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unter anderem, ob die in anderen L~indern einge~iihrte eugenische Unfrachtbarmachung 
fiir Frankreich witnschenswe~t sei ? Wie aus den Antworten hervorgeht, wird im all- 
gemeinen jede radikale LSsung zuriiekgewiesen, teils aus grundsgtzlichen Erwggnngen, 
tells wegen der noch zu grol]en Unsicherheit in den Erkenntnissen fiber die Erbkrank- 
heiten oder weft die Bedeutung yon der Vererbung geistiger Eigenschaften nicht in 
dem Umfang anerkannt wird. Aueh die Verteidiger der eugenisehen Sterilisation in 
der Theorie (z. B. P a u[-B one our) meinen, dal~ die Anwendung in der Praxis sehwierig 
and umstritten sei. Nach Ausziigen aus den einzelnen Stellungnahmen bringt Verf. 
die Zusammenfassung M o r h a r d t s ,  der die Umfrage angeregt hatte. Es wird das 
besondere Interesse, das dem deutschen Gesetz gewidmet ist, betont; jedoch werde es 
im allgemeinen noeh zurfiekgewiesen, tells, well die Grenzen als zu welt empfnnden 
wiirden, tells well es die ,,tteredosyphilis" und den ,,Heredoalkoholismus" aul]er aeht 
lasse, die naeh d ' H e u c q u e v i l l e  als die Hauptfaktoren yon Geisteskrankheiten and 
yon Kriminalit~t anzusehen seien. Dubitseher {Berlin).~ 

T6th, L~szlo: Die iirztliehen KunstIehler-Prozesse. Orv. tIetil. 1939, 329--336 
[Ungarisch]. 

Filme, Romane und aueh die Tagespresse sorgten dafiir, dal] nicht nut das Privat-, 
sondern auch das Berufsleben der Xrzte in den Mittelpunkt des Interesses beim Laien- 
publikum geriet. Das PUbtikum ist geneigt, die Berufst~tigkeit der ~.rzte, ohne die 
nStigen Kenntnisse zu besitzen, abfiillig zu kritisieren. Dies gilt besonders ffir Kassen- 
~rzte, denen der Patient kein Vertrauen entgegen bringt. Der tViangel an Vertrauen 
ist zweifellos der wiehtigste Faktor bei Kunstfehlerprozessen gegen Xrzte. Allein 1937 
wurden in 107 Fgllen Kunstfehlerprozesse gegen Xrzte eingeleitet, yon welchen aber nur 
ein einziger Fall tatsgehlich als Kunstfehler anerkannt wurde. In Ungarn fordert die 
hSchste Berufungsinstanz in Kunstfehlerprozessen immer das Gutachten des Geriehts- 
medizinisehen Senats ein. Sie ist zwar an dessen Gutachten nicht gebunden, sie folgt 
jedoch meist seiner verstgndig begrfindeten, unparteiischen Meinung. v. Be5thy. 

Ruhmann, Emil, L~szlo Steller und L~szlo Tdth" ~i.rztliehe Kunstfehler-Prozesse. 
Orv. Hetil. 1%9, 366--369 [Ungariseh]. 

Nach R u h m a n n ist eine gen aue Definition des B egriffes Kunstfehler wegen der Bunt- 
heir derF~lle kaum mSglieh. EinKunstfehler kann eine schwere k51~erliche Besch~digung 
oder den Ted des Patienten verursaehen. Der Richter weiit, da~ der mangelnde Erfolg 
nieht immer die Folge einer unsaehgemglt ausgefiihrten Operation oder der Unterlassung 
einer eingehenden Untersuehung usw. ist, sondern dal] er in vielen Fgllen auf den per- 
sSnlichen, im ~atient selbst liegenden organischen Verh~ltnissen beruht; der Arzt setzt 
nut einen Prozei~ - -  den der Heilung - -  in Bewegung, sein Ablauf ist aber yon vielen 
vom Willen und anderen Fghigkeiten des Arztes ~nabhgngigen Umstgnden beeinflu~t. 
GericMsarzt S t e l l e r  zghlt die Sehwierigkeiten auf, welehe ffir die Diagnosestellung 
and Behandlung der Patienten bei Massenordinationen bestehen. Mit Zunahme der 
zu untersuchenden und behandelnden Patienten nimmt die Zahl der angestellten 
~rzte nieht zu. Es gibt - -  leider - -  immer einen Unterschied zwisehen Privat- and 
Kassenpatienten. Die Umstgnde sind solche, dal] dieser Untersehied in der Behandlung 
nicht ausgescMossen werden kann. Die grSgte Schwierigkeit sieht St. in dem grogen 
Mil~vertrauen der Kassenpatienten. Mit Verl~ngerung der Beratungszeit sollte eine 
Entlastung tier ~ z t e  stattfinden. Gegebenenfatls sollte nicht nur der Arzt, sondera 
auch die Kasse zur Verantwortnng gezogen warden. Unter Umstgnden kann der be- 
handelnde Arzt nieht mehr leisten, da nieht nut die arztliche Wissensehaft, sondern 
aueh die Leistungsfghigkeit des Arztes begrenzt ist. v. BeSthy (P~es). 

Vere~bungswissenschalt und Rassenhygiene: 
Loeffler, Lothar: Die wissensehaltliehen Grnndlagen der Rassenhygiene. (Rassen- 

biol. Inst., Univ. KSnigsberg i. Pr O (1. wise. Tag. d. Dtsch. Ges. ]. Hyg., Berlin, Sitzg. 
v. 3.--6. X. 1938.) Reiehsgesdh.bl. 1938, Beih. 4, 61--64. 

In feinsinnigen and anch friihe~en geistesgesehichtHehen Perioden, z. 13. dem ~r 
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geschm~hten Mittelalter, gereeht werdenden Ausf/ihrangen gibt Verf. einen Uberblick 
fiber Entstehung, Umfang und Wesen des Begriffs ,,Rassenhygiene", ale deren Grund- 
lagen D a r win s Entwicklungstheorie und M e n d el s Vererbungsgesetze zu gelten haben. 
Von bier aus werden die Begriffa Rasse und Volk ale naturgesetzlich bastimmte Ge- 
meinschaften mit allen Folgerungen abgeleitet. Fragen und Probleme wie Gegen- 
auslese, untersehiedlicha Fortpflanzung, Wanderungen, Mischungen u. a. m. erfahren 
unter dem Gesiehtswinkel der Rassenhygiene eine neue und besondere Beleuehtung. 
Sie greift his in das individuals Handeln tier hinein. Es linden sich kluge 
Bemerkungen fiber die Notwendigkeit realpolitisehen and psyehologisch orientierten 
Vorgehens bei der praktisehen Durchfiihruug rassenhygieniseher Grunds~tze gegen- 
fiber zfiehteriseher Schw~rmerei. Beispielsweise wird ebenso gewarnt vor der Empfeh- 
lung yon Verwandtenehen (zum Zweeke rascheren Herausmendelns reeessiver krank- 
hafter Erbanlagen) wie vor dam Vorsehlag der Polygamie rassisch wertvoller Mgnner 
(wodureh nut das Ende der Ehe herbeigefiihrt werde). SehlieSlich wird einer sauberen 
Trennung der beiden Disziplinen Hygiene und Rassenhygiene in ihren Vertretarn 
unbesehadat der halfenden und unterstfitzenden Zusammenarbeit beider - -  das Wort 
geredet. Der Vortrag enth~It viele Gedanken und Formulierungen yon wohltuender 
Originalit~t. H. Kra~z (Frankfurt a. M.).o 

Asteh Die Praxis der Rassenhygiene in Deutschland. (Thi~ring. Landesamt /. 
Rassewesen, Weimar.) (1. wlss. Tag. el. Dtseh. Gee. ]. Hyg., Berlin, Sitzg. v. 3.--6. X. 
1938.) Reichsgesdh.bl. 1938, Beih. 4, 65--70. 

Der Vortrag bietet einen Querschnitt dureh die Leistungen der negativen und 
positiven Rassenhygiene im Dritten Reich. Besproehen werden yon negativen Mal]- 
nahmen das Gesetz zur Verhfitung erbkranken Naehwuehses, das Gesetz zum Sehutze 
des deutsehen Blutes und der deutschen Ehre, das Ehegesundheitsgesetz, die aus- 
merzende Wirkung yon Konzentrationslagern und Sicherheitsverwahrung, yon posi- 
riven die Auswirkung der Ehestandsdarlehen and der Kinderbeihilfen, das Reichs- 
gesetz fiber F6rderun der Frfihehe - -  in diesem Zusammenhang aueh Yorschl~ge 
fiber Mal]nahman zur Verkfirzung der Berufsausbildung---, das groBdeutsehe Ehe- 
gesetz, das Erbhofgesetz, anhangsweise auch die Erfassung der Gesehleehtskranken. 
Zu allen Punkten legt Verf. die Auswirkungs- und Erfolgszahlen and -daten vor, d ie  
nieht im einzelnen referiert werden kSnnen. Gelegentlich werden auch Verbesserungs- 
bzw. Erweiterungsvorsehliige gemaeht. Die welt vorausffihrende Rolle des neuen 
Deutschland auf dam Gebiet der Rassenhygiene grfindet sich darauf, da/~ yon seinem 
Ffihrer Erb- and Rassenlehre zur Aehse erkl~rt wurde, um die sieh das gesamte Volks- 
leben drehen soll. H. Kranz (Frankfur~ a. M.).o 

Steinwallner, B.: Fasehistisehe Rassenpolitik. Erbarzt (Sonderbeil. z. Dtseh. 
~rztebl. 1939, Nr 8) 6, 17--20 (1939). 

Der erste Schritt, den ][talien in die Rassenpolitik tat, war der ErlaI~ des Gesetzes 
vom 18. "gI. 1937, in dem Beziehungen eheghnlieher Art zwischen Italienern und Ko- 
lonialuntertanen nnter Strafe gestellt warden. Im Mittelpunk~ der fasehistisehen 
Rassenpolitik steht das ,,Rassenmanifest" yore 14. VII. 1938. Daraus, dab das Manifes~ 
das Bes~ehen einer italienisehen Rasse zum Ausdruek bringt, ergeben sieh gewisse 
Untersehiede zu den deutschen Rasseprinzipien, die aber hier tibergangen werden 
kSnnen. Wiehtig ist, daa ein klarer Trennungsstrieh zwisehen Italienern und Juden 
gezogen wird. Dieses Rassenmanifest hat den Widersprueh des Papstes Pius XI. ge- 
funden. Am 2. IX. 1938 wurde ein Gesetzesdekret erlassen,'das jfidisehen Auslgndern 
verbietet, in Italien, Libyen und in den Besitzungen im 5~ggisehen Meer Wohnsitz zu 
nehmen. Die Zuerkennung der italienischen StaatsangehSrigkeit, die naeh dem 1. I. 
1919 an jfidische Ausliinder erfolgt ist, gilt als aufgehoben. AngehSrige der jtidisehen 
Rasse werden zum Unterrieht an staatliehan, halbstaatliehen usw. Sehulen nicht mehr 
zugelassen. Alle jfidischen Lehrkrgfte dieser Sehulen werden ihrer ~'4_mter enthoben. 
Jtidische Sehfiler dtirfen an solehen Sehulen nieht mahr aufgenommen werden. Als 
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Jude gilt, wer yon jiidischen Eltern abstammt. Am 10. XI. 1938 folgte das Gesetz 
zur Verte~digung der Rasse. Es brachte ein Heiratsverbot ffir Italiener ~Ht AngehSrigen 
der hamitischen, semitischen und anderen niehtarischen Rassen, die Ehe yon Italienern 
mit ausls Angeh6rigen arischer Rasse bedarf der Genehmigung; Verbot far 
Juden, Betriebe usw. zu leiten, die mehr als 100 Personen besch~ftigen; Verbot fiir 
Juden, mehr ale 50 Hektar Land zu besitzen; Verbot flit Juden, in Friedens- and 
Kriegszeit militgrische Dienste zu Ieisten, und das Verbot jiidiseher Einwanderung. 

H. Linden (Berlin-Zehlendorf). 
Eydt, Alfred: Auslese and Ausmerze in der 8ehule. Ein Beitrag zar praktiseh- 

rassenpolitisehen Aufgabe der deutsehen Volkssehule. Nat.soz. Bild.wes. 4, 94--114 
(1939). 

Mit der Notwendigkeit, eine genfigend gro~e Zahl sehr gut und hervorragend 
begabter Fiihrernaturen zu besitzen, w~ichst die Forderung nach einem grol]en und 
breiten Durchschnitt guter erblicher Befghigungen, damit die Leistungen and SchSp- 
iungen der Bahnbrecher irr~ Volke verstanden, verwertet und befolgt werden. Im Schu- 
lisehen hat abet der Begriff der ,,genfigenden" Befghigung in gewisser Weise eine Ab- 
wertung erfahren. Darin liegt eine grof~e Gefahr. In den Schulen linden sich 2 Gruppen 
mit unterschiedlichen Fortpflanzungsverhgltnissen: Eine Gruppe der bef~higsten 
Sippen mit gutem und wertvollem Erbgut, die eine abnehmende Kinderzahl aufweist, 
and eine Gruppe yon wenig Begabten oder Gemeinsehaftsunfghigen mit zunehmender 
Kinderzahl. Die Bef/irchtung liegt nahe, dull sich allmghlieh eine waehsende Anzahl 
Unf~higer bemerkbar maehen wird. Verf. teilt hJerzu die Untersuehungsergebnisse 
bei 21760 Kindern aus kinderstarken Familien im Gau Sachsen mit. Bei einer Bear- 
teilungsabstufung yon 1--4 steht einer Gruppe yon 34,8% mit guten und sehr guten 
Leistungen eine Gruppe yon 65 % mit geniigenden and ungeniigenden Leistungen gegen- 
fiber. Die Leistungsnote ,,ungenfigend" hatten im Gesamtdurehsehnitt 8,5%. In der 
Itilfsschule waren aber nut 3,6%. Stadt- and Landkreise haben einen auffallenden 
Untersehied im Anteil der sehr schleehten Ffihrungsnoten (Stadtkreise 4,1%, Land- 
kreise 1,4% ). 27,3% aller Schfiler entstammten Ehen mit mehr als 7 Kindern, 72,3% 
aus Ehen mit 4---6 Kindern. Die Schiller aus sehr kinderstarken Ehen stellen im Ge- 
samtmaterial aber unter den Sitzenbleibern 33,96%, unter den Hilfsseh~lern 36,45%. 
Um den Auslese- und Ausmerzegedanken noeh verschgrfter als heute durchzusetzen, 
ist eine Zusammenarbeit aller dazu berufenen Dienststellen erforderlich. Dadurch 
wird aueh die Sehule einerseits entlastet, andererseits ihrer f6rdernden Aufgabe ira 
schulisehen 8inne wieder mehr zugefiihrt. J8 eher es gelingt, das Asozialenproblem 
einer endgiiltigen LSsung zuzufiihren, desto leiehtes wird es fiir die Sehule, an ihren 
Ausleseaufgaben zu arbeiten, weil mit der LSsung des Asozialenproblems zugleich eine 
Entlastung der Schule eintritt. Allerdings verkennt Verf. aueh nieht die Sehwierigkeiten 
wirtsehaftllcher Art, die den Siebungsmal]nahmen der Sohule entgegenstehen. Ale 
ausmerzende sohulisehe Maftnahmen schlggt ervor: Hilfssehulen, Hilfsklassen, Klassen 
flit Sehwererziehbare, evil. Einriehtung yon Heimen. F6rderklassen sollen wirklich 
fSrdern ,  d. h. H6herbegabten eine bevorzugte Ausbildung bringen. Die Sehule kann 
erst dann eine Ausleseschule werden, wenn klar und eindeutig unterschieden wird zwi- 
schen ,,volltauglieh" und ,,untauglich in intellektueller n nd eharakterlicher Hinsicht". 

Dubitscher (Berlin). 
Heltreeht, Josef: Umfang, Wesen und Begriff der Degenerationszeiehen. (Psych- 

lair. u. Nerven~lin., Univ. Erlan~Ien.) Erlangen: Diss. 1937. 52 S. 
Verf. nnterscheidet Degenerations~eichen hinsichtlich der Umweltsentwicklnng 

(Phaenodegeneration), hinsiehtlich der Rassenentartung and Degenerationszeichen im 
engeren Sinne, ngmlich hinsichtlieh der eigentlichen Erkrankung der Erbmasse (Geno- 
degeneration). Er begrenzt letztere auf solehe Entartungszeiehen, die nieht umwelt- 
bedingt sind und nicht dnrch fremdrassige Einfliisse hervorgerufen warden. In einem 
speziellen Tell wird eine sehr fleil~ige Znsammenstellung der im Schrifttum haupt- 



487 

siichlich angeffihrten Degenerationszeiehen gebracht, deren Erblichkeit, soweit bisher 
erlorseht, dargestellt wird. G~nther (Berlin). 

Pohliseh: Die erbbiologisehe Bestandsaufnahme der Beviilkerung. (Psychiatr.  u. 
Nerven]din., Univ. u. Rhein. Prov.-Inst. /. Psychlatr.-Neurol. Erb/orsch., Bonn.) (1. wiss. 
Tag. d. Dtsch. Ges. /. Hy~., Berlin, Sitzg. v. 3.--6. X. 1938.) Reichsgesdh.bl. 1938, 
Beih. 4, 78--80. 

Verf. weist eingangs in seinem Vortrage darauf hin, dab die erbbiologisehe Bestands- 
aufnahme der BevSlkerung sowohl fiir praktisehe Ma~nahmen der Erb- und Rassen- 
pflege als aueh ffir die Forschung yon grS]ter Wichtigkeit ist. Die Erbbestandsaufnahme 
ist Aufgabe der Gesundheits~mter, die sieh vordringlich mit den :personen befassen, an 
denen Ma~inahmen der El'b- und Rassenpflege durehgeffihrt werden oder werden sollen. 
Ausgehend yon erbkranken :probanden wird gleiehzeitig die erbbiologische Bestands- 
aufnahme an den Heft- und :pflegeanstalten durchgefiihrt, wobei das Material in den 
erbbiologischen Landeszentralen zusammeagefai~t and in Zusammenarbeit mit den 
Gesundheits~mtern praktisch verwertet wird. Verf. skizziert im einzelnen die organisa- 
torische Durchffihrung dieser Arbeit and weist insbesondere auf den Wert der bisher 
noch wenig benutzten Haushaltslisten fiix die rein genealogisehen Vorarbeiten hin. 
Verf. gibt sodann einen ~berblick fiber das in dem Rheinisehen :provinzial-Institut 
fiir psyehiatrisch-neurologische Erbforsehung in Bonn gesammelte Material (Suehkartei 
mit etwa 3/4 Million Einzelpersonen, 28000 Sippentafeln, 1,5 Millionen Haushaltslisten, 
fast liiekenlose Bestandsaufnahme der Huntington-Chorea-Kranken in der Rheiaprovillz 
134 Sippen mit 700 Chorea-Kranken, Krankengesehiehten aufgelSster Anstalten, 
Zwillingskartei usw.), hebt den Wert dieses Materials ffir die klinische Arbeit hervor 
und bespricht zum Schlu~ die Fiille yon MSglichkeiten, die sieh daraus ftir die wissen- 
schaftliche Bearbeitung sehwebender Fragen ergeben. L~th (Rostock).o 

Driiher, Elsbeth: Erbbiologisehe Erhebungen fiber ehemalige Chemnitzer Hills- 
schiller der Geburtsjahre 1878 bis 1911. (Path.-Hyg. Inst., Chemnitz.) Arch. Rassenbiol. 
33, 10--41 (1939). 

Von 5.76 Hilfsschulentlassenen im Alter yon 2r Jahren waren 79,69% schwaeh- 
sinnig, 13,72% Grenzf~lle, 5,90% nicht sehwachsinnig, 0,69% irgendwie defekt, aber 
nicht schwachsinnig. 77,7% stammen aus Arbeiterkreisen, 22,3% aus dem Mittel- 
stand. Von 104 V~tern der m~nnlichen :prob. sind nut 40,38% sozial brauchbar, yon 
den Mfitgern 69,47%. Von 138 Viitern der weiblichen :Prob. sind sogar bur 22,46% 
and yon den Mfittern 62,5% sozial brauchbar. Bemerkenswert ist die Feststellung, dal] 
die sozial brauchbaren F~lle diejenigen sind, bei denen eine erbliche Belastung kaum 
nachweisbar war. Im ganzen sind rand 60% der Prob.-Eltern mit Erbkrankheiten be- 
lastet. 85,08% der Hil~sschulfamilien haben mehr a]s 4 ]ebendgeborene Kinder. Die 
durchsehnittliche Kinderzahl betr~igt bei den Prob.-Eltern 6,72 je Familie. Auf jede 
fruchtbare Ehe der :Prob. entfallen im Durchschnitt 2,52 Kinder; ffir jede abgeschlossene 
~ruchtbare :prob.-Ehe wurde eine Kinderzahl von 3,87 errechnet. Der soziale Weft 
der ehemaligen Itilfsschfiler erwies sich als nur sehr gering. ~ur  38~21% sind scheinbar 
lebensttichtig, w~hrend die Mehrzahl ganz oder teilweise im Leben versagte. Von den 
Debilen waren 60,69%, yon den Imbecillen 30,62% eine Ehe eingegangen. Von den 
315 :prob.-Kindern, die beurteilt werden konnten, waren rand 63% geistig oder kSrper- 
lich defel~. Allerdings ist zu beriic]~sichtigen, da~ die Ehepartner der :prob., meist auch 
aus belasteten Familien stammten. Der :Prozentsatz der au~erehelieh geborenen :Prob.- 
Kinder ist mit 20,81% sehr hoch im Verh~ltnis zum Reichsdurchschnitt. Dubitscher. 

Conrad, K.: Die Erbbiologie der endogenen Psyehosen. (Psychiatr. u. Nerven- 
klin., Marburg a. d.L.) Allg. Z. :psychiatr. 109, 193--200 (1938). 

Der Vortr. erstattete im Rahmen einer Aussprache iiber die Somatoloathologie 
der endogenen :psyehosen ein Refera~ fiber ihre Erbpathologie und wies darauf bin, 
da/~ die Wirkung der Erbfak~oren, und zwar aueh jener, die sieh letztlich im Bereieh 
des :Psychischen manifestieren, zun~chst nur auf dem Wege somatischen Entwicklungs- 
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geschehens denkbar ist, weshalb die Erbpathologie der endogenen Psychosen mit hinein 
in das weite Gebiet ihrer Somatopathologie geh6re. Die Tatsaehe, dab ein Merkmal erb- 
lich ist, bedeutet nichts weiter, als dal~ Genwirkungen die Entwicklung dieses Merk- 
reals einleiten, wobei darfiber noch niehts ausgesagt wird, aui welehem Wege diese 
Entwieklung eriolgt, welehe kSrperlichen Systeme daran beteiligt sind, yon welchen 
weiteren Genwirkungen sie abhiingig ist und welehe gul3ere Faktoren sie beeinflussen: 
,,Die Erkenntnis der Erbbedingtheit einer Krankheit kann also niemals das Endergebnis 
einer wissensehaitlichen Erforschung dieser Erkrankung sein, sondern ist immer nur 
der Anfang in der Erkenntnisfolge ihrer Yerursachung." Die Erbliehkeit der endogenen 
Psychosen wurde vor allem dureh die Zwfllingsforschung festgestellt. Der Vortr. gab 
einen Uberbliek fiber dis statistisehen Zwillingsergebnisse bei den endogenen Psychosen 
and verglich sie mit statistisehen Zwillingsergebnissen bei inneren konstitutionellen 
Krankheiten. An ttand dieses Yergleiehes stellte er fest, dal~ der quantitative Weft 
der Erbanlage im Gesamtursaeheaverh/~ltnis bei den endogenen Psychosen dem Weft 
bei den inneren konstitutionellen Erkrankungen Raehitis, Tuberkulose und Diabetes 
als durehaus vergleiehbar geachtet werden mfil~te. Wghrend abet nun bei den Xrank- 
heiten der inneren Medizin seit langem die physiopathologische Forsehung im Vorder- 
grund des Interesses stand und die Erbforschung yon jeher nut als eine Seite des Ge- 
samtproblems betrachtet wurde, wurde die Physiopathologie der endogenen Psy- 
chosen bisher vernaehl~ssigt und der erbpathologisehc Anteil ihres ~tiologisch-patho- 
genetischen Problems bei weitem in den Vordergrund geschoben. Deshalb bedarf die 
l~syehiatrie gegenw~rtig dringend der Ausgestaltung und Vertiefung unserer Erkennt- 
nisse aui dem Gebiet der Physiopathologie der endogenen Psychosen. Dies ergibt sich 
auch, ,,wenn man sieh die Ro]le des Erbfaktors im Ursaehenkreis der endogenen Psy- 
chosen kIar maeht, wenn man sich klar maeht, daf~ sieh Erbfaktor zu Erbkrankheit 
verh//lt wie gleiehsam das Samenkorn zur fertigen Pflanze: wenn ina Samenkorn aueh 
alles potentlell bereitliegt, so bedarf es doch der Umwelt im weitesten Sinne, des 
Bodens und des Wassers, der Sonnenbestrahlung und der Wuehsstoffe, um sie zum 
fertigen Bilde zu entwiekeln. Dieses Entwieklungsgeschehen zu studieren, bleibt unsere 
Aufgabe, auch wenn wir den am Anfang stehenden Erbfaktor erkannt haben." 

K. TAurus (Miinehen).o 
Speekmann, Klaus: Beitrag zur Differentialdiagnose und Erbbegutaehtung tier 

,,Episodisehen D~mmerzust~inde" (Kleist). (St(idt. Nervenklin., Univ. Fran~/u~'t a. M.) 
Allg. Z. Psychiatrie 110, 69--77 (1939). 

Es handelt sich um die Mitteilung eines Einzelfalles mit ausfiihrlicher Kranken- 
geschichte. Der sehizophrene Charakter des Krankheitsbildes wird wegen der starken 
Bewufttseinstriibung bestritten. Eine erbliehe Belastung war nieht naehweisbar - -  
obwohl bei episodisehen Dgmmerzustgnden erbbiologisehe Beziehungen bekannt sind 
- -  und in den Intervallen war dis Patientin vSllig nnauffgllig. Eine Verwechslung 
mit hysterischen Zust~nden ist bei der Sehwere der Umdgmmerung kaum m6glich. 
Das Ausbleiben des Regel wird in /~tiologisehe Beziehungen zu dem Krankheitsbild 
(innersekretorisehe StSrung) gebracht. Eine sehwere see]isehe Belastung wirkte aus- 
16send. Es besteht aueh kein Anlal~, das Krankheitsbild mit anderen Erbkrankheiten 
(Epilepsie) in Zusammenhang zu bringen. H. Linden (Berlin-Zehlendorf). 

Rath, Bruno: Rotgriinblindheit in der Calmbaeher Blutersippe. Naehweis des Fak- 
torenaustausehs beim Mensehen. (Unlv.-Inst. ]. Erbbiol. u. Rassenhyg., Frank/urt a. M.) 
Arch. Rassenbiol. 32, 397--407 (1938). 

Der Naehweis des Fal~orenaustausches, der yon Morgan an Drosophila erbraeht 
wurde, st613t beim Mensehen dutch die grol]e Anzahl der Chromosomen und den ge- 
ringen Untersuehungsm6gliehkeiten auf grol]e Sehwierigkeiten. VerI. glaubt nun an 
Hand der beiden gesehleehtsgebundenen Merkmale, yon denen Rotgrtinblindheit 
hiiufig, die Hiimophilie selten, abet in einzelnen Sippen gut durehforseht, vorkommen, 
den Beweis des Faktorenaustausehes beim Mensehen Iiihren zu kSnnen. Er unter- 
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suchte zwei gro~e Blutersippen auf Rotgriinblindheit. Bei der einen Sippe fiel die 
Untersuchung vollkommen negativ aus. Bei der anderen, der Ca lmbacher -S ippe ,  
fund er neben negativen Ergebnissen verschiedene Kombinationen yon Rotgrfinblind- 
heft und H~mophilie. Unter 4 SShnen einer ph~notypiseh gesunden Mutter war der 
1. Bluter rotgrfinblind, der 2. Bluter und normalsehend, der 3. blutgesund und rot- 
grfinblind und der 4. blutgesund und aueh normalsehend. Daffir mu~ man annehmen, 
da~ die Mutter siehere Anlagetr~gerin des H~mophiliegens und des Gens ~ir Rot- 
grfinblindheit ist. Fiir die Lokalisierung dieser Gene in den Gesehleehtsehromosomen 
der Mutter gibt es zwei MSgliehkeiten: beide Anlagen kSnnen nur in einem X-Chro- 
mosom gelagert sein, dann mii~ten naeh dem gekoppelten Vererbungsgang rotgrfin- 
blinde Bluter und blutgesunde Normalsehende entstehen. Die andere M~gliehkeit ist 
die, da~ jedes X-Chromosom je eine Anlage besitzt. Bei getrennter Vererbung g~be 
es dabei nut normalsehende Bluter und blutgesunde Rotgr~inblinde. Da aber die 4 SShne 
alle mSglichen Kombinationen der beiden Krankheiten aufweisen, so kann das nut 
durch Faktorenaustauseh bewirkt werden. Damit glaubt Verf. - -  und wohl mit 
Recht - -  den Beweis f~ir das Vorkommen des Faktorenaustausehes aueh beim Menschen 
erstmalig erbraeht zu haben. A. Idelbe~yer (Mttnchen).o 

Bailey, S. d'A.: A pedigree of syndaetylism. (Ein Synd~ktylie-Stammbaum.) 
J. Hered. 29, 467--468 (1938). 

Verf. bringt die Darstellung der Stammtafel einer Sippe, in der verschiedene Formen 
yon Syndaktylie (schwerster Grad in Form yon Spalthand) in 4 yon 6 Gener~tionen ~ul3er- 
ordentlich geh~uft auftraten. Die eigentliehe Urs~che der Mil3bildung ist umstritten. Der 
Erbgang ist einfaeh dominant bei V~ri~bilit~t des Auspr~igungsgrades. Gi~nther (Berlin). 

Zurukzoglu, St., und A. Linder: Der Einflu~ yon Auslese und Gegenauslese auf die 
Erbkrankheiten. I. Gesdh. u. Wohlf. 19, 29--37 (1939). 

In dem ersten Absehnitt der Arbeit ,,Der Einflul~ der Auslese auf die E r b k r a n k -  
h e i t e n "  legen Verff. dar, da~ Auslesemal]nahmen nut in aul~erordentlieh langen Zeit- 
r~umen wirksam sein kSnnen, selbst wenn man die mSgliche Neuentstehung yon krank- 
haften Anlagen nicht bertteksiehtigt. Trotzdem wgre es verkehrt, so sagen Verff., 
dieser Langsamkeit wegen auf Auslesemal~nahmen zu verzichten. Man dilrfe sich nut 
nicht ttbertriebenen Hof~nungen hingeben, da man sonst leieht entt~useht werde. Im  
zwei~en Abschnitt ,,Der EinfluI~ des Fehlens der Auslese auf die Erbkrankheiten" 
legen Verff. dar, da/] weder die aussehliei~liehe ttomomixie noeh die angenommene 
Oberfruehtbarkeit zutreffen, wenigstens was die ftir eugenisehe Mal]nahmen in Betraeht 
kommenden wiehtigen Erbkrankheiten angeht. Eine Ausnahme maehen nur leiehte 
Formen des Sehwaehsinns, bei welchen diese M5g]iehkeit angenommen werden kann. 
Zu fibertriebener Besorgnis besteht also kein Anla~. Dennoch sind Mal]nahmen euge- 
nischer Art notwendig, um mSgliehen absoluten bzw. relativen Zunahmen, letzteren 
als Folgen des Geburtenrfiekganges, eutgegenzutreten. Weder Enthusiasmus noch 
Pessimismus sei also am Platze. H. Linden (Berlin). o 

Sheldon, Charles P., and Lloyd H. Ziegler: Marriage among mental defectives. 
(Eheschliei]ung bei Geisteskranken.) (Dep. o~ Gynecol. a. Obstetr. a. Dep. o/ Neurol. 
a. Psychiatry, Albany Hosp. a. Med. Coll., Albany.) J. amer. reed. Assoc. I l l ,  1982 
bis 1986 (1938). 

Wie die Verff. an dem Material einer amerikanischen Entbindungsanstalt naeh- 
weisen, heiraten Schwaehsinnige und yon der 5f~entliehen Fiirsorge Unterstfitzte in 
einem verh~ltnism~ig viel frtiheren Alter als Personen, die ~fir ihren Unterhalt und 
ihr Fortkommen selber zu sorgen vermSgen; sie machen auch mehr Sehwangerscha~ten 
durch als diese, allerdings ist bei ihnen such die S~uglingssterblichkeit gr6~er. Da 
Geistesschw~iche in den meisten F~llen auf dem Besitz krankhafter Erbanlagen beruht, 
fordern die Verff. durehgreifende und wohlorganisierte Mal]nahmen zur Verhinderung 
der Fortpflanzung Geistessehwaeher. Gottschic/c (Braunsehweig).o 
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Kjellstrand, T.: Kommentar zu einigen SterilisierungsNllen. Sv. L/~kartidn. 1939, 
225--232 [Sehwediseh]. 

Im neuen schwedischen Sterilisierungsgesetz, das am 1. I. 1935 in Kraft getreten 
ist, lautet w 1 : Kann mit Recht angenommen werden, dari jemand an Geisteskrankheit 
oder -schwi~che oder an einer anderen Sthrung der Geistestiitigkeit leidet and deshalb 
zur Aufzucht yon Kindern ungeeignet ist, oder eine Ubertragung seiner Geisteskrank- 
heir oder -schw~che auf die Nachkommen zu befiirchten ist, so kann er nach diesem 
Gesetz auch ohne seine Zustimmung unfruchtbar gemacht werden, wenn ibm auf 
Grund seiner geistigen Sthrung die Einsicht fehlt, um dieser Mal3nahme die vom Gesetz 
vorgeschriebene Zustimmung zu geben. - -  In Sehweden wurden im Jahre 1935 
250 Personen sterilisiert, davon 24 mit Zustimmung der MedizinaNerwaltung, 87 nach 
Beratung yon 2 ~rzten und 139 rechtsf~hige. 106 waren schwachsinnig, 4 geisteskrank 
und 1 litt an einer anderen Sthrung der Geistest~tigkeit. 1936 wurden 293 Personen 
unfruchtbar gemacht, davon 32 mit Zustimmung der Medizinalverwaltung, 65 nach 
Beratung yon 2 ~rzten und 196 rechtsfiihige. 86 waren geistesschwach, 11 geistes- 
krank. Von den Sterilisierten des Jahres 1935 waren 6,4% Mi~nner, des Jahres 1936 " 
7,1%. Die Unfruchtbarmachung der Frau ist noch mit einer Sterblichkeit yon 1% 
belastet. Andererseits droht gerade yon geisteska~anken oder -schwachen Frauen der 
Gemeinschaft die grhBte Gefahr, mit einer minderwertigen Nachkommenschaft belastet 
zu werden. Es ist deshalb ein wertvoller Beitrag zur L6sung dieser Frage, dag der 
Verf. an 5 konkreten Beispielen zeigt, wie grori diese Gefabr ist und mit welchen Mitteln 
ihr begegnet werden kann. 5 schwaehsinnige Mfitter batten 12 lebende Kinder mit 
10 verschiedenen V~tern. 5 Kinder waren geistesschwach. Aus eigenem Verdienst 
bringen die Mfitter die Kosten ffir die Erziehung ihrer Kinder nicht auL Der Staat 
wird also mit Ausgaben belastet, die welt nutzbringender ltir die Aufzucht gesunder 
und lebenstauglicher Kinder au~gewandt werden k6nnten. Damit solche minder- 
wertigen M~dchen nicht Mfitter werden, mfirite schon in der Schule auf sie vom Schul- 
arzt unter Hinznziehung yon Psychiatern geachtet werden, besonders in den Hilfs- 
sehnlen. Auch unter den 5 Miittern, fiber die Verf. berichtet, waren einige schon auf 
der Schule wegen ihrer geistigen Defekte aufgefallen. R. Gutzeit (Berlin).~ 

Becket, P. E ,  und F. Lenz: Die Arbeitskurve Kraepelins und ein psyehomotoriseher 
Versueh in der Zwillingsforschung. (Zugleieh ein methodologiseher Beitrag zur Zwillings- 
forsehung.) (Abt. /. Rassenhyg., Kaiser Wilhelm-Inst./. Anthropol., Menschl. Erblehre 
u. Eugenik, Berlin-Dahlem.) Z. Neut. 164, 50---68 (1938). 

9 EZ.- and 9 ZZ.-Paar9 wurden mit Hilfe der Arbeitskurve auf Ermfidbarkeit nnd 
Ubungsfghigkeit untersueht. Die Experimente hatten zum Ergebnis, dari Erbeinflfisse 
beim Zustandekommen der Unterschiede in der Verlaufsform der Arbeitskurve nicht 
naehweisbar sind. Eine physiologisehe Analyse der Kurve ist naeh Verff. fiberhaupt 
nut in begrenztem Marie m6glieh. Weiterhin wurde an 66 EZ.-, 74 ZZ.- and 53 PZ.- 
Paaren ein psychomotorischer Versueh durehgefiihrt. Der Versuch bestand darin, dari 
jeder Zwilling aufgefordert wurde, das reehte und das linke Auge abweehselnd zu 
sehlierien und zu 6ffnen. Die Anfforderung wurde dabei jedem Paare gemeinsam 
gegeben~ den Versueh selbst jedoeh hatten die Partner getrennt und ohne gegenseitige 
Kontrolle durehzufiihren. Das Ergebnis spraeh eindeutig fiir eine fiberragende Bedeu- 
tung der Erbanlage auf die Art der Ausfiihrung und die unwillkttrliehen mimisehen 
Mitbewegungen. Lenz  ha~ der Arbeit einige sehr beaehtliehe grundsgtzliehe Bemer- 
kungen fiber die erbbiologisehe Beurteilung und Deutung psyehologiseher Untersuehungs- 
befunde angefiigt, die im Original nachgelesen werden miissen. Luxenburger. ~176 

�9 Eekle, (~hristian: Erheharakterologisehe Zwillingsuntersuehungen. Unter Mit- 
arbeit v. Gerda Ostermeyer. (Z. angew. Psyehol. Ilrsg. v. Otto Klemm u. Philipp Lerseh. 
Beih. 82.) Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1939. VI, 255 S., 20 Tar. u. r Abb. 
RM. 18.--. 

Yerf. sucht den erbtheoretischen Ansatz der psychologisehen Erblehre P f a h l e r s ,  
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die Lehre yon der Erblichkeit des seelisehen Grundfunktionsgefiiges und der Folge- 
eigenschaften ftir das Zwillingsproblem der Psychologie fruchtbar zu maehen. Eine 
Ubersieht tiber die Entwieklung der psychologisehen und charakterologisehen Ergebnisse 
tier Zwillingsforsehung leiten die Untersuchungen ein, und es werden einige wesentliehe 
Voraussetzungen erfolgreicher psyehologiseher Erbanalyse herausgearbeitet. Verf. geht 
dann auf die grunds~tzlichen Gesiehtspunkte ein, die mal~gebend waren flit die Dureh- 
ftihrung der Untersuchungen. Der zweite und dritte Absehnitt erSrtert die Frage der 
erbcharakterologisehen Ganzheitsbetrachtung, die MSglichkeit einer ganzheitliehen 
Charakteranalyse und den erbeharakterologisehen Zwillingsvergleieh. Ein quantitativer 
Vergleich yon EZ- und ZZ-Charakteren mul~ grundsgtzlich aufgegeben und der qualita- 
tive Vergleieh, der das quantitative Vergleichen allerdings nieht ausschlie~t oder fiber- 
fliissig maeht, ausgebaut werden. Die Vergleichsm6glichkeiten werden naeh allen 
Riehtungen ausgenutzt (EZ mit gleicher und mit versehiedener Umwelt, ZZ mit gleicher 
und versehiedener Umwelt; umweltgleiche gegen umweltversehiedene EZ, EZ-Vollserie 
gegen ZZ-Vollserie). Es folgt eine eingehende Darstellung der Untersuehungsmethoden 
(Rorschach,  Reizwortmethode, Bildversueh, Lebenslaufanalyse, plastisches Ge- 
stalten, Malversuehe und Klebearbeiten, Ringewerfen) und eine Analyse der 18 EZ- 
und 12 ZZ-Paare. Nach den Untersuchungsergebnissen kann aueh im Seelisehen yon 
Erbgleiehheit der EZ und Erbversehiedenheit der ZZ gesprochen werden. Der Sehlul] 
von kSrperlicher Zwillingsgleichheit auf absolute seelische Zwillingsgleiehheit w~re 
allerdings vorschnell und unkritiseh. Die EZ tibersehreiten allerdings eine gewisser- 
mal]en als Achse zwischen den Typenzonen zu denkende Grenzscheide im allgemeinen 
nicht. Sie stimmen also im Typus mehr oder weniger tiberein, wghrend die ZZ im 
Typus nicht nut untersehiedlieh, sondern hgufig sogar gegensgtzlich sind. Auch dis- 
kordante EZ sind ira Typus immer noeh ghnlicher als konkordante ZZ. Sinnf~llig sind 
die Ahnliehkeiten bzw. Verschiedenheiten in den Gestaltungs- und Ausdrueksztigen. 
Die Funktion Aktivitgt, d. h. die Schicht der vitalpsychisehen Spontanentfaltung der 
PersSnlichkeit, weist bei den EZ grSl~te Stetigkeit und Gleichm~igkeit der Anlage 
auf. Sie ist der stabilste Faktor der Grundfunktionen. Eine hohe Ubereinstimmung 
bei den EZ zeigen die Mul~-Eigenschaften, w~ihrend diese bei den ZZ durchweg ver- 
schieden sind. Die Umwelt kann am Erbkern nut eine gewisse Versteifung bzw. Auf- 
lockerung verursachen. Sie kann ihn abet nieht ins Gegentypische abwandeln. Auch 
bei den Kann-Eigenscha~ten wurde bei den EZ kein ausgesproehener stilgegensgtzlieher 
Untersehied, wie er bei den ZZ vorkam, gefunden. Umweltgleiehe EZ erleben die gleiche 
Umwelt ~hn]icher als umweltgleiehe ZZ. Ein wesentlieher Umweltfaktor fiir die soziale 
Entwieklung stellt das Paarleben an sieh dar. Anhangsweise werden einige Unter- 
suehungsprotokol]e wiedergegeben. Dutch ein ausgezeiehnetes Bildmaterial (Unter- 
suehte and Untersuehungsergebnisse) gewinnen die Ausftihrungen aufJerordentlich an 
Anschaulichkeit. - -  Die voroichtig durchgeftihrten und kritiseh ausgewerteten Unter- 
suchungen sind ein begriiSenswerter Beitrag zur charakterologischen Erbforschung. 

Dubitscher (Berlin). 
Borgolte: Der anthropologisehe Vatersehaftsnaehweis. Off. Gesdh.dienst 4, A 936 

bis A 94=2 (1939). 
Verf. stellt die Notwendigkeit der erbbiologisch-anthropologischen Vatersehafts- 

begutaehtung im Hinbliek auf das Gesetz tiber die _X_nderung and Erg~nzung familien- 
reehtlicher Vorscbriften heraus. Grundlage der biologischen Vaterschaftsbegutaehtnng 
sind Zwillingsbiologie und Familienanthropologie. Gegentiber den einschrgnkenden 
Ansftihrungen Helles stellt Verf. die wichtige Arbeit Essen-M511ers in den Vorder- 
grand, in der neben der Bestgtigung der Brauchbarkeit der Xhnlichkeitsdiagnose eine 
Formel errechnet wird, mit deren Hilfe zahlenmgSig die Wahrscheinlichkeit der Ein- 
eiigkeit yon Zwillingen festgestellt werden kann. ~bertragen auf den biologisehen 
Vaterschaftsnaehweis ]<ann die Wahrscheinlichkeit einer fragliehen Vaterschaft zahlen- 
m~Big ausgedrtick~ werden. Nachprtifungen yon Geyer konnten die Stichhaltigkeit 
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der Essen-MJl lerschen Formel erweisen. Wichtige Anfgabe bleibt, die H/iuJigkei~ 
normaler Merkmale innerhalb der Dn~chschnittsbevJlkerung zu bestimmen. Den Wert 
des erbbiologiseh-anth~opologischen Abstammnngsnachweises erweisen Zusammen- 
stellungen yon Wen inge r ,  H a r r a s s e r  n.a .  Man kann reehnen, daI~ in mindestens 
50% der vor Gericht fragliehen Blutsverwandtschaft in stark positivem bzw. negativem 
Sinne zu entscheiden ist. Setze sich erst einmal die Essen-MJllersche FoTmel dutch, 
so werde der Richter sogar zahlenmg$ig den Grad der Blutsverwandtschaft yore Gut- 
aehte~ erfahren k6nnen. (Vgl. diese Z. [Orig.] 31, 70.) Gi~nther (Berlin). 

Pathologische Anatomie (Sektionstechnik) und Physiologie. 
@ Ribbert, H.: Lehrbueh der allgemeinen Pathologie und der pathologisehen 

Anatomie. 12. Aufl. Bearb. v. H. Hamperl. Berlin: F. C. W. Vogel. 1939. X, 634 S. u. 
700 Abb. RM. 27.--. 

Die Neuherausgabe des alten Ribber tsehen Lehrbuchs erfolgte im Gegensatz zu 
den 4 letzten, yon M6nekeberg  bzw. S te rnbe rg  bearbeiteten Auflagen in enge~ 
Anlehnung an die ursprfingliehe R.sehe Ausgabe. Neben den notwendigen Texterggn- 
zungen, bei denen hinsiehtlich ihrer Gestaltung zum Tell auf die letzte Sternbergsehe 
Bearbeitung zurfiekgegriffen wurde, waren aueh Erneuerungen und Erg/tnzungen der 
Abbildungen erforderlich. Dabei wurden die Originalzeichnungen R.s beibehalten 
und dutch Zeichnungen des Herausgebers und du, ch Photographien vermehrt. Neu 
sind weite~hin die als Fu~noten angebrachten Erklgrungen und Ableitungen der lath- 
lichen Bezeichnungen. Der Inhalt umfal~t bewuf~t vor allem das gesieherte Tatsaehen- 
material, da Auseinandersetzungen tiber wissenschaftliche Fragen nicht in ein Lehr- 
buch gehJren. Dem vorziiglich au.s.gestatteten Werk, das uniter Studenten auch Xrzten 
zu empfehlen ist, die sieh einen Uberblick fiber den heutigen Stand unseres Wissens 
auf dem Gebiete der Pathologie verschaffen wollen, ist eine weite Verbreitung zu 
wiinschen. Matzdor]] (Berlin). 

�9 Handbueh der speziellen pathologisehen Anatomie und Histologie. Hrsg. v. 
O. Lubarseh-~ u. F. Henke. Bd. 9, T1. 4. Spezielle Pathologie des Skelets und seiner 
Teile. Berlin: Julius Springer 1939. XII, 612 S. n. 356 Abb. RM. 135.--. 

Lauehe, A.: Die unspezilisehen Entziindungen der Knoehen. 8. 1--80 u. 40 Abb. 
Verf. bespricht nach einer Einleitung zun~chst die vorwiegend anf das Mark und 

die inneren Schiehten des Knochens beschrgnkten Entzfindungen, d.h.  die Osteo- 
myelitis. Dabei werden die einzelnen Artender Osteomyelitis an den langen RJhren- 
knochen und die Besonderheiten der kurzen und platten Knoehen, letztere getrennt 
naeh ihrem Sitz, gesondert abgehandelt. Im folgenden Tell werden die vorwiegend 
auf die gul~eren Schichten des Knoehens beschr~nkten Entzfindungen, d. h. die Perio- 
stitiden, besehrieben. Alsdann folgen Ausffihrungen fiber die Beziehungen zwischen 
den Knochenentzfindungen nnd dem fibrigen K(irper mit den ffir Gutachter besonders 
wiehtigen Absehnitten Osteomyelitis und Trauma, sowie maligne Tumoren auf dem 
Boden einer chronischen Osteomyditis. Matzdo~'}/(Berlin). 

$ Handbueh der speziellen pathologisehen Anatomie und Histologie. Hrsg. v. 
0. Lubarseh ~" u. F. Henke. Bd. 9, T1. 4. Spezielle Pathologie des Skelets und seiner 
Teile. Berlin: Julius Springer 1939. XII, 612 S. u. 356 Abb. RM. 135.--. 

Sehopper, Werner: Metastafisehe Knoehengesehwiilste. S. 81--189 u. 56 Abb. 
Der vorliegende Absehnitt des Handbuchs behandelt die Knoehenmetastasen yon 

Prim~rtumoren, die aul~erhalb des Skeletsystems entstanden sind. Es werden nach 
einer Einleigung nnd Statis~ik zun~ehst im allgemeinen Tell der Verbreitungsweg und 
Sitz dieser Metastaseri, ihre Entstehung und versehiedenen Formen nnter besonderer 
Berfieksiehtigung der Knocheaan- und -abbauvorgi~nge sowie die Spontanfrak~uren 
und Heilungsvorg/~nge in den Knoehenmetastasen besproehen. Im speziellen Teil 
geht dann der Verf. auf. die Knoehenmetastasen bei den eil~zelnen primgren Organ- 
gew~chsen ein. Dieser Abschnitt ist als Ergiinzung zu den bereits ersehienenen Organ- 


