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Tausenden dieses Recht bis zur Heilung verweigert. Die verschiedene Fassung der 
Bestimmungen in den einzelnen Staaten wird besprochen. Es lassen sich in der Haupt- 
sache 3 Gruppen unterscheiden: 1./~rztliche Untersuehung beider Eheanw/~rter; 2./~rzt- 
liehe Untersuehung des Mannes und 3. eidesstattliche Erkl~rung der Eheanw~rter, dal~ 
sic frei yon Syphilis sind. Die Notwendigkeit der Gesetzgebung wird ausfiihrlich 
begriindet. Zum Beweise, dg] der auf diese Weise gefiihrte Kampf gegen die Syphilis 

�9 nicht sinnlos ist, werden einige Erfolgszahlen angeffihrt. So ist z.B. in Wisconsin, 
wo dieser Kampf bereits fiber 20 Jahre geffihrt wird, die Erkrankungsziffer ffir Syphilis 
yon 12 auf 4% gefallen. Nach /irztlieher Meinung ist diese Tatsaehe haupts~chlieh 
auf die Untersuchung der Eheanw/irter zurfickzufiihren. Eine griindliche Erziehungs- 
arbeit der BevSlkerung hat zunehmend das Verst/indnis fiir die bevSlkerungspolitiseh 
bedeutsamen Probleme geweckt. Dubitscher (Berlin). o 

Vererbungswissenscha[t und Rassenhygiene. 

Ritterhaus, E.: ,,Itasse zweiter Ordnung" (,,Sekund~ire Rasse"). Grunds~tzliehes 
zur Rassenfrage. Psychiatr.-neur. Wschr. 1939, 183--189. 

Der Verf. begrfindet den Begriff der ,,sekund~ren Rasse", entstanden aus einem 
Rassengemiseh, dutch Auslese der zweckm/~l~igen und Ausmerzung der unerwiinschten 
Formen. An Hand eines Uberblickes fiber die wichtigsten Rassen der Erde versucht 
er naehzuweisen, welche Bedeutung gerade dieser Entstehung einer neuen Rasse zu- 
kommt, wobei er allerdings darauf hinweist, da/] man bei der Begriffsfassung der Rasse 
sick nieht yon starren und dogmatischen Uberlegungen bestimmen lassen darf. Eine 
100proz. reine Rasse gibt es vermutlieh fiberhaupt nieht, dagegen unz/ihlige Uber- 
g/inge zwisehen sehr reinen Rassen und ausgesproehenen Rassengemischen. Der Uber- 
bliek fiber die wichtigsten Rassen der Erde lasse erkennen, wie sehwierig es oft ist, die 
Grenze zu ziehen, yon wo man den Begriff der Rasse gegenfiber dem Rassengemiseh 
gelten lassen kann. Verf. versucht nachzuweisen, wie es mSglieh wird, dureh Ein- 
ffihrung des Begriffes der sekund~iren Rasse sick beispielsweise die Vielgestaltigkeit 
der ostbaltisehen Rasse zu erkl~ren. Es ist lediglich eine Frage der Zeit, ~nwieweit 
nach erfolgter Rassenkreuzung die Auslese bzw. Ausmerzung einzelner Typen soweit 
fortgeschritten ist, dal~ man den Begriff einer Rasse und nieht den eines Rassengemisches 
gelten lassen kann. Praktisch gewinnen diese Uberlegungen Bedeutung bei der Be- 
urteilung des jfidischen Volkes, das bei Anlegung eines strengen Ma~stabes zweifellos 
als ein Rassengemisch aufgefal]t werden mull, andererseits l~Itt abet der Begriff Rasse 
(sekund~re Rasse) dann sick rechtfertigen, wenn man davon ausgeht, dal] eben die 
Auslese bzw. Ausmerzung bestimmter Typen vorerst nur bis zu einem gewissen Prozent- 
satz fortgeschritten ist und es sick somit zur Zeit um eine ,,noch nicht fertiggewordene 
Rasse" handelt. Das gleiehe trifft aueh ffir die meisten europ~isehen VSlker zu. Dalt 
man von den strengen Begriffsbestimmungen zur Abgrenzung einer Rasse abgehen 
miisse, verlange in vieler Hinsieht die heutige Rassengesetzgebung, damit werde erst 
die Grundlage ffir die Annahme einer deutschen bzw. j~idischen Rasse geschaffen 
und ebenso sei es dann gereehtfertigt, yon einer italienisehen oder franzSsischen Rasse 
zu sprechen, wenn auch bei diesen VSlkern die ,,Rassenwerdung" zum grol~en Teil 
noch am Anfang stehe. Verf. spricht weiterhin die Vermutung aus, dal] das geh~ufte 
Auftreten yon Geisteskrankheiten in den letzten Jahrhunderten unter Umst~nden 
seine Ursaehe in der vielfachen Rassenvermisehung einzelner VSlker babe, wobei 
er ~ls Beispiel das jiidisehe Volk anfiihrt. Wagner (Kiel). 

Gottsehiek, J.: Zwillingsbefunde und Reinrassigkeitsgrad. Arch. Rassenbiol. 33, 
102--110 (1939). 

Verf. ffihrt aus, dal] der Diskordanzgrad der ZZ. und beliebiger Paare unter Be- 
riicksichtigung der Merkmalsverh/~ltnisse bei den EZ. ein Ma6 des Reinrassigkeits- 
grades der BevSlkerung gibt, der die Zwillinge und beliebigen Paare entstammen. Im 
Mittelpunkt seiner Polemik steht die Auffassung, da6 EZ.-Befunde als Beweis ffir das 
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Vorhandensein oder Fehlen yon Umweltsunterschieden zu deuten seien. Wolle man 
Zwillingsbefunde immer nur erbbiologisch deuten, gerate man an Stellen, ,wo die 
Reehnung auf einmal nieht mehr aufgeht". Von 49 EZ. mit konkordantem Tuber- 
ku!osebefund bei Diem und v. Verschuer  sind nut 36 gleiehzeitig umweltkonkordant, 
Man mfisse sieh fragen, wodureh die fibrigen Paare im Tuberkulosebefund konkordant 
geworden sind. EZ. kSnnten nur bei Umweltskonkordanz merkmalskonkordant sein, 
so dag es sieh bei den in Rede stehenden 13 EZ.-Paaren entweder nieht um EZ. ge- 
handelt babe oder die Tuberkuloseumwelt nieht so eingeseMtz t women sei, wie es 
yore erbbiologisehen Standpunkt aus Mtte gesehehen mfissen. Es sei verkehrt, in 
Zwillingsbefunden ein Beweismittel Nr den Grad des ,,Erbeinflusses" start der Rein- 
rassigkeit zu suehen. Verf. betont, daI] mit dem Begriff des Erbeinflusses sehwer exakt 
zu arbeiten sei, well der Begriff zu vieldeutig ist. Diese Vieldeutigkeit beruhe vielleicht 
darauf, dag man seit Mendel  die Frage naeh der biologisehen Bedeutung des Umwelt- 
einflusses gegenfiber dem ErbeinfluB ,,als nieht mehr aktuell" vernaehlgssigt habe. 
Verstgrktes Interesse forderten alle Probleme, die das Gen als Erbeinheit selbst, die 
Erbanlage, ihre Mutabilitgt nnd Variabilitgt zum Gegenstand haben. Von dieser Seite 
her mfisse die Zwillingsbiologie behandelt werden, a~nther (Wien). 

Zilian, Erich: Uber Beziehungen zwisehen Charakter, Konstitution und Rasse 
unter Verwertung von Zwillingsbefunden. (16. Kongr., Bayreuth, Sitzg. v. 2.--4. VII.  
1938.) Bet. dtseh. Ges. Ysychol. 74--78 (1939). 

Die Form der innerseelischen Wechselwirkung ist ffir das Einzelwesen wie ffir die 
Art vorgegeben (Konstitution, Rasse). Erziehung und Ausbildung k6nnen sie nieht 
schaffen, sondern in ihrem Entwieklungsverlauf lediglich fSrdern oder hemmen. Unter- 
sucht wurden 37EZ und 42 ZZ. Erstere zeigten eine um 43% grSl~ere Ubereinstimmung 
in bezug auf die Form der inneren geistig- und k6rperlich-seelischen Wechselwirkung. 
Bei einem anderen Material (22 EZ, 18 ZZ) waren die Untersehiede noch grSl]er (fiber 
60%). Bei der Gruptie der in bezug auf die innere geistig- und kSrperlieh-seelisehe 
Wechselwirkung nicht fibereinstimmend beurteilten EZ fielen kSrperlieh e Yerschieden- 

hei ten  auf, wie sie bei den konkordanten EZ nicht gefunden wurden. Andererseits 
zeigten die fibereinstimmenden ZZ deutlich ,starke Aungherungen konstitutioneller 
und rasseumiil3iger Art", die diskordanten grSl~ere K6rperbau- und Rassenunterschiede. 
Naeh allem kSnnen kSrperbauliehe Merkmale nieht nur ffir den Arzt, sondern aueh ffir 
den praktisehen Psyehologen gro/]e Bedeutung besitzen. Luxenburger (Mfinehen).o 

Routil, Robert: Ein Beitrag zum Erbstudium des mensehliehen lIaarkleides. Z. 
Rassenkde 9, 48--57 (1939). 

Verf. entwickelt an Hand seines eigenen Untersuehungsmaterials und dem Schrift- 
turn entnommenen Schlul3folgerungen fiber die Vererblichkeit der Scheitelhaarwirbel, 
der Behaarung der Gegend zwischen den Augenbrauen (R~zel) und der Haarform. 
Fiir die Scheitelhaarwirbel bestehen 2 Drehungsrichtungen sowohl ffir Einfaeh- als auch 
.D.oppelwirbelbildungen. Ebenso wie Sehwarzburg  Iindet aueh VerI. ein geringes 
Uberwiegen von reehtsdrehenden Wirbeln bei Frauen. An praktischen Beispielen kann 
Verf. nach Einffihren der Snyderschen Formel darstelleu, dal~ Eltern mit linksgedreh- 
tern Scheitelwirbel nur Kinder mit gleichen Wirbeln haben. Ebenso haben Eltern mit 
Doploelwirbeln nut Kinder mit Dopl0elwirbeln. Das Untersuchungsmaterial yon Verf. 
best~itigt die Sehwarzburgsche Folgerung, dag Drehungssinn und Doppelwirbel- 
bildung dem monohybriden Mendelschen Erbschema folgen. Nehse leugnete dies 
auf Grund seiner Zwillingsuntersuchungen, so da]] geschlossen werden mug, dal] 
Zwillingsstudien allein ffir Erbstudien nicht ausreichen. Die Riizelbildung ist alters- 
bedingt, wobei miil3ige Behaarung der Zwischenbrauengegend im Kindesalter ein Vor- 
liiufer der Riizelbildung sein dfirfte. Aueh sie ist erblieh bedingt. Weniger Mar liegen 
die Vererbungsverh~ltnisse Ifir die ttaarform mit ihren Faktoren C (wellige Biegung), 
S (spiralige Drehung) und L (lissorrich straffes Haar) nach Fischer .  Verf. untersehei- 
det krauses, gekrguseltes, lockiges, welliges, schlichtes und straffes Haar. An Hand 
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eines Stammbaumes folgert VerL, dab der Erbgang kein einfacher ist. Ffir bedeutungs- 
voll h~lt er neben den genannten 3 Faktoren die Rolle des Haarquerschnittes. Bemer- 
kenswert seien auch F~lle mit Formwechsel des Haarkleides, von denen er 3 in seinem 
Material einwandfrei feststellen konnte. G~nther (Wien). o 

Koehler, 0.: Koppelung und Austauseh yon Erbfaktoren aueh beim Mensehen. 
(Zool. Inst., Univ. K6nigsberg i. Pr.) Dtsch. med. Wschr. 1938 II, 1841--1843 u. 1874 
bis 1876. 

Der Vortrag besch~ftigt sich zun~chst mit dem Naehweis yon Polymerie und mul- 
tipler Allelie beim Menschen (Papillarmuster, Hautfarbe der Mulatten auf der einen, 
Blutgruppen auI der anderen Seite) und behandelt dann ausffihrlieher die ebenfalls 
nachgewiesene Faktorenkoppdung. Es handelt sich dabei um die recessiven Faktoren 
der Hgmophilie und der RotgrrinsehstSrungen, die beide im X-Chromosom liegen und 
daher, da sie nicht in einem Allelenverhgltnis zueinander stehen, gekoppelt sein mrissen. 
Es fragt sich nur, ob diese Faktorenkoppelung in allen Stricken der yon Drosophila 
gleicht oder nieht. Zur Klgrung dieser Frage werden die bisher im Sehrifttum end- 
gfiltig oder vorlgufig verSffentlichten Familien herangezogen. Wghrend die ffriheren 
Mitteilungen echte Koppelung und Faktorenaustausch nur bedingt beweisen konnten, 
sind sic durch die neueste Beobaehtung aus der Sehu]e v. Verschuers  (Rath) sieher- 
gestellt. Luxenburger (Mrinehen).o 

Tuppa, Karl: Zur Theorie and 1)taxis des Abstammungsnachweises. (Anthropol. 
Inst., Univ. Wien.) Wien. klin. Wschr. 1939 I, 515--518. 

Veff. bespricht kritisch Theorie und Praxis yon J~hnlichkeitsuntersuehungen zur 
Bestimmung der Vaterschaft. Es herrscht im gesamten Schrifttum fiber dieses Thema 
das Bestreben, die Untersuehungen so exakt wie m6glieh zu gestalten. Esis t  erforder- 
lieh, dal] die Kinder mindestens 1--2 Jahre alt sin& Das Endergebnis (sog. SchluB- 
kalkril) wird in Wahrscheinlichkeitsgraden angegeben. Besondere Bedeutung kommt 
dem ,,kritisehen Weft der Hgufigkeit" zu, das ist das Verhgltnis der Hgufigkeit des 
herangezogenen Merkmales in der jeweiligen BevSlkerung zur ttgufigkeit dieses Merk- 
males bei den wahren Vgtern. Aus der Arbeit ergibt sieh, dab sich die Untersuehnngen 
noch im FluB befinden (ReL bekommt manchmal den Eindruck, dab die bisherigen 
Ergebnisse frir allgemeine praktische Anwendung noeh nieht ganz rei* sind!). Einzel- 
heiten werden yore Verf. nicht angeffihrt, sie ergeben sich jedoch aus der Arbeit yon 
Essen-MSller  nnd Quensel ,  vgl. diese Z. 81, 70 (1939). B. Mueller. 

Mittmann, 0tfrid: Zur theoretischen Erbprognose. Arch. Rassenbiol. 33, 97--101 
(1939). 

YerL untersuch~ die Frage, inwieweit dutch die Gattenwahl *fir die theoretisehe 
Erbprognose errechnete Belastungsziffern abge~ndert werden k6nnen. Ffir die Erreeh- 
hung der Belastung mu~ die Eigenbelastung, die eltern- und die kindgem~Be Belustung 
berficksiehtigt werdcn. Dal~ die Gattenwahl einen EinfluB au* die genotypisehe Be- 
v(ilkerungszusammensetzung nimmt und damit die HShe der Erbbelastung eines 
erscheinungsbildlich Gesunden bestimmt, w~re an sich mehr oder weniger belanglos, 
wenn dieser EinfluB nicht tin recht erheblicher w~rc. VerL *fihrt ein Zahlenbeispiel 
durch, mit dessen Hil*e er den recht erheblichen Unterschied der wahrscheinliehen Be- 
lastungsziffer erscheinungsbildlieh gesunder Personen bei Annahme einmal wahlloser 
Paarung, zum anderen mittelm~]iger Paarungsvermeidung zwisehen Versehieden- 
Veranlagten nachweist. Das durchge*fihrte Beispiel zeigt, dab eine Ab~nderung der 
Gattenwahl nicht allein Belastungswahrseheinlichkeiten erheblieh s sondern 
auch ~ die Rangordnung der Belastungsformen abzu~ndern vermag. Daher daft bei 
bestehender Neigung zu Pa~rungsvermeidung zwischen Yerschieden-Veranlagten keine 
Belastungsberechnung unter der Annahme wahlloser Durehmisehung der BevSlkerung 
v0rgenommen werden. ,,Eine theoretische Erbprognose ist im allgemeinen unzul~ssig, 
wenn fiber die genotypische Zusammensetzung der BevSlkerung keine sicheren Vor- 
aussetzungen gemacht werden kSnnen." Gi~nther (Wien). 
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Juda, A.: Neue psyehiatriseh-genealogisehe Untersuchungen an Hilfsschul- 
~willingen und ihren Familien. I. Die Zwillingsprobanden und ihre Partner. (Kaiser 
Wilhelm-Inst./. GeneaI. u. Demogr., Mi~nchen.) Z. Neur. 166, 365--452 (1939). 

Bericht fiber 392 Zwillinge aus einem Material yon 20212 Hilfssehiilern Bayerns, 
Badens und Wiirttembergs. Das Geschlechtsverh~ltnis entspricht, wie bei den bis- 
herigen Untersuchungen, einem Verh~Itnis yon 4 ~ : 3 9- Von den Debilen sind etwa 5 %, 
~r den Imbezillen 7,5% der unter 20 J~hrigen verstorben. Von 6 Idioten ist bisher 
1 Fall ~;erstorben. Bei den Nichtschwachsinnigen und nut Sehwaehbegabten sind keine 
Jungverstorbenen. Ein gesetzm~iger Zusammenhang zwischen Zwillingseigenschaften, 
Eiigkeit und Schwachsinnsgrad ist nicht erkennbar. Die Zahl der Zwillinge unter den 
tIilfsschiilern (1:41,6) ist sehr hoch im Vergleich zum Durchschnitt. Die ErhShung der 
Zwillingszah] ist ~eMerkritisch gesiehe~. Eine Untersuchung der Friihsterblichkeit 
l ~ t  erkennen, dal~ das m~nnliche Geschlecht in bezug auf Vitalit~t iiberall ungfinstiger 
abschneidet, mit Ausnahme der ZZ-Gruppe, wo das Verh~ltnis zwischen den  Ge- 
schlechtern ungef~hr gleich ist. Offenbar tiberstehen die Knaben die ungfinstigen 
Schwangerschafts- und Geburtsverh~ltnisse weniger leicht als die Ms Gesetz- 
m/iltige Beziehungen zwischen Geburtsverlauf und Intelligenz sind nieht nachweisbar. 
l~riihgeburt und Komplikationen sind sowohl in der endogenen als auch in der exogenen 
Gruppe ann~hernd gleichm~l~ig h~ufig. Insgesamt bestanden bei 14,5% der Probanden 
klinisehe Anhaltspunkte fiir eine exogene Sch~digung. Unter Beriieksichtigung der 
Familienverh~ltnisse kommen grSl]tenteils nur die F~lle mit einem scharfumrissenen, 
neurologiseh bestimmbaren Kranl~heitsbild ffir eine exogene Verursachung des Schwach- 
sinns in Betracht. Den verstreuten neurologischen Symptomen kommt eher eine 
korrelative Bedeutung fiir den Schwachsinn zu. Die Zahl der nnehelichen Probanden 
fibersteigt die Durchschnittszahl nicht. Die endogenen EZ-Paare sind zu 100%, die 
ZZ und PZ-Paare zusammengenommen nut zu 45% konkordant. ~ber 90% der EZ 
sind auch dem Schwachsinnsgrad nach konkordant. Charakter und Temperaments- 
anlagen sind bei ihnen zwar weitg~hend ~hnlich, ihre Modifikationbreite ist aber grS]er 
als die der Verstandesanlagen. Auffallend h~ufig sind kSrperliche Mil~bildungen and 
angeborene Sinnesdefekte. Die Epilepsieziffer ist bei den endogenen l~robanden erh5ht, 
die Sehizophrenieziffer dagegen nicRt. In 13 F~llen wurde eine echte geistige Nachreife 
beobachtet. Diese F~lle stammten aus Familien ohne Schwachsinnsbelastung. Es 
folgt eine Schilderung der a]s exogen und als fraglich exogen gefiihrten F~lle, und die 
Mitteilung einiger F~lle, bei denen die Eiigkeit nicht restlos gesichert werden konnte. 
Fiir die Schwachsinnsforschung sind die Untersuchungen yon J u d a  sehr aufschlul~- 
reich. Dubitscher (Berlin). �9 

Riedel, Heinz: Wesen, Bedeutung, Ergebnisse und Aufgaben der erbbiologischen 
Forsehung an abnormen Pers~nliehkeiten. (Geneal. Abt, Dtsch. Forsch.-Anst. /. Psych- 
iatrie, M4nchen.) Allg. Z. l~sychiatr. 112, 200~223 (1939). 

Verf. geht zun~ichst auf die Schwierigkeiten ein, die sich der erbbiologischen For- 
schung gerade auf dem Gebiet der t'sychopathien entgegenstellen. Da statistisch er- 
~a~bare Merkmale im engeren Sinne ~ehlen, mu~ sich die Psychopathenforsehung 
an die GesamtpersSnliehkeit Ms solehe halten, als an eine ,,in sieh and mi~ anderen 
gegebene, biologische, d. h. lebende und sich bewegende Existenzform". Die Pe~sSn- 
lichkeit als Ganzes ist es also, der sich die erbbiologische Forsehung zuzuwenden hat. 
Als Norm nimmt Verf. den ,immer wieder ausgleichbaren, lebensbejahenden, im Ein- 
klang mit sich Selbst lebenden, zielstrebigen, t~tigen Menschen". Demgegeniiber sind 
Psychopathen ,,anlagem~Big, in ihrem Grundgefiige abnorme PersSnlichkeiten ohne 
das VermSgen, im Laufe ihrer Individualentwicklung zn einem inneren Ausgleich zu 
gelangen und damit ohne die M6glichkeit, sich einer Gemeinschaft als vollwertiges, 
tatiges, Werte schaffendes Mitglied zur Verfiigung zu stellen". Wie die bisherigen 
Forschungen ergeben haben, sind die Psyehopathen nicht psyehisch Stigmatisierte 
aus pyschotischen Erbkreisen, sondern sie stellen eine Yariante der Norm dar; die 
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genetisehe N~the der Psychopathic zur Psyehose ist heute als gering anzusehen. Verf. 
geht dann kritisch auf die bisherigen Forschungsergebnisse ein. Die Deszendenzunter- 
suchungen ]assen mit ,,starker Bereehtigung die Anschauung vertreten, dab am Zu- 
standekommen schwer abnormer Pers6nlichkeitsstrukturen erbliche Faktoren cine ent- 
scheidende Rolle spielen". Mit Bedacht driickt sich Verf. in dieser Beziehung vorsichtig 
aus, denn an keiner Stelle ist his heutc der sichere Nachweis des Erbganges patho- 
psychologischer Zustandsbilder erbracht worden. Die weitere Forschung wird erleieh- 
tert, wenn seitens der Klinik die ,,reinen" psychopathischen Erscheinungsformen 
sch~irfer herausgearbeitet werden als bisher. Die reehte Handhabung des Begriffes 
Psychopathic ist heute eine der verantwortliehsten Aufgaben der gesamten Psychiatrie. 
Es gilt fiir die Zukunft, die erbbiologisehen Verh~iltnisse bei den Psychopathen iiber- 
haupt zu kl/iren, dann die Untersuchung bestimmter Typen vorzunehmen. Sehr wichtig 
ist der Ausbau einer mSglichst differenzierten Friihdiagnostik. Die Arbeit enth/~lt viele 
wertvolle Grundgedanken und sollte yon jedem eingehend studiert werden, der sieh 
mit der Psychopathieforschung besch/~ftigen will. yon der Heydt (KSnigsberg). 

Hauffe: Der Alkoholismus und die Ausmerzung Asozialer und Psychopathen. 
Off. Gesdh.dienst. 5, A 175--A 178 (1939). 

�9 Die Sehwierigkeit bei der Beurteilung Asozialer hinsiehtlieh erbpflegerischer Mal~- 
nahmen, die dutch die flicf~enden fdbergiinge yon schwerster Asozialit/it his zu leichter 
Abwegigkeit besonders grog sein soll, ist in Wirklichkeit nicht grS~er als beim Schwach- 
sinn, der in die landl/iufige Dummheit iibergeht. Wenn es schon gilt, einen Psycho- 
pathen mit bcstimmten asozialen Eigenschaften yon der Fortpflanzung auszuschliel3en, 
da mit der Weitergabe sciner unerwiinschten Erbmasse zu rechnen ist, so soll man die 
Beweise ftir das Grundleiden Psychopathic gelten ]assert und nicht nach den einzelnen, 
yon Zufall und Gelegenheit abh/~ngigcn Anzeichen des Trinkens im Uberma/~ aus- 
schauen, u m  dann den Fall dem w 1 des GesetZes z. V. e. N. einordnen zu kSnnen. 
Allerdings wiirde das eine Gesetzes/inderung bedingen. Diesbcztiglieh weist Verf. auf 
die Vorsehl/~ge yon v. Verschuer  him Bei Trinkern wird man zur Zcit dem Begriff 
des ,,schweren" Alkoholismus eine so weitgehende Auslegung geben miissen, wie sich 
wissenschaftlich rechtfertigen 1/il3t. Das ist mSglich, sobMd der Alkoholismus auf eine 
sehwcre psychopathische Degeneration schliel~en I/il~t. Ein wiehtiges Hflfsmittel fiir 
die Beurteilung sind die Sippenermittlungen. Dubitscher (Berlin). 

Juda, A.: Uber den Erbwert tier leiehtesten Sehwaehsinnsgrade und der bloBen 
Sehwachbegabung. Allg. Z. Psychiatr. 112, 255--261 (1939). 

Die nieht seltene praktisehe Tiiehtigkeit und Brauchbarkeit, die Gfite des Cha- 
rakters nnd die treue Pflichterffillung vieler Debiler wird immer wieder als Gegen- 
grund gegen die Sterilisa~ion herangezogen, weft man sich h/~ufig nicht entschliel~en 
kann, dicse F/ille den ausgesprochenen Schwachsinnsf/illen erbbiologisch gleiehzustellen. 
Verf. glaubt jedoch mit Recht, daf~ auf diesem Wege eine sachlieh richtige Behandlung 
derartiger Fglle nicht erreicht werden kann. In der - -  berechtigten - -  Annahme, 
dal3 der Sehwachsinn Ausdruck einer noch unbekannten Anzahl yon Anlagen ist, 
bitter eln Fall yon cinfachem erblichen Schwachsinn ohne Charakteranomalien keine 
geringere Chance fiir die Weiterverbreitung des Sehwachsinns als ein solcher mi t  
Charakteranomalien. Ein besseres Unterscheidungsmittel yon Sehwachbegabung 
und Debilit/~t ist die Familienforschung. An Hand ihrer Untersuchungsergebnisse 
weist Verf. nach, dab nnter den Kindern Sehwaehbegabter aus Schwachsinnsfamilien 
eine erhebliche Anzahl geistig minderwertig und eine nicht unerhebliche Anzahl charak- 
terlieh auff~llig ist, w/ihrend die Kinder tier Sehwaehbegabten aus Normalfamilien 
keine psychisehen Auff~lligkeiten zeigen. ,,Nicht das Erscheinnngsbild des Einzel- 
individuums kann bei F/illen yon bloger Schwachbegabung fiir die Einseh/itzung des 
Erbwertes bestimmend sein, sondern nnr das gesamte Bild der Familie, welcher der 
Betreffende entstammt". Auf die Frage der geistigen Spgtreife wird absehliel3end knrz 
eingegangen. Dubitscher (Berlin). 



105 

Dufke, Hans: Beitrag zur Durchfiihrung des Gesetzes zur Verhiitung erbkrankcn 
Nachwnchses. (Hyg. Inst., Univ. Miinster i. W.) Miinster i. W.: Diss. 1938. 31 S." 

Bericht tiber 290 Insassen einer I-Ieilanstalt, deren Unfruchtbarmachung beantrag~ 
worden war. Es wurden 248 Unfruchtbarmachungen angeordnet und 25 abgelehnt, der Rest 
ausgesetzt oder unterbrochen. Wie aus den Ausft~hrungen des Verf. ersichtlieh, kSnnen die 
Erbkr~nken infolge des relativ hohcn Erkrankungsa]ters leider h~ufig erst zu sp~t aus dem 
Erbgang ausgeschMtet werden, wodurch das Gesetz zum Teil unwirksam wird. Plachetsky. 

Koch, Gertrud: Das Erlebnis dcr Unfruchtbarmachung bei weibliehen Erbkranken. 
(Psychiatr. u. Nervenkiin., Freiburg i. Br. u. Hell- u. P/legeanst., Emmendingen.) Frei- 
burg i. Br.: Diss. 1937. 20 S. 

Der Frage, wie die psyehiseh Erbkranke ihre Unfruehtbarmachung erlebt, ist Verf. 
an 100 weiblichen Erbkranken einer psychiatrischen Universit~tsklinik und einer 1/ind- 
lichen Heilanstalt Badens nachgegangcn. Es ergab sich eine grol~e Mannigfaltigkeit 
der Stellungnahmen und Reaktionen, abh/ingig yon der Art und Sehwere des Krank- 
heitsbildes, des noeh erhaltenen Niveaus der Pers6nlichkeit und deren seeliseher Haltung 
einerseits, der pcrsSnlichen Umwelt andererseits. Einige h/iufige Reaktionstypen hat 
die Veff. herausgearbeitet.~ Bei den Schizophrenen war weniger die Prozel~form oder 
das Krankheitsstadium entscheidend. Bei mehr oder weniger klarer Einsicht zeigte 
sich hgufig eine inad/iquate Geftthlsreaktion (kfihlc Sachliehkeit bei der Beurteilung 
der eigenen Unfruchtbarkeit). !ntellektuell waren katathyme Inkonsequenzen fest- 
zustellen. Ablehnung der Unfruehtbarmachung aus mangelnder Krankheitseinsicht 
war h~ufig, zahlreiche Schizophrene nahmen jedoch fiberhaupt keine Stellung. Erheb- 
lich geringer war die Spielbreite der Reaktionsweisen bei den anderen Psychosen. 
Depressive fiihrten trotz ausgesprochenen Krankheitsgeffihls ihr Leiden auf exogene 
Einfltisse zurfiek. Unter der Zumutung des Eingriffs litten die Manisch-Depressiven 
sehr. Die Epileptiker sehw/iehten gem die Sehwere ihrer Anf/ille ab oder bezweifelten 
deren Erblichkeit. Die Einwilligung beruhte oft auf ihrer Selbstgef/illigkeit, sic konnte 
aber auch dutch den Eigensinn und die Egozentrizit/~t behindert werden. Die Schwach- 
sinnigen waren unfiihig zur Einsicht in die Notwendigkeit der Unfruchtbarmachung 
oder es fiberwogen bei der Ablehnung rein geftihlsm~l~ige Widerst/inde. Diese wegen 
ihrer hemmungslosen Fortpflanzung rassenhygieniseh Gefi~hrliehsten waren also am 
wenigsten zur Unfruehtbarmaehung bereit. Mit aussehliel]lieh freiwilliger Sterili- 
sierung wfirde man also eugelfische Ziele nicht erreichen. Kresiment (Berlin). 

�9 Scheurlen, Wolfgang: Die ~irztliche Begutaehtung der Ehcstandsdarlehens- 
bewerber. (Ver~ff. Volksgesdh.dienst, Bd. 52, H. 6.) Berlin: Richard Schoetz 1939. 
78 S. RM. 3.--. 

Auf Grund der Erfahrungen, die in 1500 Begutaehtungsfiillen des Reichsgesundheits- 
amtes gesammelt werden konnten, entwickelt Verf. die Forderungen, die an die Ge- 
w~hrung eines Ehestandsdarlehens gekntipft werden mfissen. Besonders liiftt sich Verf. 
angelegen sein, den Sinn des Ehestandsdarlehns und damit den Begriff der Eheeignung 
klarzustellen. Vielfachc Erfahrungen aus widerspruchsvollen Begutachtungcn lassen 
erkennen, dal~ oftmals die Bedeutung des Ehestandsdarlehens als ausdrfickliehe F6rde- 
rung erwttnschter Ehen verkannt wird und vielfaeh Unklarheit fiber den Unterschied 
zwisehen Eheeignung und Ehetaugliehkeit besteht. Zuzustimmen ist dem Verf., 
wenn er hervorhebt, da~ eine ablehnende Stellungnahme gegeniiber einem Darlehens- 
antrag nieht als naehwuchsverhfitende Magnahme angesehen werden kann. Eine groBe 
Zahl yon Einzelfgllen, die Verf. aus dem Gesamtmaterial herausgreift, verdeutlichen die 
Schwierigkeiten der Begutachtung, aber aueh die M6glichkeit, dieser Schwierigkeiten 
Herr zu werden. Besonders wertvo]l sind dann die Ausffihrungen, in denen der Verf. 
versucht, Grundsiitze ffir die Beurteilung herauszuarbeiten, wobei jeweils absehnitts- 
weise das Vorliegen yon Erbkrankheiten, erblieher Belastung, ansteckender und das 
Leben bedrohender Krankheiten behandelt wird. Somit gibt Veff. im Vorliegenden 
dem Amtsarzt eine wertvolle Hilfe in die Hand, um die oftmals erhebliehen Sehwierig- 
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keiten einer im Sinne des Gesetzgebers sachgem~l]en Begutachtung in Ehestands- 
darlehensf~illen zu fiberwinden. Gi~nther (Wien). 

Dubitscher~ F., und F. Steiner: Spezielle Erbpathologie. Erb- und Rassenpflege. 
( Reichsgesundheitsamt, Berlin u. Med. Univ,-K[in., Leipzig.) Jkurse ~rztl. Fortbildg 30, 
H. 5, 1--17 (1939). 

Verff. geben einen in seiner Kfirze sehr klaren ~berblick fiber den erreichten Stand 
der speziellen Erbpathologie, soweit sie in gesetzgeberischen Mal~nahmen auf dem Ge- 
biet der Erb- und Rassenpflege yon entscheidender Bedeutung ist. Von besonderem 
Interesse sind die Ausffihrungen fiber Rechtsfragen und die Durchfiihrung gesetzlicher 
Bestimmungen. Ein sehr reichhaltiger Sehrifttumshinweis erg~nzt die Ausffihrungen. 

Gi~nther (Wien). 
Miiller, Clemens: Zur Erbtaubhcit. Untersuchungen auf Grund yon 80 Erbgut- 

:achten der Ohrcnklinik Miinster. ~tinster i. W.: Diss. 1938. 12 S. 
Untersuchungsergebnisse yon 80 Erbgesundheitsgut~chten. Scitenverschiedenheit der 

HSrreste ]ieB sich auch bei sicher erblicher Taubheit feststellen, aber kein Fall yon Seiten- 
gMchheit bei erworbener Taubheit. Vestibularisst6rungen HeBen sich bei erblicher Taubheit 
nur gunz vereinzelt feststellen, ein gestSrter Vestibularis spricht mit groger Wahrscheinlichkeit 
fiir eine erworbene Taubheit. " Plachetsky (Berlin). 

Schwarzweller, F.: Statistische Fesflegung yon angeborenen und erbliehen k~rper- 
lichen Miflbildungen. (Orthop. Univ.-Klin., Frank/u~t a.M.) Off. Gesdh.dienst 4, 
A 629~A 644 (1938). 

Verf. hat am Krankengut der Orthop. Univ.-Klinik Frankfur~ a. Main (9950 Kran- 
kengeschichten) 1231 erblieh angeborene, kSrperliche Miltbildungen festgestellt. Nach 
genauer regionaler Einordnung werden die einzelnen Kombinationen der Mil~bildungen 
nntersucht, um evtl. genetische Gemeinsamkeiten festzustellen. Als wesentliehstes 
wird ein vermehrtes Vorkommen dysraphischer Symptome bei der Hiiftluxation, dem 
Klumpfu], den Kyphosen und dem Morbus Little gefunden. 

J. Jgger (tteidelbcrg-Schlierbach).o 
Stork: Zur Pathogenese der angeborenen Hiiftluxation. (33. Kongr. d. Dtsch. 

Orthop. Ges., Gieflen, Sitzg. v. 3.--5. X. 1938.) Z. Orthop. 69,.Beil.-H., 252--268 (1939). 
Zu den verschiedenen Ansehauungen fiber die Ursache der angeborenen ttiift- 

gelenksverrenkung hat Vortragender eine weitere, die mehrere der frfiheren Richtungen 
verbindet, hinzugefiigt. Er vermutet, dug der Erbcharakter nnd eine mechanische 
Einwirkung auf die Frucht das Leiden hervorrufen. Das erbliche Moment soll die 
Luxation nur auf dem Weg fiber eine mechanische Einwirkung hervorrufen k6nncn. 
Eine besondere Bedeutung mif~t er dabei Fruchtlageabweichungen bei. Es entstehen 
so bei Kindern in Steiglage Gesiehtsasymmetricn und ttfiftluxationen oder Schiefhals 
nnd Unterentwicklung einer Hfiftpartie. An die Stelle der angeborenen ttfiftluxation 
rfickt die erbliche Familienanlage zur Steil~lage. Diese Behauptungen wurden an 
50 Stammb~umen dargelegt. Die Ausffihrungen wurden in der Aussprache yon L u x e n- 
b u r g e r  als erbbiologisch g~nzlich unzul~inglich b egrfindet b ezeichnet. Gerstel. 

Graney, Charles M.: Hereditary deforming ehondrodysplasia. Report oi ten cases 
in one family. (Erbliche deformierende Knochenmigbildung. Bericht fiber 10 Fglle in 
einer Familie.) J. amer. reed. Assoc. 112, 2026--2030 (1939). 

Der Verf. beobachtctc in einer Sippsehaft ein gehguftcs Auftreten yon deformie- 
rendcn Knochenmif]bildungen. In einer Geschwistcrreihe yon 8 Geschwistern waren 
4 Briider yon dem Leiden befallen; 2 dieser Brfider hatten noch 2 Kinder mit dem 
gleiehen Leiden. Nachforschungen in der Sippe ergaben, dal] 2 Geschwister des Vaters 
sowie 3 Geschwisterkinder und 1 Enkelkind die gleichen Mif~bildungen zeigten. In 
6 RSntgenbildern werden die auff/illigsten Knoehenmil~bildungen, die vor allem die 
Ulna bzw. den l~adius betreffen, gezcigt. Zehn der Fglle wurden yon dem Verf. selbst 
b eobachtet. Kliniseh bestand meistens eine Verkfirzung oder Verbiegung der yon 
dem Leiden betroffenen Gliedmagen. I-Io]mann (Waldenburg). 
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Bernhart, F.: Familiiire Chondrodystrophie. (II. Univ.-Frauenklin., Wien.) Arch. 
Gyn/ik. 168, 151--163 (1939). 

57aeh einem einffihrenden gesehichtliehen i)berbliek fiber das Krankheitsbild 
der Chondrodystrophie beschreibt Verf. einen in der Wiener Univ.-Frauenklinik beob- 
aehteten Fall yon famili~irer Chondrodystrophie. Es handelte sieh um eine ehondro- 
dystrophische Frau, deren Eltern normal waren und in deren Verwandtsehaf?s kein Fall 
yon abnormem K6rperbau bekann?s ist, die yon zwei normalen M~innern je ein ehondro- 
dystrophisehes Kind bekam, das jeweils dutch Kaisersehnitt entwiekel~ werden mu6te. 
Wenn es sich auch nicht um die klassische Form der Chondrodystrophie handelt, 
so konnten genaue anthropologische und rSntgenologisehe Untersuchungen der Frau 
und ihrer beiden Kinder, deren Ergebnisse ausftihrlich wiedergegeben werden, die 
Diagnose doch genfigend sichern. Verf. besprieht zum SehluB die versehiedenen Auf- 
fassungen fiber die ~tiologie der Chondrodystrophie und meint, dab meehanisehen Mo- 
menten wohl keine urs/iehliehe Bedeutung zuzukommen seheint. Als ausschlaggebend 
seien erbliehe Faktoren anzusehen, durch die der Knorpel in seiner En?swieklung ent- 
seheidend gehemmt werde. Toxine ehemiseher oder bakterieller Natur k6nnten bei 
vorhandener Anlage eine f6rdernde Wirkung ausfiben. Ob Hormone oder Vitamine 
eine Rolle spielen, mfisse dahingestellt bleiben. Uber den Erbgang 1/il~t sich noch niehts 
Endgfiltiges sagen. W/ihrend die Beobachtungen yon F ran k  (normale Frau, ehondro- 
dystrophischer Mann, 4 ehondrodystrophisehe Kinder) und yon K e m 6 n y f f i  (normale 
Frau, chondrodystrophiseher Mann, 8 ehrondrodystrophisehe Kinder) ffir dominanten 
Erbgang spreehen, sind eine Reihe yon F/illen mi?s isoliertem Auftreten bekannt, die 
eher dureh reeessiven Erbgang erkl/irt werden kSnnten. Li~th (Rostoek).o 

Liebenam~ Leonore: Beitrag zum familiiiren Auftreten derBraehydaktylie. (Univ.- 
Inst./. Erbbiol. u. Rassenhyg., F~ank/urt a. M.) Z. menschl. Vererbgs- u. Konstit.lehre 
22, ~ 1 8 ~ 2 7  (1938). 

Verf. berich?set fiber eine Sippe mit geh/iuftem Auftreten von B r a e h y d a k t  yl i  e, 
nnd zwar handelt es sieh in den beschriebenen F/illen sowohl um eine Verkfirzung yon 
Finger- bzw. Zehengliedern als auch um das Fehlen einzelner Glieder. Die ]e?sztere 
Form ist vorherrsehend. Die 6 T6eh?ser aus der Ehe eines braehydaktylen Mannes mit 
einer gesunden, nieht blutsverwandten Frau sind ausnahmslos betroffen. Die Mi6- 
bildung war fast immer symmetriseh naehweisbar. Der Grad der Variabili?s~it, der 
sich im ganzen in sehr m~iBigen Grenzen h~ilt, is?s an den H/inden s?s/irker als an den 
FtiBen. In einigen F/illen besteh?s eine knScherne Verschmelzung zwisehen dem Endglied 
and dem verkfirzten Mittelglied der Finger. Die Verf. h~ilt es ftir wahrseheinlich, dab 
es bier erst nachtr~iglieh zu einer Synostose der ursprfinglieh selbst~ndig angelegten 
Knochen gekommen ist. Der Befund deekt sieh mit den bisherigen Beobaehtungen, 
nach denen die Brachydaktylie als dominantes Merkmal vererbt wird. Die Mani- 
festationssetiwankungen sind, wie sehon die ersten Sippentafeln F a r a b e e s  vermuten 
lieBen, ungewShnlieh klein. Das h~iufige Zusammentreffen der Braehydaktylie mit 
chondrodystrophisehem Kleinwuehs left  die Annahme nahe, dalt die Brachydaktylie in 
einem ursgehlichen Zusammenhang mit der Chondrodystrophie steh?s. Vielleicht handelt 
es sich bei der Braehydakty]ie ohne Kleinwuehs um eine Manifestation von Teilanlagen 
des Genotypus. Aueh in der yon L i e b e n a m  beschriebenen Familie sind 3 Mitglieder, 
und zwar der Vater und 2 TSchter (ZZ) auffallend klein. Bei einem 3. Kind liegt die 
KSrpergrSBe an der unteren Grenze der Camerersehen Durchsehnittszahl ffir das 
betreffende Alter. Allerdings betont die Verf. wenigstens beim Vater, dab er Zwar 
,,klein, aber im ganzen proportionier~" gebaut sei, w/ihrend sie die 16 j/ihrigen Zwillings- 
schwes?sern als ,,kleinwtiehsig, yon gedrungenem KSrperbau" schildert. Der Versuch, 
eine rSntgenologische Kl~rung zu erzielen, ist leider unterblieben. Dies ware um so 
in?seressan?ser gewesen, als die Mutter der Kinder, der GroBvater mfitterlicherseits sowie 
5 Sehwestern dieses Grol~vaters ebenfalls ,,klein und gedrungen" gewesen sein sollen. 
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Weitere F~tlle von Brachydaktylie bzw. Hypophalangie sind in der Sippe nicht 
bekannt. A. Idelberger (Mfinchen).o 

Roemheld, L.: Eineiige diskordantc Syringomyeliezwillinge in einer Familie mit 
gehiiuRen Zwillingen. (I. Med. Klin., Charitd, Berlin.) Nervenarz~ 12, 2~--28 (1939). 

Verf. beschreibt in der vorliegenden Mitteilung das vierte bisher bekannte Paar 
eineiiger Zwillinge mit diskordanter Syringomyelie (abgesehen yon den Knauerschen  
Paaren, fiber welche dieser in K61n 1938 vorlgufig in einer Diskussionsbemerkung 
beriehtet hat), das aus einer (kleinen) Familie mit gehguften (4real) Zwillingsgeburten 
stammt. Verf. sehlieBt aus diesen Diskordanzbefnnden keineswegs auf eine vorwiegende 
Umweltbedingtheit der Syringomyelie, vielmehr denkt er an eine guBerst schwankende 
Manifestation, eine Auffassung, die vor allem auf Grand der bekannten Untersuchungen 
yon N a e h t s h e i m  und Os te r t ag  bei der Kaninehensyringomyelie als weitgehend 
gesiehert gelten darf. K. Thums (Miinchen).o 

Hagen, Karl 0. yon, and Chas. W. Sult jr.: Familial diffuse sclerosis (Pelizaeus- 
Merzbacher disease). A study of two cases in brothers with autopsy in one. (Famili/ire 
diffuse Sklerose, Pelizaeus-Merzbaehersche Krankheit. Untersuchung yon zwei Br~dern, 
mit autoptisehem Befund des einen Falles.) Bull. Los Angeles neurol. Soc. 4, 23--30 
(1939). 

Verff. berichten ~iber 2 F~ille yon diffuser Sklerose, die 2 Brfider betrafen (9 und 
~1/2 Jahre). Das Gehirn des ~lteren Knaben konnte histologisch untersucht werden. 
Auff~llig war bei tier ausgedehnten Beteiligung des Kleinhirnmarks, dab die efferenten 
und afferenten Bahnen nicht degeneriert waren. Daraus ergibt sieh, dab tier ProzeB 
im Mark des Kteinhirns begonnen hat. Auch im GroBhirn~ seheinen die Ver~nderungen 
im Mark zu beginnen und die Rackenmarksdegeneratiogen mfissen als sekundgre Er- 
scheinungen aufgefaBt werden. Ausgenommen werden die seltsamen "Erkrankungen 
extrapyramidaler Bahnen und Faserbiindel. Im mitgeteilten Fall fand sieh die zentrale 
Haubenbahn and der rote Kern beiderseits intakt, w~hrend die entspreehenden Faser- 
systeme im R~ickenmark bereits degeneriert waren. Es mnl] ffir diese Systeme also 
ein prim~rer Zerfall angenommen werden. Wahrscheinlich erkl~ren sieh die athetoiden 
Bewegungen des Kranken aus der Erkrankung der letztgenannten Bahnen. DSring.o 

Biekenbach: Uber die Vererbnng der BereitschaR zur Eklampsie. (Univ.-Frauen- 
klin., GSttingen.) Geburtsh. u. Frauenheilk. 1, 116--120 (1939). 

Von 39 Frauen mit Eklampsie, die yon 1930--1935 in tier GSttinger Frauenklinik 
gelegen batten, gaben 4 an, dait noch 1 oder 2 weitere Fglle in der Familie bekannt 
seien. Da sonst nnr 0,12--0,16% aller Geburten dutch Eklampsie kompliziert werden, 
ist aus tier Familienh~ufung zu schlieBen, dab gleiehe Anlteneinfliisse oder gleiehe Erb- 
anlagen alas Auftreten yon Eklampsie begiinstigen. Verf. teilt 3 Sippen mit, in denen 
auBer mehreren Fs yon Eklampsie eine auffgllige H~ufung yon Nierenkrankheiten 
and vorzeitigen Schlaganf~llen zu finden ist. Verf. nimmt an, dab die erkrankten Frauen 
auf der Grundlage einer ererbten Bereitsehaft auf die Schwangerschaft mit einer Toxi- 
kose reagierC haben. L~th (Rostock).o 

Bickenbach, W.,  und Ft. Kriining: Uber die Beteiligung von Erbanlagen beim Zu- 
standekommen der Eklampsie. (Univ.-tZrauenklin., G6ttingen.) Z. menschl. Vererbgs- 
u. Konstit.lehre 23, 113--125 (1939). 

Die famih~re H/iufung yon Eklampsie ist seit !angem bekannt. Um zu entseheiden, 
ob diese Hiiufung noch mit dem Zufall erkl~rt werden kann, wurden mit ttilfe einer 
ebenso einfachen wie sinnreichen Methode (Mfinzer) die im Schrifttum mitgeteilten 
und die an der GSttinger Klinik gemachten famili~ren Beobaehtungen auf die Zufalls- 
verteilung der F/ille untersueht. Es ergab sieh, dab die gefundenen tt~ufungen der 
Eklampsie bei den Mfittern und Schwestern nieht auf einer zuf/illigen Verteilung 
beruhen k5nnen. Die F/~lle treten also nicht unabh/~ngig voneinander auf. Es w~re 
nun noeh zu entseheiden, ob anlagem~ige oder umweltm/~$ige u diese 
Zusammenh/inge bedingen. Methode der Wahl wiire hier die Zwillingsforsehung. Aber 
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auch mit I-Iilfe des Studiums von Stammbiiumen lgl]t sieh das Problem studieren. In 
der vorliegenden Arbeit werden 3 Familien mitgeteilt, bei denen gleiehe Umweltein- 
fltisse befriedigend ausgesehlossen werden konnten. Es ist vielmehr die Vererbung 
einer besonderen Krankheitsbereitsehaft anzunehmen. Fiir eine solehe spricht die 
1rerteilung der Eklampsiefiille, der augerordentlieh ghnliehe Krankheigsverlauf sowie 
das Auftreten verwandter Leiden, Nierenkrankheiten und vorzeitiger Sehlaganfglle 
aueh bei Niehtsehwangeren. Man kann also vermuten, dab die erkrankten Frauen 
auf der Grundlage einer ererbten Bereitsehaft auf die Sehwangersehaft und andere 
Augeniaktoren mit einer Toxikose reagiert haben. - -  Diese Ergebnisse, so einleuchtend 
sie sind, mtissen noeh dutch erbstatistisehe Untersuehungen sowie vor allem mit Hilfe 
tier Zwillingsforsehung naehgeprfift werden. Luxenburger (Mfinchen). o 

Anatomie. Histologie. ( Nlikvoskopische Technik.) Entwlcklungsgeschichte. 
Physiologie. 

Sturm, Falkmar: Neue Beobachtungen mit Hilfe der Intravitalmikroskopie. (Zod. 
Inst., Dtsc~. Univ. Prag.) Biol. generalis (Wien) 14, 55--84 ll. 145--178 (1938). 

Die Lumineszenzmikroskopie wurde vor allem angewendet, um das Eindringen 
bestimmter fluoreszierender Farbstoffe in die Gewebe und die prim~ren Stellen der 
Abscheidung , besonders der Lymphwege m~d der Nieren, zu erfassen. Dazu wurde 
eine etwas vereinfachte Apparatur naeh E l l i n g e r  und H i r t  benutzt (auffallendes Licht 
ohne Opakilluminator, binokulares Mikroskop). Versuchstier war Salamandra maeulosa, 
aul3erdem FrSsehe und Kaulquappen (Narkose mit ~thylurethan). Injiziert wurde K- 
bzw. Na-Fluoreszein als saurer und Trypoflavin als basiseher Farbstoff. Bei F~rbung 
aus der LSsung erscheint der Farbstoff zun~chst in den Interzellularen der Epidermis 
und erst einige Zeit spgter im Kern und darauf erst im Plasma. In einem Falle f~rbten 
sich ,,Flaschenzellen" besonders intensiv. Bei Salamanderlarven trat  eine Anfi~rbung 
der Epithelzellen erst ein, wenn diese mit ~therwasser narkotisiert wurden (nieht da- 
gegen mit ~thylurethan). Aul3erdem wurde mit ttilfe einer besonderenMikroinjekti0ns- 
vorrichtung Farbstoff in das Herz injiziert. Danach trat  1 Minute sparer Farbstoff an 
einer Stelle eines Capillargef~l]es der Kopfunterseite diffus zwisehen den Zellen in das 
Gewebe tiber, urn bier innerhalb yon 20--30 sec (bzw. bis zu 20 rain) zu verschwinden. 
Nach etwa 30 rain f~rbten sich die Gallencapillaren der Leber an. GewShnlieh wurde 
dann der Farbstoff durch den Darm ausgeschieden. Nach etwas mehr als 1 Stunde 
I~rbte sich ~iberdies das Knochengeriist mit Kaliumfluoreszein besonders im Bereieh 
des Periost an. Weiterhin werden F~rbungsbilder, vor allem der Austritt yon Farbstoff 
aus den venSsen Absehnitten der Bluteapillaren, bei direkter Vitalf~rbung yon Kaul- 
quappen in einer L6sung yon Alizarin in Urotropin bzw. Harnstoff besehriebenl Bei 
Seh~digung treten zahlreiehe Leukoeyten aus den Venen aus. Allylverbindungen 
(Allylamin und AIlylf0rmiat) fiihrten zu einer Stoekung des Blutkreislaufs in den be- 
fallenen Bezirken und zu einem starken Austritt yon Serum aus den Cai0illaren (nieht 
dagegen aus den grSl3eren Blutgef~l~en), wobei nieht zu entseheiden war, ob das ange- 
f~rbte Blutplasma inter- oder intrazellul~r aus den Capillarendothelien austritt. Durch 
die Allylwirkung kommt es bald Zu einer st~rkeren Farbstoffanreieherung in den Lymph- 
gef~l~en und -spalten, was besonders gut in der Leber, weniger an der Niere zu beob- 
achten ist. Naeh l~ngerer Untersuehungsdauer fs sieh bei geseh~digten Tieren 
weiterhin die Kupf fe r schen  Sternzellen in der Leber. In dem 2. Teil werd@n die Be- 
funde auf Grund der K ellerschen Ansehauungen yore Standpunkt der Bi0elektro- 
statik aus er6rtert. E. Ries (Leipzig).~ 

Strughold, H.: Die medizinisehen Probleme in der Substratosph~ire. (Lufl/ahrtmed. 
Forsch.-Inst., Reichslufl/ahrtministerium, Berlin.) Dtsch. reed. Wschr. 1939 I, 281--285. 

Der Vortrag gibt einen ~berblick tiber die mit I-Iflfe der fortlaufenden l~eflexschreibung 
gewonnenen wichtigen Erkenntnisse der H6henwirkung. Die GrN]e des Patellarreflexes ist 
ein sehr empfindlicher Indicator ffir O2-Mange]. Bel einer Steiggeschwindigkeit in der U- 


