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krankheiten entfallen, wghrend bekanntlich eine noch grSl]ere Zahl (34,3%) plStzlicher 
kindlieher Todesf~lle im allgemeinen anf Erkrankungen des Respirationstractus zurfiek- 
zuffihren ist. Der plStzliche Tod bei Infektionskrankheiten ist nach Verf. zumeist 
auf folgende Vorkommnisse zurfickzuffihren: ]. t Ie rzaf fekt io  nen verschiedener Art 
(muskuli~re, parenchyma~Sse und interstitielle Ver~nderungen bei Diphtherie und Sehar- 
laeh; LeitungsstSrungen bei Diphtherie; entzfindliche endokarditische Ver~nderungen 
mit Thrombose und deren Folgeerscheinungen); 2. Ver~inderungen am Zentral-  
ne rvensys tem toxischer oder entzfindlicher Art, insbesondere bulbgre Schgdigungen; 
auch periphere Nervensch~digungen k6nnen Todesursaehe werden (Vagus bei Diphthe- 
tie); 3. Ver~nderungen an den endokrinen Organen, besonders an den Nebennieren; 
4. komplizierende Organerkrankungen (z. B. der Lunge mit oder ohne bakterio- 
logisehen Befund). - -  Sehr energiseh tritt zum Sehlu/] Verf. dafiir Bin, da$ alle solehe 
zweifelhaften F~lle, die sich nach vorausgegangenen akuten Infektionskrankheiten in 
einer ffir die Umgebung ganz tiberraschenden nnd erschreekenden Weise abspielen, 
dureh die Sektion gekl~rt werden mfi]]ten, zumal dann, wenn die AngehSrigen, wie 
schon oben erw~hnt, den Vorwurf mangelhafter oder fahrl~ssiger Behandlung gegen 
Arzt oder Pflegepersonal erheben. Verf. verlangt die obligatorische Leiehen(iffnung 
in solchen F~llen auch dann, wenn die Staatsanwaltsehaft kein Interesse an der Sektion 
hat, und weist in diesem Zusammenhang ~uf die Notwendigkeit der Einffihrung der 
Polizei- oder Verwaltungssektionen bin (die auf Anordnung der Gesundhei t s~mter  
durchgefiihrt werden mfil~ten). H. Merkel (Mfinchen). 

Vererbungswissenscha[t und Rassenhygiene. 

�9 Sehubert, Gerhard, und Artur Piekhan: Erbseh~idigungen. (Probleme d. theoret. 
u. angew. Genetik u. deren Grenzgeb. Hrsg. v. H. B~hm, G. Gottsehewski, W. Hiittig, 
G. Just, A. Piekhan, W. F. Reinig, O. H. Sehindewolf, H. Stubbe, N. W. Timof~eff- 
Ressovsky, F. von Wettstein u. K. G. Zimmer.) Leipzig" Georg Thieme 1938. 164 S. 
u. 13 Abb. RM. 6.80. 

Die Verff. haben sich die Aufgabe gestellt, innerhalb der Monographiensammlung 
,,Probleme der Genetik" besonders fiir den Arzt, aber darfiber hinaus auch ffir den 
interessierten Laien, die gedankliehen Zussmlnenhgnge zwisehen den exakten Er- 
gebnissen der experimentellen Mutationsforschung und der menschliehen Erbforsehnng 
in hinreichend leicht versti~ndlieher Form heranszuarbeiten. Indem sie davon aus- 
gehen, daI] bestimmte GesetzmgJ]igkeiten der Vererbung, deren Kenntnis vor a.llem 
der experimentellen Erbbiologie zu Verdanken ist, allgemeine und grundsi~tzliehe Gfiltig- 
keit ffir das Pflanzen- und Tierreich und ffir den Mensehen haben, bringen die Verff. 
sun,chat eine knapp gefai]te, aber begrifflieh i~u~erst klare Darstellung der wesent- 
liehsten Ergebnisse der allgemeinen Genetik. Eine Bespreehung der versehiedenen 
Mutationstypen, des Mntationsvorgaugs und der Ph~nomenologie der Genmutationen 
sehliel~t sieh an. In vielen Beispielen, besonders aus dem Gebiet der Drosophila- 
forschung, wird die Bedeutnng der Mutation ffir den genetisehen Au~bau yon Popu- 
l~tionen dargelegt und zur eigentliehen ]?ragestellung, der Erbsch~dignng, fibergeleitet. 
Hierbei linden die Ergebnisse der Strahlengenetik, der Untersuchungen fiber Mutation 
dureh Temperatureinfl~isse und Einwirkungen physikalischer und chemiseher A r t ,  
unter Einbeziehung der neuesten Arbeiten fiber Erb~nderungen beim Menschen, ein- 
gehende Berticksiehtigung. Daraus ergibt sieh zusammenfassend: Unter den denk- 
baren MSglichkeiten haben siehere mutationsauslSsende Wirkung die kurzwellige und 
die korpusculare (Alpha-, Beta- und Neutronen) Strahlung. Geringe Steigerung der 
Mutationsraten konnte dutch extreme Temperatureinwirkung und dutch einige chemi- 
sche Substanzeu erzielt werden, wenngleieh derartige Einwfrkungen an praktischer Be- 
deutung erheblich hinter denen der Strahlen zurfickbleiben. - -  Besonders im Hinblick 
auf die eugenische Erbforsehung werden in dem Kapitel fiber die ,,genetischen Grnnd- 
lagen der Erbsehgdigungsgefahren" die experimentellen Ergebnisse ausgewertet und 
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mit analogen Erfahrungen der menschlichen Erbforschung verglichen. Auf die prak- 
tische Bedeutung der Kenntnis erbschgdigender Einwirkungen wird absehlieI~end hin- 
gewiesen und die Forderung naeh einem ausreiehenden Strahlensehutz in der medizi- 
nischen Diagnostil~ und Therapie gestellt. Portius (Hildburghausen). 

�9 Geppert, Harald, und Siegfried Koller: Erbmathematik. Theorie der Vererbung 
in Bev~lkerung und Sippe. Leipzig: Quelle & Meyer 1938. VIII, 228 S. RM. 16.--. 

Ia dem Vorwort betonen die Ver~f., dab die Erbmathematik bewuJ]te Dienerin 
der biologisehen Wirklichkeit seia will und nicht Theorie um ihrer selbst treibe. Zqach 
einer Darlegung der den Mendelschen Regeln zngrunde liegenden mathematischen 
Gesetzm~l~igkeit werden in 3 grol~en Abschnitten das Erbgeffige einer BevSlkerung, 
die natiirliehe und kiinstliehe Auslese ia einer BevSlkerung, sowie das Erbgeffige einer 
Sippe in einer best~ndigen BevS!kerung ffir die versehiedenen Erbg~nge an Beispielen 
erl~utert. Im einzelnen auf die in diesen Absehnitten gesehilderte Methode einzugehen, 
ist bei der Ffille des dargebotenen Zahlenmaterials nicht mSglieh. Jedoeh sei ein 
Studium der Ergebnisse auch den Erbbiologen naehdrfieklichst empfohlen. In einem 
letzten Absehnitt wird die Wahrscheinliehl{eitsbereehnung far die Aufdeckung yon 
Kindesverweehslung, far die Vatersehaftsbegutaehtung und fiir die theoretische Erb- 
vorhersage eingehend besprochen. Wenn auch das Buch yon einem Mathematiker 
und einem Statistiker stammt, bringt es doch nieht nut nt~ehterne Zahlen. Die Ver- 
bindung mit praktischen Beispielen aus tier Erbbiologie hebt es trotz seiner etwas 
,,hSheren Mathematik" aus ~hnlichen, nut mathematisch statistisehen Arbeiten heraus. 

Ho/mann (Glatz). 
�9 Neuere Fragen der Erbbiologie. 5 Yortr~ige, gehalten auI dcm von der Bundes- 

leitung des Bundes der Deutschen (Abt. Bev~lkerungspo|itik) am 4. und 5. Dezcmber 
1937 in Teplitz abgehaltenen wissensehaftliehen Lehrgang fiir praktische ~rzte. (Bund 
d. Deutsehen~ Abt. Bev~lkerungspolitik. Schriftenreihe C. H. 1.) Teplitz-Seh5nau: 
Wachter Ver]. 1938. 55 S. 

Die vom Bnnd der Deutschen in der %eheehos!owakei veranst~lteten 5 Vortriige 
geben einen kurzen Querschnitt durch die neueren Ergebnisse der Erbbiologie. Von 
~rzten der deutschen Universit~tskliniken in Prag werden die einzelnen Erbl~rank- 
heiten und ihr Erbgang kurz besprochen und wird auf die Wichtigkeit erbpfiegerischer 
Ma~nahmen hingewiesen. Als geeignetes Mittel, die sudetendentsche ~rzteschaft auf 
diese wiehtigen Fragen hinzuweisen, ist diese Vortragsreihe w~rmstens zu begrfi~en. 

Plachetslcy (Berlin). 
Ingelmark, Bo E.: Skeletfunde aus den ,,Korsbetnings"-Gr~bern bei Visby. (Anat. 

Inst., Univ., Uppsa~a.) Nord. reed. Tidskr. 1938, 8~1--846 n. dtseh. Zusammenfassung 
846 [Sehwediseh]. 

Umfassende Untersuehung des Skeletmaterials aus den obengenannten Gr~bern, 
in denen die in einer grol~en Sehlaeht im Jahre 1361 gefallenen Krieger beerdigt wurden. 
Die Untersuehung hat kulturgeschichtliches Interesse, indem sic hat feststellen kSnnen, 
daI] die besiegten Verteidiger tier Stadt (ans~ssige Bauern) saint und sonders - -  Jfing- 
linge, Greise, ehronisch Kranke und Krtippel - -  ausgezogen sind. Anthropologiseh 
hat die Untersuehung dargetan, dal~ die KSrperlgnge der BevSlkerung 3,8 em mehr 
als die Mittell~nge tier schwedisehen Wehrpflichtigen des Jahres 1840, ]edoeh 4 em 
weniger als die im Jahre 1926 betragen hat, was darauf hinweist, d~J] die KSrper- 
lgnge wellenfgrmig variieren kann. Einar S]Svall (Lund). 

Spengler, Joseph ;I.: Notes on abortion, birth control, and medical and sociological 
interpretations of the decline of the birth rate in nineteenth century America. (Bemer- 
kungen fiber die Fehlgeburten, die Geburtenkontrolle und die medizinisehe und grzt- 
fiche Interpretation des Geburtenrfiekganges im 19. Jahrhnndert in Amerika.) (Dep. o] 
Sociol., Duke Univ., Durham.) Marriage Hyg. 2, 43--53, 158--169 (1935) u. 288--300 
(1936). 

Der Verf. weist dutch reichliche Literaturangaben nach, daJ] der Geburtenrfick- 
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gang bereits vor mehr als einem Jahrhundert in den Vereinigten Staaten yon Amerika 
bemerkt worden ist und dal] die k4instlich eingeleiteten Fehlgeburten auch damals in 
den weitesten Kreisen der BevSlkerung bekannt w~ren. Ein Riiekgang der natfirliehen 
:BevSlkerungsbewegung ist iedoeh erstmalig um das Jahr 1840 festzustellen. Es sind 
soziologisehe Grfinde, die den Geburtenriickgang hervorgerufen haben und zu einer 
immer mehr und planm/~ig ausgedehnten Anwendung der Kenntnis der Fruehtab- 
treibung ffihrten. Pohlen (Berlin).~ 

Heinen, Anny: Sehulleistungen, v~iterlicher Beruf und Kinderzahl (insbesondere 
Ver~inderungcn der Fortpflanzungsst~irke versehiedener Bev~lkerungsschichtcn)o Z. 
menschl. Vererbgs- u. Konstit.lehre 21, 599--608 (1938). 

An Hand eines Materials yon 3971 Schulabg/~ngern des Bremischen Stadtgebiets 
konnte die Verf. die bisher verSffentliehten Ergebnisse fiber Beziehungen zwisehen 
Sehulleistungen, v~terliehem Beruf und Kinderzahl best/~tigen. Andererseits konnte 
ein - -  wenn auch nur grober - -  Einblick in die Ver~inderung der Fortpflanzungsst~irke 
der BevSlkerung gewonnen werden. Je besser die Begabung der Kinder war, desto 
geringer war die durchschnittliche Kinderzahl in den Familien. Die Grnppsn der 
Beamten, BehSrden- und kaufm~nnisehen Angestellten batten einsn relativ gro~en 
Antsil am Aufbau der gehobenen Volksschulzfige. Gleichzeitig aber pflanzen diese 
Gruppen sich am geringsten fort. Ein Vergleich mit den Ergebnissen yon Kurz  aus 
dem Jahre 1926 zeigt, dal~ das Erhaltungsminimum nut noch erreicht wird yon der 
Elternsehaft der Absehlu~klassenschfiler und der ttilfsschfiler sowie yon der Berufs- 
gruppe der ungslernten Arbeiter. Der Anteil Minderbegabter an der GesamtbevSlkernng 
wird danaeh immer grSl~er. Dubitscher (Berlin). ~176 

Broeh, Ole Jacob, und Haakon Natvig: Eine sozialhygienisehc Untersuchung yon 
both- und schwachbegabten Kindern. (Univ.-IIyg. Inst., Oslo.) Nord. hyg. Tidskr. 
19, 159--180, 181--208 u. engl. Zusammenfassung 205--206 (1938) [Schwediseh]. 

Dis Untersuchung umfal]t 481 hoehbegabte und 258 minderbsgabte Kinder (In- 
telligenzquotient mindestens 118--125 bzw. hSchstens 80). Dis Minderbegabten 
stammten 1,4real so oft aus sozial sehlechtgestellten H/iusern, die ttochbegabten 
3,Smal so oft aus gutgestellten. Die ttoehbegabten zeigten im Verh/~ltnis zu den 
Sehwachbsgabten in allen untersuchten somatisehen Erscheinungen eine Pluswriation. 
Eine Milieuver/inderung kSnnte zweifellos in dieser Beziehung zu einer Verbesserung 
ffihren, doeh ist die Hauptnrsache ffir die Inferiorit/~t der Minderbegabten siehsrlich 
sine schleehte Erbmasse. Einar S]Svall (Lund, Schwedsn). 

Schol, Herbert: Untersuehungen an Pers~nlichkeit und Sippc der Asozialen der 
Stadt GieBen. Gielten: Diss. 1937. 27 S. 

Verf. nntersuehte 54 Giel~ener Asoziale und deren Sippen. 25 seiner Prfiflinge 
waren sehwachsinnig, 65% bestraft. Er konnte sowohl bei den Schwaehsinnigen als 
auch bei den Nichtschwachsinnigen hohs Belastungsziffern der Naehkommsnsehaft 
fsststellen. Er gibt dann eine ziemlieh ausffihrliche Sehilderung des trostlossn Milieus 
tier Giel]ener ,,Asozialenkolonie". Um so verwunderlieher mu]~ dann erseheinen, dal~ 
er die Schaffung ~ihnlicher Kolonien beffirwortet. Aueh seine andersn Bek~mpfungs- 
vorsehl/~ge scheinen zum grSl]ten Tell unzul/~nglieh oder nicht durehfithrbar. 

Plachetsky (Berlin). 
Josten, Konstanze: Erbhygienisehe Untersuehungen an den Kindern der Hilfs- 

schulen in NeuB uud Krefeld-Uerdingen. (Sozial-Hyg. Abt., Hyg. Inst., Univ. Mgtnster 
i .W.) Miinstsr i. W. : Diss. 1937. 15 S. 

Ermittlungen fiber 158 Neul]er Hilfssehulkinder aus 138 Familien und fiber 457 Kre- 
felder I-Iilfsschulkinder aus 383 Familien. Die Gesamtkinderzahl betrug bei den Neul~er 
Hilfsschulfamilien 743, davon starben 151. Die Zahl der lebenden Kinder betr/~gt 592 
( :  ~,29 je Ehe). In Krefeld stalnmen aus 382 Familien 1418 lebends Kinder (=  3,70 
je Ehe). In beiden St/idten sind die Hilfssehfiler starker vertreten als die Hilfssehiile- 
rinnen. Unter den versehiedenen Berufen der V/~ter sind die ungelernten Arbeiter mit 



248 

4~9,27% in NeuB und r in Krefeld am stgrksten vertreten. Dann folgen die 
gelernten k_rbeiter und in weiterem kbstand die Handwerker. In 25,64% (NeuB) bzw. 
23,45% (Krefeld) nimmt Verf. einen Sehwachsinn beim u der Mutter oder bei 
beiden an. Worauf sieh die Annahme des Sehwachsinns stiitzt, wird ]eider nieht gesagt. 
Es ist zwar zu vermuten, dab der Sehwachsinn sieh auf die Feststellung eines ttilfs- 
schulbesuchs der Eltern stiitzt. Dann wire allerdings die Feststellung der Prozent- 
zahlen abwegig, da Hilfssehulbesueh nicht ohne weiteres einem Sehwaehsinn gleieh- 
zusetzen ist. Selbst wenn die Kinder, die wegen kSrperlicher Leiden die Hillssehu]e 
besuehen, ausgesehlossen werden, bediirfte es immer noeh der Sieherstellung dutch 
pe r sS n l i e he  U n t e r s u e h u n g ,  ob es sich tatsgehlieh um einen Sehwaehsinn handelt. 
Von 17 tIilfssehulkindern in Neug ( =  10,89%) und yon 53 Krefelder Hilfssehulkindern 
( =  11,72%) besuchten noeh weitere ein oder mehrere Geschwister die Hilfssehule. 
In 20 NenBer Fgllen (=  12,82%) und in 31 Krefelder FglIen (=  6,86%) kam Trunk- 
sueht bei einem der Eltern, bei beiden oder in der Familie des Vaters vor. AuBerdem 
werden noeh die Zah]en ffir ,,Nervenkrankheiten',, Epilepsie nnd Psychopathie in der 
Familie mitgeteilt. Eine exogene Ursaehe fiir den Hilfssehulbesuch wurde nur in 
5,69% (Neul]) bzw. 3,94% (Krefe]d) ermittelt. Die Untersuehung fiber die Ste]lung 
der ttilfssehulkinder in der Geschwisterreihe ist unkorrigiert. Nieht einmal die ttglfte 
der Kinder lebt in guten oder ausreichenden Wohnungen. Fast die Hg]fte ist in einer 
unbefriedigenden gesundheitliehen Verfassung. Dubitseher (Berlin). 

Niedenthal, R.: Eine Verbreehersippe. Ein Beitrag zur Frage der Vererbung 
asozialer verbrecheriseher Neigungen. Off. Gesdh.dienst 3, A 965---A 973 (1938). 

Die sehr eingehende kasnistische Darstellung be~rifft mehrere miteinander bluts- 
verwandte Sippen und umfMtt 99 genealogiseh erfaBte Pers6nlichkeiten. Unter den 
erwaehsenen Personen fgllt eine starke Hgufung yon abnormen und yon kriminellen 
PersSnlichkeiten auf. Im allgemeinen sehwankt die Kriminalitgtsziffer bei den einzelnen 
Familien am 30% herum. An den in die Sippen einheiratenden Personen lgBt sieh zeigen, 
dab sieh immer wieder charakterlieh gleiehartige PersSnliehkeiten gegenseitig nach Art 
einer verborgenen Wahlverwandtsehaft anziehen. Die verschiedenen Anlagemomente 
kommen bei der Darstellung dieser kriminellen Sippen sehr deutlich zum Ausdruek. 

Y. Stump/l (Miinehen). ~176 

Pass, K.E.: Erbpathologisehe Untersuehungen in Familien yon Hirntumorkranken. 
(Univ.-Nerven~lin., Hamburg-Eppendor].) (3. Jahresvers. d. Ges. Dtseh. Neurol. u. 
Psychiater, Mi~nchen, Sitzg. v. 20.--22. IX.  1937.) Z. Neur. 161, 204--211 (1938). 

Das Material umfal~t 30 Kranke mit Hirntmnoren. In einer einzigen Familie 
fund sieh ein Sekundgrfall yon Hirngesehwulst (Prob. Stirnhirngliom, Italbsehwester 
Sehliifenhirngliom). Dagegen traten in den nntersuehten Familien zahlreiehe andere 
Gesehwiilste auf (Careinome, Myome usw.) ; aueh wurden mehrere Fiille yon R e e k l in  g- 
hausenseher  Krankheit beobaehtet. Bei den Probanden selbst bestanden in 40% 
der Fglle multiple primgre Gesehwulstbildungen. Verf. zieht aus seinen Belunden 
mit Vorsieht den SehluB, dab die Gesehwulstentstehung anlagemiil]ig bedingt ist, 
der Entstehnng s~tmtlieher Gesehwiilste ein einheitlieher Genotypus zugrunde liegt, 
und Beziehungen der I-Iirntumoren zur Reek l inghausensehen  Krankheit bestehen. 
Eine tlgufung sonstiger erblieher Nerven- und Geisteskrankheiten konnte in dem 
Material nieht festgestellt werden. Luxenburge~" (Miinehen). 

Becket, P.E.:  Zur Erbliehkeit der Motorik. (Kaiser Wilhelm-Inst. ]. Anthropol., 
Mensehl. Erblehre u. Eugenik, Berlin-Dahlem.) (3. Jahresvers. d. Dtsch. Neurol. u. 
Psychiater, Mi~nehen, Sitzg. v. 20.--22. IX.  1937.) Z. Neut. 16!, 374--378 (1938). 

Aus einfaehen Yersuehen, deren Ver]auf eingehend geschildert wird, an 78 EZ- 
und 102 ZZ-Paaren ergibt sich, dab Italtung und Mitbewegungen als Teile einer alten 
subcorticalen Motorik weitgehend (in den u 66--83% Konkordanz bei EZ, 
22--34% bei ZZ-Paaren) erbbedingt sind. Romberg (Berlin-Bueh).o 
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Goldbeek-L~we: Ergebnisse eapillarmikroskopisch-erbbiologischer Untersuehungen 
an gesunden und kranken Kindern. (Capillarunte~suchungsstelle, ~chleswig.) Konstit. 
u, Klin. l ,  ~4--51 (1938). 

Die Untersuehungen des Verf. ergeben, dab die Capillarmikroskopie vorerst zum 
morphologischen Naehweis reeessiver Erbfaktoren nieht geeignet ist, dal~ das Vor- 
liegen yon Arehicapillarstrukturen Verdacht auf fragliehen rassischen Weft des Tr~gers 
erwecken muB, wenn auch darfiber im Einzclfall nut die Allgemeinuntersuchung ent- 
seheiden kann. Verf. h~lt eine Enthemmung einer dutch Umwelteinflfisse gehemmten 
gesunden Erbmasse dutch Lipatrenbehandlung fiir mSglieh und den Versueh bei Jugend- 
lichen angezeigt, bei we]chen d~s Erbgesundheitsgerieht das Verfahren wegen der M5g- 
lichkeit einer Naehreifung aussetzt. H. Pfister (Coppenbrfigge-Lindenbrunn). ~ o 

Fischer, Eugen, and H. Lemser: Zur Frage der Erkennungsm~gliehkeit hetero- 
zygoter and homozygoter Erbanlagen fiir Diabetes mit Hilfe der Knpferreaktion. 
Vorl. Mitt. (Kaiser Wilhelm-Inst. /. Anthropol., Menschl. Erblehre u. Eugeni]~, Berlin- 
Dahlem.) Erbarzt (Sonderbeil. z. Dtsch. _;~rzteb]. 1938, Nr 24~/25) 5, 73--7~ (1938). 

Die Verff. bauen auf den Beobaehtungen yon Bergel l  aus dem Jahre 1914= auf, 
der festste]l~e, dalt erseheinungsbildl~eh gesunde Personen aus dem Erbkreis yon 
Diabetil~ern ein geringeres L~sungsvermSgen ~fir Kupferoxydhydrat i m  Ham auf- 
weisen aIs Personen aus unbel~steten Familien. Nach Bergel ls  Ansicht sind es 
Osazone nieclerer Ketosen und Aldosen, die diesen Vorgang bewirken, nieht aber der 
Traubenzueker. In der Itoffnung, dutch diese Reaktion v~elleieht heterozygote oder 
latent bleibende homozygote kranl~e Anlagen erfassen zu k~nnen, untersuehten die 
Verff. zun~chst Urine gesunder Personen, in deren Familien kein Fall yon Diabetes 
bekannt war. Nach ihren bisherigen Ergebnissen seheint es mSglich, mit diescr Re- 
al~tion bestimmte Auswirkungen einer diabetisehen Erban!age auf den Kohlehydrat- 
stoffweehsel zu erfassen. In einigen F~llen sehien es, als ob heterozygote diabetisehe 
Erbanlagen eine quantitativ geringere Reaktion g~ben. Die einzelnen FarbtSnungen 
der Reaktionen werden mit einer Farbskala vergliehen, um so Ergebnisse verschiedener 
Untersueher vergleiehen zu k~nnen. Sehlieltlieh wird betont, dab es zur Zeit noeh 
nicht mSglich ist, Endgfiltiges fiber den Wert dieser Methode auszusagen und dab die 
Versuche weitergehen. Plaehetsky (Berlin). 

Tanaka, Shukiehi, und Satoshi Tsuehiya: Morphologisehe Untersuehung der Herz- 
Lungen-Pr~iparate bei 17 paarigen iapanisehen Zwillingsfeten. (Anat. Inst., Keio Univ. 
Tolcyo.) Okajimas Fol. anat. jap. 16, 285--299 (1938). 

Die Verff. liefern mit ihren morphologisehen Untersuehungen yon Herz- und Lun- 
genpr~paraten bei 10 Paaren eineiiger und ~ Paaren zweieiiger Zwillingsfeten, als auch 
bei 3 Paaren yon unklarer Eiigkeit einen neuen Beitrag zur Zwillingsforsehung. Nach 
ihren Untersuchangen ist die ~ul~ere Form yon Herz- and Lungenpriiparaten bei den 
EZ und bei den ZZ sowohl unter den einzelnen Paarlingen als auch unter den Paaren 
~hnlich, bei den EZ geht die J~hnlichkeit abet weiter. Ebenso fanden sie, dab die Facies 
diaphragmatica, die rechte Lunge nnd das Herz bei den einzelnen Paarlingen ~hnlieh 
waren, auch hier war wieder die ~_hnlichkeit bei den EZ grS/~er. Die Ahnlichkeit der 
linken Lunge war wegen der groBen Schwankung der Inc. interlob, der lin]~en Lunge 
besonders bei den ZZ gering. Plaeltetsl~y (Berlin). 

Mfiller, Itelmut: Eineiige Zwillinge - -  gleiehe Fingerabdrfieke? (Re~ehskriminal- 
?9o~izeiamt, Berlin.) Kriminalistik 12, 98--101 (1938). 

I n  den Tageszeitungen erschienen 5frets Mitteilungen fiber das auffallende Uber- 
einstimmen eineiiger Zwillinge, wo0ei mehr]~aeh eine vS1]ige Identit~t der Finger- 
beerenmuster behauptet wurde. Naehforschungen ergaben racist vSllig unzul~ngliehe 
Feststellungen, auf denen solehe Behauptungen beruhten. Verf. beriehtet fiber 2 dak- 
tyloskopiseh s0rgf/~ltig nachuntersuchte eineiige Zwillingspaare, bei clench ganz ein- 
deutige Unterschiede in den Fingerabdrficken naehzuweisen waren. Diese kamen be- 
felts bei der Klassifizierung nach der 10-Finger-Formel heraus und waren bei tier Einzel- 
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fingcrklassifizierung noch auff~lliger. Die Unerschfitterlichkeit des Grundsatzes 
der Daktyloskopie, ngmlich dal] es nicht 2 Menschen mit vollkommen gleichen Finger- 
abdrficken gibt, wurde damit ernent belegt. Schrader (Halle a. d. S.). 

Legriin, A.: ldber die ttanflsehri[t.erbgleieher Zwillinge. Z. mensch. Yererbgs-u. 
Konstit.lehre 21, 704--736 (1938). 

Der mit Schriftproben reich ausgestatteten und in ihren SehluSfolgerungen 
durchaus iiberzeugenden Arbeit sind folgende wesentliche Festslellungen zu entnehmen: 
Schrift/ihnliehkeit kommt auch bei nicht verwandten Personen, unter anderem in 
Form des Doppelg~ngertums, vor. Die Strenweite der Schrift~hnlichkeit derVerwandten 
verschiedenen Grades ist sehr groin. Es erscheint als wahrscheinlich, dalt die Schrift- 
~hnlichkeit bei EZ. durchschnittlich grSSer ist als bei ZZ. Der Grad der Schrift~hnlich- 
keit bei EZ. ist iiberaus verschieden. Die Vergleiehung der in verschiedenem Grade 
~hnlichen Schriften yon 38 c~ nnd 32 ~ EZ.-Paaren, deren Partner sich entweder in 
der tI/~ndigkeit oder, bei gleicher H~ndigkeit, doch in den Verh~ltnissen der Gesichts- 
asymmetrien unterscheiden und nach diesen Gesichtspunkten auseinander gehalten 
wurden, hat gleichfSrmige, nach Geschlechtern verschiedene Unterschiede ergeben, 
die bei den einzelnen Paaren gradue11 verschieden stark ausgepragt sind. In dieser 
GleichfSrmigkeit der Unterschiede driickt sich eine Gesetzm/~ftigkeit aus. Die gleieh- 
fSrmigen Verhaltnisse der Schrift~hnlichkeit zwischen einer erheblichen Zahl yon EZ.- 
Partnern und j e einem Elternteil (A-Partner der Mutter, B-Partner dem Vater ~hnlicher) 
unterstreichen in weitgehendem Mage die gleiehfSrmigen Schriftunterschiede zwisehen 
den EZ.-Partnern. In einigen F~llen konnte - -  soweit Material vorhanden war - -  be- 
merkenswerterweise st/~rkere Schrift~ihnliehkeit eines EZ.-Partners mit einem ~lteren 
oder jfingeren Bruder oder mit einer Schwester als mit seinem Z.-Partner festgestellt 
werden. Die Uberprfifung der Schriften yon 33 ZZ.-Paaren (19 c~, 14 9) ermSglichte die 
Feststellung, da$ 66% yon ihnen gleichfSrmige Sehriftunterschiede verschiedenen 
Grades aufweisen wie die EZ. Die Uberprfifnng der Schriften yon 34 PZ.-Paaren lies 
erkennen, da$ 60% hiervon gleiehfSrmige Sehriftunterschiede versehiedenen Grades 
aufweisen wie die EZ., und zwar in der Art, da$ der ~ PZ.-Partner dem c~ oder ~ A-, 
der ~ PZ.-Partner dem c~ oder ~ B-Partner der EZ. entspricht, v. Neureiter (Berlin). 

Brugger, C.: Die Vererbung des Sehwaehsinns, 1936--1937. (Abt. ]. Erb/orsch., 
Psyehiatr. Klin., Univ. Basel.) Fortsehr. Neur. 10, 228--236 (1938). 

Von den zahlreichen zusammenfassenden Darstellungen sind nur diejenigen 
Arbeiten erwghnt, die der Erbforschung neue Anregungen vermittelt haben. Uber 
die erbbiologische Einheitliehkeit des Schwachsinns gehen die Ansichten noch aus- 
einander. Die Mehrzahl der Autoren h/~lt al]erdings den ,,Schwachsinn" ffir bestimmt 
durch eine l%eihe yon Einzelmerkmalen. Brugger  geht auf die Arbeiten yon Panse ,  
D u b i t s c h e r ,  S tumpf l ,  Schmi tz ,  Schulz n. a. ein. B. hat die Frage des erb- 
biologischen Zusammenhanges quantitativ versehiedener Schwaehsinnsgrade syste- 
matiseh bearbeitet. Ziemlich eingehend wird fiber die Arbeiten yon L u x e n b u r g e r ,  
J u d a  und B r a n d e r  berichtet. Ferner linden die Untersuchungen yon Meixner ,  
F r i s c h e i s e n - K S h l e r ,  L a u b e n t h a ]  and Frede  Berficksichtigung. Die Unter- 
suchungen yon St id l  und die yon E u g s t e r  lassen an der Annahme einer Erbbedingt- 
heir des Kretinismus zweife]n. Uber die Mikroeephalie ist nur eine Arbeit yon Jacob  
erw~hnt. Zahlreicher sind die Arbeiten fiber Mongolismus (Kreyenberg ,  J o h n -  
son, Geyer ,  Panse  und SchrSder) .  Die Frage der Erblichkeit dieser StSrung 
mul~ jedenfalls zur Zeit noch offengelassen werden. Dubitscher (Berlin). 

Patzig, Bernhard: Untersuehungen zur Frage ties Erbganges und der Manifestie- 
rung sehizophrener Erkrankungen. (3. Jahresvers. d. Ges. Dtsch. Neurol. u. Psychiater, 
Mi~nehen, Sitzg. v. 20.~22. IX.  1937.) Z. Neut. 161, 521--532 (1938). 

Auf Grund der Untersuchnng an fiber 30 Sippen mit schizophrenkranken Proban- 
den kommt Verf. zu dem Ergebnis, daI~ es sich bei der Schizophrenie nm ein dominantes 
Hauptgen, das dem klinischen Begriff des Schizoids bzw. der schizoiden Psychopathie 
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entspricht, handelt. Voraussetzung ftir das Zustandekommen des schizophrenen Pro- 
zesses ist die Verbindung des Hauptgens mit Nebengenen bzw. Modifikatoren (Stoff- 
wechse]~nomalien, stri~re Mutanten, Anomalien des Gef~l~apparates, Infelctionen, 
Intoxikationen). Die Penetranz des Hauptgens ist relativ stark, aber nieht absolut~ 
was dutch F~lle des Uberspringens yon Generationen belegt wird. Eine weitere Kl~rung 
der Frage des Erbgangs bei der Sehizophrenie verspricht Sieh P a t zig yon Untersuehun- 
gen des Stoffweehsels, des Gef~systems sowie Obduktionen bei Schizophrenen und 
ihren FamilienangehSrigen. Stutte (Tfibingen). 

�9 Miiller, Gerhard: Zur Diagnose der Epilepsie im Sterilisationsverfahren. Blei- 
cherode am Harz: Carl Nieft 1938. 31 S. RM. 2.20. 

Der Verf. untersuchte 86 Epileptiker und land bei 50% eine erbliche Belastnng. 
An minderwertigen Erbfaktoren waren an~er Epilepsie in 63% endogene Geistes- 
and Nervenkrankheiten zu linden. Die Ansieht Bonhoeffers ,  daI] Fi~lle, in denen eine 
erhebliche Belastung nieht naehzuweisen ist, yon der Unfruchtbarmaehung auszu- 
schlie]en sind, wird abgelehnt. Naeh Ansicht des Verf. sind ftir die Diagnose der 
genuinen Epilepsie folgende Momente wichtig: 1. Die erbliehe Belastung mit Epilepsie 
~selbst oder anderen minderwertigen Erbfaktoren. 2. Fehlt die Belastung, dann spricht 
die epileptische Wesensver~nderung, die nur bei nachweisbarer sehwerer Hirnsch~dignng 
als exogen bedingt anzusehen ist, fiir das Vorliegen einer erblichen Fallsucht. 3. Die 
Absencen und petit-mal-Zust~nde sind, wenn sich eine symptomatisehe Epilepsie 
nicht sicher nachweisen l~ t ,  als Symptom einer genuinen Epilepsie zu werten. Isolierte 
Absencen sprechen ffir eine genuine Epilepsie, h~ufige kurze Absencen, die oft 40--60real 
am Tage auftreten kSnnen, weisen eher auf eine Pyknolepsie hin. 4. Schlie]lich ist noch 
zu beachten, da/3 die genuin-epileptisehen Anf~lle meist erstmalig in der Pubert~ts- 
~nd Entwicklungszeit auftreten, abet auch hier best~tigt die Ausnahme die Regel. 
5. Als letztes Hilfsmittel in unklaren Fallen steht noch die Liquordiagnostik und die 
Encephalographie zur Verfiigung. Leichte Zell- und Eiweil]vermehrung und wenig 
ausgepragte Kolloidkurven, sowie ein leichter Hydrocephalus sprechen nicht gegen 
Epilepsie. Plachetsky (Berlin). 

Sehneider, Fritz: Die Belastung mit Epilepsie und ihr Einflul] auf die gestaltung 
andersartiger Erbkrankheiten. (Psychiatr. u. Nervenklin., Univ. Kgnigsberg i. P~'.) 
KSnigsberg i. Pr. : Diss. 1936. 18 S. 

Es wurden 21 Erb]~ranke untersucht, in deren Erbl~reis sich genuine Epilepsie 
fand. In 9 yon diesen 21 F~llen konnten Mer](male einer epileptischen Charakterver- 
i~nderung festgestellt werden, besonders deutlich bei den Untersuchten, die unter der 
Diagnose ,,Psychopathie" behandelt wurden. Schwieriger nachzuweisen sind diese 
Mer]~male bei der manisch-depressiven Erkrankung, da aueh diese die Weitschweifig- 
]~eit und Umstandlichkeit im Reden zeigen (Ideenflucht). Der Yerf. kommt zu dem 
Sehlul], dal~ eine familiiire Belastung dutch Epilepsie das Erscheinungsbild einer 
anderen Erbkrankheit beeinflussen kann. Er halt auch die Vererbung einer unspezifi- 
sehen Disposition zu Nerven- und Geisteskrankheiten nicht fiir unmSglich, ohne sich 
jedoch in dieser Hinsieht festzulegen. Plachetsl~y (Berlin). 

Kolbow, Heim'ich: Die Bedeutung des Symmetrieprinzips fiir die kausalgenetisehe 
Beurteilung mensehlieher MiBbildungen. (F~'auenklin., Univ. KSnigsbe~g i. Pr.) Zbl. 
Gyn~ik. 1938,104--110. 

Ankn~pfend an die im Arch. f. Entwic]~lungsmech. 1928 verSffentlichten experi- 
mentellen Untersuehungen (Gliedmal]eniransplantationen am gemeinen Wassermoleh, 
Triton vuig.) legt Yerf. dar, dal~ die Symmetrie der Organanlagen ein neben der Deter- 
ruination und Induktion wirksames Grundprinzip der organischen Gestaltung ist, das 
iiberall dort znr Geltung kommt, wo Organkomplexe sieh unter gegenseitigem Ein- 
flul] entwickeln. Aus der Symmetrie einer Miftbildnng iassen sich wiehtige Riickschliisse 
auf ihre Entstehungszeit und indirekt auf ihre Entstehungsursaehe ziehen. So kSnnen 
die echten Doppelbildungen und die spiegelbildlichen Doppelmil]bildungen der Glied- 
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mal3en aueh beim ~{enschen nut in der Friihembryonalzeit entstehen. Sic ksnnen nut 
dutch endogene, hSchstwahrscheinlich erbliche Faktoren, hie etwa durch Amnion- 
erkrankungen verursaeht werden. ])er niiheren ErlSmterung dienen 2 an der 1Klinik 
beobachtete Mil3bildungen, ein Dieephalus und eine I~olydaktylie. H. Kolbow.o 

Katzenstein-Sutro, Erich: Beobachtungen und Betrachtungen iiber Formab- 
weichungen an den H~inden. (Univ.-Poliklin. /. Nervenkranke, Zi~rich.) ttelvet, reed. 
Acta 5, 135--154 (1938). 

u berichtet fiber Beobaehtungen an Tr~gern gewisser Mikrodegenerationen. 
Diese betrafen Formabweiehungen an den tI~inden, und zwar Klinodakty]ie und Kam]?to- 
daktylie, die mit anderen neurologisehen Krankheitsbildern kombiniert waren. Bei 
der Klinodaktylie land er g]eichzeitiges Vorkommen yon multipler Sklerose, Sklero- 
dermic, subunguMe Fibromatose sowie vegetative Stigmatisationen. In den F~llen 
von Kamptodaktylie war eine Kombination mit genitalen StOrungen auff~illig, und 
zwar gest6rte Menstruationscyelen, Dys- und Amenorrh6e, friihzeitige Menopause, 
Sterilitgt n. g. Er sieht darin Ausdrucksformen einer dysplastischen Keimanlage. 

�9 Schrader (Halle a. d. S.). 
De Luechi, Guglielmo: Considerazioni sull'ereditariet~t del piede torto congenito. 

(Betraehtungen iiber die Erbliehkeit des angeborenen Klnmpful~es.) (Istit. Ortop. 
Rizzoli, Clin. Ortop., Univ., Bologna.) Chir. Org. Movim. 23, 481--491 (1938). 

Verf. weist au~ die sich widerspreehenden Angaben fiber die Erblichkeit des. 
Klumpfuges bin. Naeh einer Literatnriibersicht besehgftigt er sich mit der Wieder- 
gabe eigenen Materials: er finder, daft bei den yon ihm beobaehteten Fiillen in der 
Deszendenz das Gesehlechtsverhiiltnis der Klumpful~f~ille sieh etwa wie 2:1 fiir miinn- 
lieh zu weiblieh verhglt. Da dieses Verh~iltnis auch (nach Angaben anderer Autoren} 
ganz allgemein anf die Klumpfufthiiufigkeit zutrifft und sehr h~tufig Kombinationen 
mit anderen Miftbildungen anftreten (Hiiftlnxation, Wolfsraehen), wird der Sehlul~ 
gezogen, daft alle oder fast alle Klumpfnftfglle erblich seien. Stammbgnme des eigenen 
Materials sind beigeftigt. Reinhardt (Belzig). 

Kostakow, St., und K. Bodarw~: Gibt es einen einheitliehen Erbgang bei der 
progressiven Mnskeldystrophie? (Med. Univ.-Klin., Bonn.) Dtsch. Arch. klin. Med. 
181, 611--63~ (1938). 

Verff. kommen au~ Grund der Stammbgume yon 6 selbstbeobaehteten Siloloen 
yon Muskeldystrophie und naeh kritiseher Sichtung der Sippen der Literatnr zu fol- 
genden Schliissen: Das Leiden ist stats erbbedingt. Seine Entstehung ist auf Muta- 
tionen der Erbmasse vergangener Generationen zuriie]~zufiihren. Seine weitere Verer- 
bung ist nieht einheitlieh und unabhgngig davon, dal] es neben dominanten Genen aueh 
recessive Gene gibt, die zur progressiven Muskeldystrophie (p. M.D.) fiihren kSnnen. 
Verff. nehmen an, dal~ es mindestens 2 aueh genotypiseh verschiedene Dystrophieformen 
gibt, die dem infantilen und juvenilen Typ entsloreehen und sippenmgBig vorkommen. 
Von den eigenen 6 Stammbgumen zeigten 2 geschleehtsgebundenen reeessiven und 
4 einfaeh recessiven Erbgang. In einem Stammbaum mit reeessivem Erbgang land 
sieh eine Verwandtenehe in der Aszendenz; auf deren Bedeutung fiir das Zustande- 
kommen der p. M.D. aus recessiver Anlage wird besonders aufmerksam gemacht. Die 
4 Stammb~ume mit einfaeh recessivem Erbgang laufen in einem landschaItlieh engen 
Raum zusammen. Die Stammbgume yon gesehleehtsgebundenem recessivem Erb- 
gang weisen iiberwiegend Kranke des infantilen Typs mit Pseudohyloertrophie auf, 
die mit einfaeh reeessivem Erbgang solehe des infantilen und juvenilen Tylous. Auf- 
fallend war, dal3 als Todesursaehe der verstorbenen Dystrophiker sich aussehliel31ich 
Erkrankungen der Atmungsorgane fanden. H. Curschmann (Restock). ~176 

Waldmann, Bernhard: Beitrag zur Frage der Erblichkeit der Spina bifida und der 
Rhachischisis. (Path. Inst., Univ. GSttingen.) Z. mensehl. Vererbgs- u. Konstit.lehre 
21, 558--571 (1938). 

Auf Grund yon Literaturstudium und yon Untersuehungen in 4 l%milien vertrit~ 
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Verf. den Standpunkt, ffir das AuRreten dysraphischer Rtickenmarks- und Wirbel- 
sgulenstSrungen Erbbedingtheit anzunehmen. Wie sich der Erbgang in solchen F~llen 
gestaRet, ist ftir die versehiedenen Mi~bildungen des Status dysraphieus heute nicht 
generell zu entseheiden. Der Naehweis eines Erbganges der Fehlbildnng wird dadnreh 
ersehwert, als die krankhaRe Anlage, die zu schweren Graden der FormstSrung ffihrt, 
ein Weiterleben der Frneht unmSglich macht. Xtiologiseh ist die Spina bifida zweifellos 
genotypisch bedingt, pathogenetiseh bander es sieh um eine Hemmung des Versehlusses 
der Neuralrinne. F~ir die Erfassung des Vorkommens tier Spina bifida ist naeh Meinung 
des Verf. die Kenntnis wiehtig, dal] ftir den Kern der Mi/]bildungen die Rhachischisis 
nut ein Teilvorkommen gestSrten Rnmpfschlusses darstellt. Mit dieser Fehlform gehen 
oft gleiehzeitig Entwicklungs- und Waehstumshemmungen der mesoderma]en ttaut- 
muskelplatte im Bereiehe des Bauehes und Beekens einher. In den Symptomenkomplex 
dieser EntwieklungsstSrungen gehSren die Spaltbildungen der vorderen Blasen- und 
Bauehwand, die Ektopie der gesehlossenen Blase, die offene Ecstrophia vesieae, die 
angeborenen Bauchwandbrfiehe, wie aueh juxtaumbilieale Brfiehe. Wenn aueh die 
Erbbedingtheit dieses StSrungskomplexes sehr wahrseheinlieh ist, so liegt dennoch der 
Vererbungsmodus noeh sehr im Dunkeln, weshalb hier nut ausgedehnte Erblichkeits- 
untersuchnngen, die nile genannten St5rungen miteinbeziehen, weiterffihren kSnnen. 

K. Tltums (Mfinehen). ~176 
Vogt~ Alfred: Weitere Augenstudien an eineiigen ZwiHingen h~heren Alters fiber 

die Vererbung der Altersmerkmale. (Un~v.-A,tgenklin., ZUrich.) Klin. Mbl. Augenheilk. 
100, 497--54r (1938). 

Mit reiehem Bildmaterial versehen bringt Vogt Beobaehtnngen fiber die Alters- 
vergnderungen an den Augen eineiiger Zwillinge. Er konnte dabei immer Gleichheit 
oder weitgehende Xhnlichkeit dieser Vergnderungen feststellen. Bei den besehriebenen 
Altersmerkmalen handelt es sieh mn Pinguecula, Pterygium, Gerontoxon, Pigment- 
spindel, Altersvergnderungen der Iris, des GlaskSrpers nnd Augenhintergrundes. Be- 
sonders ausffihrlieh ist die Behandlung des Erseheinungsbildes des Altersstares bei 
eineiigen Zwillingen, das hierbei ebenfal]s weRgehende Xhnliehkeit aufweist. Darans 
wird die erbbedingte Entwicklung der L~nsentrfibungen gefolgert und gleiehzei~ig die 
Sehwierigkeit und bisherige Erfolglosigkeit einer medikamentSsen Altersstarbehandlung 
verstgmdlieh gemaeht. Zum Teil wird sehr weitgehend sehon aus der Beobaehtung der 
GleiehheR tier Erkrankung an einigen E.Z., in einem Falle (Pigmentspindel) einem 
Paare, die Erbliehkeit ffir erwiesen eraehtet. Insgesamt wird aber zweifellos mit 
Recht auf den hohen Grad der Erbbedingtheit der Altersvergnderungen hingewiesen. 

Jctncke (Mtinehen). 0 
Hamilton, J. Bruce: The significance of heredity in ophthalmology. Preliminary 

survey ot~ hereditary eye diseases in Tasmania. (Die Bedeutung der Vererbung in der 
Augenheilkunde. Vorl~ufiger Uberbliek fiber die erblichen Augenleiden in Tasmanien.) 
Brit. Y. Ophthalm. 22, 19--43, 83--108 u. 129--148 (1938). 

Naeh einer kurzen geographisehen, historisehen und statistischen Einleitung 
befal]t sieh Verf. mit den in Tasmanien gefundenen Augenleiden. Auf Grund yon 
fund 5000 Privatpatienten sehgtzt er die Hgufigkeit sicher erblicher Augenleiden 
auf mindestens 2,5%. Ophthalmia neonatorum, Trachom und Variola spielen in 
Tasmanien keine Rolle. Eine yon Counsell und Verf. 1936 aufgestellte Blinden- 
statistik in Tasmanien (227600 Einwohner) ergab, dal] yon 170 mitgeteilten F~llen 
nut 92 klassifiziert werden konnten. Von diesen waren 35(38%) an erbliehen 
Leiden erblindet (19mal heredit~re Katarakt, 10real Lebersehe Krankheit, 3real 
Retinitis pigmentosa, 2real NetzhautablSsnng und lmal Nystagmus [? der Ref.]). 
Diese 35 sowie weitere 23 nieht erbliehe Leiden (zusammen 63%)Mind naeh Verf. 
ffir vermeidbar anzusehen. Im weiteren werden die sozialen Probleme mit beson- 
deter Berfieksiehtigung der Vermeidung der Blindheit und der speziellen Erziehung 
Sehschwaeher und Blinder diskutiert. Ein folgender Abschnitt befalR sieh mit der 



254 

Blindenfiirsorge. ttinsichtlieh der Verhiitung erblicher Blindheit weist Verf. darauf 
hin, dal~ leider die Gesetze in Tasmanien eine eugenisehe Sterilisation nieht erlauben,. 
da$ aber zu herren sei, dal] die Regierung mit der Zeit einsiehtig genug werde, wenigstens 
die freiwillige Sterilisation zu erlauben. Der 2. Tell beginnt mit einer kurzen Einleitung 
fiber die Mendelsehen Regeln. ttierauf wird die Vererbung der einzelnen heredit~ren 
Augenleiden diskutiert. (Ira Text wird anf 53 Stammbi~ume bezug genommen, wieder- 
gegeben sind abet nur 3, so dal~ eine genaue Besprechung leider nicht mSglich ist; 
der Ref.) Wiedergegeben ist eln Stammbaum yon koralliformer Katarakt mit Ver- 
erbung durch 3 Generationen, ferner ein soleher mit Zonularkatarakt mit Befallenen 
in 5 Generationen. Der Stammbaum yon Leberseher  Atrophie umlaut 20 Befallene 
(alles M~nner) in 4 Generationen. Die Vererbung geschah immer dutch Frauen, nur 
in einem Falle wird als Obertriiger ein befallener Mann angegeben. Da der betreffende 
Patient aber nieht untersueht wurde, liegt wohl eine iehlerhafte Angabe vet. Auf 
die fibrigen erblichen Leiden kann infolge Fehlens der Stammbs nieht eingegangen 
werden. A. Franceschetti ( GenI).o 

ltanhart, Ernst: Die ,Sl~Oradisehe" Taubstummheit als Prototyp einer einfaeh-. 
reeessiven Mutation. Z. mensehl. Vererbgs- u. Konstit.lehre 21, 609--671 (1938). 

Der bekannte Zfiricher Vererbungsforscher gibt zuns ein um~assendes Referat 
fiber die bisherigen Ergebnisse der Forsehungen fiber die Erblichkeit yon StSrungen 
des HSrvermSgens. In dem Streit der Meinungen, der zwischen H a m m e r s c h l a g s  
Theorie einer allgemeinen Organminderwertigkeit des Ohres und den Ergebnissen 
A l b r e e h t s  entbrannt war, tritt  VerL an die Seite A l b r e c h t s ,  der eindeutig die 
vSllige erbbildliehe, anatomische und klinische Verschiedenheit der einfach-reeessiven 
sporadischen Taubstummheit yon der einfach-dominanten InnenohrschwerhSrigkeit, 
und der Otosklerose aufgedeck~ hat. Die umfangreichen Familienforschungen, die 
Yerf. in Schweizer Inzuchtgebieten durchgeffihrt und in 12 gro~en Stammtafeln 
zusammengefal]t hat - -  yon denen leider nur 2 in der vorliegenden Arbeit abgedruckt 
sind - -  lassen den recessiven Erbgang der sporadischen Taubstummheit klar erkennen. 
Als den ersten heterozygoten Erbtri~ger des Faktors ,,sporadische Taubstummheit" 
glaubt Verf. den einen Partner des ffir alle Taubstummen gemeinsamen Stamm- 
elternpaares ansprechen zu kSnnen. Er verlegt somit die mntative Erb~nderung in 
das 17. bzw. in den Anfang des 18. Jahrhnnderts, also gerade an die zeitliehe Grenze 
der sippenkundlichen ErhebungsmSgliehkeiten. Mit dieser Sehlui~folgerung geht~ 
Verf. m. E. zu welt, denn es spricht durchaus niehts dagegen, die Mutation viel frfiher 
anzunehmen. Scheurlen (El31ingen). 

Anatomie. Histologie. (Mikroskopische Technik.) Entwicklungsgeschichte t 
Physiologie. 

Silveira, Annibah Architektonisehe Fe|der des Stirnhirns und Intelligenzleistungen. 
Kritisehe anatomisehe Ubersieht. Klinisehes Studium auf Grund eigener Beobaeh- 
tungen. (CIin. Psychiatr., Univ., S. Paulo.) Rev. :Neur. S~o Paulo 3, 131--161 u. dtsch. 
Zusammenfassung 156 (1937) [Portugiesisch]. 

Verf. besprieht und skizziert die yon verschiedenen Autoren (B r o d m a n n, E c o 
nomo,  K le i s t ,  F oe r s t e r )  aufgestellten Rinden~elder und deren Funktion. Als Sitz 
der Intelligenz gilt der Frontallappen. Die Analyse der intellektuellen Funktionen 
unter normalen wie unter pathologischen Verh~ltnissen gestattet es, Schlfisse zu ziehen, 
welches der Rindenfelder hauptss als Sitz der Funktion in Betracht kommt. 
Das zeigt Verf. an 10 yon ibm kurz besehriebenen Kranken, bei denen die klinische 
Analyse der psychischen und teilweise auch der neurologischen Symptome es ermSg- 
lichte, als Sitz der St(irung den Frontallappen zu bezeichnen, eine Diagnose, die dutch 
die Encephalographie best~tigt werden konnte. Welter konnte Verf. dabei in einigen 
Fi~llen nachweisen, dab L~isionen in der Parietotemporalgegend den Frontallappen in 


