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eingetreten und die Entlastung des Versicherungstr/igers unter der aufgezeigten Be- 
rechnung erheblieh. Nippe (KSnigsberg Pr.). 

Verevbungswissenscha[t und Rassenhygiene. 
Stevenson, P. H., S. M. Surg, T. l'ai and R. S. Lyman: Chinese constitutional 

differentiation and Kretschmerian typology. (Konstitutlonelle Differenzierung und 
Typologie nach Kretschmer bet Chinesen.) (Dep. o] Anat., Neuropsychiatr. Div., 
Dep. o/Med, a. Hosp. Soc. Serv., Peiping Union Med. Coll., Peiping.) Human Biol. 9, 
451--482 (1937). 

u Studie scheint ein interessanter Beitrag zur Frage Rasse und Psychose 
Die Vefff. haben 100 Patienten des Peiping Union Medical College Hospital und Pei- 
ping Municipal Psychopathic Hospital, zum grSBten Tell Eingeborene aus Nordchina 
im Alter zwischen 19 und ]=5 Jahren untersucht. Bemerkt mull werden, dall 2/3 der 
Probanden fast keine Sehulbildung besitzen. Es handelte sich nicht datum, ein rein 
psychotisches Material im: Sinne der Kr  e t s ch mer schen Konstitutionstypen zu klassi- 
fizieren - -  nut 14 Patienten haben die Diagnose Schizophrenic, 5 periodisch manische 
Anfiille und verschiedene ,,schizoiden Hintergrund"--, sondern die Kre tschmersche  
Temperamentskala, die Thurstone Personality Schedule, ~ den Intelligenzquotienten, 
die wichtigsten KSrperbaumal]e yon Stature und Rumpf an elnem nicht europiiischen 
Material in ihrer Eignung ftir das Kre tschmersche  System zu iiberpriifen. Bertick- 
sichtigt wurden der Pignet-Index, der Brustschulter-Index, der Andreew-Index, 
die Marburger Index-Indices A--C und der Wertheimer-Index.  Die Yerff. betonen 
selbst, dal~ die Verwendung der Kretschmerschen Temperamentsskala nach dcr 
chinesischen Psyche und ihrer Lebensform gewisse Sehwierigkeiten macht. Vor 
allem zeige sich, dall die Gegcnstellung schizothym lind cyklothym in den yon 
K r e t s c h m e r  gefundenen komplexen Gruppen bestimmter Ztige nicht mSglich ist, 
weil nut 13 der 112 Punkte tier Temperamentsskala in der chinesischen Serie 
zu Verwerten sind. 12 yon diesen restlichen 13 Punkten werden yon K r e t s e h m e r  
als cyclothyme Charakteristica betrachtet, w/ihrend nur ein sehizothymes Merkmal 
iibrig bleibt. Nach der physischen Einteilung, also nach dem KSrperbau, zeigt sich 
gleichfalls eine gewisse Einheit, diesmal jedoch nach der leptosomen Seite. In der 
Beurteilung nach einem Spektrum aus 7 Indices sind 90% der F/ille als ]eptosom an- 
zusehen, 9 Individuen entsprechen der athletischen Konstitution und nut 1 Person 
weist den typisehen pyknischen KSrperbau auf. Auch die Abweichungen vom Mittel- 
weft sind unter den Chinesen geringer, als wit dies beim europ/iischen Vergleichsmaterial 
linden, so dal~ die Einheit des leptosomatischen bzw. asthenisehen KSrperbaues schon 
dadurch st/irker zum Ausdruck komnmt. Allerdings wird zugegeben, dab das morpho- 
logische Erscheinungsbild oft pykniseh anmutet und erst dutch das Mal~ als leptosom 
diagnostiziert werden kann. Ein eigenes Kapitel wird daher dem ,,Faktor" KSrperfett 
in Beziehung zur Typologie gewidmet. Wenn wit die somatisehen Ergebnisse betrach- 
ten, so wird uns manches klar dutch die (heute wohl nicht mehr diskutable) Ansieht 
der Yerff.:, dal~ das skeletogene Geriist das Fundament und einzig wahre Kriterium 
dcr Konstitutionstypologie iiberhaupt, well einer ,,objektiven Messung" zug/inglich 
set, wiihrend ,,a fleshy component" wohl auch yon endokrinen Faktoren der Kon- 
stitutionsbildung, abet aueh yon exogenen, insbesondere yore nutritiven Fett abhiinge, 
der Anteil der konstitutionellen Komponente also nieht abzuw~gen set. Die Folge 
solcher Erw/igungen ist natiirlich eine Adaptierung der Systeme yon Weidenre ieh ,  
bzw. Pea rl und mit der Gleiehsetzung asthenisch = leptosom und pyknisch = eurysom, 
ein offenkundiges Mil~verst~indnis der Kretschmerschen Typologie und, man kann 
sagen, des modernen Konstitutionsbegriffes iiberhaupt. Dies als grunds/itzliche Ein- 
wendung. Wit wollen gar nicht erw~igen, ob nicht bet der Art der Auslese eine gewisse 
Einseitigkeit des Materiales durchaus m5gHch oder wahrscheinlich ist, die sich dann auch 
konstitutionell auswirkt. Das Fehlen einer umfassenden kSrperlichen Konstitutions, 
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untersuchung wird um so deutlicher, wenn man zum Vergleich etwa die gate und 
griindliche Arbeit yon Travag l ino  [Z. Neur. a. Psychiatr. 110, 437 (1927)] heranzieht. 
Schon der Hinweis ,,Picnies by inspection would in a large percentage of cases turn 
out to be leptosomatic by measurement" muJ] uns aufmcrksam machen, dab in der 
Diagnose der Vcrff. etwas nicht in Ordnung sein kann. Bei dieser Behandlung der 
Kre tschmerschen  Methode sind nattirlich auch Bedenken gegen den psychologischen 
Teil durchaus ang~ngig, gerade bei der Temperamentskala w/~re eine ausftihrliche I)ar- 
stellung der einzelnen Begriffe und Charakterzfige und ihrer Untersuchung unbedingt 
notwendig gewesen, um die Arbeit tiberprtifen zu kSnnen. - -  Die MSglichkeit eines 
positivcn Ergebnisses besteht aber noch. Sollte sich bci Kontrolle an einem auslesefrei 
gewonnenen Material herausstellen, da~] bei mongoliden Gruppen, z. B. Chinesen, die 
Uniformitgt, d. h. Variationsenge der Proportionen des Skelets durch alle psyehischen 
Konstitutionstypen i. S. K r e t s c h m e r s  unver/~ndert bleibt, dann kSnnte dies nur um 
so mehr cin Beweis daftir sein, dM] gerade diese Proportionen in erster Linie mit der 
Rasse zusammcnh/ingen. Die nicht ,,metrischen" Konstitutionsmerkmale wiirden 
dadurch an Bedeutung Itir die Konstitution nur gcwinnen, wenn man nieht sche- 
matisch, sondern durch ernste morphologische Arbeit daran ginge, nachzusehen, welche 
k6rperlichen Merkmale bei,allen Rassen in gleicher Art mit einem bestimmten psy- 
chischen Konstitntionsbild korreliert sind. Nur auf diesem Wege, begleitet dutch eine 
Gegenprobe yon der Rassencharakterologie her kann and wird man zu exakten Ergeb- 
nissen der Beziehung zwischen Rasse und Konstitution kommen. Vorher mfissen wit 
abet in unseren Sch!fissen wesentlich zurtickhaltender sein, als die Verff., deren Vor- 
eingenommenheit gegen das Kre tschmersche  System ihrer Arbeit gewil] nur hinder- 
lich war. A. Harrasser (Mfinchen.)o 

Grosser~ Otto: Morphologisehe Grundlagen der Vererl)ungslehre beim Mensehen. 
Dtsch. Arzt tschcchoslow. Republ. 1, 65--67 (1938). 

Grosser  weist auf die grol]en Schwierigkeiten bin, die sich der Chromos0men- 
untersuchung beim Menschen entgegenstcllen und die besonders in der Kleinheit erstercr 
liegen. Von den 24 Chromosomenpaaren, die sich aus 23 Autochromosomenpaaren 
und aus 1 Paar yon Heterochromosomen zusammensetzen, sind nut 10 Paare immer 
wieder zu erkennen. Auch die Heterochrom0somen lassen sich nicht sicher nachweisen. 
Zweitens ist die Auffindung yon Zellteilungen, in denen die Chromosomen deutlich 
unterscheidbar sind, an somatisehen Zellen praktisch unmSglich, abet auch bei den 
Geschlechtszellen ergeben sich erhebliche Schwierigkeiten, da Leichenmaterial ffir das 
m~nnliche Geschlecht wegen der bald nach dem Tode eintretenden Mitosenverklum- 
pung ungeeignet ist, bei Material, das durch Operation oder Hinrichtung gewonncn 
wird, die Spermiogenese durch den psychischen Insult beein~lul]t wird. Weibliche 
Zellen k6nnen aber nur bis zum 7. FetMmonat nntersucht werden, da sparer keine 
Teilung mehr stattha& Auch lassen sich Unterschiede derTeilung zwischen Geschlcchts- 
und somatisChen Zellen nicht ausschlicl]en. Schliel]lich dauert die zur B~eobachtung 
geeignete Phase der Mitose so kurze Zeit, dM] auch dadurch die Ausz~hlung noch weiter 
erschwert wird. Gr. selbst macht seine Untersuchungen am Amnion junger, operativ 
gewonnener und lebend fixierter Embryonen, was den Vortcil einfaeherer Technik hat 
and die Gewi~hr bietet, dM] tats~chlich eine ganze Zelle untersucht wird. Er regt an, 
bei eugenischen Sehwangerschaftsunterbrechungen gewonnenes embryonales Material 
yon MiJ]bildungen zur Un~ersuchung heranzuzichen; besonders geeignet crscheint ibm 
in dleser Hinsicht der partielle Riesenwuchs, d~ ihm bei diesem eine Chromosomen- 
vermehrung, analog der bei den Riesenrassen yon Pflanzen und Tieren, die mehrfache 
Chromosomengarnituren besitzen, mSglich erscheint. Ebenso geeignet seheint ibm ihrer 
gro/3en Durchschlagskraft wegen die Spalthand zu sein. Ftir die Gene nimmt cr eine 
lebendige morphologische Struktur an?die tiber die blol~ chemische hinausgeht. Einen 
wesentlichen Ausbau der ganzen Forschung auf diesem Gebiete erhofft er yon den in 
den Speicheldrtisenzellkernen gewisser Fliegen neu entdeekten Riesenchromosomen, 
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deren darstellbare Verdiehtungsstellen sieh mit der Genlokalisation decken und die 
aus Nueleoproteinen bestehen, wie aus ihrem optischen Verhalten (negativ doppel- 
brechend) herv0rgeht. Plachetsky (Berlin). 

Klein, Bruno M.: Siehtbar gemaehte Vererbungsvorg{inge. Forseh. u. Fortschr. 14, 
82--84 (1938). 

Verf. sieht im Sflberlinien-System (S.S.) (neur0formatives System) der Cfliaten (Protozoa) 
ein fiir alle ektoplasmatischen Gebflde gemeinsames und ffir deren Entstehen sowie Vor- 
handensein verantwortliches Bezugsystem. Nach kurzer Beschreibung des Anfbaues dieses 
S.S., das alle ektoplasmatischen Gebilde zusammenschlieBt, bespricht Verf. an Hand einiger 
Abbildungen yon naeh seiner Sflbermethode angefertigten Pr~paraten das Entstehen solcher 
ektoplasmatischer Gebilde aus dem neuroformativen System. An Chilodon und an Colpidium 
campylum wird gezeigt, dab sich bei ZweiteilLmg aueh das S.S. verdoppelt und dal] der Ent- 
stehungsort des neuen Zellmundes yon einer der Fibrfllen dieses Systems bestimmt wird. 
Ebenso sind zur Neubildung yon Cilien keine alten Basalk6rner notwendig, sondern auch sie 
verdanken angeblieh ihr Entstehen solchen Fibrfllen. Welter zeigt Verf. an Euplotes, dab 
das Mundfeld mit der adoralen Zone ebenfalls primer yon diesen Fibrillen angelegt and aus-. 
gebildet wird und~da8 es sieh dabei urn eehte Epigenesis handelt. Die l~ibrillen des S.S. stellen 
eigenk6rperliehe Gebilde dar, da sie beim Quellen des Tieres Deformationen, Zerreii3ungen 
unterwoffen sind. Nicht nur bei der Teilung sehen wir die Funktion des S.S. als Vererbungs- 
faktor, sondern auch bei Regeneration, Kopulation and bei Reaktionen auf experimentelle 
Eingriffe. Das S.S. stellt also neben den Vererbungstri~gern der Kerne,. den Chromosomen, 
die yon diesen weitestgehend, vielleicht ganz nnabhiingige Vererbungskomponente des Plasmas 
dar, die erstmalig an Ciliaten sichtbar gemacht wurde. Die nervSs-koordinierende Wirkung 
steht in keinem Gegensatz zu der formativ-vererbenden Funktion, kalm daher an ein nnd 
dasselbe System gekoppelt auftreten. Auf Ulnweltseinwirkungen reagiert das S.S. durch 
formative Ver~nderungen, d. h. /~uBere Einflfisse verm6gen Vererbungs~nderungen hervor- 
zurufen. Es ist unmSglieh, auf diese kaum begrfindete Ansehauung hier n/~her einzugehen. 
Wegen weiterer Details verweist Verf. auf einige seiner Originalarbeiten. - -  10 Text- 
abbildungen. Entz (Budapest). o 

Diking, H.: Waehstum, Alterung und Mutation. (Kaiser Wilhelm-Inst. /. Zi~ch- 
tungs/orsch., M fencheberg, Mark.) Biol. Zbl. 57, 363--382 (1937). 

D Sr ing erSrtert die Frage, mit welcher tI/iufigkeit Genmutationen in den ver- 
sehiedenen Zellgenerationen eines Lebenseyclus auftreten, und wieweit man den Zeit- 
punkt bestimmen kann~ zu dem eine Mutation aufgetreten ist. - -  Unter der Voraus- 
setzung, dal] die Mutationsh~ufigkeit in allen Zellen eines Lebenscyclus konstant ist, und 
da/] der durehschnittliche Zeitraum zwischen 2 Zellteilungen gleich bleibt, 1/~]]t sich eine 
Ann/iherungsformel ffir die Sammelmutationsh/~ufigkeit , S"  geben. Sie lautet S ~  g �9 n. 
Hier ist g die Mutationserwartung fiir eine Zelle einer bestimmten Zellgeneration ,,n". 
Von der S a m m e l m u t a t i o n s h ~ u ~ i g k e i t  ist die S a m m e l m u t a t i o n s r a t e  zu unter- 
seheiden, denn sobald man nicht alle Mutatlonen effassen kann, die gleiehzeitig in einer 
Zelle oder einer Zellfolge aufgetreten sind, kann man am Sehhi/] nnr das Verh/iltnis 
der abweichenden Zellen zur Zellsumme effassen, und diese ,,Sammelmutationsrate" 
kann dutch die Formel S ' =  1 - - e - g "  bereehnet werden. Bei Mutationen, die nieht 
erst in der reifen Keimzelle eintreten, sondern schon in fftiheren Zellgenerationen des 
Entwicklungseyclus, w/~re eigentlieh anzunehmen, dal~ die gleiehe Mutation geh~uft 
in der Naehkommensehaft zu erwarten w~re. Dal] dies nicht der Fall ist, ]iegt 
daran, da~] wit in der Regel nieht eine Zellgeneration vollst/indig auf Mutationen 
bin untersuchen, sondern nur kleine, dem Zufall unterwoffene Auslesen. Aus der 
Formel S ~ g" n kSnnen wir ersehen, dal~ die Mutationserwartung mit dem Alter des 
Individuums zunimmt, vorausgesetzt, da/] die Lebens- and Vermehrungsfi~higkeit der 
mutierten Zellen nicht welt hinter derjenigen von nicht mutierten znriiekbleibt. Ffir die 
Einzelzelle w/~ehst mit zunehmenden Alter des Individuums proportional der Anzahl der 
Zellgenerationen die Wahrscheinlichkeit, yon der Ausgangszelle abweiehend zu sein. 
Wenn man sich nun iiberlegt, mit welcher H/~ufigkeit Spontanmutatlonen in den Genen 
selbst auftreten, so ist wahrseheinlich diese Zahl eine sehr kleine gegeniiber der H/iufig- 
iceit vorangegangener somatiseher Mutationen, die in die Genen eingegangen sind, 
denn das Genenstadium ist nur ein sehr kurzes im Gesamtleben des Individuums. 
Diese ~berlegung wird iiberpriift an Versuehen yon S t u b b e  (1935) bei Antirrhinum. 
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Zu der Additionsregel, d.h.  zu der Feststellung, daft die Mutationserwartung mit 
dem Alter des Individuums steigt, kommt noch hinzu, dab Anzeichen da~iir vorhanden 
sind, dal3 der A l t e r s s t o f f w e c h s e l  die Hi~ufigkeit der Mutationen erhSht, dab also die 
anfangs gemachte Voraussetzung einer gleichen Mutationsaussieht fiir alle Zellen eines 
Lebenscyclus nut mit Einschr~nkung gfiltig ist. Es wird unter dicsem Gesichtspunkt hin- 
gewiesen auf die Schwierigkeit, die sich in der g~rtnerischen Praxis einstellt, wenn cs gilt 
Klone, die vegetativ lunge vermehrt wurden, rein zu halten, ferner, wenn auch weniger 
fiberzeugend, auf die MSgliehkeit, die Krebszellen, die in der Regel Zellen des alternden 
Organismus sind, als somatische Mutationen aufzu~assen, und auf die mongoloide 
Idiotic, deren Auftreteu in Beziehuug zu dem Alter der Mutter steht. Zum SehluI] wird 
die Frage angeschnitten, ob fiir die erhShte Zahl der Mutationen in Zellen alter Indi- 
viduen die Zahl  der v o r a n g e g a n g e n e n  Zellgenerationen odor die Zei t ,  die bis zum 
Erreichen des betreffenden Alters vergangen ist, aussehlaggebend ist. Es wird hiermit 
die wiehtige Frage bertihrt, ob Mutationen ausschlie~lich, wie z. B. Demerec  annimmt, 
als Mil~geburten bei der Reproduktion der Gene entstehen, 0der ob aueh Mutationen 
in ruhenden Kernen auftreten kSnnen: DSring schliigt auch Versuche vor, wie man 
dieser Frage n~her kommen kSnnte. Paula Hertwig (Berlin-Dahlem). ~176 

Druckrey, Hermann: Experimentelle Beitr~ige zur Frage der Entstehung von Riesen- 
zellen. Naeh Versuehen am Seeigelei. (Phar~naIcol. Inst., Univ. Berlin ~. Zool. Star., 
Neapel.) Z. Krebsforsch. 47, 13--16 (1937). 

Bis 500 mg Coffein/1 war eine ttemmung der Zellteilung zu bebb~chten, dig Kerne jedoch 
wuchsen, so dal~ etwa naeh 7 Stunden der Kern oft die Ha lfte des Zelldurehmessers einnahm. 
Bei 300 rag/1 teilten sich die Kerne unregelm~Big hinsichtlich GrSl]e und Zahl der Teilstficke. 
Bei 150 rag/1 war die Zellteilung nut noch verlangs~mt. Bei einer Reihe yon I-[ormonen, 
Colchiein, Pepton, Benzoes~ure, Narkotic~, Sauren, Basen und hypertonischen LSsungen 
liel~ sich eine kritisehe Konzentr~tion linden, bei der die Zellteilung eben noch roll gehemmt 
war, die Kerne sich aber sehon teilten. Orzechows$i (Kiel).o 

Heeht, H., und I. C. Gupta: Elektrokardiogramm und Vererbung. (E~bpath. Abt. 
u. Elel~trolcardiogr. Laborat., I. Med. Kiln., Charitd, Berlin.) Dtsch. Arch. klin. Med. 
181, 160--180 (1937). 

Verff. analysierten elektrokardiographische Kurven yon 49 Zwillingspauren (25 EZ., 
24 ZZ.). Das Material umlaut 98 Ekg. zu je 5 Einzelkurven: die 3 Ableitungen in Ruhe 
and die 2. Ableitung sofort und 1 Minute nach m~l]iger Belastung. Die meisten Unter- 
suchten waren klinisch und elektrokardiographisch herzgesund, lediglich 1 Individuum 
konnte krankheitshalber seinem Beruf nicht nachgehen. Die sorgf~ltige Analysierung 
ftihrte die Verff. zu folgenden Ergebnissen: Die Gesamtfigur dcr tterzstromkurve bei 
KSrperruhe zeigte bei EZ. in 60% yon 50 Vergleichskurven, bei ZZ. in nut 33% (4:8 Ver- 
gleichskurven) hoehgradige J(hnlichkeit. ~hnlich erwiesen sich die Bilder in 20% bei 
EZ. und 38% bei ZZ., ,,uni~hnlich" waren sic in 20 bzw. 30% bei EZ. bzw. ZZ. Es zeigte 
sich, dul~ der Mei~fehler, Unterschiede zwischen EZ. gegeniiber denen hei ZZ. deutlich 
zu vergrSl~ern, ,,die wahren erblichen Verh~ltnisse zugunsten der Umweltfaktoren 
herabzusetzen" vermochte. Verf~. ziehen den Schlu]], da~ das Ekg. bei KSrperruhe 
yon der ererbten Anlage mitbcstimmt wird, wobei diese Anlage etwa die H~lfte des 
Einflusses hat, den die zuhlreichen Umweltfal~toren auf der anderen Scite ausiiben. 
Als gleichfalls erblich bedingt muI~ den Ergebnissen zufolge die physiologische Reiz- 
erzeugung im Sinusknoten gelten; desgleiehcn scheint die extrakardiale Stenerung 
dutch das vegetative Nervensystem genotypisch determiniert zu sein, worauf auch 
Ergebnisse anderer Untersucher hindeuten. So kann also ein erblichcr Einflul~ bei 
folgenden Einzelheiteu der Herzstromkurve festgestellt werden: Ruhefrequenz, P- 
sehw~nkung, P Q-Intervall and Form des Kammerkomplexes QRST. Wesentlich um- 
weltbedingt erscheint die Herzfrequenz nach Belastung, desgleichen die Lage der elek- 
trischen Herzachse. Die Behauptung der Einmaligkeit jeder tterzstromkurve (B a u eke;  
Scherf) konnte widcrlegt werden. Ftir eine ~hnlichkeitsdiagnose besitzt das Ekg. 
nur bedingten Weft. Weitere Untersuchungen werden angekiindigt. Gi~nther, 
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Roehat, R. L.: Sur un facteur pouvant influeneer le d~terminisme du sexe. (~ber 
cinch Faktor, der die Bestimmung des Geschlechts beeinflussen kann.) (Clin. Obst~tr. 
et Gyn~eol., Univ., Lausanne.) Schweiz. meal. Wschr. 1938 I, 242--243. 

Versuche an 10 Kaninchen; 6 Tage hindurch tiiglich eine Injektion yon Vitamin B 1 
(Benerva-Roche); am letzten Tag Paarung. Unter den 65 Jungen waren 45 miinnliche 
und 20 weibliche. Wohlgemuth (Chisinau). 

Siebert, Ernst Otto: Anatomisehe Untersuehungen fiber die .~hnliehkeit bei ein- 
eiigen und zweieiigen Zwillingen. (Anat. Inst., Univ. Marburg a. d.L.) Z. Anat. 108, 
1--30 (1937). 

In Fortffihrung der Untersuchungen yon H. Beeher nahm der Verf. bei zwei 
EZ-Feten und bei einem ZZ-Feten im ungef~hren Alter yon 5--7 Monaten eingehende 
vergleichende Pr~iparationen vor. Dabei ergaben sich bei den EZ weitgchende ~hn- 
lichkeiten der KSrperoberfl~che, versehiedener Muskelgruppen und dcr inneren Organe. 
Andererseits fanden sieh abet auch nicht erbbcdingte Variationen bei den EZ, am aus- 
gepri~gtesten !nder Muskulatur, dann entsprechend der St~rke der Variabilit~t an den 
Eingeweiden, dem zentralen Nervensystem, den Hantvenen, den Haarwirbeln und 
am wenigsten bei dem peripheren Nervensystem. Die Ursaehe hierffir ist in Umwelt- 
wirkungen im weitesten Sinne des Wortes zu suchen. Ffir spczielle Betrachtungen fiber 
die Art der Umweltwirkung ist das vorliegende Beobachtungsgut noch zu klein. 

M. Werner (Frankfurt a. M.). 
Gottsehick, J.: Die ZwiUingsmethode und ihre Anwendbarkeit in der mensehlichen 

Erb- und Rassenforsehung. (Rassenbiol. Inst., Univ. Hamburg.) Arch. Rassenbiol. 31, 
185--210 (1937). 

Mit dieser umfangreichen Arbeit setzt sich der Veff. mit den Einwendungen aus- 
einander, die gegen die Zwillingsforschung in letzter Zcit erhoben woiden sind. Ausffihr- 
lich wird auf die yon Boute rwek  vorgebrachten Gedankeng~nge anl~i~lich einer 
Stcllungnahme zu Paetzolds  Arbeit fiber ,,Vcrerbung and Schulerziehung" ein- 
gegangen. Neben der ErSrterung des Umweltsl~roblems and der entwicklungs- 
mechanisehen Fragen sind die Ausffihrungen fiber das ,,J(hnlichkeitsvcrfahren" in 
methodischer Hinsicht beaehtenswert, bedfiffen jedoch eincr sehr eingehenden kritischen 
Stellungnahme, was im Rahmen dieses Referats nicht mSglich erscheint. Die Arbeit 
verdient die Aufmerksamkeit des Erbstatistikers. (B o a te  r w e k, vgl. diese Z. 29, 13.) 

GSllner (Berlin). 
Popenoe, Paul: Intelligence, heredity, and selection. (Intelligenz, Erbliehkeit 

und Auslese.) (Inst. o/Family Relat., Los Angeles.) 5. Hered. 29, 61--62 (1938). 
Den Gedanken, da] die intellektuellen F~higkeiten eines Mensehen weitgehend 

dutch eine besondere Auslese yon Genen bestlmmt werden und dab demgcgeniiber 
der Einflul~ der kulturellen Umwelt zurfiektri~t, ffihrt Popenoe welter und schlie~t, 
dab es theoretisch keine Grenzen ffir die MSgiichkeiten einer Auslese nach Intelligenz 
gibt. Es kSnne also theoretisch ein Menschenkreis gezfichtet werden, in dem das am 
niedrigsten stehende Individuum noeh einen hSheren Intelligenzquotienten haben 
kSnnte als etwa Aristoteles, Goethe oder Newton. Praktisch ist eine derartige Ziichtung 
beim Menschen natfirlich nicht m6glich, da dem mancherlei andere Einfliisse bei der 
Partnerwahl u. a. entgegenstehen. Das Wesentliche dieses Auslesegedankens ffir die 
BevSlkerungspolitik daft aber nicht fibersehen werden. Dubitscher (Berlin). 

Buttersack, F.: 8eellsehe Verwandtschaft. Z. Rassenkde 7, 136--145 (1938). 
Der Mensch ist nicht nur als Naturwescn im Wege der Vererbung, sondern auch als 

Geisttri~ger in die Geschleehterfolge eingereiht. Diese Art yon seelischer Verwandt- 
schaft kommt in der Sympathie, in der Resonanz auf diese oder jene PersSnlichkeit, 
gleichgfiltig, ob sic lebt oder yon der irdischen Schaubfihne abgetreten ist, zum Aus- 
druck, v. Neureiter (Berlin). 

(hnuto, Giorgio: La medieina legale dei delitti eontro la integrit~ e la sanit~ della 
stirpe. (Gerichtliche Medizin der Verbrechen gegen die Unversehrtheit und Gesund- 
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heir der Rasse.) (Istit: di Med. Leg. e d. Assicurazioni, Univ., Perugia.) Arch. di Antrop. 
crimin. 58, 11--49 (1938). 

Ausftihrliche Wiedergabe des bereits in dieser Z. 80, 9 referierten Vortrages. 
v. Neureiter (Berlin). 

�9 Eskelund, Vigg.: Structural variations o[ the human iris and their heredity. 
With special reference te the frontal boundary layer. (Variationen der Struktur der 
menschlichen Rcgenbogenhaut und ihre Erblichkeit. Mit bcsondcrer Bcrticksichti- 
gung der vorderen Grenzschicht.) Copenhagen: Nyt Nord. Forlag Arnold Busck u. 
London: H. K. Lewis & Co. Ltd. 1938. 243 S. 21/-. 

Verf. hat sich bemfiht, dutch Untersuchungen an 49 Ms und 44 Frauen die 
Variationen im Aufbau der Regenbogenhaut aufzuzeigen, ihre Grenzen, Hs 
und Beziehungen zueinander zu bestimmen. Untersuchungen an verwandten Personen 
ergaben Einblicke in die Erblichkeit der verschiedenen strukturellen Einzelheiten, wie 
Pigmentierung, Kontrakti0nsfurchcn, Kr~uselung und Defekte der vorderen Grenz- 
schicht. Schematisehe Zeichnungen und eine gr(i~ere Anzahl yon Lichtbilden fSrdern 
das Verstiindnis der Ausftihrungen des Verf. Die LiChtbilder wurden mit ciner Spiegel- 
reflexkamera (Zeiss Tessar 4,5, Brennwcite 15 cm) aufgenommen auf Silbereosinplat~en, 
welche infolge ihres feinen Kornes 5- und 10fache VergrSl3erungen zulassen. Belichtung 
mit Osram-Vacublitz. Im einzelnen wird in den verschiedenen Kapiteln zuns das 
Aussehen der Irisvorderfl~che beschrieben: Die Innenzone, welche yon der vorderen 
Grenzschicht unbedeckt bleibt, die Au$enzone mit ihren wechselnden Bildern, die 
Kontraktionsfurchen, die GefiiSsehicht. Der Einteilung legt Verf. zugrunde: Varia- 
tionen der Zahl der Koatraktionsfurehen in bestimmten Radien, der Triibung dcr Grenz- 
sehieht, der Pigmenticrung, der GrS]e der Innenzone, der Krypton. Die Grenzschicht 
ist yon sehr verschiedencr Durchsichtigkeit, vollst~indig klar wurde sic niemals gefunden. 
Die Pigmentierung wird in 5 Gruppen geordnet, yon ganz blauen Augen angefangen. 
Die zcntrale Atrophic der Grenzschicht und die Zahl der Kontraktionsfurchen scheint 
in keinem bestimmten Verhs zur Pigmentierung zu stehen. Dagegen macht sich 
eine gewisse umgekehrte Proportionalits zwischen Pigmentierung und diffuser Atrophic 
geltend. Schlie$1ich wurde auch die Querbreite der Hornhaut, ihre Form und Scheiben- 
grSBe an Lichtbildern ausgemessen. Die Querbreite bctrug durchschnittlich 11,64 mm. 
Der senkrechte Durchmesser war gewShnlich 0,5 mm ktirzer als der waagereehte. Die 
DurchsehnittsscheibengrSSe der tIornhaut betrug 102,6 qmm (Variationsbreite yon 
85--120 qmm), Im Vergleich beider Augen derselben Personcn wurde 12real ~ber- 
einstimmung in bezug auf die Zahl der Kontraktionsfurchen, den Grad der Helligkeit 
und die diffuse Atrophic gefunden. Untersuchungen an Eltern und Kindern ergaben, 
dal~ der Klarheitsgrad der vorderen Grenzschicht bet den Kindern in der Regel mit dem 
von einem der Eltern fibereinstimmt. Die Zahl dcr Kontraktionsfurchen scheint mit 
geringen Variationen erblich zu seth. Zentrale und diffuse Atrophic wird mit klcinen 
Variationen vererbt. Die beiden Arten yon Atrophic scheinen auf verschiedenen Genoa 
zu beruhen. Die grSl~ere Querbreite der Hornhaut wird anscheinend dominant vererbt, 
Bet eineiigen Zwillingen fand sich eine fast vollsts ~bereinstimmung in Struktur 
und Pigmentierung der Regenbogenhaut, ws die Hornhautgr5Be etwas wechselte. 
Zweieiige Zwillinge zeigten deutliche Verschiedenheiten. Jendralski (Gleiwitz). 

Lenz, F.: Blauiiugige E l t e r n -  Brann~iugiges Kind. Mfinch. reed. Wschr. 1938 I, 
286. 

Die Frage, ob hells Eltern nur hells Kinder haben k5nnen, wird yon 
F. Lenz dahingehend beantwortet, da$ zwei blau~ugige Eltern Bin brauns Kind, 
wenn iiberhaupt, dana nut s selten haben kSnnen. Erbtheoretisch mSglich ist 
ein soleher Fall, jedoch sind diese F~lle bisher nicht sicher verbtirgt (Illegitimits des 
Kindes ?). Lenz fordert, jeden solchen Fall zu publizieren und nach M6gliehkeit ihm 
mitzuteilen. Nippe (K5nigsberg i. Pr.). 
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Essen-M~ller, Erik: Positiver Vaterschaftsnaehweis. Nord. med. Tidskr. 1938, 
161--168 u. dtsch. Zusammenfassung 168 (1938) [Schwedisch]. 

Verf. bringt eine Formel, dureh welehe die Wahrscheinlichkeit der wahren Vater- 
sehaft eines beliebigen Fr~sumptivvaters, auf Grand einer beliebigen Anzahl yon ~ber- 
einstimmungen oder Nichtiibereinstimmangen mit dem Kinde, in Zahlen ausgedrfickt 
werden kann. Die wissenschaftliehe Begrtindung dieser Formel ist nnter dem Titel: 
,,Die Beweiskraft der Xhnlichkeit im Vaterschaftsnachweis. Theoretische Grundlagen" 
in den Mitteflungen der Anthropologischen Gesellsehaft in Wien [68 (1938)] ver- 
5ffentlicht. Verf. betont, wie praktisch wiinschenswert es ist, die MSglichkeit des 
positiven Vaterschaftsnaehweises zu erreichen. Einar S]6vall (Land). 

Abel~ Wolfgang: Kritisehe Studien fiber die Entwieklung der Papillarmuster auf 
den Fingerbeeren. (Kaiser Wilhelm-Inst. /. Anthropol., Berlin-Dahlem.) Z. menschl. 
Vererbgs- u. Konstit.lehre 21, 497--529 (1938). 

Verf. versuchte festzustellen, ob nailer den bisher bekannten Ursachen ffir die 
Ausbildung yon Masterformen auf den Fingerbeeren (VVRRUU) auch die :Form der 
Endglieder der Finger eine Bedeutung haben kSnne. Auf Grand der vergleiehenden 
Untersuehungen yon Schwarzw~Ider-, Chinesen- and Buschm~nnerfingerbeeren, bei 
denener  jeweils den L~ngenbreiten- und den HShenbreitenindex der Endglieder be- 
stimmte, konnte er nachweisen, dal~ die Form der Fingerendglieder hSehstens im Sinne 
.einer grSl]eren oder geringeren Disposition zu Wirbel- oder Bogenmustern, aber keines- 
~alls als alleinige Ursache ffir das Auftreten yon bestimmten Mustern, sei es auf den 
einzelnen Fingern oder bei verschiedenen Rassen die Ausbildung yon Masterformen 
beeinflussen kSnne. Dutch eine neue Z~hlmethode (Z~hlung der Leisten yore Muster- 
zentrum zum seitlichen Nagelfalz) ]~onnte der Verf. ferner feststcllen, da~ trotz grSl]ter 
Unterschiede in der Dehnung der Haut unabh~ngig yon der Musterbildung sieh diese 
immer wieder in eine fast gleichbleibende Leistenanzahl yore Musterzentrum his zum 
:Nagelfalz einfaltet. Rassenm~l]ige Unterschiede (Deutsche und Chinesen wiesen gleich- 
viel Muster auf, Buschm~inner dagegen weniger) ffihrt er auf die an sich kleineren Finger 
der Busehm~inner zuriiek. Entgegen der Ansicht Bonnevies ,  die fiir den Faktor V 
die ,,allgemeine Epidermisdieke" annimmt, glaubt Verf. auf Grund des Vergleichs 
der vorliegenden Ergebnisse bei den Rassenuntersuchungen mit den Befunden an 
gestSrten Papillarmustern in der Variation des Faktors V nut eine erbliche Variation 
tier embryonalen Gewebsspannung sehen zu k5nnen. Ho]mann (Berlin). 

Wehren, Jobst yon: Untersuehungen fiber die u des quantitativen 
Wertes (ler Fingerbeerenmuster and ihre Verwertbarkeit in geriehtlieh-mediziniseher 
Hinsieht. (Inst. /. Geriehtl. Med., Univ. GSttingen.) GSttingen: Diss. 1937. 27 S. 

Von 32 Familien mit zusammen 42 Kindern bestimmte der Verf. nach den 2 yon 
B o n n e v i e  angegebenen Methoden die quantitativen Werte der Fingerbeeren. 
Bei dem ~lteren Verfahren konnte der Verf. die Vererbung durch die Annahme yon 
5 Paaren unter sich gleichwirkender polymerer Erbfaktoren best~itigen. Bei dem 
2. Verfahren, bei dem die allgemeine Epidermisdicke (Fakt0r V) der radiale (R) und der 
ulnare (U) Polsterungsfaktor bestimmt wurde, stellte er lest, dal~ die Erbbilder der 
Kinder einer bestimmten, aus den elterlichen Erbbildern herleitbaren Erwartung ent~ 
sprachen. Auff~llig ist der im Vergleich zu den yon Verschuer-  und Geipelsehen 
Untersuchungen, die nut 1% ltir V, 6% ffir R u n d  8% ~iir U Manifestationsschwankun- 
gen feststellten, hohe ~Prozentsatz yon ,,Ausnahmen" (18,7% der Eltern und 14,6% 
tier Kinder). Naeh einer 2. Untersuchung konnte der Verf. 2 dieser Ausnahmen wieder 
ausschalten, die doch der Erwartung entsprachen. Eine Naehprtifung seiner Tabelle, 
in derer die Ausnahmeergebnisse bringt, l ~ t  einen weiteren Fall, in dem die Erwartung 
nieht eintrifft, aussehalten. Verf. glaubt auf Grund seiner Ergebnisse vor der Anwen- 
dung des 2. Verfahren in der t)raxis warnen za mtissen, betont allerdings selbst, dal] sein 
geringes Material keine Vergleiehe mit den Zahlen anderer Autoren zulasse. Von Inter- 
esse fiir die Praxis der Vaterschaftsbegutaehtung ist, da~ bei Anwendung des 1. Ver- 

Z. f. d. ges. Gericht]. Medizin. 30. Bd. 10 
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fahrens der Anssehlug der Vaterschaft nut bei 1,9% der Kinder und 2,1% der Familien 
m6glieh ware, w~ihrend bei dem 2. Verfahren ein Aussehlug yon 50% der Familien bzw. 
52;6% der Kinder zu erzielen sei. Ho/mann (BerliniCharlottenburg). 

MaeArthur, John W.: Reliability of dermatoglyphics in twin diagnosis. (Zuver- 
liissigkeit der Handleisten bei der Zwillingsdiagnose.) (Dep. o/Biol., Univ. o/Toronto.. 
Toronto.) t luman Biol. 10, 12--35 (1938). 

Zur Prfifung der Zuverlgssigkeit der Handlinien bei der Zwillingsdiagnose stellt 
VerL naeh elner yon ihm anfgestellten gethode die Untersehiede lest, die sieh bei einem 
Vergleieh yon 100 eineiigen und 100 zweieiigen Zwillingen, sowie 100 einzeln geborenen 
Kindern ergeben. Bestimmt und vergliehen werden die Muster an den Fingern und an 
der Hohlhand, sowie der ind. quantit. Weft and die Handlinien; and zwar die beiden 
Hi,ride eines Individuums (bilateral), 2 gleiehe ttgnde yon eineiigen Zwillingen bzw. 
zweieiigen nnd einzeln geborenen Kindern (homolagerai) nnd sehlieglieh reehge nnd linke 
H~nde der genannten (heterolateral). Die beiden letzteren werden aueh bei 65 Elgern- 
Kind- and 15 Mann-Fraukombinationen vergliehen. - -  Die Ergebnisse sind gekenn- 
zeiehnet dutch eine weitgehende Ubereinstimmung bei den eineiigen Zwillingen in 
den beobaehteten r Nerkmaten. Im einzelnen stellt der VerL auf Grnnd der Unter- 
suehung zur Berficksiehtigung far eine exakte gwillingsdiagnose lest: 1. Die homo- 
laterMe Differenz war geringer als 30% in 90% der eineiigen nnd gr6ger als 80% in 
84% der zweieiigen gleiehgesehleehtliehen Zwillinge. 2. In 84% der Fiille war die homo- 
laterale Differenz geringer als die bilaterale bei Eineiigen nnd gr6ger als die bilaterale 
bei Zweieiigen. 3. Bei 84% der zweieiigen Zwillinge fibergrafen die homo- nnd hetero- 
lateralen Differenzen die bilaterale, wghrend in dem gleiehen Prozentsatz der Ein- 
eiigen hi- und heterolaterale Differenzen die homolateralen fibertrafen bzw. im Falle 
einer umgekehrten Asymmetric die bilaterale nnd homolaterale die heterolagerale. 
Das gleiehe stellte der VerL aueh ffir ein- bzw. zweieiige Drillinge and gierlinge lest. 

Ho/mans (Berlin-Charlottenburg). 
Sachs, H. W.: Die fiir die Erbkrankheiten wiehtigen Erkenntnisse der Erblehre. 

Dtsch. Arzt tseheehoslov. Republ. 1, 138--143 (1938). 
Sachs unterzieht sich im Rahmen eines yore Bund der Deutsehen in der Tsehecho- 

slowakei veranstalteten Lehrganges der dankenswerten An~gabe, au! die grnndlegenden 
Erkenntnisse der Erblehre hinsiehtlieh des durehsehlagenden, fiberdeekten und fiber- 
deekt geschlechtsgebundenen Erbganges sowie der empirisehen Erbprognose hinzu~ 
weisen. Eine kurze l~dbersieht fiber die einschl~gige Faehliteratnr, die sieh allerdings 
wesentlieh erweitern liege, erggnzt seine Ausffihrungen. Plachetsky (Berlin). 

Csik, L., and K. Mather: The sex incidence o[ certain hereditary traits in man. 
(Das Gesehleehtsverhi~ltnis yon bestimmten erbliehen Erkrankungen beim Mensehen.) 
(Galton Laborat., Univ. Coll., London.) Ann. of Eugen. 8, 126--145 (1938). 

Um die Frage zu entseheiden, ob bei der Oligophrenie, dem Laurence-Moon-Biedl-  
schen Syndrom, der ttasenscharte und dem Wolfsrachen und der Allergic Geschleehtsgebunden- 
heir yon Genen anzunehmen ist, wurden groBz%ige Reihenuntersuchungen yon Familien 
durchgeffihrt. Zur Ermittlung des geschlechtsgebundenen Erbg~ngs wird eine besondere 
Methode angegeben, die auf dem Verhalten bekannter gesehlechtsgebundener Merkmale 
basiert. Die Brauchb~rkeit der Nethode wird an zwei Anomalien erwiesen, die einen grund- 
verschiedenen Erbgang aufweisen, dem Albinismus und der Farbenblindheit. Die Anwendung 
der iKethode auf die zur Diskussion stehenden Erkrankungen l&Bt in ihren Ergebnissen erkennen, 
dab mit gutem Grand bei keiner dieser Erkrankungen das Vorkommen yon gesehleehtsgebun- 
denen Genen angenommen werden kann. Gerstenberg (l~ostoek).o 

Weygandt, W.: Talentierte Sehwaehsinnige and ihre erbgesetzliehe Bedeutung. 
(3. Jahresvers. el. Ges. Dtseh. Neurol. u. Psychiater, Miinehen, Sitzg. v. 20. 22. 1X. 1937.) 
Z. Neut. 161, 532--535 (1938). 

Die nieht al]zu seltene Tatsaehe, dag Sehwaehsinnige auI einem oder dem anderem 
Einzelgebiete fiberrasehende tIoehleistungen vollbringen, unterzieht Verf. unter Bei- 
ziehung yon Beispielen einer n~iheren Betraehtung. Es gibt unter ihnen musikalische 
Talente, freilieh nut reproduktiver, nicht seh6pferiseher Art; beim zeichnerisehen Talent 
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kann sich die Leistung bis zur Erwerbsfi~higkeit steigern, es gibt selbst namhafte Maler, 
die im praktischen Leben als debil, fast imbezill anzusehen sind. Bekannt sind die' 
,,Rechensimpel", die ,,Kalenderrechner", die zu einem beliebigen Datum den Wochen- 
tag zu nennen wissen, die Ged~tchtnisspezialisten ffir historische Daten, Namen oder 
auch ffirdie Speisezettel der Anstalt. Eintibung auf engbegrenztem Gebiete kann wohl 
imstande sein, die Leistung zu steigern; manche Fi~lle ]egen den Gedanken an die 
Lokalisation bestimmter F~higkeiten, wie Rechnen, Musikalit~tt, nahe, die yore ana- 
tomischen Krankheitsprozesse verschont geblieben sind. Da die Vererbung solcher 
Einzeltalente minimal und der praktische Weft der erzielten Leistungen ~u~erst gering 
ist, ist bei der erheblich iiberwiegenden Gefahr der Schwachsinnsvererbung auch in 
solehen F~llen die Sterilisierung angezeigt. H. Haenel (Dresden). 

Weygandt, W.: Ist mongoloide Entartung eine Erbkrankheit~ Psychiatr.-neur. 
Wschr. 1937, 355--359 u. 368--372. 

Weygand t  nahm die Aufforderung seitens eines Erbgesundheitsobergericht~es zur 
Gutachtenerstattung in einem Falle mongoloider Idiotie zum Anla], in historischer 
und kritischer Siehtung des einschl~gigen Sehrifttums eine lehrreiche Darstellung fiber 
die heute aktuellsten Auffassungen beziiglieh ~tiologie und Pathogenese der mongo- 
loiden Idiotie zu geben. Er geht ausfiihrlieh auf die versehiedenen Theorien ein und w~gt 
die Argumente gegeneinander ab; zusammenfassend ist wohl zu sagen, da] J~tiologie 
und Pathogenese der mongoloiden Idiotie hente noch durchwegs ungekl~rt sind. N~r 
so viel l~l]t sich behaupten, da]es  sich beim Mongolismus um eine Krankheit im Sinne 
angeborenen Sehwaehsinns handelt, die yon manehen durchaus als Erbkrankheit be- 
zeichnet wird (z. B. Mael~lin, Turloin und Caratzali), w~hrend andere exogene 
Ursachen annehmen (van der Seheer,  Orel). Dagegen kommt B, Schulz naeh 
griindliehen Studien zu dem Ergebnis, dal3 Mongolismus entweder allein auf einem nieht 
erblichen Leiden der Mutter beruht oder darauf, dab eine erbliche Anlage besteht, 
die unmittelbar zum Mongolismus fiihrt, wenn sie bei der Mutter exogen verursachte, 
giinstige Manifestationsbedingungen trifft. Lenz sucht nach exogenen Seh~dliehkeiten, 
h~ilt abet die vermuteten chemischen Einflfisse auf den Keim keineswegs ifir die einzigen 
Ursaehen. W. selbst bekennt sich zu der Auffassung, dal~ erbliehe Einfliisse mindestens 
mit grol]er Wahrscheinlichkeit die wesentliehe urs~ehliche Rolle spielen. Die beiden 
neuesten und sehr beachtlichen Arbeiten fiber die .~ti01ogie der mongoloiden Idiotie 
yon SchrSder und Geyer wurden nicht berficksichtigt. (SchrSder, vgl. diese 
Z. 29, 266.) K. 2hums (Mfinchen). ~176 

Troeger, K.: Sippen yon krampfkranken Hirnverletzten und yon Kranken mit 
erblieher Fallsueht - -  eine Gegeniiberstellung. (3. Jahresvers. d. Ges. Dtsch. ZVeurol. u. 
Psychiater, Mi~nchen, Sitzg. v. 20.--22. IX.  1937.) Z. Sieur. 161, 351--355 (1938). 

Im Verlauf einer grS~eren Arbeit, die sich auf ein aus 15000 Krankengeschichten 
gewonnenes Material yon 100 gesieherten erblich Fallsfichtigen mit mindestens einem 
erblieh-fallsiiehtigen Geschwister und yon 100 gesicber~en traumatischen Fallsiiehtigen 
bezieht, wurden bisher die Familien yon 29 traumatiseh und 31 erblich Fa]lsfiehtigen 
effa]t. Die Auswahl der Probanden war bewul~t einseitig: die Kr~impfe mul~ten 
generalisiert nnd nicht vor dem 8. und naeh dem 35. Lebensjah~ aufgetreten sein; 
Kr~mpfe im Kleinkindesalter mul~ten fehlen, ebenfalls angeborener Schwaehsinn, 
Psychopathie sowie psychische Auffi~lligkeit vor Auftreten des ersten Anfa]ls bzw. 
vor dem Zeitpun]~ des Traumas. Bei den Traumatikern mul]te die I-Iirnsch~idigung 
einwandfrei gesiehert sein, bei den erblieh Fallsiiehtigen mul]te alles Exogene aus- 
geseMossen werden kSnnen und die Erkrankung sehon viele 5ahre dauern. Die Sippen- 
untersuchung erstreekte sich his auf die Kinder der Vettern und Kusinen, ~%ffen 
und Nichten, wobei die angeheirateten Ehegatten mitberfieksichtigt wurden, und 
stiitzte sieh auf ausfiihrliehe Unterlagen , in vielen F~illen erg~nzt dutch Hausbesuche. 
(Von 3350 bisher erfal]ten Personen wurden 1000 persSnlich gesproehen.) Als bis- 
heriges Ergebnis hat sieh herausgestellt, dab die Sippen der erblich :Fallsiichtigen 

10" 
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wesentlich 8fret F~tle yon gesicherter bzw. mSglicher erblicher Faltsucht aufweisen 
als die Sippen der traumatisch Fallsiichtigen, da~ in den Traumatikersippen keine lar- 
vierten und rudimer~t~iren Formen~ keine isolierten Absenzen vorkommen, da~ das 
Gesamtbild beider Sippenarten in kSrperlicher, seelischer, soziMer Hinsicht relativ 
gut ist, da]~ bei den Sippen der erblich Fallsfiehtigen eine geringe tIaufung der enecheti- 
schen Charaktere im Sinne yon Mauz vorkommt, oft verbunden mit unklaren Ohn- 

machts- oder Schwindelzustanden, da]  Schwachsinn sich in beiden Sippenarten nicht 
hgufiger als in der DurchschnittsbevSlkerung finder, so dal~ berechtigte Zweifet an 
einem genetischei~ Zusammenhang zwischen Schwachsinn und Epilepsie bestehen, 
dal~ sehliel~lieh kein Anhaltspunkt gefunden wurde, bei traumatiseh Fallsfiehtigen 
der Anlage eine aussehlaggebende Rolle zuzubilligen. Drope (Berlin). 

Conrad, K.: Ubersicht fiber auslesefreie Untersuchungen in der VerwandtschaR von 
Epilcptikern. (Kaiser Wilhelm-Inst. / .  Geneal. u. Demogr., Dtsch. Forsch.-Anst. /. 
Psyehiatrie, Mi~nchen.) Z. psych. Ityg. 10, 167--184 (1938). 

Die Arbeit bringt eine bemerkenswerte Zusammenstellung und Auswertung fiber 
die wichtigsten statistiseh-erbbiologisehen Untersuchungen auf dem Gebiete der Epi- 
lepsieforsehung. Berficksichtigt wurden alle jene Arbeiten, die sich der im Miinchner 
Institut ftir Geneologie und Demographic gefibten Methodik der empirisehen Erb- 
prognoseforsehung bedient haben. Den zwillingsbiologischen Betrachtungen liegen die 
Untersuehungsreihen yon L u x e n b u r g e r ,  S t roe s s l e r ,  S eh u ! t e  , R o s a n o f f  und 
Conrad  zugrunde. Als Ergebnis ist festzuhalten, dal~ sich bei dem Gesamtmaterial 
ffir EZ eine Konkordanz yon 56%, bei den ZZ eine solehe yon 10,4% feststellen lie~. 
Bei der idiopathisehen Epilepsie erhSht sich ffir die EZ die Konkordanz auf 86,3% 
und erniedrigt sich ifir die ZZ auf 4,3%. Die wesentlichsten Ergebnisse der Unter- 
suchungen fiber die Belastungsverh~ltnisse in der Verwandschaft der Epileptiker und 
in der Durehsehnittsbev51kerung sind folgende: 

Verwandtschaftsgrad Epileptiker 
Kinder . . . . . . . . . . . . . . . .  6--8 % 
Enkel . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ehlt 
Geschwister . . . . . . . . . . . . . .  4 % 
Vettern und B~sen . . . . . . . . . .  fehlt 
1Neffen und Nichten . . . . . . . . . .  1--2% 
Durchschnittsbev61kerung (Geschwister) . 0,4% 

Unter den Kindern yon idiopathisehen Epileptikern linden sich aul]erdem noeh 
10% Schwaehsinnige, 8% Psychopathen, 3% Psyehotiker, 3% neurologisch Kranke 
und fiber 20% morphologisch oder funktionell Abnorme; unter den Gesehwistern nach 
Boen ig  2,2% Schwachsinnige; unter den l~effen nnd Nichten nach G u sch m er  3,2% 
Sehwachsinnige. In Anbetracht der Bedeutung dieser Ergebnisse ffir die Erb- und 
Rassenpflege sei insbesondere der Praktiker auf diese Arbeit hingewiesen. GSllner. 

Spillane, John, and Robert Phillips: Huntington's chorea in South Wales. (Hun- 
tington, die Chorea in Sfidwales.) (Med. Unit, Welsh Nat. School o/ Med., Cardi//.) 
Quart. J. Med., ~q. s. 6, 403--423 (1937). 

Der Arbeit ]iegt ein Material von 24 F~llen H u n t i n g t o n s e h e r  Chorea zugrunde, 
yon denen 15 Fs yon den Verff. selbst ] Jahr lang beobaehtet werden konnten. 
Einleitend wird die Entdeekung und Besehreibung der Erkrankung dutch I t  u n t i n  gt o n 
and dessert Vorfahren geschildert. Bekanntlieh wurde das Leiden, das man erstmalig 
bei Einwohnern des Dorfes Bm~es in der englischen Grafschaft Suffolk feststellte, 1630 
dutch puritanisehe Auswanderer naeh Amerika gebracht, wo wenig sparer zahlreiche 
Fi~lle auftraten. Weiterhin bring~ die Arbeit einen kurzen klinisehen und erbbiologisehen 
AbriS, der alles Wesentliehe enth~lt. Arts den Ergebnissen der eigenen Untersuchungen 
der Verlf. ist folgendes hervorzuheben : Der Krankheitsbeginn lag in der Regel zwischen 
dem 40. und 55. Lebensjahr. In 7 F~illen konnten sie Mlerdings einen erheblich frfiheren 
Beginn verzeichnen. So waren u.a.  2 F~lle bereits im 14. and 20. Lebensjahr als 
einwandffeie H u n t i n g t o n s e h e  Chorea zu erkennen. In einem einzigen Falle lag der 
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Beginn des Leidens nach dem 60. Lebensjahr. Eine Chorea ohne Demenz wurde von 
den Autoren nicht beobaehtet. Der Verlauf der Erkrankung, Zwar in Einzelheiten ver- 
schieden, war in jedem Falle progredient. Eine Korrelation zu bestimmten KSrperbau- 
typen besteht offenbar nicht. Ebenso ieMen charakteristische pr~monitorische Zeichen, 
die eine Friihdiagnose ermiiglichen kSnnten. HSehstens land sich gelegentlich einige 
Zeit vor Ausbruch der Krankheit allgemeine Unruhe und asoziales Verhalten. In den 
Familien der Choreakranken wurde hi~ufig Epilepsie beobachtet. Die Angabe der 
Autoren einer besonders auffallenden Klein]~indersterb]iehkeit (yon 219 Familien- 
mitgliedern starben 25 in den ersten 6 Monaten, und zwar meistens an Kr~mpfen oder 
Anf~llen) bedarf wohl noeh der Best~tigung dutch ein grSl~eres Material. Die ph~no- 
typisch gestinden FamilienangehSrigen waren gewShnlich intelligent, arbeitsam nnd 
entsprachen in ihrem sozialen Verhalten der Schieht, aus der sie stammten. Im Gegen- 
satz zu amerikanischen VerSffentliehungen waren im Untersuchungsgut der u 
F~lle ,,neuropathischer Minderwertigkeit" unter den Blutsverwandten der Choreatiker 
nieht vorhanden. In ihren Sehlul]folgerungen spreehen sich die Antoren fiir eine 
eugenische Kontrolle und weitgehende Eheverbote aus. - -  Die Arbeit gibt elnen guten 
Sdberblick fiber den heutigen Stand der klinisehen und erbpathologischen Forschung 
bei der Hun t ing tonsehen  C h o r e a . .  A. Idelberger (Miinchen).o 

Kloos, Gerhard: Geh~iufte erbliehe Tanbheit in einer Huntington-Familie. (Psych- 
iatr. Aufien/i~rsorge d. Landeslteilanst., Haina-Kassel.) Mfinch. reed. Wschr. 1938, 
94---96. 

Eine Familie wird mitgeteflt, in der sich neben der Hun t ing tonschen  Chorea 
geh~ufte F~ille yon erblicher Taubheit finden, ohne dal] sieh sieher feststellen la]]t, 
ob es sich um eine sporadische Taubstnmmheit oder um eine erbliche Innenohrschwer- 
hSrigkeit handelt. Die Merkmalstri~ger sind im einze]nen beschrieben. Das Zusammen- 
treffen der beiden Leiden sell auf einer polymorphen Anlageminderwertigkeit der 
Sippe zu erklaren bzw. der Ausdruek flit eine neuropathisehe Familie sein, wie sie 
yon Cur t ius  angenommen wird. (Bei der Erbbegutaehtung ist Vorsicht geboten und 
das Vorkommen einer Hun t ing tonsehen  Chorea bei fraglieher erblicher Tanbheit 
nicht ohne weiteres als Beweis einer solehen anzusehen. Ref.) M. Schwarz. o 

Jentseh, Fritz-Reinmar: Zur Erbiiehkeit der multiplen Sklerose. (Konkordantes 
Vorkommen der multiplen Sklerose bei eineiigen Zwillingen.) (Abt. ]. Zwi[lings- u .  Erb- 
/orsch., II.  Med. Univ.-Klin. u. -Poll/din., Univ.-Kranlcenh., Hamburq-Eppendor/.) 
Dtseh. Z. Nervenheil]~. 145, 144--149 (1938). 

Verf. beobachtete konkordantes Vorkommen yon multipler S]derose bei einem 
eineiigen Zwillingspaar und diskordantes Vorkommen bei einem zweieiigen gleieh- 
geschleehtliehen Paar. Letzteres entstammte einer aus]esefreien Serie, ersteres war 
hingegen sozusagen nach Konkordanz ausgelesen. VerL glaubt, dal~ es sieh bei tier 
multiplen Slderose um eine in~ektiSse Erkrankung handelt, flit die eine gewisse erbliehe 
Disposition, etwa im Sinne eines ,,minderwertigen" Nervensystems bestehen kSnnte. 

K. Thums (Miinchen).o 
Boeters, Heinz: Der erbliehe Muskelsehwund. Genealogisehe Untersuehungen bei 

neurospinaler Muskelatrophie. (Psychiatr. u. Nerven~lin., Univ. Breslau.) Z. Neut. 
]60, 455--510 (1938). 

VerL beriehtet fiber ]~linisehe Untersuchungen und Familienbeobachtungen bei 
42 F~illen yon neurospinaler Muskelatrophie aus Schlesien und Berlin. Eine genea- 
]ogisehe Bearbeitung war in 35 Familien mSglieh, in denen Unterlagen fiber insgesamt 
1128 Personen gesammelt wurden. Die Zah] der pers5nlieh Untersuchten betrug 402, 
d. h. 60% der lebenden AngehSrigen. Bei der systematisehen Familienforschung wurden 
121 Sekundi~rf~lie von neurospinaler Mus]~elatrophie ermittelt, so da]] ffir die klinische 
Bearbeitung insgesamt 163 K_rankheitsf~lle zur Verffigung standen. Die statistische 
Auswertung der Untersuehungsergebnisse best~tigte im wesent]iehen die Annahme 
eines dominanten Erbganges des Leidens, wenn auch die errechneten Prozentziffern 
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bei allen Verwandtschaftsgruppea die idealen Proportionen nicht ganz erreicht. In 
den untersuchten Famihen land sieh aul]erdem eine recht hohe allgemeine Neuropathie- 
ziffer, insbesondere kamen Sehwaehsinn, endokrine St6rungen und vegetative Ano- 
malien besonders h/~ufig vor. Verf. fand unter den Probanden und den Sekund/ir- 
f~llen ein durchgehendes ~berwiegen des m~nnlichen GescMechts ira Verh/iltnis 3 : 2. 
Anhaltspunkte fiir eine gesehleehtsgebundene Vererbung oder eine gesehlechtsbegrenzte 
Letalauslese lietlen sich nicht ermitteln. Die korrigierten Prozentziffern fiir ms 
Erkrankte allein betrug durchwegs 5%, w/ihrend die Krankenziffern bei Frauen er- 
heblieh niedriger waren. Verf. denkt daher an eine gewisse Gesehleehtsbegrenzung, 
an eine Beteiligung exogener Einfliisse beim mKnnlichen Geschleeht und eine Mani- 
festationshemmung bei weiblichen Kranken. Vom sozialhygienisehen Gesichtspunkt 
ist bemerkenswert, dal~ die Krankheit, wenn sie auch zahlenm~l~ig nicht besonders 
ins Gewicht fi~llt, wegen der Erfolglosigkeit therapeutischer MaBnahmen h~ufig zu 
frfiJazeitigem Siechtum und vorzeitiger Invalidisierung ffihrt. Eine unmittelbar lebens- 
verkttrzende Wirkung des Leidens ist nicht naehweisbar. Vom rassenhygienisehen 
8tandpunkt ist die Sterilisierung yon Kranken mit neurospinaler Muskelatrophie zu 
verlangen, da wegen des schleiehend-progressiven Verlaufes, der H~iufigkeit abortiver 
Formen und der erhebliehen Durehschlagskraft des Leidens ein ErlSsehen dutch nattir~ 
fiche Selbstauslese nicht zu erwarten ist. K. fhums (Mfinchen). ~176 

Bauer, Felix: I)ie Hiiftverrenkung - -  eine Erbkrankheit? Bemerkung zu C. Man 
im Zbl. Chit. 1987, Nr. 29. Zbl. Chir. 1987, 2610--2612. 

Verf. h/~lt gegeniiber Mau an der , ,Bedeutung der fe ta len und sp/~teren 
Zwangshal tung ffir die E n t s t e h u n g  fas t  aller angeborenen und aller 
im 1. Lebens jahr  erworbenen t I f i f tve r renkungen"  lest. Grobanatomiseh 
maehen die endogene und exogene HemmungsmiSbildung der Hfifte gleiehartige StS- 
rungen. Unterschiede mfigten gesueht werden im histologischen Bilde der Epiphyse 
und der EntwiekIung yon Schenkelhals und -kopf: MiSbildungen arts Erbanlage 
kSnnen nur  F~11e sein, die t ro tz  frf ihester  funkt ione l le r  Behandlung  
(mit dem Spreizband) n ieh t  gehei l t  wiirden oder sp~iter MiSbildungen des Femur- 
kopfes zeigten. (Vgl. diese Z. 29, 265 [Mau].) Sievers (Leipzig).~ 

Sanders, J.: Die Itereditiit des Albinismus. Genetica ('s-Gravenhage) 20, 97--120 
(1938). 

Die geringe Zahl yon Erbliehkeitsuntersnchungen fiber den totalen Albinismus 
hat den Verf. veranla~t, an Hand yon Fragebogen, die an alle Augen~rzte ttollands 
versandt wurdea, alle Tr~ger dieser Anomalie sippenm~gig zu eriassen. Insgesamt 
wurdea 140 Familien mit 216 Albinos festgestellt, yon denen zum Tell reeht ausgedehnte 
Sippentafeln angelegt wurden. - -  Geschleehtsuntersehiede bestehen naeh der Auf- 
stellung des Verf. nicht. Das Geschleehtsverh~ltnis ist 31,3% Knaben zu 30,2% M~d- 
ehen. Aueh ergaben sieh keine Gesetzm~Bigkeiten aus der Beobaehtung der Geburten- 
reihenfolge, Die Priffung der Vererbungsart des totalen: Albinismus, der sieh naeh 
Waardenburg und anderen Untersuehern einfaeh rezessiv vererbt, ergab dbenfalls 
Anhaltspunkte fiir diese Annahme. Nach der Weinbergsehen Gesehwistermethode 
und naeh der Lenzseher~ Methode ergeben sieh 20,8% bzw. 23,1%. Von dem VerI. 
wird als st/~rkster Hinweis auf die Rezessivit/~t die hohe Blutsverwandtschaft gewertet. 
2 F~IIe, in denen totaler Albinismus und Albinismus eireumseriptus zusammen vor- 
kommen, veranlassen Verf. zu der Annahme yon Beziehungen zwisehen den beiden 
Erseheinnngem Da an sieh die Heterozygoten beim totalen Albinismus phgnotypisch 
normal sind, glaubt er, dag Fglle yon Albinismus eireumseriptus in Familien mit totalem 
Albinismus ,,Ausnahmeheterozygoten" sind. 2 Albinos hatten Epilepsie. Ho/mann. 

Rudert, Ilse: Uber die Vererbliehkeit der pr~iaxialen Polydaktylie. (ttautabt., Stadt- 
kra@enh., Kassd.) Z. mensehl. Vererbgs- u. Konstit.lehre 21, 545~557 (t938). 

Pr~axiale Polydaktylie wird verli~itnism~$ig h~ufig angetroffen. 2 einschl~gige 
Fi~lle veranlaSten Verf. zu den vorliegen@n Untersuchungen fiber den Erbgang tier 
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Miltbildung. Im einen Fall wiesen innerhalb 6 Generationen 13 SippenangehSrige die 
MiBbildung auf; der Erbgang erwies sich als unregelm/iBig dominant. Im 2. Fall trugen 
2 Geschwister MiBbildungen, die im Sehriftmm als Aerocephalo-Polydaktylie, auch 
als Teilerseheinung des Bardet -Biedlschen Syndroms beschrieben worden sin& 
Der Erbgang diirfte wahrscheinlich rezessiv sein. Bildmaterial und Stammb/iume ver- 
ansehaalichen die Untersuehungen der Veff. G~nthe~ (Berlin). 

Allan, William: Eugenic signiiicanee of rctinitis pigmentosa. (Die eugenische Be- 
deutnng der Retinitis pigmentosa.) Arch. of Ophthalm. 18, 938---947 (1937). 

Wenn Wilmer  [Arch. of Neut. a. Psychiatr. 12, 137 (1924)] auf Grund der Ne t t -  
t e ship schen Stammb/iume finder, dab die Retinitis pigmentosa h/iufiger yon der Mutter 
als yore Vater (Verh/iltnis 50 : 36) fibertragen werde, so h/ingt dies damit zusammen, 
dab dieses Leiden nicht nur dominant und reeessiv, sondern auch recessiv-geschlechts- 
gebunden iibertragen wird. Von den 9 mitgeteilten Stammb/iumen zeigen die beiden 
ersten rein dominante Vererbung fiber 6 bzw. 4 Generationen. Von den 20 bzw. 18 
Befallenen wurde lediglich einer nach dem 50. Lebensjahre arbeitsunl/ihig. Die Nacht- 
blindhei$ manifestierte sich im allgemeinen zwischen dem 25. und 50. Lebensjahre, 
um dann langsam fortzuschreiten. Beide Gesehlechter sind gleichm/iBig an der ~ber- 
tragung beteitigt. I n  6 weiteren Stammb/iumen trat die Retinitis pigmentosa als 
recessives Leiden bei Geschwistern auf. ~mal lieg sich Blutsverwandtsehaft der Eltern 
nachweisen. Im allgemeinen waren die Befallenen bereits vor dem 25. Jahre blind. 
Bei der recessiven Form dfiffte die Homozygotie fiir die Schwere des Leidens ver- 
antwortlich sein. Im letzten Stammbaum ist die ~bertragung recessiv-gesehlechts- 
gebunden (4 M/inner in 2 Generationen). Erwartungsgem/i$ nehmen diese F/ille eine 
Zwischenstellung ein (2 real last vSllige Blindheit mit 45 Jahren, 2 real deutliche ~acht- 
blindheit mit 19 bzw. 21 Jahren). Sofern in einer Familie ein Kind mi~ Retinitis 
pigmentosa vorhanden ist, sollte nach Wilmer  (1. c.) der Rat gegeben werdcn, keine 
weiteren Kinder zu zeugen. Nach Verf. ist diese Regel ebwas zu a11gemcin. Bei der 
heutigen, a11gemeinen Verbreitung des elektrischen Lichtes spielt die Nachtblindheit 
eine wesentlich geringere Rolle als frfiher. ~ach seiner Ansicht sollte deshalb bei 
tier dominanten Form mehr auf gute Beleuchtung als auf Geburtenverhinderung 
gesehen werden. Bezfiglich der recessiven Form w/ire es vor allem nStig, staatliche 
Familienkarten anzulegen, um zu wissen, in welchen Familien das Leiden recessiv 
vererbt wird, um damit Ehen zwischen solchen Familien zu verhindern. Bei der 
geschlechtsgebundenen Form genfigt es meist, die T6ehter und Schwestern yon B e -  
fallenen auf die Gefahr der manifesten Weitertibertragung aufmerksam zu machen, 
um weitere Zeugungen zu verhindern. u ist natiirlich die genau Kenntnis 
tier Vererbungsgesetze dureh den Arzt, denn auch ohne Gesetze kann man bei richtiger 
Aufkl/irung die Frau dazu bringen, keine Kinder zu haben. A. Francesehetti (Genf).o 

Giinder~ Richard: ~erinnungspriifungen in einer grollen, bisher nieht besehriebcnen 
Blutersippe. (Kaiser Wilhelm-Inst. [. Anthropol., Berlin-Dahlem u. Inst./. Rassenhyg., 
Univ. Berlin.) Arch. Rassenbiol. 82, 10--69 (1938). 

Eingchende Beschreibung einer genau durchforschten, groBen Blutersippe (Lem- 
rues-Becket ,  Wiebelskirchen ) i m  Saarland; die Bluterkrankheit ist bier yon einem 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts lebenden Bluter dutch 7 Generationen zu verfolgen. 
Durch umfangreiche Priifungen mit der Biirkerschen Apparatttr konnte die M6glich- 
keit aufgezeigt werden, weibliche Personen der Blutersippe als Anlagetr/igerin zu 
erkennen. Die bishcr gegebenen gesetzlichen Itandhaben zur Bek/impfung der I-I/imo- 
philie als Erbkrankheit werden als unzureichend erachte~; es werden zur ,,Ausrottung" 
der Krankheit tteiratsverbot fiir Bluter und Sterilisierung yon sicher faBbaren Anlage- 
tr/igerinnen vcrlangt. Ull/rich (Essen).o 

Ardashnikov, S.N.: A hereditary ease of a peculiar hemorrhagic diathesis. (Ein erb- 
]ichor Fall einer besonderen h/imorrhagischen Diathese.) (Genetics Dep., Maxim Gorky 
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Med.-Genet. Inst. a. Clin. Dep., Centr. Inst. o] Hematol. a. Blood Trans/usion, Moscow.) 
J. Hered. 29, 14--16 {1938). 

Verf. konnte in 4 aufeinanderfolgenden Generationen ciner russischen Familie 
eine h~morrhagische Diathese feststellen. Das Manifestationsalter der Krankheit ist 
in den Einzelf~llen versehieden, der Erbgang ist nicht gesehlechtsgebunden, anseheinend 
monomer und bedingt dominant. F. Steiniger (Berlin-Dahlem). o 

Kranz, H. W., und S. Koller: Die Umweltbedingtheit beruflieher Fruehtbarkeits- 
untersehiede. Arch. BevSlkergswiss. 8, 84--103 (1938). 

Die durchschnittliche Kinderzahl betr~gt in den A-Berufen (landwirtschaftliche 
Berufe, Arbeiter, Handwerker) 3,15 =j= 0,027, in den B-Bernfen (Kaufleute, Beamte, 
Akademiker [ohne Pastoren], Angestellte)2,57 :j= 0,025, die Ausgangsdifferenz der 
Fruehtbarkeit im Gesamtmaterial 0,58 =~ 0,037. Das ~berwiegen der kinderlosen und 
kinderarmen Eher~ in den B-Berufen trit~ deutlich hervor, wghrend kinderreiehe 
Familien in der Berufsgruppe A welt h~ufiger vertreten sind als in B. Dieser allgemeinen 
Statistik werden nun die Zahlen gegentibergestellt, die sich bei der Beschrgnkung anf 
diejenigen AngehSrigen der beiden Berufsgruppen ergeben, die verschwistertoder 
verschwggert sind. Hierbei ergibt sich folgendes: Die durchschnittliche KinderzahI 
ist ffir die A-Berufe 3,29 =J= 0,058 and fiir die B-Bernfe 2,72 ~ 0,061. Die ]~rueht- 
barkeitsdifferenz in diesen Geschwistergruppen ergibt sich also zu 0,57 -~- 0,085. Damit 
ergibt sich, dab der Ausgangsunterschied der ~ruchtbarkeit unvermindert bestehen 
geblieben ist. Dieses Ergebnis spricht eindeutig dafiir, dab die Ursache dieser Frucht- 
barkeitsuntersehiede im wesent]ichen nicht anf erblich-rassisehen Untersehieden der 
Berufsangeh5rigen bernht, sondern im wesentliehen in guBeren wirtschaft]ichen nnd 
geistigen Einfliissen der Bernfsnmwelt. H. Linden (Berlin). 

Sekla, Bohumil: Eugenisehe Beratung liir Erbkranke an der Karls-Universit~it. 
(Poliklin., univ., Praha.) ~as. l~k. 5esk. 1937, 919--920 u. engl. Zusammenfassung 920 
[Tsehechisch]. 

Im Jahre 1935 wurde an der Prager Unive~sit~tsklinik yon der Tsehechoslowaki- 
schen Eugenischen Gesellschaft eine Beratungsstelle fiir E r bkr  a nkh  e i t  e n errichtet. 
Der vorliegende Bericht fiber die ersten 2 Jahre ihrer T~tigkeit weist d~rauf bin, dab 
sie in Zusammen~rbeit mit verschiedenen Stellen der Polik]inik und mit anderen me- 
dizinischen Instituten ihren vorbeugenden und sozi~len Zweck eriiillt. Haubold. o 

Weinert, lterbert: Rassenhygienisehe Ehevermittlung. Off. Gesdh.dienst 3, B 645 
bis B 650 (1938). 

Aus erbbiologisehen Erw~gungen heraus wurde sehon 1928 yon R. L i n d n e r  
(Leipzig) eine Ehevermittling fiir Geh5rlose angeregt. Der Ged~nke wttrde d~mals 
nicht dttrehgeitihrt. Nach ErlaB des Ehegesundheitsgesetzes lag jedoeh eine gewisse 
Notwendigkeit vor, d~ die erblich Tauben hierdurch in ihrer Gattenwahl stark einge- 
schr~nkt wurden. Verf. besehreibt dann im einzelnen die yon ihm durchgefiihrte Orga- 
nis~tion einer solchen Ehevermittlungsstelle. Die Arbeit bietet viel Interessantes. 
Man muB sieh abet dariiber im ldaren sein, dab die Ehevermittlung fiir Taube gegeniiber 
einer solehen ~iir andere Erbkranke einfaeh ist, da das Leiden im ~llgemeinen als abge- 
schlossen (nicht mehr pr0gredient) gelten kunn und Tanbe iiberhaupt gem untereinander 
heiruten; Ref. H. Linden (Berlin). o 

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

Limbourg, Marianne: ~ber den Ursprung der Kranzarterien des Herzens aus des 
Arteria pulmonalis. (Path. Inst., Med. Akad., Di~sseldor].) Beitr. path. Anat. 100~ 
191--194 (1937). 

Naeh kurzer ErSrterung des Sehrifttnms, wonach Abgang der reehten Kranzarterie 
aus der Arteri~ pulmonalis nur 2mal, Abgang der ]inken dagegen 5fter beobaehtet 
wurde, fiihrt Verf. die 2 Fs von l~ngerer Lebensdaner der Betroffenen bei Abgang 


