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Paech: t~ber Begriff und Bedeutung des ~rztliehen Kunstfehlers vom Reehtsstand- 
punkt aus. Dtsch. med. Wschr. 1939I, 521--522. 

Verf. setzt sich mit dem Begriff ,,_~rztlicher Kunstfehler" auseinander. Nach seiner 
Aaffassung liegt ein Kunstfehler vor, wenn ein Versto~ gegen die allgemein anerkannten 
Regeln der ~rztliehen Wissensehaft o b j e k t i v  nachgewiesen wird. Wenn nun abel" 
auf Grund eines Kunstfehlers Haftpfliehtsansprfiche erhoben werden oder wenn die 
Staatsanwaltsehaft beabsichtigt ein Strafverfahren einzuleiten, so ist noch zasi~tzlich 
zu beweisen, dal] dieser Kunstfehler dem Arzte als fahrliissig zazurechnen ist. Es  
gibt naeh Ansicht des Verf. Kunstfehler, die man dem Arzt nieht als sehuldhaft an- 
rechnen kann, weil ibm richtiges Handeln nach den ganzen Umsti~nden nicht zuzu- 
tauten war. Aaf der anderen Seite kann fahrl~ssiges Handeln oder Unterlassen des. 
Arztes auch strafrechtliche oder zivilrecht]iche Folgen haben, wenn ein Kunstfehler 
nieht vorliegt, z. B. wenn der Arzt fahrl~issig einen wichtigen Krankenbesuch vergessen 
hat. Es liil~t sieh also der Begriff ,firztlicher Kunstfehler" in einen allgemein aner- 
kannten Rechtsbegriff nicht einordnen, und VerL empfiehlt daher, dieses Wort in reeht- 
licher Beziehung n i c h t  zu gebrauchen, sondern yon ,,Fahrl~ssigkeit eines Arztes" zu 
spreehen. B. Muelle~ �9 (Heidelberg). 

Wiegand: Yerweigerung der Operation. Der Umstand, da~ eine Operation nut ia 
Allgemeinnarkose ausgefiihrt werden kann, ist fiir sich allein kein Grand fiir die Ver- 
weigerung der Operation. Urteil des u Rekurssenats des Reichsversicherungsamts yore 
23. April 1937 (In 316. 37) - -  ,,Entseheidungen und Mitteilungen" des R.V.A. Bd. 4~ 
S. 12 Nr. 7. Z. ~rztl. Fortbildg 36, 182--183 (1939). 

In frfiherer Zeit hat das RVA. den Standpunkt vertreten, daft Versicherten ein 
operativer Eingriff nut zugemutet werden ]~Snnte, wenn der EingrifI sehmerzlos und~ 
ohne Gefahr fiir den Patienten durehzufiihren wi~re. Neuerdings hat das RVA. diesen 
Standpankt erweitert in dem Sinne, wie es in der ]~bersehrift ausgefiihrt wird. Ver- 
anlassung zu dieser Feststellung war ein Fall, bei dem durch eine in 5rtlicher Bet~ubung: 
auszufiihrende Operation die Heilungsbedingungen besonders gfinstig lagen, bei Unter- 
lasstmg der Operation abet mit einer weiteren wesentlichen Versch]eehterung des Zu- 
standes gereehnet werden mul]te. F. Klages (Halle a. d. S.).o 

Martin, Emil: Schadenersatzanspriiehe yon Blutspendern. Med. Welt 1939, 709, 
bis 710. 

Ein Blutspender klagte auf Sehadenersatz wegen Verdienstausfalles, naehdem 
bei ibm infolge Wundinfektion eine mehrw5ehige (kosten]os vom Krankenhaus dureh- 
geffihrte) station~re Behandlung notwendig war. Die Klage wurde yore Oberlandes- 
gerieht mit folgender Begrfindung abgelehnt: Ein G a r a n t i e v e r t r a g  wi~re nicht, 
zustandegekommen; es ws nieht notwendig, dab der behandelnde Arzt auf die MSg- 
l i c h k e i t  eines ungiinstigen Ausganges besonders hinweist. Es wi~re im Interesse der 
notwendigen s Mal~nahme einer Blnttransfusion nicht angebraeht, yon dem 
Spender stets eine Y e r z i c h t s k l a u s e l  untersehreiben zu lassen. Es l~ge nahe, in der 
Gew~hrung eines Entgeltes yon 25.-- eine gewisse Risi]~opr~mie zu sehen, daher 
kiinnte der Klage aueh nicht aus B i l l i g k e i t s g r f i n d e n  stattgegeben werden. Naeh 
Verf. w~re es yore ~rztlichen ,,Ehrenstandpunkt" aus abet doeh angebracht, die Blut- 
spender in geeigneter Weise zu belehren und eine Haftung bei ungfinstigem Ausgang 
ausdrficklieh abzulehnen. Eine besondere AbsehreekungsgeIahr dfirfte hierdurch nicht, 
entstehen, Manz (G~ittingen). 

Vererbungswissenscha[t und Rassenhygiene. 
Rodenwaldt: Das Rassenmisehlingsproblem. (Univ.-Inst., Heidd~e~.) (1. wiss. 

"Tag. d. Dtsch. Ges. ]. Hyg., Berlin, Sitzg. v. 3.--6. X .  1938.) Reichsgesdh.bl. 1938~ 
Beih. 4, 70--73. 

Nach einen geschiehtliehen Uberblict~ fiber die Entwicklung des mensehliche~ 
Mendelismus seit dem 5ahre 1905 - -  insbesondere E u g e n  F i s e h e r s  Untersuchunge~_ 
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fiber die Rehoboter Bastards, des Verf.s fiber die Mestizen auf Kisar, Davenports fiber 
Bastarde auf Jamaika u. a. - -  unterseheidet Verf. den Grundtypus der Spezies homo 
sapiens, der allen Rassen gemeinsam ist, und die eigentlieheu Rassenuntersehiede, die 
in einer erblichen Versehiedenheit der sog. distalen Merkmale bestehen. Darunter 
werden verstanden Haut, Auge, Haar, die ,,distalen" K6rperteile wie Nase, Ohr, Hand, 
Fuf~, aber aueh - -  das Gehirn. Die feinere Ausdifferenzierung des letzteren bedingt 
die rassenms Unterschiede in Witlensimpulsen und Charaktereigensehaften. Der 
Misehling erbt nicht, wie man friiher einfaeh annahm, alle sehleehten Eigenschaften der 
Eltern, sondern das, was an Anlagen bei den Ausgangsrassen dominiert. Er ist ein 
Menseh gestSrten biologischen Gleiehgewiehts, dazu steht er unter dem Druek und 
vielfacher Einwirkung sozialer Faktoren. Er wird yon selbst immer naeh der Auf- 
kreuzung in Richtung der dem jeweiligen Klima angepal~ten Ausgangsrasse streben. 
Verhinderung der Rassenmisehung, d. h. von Mensehen, ,,die sieh selbst und anderen 
zur Last leben und niemals den vollen Wert einer PersSnliehkeit zu gewinnen imstande 
sind", ist Pflicht biologiseher Staatsfiihrung und mensehlicher Ethik. H. KranZ.o 

Rodenwaldt, Ernst: Die Riiekwirkung tier Rassenmisehung in den Koloniall~inder~ 
ant Europa. Arch. Rassenbiol. 82, 385--396 (1938). 

Keine Kolonialmacht hat es bisher zu verhindern vermocht, dal~ in den yon ihr 
beherrschten fiberseeisehen Besitzungen Rassenmisehung stattfand, und zwar insbeson- 
dere eine Vermisehung zwischen Europ/iern und Eingeborenen. Die Stellung der ver- 
schiedenen Kolonialms zum Problem der Rassenmisehung war aber yon jeher 
versehieden. Auch mit der Zeit haben sich die Ansiehten fiber die Rassenmisehlings- 
frage stark ge~ndert. W/ihrend man es bis vor etwa 100 Jahren einfaeh Ifir unmSglich 
Melt, der Vermisehung zwisehen Europ/~ern und Eingeborenen wirksame Schranken 
entgegenzustellen, nachdem eine Reise in die Koloniall/inder mehrere Monate dauerte 
und aueh kein ganz ungefi~hrliehes Unternehmen war, mithin eine Auswanderung 
europ~iiseher Frauen in die Kolonien in bemerkenswertem Umfange kaum stattfand, 
kann dieses Itindernis heute als beseitigt gelten. Aber aueh naeh dem Aufkommen 
der Dampfsehiffahrt hat die Rassenvermisehung in den Koloniall/~ndern keineswegs 
abgenommen. Daran mag zweierlei sehuld sein: das eine Mal die Stellung des Kolonial- 
volkes zu dem Misehling, das andere Mal die irrige Ansieht, dal~ das Leben in den 
Kolonien und insbesondere in den Tropen ffir die europ/iisehe Frau ungesund sei. Der 
Liberalismus als Naehkomme der franzSsischen Revolution yon 1789 hat mit seiner 
Ansieht, dal~ alles was Menschenantlitz trage, gleieh sei, viel zur Uberwindung der 
Rassengegens/itze und damit zu einer Vernachl/~ssigung rassischer Gesiehtspunkte bei 
Ehewahl und Kindererzeugung beigetragen. W/thrend vorher die Entstehung yon 
Mischlingen yon den meisten KolonialvSlkern als unumg~iugliehes Ubel angesehen wurde, 
dab man dureh seharfe gesellsehaftliehe Trennung der Mischlinge yon den Europ/~ern 
zu mindern versuchte, eine Trennung, die oft mitten dutch die Familie ging, wie der 
Verf. an konkreten Beispielen naehweist, kann in den letzten Jahrzehnten sogar eine 
Auswanderung der Mischlinge aus den Koloniall~ndern nach Europa festgestellt 
werden. Ja, wie das Beispiel Frankreichs zeigt, ist jetzt sogar iff Europa selbst Gelegen- 
heir zur Entstehung yon Rassenmischlingen zwisehen Europ/~ern und Eingeborenen 
der Kolonien gegeben, was noch vor einer Generation unmSglich gewesen w/ire. Eng- 
land und Deutschland waren die beiden VSlker, die yon jeher der Rassenvermisehung 
aueh in den Kolonien Hindernisse bereitet haben. Um die veto nationalsozialistisehen 
Staat abgelehnte Rassenvermisehung praktiseh zu verhindern, schl/igt der Verf. ffir 
den Fall der Rfickgewinnung der deutsehen Kolonien vor, nur verheirateten M/innern 
die Ausreise in die deutschen Kolonien zu gestatten und ihre T/itigkeit deft yon der 
Mitnahme ihrer Ehefrauen bzw. Familien abhs zu maehen. Am Sehlusse der 
Arbeit wird noeh die Frage behandelt, wie die Ntirnberger Gesetze auf die in den 
deutsehen Kolonien bereits entstandenen Rassenmischlinge ange~vendet werden 
sollen. Verf. lehnt irgendwelehe Ab~nderungen ffir diese FKlle ab und empfiehlt, die 
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davon Betroffenen zu iiberzeugen, dab sie zum Wohle des ganzen Volkes ein Opfer zu 
bringen hiitten. , Gottscaick (GSttingen), o 

Ritter, R.: Die Zigeunerfrage und das Zigeunerbastardproblem. For~sehr. Erbpath. 
usw. 3~ 2--20 (1939). 

~m Laufe seiner Forsehungen/iber das Zigeunerproblem hat Verf. den Eindruek 
gewonnen, dalt diejenigen Zigeuner, die heute noch vorwiegend nomadisie~en, die ihre 
Sprache am reinsten spreGhen ~Ind die sich am strengsten an ihre Sitten und Gesetze 
hal~en~ auoh rassiseh nooh am echtesten sind; w~thrend die sel~haften, die ihre Spraehe 
nut  ~adebreohen odor sie ganz verlern~en, und die sittenlos leben, Mischlinge sin& Die 
Vermischung zwischen Zigeunern und l~iehtzigeunern kann zu den verschiedensten 
~Ergebnissen ftihren. Fiir den Deutschen ergibt sieh auf jeden Fall bei gerinischung mit 
Zigeunern eine Minderung seines Rassewertes. Abet auoh fiir de~ Zigeuner ist die ger- 
mischung moist unvorteilhaft, well es nur minderwertige Mensehen sind, die derartige 
Verhiiltnisse oder sogar Ehen mit Zigeunern eingehen. Auch lehnt der rassenbewul~te 
Zigeuner eine derar~ige germischung als Entartung ab. Die Vermischung yon Zigeunern 
mit Lands~reichern usw. und die immer weitere germisehung der hieraus entstandenen 
Mischlinge mit Yagabunden usw. ftthrt zur Entstehung eines ausgesprochnen Lumpen- 
proletariats, wie man es in einzdnen Zigeunerkolonien finder. (Berleburg-Westfalen, 
Burgenland.) Fiir den Nichtsachkenner sind Siedlungen yon Nachkomrnen selahaft 
gemachter Yagabunden nut schwer yon derartigen Siedlungen einer MischlingsbevS1- 
kerung zu unterscheiden und werden daher im Volksmund aueh' als Zigeunerkolonien 
bezeiohnet, obwohl ein rassischer Zigeunereinschlag nieht vorlieg~. Eine SeBhaf~- 
machung yon Zigeunern ist abzulehnen, da sie dem Wesen der Zigeuner nieht ent- 
spricht und nur der germischung u leistet. Am besten wire es, sie damn zu 
bringen, dal~ sie ihre eigenen Rassegesetze befolgen. Der Ausbreitung der nnerwiinschten 
Mischlingspopulation ist Einhalt zu gebieten. Zungchst einmal bedarf es einer genauen 
Siohtung der in Deutschland lebenden Zigeuner und Zigeunermisehlinge naeh rassischen 
Gesiehtspunkten. H. Linden (Berlin). o 

Davenport~ Charles Benedict: Post-natal development of the human outer nose. 
(Die naehgeburt]iche Entwieklung der ~ul~eren ~ase des Menschen.) (Carnegie Inst. 
v] Washington, Cold Spring Harbor.) Prec. amer. philos. Soc. 80, 175--355 (1939). 

In einer groBange]egten Arbeit bringt Davenpor t  Ergebnisse eigener Untersuchungen 
fiber die nachgeburtliche Entwieklung der menschlichen Nase. Eigene Kapite] sind dem 
Waehstum der NasenhShe, -tiefe, -breite, der HShe der Weichteilspitze und der Nasenwurzel 
in bezug au~ die inneren Augenwinkel gewidmet. Mit ~sentiefe bezeiehnet Verf. den Ab- 
stand des Nasenflfigelans~tzes yon der Nasenspitze. Die Untersuchungen wurden ~ortlatffend 
mi~ steigendem Lebens~lter vorgenommen, so dab eine Untersuehungsreihe veto 3. bis zum 
20. Lebensjahr entst~nd. Breiten l~aum nimmt die Ds, rstellung der Entwieklung einzelner, 
gesondert abgehandelter Indices (8 Verh/~Itniswerte) ein. Jeweils setzt Verf. seine Unter- 
suehungsergebnisse zu massenstatistischen Ergebnissen des Sehrifttums in Vergleieh. Besondere 
Berficksiehtigung firlden Beziehungen der Nase zum Geseh]eeht, zur sozi~len Stellung bzw. 
Schichte und zur RassenzugehOrigkeit. Weiterhin wird die Bedeutung der ~Neugeborenenzeit 
:ffir des Nasenw~chstum dargestel]t. Sehr aufsehlul~reieh sind die Ausfiihrungen des Verf. 
tiber die Entwieklung verschiedener N~sentypen, fiber die Rolle rassiseher Faktoren ffir die 
:Nasenform und die ]gedeutung genetiseher F~k~oren ffir die Nasenentwicklung, Zahlreiche 
:Kurven und Bilder veransehaulichen die Fes~stellungen D. - -  Eine Darsteltung der einzelnen 
Ergebnisse verbietet der zur Verf%ung stehende I4aum, so des Einzelheiten im Original 
naehgelesen werden mfissen. Gi~nther (Berlin). 

(~eyer, Eberhard: Zum Ausbau des anthropologisehen VatersehaRsnaehweises. 
(Anthropol. Inst., Univ. Wien.) (Internat. Kongr. d. Anthropol. u. Ethnol. Wiss., Kopen- 
]~agen, Sitzg. v. 31. VII.--6. VIII. 1938.) Z, Morph. u. Anthrop• 38, 46--50 (1939). 

Ge ye r  ehurakterisier~ kurz die Entwieklung des modernen Vaterschaftsnaeh- 
weises. Auf die Phase des negativen Beweises (B~utgruppenausschtul~) folg~e die Phase 
des positiven Beweises (J{_hnlichkeit anthropologischer Merkmale). Jetzt stehen wit 
am Anfang der 3. Phase, des kombinierten Beweises (statistische Wertung yon Merk- 
malshgufigkeit und Kombination). Voraussetzung */~r die Entwicklungsstufe.war die 
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Aufstellung einer Formel, die uns erlaubt, die Beweiskraft der I-I~iufigkeit geeigneter 
Nerkmale im Vaterschaftsnachweis sinngemgl] zum Ausdruck zu bringen. Die MSglich- 
keit z u einer LSsung gibt die E s s e n- M 5 ll e r sche Formel. Verf. wendet sieh dann der 
Frage zu, wetche Merkmale sich bisher in Vaterschaftsnachweisen bewghrt haben und 
weist jeder der 11 Merkmalsgruppen, mit denen das Wiener Anthropologische Institut 
arbeitet, auf Grand der bisher bearbeiteten 303 Vaterschaftsgutachten eine Platz- 
ziffer zu. Bei der statistisehen Verwertung wird natiirlich zuniichst mit den typo- 
logisch am besten erfal]ten Gruppen begonnen. Sehlieglich bespricht G, noch die 
Voraussetzungen, die erforderlich sind, am anderweitig verSffentlichtes Material f~r 
die Essen-M61lersche Formel verwertbar zu machen. An einem Beispiel werden die 
Darlegungen er6rtert, und der Weg des weiteren statistischen Ausbaus des Vaterschafts- 
nachweises wird aufgezeigt. Dubitscher (Berlin). 

@Brugger, C.: Erbkrankheiten und ihre Bek~impiung. Ernste Fragen der Erb- 
hygiene, Die gewaltigen Fortsehritte and praktisehen Ergebnisse der medizinisehen 
Yererbungsiorsehung. Zunahme der Sehwaehsinnigen. Notwendigkeit erbhygieniseher 
Mafinahmen aueh in der Sehweiz. (Sehr. d. heilp~id. Seminars Ziirieh.) Erlenbaeh- 
Ziirich u. Leipzig: Rotapfel-Verl. 1939. 112 S. Fres. 4.50. 

Mit dem vorliegenden Bach wendet sich der Yerf. in erster Linie an Schweizer 
Leser, denen er die bedeutungsvollen and wissenschaftlich gesicherten Ergebnisse der 
medizinischen Yererbungsforschung vermitteln will. Einleitend wird Wesen und ge- 
sckichtliche Entwicklung der ,,Eugenik" dargestellt. In gul]erst anschaulicher Weise 
wird die Notwendigkeit eugeniseher MaBnahmen begriinde~. Alle Einwi~nde, die in 
L~indern, wie der Schweiz, gegen erbpflegerische Mal]nahmen gemacht werden, wider- 
legt Verf. fiberzeugend. Gegen welehe Vorurteile in der 5ffentlichen Meinung seines 
Landes VerI. zu kiimpfen hat, geht aus folgendcr Bemerkung hervor: 

,,Die ablehnenden Stimmen stehen dabei aus verschiedenen Griinden bei uns sehr stark 
im Vordergrund. Die meisten gegen die Eugenik vorgebrachten Einw~nde sind politiseher 
Natur. Man neigt bei uns dazu, in der Erbhygiene lediglieh ein ~aehtmittel zu sehen, das zur 
Ausrottung politischer Gegner oder zur Vernichtung der Angeh6rigen anderer I~assen dienen 
SO]]." 

Die eugenisch wichtigen Ergebnisse der medizinisehenVererbtmgsforsehung werden 
im 2. Teil behandelt. In einer aach ftir Laien gut verstiindlichen Art schildert Verf. hier 
Methoden, Erkenntnisse and Fragestellungen der speziellen Erbpathologie. Ein be- 
sonderes Kapitel behandelt die Vererbung yon Intelligenz and Charakter. - -  Im 3. Teil 
des Buches fordert Verf. ltir die Schweiz folgende eugenisch wichtigen MaBDahmen: 
Schaffung eines ftir die Sehweiz zentralen Instituts /fir mensehliche Erbforschung, 
eine erbbiologische Registrierung der GesamtbevSlkerung, Organisation einer systema- 
tisehen eugenischen Volksaufkliirung. Die Mal]nahmen seien dringend, da eine Zanahme 
verschiedener Erbleiden in der Schweiz festzuste]len ist. Verf. glaubt allerdings, dal~ 
eine Wirkungsvolle BevSlkerungspolitik auch auf dem Boden der Freiwilligkeit mSg- 
lich ist. Portius (Hildburghausen). 

Piitzl, Otto: ~ber die Erbliehkeit der geistigen Begabung. Wien. reed. Wschr. 
1939 I, 1--6. 

P e t e r s  land bei Vergleich der Sehulzeagnisse yon 1162 Kindern mit denen ihrer 
Eltern und GroBeltern, dab bei mittlerem Schulerfolg der beiden Eltern (Zensur II) 
eine gr61]ere Zahl yon Kindern mittlere Noten hatte. Wenn jedes der Eltern einen 
verschiedenen Schulerfolg hatte (Zensur I and III), gab es verh~iltnism~iBig wenige 
Kinder mit mittleren Noten; jedes Kind ~:olgte dann in der Regel in allen Schul- 
leis~ungen einem der Eltern. Die ~hnliehkei~ in den Leistnngen yon Mfittern and 
T6chtern war bei 77% gr6ger als die zwischen Miittern und SShnen, aber noch am 
30% gr61]er als zwischen V/itern nnd SShnen; ~hnIichkeit der Leistungen zwischen 
V/item und TSchtern war um 12% grSl~er als zwischen Viitern and SShnen. Re inSh l  
zog das Urteil yon Lehrern, die mindestens 3 Jahrzehnte in demselben kleinen Orte 
t~tig waren, fiber 10071 Kinder yon 2675 Elternpaaren herb@ nnd zwar sollten nicht 
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die Schulleistungen, sondern die verstandesm~ige Begabung der Eltern und der 
Kinder bewertet werden. Wenn beide Eltern gut begabt waren, warenes auch 71,5% 
der Kinder und nut 3% watch sehlecht begabt; waren beide Eltern schlecht begabt, 
so waren 5,4% gut und 60,1% schlecht begabt; waren beide Eltern mittel begabt, 
so waren es auch 60,9% der Kinder; und war eines der Eltern schlecht und eines gut 
begabt, so waren 42,8% der Kinder mittel begabt. - -  Verf. unterseheidet die all- 
gemeine Begabung: Das Gefiige yon den Spez i a lbegabungen :  der musikalischen, 
mathematisehen, technischen, malerisch-plastischen. Mj(ien land durch Erhebung 
an 114 Familien, da~ 2 musikalisch unbegabte Eltern nut musikaliseh unbegabte 
Kinder batten, w~hrend es nut musikalisch begabte und hoehbegabte Kinder gab, 
wenn beide Eltern m~sikalisch hochbegabt waren. Die mns ika l i s ehe  B e g a b u n g  
ist naeh Lenz  offenbar keine Einheit, sondern setzt sich zusammen aus der Emp- 
findliehkeit ftir TonhShenunterschiede, der Empfiingliehkeit ffir Konsonanzen und 
Dissonanzen, der Geffihlsbetonung yon Tonfolgen und dem Gefiihl ffir Rhythmus. 
Die Heschlsehe Querwindung ist das ItSrfeld der Gro~hirnrinde, ihr Verlauf und 
ihre Ausdehnung ist versehieden; fi~llt sie steil ab, so ist das ttSrrindenareal grSl]er, 
und das ist bei einem musikaliseh Hiichstgebildeten festgestellt worden. Offenbar hal  
sieh die Erbanlage fiir musikalisehe HSehstbegabung in dem Ziel ihrer Entwicklungs- 
richtungen einen besonderen hochwertigen Empfangsapparat gebant. - -  Auch die 
Begabung  fiir M a t h e m a t i k  ist keine genetisehe Einheit; man unterscheidet eine 
mehr ri~um]ieh ansehauliehe (geometrisehe) und eine mehr logiseh begriffliche (algebra- 
ische) Begabung; beide kSnnen zusammen vorkommen. Die r~umlieh anschauliehe 
Begabung wurde familienweise geh~uft (sieh einfaeh dominant vererbend) vorgefunden, 
Beide Arten der mathematisehen Begabung ~u~ern sich seltener and sehw~eher beim 
weiblichen Geschlecht. Verh~ltnism~Big hs sind mathematische und musikalische 
Begabung kombiniert. Bei Defekten im Mark des linken oberen Scheitellappens 
kann es zu Anarithmetik kommen, wobei Subtraktion und Division sti~rker leiden, 
als Addition und Multiplikation. In der Stirnhirnregion ist, wie MSbius --iibrigens 
in Ubereinstimmung mit Gall  - -  hervorgehoben hat, das ma~hema t i s ehe  D e n k e n  
lokalisiert. - -  Ffir die Entwicklungsvorgi~nge der differenten Erbanlage der geistlgen 
Begabung bei Versehiedenen Individuen wird die Yariabilit~t einer Vielheit von Ent- 
wieklnngsriehtungen verantwortlieh sein. Bei p s y e h i s c h e n  Anomal i en  gen ia l e r  
Menschen handelt es sich n i ch tum Erbanlagen zu geistiger Krankheit, sondera 
hSchstens um vereinzelte Komponenten, die sich erst in grS]eren Komplexen zusammea 
mit versehiedenartigen Teilanlagen zu Erbgrundanlagen seeliseher Abwegigkeit ver- 
einigen kSnnen. G. Ilberg (Dresden).~ 

Fiseher, Eugen: Mensehliehe Erblehre and ~irztliehe Praxis. Dtseh. reed. Wschr. 
1939 I, 485--487. 

Exakte Exploration und Untersuchung seitens des praktisehen Arztes stellt ein 
sehr wiehtiges wissenschaftliehes Hilfsmittel fiir die Erblehre dar. Die anamnestische 
Forschung kl/~rte die Niehterblichkeit des mongoloiden Idiotismus auf; aueh bei feces- 
siren Eigenschaften l~l~t sich die Andeutung yon Wirksamkeit untersuchungsteehniseh 
naehweisen, so z. B. zeigt Rotgrtinblindheit bei Gentr/~gern im Stufenphotometer eine 
eingeschr/~nkte Farbenempfindlichkeit. Im Gebiet der Allergie wird gerade der prakti- 
sche Arzt mehr Erfahrungen sammeln kSnnen als der Kliniker, der die fliichtigen 
leichten Formen gar nicht zu Gesicht bekommt. Am wichtigsten bleibt die Zwillings- 
forsehung, die der Praktiker ebenfalls mit unterstiitzen kann. VerL bitter um ~bersen- 
dung anamnestiseh gut durchgearbeiteter Aborte und Friihgeburten ftir das Forsehungs-. 
institut. Leibbrand (Berlin). 

Brugger, C.: Die Vererbung des Sehwachsinns 1938. Fortschr. Neur. 11, 239--246 
(1939). 

Aus der Berichtzeit referiert Brugger  eingehender die Arbeiten yon Kranz, ,  
L u x e n b u r g e r  und Schmitz .  Bisher liegen keinerlei Ta~sachen vor, die die erbbio- 
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logische Einheitlichkeit des kliniseh unkomplizierten Schwachsinns einwandfrei wider- 
legen wiirden. Die charakterologisehe Auffassung des Schwachsinns ist noch sehr 
umstri~ten. Brander  hat sieh wiederum mit dem Problem der geburtstraumatischen 
Seh~digungen befagt. Aueh Fischer berichtet fiber das sp~tere Schicksal yon Kindern 
mit geburtstraumatisehen Kr~mpfen. Brugger erw~hnt ferner die 8ippenuntersuchun- 
gen yon Busse,  Rudolph und die Statistiken yon Penrose. Je rv is ,  Heuyer ,  
B ernard-Piehon und Jo f f roy  haben einige kSrperlich besonders eharakterisierte 
Sonderformen des Sehwaehsinns genauer herausgearbeitet. V. Bogaer t  beschrieb 
eine neue Familie mit Laurence-Moon-Bardetseher  Krankheit. Ferner werden �9 
erwiihnt die Untersuchungen yon Streiff  und Zeltner sowie die yon Lauben tha l  
eingehend un~ersuchten F~lle. Mit dem Mongolismus haben sich insbesondere Pen- 
rose,  B l e y e r ,  Sehr6der sowie Doxiades  und Por t ius  belagt. Die Erblichkeit 
tier St6rung ist jedenfalls noch keineswegs hinreichend erwiesen. Eugster  hat Kretinen 
untersucht, Lang hat seine Untersuchungen tiber den Zusammenhang zwischen Kropf, 
Kretinismus und Radioaktivit~t der Bodenluft weitergefiihrt. Dubitseher. 

Koller, Siegfried: ~ber den Erbgang der Schizophrenie. (Statist. Abt., Kerckho][- 
Inst., Bad Nauheim.) Z. Neut. 164, 199--228 (1939). 

Verf. untersuchte die Erblichkeitsverh~ltnisse der Schizophrenie unter Benutzung 
aller bekannten empirischen Erbziffern. Als Methode diente die Rekonstruktion der 
It~ufigkeitsverteilung der Paarungsform aus einigen vorgeschriebenen Erbziffern 
unter Berficksichtigung einer etwaigen Gattenwahl sowie der Unterfruchtbarkeit der 
Schizophrenen. Aus dem Paarungsschema der verschiedenen Erbg~nge wurden alle 
Verwandtenziffern theoretisch abgeleitet und mit den Beobachtungswerten verglichen, 
wobei sich folgendes crgab: 1. Der recessive Erbgang ist wegen der unerliiglichen u 
aussetzung einer extrem einseitigen Gattenwahl, wie sie in Wirklichkeit sicher nicht 
vorliegt, abzulehnen. 2. Der dominante Erbgang ist unter tragbaren Voraussetzungen 
tiber die St~irke der Gattenwahl zur Erkl~rung aller empirischen Erbziffern mit aus- 
reichender Genauigkeit geeignet. 3. Die empirischen Erbziffern fiber die schizoide 
Psychopathie legen die Arbeitshypothese nahe, dag die Schizophrenen aul~er dem domi- 
nanten tIauptgen A ein (h~ufiges) Nebengen B homozygot besitzen (BB), und dag die 
Erbschizoiden antler dem gleiehen dominanten Hauptgen A das Nebengen B nut einfach 
besitzen (Bb). K. Thums (Mfinchen).o 

Leonhard, K.: Fragen der Erbbegutaehtung bei den atypisehen Psyehosen. (Nerven- 
klin., Univ. Franlc/urt a.M.) Allg. Z. Psychiatr. 112, 391--396 (1939). 

Yerf. zeigt, dag die Abtrennung bestimmter Psyehosengruppen yon den beiden 
Formenkreisen des maniseh-depressiven Irreseins mad der Schizophrenie und eine weit- 
gehende Einengung dieser beiden Kreise nieht dazu fiihren mug, die abgetrennten Psy- 
chosen in jedem Falle der Unfruehtbarmachung zu entziehen. Wenn auch das Gesetz 
keine Degenerationspsyehosen nennt, so ist es nieht erforderlich, auf der einen 8eite 
zu trennen und auf der anderen z. B. die Motilit~tspsyehosen wieder in manisch-de- 
pressives Irresein nmzubenennen, wenn die Unfrnchtbarmachung beantragt wird. Dem 
8inne, wenn aueh nicht mit dem Wortlaut des Gesetzes, genfigt es, nachzuweisen, dag 
tatsgchlich eine erbliche Psyehose vorliegt, worfiber die Sippenforschung Aufsehlul] 
geben mug, nnd weiterhin zu bekunden, dag das einzelne Krankheitsbild einem der 
grogen Formenkreise im weiteren Sinne zuzurechnen ist. Gerade in diesen F/illen abet 
mug besonders auf die niehterblichen Faktoren gefahndet werden. Ohne also die Erb- 
bedingtheit der atypisehen Psychosen aufzugeben, mug abet bier die Frage der Weehsel- 
wirkung zwisehen Psyehose und endokrinen StSrungen, z. B. MenstruationsstSrungen 
eingehend geprtift werden, das Sippenbild kann zur Entseheidung, ob Fortpflanzung 
erwfinscht ist, das Entseheidende beitragen. Wird in den anderen Psyehosengruppen, 
die die Kleistsche Schule abtrennt, den atypisehen Sehizophrenen, den episodischen 
D~mmerzustanden, den Angstpsyehosen nach Leonhard  iihnlieh veffahren, so lggt 



sieh wissenschaftllche Forschung und Forderung des Gesetzes ohne Schwierigkeit ver- 
einbaren. Geller (Dfiren): 

�9 Knorr, Wolfgang: Vergleiehende erbbiologisehe Untersuehungen an drei asozialen 
Groflfamilien. Berlin: Walter de Gruyter & Co. 1939. 52 S. RM. 1,50. 

Die Mitteilung yon 3 asozialen Gro]familien, ist ein Teilausschnitt aus einer um- 
fangreichen Asozialenerhebung. Einleitend wird das Problem der Asozialit~t kurz um- 
rissen und die Technik der Bearbeitung der F~ille mitgeteilt. Der Schilderung der GrolL 
familien ist jeweils eine erbpflegerische Betrachtung angeschl0ssen. Wenn auch eine 
Anszghlung der Erbkranken wegen der geringen Zahl der erfaltten Personen bewul]V 
vermieden wird, so ergibt sich doch aus den Untersuchungen, dal] der typische Ge- 
meinschaftsunf~hige in den mitgeteilten Sippen nicht erbkrank im Sinne des Gesetzes 
Z. V. e.N. ist. Yermutungsweise nimmt K n o r r  eine dominante Vererbungsweise 
der Anlsge zur Gemeinschaftsunfghigkeit und eine entscheidende Bedeutung der ,,bio- 
logiscben Partnerregel" an der Fortpflanzung der Gemeinschaftsunf~higen an. Daraus 
leiten sich die starksten Beffirchtungen hinsichtlich des Nachwuchses ab, und Kn. 
stell~ die Forderung nach einem Gesetz auf, d~s gestattet, denjenigen, der arts einer 
gemeinschaftsunfghigen Sippe stammt und sich frfihzeitig als gemeinschaftsunfahig 
erweist, unfruchtbar zu rnachen. Dubitscher (Berlin). 

Kramer, Friederike: Erbhygienisehe Untersuehung an Normal- und tiilfssehul- 
kindern der Stadt Freiburg i. Br. (Sozial]~yg. Abt., Hyg. Inst., Univ. Fre'iburg i. Br.) 
Freiburg i. Br. : Diss. 1938. 55 S. 

Erhebung an den Normalschulen der Stadt Freiburg i. Br. Es wurden 627 Repe- 
tenten aus 539 Familien erfal3t. Die durehsehnittliehe Geschwister~chs betrug ~,0G 
ffir die Repetentenfamilie unter Einsehlu~ des Prob~nden. Ferner wurden 92 Hilfs- 
Schfiler aus 72 Familien erfal~t. Die dnrchschnittliche Kinderzahl der Hilfsschulfamitie 
betrug 4,76. Die durchsehnittllche Kinderzahl je fruchtbare Ehe in der Stadt Freiburg 
iiberhaupt betrug 2,~5. Bei den Hil~sschulkinderfamilien fiberwiegen die 5- und Mehr- 
kinder-Ehen. Bei den Familien der Repetenten weisen die 3- und 4-Kinder-Ehen 
die hSchste Prozentzahl auf. Die Gesamtheit aller fruchtbaren Ehen im Reich zeig~ 
dagegen ein ]~berwiegen tier 1- und 2-KiIider-Ehen. Der Beweis iiberdurchschnitt- 
Iieher Fortpflanzung der geistig Minderbegabten konnte somit auch ffir ~reiburg 
erbracht werden. Es folgt eine spezielle Befrachtnng der Hilfsschulkinder. In 64,13% 
der Fglle wird ein erblicher Sehwaehsinn angenommen. 8chwachsinn, Trunksucht, 
Kriminalitgt, Neuropsychopathie und Geisteskrankheit in der Ascendenz spielen eine 
wesentliehe Rolle. Die Kinder sind hgufiger yon der Mutter als veto Vscter her belastet. 
Im 2. Tell der Arbeit wird fiber das Schieksal yon 21 Probanden und deren Familien 
berichtet. Dubitscher (Berlin). 

Clement, Robert: La doliehost6nom(~lie. (Araehnodaetylie. Doliehost~nie. Syn- 
drome de Marfan.) (Dolichostenome!ie. [Arachnodaktylie. Dolichostenie. Marfansche~ 
Syndrom.]) Presse reed. 1939 I, 527--530. 

Nach einem kurzen geschichtliehen ~berbliek gibt Verf. eine zusammenfassende 
Darstellung der Symptomatologie des Marfanschen Syndroms, das im franz6sisehen 
Schrifttum seit jeher ein st~rkes interesse finder. Kennzeichnend sind die anfallende 
Lgnge und Zartheit der Gliedma~en, besonders ihrer peripheren Anteile, das Fehlen 
des Fettpolsters und die Unterentwickhng der Muskulatur. Weiterhin eharakterisieren 
Linsenektopie und angeborene Herzfehler neben skeletalen Auff~lligkeiten (abnorme 
Gaumenverh~ltnisse~ Wirbelsgulenverbiegungen, Brustkorbdeformit~ten) und Weich- 
teilangmalien (Ohrverformungen, Unterentwieklung des Sehnen- und Bandapparates 
mit daraus resul~ierenden Luxationen und Subluxationen) das Syndrom. Bei Dar- 
stellung der Hypothesen fiber die *tio-Pathogenese dieser gener~lisierten Miltbildung 
diskutiert Verf. Weve (Dystrophia mesodermalis congenita) und die yon zahlreicher~ 
Autoren vermutete hypophys~re Bedingtheit der Krankheit, die auch Verf. als unbe- 
friedigend und unzutreffend ablehnt. Es handelt sieh um ein famili~res, erbliches Leiden. 
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Bei der Unklarheit der Xtiogenese kann eine Behandlung nur symptomatiseh sein 
(Gymnastik, Entfernu~g luxierter Linsen, orthop~disch bei Luxationen und Subluxa- 
tionen). Angezeigt erseheint Verf. eine Dr~sentherapie. Gi~nther (Berlin). 

Oswald, Walter: Krebs und Vererbung. Wien. klin. Wsehr. 1989 I, 97--100. 
Ein Tell tier bSsartigen Geschw~lste sei als erbbedingt bekannt, ein Tell sei rein 

umweltlieh bedingt. ~ber alas Zusammenspiel yon Erbanlage und Umwelt sei niehts 
hinl~nglich bekannt. Zusammenarbeit yon Erbbiologen und Kliniker sei erforderlich. 

Fetscher (Dresden).~ 
ttabs, Hubert: Krebs und Vererbung. (II. Med. Klin. u. Poliklin., Univ.-Krankenh. 

Eppendor], Hamburg.) Z. klin. Med. 185, 676--691 (1939). 
Naeh Ausfiihrungen fiber methodische Unzul/ihglichkeit bisheriger Untersuchungen 

bringt eine Zusammenstellung der in der Literatur mitgeteilten Zwillingsf~lle, die, als 
nieht auslesefrei, keine wejtgehenden Sehliisse gestatten. Verf. versuehte nun auslese- 
freie Zwillinge zu erhalten dadureh, dull er bei 7439 Krebskranken feststellte, ob sie 
Zwillinge seien. Es wurden 74 ermittelt; 37 davon waren als Kinder gestorben. Zur 
Auswertung kamen 28 Paare; yon 8 EZ zeigte 1 Paar Uterus-Ca. mit 5 Jahren Mani- 
festationsdifferenz. 2mal zeigte der Partner eine Erosion. 9 ZZ-Paare sind diskordant; 
bei 11 PZ zeigt 1real der m/~nnliehe Partner Prostata-Ca. Fetscher (Dresden). ~ 

Volpi, Ghirardini, Gino: Gemelle identiehe diseordanti. (Diskordante eineiige 
Zwillinge.) (Osp. Psichiatr. Prov., Udine.) Giorn. Psiehiatr. 66, 408--411 (1938). 

Besehreibung eines Falles yon 2 eineiigen diskordanten Zwillingen. Nut einer dieser 
Zwillinge hatte eine typisehe maniseh-depressive Psyehose. Reinhardt. 

Isensehmid, R., und M. 011oz: Erbgleiehe Zwillinge mit multipler Sklerose. Schweiz. 
reed. Wschr. 1989 I, 267--269. 

Die Verff. berichten fiber ein selbstbeobachtetes und ein yon Cur t ius  untersuchtes 
EZ.-Paar. Alle 4 Paarlinge erkrankten an multipler Sklerose (m. S01 Von Augen- 
symptomen bestanden eine retrobulb~re Neuritis bei allen vieren, Nystagmus und 
beim ersten Paar Konvergenz- und Akkommodationsschw/iche, bei einem PaarIing 
des zweiten Paares Abducenspares e. Im 1. Falle trat bei Paarling 2 die m. S. ll/2 Jahr 
sp/~ter, im 2. Falle 24 Jahre sp~ter auf. Gegenfiber den seinerzeit yon Thums  mit- 
geteilten 7 Paaren mit Diskordanz der m. S. sind damit 4 konkordante EZ.-Paare 
bekannt. Der groSe Zeitraum, tier zwisehen den Erkrankungen der beiden Paarlinge 
im 2. Falle besteht, zeigt, da$ diskordante Paare fiber viele Jahre verfolgt werden 
~nfissen, ehe man  mit einiger Sicherheit eine tats~ch:liche Diskordanz annehmen darf. 
Infolgedessen und unter Beriicksichtigung der Tatsache, da$ in den Familien yon 
m. S.-Kranken die m. S. viel h~ufiger und andere Nervenkrankheiten geh/iuft beob- 
achtet werden, sprechen die Verff. den Thumsschen Beobachtungen eine Beweiskraft. 
ffir die Nichterblichkeit der m. S. ab, obwohl tier Vorzug der Auslesefreiheit tier Thams= 
schen Serie zuerkannt wird. Sie lassen die Frage often, ob es sich um elne unspezifisehe 
Erbverantagnng oder am eine eigentliehe Erbkrankhe~t handelt. Im letzteren Falle 
w/~re an eine geringe Durehsehlagskraft der Erbanlage ffir m.S., /~hnlieh wie es sieh 
z. B. wahrseheinlich bei der Syringomyelie entspreehend den Kaninehenversuchen yon 
N a e h t s h e i m  verh~lt, zu denken. Eine gewisse Einwirkung yon Umwelteinflfissen 
bei der m. S. wird abet keineswegs abgestritten. Ja~cke (Mfinchen).o 

@Thums, Karl: Zur Klinik, Yererbung, Entstehung und Rassenhygiene r 
angeborenen eerebrale, KinderNihmung (Littlesehen Krankheit). Zwillingsbiologisehe 
IJntersuehungen bei angeborener spastiseher Itemi-, Para- und Diplegie. (Neurologisehe 
Zwillingsstudien. III. Mitt.) (Studien fiber Vererbung und Entstehung .geistiger StiJ- 
rungen. Hrsg. v. Ernst ttiidiu. u (Monogr. a. d. Gesamtgeb. d. Neurol. u. Psyehiatrie. 
ttrsg, v. O. Bumke, O. Foerster, E. Rfidin u. H. Spatz, tl. gg.) Berlin: Julius Springer 
1939. 266 S. u. 28 Abb. RM. 29.40. 

Seine bekannten VerSffentliehungen zur Frage'der Erbliehkeit der ~ eerebralen 
Kinderl/ihmung ergS~nzt Verf. nunmehr durdh :die vorliegende MonograPhie , die den 
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groBen Erwartungen, die man den vorausgehenden VerSffentlichungen zufolge hegen 
durfte, vollauf entspricht. Verf. gibt einen gesehichtliehen ~berbliek fiber die stetig 
fortschreitende Einengung des Begriffes , ,Lit t lesehe Krankheit", der aber auch heute 
noch nichts Einheitliches darstellt. Die Entwieklung der letzten Jahrzehnte lies manehe 
Formen klinisch, anatomisch und auch erbbiologisch aus dem Sammelbegriff ,,Little" 
heraussch~IGn. Trotzdem bezeiehnet auch hGute noch dig Diagnose ,,ce~ebrale Kinder- 
]/ihmung" eine Sammelgruppe, die Verf. mit erbbiologischen Methoden, und zwar der 
Zwillingsforschung, zu ihrer Kl~rung oder wenigstens weiteren Einengung angeht. 
:Eine representative Zw~llingsserie yon 90 Paaren, 13 EZ-, 33 ZZ- und 44 Paaren mit 
kleingestorbenem Partner lies nur 1 in bezug auf die Diagnose konkordantes EZ.-Paar 
und 2 konkordante ZZ.-Paare feststellen. 3 EZ.- und 2 ZZ.-Paare konnten als ,,schwaeh 
konkordant" bezeichnet werden. AuffMlend h~u~ig wurdGn ab~orme Geburtsverh~ltnisse 
festgestGllt, so dab die Annahme geburtstraumatischer Vorg/inge als h~ufige Ursache 
der cerebralen Kinderl/~hmung eine Stfitze fand. In seltenen F/~llen mu$ allerdings das 
Vorliegen eines erblichen Typus angenomrnen werden. So kommt Verf. zu rassen- 
hygienisehen Forderungen, die dahin zielen, dab in j edem einsehl/~gigen Fall, der exogene 
Faktoren nieht ermitteln I/~Bt, die Durchforschung der Sippe zu entseheiden hat, ob 
die Erkranknng unter das GzVeN. Ms sGhwere erbtiche kSrperliche MiBbildung zu 
fallen hat. Kann ein Nachweis der Erblichkeit nicht geffihrt werden, fallt die Erkran- 
kung weder unter das GzVeN. selbst, noch unter sonstige erbpflegerische MaBnahmen. 
Allenfalls k~nnte die Ausstellung eines Ehetauglichkeitszeugnisses in Frage gestellt sein, 
dann allerdings vorwiegend aus sozialhygienischen Grfinden. Sie Tatsache, dab sieh 
bei einem angeborenen Sehwachsinn oder einer Fallsucht alas Syndrom derLi t t leschen 
Erkrankung finder, darf erst dann auf eine gemeinsame exogene Noxe zurtickgefiihrt 
werden, wenn die eingehende Sippendurehforsehung dnen endogenen Schwachsinn 
bzw. das Vorliegen yon erblieher Fallsucht ausgeschlossen hat. - -  Neben diesen, das 
Thema engstens bertihrenden Fragen gibt Verf. so viele wertvolle Einzelheiten, besonders 
aueh hinsichtlieh der Methode der Zwillingsforschung, dab die Monographie dem erb- 
biologisch interessierten Leser eine Ftille yon Wissensstoff und Anregungen vermittelt. 
Der zur Verfiigung stehende Raum verbietet jede breitere Wiedergabe, so dais empfohlen 
werden mu~, das Original selbst zu stndSerG~l. Gi~nther (Berlin). 

Brandt, (~iinther, nnd Friedrieh A. Weihe: Polyarthritis rheumatiea bei Zwillingen. 
(Abt. f. Erb]orsch., II. Med. Klin., Univ. Mi~nchen.) Z. menschl. Vererbgs- u. Konstit.- 
lehre 98, 169--188 (1939). 

Verf. standen aus einer Gesamtzahl yon ]500 Zwillingspaaren 35 Paare zur Ver- 
ffigung, derGn einer Partner an gelenkrhGumatischen Affektionen l~tt bzw. gelitten 
hatte. 3 EZ.-Paare wurden ihnen aus Ber]iner Material zur Verfiigung geste]]t. 3 Paare 
muBten ausseheiden, da ihre Eigenschaft (EZ. oder ZZ.) nieht zu klgren war. Die ver- 
bleibenden 35 Paare setzten sich aus 11 EZ., 15 ZZ. und 9 PZ. zusammen. In der 
Diagnosestellung unterscheiden Verif. wie fiblich akute, sekundgr-chronisehe und prim/ir- 
chronisehe Polyarthritis rheumatiea. Sie nnterseheiden welter starke und schwache 
Konkordanz in bezug auf die Erkrankungsiorm und in bezug auf die Umwelt. Die 
Konkordanz-Diskordanzverhiiltnisse ]assen erkennen, dab neben der Umwe]t in ihrer 
urs/ichliehen Bedeutung erbliebe Einfliisse ffir das Zustandekommen der P. rh. ganz 
zweifellos eine Rolle spielen. Unterschiedliches gelenkrheumatisehes Verhalten bei 
Personen mit gleieher Umwelt mfisse auf versehiedene Erbanlagen zuriiekgeffihrt wer- 
den. Ungekl/~rt bleibe, ob eine allgemeine oder spezifisehe gelenkrheumatische Disposi- 
tion auf erbli~her Grundlage aussehlaggebend sei und ob eine typische Konstitutions- 
form zugrm~de 5egt. Diese Fragen zu kl~ren sei nut an einem grofi~n Material mSglich. - -  
Die vorsiehtigen Formulierungen der Verff. sind notwendig, da es sigh bei dem MateriM 
nieht um eine repr/~sentative Serie im engeren Sinne handelt. Die Zwillingseigensehaft 
wurcte lediglieh dutch Befragung ermittelt. Aueh deuten Verf. selbst die MSgliehkeit 
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an, daI~ durch Unvollstgndigkeit der Anamnese nieht alle F/ille innerhalb des Gesamt- 
materials erfal3t sein k6nnten. Giinther (Berlin). 

Lemser~ H.: Untersuehungsergebnisse an diabetisehen Zwillingen. (Abt. Rassen- 
]zyg., Kaiser Wilhelm-Inst. /. Anthropol., Menschl. Erblehre u. Eugeni/c, Berlin-Dahlem 
u. I. Inn. Klin., Kran/cenh., Berlin-Westend.) Mfinch. reed. Wschr. 1938 II, 1811--1815. 

VerL berichtet fiber seine eigenen Untersuchungen an diabetischen Zwillingen 
und fiber die Forschungen anderer Autoren. Die Erblichkeit des Diabetes konnte ein- 
wandfrel mit Hilfe der Blutzuckerbelastungskurven nachgewiesen werden; dadureh 
wurden auch diejenigen Partner erfa~t, die zwar eine Minderleistung ihres Inselapparates 
aufwiesen, abet nieht an manlfestem Diabetes erkrankt waren. Es zeigte sieh eine 
wesentlieh h6here Konkordanz der  EZ. gegeniiber den ZZ. Die Manifestierung fie1 
bei beiden Paarlingen meist in die gleiche Zeit. Auch der Schweregrad des Diabetes 
wird vorwiegend durch erbliche Faktoren bestimmt, w~hrend die Umwelt nur eine 
geringe Rolle spielt. Demgegeniiber ist der Verlauf des Diabetes weitgehend yon Um- 
welteinflfissen abhgngig. Die manifestationsf6rdernden Einfliisse sind vor allem un- 
zweekmgl3ige Erniihrung, Infektionssch/iden und Gravidit~it. Das wesentlichste Unter- 
suehungsergebnis sieht Verf. darin, da/] sieh nicht bei jedem Trgger der Anlage die 
Erkrankung manifestieren mu/3. Er schliel3t daraus, dab prophylaktiseh dureh Be- 
kgmpfung der schgdlichen Einfltisse die Manifestationsh~ufigkeit diabetiseher Anlagen 
herabgesetzt werden k0nne. A. Idelberger (Mfinchen).o 

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

0kkels, Harald, und Knud Sand: Morphologisehe Relation zwischen Nervensystem 
nnd Leydig-Zellen im mensehliehen Hoden. (Gerichtsmed. Inst., Univ. Kopenhagen.) 
Endokrinol. 21, 231--239 (1939). 

,,Eigentiimliche Mischungen yon Nervengewebe und Zwischengewebe", die bei 
S~ugern nieht gefunden wurden, werden in normalen mensehliehen Hoden besehrieben. 
Solche ganglien/ihnliche Gebilde finden sieh im Bindegewebe zentralw/irts yore Rete 
testis und liegen an den Spitzen der einzelnen Lobuli. Sie sind framer mit dem adven- 
titiellen Gewebe einer Arterie eng verbunden und k6nnen oft eine bindegewebige Kapsel 
besitzen. Die zelligen Elemente dieses ,,Sondergewebes" sind etwa 20--50 # groI] und 
besitzen einen 10--15 # gro/]en rundlichen, mehr oder weniger ehromatinarmen Kern. 
Sie haben fein granuliertes Protoplasma, das ab und zu Pigmentk6rnchen enth~lt. 
Die Nerven des Hodens treten in enge Beziehungen zu diesen Anh~Lufungen yon ,,Zwi- 
schenzellen", Es wurden Nervensgi~mme verfolgt, in deren Mitre genau dieselben 
Elemente eingelagert waren. Spezifisch ausgebildete Nervenendigungen dringen 
in das ,,Misehgewebe" Bin, um sich an die ,,Zwischenzellen" anzulegen. (3bet die Be- 
deutung und die Funktion dieser Bildungen kann noch niehts ausgesagt werden. 
Weitere Untersuchungen sollen folgen. Hatting (Bonn). o 

Ugarow, A. A.: Ein Fall yon kompletter Spermatogenese bei transplantierten 
Hoden einer weillen Ratte. (Histol. Laborat., Biol. Abt., Usbesk-Inst. /. Exp. Med., 
Taschkent.) Bull. Biol. e~ MSd. expdr. URSS 6, 703--705 (1938). 

W/~hrend bei den meisten Transplantaten yon Itoden neugeborener unter die Ohrhaut" 
erwachsener Tiere eine Degeneration des spermatogenen Epithels eintrat, Wurde in einem 
Falle - -  bei einem kastrierten Weibehen - -  der vollst/~ndige Ablauf der Spermatogenese fest- 
gestellt. Spiegel (Jena). o 

Hotehkiss, Robert S, Endre K. Brunner and Philip Grenley: Semen analyses of 
two hundred fertile men. (Untersuchung der Samenflfissigkeit yon 200 zeugungs- 
fs M/~nnern.) Amer. J. reed. Sci. 196, 362--384 (1938). 

Der Samen yon 200 zeugungsf~higen Ms deren Frauen sich in schwangerem 
Zustand befanden, wurde morphologisch und chemisch untersucht. Die Samenfliissig- 
keit wurde dutch unterbrochenen Geschlechtsverkehr oder dutch Condom gewonnen~ 

Z. f. 4. ges. Gerichtl. Medizin. 32. Bd. 2 


