (Ge- 
burtenziffer), die Bewegung der Sterbef~lle und die damit verbundene Altersum- 
schichtung. Die ErSrterungen verdienea auch in statistischer Hinsicht Beachtung. 

Ggllner (Berlin}. 
Kiihbaeher, Franz: Der Kaisersehnitt im Liehte der Beviilkerungslaolitik. (Gyn~ikol. 

Klin., Univ. Szeged.) Zb]. Gyn~ik. 1938, 298--302. 
Die Fruchtbarkeit der dutch Kaiserschnitt entbundenen Frauen nimmt ab. Dies 

ist abet keine nnmittelbare, sondern eine mittelbare Folge der Operation, indem solche 
Frauen eine weitere Schwangerschaft zu verhfiten suchen. Linden (Berlin). 

Diers, Magdalena: Erbhygienisehe Untersuehungen an Hilfssehulkindern im Kreise 
Minden. (Soz.-Hyg. Abt., Hyg. Inst., Univ. Mi~nster i.W.) Mfinster i .W.: Diss. 
1936. 28. 

Verfl machte ihre umfassenden Erhebungen an 271 Kindern, n~mlich 88 ttilfs- 
schiller des Stadtkreises, 183 hilfsschulbedfirftige Kinder des Landkreises Minden. 
Ffir beide Gruppen wurden jeweils die Prozentzahlen gesondert errechnet. Erblich 
belastet waren 78/t1% im Stadt-, 57,92% im Landkreis. Exogene Sch~digungen wur- 
den in 3,41 bzw. 3,83% festgestellt, ungekl~rt blieb die Ursache flit den Schwach- 
sinn in 18,18 bzw. 38,25 %. Die Unterschiede finden ihre wahrscheinlichste Erkl~rung 
in der Tatsache, dal~ die Familien des Landkreises weniger genau durchforscht sind. 
Einzelheiten mfissen im Original nachgelesen werden. Gi~nther (Berlin). 

Reinieke, Hans: Erbhygienisehe Untersuehungen an ttil[ssehulkindern in Dort- 
mund. (Sozialhyg. Abt., Hyg. Inst., Univ. Mi~nster i. W.) Miinster i. W. :Diss. 1937. 
21 S. 

Aus den Untersuchungen des Veff. an 569 Hilfssehulkindern in Dortmund verdient 
hervorgehoben zu werden, dal~ auch seine Untersuchungen ergabcn, dal~ mehr als die 

-- H~lfte dieser Kinder yon ungelernten Arbeitern abstammten, worin in den meisten 
F~llen schon an sich eine gewisse Minderwertigkeit der Erzeuger zu sehen ist. Ebenso 
best~tigt er die alte Effahrungstatsache, dal] gerade diese Familien einen Kinder- 
ilberschul] aufweisen, ws erbbiologisch wertvolle Familien sich meist mit 2, 
hSchstens 3 Kindern begnfigen. In urs~chlichem Zusammenhang mit der verringerten 
Tilc-htigkeit der V~ter stehen dann auch deren h~ufigere Arbeitsloslgkeit und die un- 
gilnstigen Wohnverh~ltnisse, die ihrerseits wieder einen Grol~teil des Schuld an dem 
unbeffiedigendcn Gesundheitszustand der Kinder tragen. Plachetst~y ~(Berlin).' 

Patt, Wilhelm: Erbhygieniseh~: Untersnehungen an Itil[ssehnlkindern in der 
Stadt Boehum. (Sozlal-Hyg. Abt., Hyg, Inst., Univ. Mi~nster i. W.) Milnster i: W.: 
Diss. 1937. 19 S. 

P a r t  untersuchte 252 I-Iilfsschiiler in Bochum, die aus 230 Familien stammten. 
Aucher land, dal] sie zum grSl~ten Teil yon ungelernten Arbeitern abstammen (76,19%) 
und dal] in diesen Familien ein KinderiiberschuI] zu linden ist. Er errechnet bei fast 
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70% krankes Erbgut, fiigt abet gleich selbst hinzu, dal3 diese Zahl in Wirktiehkeit 
sicher wesentlieh grSl]er sei, da rezessiv Minderwertige nicht erial~t werden konnten. 
Als Ursachen des Schwachsinns fiihrt er in 57,54% Sehwact~sinn in der Aszendens, 
in 11,51% Alkoholismus uncl in 25,4% unbekannte Ursaehen an. Der fiir den erwor- 
benen Schwachsinn angesetzte Prozentsatz yon 5,55 erseheint etwas hoeh gegriffen. 

Plachetsky (Berlin). 
Ernst, Hilde: Untersuehungen fiber Erbliehkeit des Sehwaehsinns und die Fort- 

pflanzung Minderwertiger in den Hilfssehiilerfamilien Wiesbadens und Wiesbaden- 
Biebriehs. (Soz.-Hyg. Abt., Hyg. Inst., Univ. Mi~nster i.W.) Miinster i. W. : Diss. 
1936. 17 S. 

Verf. stellt ftir die yon ihr untersuchten ( ? Ref.) 247 Hilfsschulkinder in 65,99% 
krankes Erbgut, in 10,93% ~ulaere Faktoren als Ursaehe iiir den Sehwachsinn lest. 
In 23,08% konnte die Frage nach der Ursache nicht geklgrt werden. Die Kinderzahl 
betrug in den Familien der Hilfsschulkinder 4,4, bei Einbeziehung der Tot- und Fehl- 
geburten 4,9 im Durchschnitt. G~nther (Berlin). 

Gutter: [3bet die Sterilisation des Mannes. (Chit. Univ.-Klin., Mi~nchen.) Med. 
Klim 1938 I~ 52--54. 

Seit Mitre 1935 (750) Unfruchtbarmachungen nur noch mittels Scrotalschnitts 
stets in 6r, tlieher Bet~iubung (ohne Suprareninzusatz zur Vermeidung yon Nachblu- 
tungen), bei Mitinfiltrierung des Samenleiters schmerzlos. Dadureh sehr kleine Wunden 
mit ausgezeiehnetem Heilungsbestreben. Gefahr der Infektion nieht grSlter als beim 
Leistensehnitt. Kontraindiziert bei Varicoeele oder Narben am Scrotum (Rel.), Ver- 
meidung yon PenisSdem durch Schnittftihrung daumenbreit fiber den Hoden. Bei 
etwa '1050 Unfruehtbarmachungen in 31/2 Jahren nut 3 Serotalphlegmonen, eine mit 
tSdliehem Ausgang bei unruhigem Schwaehsinnigen mit notwendiger Nebenoperation 
und Narkose. ErhShung der Infektionsgefahr dureh gleichzeitige Beseitigung krank- 
halter Nebenbefunde. Nur bei grol~en Leistenbrtichen (mit Einwilligung des Kranken) 
gleichzeitig Bruchoperation, sonst schlechte Heilungstendenz der Wunden. In 0,5% 
Aplasie eines Samenleiters (3real links, 2real rechts). Entfernen eines Hodens bei rudi- 
mentgrem Nebenhoden aueh mit Einwilligung des Kranken nicht gerechtfertigt (Ref.), 
zweekmgl~ig dagegen das sonst am Nebenhoden getibte Verfahren (Resektion). Bei 
Leistenhoden Resektion des Samenleiters unter Belassung des Hodens in seiner Late. 
Etwa 8 tggige Steigerung der Libido naeh der Resektion (besonders naeh Unterbindung). 
Dadurch frtihzeitige Ausschwemmung der Samenfgden. Bereits 8 Tage nach der Ope- 
ration nur noch vereinzelte bewegliche Samenfgden, meist nur spgrlieh und unbeweglieh 
naeh 14 Tagen (Baumann).  Mit diesen Feststellungen Empfehlung der Entlassung 
(als arbeitsfghig mit kleinem Mastisolverband) bereits am 3. Tag und Ablehnung der 
Durchspfilung mit spermient6tender Fltissigkeit nieht vereinbar (Ref.). Kresiment. 

Boeminghaus, H.: Zu den Ausfiihrungen yon Herrn Prof. Dr. H. Knaus: ,,Dauer 
der ZeugungsNhigkeit nach der Vasektomie". (Zbl. Chir. 1937, Nr. 26.) (Chit. Univ.- 
Klin., Marburg a. d.L.) Zbl. Chir. 1937, 2457--2459. 

Verf. und mit ibm auch andere konnten dutch Expression der Samenwege noch 
liingere Zeit nach einer vorgenommenen Sterilisation bewegungsfghige Spermien 
nachweisen. Bewegungsf/ihigkeit ist aber nicht identisch mit ihrer Zeugungsfiihigkeit, 
man darI beweglichen Samenfiiden nicht mit Sicherheit die Zeugungsfghigkeit ab- 
sprechen, denn eine gewisse T/itigkeit der Spermien ist gelegentlich auch nur eine 
relative, d. h. der Zustand kann sich unter dem Einflug yon Temperaturunterschieden, 
Suspensionsmitteln usw. gndern, so dab trgge erscheinenden Spermien nicht in jedem 
Fall die M6glichkeit schneller normaler Beweglichkeit abgesprochen werden kann. 
B o e m i n g h a u s  hat seine Auffassung, dal~ das bei der Befruchtung entleerte Sperma 
aus dem der Harnr6hre benachbarten Abschnitt des Samenleiters stammt, auf Grund 
zahlreicher Tierversuche gewonnen, nachdem es gelungen war, dutch Nervenreizung 
den Vorgang der Ejaculation auszul6sen. Den Vorgang der Ejaculation hat e rbe i  
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freigelegtein Hoden und Samenleiter im Film festgehalten, und diese Aufnahmen zeigen 
eindeutig, daf~ yon dein Init Sperina gefiillten Sainenleiter nur die distalen Abschnitte 
des S~menleiters sieh entleeren. Wenn aueh sehr vieles aus der Physiologie der Sper- 
mien gegen die Wahrscheinlichkeit einer Zeugungsf/ihigkeit naeh erfolgter Sterilisation 
spricht, so ergeben doch eine Reihe ~3berlegungen und Feststellungen die M 5 g lie h k e i t 
einer postoperativen Befruchtung unter besonderen Uinst/~nden und innerhalb einer 
gewissen Frist. Daher erseheint es nach wie vet angebracht, die einpfohlene Durch- 
spiilung der Samenwege Init Rivanol beizubehalten, well dadureh der Eingriff an Sicher- 
heir gewinnt und die Entlassung des Erbk~anken bereits am 3. his 4. Tage nach dem 
Eingriff ohne Gef/ihrdung des operativen Zweckes durehfiihrbar wird. (Vgl. diese Z. 
29, 197 [K n a u s].) Friedrich Bode (KSln).o 

Bauer, K. IL: Erwiderung auf die Arbeit von H. Knaus : ,,Zur Dauer der Zeugungs- 
~$higkeit naeh ~ der Vasektomie". (Zbl. Chir. 1937, Nr. 26, 1506.) (Chit. Univ.-Klin., 
Breslau.) Zbl. Chit. 1937, 2459--2461. 

Yerf. verwahrt sich als Chirurg dagegen, dal~ er die Knaussche Lehre ,,yon 
tier zeitlich besehrs Befruchtung des Weibes" in Zweifel gezogen babe, er babe 
lediglich ftir die Sperinatozoen des Mannes die Theorie ,,yon einein HSchstm&f~ der 
Befruchtnngsf~higkeit von 2 Tagen" fiir widerlegt angesehen und die weitere Zeu- 
gungsf/~higkeit Sterilisierter fiir eine gewisse Zeit fiir sicher erwiesen angenolnmen, 
,,wenigsten soweit die Verhs bei Nagetieren Rtickschliisse auf den Mensehen zu- 
lassen". Bauer  babe lediglieh ftir den Mann gepriift, ob Sicherheitsinal~nahmen 
nStig sind, sofern beim Mann ,,die wenn auch geringe MSglichkeit einer noeh nachtr/~g- 
lich erfo!genden Zeugung erbkranken Nachwuchses soweit als mSglicli auszuschliel~en 
sei". Da sich das Verfahren yon Boeminghaus  als ebenso wirksain wie ungef~hrlich, 
wie technisch einfach erwiesen hat, kSnne er es nut nach wie vet bei den Sterilisations- 
operationen anzuwenden empfehlen. Und dal] dieser Standpnnkt berechtigt ist, daffir 
gibt es keinen besseren Kronzeugen als Herrn K n a u s  selbst, der bei den scrotalen 
Operationsinethoclen die Zeugungs~/ihigkeit bis zuin 40. Tage best/~tigt. Daher m6chte 
B. raten, in Zukunft nicht mehr zu sprechen yon einein Vorgehen nach Boe in inghaus ,  
sondern nach B o e m i n g h a u s - K n a u s .  Bode (KSln).o 

Gohrbandt, E.: Erwiderung auf die Arbeit von H. Knaus: ,,Zur Dauer der Zeu- 
gungsf~ihigkeit naeh der Vasektomie". (Zbl. Chir. 1937, Nr. 26.) (Chlr. Abt., Krankenh. 
am Urban, Berlin.) Zbl. CChir. 1937, 2461--2462. 

G o h r b a n d t  wendet sieh gegen K n a u s  (vgl. diese Z. 29, 197), der yon ihm die 
Behauptung aufgestellt babe, ,,da~ es voilkommen gleichgiiltig sei, an welcher Stelle 
man zur Sterilisation das Vas deferens freilege und reseziere". Dies sei ein einzelner, 
,,aus dem Ganzen herausgerissener Satz" nnd zusainmenhanglos wiedergegeben 
O. habe vielmehr nur die unbedingte Forderung aufgestellt, nach dem Vorsehlag 
yon Boen inghaus  bei der Sterilisation Init Rivanol durehzuspiilen' und ein wenig- 
stens 6 cm !anges Stiick vein Vas deferens zu resezieren, und babe im Anschlu$ daran 
gesagt, es sei vollkoinmen gleiehgiiltig, an welcher Stelle usw. Knanss  sei dann welter 
auf einen Kaninchenbock eingegangen, der 31/2 Monate nach der Sterilisation Init Er- 
folg zur Zucht "r wurde, und habe diesen Versueh, der vein Oberarzt und dem 
Tierw/~rter besonders sorgsam beobachtet Wurde/fiir eine , ,Verwechslung" gehalten 
und ein!aeh abgetan, eine Form des AngriIfs, die sonst nieht iiblieh ist. 

Bode (KSln). ~176 
H~insel, G.: Trauma und Epilepsie in der Beurteilung [iir das Gesetz zur Ver- 

hiitung erbkranken Naehwuehses. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. KSlnl) Z. ~trztl. 
Fortbildg 34, 591--594 (1937). 

1. Trauinatische Epilepsie ist nieht so hs wie oft angenommen wird. Naeh 
unkompliziergen Kommotionen und Kontusionen ist sle aul~erordentlieh selten. 2. Bei 
der Entstehung einer traumatiSehen Epilepsie spielt sieher auch die vererbte Krampf- 
berei~schaft eine-grof~e Rolle. 3, Zur Sicherung der Diagnose traumatisehe Epl]epsie 
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ist nStig, daI~ anamnestisch ein ad~quates Trauma vorgelegen hat. Der zeitliche 
Zwisehenraum zwischen Trauma und erstem Anfall betragt in der H~lfte aller Falle 
1 Jahr, bis zum Ende des 2. Jahres ist in 2/3 der Falle der erste Aufa]l aufgetreten. 
Spatepilepsie ist selten. Naeh MSgliehkeit sind Brfickensymptome nachzuweisen. 
4. Aus dem psyehischen Zustandsbild 1assert sieh keine sieheren Schlfisse auf die Ent- 
stehung und Art der epileptisehen Anfalle ziehen. 5. Bei genuiner Epilepsie sind im 
Liquor geringere Veranderungen naehweisbar als bei traumatiseher Epilepsie. 6. Es 
gibt kein typisehes Encephalogramm far genuine Epilepsie. Verdr~ngungen oder Ver- 
ziehungen sprechen immer ffir eine organisehe Veranderung. Linden (Berlin). 

Neureiter, F. v.: Dber die Bedcutung und den Gcltungsbercieh der Begriffe ,,Ehetaug- 
liehkeit" unfl ,,Ehceignung". (Abt. /. Erb- u. Rassenp/lege, Reiehsgesundheitsamt, Berlin.) 
Reiehsgesdh.bh 1987, 862--863. 

YeranlaSt durcli haufige MiBverstandnisse zwisehen Gesundheitsamtern nnd 
Finanz/~mtern erkl~rt Verf. den Unterschied in Bedeutung nnd Yerwendung der Be- 
griffe ,,Ehetauglichkeit" im Sinne des Ehegesundheitsgesetzes nnd ,,Eheeignung" 
im Sinne des Gesetzes fiber FSrderung der Ehesehliel]ungen dutch Ehestandsdarlehen. 
Ehetailglich ist nach dem Gesetz derjeuige, dessen Erbgut so besehaffen ist, dug seine 
Fortpflanzung dem Staat nieht als nnerwfinseht erscheint, tier also eine )/Iindest- 
forderung erfiillt. Die Gewghrung eiues Ehestandsdarlehens dagegen ist als eine zu- 
s~tzliehe Leistung des Staates zu werten, die desha]b aueh nut Personen zugute kommen 
soll, die fiber die Ehetangliehkeit hinaus frei yon jeglichem Erbiibel besonders far die 
Ehe und damit ffir die Weitergabe ihres Erbgutes geeignet sind. Scheurlen (Berlin). 

Reich, Giinter: Der EinfluI~ der Ehestandsdarlehen nnd dcr Geburtenpropaganda 
auf die Geburtenzi!fer im Bezirk Freiburg im Breisgau. Freiburg i. Br. : Diss. 1937. 
23 S. 

Verf. stellte an Hand seiner Untersuehungen ein wesentliehes Ansteigen der Ge- 
burtenziffer im Bezirk Freiburg im Breisgau seit der Machtfibernahme lest. Das wird 
auf die wirtschaftliche Besserung zuriickgeffihrt, besonders abet auch auf die Ehestands- 
darlehen und die Geburtenpropaganda. Die Ehestandsdarlehen beeinflussen vor allem 
die Kinderzahl der Arbeiter in gttnstigem Sinne, w~hrend sic bei der l~ndlichen Be- 
v51kerung oft wirkungslos bleiben, da es zur Gew~hrung erforderlieh is~, dab auch die 
Frau angestellt sei, was auf dem Lande nut selten der Fall ist. Hingegen tragen die 
Kinderbeihilfen wesentlich zur ErhShung der Kinderzahl bei den Bauern bei. Eine 
ganz gro$e Bedeutung fiir die steigende Geburtenzahl habe abet die ausgedehnte Auf- 
kl~rung, die seit 1933 immer breitere Schichten erfasse und allm~hlich die frfihere 
Auffassung, dab es eine Dummheit sei, Kinder zu bekommen, verdrgnge. P$aehetsky. 

Luxenburger, Hans: Zur Frage der Anfechtung der Ehe wegen krankhafter Erb- 
anlagen. (Einige reehnerisehe {]berlegungcn.) Z. psych. Hyg. 10, 185--189 (1938). 

Bei der weiten Verbreitung kranker Erbanlagen in unserem Yolke hs es Verf. 
nicht fiir mSglich, einen allzu scharfen Standpunkt in der Frage der Anfechtbarkeit 
der Ehe wegen Anlagetr/igersehaft einzunehmen. Ieh (Ref.) glaube auch nicht, dab die 
Feststellung des Reichsgeriehts, dab eine entspreehende Anlagetr/~gerschaft eine per- 
s5nliehe Eigensehaft im Sinne des w 1333 BGB. darstellt, in diesem Sinne aufzufassen 
ist. Wenn diese Feststellung des Reiehsgerichts dazu beitr/~gt, die Verlobten auf ihre 
Verpflichtung hinzuweisen, fiber etwaiges Auftreten yon Erbkrankheiten in ihrer Sippe 
sich vorher zu unterrichten und gegenseitig darfiber auszusprechen, so liegt darin ein 
holler erzieheriseher Weft. Im fibrigen wird die Anfechtbarkeit der Ehe nieht fiber den 
MaBstab hinausgehen kSnnen, der yon den Gesundheits~mtern hinsicht]ieh des Ab- 
ratens yon der Ehe bel der Eheberatung eingehalten wird. Es geht selbstversti~ndlieh 
nieht an, dal~ eine Ehe auf Grund einer Anfeehtungsklage als nichtig erkl/~rt wird, gegen 
die tier Eheberater bei sorgf/~ltiger Prfifung tier Verhgltnisse niehts einzuwenden hatte. 
Voraussetzung ist aber immer, dab seitens der Verlobten nichts verschwiegen wurde, 
was die Eheberatung h/itte beeinflussen k6nnen. H. Linden (Berlin). 
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Schmitz, W.: Eheanfechtung wegen Erbkrankheit. Med. Welt 1938, 213--214. 
Der Verf. teilt folgenden aufschluBreichen ProzeB, der in den Jahren 1936 und 

1937 die Gerichte beseh~ftigte, mit: Der Kl~iger klagte gegen seine in der Branden- 
bnrgischen Heilanstalt Teupitz untergebrachte Ehefrau mit dem Antrage, die im 
Jahre 1922 geschlossene Ehe fiir nichtig zu erklgren, nnd zwar mit der Begriindnng, 
die Beklagte leide an Sehizophrenie und sei demzufolge auch sterilisiert worden. Der 
Klage lag im einzelnen folgender Saehverhalt zugrunde: Der letzte eheliehe Yerkehr 
zwischen den Parteien hatte etwa in den Jahren 1928/1929 stattgefunden. Zu dieser 
Zeit traten bei der Beklagten religiSse Wahnvorstellnngen anf, die auch in der folgenden 
Zeit weiter bestanden, so dab sich die Bek]agte nach einem privaten Zwischenanfenthalt 
im Berolinum in 'Lankwitz 1934 yon sich aus in die Wittenaner Heilstgtten begab, am 
,,ihre inneren Stimmen untersuehen zu lassen". Naeh einigem Aufenthalt daselbst 
glaubten die dortigen Xrzte die Be]dagte nicht mehr ent]assen zu kSnnen, da sie nn- 
heilbar geisteskrank war. Die ererbte Krankheitsanlage bestand sehon seit der Geburt. 
Es folgte spgter eine Uberfiihrnng der Beldagten nach Tenpitz, we sie aueh sterilisiert 
wurde. Eine Verstgndigung mit ihr war dem Klgger nach dem erfolgten Eingriff nicht 
mehr mSglieh. Mit Riieksieht auf die zunehmende Yerbreitung der Erblehre glanbte 
der Klgger zu tier GewiBheit gelangt zu sein, dab die Krankheit seiner Frau zu solehen 
Erbkrankheiten zghle, bei Kenntnis yon deren u er yon der ]~ingehung 
der Ehe Abstand genommen h~tte. Der Anwalt der Beklagten bestritt das u 
einer Erbkrankheit und machte Nichteinhaltung der nachw 1339 BGB erforderlichen 
6monatlichen Frist zur Anfechtung seit Entdeckung des Irrtums dutch den Xlgger 
geltend. Das Landgerieht und Kammergerieht gaben der Anfechtnngsklage start. 
Im einzelnen werden in dem Beitrag die wesentliehen Parteivorbringen sowie die Ent- 
seheidungsgriinde tiberzeugend dargelegt. Hans H. Burchardt (Berlin). 

Lictirzi, Ariosto" Die l~es~heinigung fiber' die Zeit wr  der Ehe. (Med. Leg., Univ., 
C6rdoba.) Semana m~d. 1937 II, ~15--419 [Spanisch]. 

Eine gesetzliche Regelung der ~rztllchen Untersuchung mit Ausstellung einer 
Beseheinigung vet der Ehe ist im Rahmen der Bek~mpfung der Gesehlechtskrank- 
heiten durchaus erforderlieh nnd auch yon eugenisehen Gesichtspunkten aus ratsam, 
jedoch sind in der argentinisehen Fassung dieses Gesetzes einige technische, sowohl 
~rztliche wie juristisehe, Punk4e nicht beriieksiehtigt worden, no dab der ~utze~ des 
Gesetzes dadurch zum Tell wieder aufgehoben wird. Wenn auch die Anfklgrung in 
sexuellen Dingen im argentinisehen Volk bedeutend welter ist als in den Vereinigten 
Staaten yon Nordamerika, mnB doch gerade in diesem Punkt noeh viel mehr geleistet 
werden, damit die Grnndls+ge far die Gesetze der Prophylaxe und Engenik entsteht. 
Verf. will sieh in dieser Arbeit vorwiegend mit der psychologischen Seite des argenti- 
nisehen Gesetzes 12331, welches sieh auf die Ansstellung einer Gesundheitsbescheini- 
gung far die Ehe besehgftigt, befassen. Das Gesetz ist ohne reehte lJ-berzeugnng 
herausgebracht worden, und das Milieu, far welches es bestimmt wurde, war noch 
nicht entsprechend vorbereitet nnd reif. Das ganze Problem ist so wiehtig, dab dafiir 
ein Gesetzkomplex geschaffen werden miiBte, wahrend der Artikel 13 des entspre- 
chenden argentinisehen Gesetzes (Bek~impfung der Gesehleehtskrankheiten) lediglieh 
sagt: . . . . .  Diese Bescheinigungen, die kostenlos auszustellen sind, sind obligatorisch 
fiir alle Mgnner, die eine Ehe eingehen wollen. Wet an einer ansteekungsf~ihigen Ge- 
schleehtskrankheit leidet, darf eine Ehe nicht eingehen." - -  Der schw~ehste Punk~ 
ist clef, dab das Attest nur yon den M~nnern verlangt wird. Das beruht auf einer 
Sentimentalitiit, die fiir ein derartiges Gesetz unangebracht ist, denn auch bei Frauen 
kommen vor der Ehe zweifellos Gesehleehtskrankheiten, wenn aueh nieht so h~ufig 
wie bei M~nnern, vet. Ein zweiter wunder Punkt in der Gesetzgebung ist der, dab die 
Bescheinigung nur far die Geselileehtskrankheiten verlangt wird. Der ganze Komplex 
der eugenisehen Fragen ist nieht beriieksiehtigt worden. Eine weitere Unklarheit ist 
die bei Erfiillung der obengenannten Bestimmnng erforderlichen Yerletzung des ~rzt- 
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lichen Be2ufsgeheimnisses, die nach Art. 156 des argentinischen Strafgesetzbuehes be- 
straft wird. Dutch den Begriff des ,,h6heren Interesses" kSnnte zwar eine Bestrafung 
hinf~llig werden, jedoeh sind die Folgen, die ein kanm zu vermeidendes Bekannt- 
werden der Tatsaehe in der Familie der Brant hervorruft, derart, dab sie als die Folgen 
eines glatten Vertmuensbruehes des Arztes gewertet werden mfissen. Eine Umgehung des 
Gesetzes ist leieht dadureh mSglieh, daB die Trauung in einem benachbarten Lande 
stattfindet, in dem kein Gesundheitsattest verlangt wird. Eine weitere h~ufige Folge 
der Bestimmung wird die Ausfibung des auBerehelichen Gesehlechtsverkehrs mit 
entsprechender Infektion sein, wodurch die Zielsetzung des Gesetzes VSllig zerst5rt 
wird. Solange die Aufkl~rung des Volkes in diesen Dingen noeh nicht welter vor- 
geschritten ist, kann das Gesetz in der Form, in der es besteht, nieht sein Ziel erreichen 
und stellt eine untragbare Belastung ffir einzelne Individuen dar. Rieper (Berlin).~ 

�9 Hofmeier, Kurt: Die Bedeutung der Erbanlagen for die Kinderheiikunde. (Arch. 
Kindcrheilk. Beih. 14.) Stuttgart: Ferdinand Enke 1938. IX, 208 S. u~ 26 Abb. 
RM. 11.60. 

Mit der Ver6ffentlichung dieser gediegenen Zusammenfassung unserer derzeitigen 
Kenntnisse fiber die erbbiologischen Gegebenheiten beim Kinde in gesunden und kranken 
Tagen ist dem Arzte, ob er nun als P~diater oder als Erbpfleger ts ist, ein groBer 
Dienst geleistet, entbehrte doch nnser Sehrifttum bisher einer Darstellung, die der 
Bedeutung der Erbanlagen ffir das Kindesalter gerecht wurde. Den Anfang des flfissig 
geschriebenen und mit Sippen- und Obersiehtstafeln reich versehenen Buches bildet 
die nach Organen gegliederte Schilderung der angeborenen erblichen MiBbildungen. 
Sodann kommt als besonders wichtiger Gegenstand die erbliehe Disposition zu Infek- 
tionskrankheiten zur Sprache. Dabei wird betont, dab die Vererbung einer yon den 
Eltern erworbenen Immunitgt nicht erwies~n und daher abzulehnen ist. Dahingegen 
gibt es eine erbbedingte individuelle bzw: familigre Disposition bzw. Immunitgt gegen- 
fiber bestimmten Inlektionskrankheiten. Auch die Reaktionsfghigkeit des tndividuums 
aufinfekti6se Reize stellt eine konstante vererbbare Eigenschaft v0rl Im Rahmen der 
Besprechung der Immunitgt werden such die Blutgruppen erwghnt, yon denen aus- 
driicklieh hervorgehob'en wird; dab sie nieht an die Vererbung irgendweleher Anlagen, 
seien sic nun krankhafter oder nieht krankhafter Natur, gekoppelt sin& Die Bearbeitung 
der einzelnen Kinderkrankheiten Yore Standpunkt des Erbpathologen auS, erfolgt Unter 
dem Titel ,,Die erblichen Diathesen". Hier ist auch der Beziehnngen zwischen Erb- 
anlagen, Erziehung und Begabung gedacht und das Wesen der Erziehung als die Ent- 
wicklung der im Menschen ruhenden ererbten gfinstigen Anlagen und als die Unter- 
drfiokung der ungfinstigen gekennzeiehnet. Leider verbietet es der zur Verffigung 
stehende Raum, weiter auf den reiehen Inhalt des Werkes einzugehen. Erwghnt sei 
nut noch das ausffihrliche Schrifttumverzeiehnis (20 Seiten), f~ir dessen Beigabe sicher- 
lich jedermann dem Verf. dankbar sein wird. v. Neureiter (Berlin). 

Kettner, A. H.: Der Zahndurchbruch der S~iuglinge sowie seine Beziehungen zu 
den Erbgesetzen'. Dtseh. reed, Wschr. 1938 I, 193 194. 

Mitteilung yon Beobachtungen fiber den Zeitpunkt des Durehbruehs und die 
Beschaffenheit tier ersten Z~hne. Die Beschaifenheit des Zahnmaterials sei fast aus- 
sehlieBlieh yon der Erban]age abhs u Will Ierner d~e Beobachtung. gemacht 
haben, dab sieh der Zeitpunkt des ersten Zahndurchbruchs als das arithmetische Mittel 
aus dem Alter der beiden Elternteiie Zur Zeit der bei diesen elngetretenen Zahnung 
bestimmen lasse. Portius (Hildburghausen). 

Rudder, B. de: Erblichkeitsfragen bei akuten Infektionskrankheiten. (Univ.-Kinder- 
]olin, Frunl~/urt a. M.) Fortschr. Erbpath. usw. 1, 135--159 (1938). 

:In dieser Arbeit behandelt der Verf. die Frage, inwieweit Infektionskrankheiten 
unter der Annahme yon Erbeinfliissen stehen. Er kommt dabei zu dem Resultat, dal~ 
d~e bisherige Anwendung tier Zwillingsmeth0den bei den Masern und Keuchhusten 
noch nieht be~rledigt, da damit Ergebnisse gewonnen wurden, die mit anderen Tat- 
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sachen aus der Epidemiologie sc]awer Vereinbar sind, ebenso vSllig fragwfirdig und 
unbefriedigend sind die Ergebnisse bei Varicellen, Rubeolen und Seharlaeh. Ffir das 
Wirken yon Erbfaktoren im Krankheitsverlauf, besonders im Auftreten yon Kern- 
plikationen, spreehen vieIe Familienbeobachtungen, besonders beim Seharlach, ~ber 
auch bet Diphtherie. Inwieweit Rasseneinfliisse auf die Letalit~t erbbedingt sind, 
ist f~ir den Mensehen im allgemeinen noeh nicht sieher zu entscheiden. Doch seheinen 
ffir Scharlach und Diphtheric solche Einflfisse zu bestehen. Rietschel (Wfirzburg).o 

.Hanhart, E.: Vererbung und konstitutionelle Beziehungen der allergischen Bereit- 
schaft mit besonderer Beriicksichtigung der alimentiiren und Arzneiidiosynkrasien. 
Med. Welt 1937, 1611. 

Verf. hat in fiber 150 Sippen ausgesproehener Allergiker sine dominant vererbte 
Anlage gesteigerter Sensibilisierbarkeit gegeniiber artfremden Stoffen, sowohl gegen 
Eiwei~ wie auch einfachere Snbstanzen festgestellt. Diese Erbanlage erwies sieh bet 
eineiigen Zwillingen als 100proz. konkordant. D i e  Erbanlage als solche ist einheitlich, 
weist aber i n  der klinischen Manifestation eine enorme Mannigfaltigkeit anf, wobei 
unter anderem aueh Umweltmomente eine grol]e Bedeutung haben. In manehen 
Sippen kann eine bestimmte Manifestationsform iiberwiegen, sei es eine gleichartige 
Organwat/1 oder, Reaktion auf gleiehe Allergene. Solehe spezifisehen Idiosynkrasien 
brauehen nleht allergisch bedingt zu seth. Entscheidende I-Iilfsmomente fiir die Manifesta- 
tion kSnnen u.a.  Insuffizienz desPankreas, auehhormonale EinwirkungenundInfekte 
seth. St~rkere Anlagen zu Idiosynkrasien setzen sich aueh ohne austSsende 
Hilfsmomente dutch. Ihr V0rhandensein steigt sehr erheblieh mit der psyehischen 
Differenzierung der Individuen. St/~rkere Neigung zu Idiosynkrasie pflege ,,den Nieder- 
gang maneher Gesehleehter einzuleiten" und set daher ,,auch bet leichter Auspr~gung 
als ein funktioneltes Entartungsstigma zu werten". Hiller (Miinchen):o 

Itanse, A.: Erbbiologie und Konstitution beim arteriellen Hochdruek. tIippokrates 
1937, 958 963. 

Es wurden 140 Kranke raft einem Blutdrnck yon mindestens 165 mm Hg (wieder- 
holte Messungen!) nach ausf[ihrliehen konstitutionsbiologis~hen und strukturanaly- 
tischen Gesichtspu~akten untersucht. E s  ergab sieh, da]] der arterielle Hochdruck 
besonders oft beim sympathikotonen Hyperergiker oder B-Typ naeh J a e n s c h  (82,9%) 
mit pyknisehem, aber aueh mi~ fettsiichtig dyplastisehem (20%) oder leptosom-asthe- 
-nisehen (12,9%) KSrperbau, dagegen nut selten beim Athletiker und fast gar nicht 
beim parasympathikotonen oder T-Typ nach J a e n s e h sowie bet den vegetativ sehlaffen 
Hypoergikern vorkommt. Weiterhin konnten Beziehungen zwischen der mit der Sym- 
pathikotonie biologiseh verbundenen Gefiihlsbeseeltheit oder Labilit~t und der Hyper- 
'tonic einerseits und Angst, Uberspannung oder hypochondrischen Vorstellunge n anderer 
seits festgesteUt werden. Auf3erdem spielen Thyreotoxikose, Herzkrankheiten, Diabetes, 
~Fettsucht und Gicht , ferner akute Infektionen/itiologiseh eine Rolle, wenn auch ent- 
seheidend die Anlage bleibt, die in ihren erblichen Grundlagen offenbar dem domi- 
nanten Erbgang folgt. M. Werner (Frankfurt a. M.). 

Munro, T.A.: Hereditary sebaceous cysts. (DieVererbung des Ather0ms.) (Rese- 
arch Dep., Roy. Eastern Counties Inst., Colchester.) J. Genet. 35, 61--72 (1937). 

Mitteilung einer Familie mit Atheromen bet 20 Personen. Der Erbgang erscheint durch 
einen einfach dominanten Faktor im Sinne Mendels bedingt, der aber modffizierenden Ein- 
2l/issen unterliegt. Auf Grund des Vorkommens yon malignen Tumoren in derselben Familie 
wird die M6glichkeit eines genetischen Zusammenhanges zwischen Atheremen und malignen 
~Tumoren besproehen, ebenso auch die MSglichkeit ether Infektion in Betracht gezogen. 

Longo (Miinchen). o o 
Seaton, D. R.: Familial clubbing of the fingers and toes. (Famili/~re Tr0mmel- 

sehl~gelfinger und-zehen.) Brit. meal. J. Nr 4028, 614--615 (]938). 
�9 Obwohl die besehriebene Anomalie der Finger ohne ersiehtliehe Ursaehe nicht 

selten vorkommt, sind VerSffentlichungeh sp~rlieh. Verf. fiihrt die im Schrif~tum 
niedergeleg~en F~ille famili~ren und heredit~ren Vorkommens an. Danach ist der Erb~ 

Z. f. d. ges. Gerichtl .  Medizin. 30. Bd.  2 
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gang einfach dominant; lediglich 2 Familien zeigten Abweiehungen yon diesem Erbgang. 
Hierbei handel~e es sieh um Befallensein yon Fingern and Zehen. Verf. besehreibt 
nun einen Fall, den zweiten im Schrifttum fiberhaupt, wo letztere Anomalie bei einfaeh 
dominantem Erbgang in 3 Generationen beobachtet werden konnte. Da Verf. aus dem 
Schrifttum cinsehlieglich seines eigenen Falles ein Verh~iltnis der befallenen zu den 
erscheinungsfreien Sippenangeh6rigen "con 15:10 - -  er kann bei dieser Berechnung 
nieht auf vollst•ndiger Erfassung der Sippen fngen - -  land, h~lt er es fiir erwiesen, 
dag der beschriebene Erbsehaden einem einfaeh dominantem Erbgang folgt. 

gunther (Berlin). 
Conrad, K.: Erbanlage und Epilepsie. IV. Ergebnisse einer Naehkommensehafts- 

untersuehung an Epileptikern. (Zur empirisehen Erbprognose der Epilepsie.) (Dtseh. 
Forsch.-Anst. /. Psychiatric, Kaiser Wilhelm-Inst. ]. Genealogie, M~nchen.) Z. Neut. 
159, 521--581 (1937). 

Die grundlegenden and umfangreichen Zwillingsuntersuchungen, die Conrad  
zur Klgrnng der Frage der Erbbedingtheit der Epilepsie vorgenommen hag and die 
zu dem Ergebnis gefiihrt haben, dag nun ein fiir allemal das Bestehen einer erblichen 
Fallsucht endgtiltig in p0sitivem Sinne entschieden wnrde, linden in der vorliegenden 
Studie eine notwendige and dankenswerte Erggnzung, die die Frage nach der Be- 
schaffenheit der Naehkommen yon Epileptikern zu beantworten sueht. In ausfiihr- 
lieher Darstellung schildert Conrad  die Gewinnnng des Ausgangsmaterials mit ttilfe 
dcr sog. Reichsgebreehliehenzghlung vom Jahre 1925/26 nnd die Methode, hack der 
aus diesem grol~en Material in mehreren Siebungen die Probanden ansgelesen wurden. 
Kurz gesagt, handelte es sich bei dem Probandenmaterial um Fglle mit sieher nach- 
gewiesenen epileptischen Anfgllen, ansgelesen nach Fruchtbarkcit, and zwar nach dem 
Besitz mindestens eines fiber 20jghrigen Kindes. Daran anschliegend werden alle 
wesentliehen Anslesemomente erSrtert, insbesondere diejenigen nach der sozialen 
Schieht, wobei sich zeigen lgl3t, dal~ eine Auslese naeh Belastungsmomenten bei der 
Naehkommenschaft nicht anzunehmen ist. Dann folgt eine Darstellung des Frobanden- 
materials selbst, das 553 Probanden nmfal3te, hinsichtlich Altersaulbau, Gesehlechts- 
verhgltnis nnd Gruppierung naeh diagnostischen Gesiehtspunkten; neben die Gruppe 
der idi0pathischen und symptomatisehen Epilepsie wurde noch eine sog. Zwisehen- 
gruppe gestellt, in die alle diagnostiseh nieht sicheren Fiillc eingeordnet warden, um 
damit die beiden Randgruppen rein zu erhalten and am anch die diagnostisch frag- 
lichen Fglle einer ngheren genealogischen Betrachtung nnterziehen zu kSnnen. In 
der Kinderschaft, die 2599 Fiille, darunter 655 Kleinverstorbene, umfagte, z~Lhlte Con- 
r ad  nach einem kurzen Uberblick fiber Altersaufbau und soziale Struktur Iolgendes 
aus: 1. Die Epilepsieziffer: 6--9%. 2. die Sehwaehsinnsziffer: 16,5%, 3. die Fsy- 
ehosenziffer: 3,7%, 4, die neurologischen Erkrankungen 3,0%, 5. die abnormen Per- 
sSnlichkeiten : 8,4%, 6. die morphologiseh nnd funktionell abnormen Zustgnde: 21,7 %. 
Dann legte sieh C. die Frage vor, wic grog die Zahl der rassenhygienisch unerwfinschten 
Naehkommen yon idiopathischen Epileptikern wgre und kam dabei zu folgenden 
Ergebnissen: Unter den Kindern yon idiopathischen Epileptikern f ande r  im ganzen 
etwa 30% psyehisch abnorme Personen, worunter Epilepsie, Schwaehsinn, Fsyehosen 
und Psychopathic gefagt wurden. Nimmt man dazu noeh die dabei nieht mitgez~ihlten 
Kriminellen, so erhSht sich die Ziffer auf 35%, stellt man dazu schlieglieh noeh die 
rein kSrperlich Abnormen (neurologische Erkranknngen, schwere Dysplasien, Mil3- 
bildungen, Stottern, Bettngssen n. dgl.), dana erh6ht sieh die Ziffer weiter auf 42%. 
Doch ist auch diese Ziffer noch als zu niedrig anzunehmen, da der Prozentsatz gerade 
der' k6rperlich GestSrten, wie C. aus dem Gesamtmaterial bereehnete, zu geringe 
Zi~'fern ergeben matte.  Die Gesamtprozentziffer dieser k6rperlieh abnormen Zustgnde 
wurde auf fiber 20% berechnet, so dal3 C. mit vollem Reeht die Zahl der rassenhygienisch 
unerwfinschten Nachkommen yon idiopathisehen Epileptikern als nahezu 50% ansetzcn 
Zll mfissen glaubte. Sehlfisse auf genische Zusammenh~inge aller ausgeziihlten abnormen 
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Merkmale zur Epilepsie wurden nur mit allergrSl]ter u gezogeni Schliel~lich 
er/Srtert C. noch einige Fragen, die den epileptischen Genotypus und den Erbgang 
betreffen, soweit aus dem vorgelegten Material darauf Schlfisse gezogen werden konnten. 
Bezfiglich der Zwischengruppe wurde an Hand einiger Ausz~hlungen die Vermutung 
ausgesprochen, dab der Anlagesatz, der ffir die idiopathische Epilepsie zu supponieren 
ist, quantitativ gestuft zu denken ist, wodurch Zwischenstufen entstehen: F~lle, bei 
denen das klinische Bild der Epilepsien auf Grund einer exogenen ~oxe entsteht, die 
jedoch bei einem Nichtanlagetr~ger keine Epilelosie zu bewirken vermag. Endlich 
konnte C. sowohl die Frage, ob bei der Epilepsie plasmatische Yererbungsvorg~nge 
nachznweisen seien, wie auch die Frage nach der Wirksamkeit gesehlechtschromosom: 
gebundener Faktoren eindeutig verneinen. (Vgl. diese Z. 26, 26:) K. Yhums.o 

;' ~Minkowska, Franziska: Epilepsie und Sehizophrenie im Erbgang mit besonderer 
Beriicksichtigung der epileptoiden Konstitution und tier epileptisehen Struktur. (Familie 
F. und Familie B.) Arch. Klaus-Stiftg. 12~ 33--233 (1937). 

Die ~mfangreiche Arbeit hat die Ermittlungen fiber zwei Schweizer Bauern- 
familien zum Gegenstande und sollte a]s Illustration der genealogisehen Forsehungs: 
methode dienen. Die Untersuchungen wurden 1912 begonnen, 1915 wegen des Krieges 
abgebrochen und 1922--1924 zu Ende gefiihrt. - -  Soviel aus dem Yorwort zu der Arbeit 
aus dem Jahre i925. Die Ver5ffentlichung erfolgte aber erst 1937, nachdem die u 
aus persSnlichen Grfinden die Arbeit his 1933 hatte liegenlassen. Es ist demnach 
verst~ndlich, da] die Ansfiihrungen in erster Linie yon geschichtlichem Interesse sind 
und - -  streng genommen - -  mehr eine Plauderei darste]len, als exakte wissenschaftliehe 
Ergebnisse vermitteln. Die Schilderungen sind breit und ins einzelne gehend. Zu- 
niichst wird die Methodik beschrieben. Die Materialsammlung ist ffir unsere keutigen 
Begriffe sehr unzulanglich. Im ganzen wurden einschliel~lich der Eingeheirateten 
1051 Personen - und zwar 515 der einen und 536 der anderen Sippe - -  erfal]t. Diese 
sind ausfiihrlich beschrieben. Sodann werden die biologischen, sozialen, klinischen, 
charakterologischen und anthropometrischen Ergebnisse besprochen. Ffir die _Ktiologie 
der Sehizophrenie und der Epilepsie wird die grolte Rolle der Erbliehkeit anerkannt. 
Von Dominanz k6nne abet bei beiden nicht die Rede sein. Konvergente gleichartige 
Belastung spiele eine bestimmende Rolle. Bei Schizophrenic kommen in den kollateralen 
Zweigen bei Personen, die nicht manifest erkrankt sind, gehguft Tuberkulosef/i]le 
vor. Die Epilepsie erscheint in der Epileptikerfamflie B. in zwei verschiedenen Formen: 
1. als manifeste Epilepsie, 2. als Kleinkindersterblichkeit. Im Rahmen der ErSrterung 
yon Degeneration und Regeneration wird ant die Bedeutung der Ehepartnerwahl 
hingewiesen und damit zu einer persSnlichen Ste]lungnahme zur Prophylaxe iiber- 
ge]eitet, wobei die Verf. namentlich gegen Ri id in  polemisiert und start der deutschen 
Sterflisationsgesetzgebung eine Ehgberatung und unter Umst~nden eine freiwil]~ge 
Unfruchtbarmachung propagiert. Sie habe sich bemfiht, ,,den ganzen Reichtum der 
Tatsachen zu berfieksichtigen, um so die differenzierten EntfaltungsmSglichkeiten des 
Lebens zu beweisen (in 2 Familien!), w/ihrend das yon Rfidin  geschaffene und ver- 
teidigte starre Gesetz a]les in eine Formel zwingt, das einze]ne Individuum verletzt 
und der Gesamtheit andererseits nieht gerecht werden kann". Yerf: verliert sich in 
Annahmen und Spekulationen, die kaum noch etwas mit ihren Untersuehffngsergeb- 
nissen zu tun haben. Wenn sic sehliel~lich feststellt, da] in einer Familie, in der 
Epilepsief~l]e vorkommen, Menschen existieren, die - -  ohne die geringste StSrung im 
klinischen Sinne zu bieten - -  dutch einen besonderen Charakter gekennzeichnet sind; 
so diirfte das den meisten ~rzten nnd Forschern kaum etwas Neues sein. In. dem 
Schlul~kapitel entfernt sich die Yerf. bewuSt noeh mehr yon ihrem ursprfingliehen 
empirisehen Material, um allgemeine ErSrterungen fiber die Struktur der Epilepsie 
anzustellen. - -  Rfickblickend mutt man zu der Feststel]ung kommen, dal~, gemessen an 
dem Umfang der Arbeit, die sachlichen Ergebnisse reeht wenig fiber ,,Epilepsie und 

2* 
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Schizophrenle im Erbgang" aussagen. - -  Den Ausftthrungen sind tabellarisch die auf- 
gestellten anthropologischen Ma~e nnd Indices sowie 15 Stammbaumtafcln angegliedert. 

Dubitscher (Berlin). 
Linden, Herbert: Die Diagnose der erbliehen Pallsueht. (Reichs- u. Preufl. Minist. 

d. Inn., Berlin.) Off. Gesdh.dienst 3, A885--A 891 (1938). 
Verf. fa i r  mit Rficksicht auf die amts~rztliche Arbeit das Ergebnis der Verhand- 

lungen fiber die Epilepsiefrage auf der Jahresversammlung der Deutschen Neurologen 
nnd Psychiater zusammen und wendet sich gegen die Forderungen v. d. H e y d t s ,  die 
dahin gingen, dM~ im Rahmen einer Erbgesundheitsbegutachtung die erhobene Familien- 
und Eigenanamnese, die ~rztliche Beobachtung yon Anf~llen und die kSrperliche und 
psychiatrische Untersuchung generell dutch SohgdelrSntgenaufnahraen, EncephMo- 
graphie und Liquoruntersuchnngen unterbaut werden mfil]ten. Diese Forderungen 
gehen dem Verf. deswegen zu weir, well eine Encephalographie nicht jedem Kranken 
zugemutet und ein Zwang in dieser Richtung nicht ausgefibt werden kann. Die Diagnose 
einer erblichen Fallsucht "wgre also yon der Zustimmung des Betroffenen abh~ngig. 
Das Ergebnis der Verhandlungen geht abet dahin, dal] ein grol~er Tell der als gennin 
diagnostizierten Epilepsien erbliche FMlsucht sind. Zur Sicherung dieser Diagnose sind 
Krampfleiden des frfihen Kindesalters nnd die als Folgen einer Geburtsschgdigung 
anzusehenden auszuschliel3en (schwere Geburt, Auftreten der Kr~mpfe bald nach der 
~ Auszuschalten sind ferner respiratorische Affektkr~mpfe, ohnmacht- 
~hnliche Anf~lle, Tetanie (Karpopedalspasmus bei galvanischer ~bererregbarkeit der 
motorischen Nerven). Diagnostisch wichtig bleibt eine eingehende Anamnese nnd 
8childerung eines Anfalls (gerdsymptome schlie]en im allgemeinen Erblichkeit aus). 
Werden nut rudiment~re oder abortive Anf~lle beobachtet, darf die Diagnose nut bei 
dem Blutsverwandten eines klaren Epileptikers gestellt werden. Absencen vermSgen 
nut den Verdacht erblicher Fallsucht zu begrfinden. ~eurologische Dauersymptome 
sprechen dagegen, wenn ihre Entstehung als Unfallfolgen dutch einen Anfall ausge- 
schlossen werden kann. Seelische Ausnahmezust~nde sind uncharakteristisch; nur die 
epileptische Wesensver~nderung mit ihrer fortschreitenden Tendenz kann insoweit 
berficksichtigt werden, dal~ bei ihrem Fehlen nur dann erbliche Fallsucht festgestellt 
werden soll, wenn die Erblichkeit im Einzelfall nachzuweisen ist. Dasselbe gilt, wenn eine 
Epilepsie nicht allgemein fortschreitend verl~uft. Der Nachweis provozierter Anf~lle 
gibt keine eindeutigen Resultate. Fttr den Amtsarzt ergeben sich damit folgende Richt- 
linien zur Feststellung erblicher Fallsucht: 1. Bei sehr typischem Gesamtbild ist auch 
ohne ~achweis des Erbganges die Diagnose erbliche Fallsueht berechtigt. 2. Die Saturn- 
lung yon einzelnen Fgllen nnd Sippen ist weitgehendst auszubauen (Ausbau der erb- 
biologischen Bestandsaufnahme). 3. Ein weiterer Ausbau der Forschung auf dem Gebiet 
der Epilepsie - -  insbesondere im Hinblick auf die Konstitutionsforschung und ihre Vet- 
wertbarkeit zur Diagnostik - -  ist anzustreben. 4. Bei atypischen F~llen ist man zur 
Stellung der Diagnose crbliche Fallsucht nut berechtigt, wenn der Erbgang im Einzelfall 
nachgewiesen ist. Arno Warstadt (Berlin-Buch). 

Franke, Gerhard: Erbbiologisehe Untersuehungen an Kindern yon Epileptikern. 
(Landesheilanst., Altscherbitz.) Z: Iqeur. 160, 381--401 (1937). 

Verf. untersuchte die Kinder yon 71 genuinen (28 c~, 43 ~) und 35 symptomatisehen 
(23~, 129) Epileptikern; das Material entstammte durchwegs der LandesheilanstMt Alt- 
scherbitz (Prov. Saehsen) und umfal~te alle yore l: I. 1910 bis 30. VI. 1936 aufgenommenen 
Epileptiker mit Kindern, bei denen mindestens 1 Kind 5 Jahre alt war. Die lViethode ent- 
spraeh den bekannten empirisch-erbprognostischen Untersuchungen des Riidinschen In- 
stitutes und wurde aueh unter Beratang and Unterstiitzung dureh dieses Institut in einwand- 
ireier Weise gehandhabt. Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuehungen waren folgende: 
Die korrigierten Prozentziffern (Erwartungsziffern) betrugen bei den 187 Kindern der 71 
genuinen Epileptiker ffir die Epilepsie 5,1%, ffir den Schwachsinn 12,2%, bei den 97 Kindern 
tier 35 symptomatischen Epileptiker ffir die Epilepsie 3,1%, fiir den Schwaehsinn 5,7%. - -  
Diese yon Franke  gefundenen Ziffern stimmen im wesentlichen mit jenen gut iiberein, die 
Conrad kfirzHeh in seiner grol~ angelegten Untersuehung der Kinder yon 553 Epileptikern 
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land; kleine Differenzen zwischen den Ergebnisse~ beider Arbeiten lassen sieh zwanglos ~Is 
Zufallsschwankungen erkl~ren, denen das Frankesche M~terial infolge .seiner verh~ltnis- 
m~13igen Kleinheit mehr unterlag als jenes yon Conrad. _K. Thums (Mfinchen).o 

Latham, A. D., and T. A. Munro: Familial myoelonus epilepsy associated with dean 
mutism in a family showing other psychobiological abnormalities. (Familiiire Myoklonus- 
epilepsie verbunden mit Tanbstummheit in einer Familie mit anderen psychobiolo- 
gischen Anomalien.) (Research Dep., Roy. Eastern Counties Inst., Colchester.) Ann. 
of Eugen. 8, 166--175 (1938.). 

Verff. bringen eine ausffihrliehe Sippentafel fiber 6 Generationen yon einer Sippe, 
in der geistige Defekte, Epilepsie und kSrperliehe Mil]bildungen zahlreieh vorkamen. 
Ausffihrlich und mit kasuistischer Besehreibung schildern sie 2 Familien. Aus  der t]he 
yon Vetter und Cousine gingen 8 Kinder hervor, davon waren 5 angeboren taubstumm 
und litten an einer Myoklonusepilepsie, und zwar 3 m~nnliche und 2 weibliehe Indi- 
viduen. Ein anderes weibliches Individuum zei'gte zweimal ein psychotisches Zu- 
standsbild und muBte vor~ibergehend hospitalisiert werden. Sie heiratete ihren ge- 
sunden Neffen. Von den 8 Kindern aus dieser Ehe zeigte ein m~nnliches Individuum 
eine Hasenscharte mi t  Gaumenspalte, ein weibliches Imbecillitgt und Hasenscharte 
mi~ Gaumenspalte. Eine Grol~tante vgterlieherseitsa die gleichzeitig eine Cousine der 
Mutter war, war in der Irrenanstalt und hatte ebenfalls eine Gaumenspalte. Es wird 
die Frage der recessiven gererbung der kombiniert vorkommenden Erbleiden, ngmlieh 
der Hasenscharte und Gaumenspalte, verbunden mit geistigen Anomalien, und der 
Myoklonusepilepsie, ve~bunden mit der angeborenen Taubstummheit, besprochen. Ins- 
besondere wird die Lundborgsche sehwedische Bauernsippe zum Vergleich heran- 
gezogen. Verff. betonen, dab sie in der Literatur keinen sieheren Fall yon Myoklonus- 
epilepsie, verbunden mit angeborener Taubstummheit, gefunden haben, und dal~ das 
gleichzeitige Auftreten beider als reeessiv geltender Erbleiden bei 5 yon 8 Geschwistern 
blutsverwandter gesunder Eltern kein Zufall sein kSnne. Janzen (Berlin-Bueh). ~176 

Casper, Ludwig: Uber den Erbgang der Sehizophrenie und die H~iufigkeit der sehizo- 
phrcncn Erbanlagc. (Eine Untersuehung mit den Methoden der mathematischen Wahr- 
seheinliehkeitsrechnung.) Erlangen: Diss. 1937. 31 S. 

Verf. besprieht an Hand yon Formeln den Erbgang der Schizophrenic und die 
Hi~ufigkeit der schizophrenen Anlage. Seine Bereehnungen machen die Annahme eines 
dominant-recessiven Erbganges wahricheinlieh. Da seine erreehneten Werte fiir die 
Annahme eines bireeessiven Erbganges erheblieh yon den empirisch gefundenen Werten 
L~txenburgers  und Rfidins  abweiehen, glaubt er die MSgliehkeit eines solehen aus- 
sehlieBen zu kSnnen. Die Wirkung ausmerzender Ma]nahmen hinsiehtlieh der Sehizo- 
phrenie wird yon ihm als gering eraehtet. Vielmehr glaubt er, dal~ der Verlust an erb- 
kranken Faktoren dnreh natfirliehe Auslese um 25,3 real grSl]er sei als der dutch Sterili- 
sierungsmal]nahmen erzielte, allerdings unter der Annahme eines monomeren Erb- 
ganges. Er fordert daher Unterstfitzung dieser natfirliehen Auslese dutch geeignete 
Mal]nahmen im Rahmen des Ehegesundheitsgesetzes. Ho]mann (Berlin). 

Raithel, Willy: Uber die Bedeutung der Erbanlage bei rcaktiven Depressionen. 
(Kreis-Heil- u. Pflegeanst., Regensburg.) Psychiatr.-neur. Wschr. 1937, 441--443 u. 
449--453. 

Verf. will untersuchen, ob rein reaktive Depressionen stets eine besondere erbliche 
Anlage zur Voraussetzung haben mfissen. Unter reaktiver Depression will er eine solche 
verstanden wissen, bei der nicht nut ein auslSsendes Moment nachweisbar ist, sondern 
die nach Beseitigung dieses Moments aueh wieder verschwindet. Er teilt 6 Krankheits- 
geschichten mit, die eine Auslese aus 200 Aufnahmen mit der Diagnose ,,manisch- 
depressives Irresein" o der ,,Depression" darstellen und reaktiv erscheinen. Alle Kranken 
zeigten sich pr~psychotisch weich und von l ernster und ruhiger Lebensweise, wenn 
auch heitere Ziige nieht immer fehlten. In tier Verw/mdtschaft fanden sich nur in 
2 Fi~llen ausgesprochene abgegrenzte Depressionen, die fibrigens auch reak~ive Zfige 
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zeigten, doch iindet sigh eine depressive Veranlagung aueh in zwei weiteren Fgllen. 
Andere Zfige - -  Debilit~t, Leiehtsinn, Alkoholismns, epileptiforme Anfglle, ,,eigen- 
tfimliehe" Charaktere - -  sind aueh sonst in den Familien naehweisbar. Irgendwelche 
giiltigen Sehltisse lassen sieh trotzdem, wie Yerf. selbst riehtig bemerkt, nieht ziehen. 

Arno Warstadt (Berlin-Bueh). 

Foege, Friedrieh Wilhelm: {~ber die Ursaehen der mongoloiden Idiotie und fiber die 
bei dieser auftretenden Wachstumsst~rungen. t~rlangen.: Diss. 1937. 24= S. 

Verf. vergleicht bestimmte K6rperverh~ltniszahlen yon 17 Mongoloiden mit den 
entsprechenden yon Normalkindern und stellt lest, dab die verringerte XSrpergr6Be 
der Mongoloiden nieht auf einer proportionalen Verkiirzung des Knoehengerfistes 
beruht, sondern daB daffir regellose Wachstumsdifferenzen einzelner Skeletteile ver- 
antwortlich zu maohen sind. 10 yon 12 Mbngoloiden weisen die yon Siegert  besehrie- 
bene Verkiirzung der Mittelphalank des Kleinfingers auf. Fiir die Behauptung des 
Yerf., da~] ,,schlechte Lebensbedingungen und unzweckmgBige, mangelhafte Ern~hrung 
einen geeigneten Boden ffir die abartige Entwieklung des Keimes, tier mit der Erb- 
veranlagung des Mongolismus belastet ist" sehaf~e, dtirfte das bearbeitete Material 
nieht die entsprechende Beweiskraft besitzen. Po~'tius (Hildburghausen). 

Miiller, Wilhelm: Zur I'atilologie und Erbbiologie der Wilson-Pseudosklerose. 
(Neurol. Abt., Allg. Krankenh., ttamburg-Barmbeck.) Dtseh. Z. Nervenheilk. 145, 234 
bis 255 (1938). 

Berieht fiber einen Fall yon Wilsonseher Psendosklerose. Bei einem 14j~hrigen 
Jungen fanden sich kliniseh Rigor, athetotische und chore~'forme Bewegungen sowie 
ein dentlieh ansgeprggter Kayser-Fleischerscher  Ring an beiden Angen. Als Zeiehen 
einer Blutungsbereitschaft fanden sich auBerdem Zahnfieischblntungen und Reste 
alter tIautblutungen, im Blntbild Leukopenie nnd eine wechselnde Thrombopenie. 
An beiden Unterschenkeln waren weiJ]liehe Stri~. 3/t Jahre naeh Beginn der ersten 
Zeichen starb der Junge. Bei tier Antopsie fanden sich auBer den typisehen patho- 
logischen Veriinderungen im Gehirn (Gliazellen veto Typ Alzheimer I und II im 
Putamen) eine ausgesprochene Lebereirrhose und ein groBer Milztnmor, anBerdem 
Blutungen im Dfinndarm, ferner kleine Hoden nnd eine kleine Schilddriise. Ans der 
Sippe ist bemerkenswert, daB eine Schwester mit 20 Jahren gestorben ist: ,,Eine 
Bleiehsueht sei auf die Nerven gesehlagen." Geh~uft treten in der Sippe Krebsf~lle 
anf, der Vater des Prtiflings starb mit 62 Jahren an perniei6ser An~mie nnd fnniknl~irer 
Myelose. Die Yersehiedenartigkeit tier Erseheinungen gibt dem Yerf. Yeranlassung zu 
der Ansicht, dab tier Wilson-Pseudosklerose eine komplexwirkende Anomalie des 
Stoffwechsels zugrnnde liege, die sich in koordinierten StSrungen verschiedener Organe 
auswirke. Er nennt folgende Systeme, die nach dem klinischen Bild betroffen sein 
mitssen: 1. das hepatolienale System mit seinen Auswirkungen auf die blntbildenden 
0rgane; 2. das endokrine System und 3. das Zentralnervensystem. Jedenfalls zeige 
der Fall, daft man bezfiglich der Ursachen fiber die bisher feststehenden Beziehnngen 
zwischen Leber und Him hinausgehen mfisse. IIo/mann (Berlin-Cha~lottenbnrg). 

Cursehmann, Hans: {~ber multiple Sklerose bei drei Briidern. (.Me~. Univ.-Klin., 
Rostoelc.) Dtseh. Z. Nervenheilk. 145, 225--233 (1938). 

Famili~res Auftreten yon multipler Sklerose wurde bisher nur verhiiltnism~ig 
selten beobaehtet. Die yore Verf. mitgeteilten F~lle verdienen daher besondere Be- 
aehtung. Es handelt sich dabei um 3 Brfider, die im Alter yon 17, 24 bzw. 29 Jahren 
an multipler Sklerose erkrankten. Der Typ der Erkranl~ng war jeweils versehieden. 
Die n~ehste Blutsverwandtsehaft war frei yon irgendwelehen abnormen, in dem :Erb- 
krels der I-I~edodegenerationen vorkommenden Erscheinungen. Die Art und St~rke 
des noeh vSllig unbekannten exogenen Fa]~tors verhindere, so folgert der Yer~., zur 
Zeit noch die Feststellung eines bestimmten Erbganges der herediti~ren multiplen 
Sklerose bzw.: der konstitutionellen Disposition zu ihr. Ho]mann: 
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Riitenik, g.: Famili~ire amyotrophisehe Lateralsklerose. (Prosektur, Brandenburg. 
Landesanst. u. Rassenpolit. Amt d. NSDAP, Landesanst., Potsdam.) Arch. ~. Psychiatr. 
107, 248--264 (1937). 

Bei einem Fall von amyotrophischer LateralsMerose mit charakteristischen anato- 
mischen und klinischen Veri~nderungen gelang es dem Verf., eine eben~alls an Lateral- 
sklerose erkrankte Schwester auizufinden, sowie einen Bruder, bei dem sich ein spastischer 
Symptomenkomplex entwickelte. In der Aszendenz liegen sieh keine entsprechenden 
Beobachtungen machen. Beide Schwestern sind sehwachsinnig, ebenso ein Onkel. 
Verf. nimmt eine endogene Verursachung dureh Zusammentreten mehrerer unspezifi- 
sober Erbradikale an, die in der Aszendenz mehr odor minder auffgllig wurden, und 
gibt eine Reihe yon Beispielen amyotrophischer Lateralsklerose bei Geschwistern aus 
der Literatur an. Auffallend ist das gehi~ufte Auftreten yon Tuberkulose in der Sippe. 
(Bemerkung des Ref.) GeUer (Diiren).0 

SteIan, H.: ~ber die differentialdiagnostisehe Bedeutung der Syndrome der Neuro- 
lues gegenfiber Erbkrankheiten. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. KSln.) Med. Klin. 
1937 II, 1571--1573 u. 1602--1605. 

Es handelt sieh um einen Vortrag im Rahmen yon Lehrkursen. Dem neuen Stand 
unserer Kenntnisse wird weitgehend Rechnung getragen. Pette (Hamburg).~ 

Capinpin, Jos6 M.: Inheritance of nanism in man. (Die Erblichkeit des Zwerg- 
wuchses beim Menschen.) J. tiered. 28, 361--362 (1937). 

Stammbaum einer Familie yon den Philippinen, in der ein achondroplastischer Zwerg- 
wuchs fiber 3 Generationen dominant und wahrsclieinlich autosomal ohne Geschlechtsbegren- 
zung vererbt wird. Li~ers (Berlin-Buch).o 

Pool, Fr. Louis: Zur Entstehung genopathiseher Syndrome. (Bardet-Biedl-Akro- 
eephalo-Syndaktylie.) (I. Med. Abt., Allg. Poliklin., Wien.) Wien. Arch. inn. Ned. 
31, 187--200 (1937). 

Verf. stellt eine Kranke vor mit einer K0mbination von Apertseher Akroeephalopoiy- 
syndaktylie und Biedlsehem Syndrom, hier nur repr~sentiert durch eine ganz extreme Fett- 
sucht. Nach der F.A. nimmt der Autor die Koppelung verschiedener abnormer Erbanlagen 
bei seiner Kranken an und glaubt, dab genotypiseh auch das Biedlsehe Syndrom keine ein- 
heitliche Genese hat. t~omberg (Berlin-Buch). o 

IIangarter, W., und W. ])ieker: Die Erbgenese des Klippel-Feilsehen Syndroms. 
(Zugleieh eine grundsiitzliche gntersuehung und Darstellung zur Frage der erbliehen 
Veranlagung bei einer kiirperliehen MiBbildung.) (Ludol/ Krehl-Klin., Heidelberg.) 
Z. menschl. Vererbgs- u. Konstit.lehre 21, 236--253 (1937). 

Das im vorliegenden Fall beider  Probandin, einem 4j~hrigen M~dchen, nieht ganz 
typische Kl ippe l -Fe i l sche  Syndrom bestand in einer anlagem~igen Mi~bildung 
tier Hals-, Brust- und Lendenwirbels~ule, speziell einer Spina bifida cerviealis, einem 
unvollst~ndigen Yerschlug vieler weiterer Wirbelbogen und einer Sk01iose, ferner in 
einem Hoehstand der einen Schulter, Tortikollis und tiefem tlaaransatz im Nacken. 
:In der Sippe der Probandin fanden sich bei 17 selbstuntersuchten Mitgliedern mehffach 
Merkmalstr~iger mit Hemmungs- und Fehlbildungen versehiedener Auspr~gung. (Spalt- 
bildungen der Wirbels~ule, des Gaumens, Trichterbrust, schwere Sch~delsk01iosen, 
Exostosen, Prognathie, geringe Asymmetrien der Wirbels~ule und des Beckens.) Es 
~wird eine allgemeine erblich bedingte Entwicklungsst6rung des mittleren Keimblattes 
angenommen, die sich bei den Sippenangeh6rigen infolge v0n Manifestationsschwan- 
kungen nur als Rudiment~rformen ~u~erg und b e i d e r  Probandin zu dem voll aus- 
gepr~igten vielgestaltigen Syndrombild fiihrt. Werner (Frankfurt a. M.). 

Levit, S. G.: Genetieal analysis of selected human data bearing on the genetics oi 
hermaphroditism. (Genetische Analyse eines ausgelesenen Materials: yon Vererbungs- 
fi~llen des Hermaphroditismus beim Mensehem) J. Goner. 35, 151m!59 (1937)i. 

Veff. wendet sich gegen die zur Erbana!yse gelegentlich benutzten S~mmlUngen ein- 
schl~giger Fi~lle aus der Literatur, bei denen -nur Fi~lle mit gehauftem Auitreten yon Merk- 
malstr~gern in den untersUchten Familien berficksiehtigt werden, 'Familien mit nur~ spora- 
disehen Einzelfalten jedoch unberiicksichtigt bieiben. Er unterzieht ureter Anwehdung stati: 
stiseher Methoden eine Untersuchung yon Pe t te r son  Und Bonnier  einer eingehenden 
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Kritik, die den Erbgang eines bestimmten GeschlechtsmosMks behandelt und nach Ansicht 
des Verf. auf ein einseitig aus der Literatur ausgelesenes Material Bezug nimrat. Den SehluB 
Yon l%t terson und Bonnier ,  die Tr~ger des Geschlech~smosMks seien gene~isch m~nnlich, 
zieh~ Verf. in Frage. Doeh l~Bt sich gegen die Kritik einwenden, dag Pe t t e r son  and 
Bonnier  nicht Mlein durch statistische Untersuehungen, sondern aueh dutch morphologisehe 
Befunde zu ihrem Ergebnis gelangten, t~. Steiniger (Berlin-Dahlem).o 

Wahmann, Hans: Zur u der Kamptodaktylie. (Staatl. Preu/3. Chit. 
Univ.-Klin., MUnster i .W.)  Mfinster i. W. : Diss. 1936. 21 S. 

Nach der ins einzelne gehenden Darstellung einschlagigen Sohrifttums erweitert 
Verf. die Zahl einer mitgeteilten Kamptodakty]ie-Sippen um 5, die in Mfinster unter- 
sucht werden konnten. Abzugrenzen ist die Kamptodaktylie gegen die Dupuytren- 
sche Fingerkontraktur, die Unterseheidung ist leieht dutch aul]ere Untersuehung zu 
treffen. Die Ursaehe der Mil~bildung mull zweifellos in endogenen Faktoren gesehen 
werden. Das Gesetz zur Verhiitung erbkranken Naehwuchses findet keine Anwendung. 

GiTnther (Berlin). 
Hohmann: Der angeborene KlumpfuB. (Orthop. Univ.-Klin., Frank/urt a.M.) 

Z. ~rztl. Fortbildg 84, 609--613 (1937). 
Naeh einer kurzen Besehreibung der versehiedenen Formen yon Klumpfu~bildung 

und des klinischen Bildes wendet sieh der Verf. einer eingehenden ErSrterung der 
Therapie zu. Die Einzelheiten eignen sich nieht ffir ein kurzes Referat. Wiehtig ist, 
dal~ die Behandlung mSgliehst frith, ausgiebig und sehonend gehandhabt wird, damit 
das Rezidiv, der rebellisehe Klumioful] , vermieden wird. Werner (Frankfurt a. M.). 

Lang, K~ithe: Zur Erbbi.logie yon Kerat.ma palmare et p!antare hereditarium. 
(Staatl. Gesundheitsamt, P/orzheim.) Off. Gesdh.dienst 3, A 440--A 443 (1937). 

Berieht fiber einen Stammb~um yon Keratoma palmate et p]antare hereditarium, 
aus dem die Dominanz des Leidens deutlieh erkennbar ist. G5llner (Berlin). 

Loebell, H.: Zur Erbtaubheit. I. TI.: Untersuehungen an der TaubstummenanstMt 
Homberg. II. TI.: Erbgesundheitsgutachten. (Univ.-Klin. ]. Ohren-, Nasen-, HaIs- 
kranlse, Marburg a. d.L.) Erbbl. Hals-Nasen- u. Ohrenarzt (Sonderbeil. d. Hals- 
usw. Arzt I Orig. 29) H. 1/2, 1--33 (1938). 

Verf. untersuehte die Insassen der TaubstummenanstMt ttomberg (81 Kinder, 
davon 46 Knaben und 35 Madehen). Bei erblicher Taubheit fiberwiegen stark die Falle 
mit normal vestibul~rer Erregbarkeit, bei erworbener Taubheit ist das Umgekehrte der 
Fall. Unter den 81 Fallen land sieh nut eine einzige Ohreiterung. Die weitaus meisten 
Trommelfelle waren normal BeJ der Prfifung mit dem Otaudion fallt die fiberwiegende 
Zahl der anamnestisch sicher Erbtauben unter den Regelfallen im Sinne des Symmetrie- 
gesetzes naeh L a n g e n b e e k auf. Gegen die Regel sprieht nut ein verschwindend kleiner 
Teil der Erbtauben, der aber um so bemerkenswerter ist, als es sieh nm erblieh sicher 
Taubstumme handelt. Unter den anamnestiseh sicher erworben Tauben sprieht die 
grSl~te Zahl dermi t  dem Otaudion untersuehten Falle gegen die Regel, d. h. der Organ: 
befund bestatigt die Anamnese der erworbenen Taubheit. Diesetben Befunde konnte 
Verf. bei Fallen erheben, in denen er Gutachten fiir die Erbgesundsheitsgeriehte er= 
statten mu~te. H. Linden (Berlin). 

Liseh, K., und K. Thums: Diskordantes Vorkommen yon Mikrophakie mit Schieht- 
star und Littlescher Krankheit bei einem eineiigen Zwillingspaar mit Zeiehen des Status 
dysraphieus. (Univ.-Augenklin. u. Kaiser Wilhelm-Inst. ]. Geneal. u. Demogr., Dtsch. 
For /. Psychiatrie, M~nchen.) Z. menschl. Vererbgs- u. Konstit.lehre 21, 
220--235 (1937). 

Der kranke Pa~rling dieses diskordanten Zwillingspaares leidet an einer L i t t l e=  
sehen Krankheit, angeborenem Sehwaehsinn und angeborenem Schiehtstar; beiden 
sind gewisse Symptome eines Status dysraphicus gemeinsam; der andere, Paarling 
ist im fibrigen gesund. Vermutlieh handelt es sieh bei der Li t t l eschen  Krankheit 
und dem angeborenen Sehwaehsinn um umweltbedingte (Geburtstrauma) Prozesse, 
die mit dem erblich bedingten Status dysraphicus und der Mikrophakie mit Schichtst~r 
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in einem Individuum zusammentreffen. Da/] von den erbtich bedingten Symptomen 
sieh bet dem gesunden EZ-Partner lediglich ein Status dysraphieus finder, dfirite mit 
Manifestationsschwankungen der Anlage ffir die Augenver~nderungen zusammen- 
h~ngen. Werner (Frankfurt a. M.). 

Roberts, J. A. Fraser: Sex-linked mierophthalmia sometimes associated with 
mental deficiency. (Geschleehtsgebundener Mikrophthalmus in einigen F~llen mit 
geistigen St6rungen einhergehend.) (Burden Mental Research Trust, Stoke Park.Colony, 
Bristol.) Brit. reed. J. Nr 4015, 1213--1216 (1937). 

An Hand einer Sippentafel w.ird fiber erbliehen Mikrophthalmus beriehtet, der 
recessiv-gesehleehtsgebundenen Erbgang aufwies. Die meisten F~lle gingen mit Horn- 
hauttrfibungen and auch Leucoma adhaerens einher, jedoeh handelte es sich sicher 
nichtum Folgen von Entzfindnngen, sondern um angeborene Ver~nderungen. Die 
Hornhaut hatte racist normale GrSl]e. Die betroffenen Augen zeigten allerdings, ver- 
gleiehweise betraehtet, zahlreiehe Unterschiede in ihrem Aussehen. Yore u se]ber 
untersueht werden konnten 6 F~lle. 8 andere ~Lhnliche Augenleiden haben nach Aus- 
sage der noeh lebenden Sippenmitglieder bet inzwisehen verstorbenen u 
bestanden. Einzelne der befallenen Mitg]ieder waren geistig normal, andere zum Teil 
schwachsinnig oder idiotisch. Nie aber waren augengesunde AngehSrige dieser Sippe 
geistig anomal. Jancke (Mi!nehen).o 

Powell, Eugene F., and David D. Whitney: Ear lobe inheritance. An unusual three- 
generation photographic pedigree-chart. (Vererbung des Ohrl~ppehens. Eine ungew6hn- 
liehe photographisehe Stammbaumkarte fiber 3 Generationen.) (Dep. o~ Zool., Univ. 
o] Nebraska, Lincoln.) J. Hered. 98, ]85--186 (1937). 

Der Stammbaum zeigt den dominanten Erbgang des freien fiber das angeWffchsene Ohr- 
l~ppehen. L~ers (Berlin-Buch). o 

Anatomic. Histoloyie. ( Mikroskopische Technik.) Entwicklungs_geschichte. 
Physiologic. 

Haag, F. E.: Die Konstitutionslehrc im Lichte der Allergieforsehung. Konstit. u. 
Klin. 1, 29--36 (1938). 

Verf. weist auf die Auffassung yon Siebeck hin, da~ das konstitutionel]e Moment 
nicht in der Krankheit and auch nicht in der ~tio]ogie der Krankheit zu suchen ist, 
sondern in der Reaktionsweise des KSrpers auf ~uJ]ere Reize. Es kommt also darauf an, 
die Reaktionsweisen zu erkennen, diese ergibt sieh aus dem Grad, wie Belastungen and 
Beanspruchungen ertragen werden. Die morphologische Komponente in der Konsti- 
tution wird nieht geleugnet; die kliniseh-funktionelle Komponente ist abet bedeutungs- 
roller. Auch die Allergieforsehung mu/~ fiber die KSrperbauformen hinaus zu funktio- 
nellen Einheiten vordringen. Es werden die versehiedenen K~rperverfassungen bespro- 
chen: die empfindsame KSrperverfassung, die erregbare KSrperverfassung, die sehlaffe 
und die straffe Konstitution, die infantile KSrperverfassung mit einer allgemeine n Hypo- 
plasie. VerL erSrtert die Beziehungen der allergisehen Krankheiten zu diesen Typen. 
Sic haben eine besondere Beziehung zu der empfindsamen K5rperverfassnng mit seiner 
Erregbarkeit der vegetativen Systeme. Bet der erregbaren KSrperverfassung ]iegt eine 
Erregbarkeit des gesamten Nervensystems vor mit Krampfbereitschaft der Skeletmusku- 
latur wie der glatten Muskeln. Die allergische Diathese wh~kt sieh in der Ausl5sung 
dieser Krampfbereitsehaft aus. Bet der asthenisehenKonstitution ffihrt die allergische 
Diathese vor allem zu rheumatisehen Erscheinungen infolge der geringen Leistungs- 
f~higkeit des Bindegewebes. Die straffe KSrperverfassung ffihrt zu sklerotisehen und 
eirrhotisehen Ver~nderungen. Die infantile KSrperverfassung zeigt wenig Beziehungen 
zu den atlergischen Vorg~ngen.. Yerf. kommt zu dem Sehlul], dal] die Gestaltung der 
allergisehen Krankheiten dutch die KSrperverfassung eindeutig bestimmt wird und 
da/~ es angezeigt ist, die Krankheiteu auf ihre Abh~ngigkeit yon den KSrperverfassungen 
zu untersuchen. Rosen]eld (Berlin).~ 


