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Volksgenosse verpflichtet, bei Ungl~cksf~lten oder Not die nach gesundem Volks- 
empfinden gebotene Hilfe zu leisten, insbesondere der polizeilichen Aufforderung zur 
Hilfeleistung naehzukommen, und wenn er der  Aufforderung ohne erhebliehe 
eigene Gefahr und ohne Verletzung anderer wiehtiger Pfliehten geniigen kann (Straf- 
androhung mit Oefiingnis bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe). Dabei verlangt der Gesetz- 
geber natiirlieh keinen bis zur Selbstaufopferung gehenden Heroismus. Es wird dann 
noch Bezug genommen auf die Leitss ffir ein neues Strafrecht yon Reiehsminister 
Dr. F r a n k  und an einigen Beispielen kurz die gestellten Fragen zu beantworten ver- 
sncht. Jungmichel ( GSttingen). 

Der Arzt im Straflenverkehr. Ist der Arzt bei dringenden Krankenbesuchen an die 
Verkehrsvorschriften gebunden? Z. ~rztl. Fortbildg 37, 371 (1940). 

Die bekannte grundss Entseheidung des OLG. Miinchen yore 7. VIII. 1939 
hat ausdriicklieh festgelegt, dab aueh bei dem eiligsten Krankenbesnch der Arzt bei 
ungiinstigem Wetter und schlechten StraBenverh~ltnissen so vorsichtig fahren muB, 
dab ihm ein rechtzeitiges und geniigendes Ausweiehen mSglieh ist. Bei pfliehtms 
Giiter- und Pflichtenabw~igung habe er nicht zu der Annahme kommen kSnnen, er dfirfe, 
um das Leben der Kranken zu retten, das Leben anderer aufs Spiel setzen, indem er 
die Verkehrsvorschriften nicht beaehte. Auch sei im vorliegenden Falle die verkehrs- 
widrige Fahrweise des Arztes nieht geeignet gewesen, der Kranken schnell ttilfe zu 
bringen, -- Es wird dann noeh die alte Weisheit Till Eulenspiegels erws dab der 
langsam Fahrende das Ziel oftmals eher erreieht als derjenige, der blind drauflos fs 

Jungmichel (GSttingen). 
Beeker, W.: Die Beseitigung des Begriffs ,,Berufsfahrer". Med. Welt 1940, 748 

bis 749. 
Durch die am 16. IV. 1940 in Kraft getretene Verordnung des Ministerrats flit 

die Reiehsvertddigung yore 2. IV. 1940 (RGB1. I, S. 606), die ein Teilstiiek der in 
Aussicht genommenen Erneuerung des Strafreehts vorausnimmt, ist die strafrechtliehe 
Sonderbehandlung der yon einem Berufsfahrer fahrls versehuldeten KOrper- 
verletzung beseitigt worden. Der Grad der Fahrl~ssigkeit, die im Verkehrsleben an 
den Tag gelegte Riicksichtslosigkeit oder gar eine an Vorsatz grenzende Frivolit~t oder 
das leichte Versehen, das bei entsehuldbarer Ubermiidung naeh hatter Berufsarbeit 
zuriiekzufiihren ist, die Art des angerichteten Schadens, der ]eichtsinnigerweise vor 
oder bei der Fahrt genossene Alkohol und nicht zuletzt die Gefs der Allgemein- 
heft, die in dem Verhalten des Verkehrssfinders zum Ausdruek kommt, sind heute die 
entscheidenden Gesiehtspunkte bei der Benrteilung eines Verkehrsunfalles; KSrper- 
verletzungen aller Fahrer werden daher naeh gleichen MaBstaben beurteilt. Grund- 
ss ist die Strafverfolgung auf A n t r a g  beibehalten, es sei denn, dab die Straf- 
verfolgungsbehSrde wegen des besonderen 5ffentlichen Interesses ein Einsehreiten yon 
amtswegen fiir geboten erachtet (z. B. Trunkenheit am Steuer, einschls Vorstrafen, 
Erregung der 0ffentliehkeit, niedrige Gesinnung des schuldigen Fahrers usw.). Die 
Strafvorsehriften gegen die Flueht bei Verkehrsunfs sind erweitert (der neue w 139 a 
RStrGB.); Strafandrohung: his zn 2 Jahren Gefangnis oder mit Haft und mit Geld- 
strafe oder eine dieser Strafen. Strafbar macht sieh auch derjenige, der zwar Namen 
und Fahrzeugnummer feststellen ls sich aber der Blutalkoholprobe oder der Nach- 
priifung des Zustandes seines Fahrzeuges dutch die Flucht entzieht. Aueh ist Ver- 
sch~irfung der Strafe, in besonders schweren Fallen sogar Zuchthausstrafe, m6glieh. 
Die in derartigen Fallen friiher bestehende MSgliehkeit, durch Meldung bei tier Polizei 
am Tage naeh dem Unfall der Strafe wegen Fahrerflueht zu entgehen, ist in Wegfall 
gekommen. Jungmichel (GSttingen). 

Vererbungswissenscha[t und llassenhygiene. 
Grosset, Otto: Anatomisehe Grundlagen der Individualit~t. Forseh. u. Fortsehr. 

16, 214--216 (1940). 
Verf. gibt einen Uberbliek fiber Variet~itenbildung innerhalb der Phylogenese des 
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Menschen unter Berticksiehtigung erbbiologischer Gesichtspunkte. Besondere Be- 
rticksiehtigung findet die bedeutsame Arbeit yon Ki ihne fiber die ,,Zwillingsw~rbel- 
s/iule", in der wohl zum ersten Male in einwandfreier Form die V~riet~tenbildung an der 
Wirbels~ule und ihrem Muskelapparat naehgewiesen wurde. Verf. sieht darin einen 
Beweis yon dem Vorhandensein einer phylogenetisch gerichteten Mutation und kommt 
unter Anffihrung weiterer Tatsaehen zu der Uberzeugung, dal3 auch die yon E lmer  
vertretene Orthogenesis flit den Mensehen Gtiltigkeit besitzt. GSllner (Berlin). 

Klare, Kurt: Die Bedeutung der Rasse fiir die Konstitutionsforsehung. Dtseh. med. 
Wsehr. 1940 l, 544--545. 

Zur Erforsehmag der kSrperliehen Verfassung bietet das funktionelle Verhalten des 
Individuums den besten und far die praktisehe Medizin -- sowohl ffir das ldndliche 
wie far das Erwachsenenalter -- gangbarsten Weg. Bei der Entstehung der verschie- 
denen Menschenrassen hat sieh auf dem Wege der Auslese innerhalb dieser kleinen 
Rassen ein bestimmter Konstitutionstyp ausgebildet. Der Konstitutionstypus, der 
sieh der Umwelt mit ihren mannigfachen Einflfissen (Klima, Bodenverh/iltnisse, Er- 
n~hrungsweise usw.) am besten anpassen konnte, hat sieh stetig welter entwickelt. 
Andere Konstitutionstypen, die den ]eweitigen Umwelteinfliissen nieht gewaehsen waren, 
werden ausgemerzt. Dutch die Rassenmisehung der letzten Jahrhunderte ist der ein- 
heitliehe Konstitutionstypus der einzelnen Rassen mehr und mehr verlorengegangen. 
Der morphologisehe Konstitutionstyp (Habitus) ist mehr oder weniger zugleich Aus- 
druck eines Rassenmerkmals. Die physiologiseh und funktionellen Konstitutions- 
eigensehaften sind nicht so eng mit den Rasseneigensehaften vermischt mad unterliegen 
dureh Rassenmischung einer gr61~eren Abwandlung. Bei der Betrachtung und Unter- 
suchung der Znsammenhi/nge zwisehen Konsdtution und Krankheit mul~ auch die Rasse 
berfieksiehtigt werden. Bei den einzelnen Rassen Sind rassisch-konstitutionelle Gesetz- 
m/il3igkeiten anzunehmen. Bei den europiiischen Rassen, nordisehe, fiilische, westisehe, 
dinarisehe, ostische und ostbaltisehe Rasse ist bei gleiehen Reizen die Reaktionsweise 
versehieden. Der Begriff des Normalen ist niehts Einheitliehes. Der Farb- oder Pigment- 
charakter (Komplexion) spielt bei der Charakterisierung der Rassen und der versehie- 
denen Konstitutionen eine Rolle. Der Farbeharakter ist genau zu analysieren und neben 
der Farbe noeh die Besehaffenheit der Haut und der Haare zu brficksichtigen. Die Haut- 
besehaffenheit ist ein charakteristisehes Rassenmerkmal, aber aueh eins der wiehtigsten 
charakteristisehen Konstitutionsmerkmale, in gewisser Hinsieht der Spiegel der indivi- 
duellen I{eaktionsbereitsehaft. Jahrelange Beobaehtungen und Untersuehungen fiber 
die Zusammenh/inge zwisehen Rasse, Konstitntion und Krankheit wies den Verf. auI 
die Bewertung der Haut als Ausdruek yon Konstitution nnd Rasse. Naeh Lenz er- 
kranken Mensehen mit heller Haut selten an einer Lungentuherkulose. Die ,,helle I-Iaut" 
stellt nieht einen Sehutzfaktor gegen die Phthise dar, sondern ist das Merkmal einer 
Konstitution. In Gegenden, in denen nordisehe, fglisehe und ostbaltisehe Mensehen 
nebeneinander wohnen, wie z. B. in den rassiseh vollkommen durchmisehten Industrie- 
bezirken und in den Landbezirken 6stlieh der Elbe, besonders in Mecklenburg und Pom- 
mern sind die rassischen Merkmale als Grundlage far die verschiedenen Konstitutionen 
genauestens festzulegen und zu analysieren. Harder (St. Andreasberg).o 

Lorentz, Friedrieh H.: Neue Konsiitutionstypen des Kiirperbaus. Dtseh. reed. 
Wsehr. 1940 I, 628--629. 

Verf. weist auf Ltieken in der K6rpertypeneinteilung naeh K r e t s e h m e r ,  nach 
Bezeiehnung des Amtes far Volksgesundheit und naeh anderen Sehemen hin und 
sehliigt 4 Typen vor, den N-Typ gleieh Normaltyp, harmoniseh in allen Teilen gebaut; 
den S-Typ gleieh Schwertyp, Muskelathlet oder Fettmenseh bzw. beides; den L-Typ 
gleich Leiehttyp, muskelsehwach oder unt'erern~Lhrt und den U-Typ gleich Ungleiehtyp, 
das ist tier ungleiehe hzw. ~symmetrisch gebaute Menseh. Diese Typen g]iedern sich 
wieder in Uiitertypen auI, so soll nach den Vorsehlggen des VerI. beim S-Typ der 
Sm.-Typ: Muskelathlet mit sehweren Knoehen, aber ohne Fett; der Sf.-Typ, d. i. der 
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Fettmenseh; der Smf.-Typ, d. i. der Muskelathlet mit starkem Fettansatz und der 
Sfm.-Typ, d. i. der Fettmensch mit guter Muskulatur unterschieden werden. Beim 
U-Typ gibt es 8 Unterabtei!ungen, bei denen eine besonders starke Entwicklung der 
Arme, der Beine, ein Zurtickbleiben der geistigen Entwicklung, die KSrpermal~e und 
das Vorhandensein yon Verbiegungen yon Skeletteilen als Einteilungsgrundsatz eine 
Rol]e spielen: Die Einteilung hat den Vorteil, da~ sie ged/ichtnisms gut zu behalten 
ist und dal~ man sich bei der Durchsicht yon Karteien wohl auch ganz gut eine un- 
gefs Vorstellung von dem Habitus des Untersuchten machen kann, ohne ihn per= 
sSnlieh zu sehen. (Bei den bisherigen Einteiiungen war dies nieht gut m6glieh, weft 
es allzu viele l)bergangsformen gab. Der Ref.). B. MueUer (Heidelberg). 

�9 Roessle, Robert: Die pathologisehe Anatomic tier Familie. Berlin: Julius Springer 
1940. VIII,  352 S. u. 96 Abb. RM. 28.20. 

Verf. hat sich als erster der sehr begriiflenswerten Aufgabe unterzogen, an grSgerem 
Material -- 2495 Fglle -- der Erblichkeit yon Baubesonderheiten der inneren Organe, 
Variet/~ten und Mif~bildungen der Eingeweide dutch unmittelbaren Vergleich des 
anatomisehen Befundes bei Blutsverwandten gelegentlieh tier Sektionen bei Massen- 
und Mehrfachtod in Familien naehzugehen. :in den Xreis der Untersuchten wurden 
nicht nur Blutsverwandte, sondern auch die Ehegatten einbezogen, um auch einen 
Einblick in die fiberindividuellen Krankheiten zu gewinnen, die nieht allein dutch 
Blutsverwandtsehaft, sondern durch die famili/ire Verbundenheit iiberhaupt mitbe- 
dingt werden. Naeh einer kurzen kritischen allgemeinen Besprechung der Sektions- 
protokolle wendet sieh Verf. gleich der eigentlichen Aufgabe zu. In einem ersten Tel[ 
wird fiber die anatomische Untersuehung yon 107 Zwillingspaaren, in einigen Sonder- 
f.illen daneben fiber die Sektion der Mutter berichtet. Der folgende Tell behandelt 
die ,,pathologische Anatomic der Ehegatten". Die Sektionsprotok011e werden ver- 
glichen in bezug auf Arteriosklerose, Nephritis, Coronarsklerose, Sehrumpfniere, 
Endokarditis, Emphysem, Krebs, Kropf, Syphilis, Tuberkulose und Steinbildungen. 
Der bei weitem umfangreiehste dritte Tell behandelt die ,,pathologisehe Anatomic 
der Blutsverwandten", die mit der Gruppe der identisehen Zwillinge die teilweise 
identischen Veranlagungen, mit den Ehegatten Lebensart, ~ahrung, die /tul~eren 
Geschehen usw. gemeinsam haben. Hierbei wird unterteilt in die Krankheiten der 
versehiedenen Organe und Organsysteme und innerhalb dieser Gruppen wieder in 
die Verwandtschaftsverh/iltmisse der Sezierten. In den zusammenfassenden Erw/igungea 
komrat Vel'f. zu dem Schlu$, dal~ ,,fiir die Mehrzah] der h~ufigen, also praktisch wieh- 
tigen Krankheiteu der BeweJ.s ffir den Grad der Erbliehkeit noch erbracht werden 
mu~". Er warnt vor einer Uberseh/itzung der erbliehen Belastungen fiir die Volks- 
gesundheit und erkl/irt: ,,Die sozialbedingten Krankheiten, die Seuchen und die Selbst- 
zerstSrung der Menschen dureh Genu~ und instinktlose Lebensweise sind als VSlker- 
fressende D/imonen st/irker als die D/~monen der Erbkrankheit." -- Mit seinen Unter- 
suehungen hat Roess le  ein Gebiet erschlossen, auf dem noch wenig Vorarbeit geleistet 
ist, das abet ffir den Erbforscher zweifellos von grSl~ter Bedeutung ist. Svhiitt. 

�9 Haudbueh fief Erbbioiogie des Mensehen. Hrsg. v. fiiinther Just. In Gemeia- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange "~'. Bd. 4. Erbbielogie und Erbpatho- 
logie k~rperlieher Zustiinde und Funktionem 2. Iunere Krankheiten. TI. 1 u. 2. Berlin: 
Julius Springer 1940. XXIII ,  1272 S. u. 397 Abb. RM. 210.--. 

Albrecht, W.: Erbbiologie und Erbpathologie des 0hres und der oberen Luftwege. 
S. 1--95 u. 51 Abb. 

Das Bueh erh~It seine besondere Note dutch die klare Stellungnahme des Verf. 
zu den Problemen, wozu ihn seine eigenen bedentenden Forsehungsergebnisse berech- 
tigem Scheurlen (Crai[sheim). 

�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. 6;iinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange ~'. Bd. 4. Erbbiolegie und Erbpatho- 
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logie kiirperlieher Zust~inde und Funktionen. 2. Innere Krankheiten. T1. I u. 2. Berlin: 
Julius Springer 1940. XXIII,  1272 S. u. 397 Abb. RM. 210.--. 

Diehl, K.:ErbbiologieundErbpathologiedesLungenapparates. S. 96--192u.51Abb. 
Setion bei der Bespreehung der normalen und angeboren-krankhaften Form des 

Brustkorbes ergeben sieh Tatsaehen, die fiir eine Beeinflussung dureh Erbfaktoren 
spreehen. So ist die s Form des Brustkorbes bei erbgleiehen Zwillingen wesentlieh 
/ihnlieher als bei erbverschiedenen. Auch die Vitalkapazit~t ist yon erbliehen Gegeben- 
heiten ebenso abhangig wie die abnormen Lungenlappen oder das famili/ir geh~ufte 
Vorkommen des Azygoslappens. Weiterhin sind die Bronchiektasen sicher angeboren. 
Der gutartige Spontanpneumothorax ist eine Folge yon angeborenen Entwicklungs- 
hemmungen. Grol3e Arbeit ist auf die Frage des Einflusses yon Erbfaktoren auf die 
Lungentuberkulose gewendet worden. Es kann allerdings noch nicht yore Vorhanden- 
sein eines Beweises far die Existenz eines erblichen Locus minoris resistentiae gesprochen 
werden. Die Krankheitsentwieklung wird aber entscheidend yon erbliehen Gegeben- 
heiten beeinflu•t, die Reaktion des befallenen Individuums auf das tuberku15se Virus 
ist yon der genotypischen Struktur abhangig. Ferner ist das Einwirken yon Erbfaktoren 
bei der Entstehung postprimarer Tuberkulosever/inderungen gesichert. Wenn in ge- 
wissen Familien die Sehwindsucht entweder ausgesprochen bSsartig oder mit deutlieher 
Neigung zur Heilung verl/iuft, so ist hier ein erblicher Einflu$ naehgewiesen. Es ist 
sicher, da~ bei Naehkommen mit doppelter elterlicher Belastung die Erkrankungs- 
h/~ufigkeit doppel~ so gro$ ist als bei einfacher Vorbelastung. Der Vererbungsmodus 
mull als dimer bezeichnet werden. Auch bei der Staublungenerkrankung gibt es au$er 
der allgemeinen Empf/inglichkeit gegeniiber dem kieselss Staub else be- 
sondere I-Iinfalligkeit auf erblicher Grundlage. Gerstel (Gelsenkirchen). 

�9 ltanflbueh der Erbbiologie des Mensehen. ltrsg, v. {]anther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange j'. Bd. 4. Erbbiologie und Erbpatho- 
logie kiJrperlieher Zust~inde und Funktionen. 2. Innere Krankheiten. T1. 1 u. 2. Berlin: 
Julius Springer 1940. XXIII,  1272 S. u. 397 Abb. RM. 210.--. 

Giinsslen, M, K. Lambreeht und M. Werner: Erbbiologie und Erbpathologie des 
Kreislaufapparates. S. 193--309 u. 36 Abb. 

Die Verff. haben sich die Aufgabe gestellt, das gesamte Sehrifttum, das nur irgend- 
wie zu Fragen des Kreislaufapparates Stellung nimmt, zu sammeln und yore erbbio- 
logischen und erbpathologischen Standpunkte aus zu verwerten. Das ist ihnen aueh 
gelungen. Der umfangreiehe Stoff wird eingeteilt in 4 grol]e Abteilungen: I. Normale 
morphologische und physiologische Eigenschaften, II. die kongenitalen MiSbildungen 
des tterzens, III. die fibrigen Erkrankungen des Herzens, IV. die Erkrankungen des 
Gef/il~systems. Im allgemeinen kann mit den Autoren gesagt werden, da$ es ffir alle 
morphologisehen und physiologisehen Vers am Herzen, sowie aueh Iiir die 
Erkrankungen des Herzens und der Gef/il~e als sicher angenommen werden kann, dal~ 
stets eine konstitutionelle Bereitschaft, bei der eine gewisse erbliehe Veranlagung eine 
nieht unwesentliche Rolle spielt, zugrunde gelegt werden kann. So liegt z. B. der Arte- 
riosklerose mit groSer Wahrscheinlichkeit eine ererbte krankhafte Reaktionsbereitsehaft~ 
zugrunde, die im Verein mit den zahlreiehen seh/idlichen Einwirkungen, die im Verlaufe 
des Lebens hinzutreten, zur Krankheitsmanifestation iiihrt. Mit Hilfe yon genauea 
Sippenuntersuehungen und tier Zwillingsforschung kommen die Autoren zu dem SehluJ], 
dal] ffir die meisten Erkrankungen des Herzens und des Gef/il]apparates der einfach 
dominante Erbgang angenommen werden kann. Kinzl (Berlin). 

�9 IIandbueh tier Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange ~'. Bd. 4. Erbbiologie und Erbpatho- 
logie kiirperlieher Zustiinde und Funktionen. 2. Innere Krankheiten. T1. 1 u. 2. Berlin: 
Julius Springer 1940. XXIII,  1272 S. u. 397 Abb. RM. 210.--. 

Euler, II., unfl R. Ritter: Die Erbanlagen fiir Gebil] und Ziihne. S. 527--560 u. 20 Abb. 
Im einzelnen werden yon den Verff. die Anomalien der Zahnzahl, die Vererbung 
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der Zahn- und Wurzelzahl, der Kronenform und der ZahngrSl~e behandelt. Es werden 
die Schwierigkeiten gerade ffir die Erforschung der normalen, aber auch der patho- 
logisehen Zust~nde an den Zs hervorgehoben, da dutch den Kauakt, dutch Caries 
und dureh Unfglle die Unversehrtheit der Z~hne nur yon kurzer Dauer und ftir Erb- 
studien nur wenig geeignet sei. Unm5glich seien Familienstudien, da die Eltern und 
erst recht die Gro~e!tern einen Teil oder alle Zghne eingebfi~t h~tten. Zu einem grol~en 
Teil stiitzten sieh die Verff. daher aueh auf die Kreuzungsergebnisse zwisehen Sch~fer- 
hnnd und Boxerhfindin. Soweit Untersuehungsergebnisse bei Menschen vor]iegen, 
insbesondere Zwillingsuntersuchungen, konnte das Mitwirken erblicher Faktoren nach- 
gewiesen werden. Ffir die Vererbung der Zahngr51~e und der Kronenform wird auf 
Grund der Tierversuehe ein intermediarer Modus angenommen. Fiir die Zahnearies 
konnte ein absehliel]endes Ergebnis nicht angegeben werden. Peristatischen Momenten, 
vor ahem der Ern~hrung, werde wahrseheinlieh entscheidendere Bedeutung beigemessen 
als Vererbungsfaktoren. Es wird aber durehaus die M5glichkeit offengelassen, dal~ 
es sowohl eine vererbbare Cariesresistenz wie auch eine erhShte Cariesanfglligkeit 
geben mfisse. Auswahlsfreie Zwillingsuntersuehungen seien dringend zu fordern. Ffir 
die Bil~anomalien wird, soweit erbliche Faktoren anzunehmen seien, ebenfalls auf 
Grund der Tierversuehe der intermedi~re Vererbungstyp angenommen. Die Stellungs- 
anomalien der Ziihne seien zum Tell sicher peristatisehen Ursprungs. Ein gewisser 
Prozentsatz habe abet genotypischen Charakter. Ffir den Erbgang des Diastemas wird 
Dominanz mit Manifestationssehwankungen angenommen. Ho]mann (Waldenburg). 

�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange "~'. Bd. 4. Erbbiologie und Erbpatho- 
logie k~rperlieher Zusfiinde und Funktionen. 2. lnnere Krankheiten. T1. 1 u. 2. Berlin: 
Julius Springer 1940. XXIII,  1272 S. u. 397 Abb. I~M. 210.--. 

Lehmann, W., und R. Ritter: Erbpathologie der Lippen-Kider-Gaumenspalten. 
S. 561--580 u. 11 Abb. 

Eingehender Bericht fiber den derzeitigen Stand der Forschung, demzufolge die 
Erbanlage bei der Entstehung der Lippen-Kiefer-Gaumenspalten sicherlich die eht- 
scheidende Rolle spielt. In den meisten F~llen dfirite ein unregelm~l~ig dominanter 
Erbgang in Frage kommen, v. Neureiter (Hamburg). 

�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange "~'. Bd. 4. Erbbiologie und Erbpatho- 
logie k~rperlicher Zusfiinde und Funktionen. 2. Innere Krankheiten. T1. 1 u. 2. Berlin: 
Julius Springer 1940. XXIII,  1272 S. u. 397 Abb. RM. 210.--. 

ttanhart, Ernst: Erbpathologie des Stoffweehsels. S. 674--823 u. 54 Abb. 
Unter den einzelnen St5rungen des Stoffweehsels werden besonders eingehend die 

erbliehen Faktoren bei den versehiedenen Fettsuchtformen und der Diabetes besproehen. 
Die aul]erordentlieh sorgfiiltige Bearbeitung zeigt, wie wenig wit in Wirkliehkeit fiber die 
letzt~n Ursaehen dieser Leiden wissen. Uberall ergeben sich grol]e Fragen, die noeh der 
Kl~irung warten. Immerhin l~l]t sieh mit grol~er Sieherheit die Vererbung der Fettsucht 
feststellen und auch ffir einige Formen der einfach-reeessive Erbgang als vorherrschend 
annehmen. Dies ist besonders bei der Dystrophia adiposo-genitalis der Fall, w~hrend 
bei der gewShnliehen universellen Fettsueht Dominanz vorliegt. Ganz besondere 
Sehwierigkeiten bestehen noch bei dem Diabetes. Naeh eingehender Bespreehung der 
Theorien des Diabetes und der zahlreiehen Sehwierigkeiten in der Kl~rung der Patho- 
genese des Diabetes wird noeh besonders darauf hingewiesen, dal~ die spate Manifesta- 
tion der Anlage aueh der Zwillingsforsehung und Familienforsehung grSl]te Vorsicht 
auferlegt, Die Zwillingspathologie des Diabetes steht immer noch in den Anf~ngen, 
trotz der vielen bier geleisteten Arbeit. Bis jetzt steht lest, dal3 die eineiigen Zwillinge 
mindestens 3real h~ufiger vSllig konkordant als diskordant bezfiglieh Diabetes sind, 
w~hrend die zweieiigen Zwillinge ann~hernd das entgegengesetzte. Verhaltnis zeigen. 
Besonderheiten finden sieh auch noeh bei den F~fihformen, dem juvenilen Diabetes, er 
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ist rein erblich. Die Wahrscheinliehkeit, zuckerkrank zu werden, ist bei den Kindern 
yon Diabetikern wesentlich hSher als bei der Durchschnittsbev61kerung. Wahrend 
manehe Forseher den Erbgang des Diabetes sis rein reeessiv auffaB~en, mu~ zugegeben 
werden, dab die Neigung der Krankheit, sp~t aufzutreten (zu retroponieren) und immer 
leichter zu werden, eher far eine Dominanz der Anlage spricht. Der einfache recessive 
Erbgang mu$ als der wahrscheinlichste gelten, wobei die M6gliehkeit tier Heterogenie 
zuzugeben und das Vorhandensein yon mindestens 2 verschiedenen Genotypen anzu- 
nehmen ist. Jedenfalls ist von den Geschwistern Zuckerkranker zu verlangen, dab sie 
m5gliehst wenig Nachkommenschaft haben, und dab Diabetiker selber sich der Fort- 
pflanzung v611ig enthalten. Heiraten zweier Diabetiker erfordern als unbedingte Vor- 
aussetzung die Sterilisation. Sehwangerschaften yon Diabetikerinnen sollten in allen 
F~llen unterbrochen werden k6nnen. Bei der Gicht wird ein einfach dominanter Erb- 
gang angenommen. SchlieBlieh werden noch die S~Srungen der Cystinurie und Alkap- 
tonurie sowie der Diabetes insipidus besproehen. Gerstel (Gelsenkirchen). 

�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In fiemein- 
sehalt mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange ~. Bd. 4. Erbbiologie und Erbpatho- 
logic kiirperlieher ZustKnde und 1%nktionen. 2. Innere Krankheiten. TI. 1 u. 2. Berlin: 
Julius Springer 1940. XXIII,  1272 S. u. 397 Abb. RM. 210.--. 

Wehefritz, Emil: Erbbiologie und Erbpathologie des weibliehen Gesehleehtsappa- 
rates. S. 951--993 u. 2 Abb. 

u weist eingangs auf die groi]en L/icken unseres Wissens auf dem Gebiete tier 
Erbbiologie und Erbpathologie des weibliehen Geschlechtsapparates hin und mach~ 
den Yersuch, eine zusammenfassende Darstellung des weibliehen Organismus veto erb- 
biologischen Standpunkt zu geben. Wahrend einer ganz bestimmten Phase des Lebens, 
namlieh ws tier intranterinen Entwicklung, wiirden die endogenen Faktoren f~ir 
das KSrperwachstum yon den exogenen fiberdeckt. (Lage der Frucht, Anteil am Blut- 
kreislauf usw.). Der weiblich determinierten Zelle wohne eine besondere Wachstums- 
und Entwicklungstendenz inne, die yon Beginn der innersekretorischen T~tigkeit des 
Ovars an eine wesentliche Steigerung erfahre. Die Tatsache einer relativ kleinen 
Variationsbreite ffir die Menarche bei den eineiigen, erbgleiehen Zwillingen, die ver- 
haltnismaI)ig hohen Differenzwerte bei allen anderen Gruppen zeigten deutlieh, dal~ 
der Reifungstyp in seiner Anlage erblichen Einflfissen unterliege. Unsere Kenntnisse 
fiber die Typologie der mensnellen Rhythmik oder den zeitlichen Eintritt des Klimak- 
teriums seien noch aul~erst lfiekenhaft. Die Erbbeding~heit der Anlage Bn~stfo~m 
erscheint dem Verf. bewiesen. Bei der Entstehung gutartiger und b6sartiger Tumoren 
der Mamma spiele die erbliche Veranlagung sicher eine groge Nolle. Trotzdem die 
mangelhafte Stillfahigkeit meist Folge einer schleehten Behandlung der Brust in der 
ersten Zeit der Lactation sei, kSnne eine tterabsetzung der Stillfahigkeit in vereinzelten 
Fallen auf einer ererbten Minderwertigkeit der ]3rust beruhen. DaB Alkoholismus der 
Eltern die Stillfahigkeit der TSchter beeintrgchtige, sei sehr unwahrseheinlieh." Die 
Geschlechtsunterschiede, wie sie die fetalen Beeken bereits zeiggen, scien auf die 
Entwieklungstendenz zurfickzuffihren, die den im Sinne .des weibliehen oder mannlichen 
Geschlech~es determinierten Zellen des Embryos innewohne. AuI Grnnd der I~assen- 
nnterschiede, der Familicn- und Zwillingsforsehung k6nne kein Zweifel bestehen, dab 
die Anlage Beekenform erbbedingt sei. Verf. glaubt an die Erbbedingtheit einer 
Rachitisdisposition, einer Krankheit also, welehe die Mehrzahl der engen Becken her- 
vorruft. (Was Ref. unwahrscheinlieh erseheint.) Die erblich bedingte Kopfform erfahre 
dutch den Geburtsverlauf nut cine ganz bestimmte, jedoeh vorfibergehende Konfigu- 
ration. Die bisherige Anschanung der Geburtshelfer, dal] die bleibende Kopfform 
dureh den Gebertsverlauf bedingt werde, sei nicht mehr haltbar. Oh die Anlage 
Sehwangersehaftstoxikose erb~edingt sei, kSnne man nech nickt entseheiden, doch 
denteten Einzelbeobaehtungen fiber familiar gehauftes Vorkommen der Gestosen sowie 
die klinisehen Beobachtungen fiber die Verteilung der erkrankten Frauen auf Erst- 
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nnd Mehrgeb/irende (87,5 : 12,5%) auf eine erbliehe Bedingtheit bin. Nicht alle Mil]- 
bildungen, welehe die Frueht mit auf die Welt bringe, .seien erblich bedingt (Erkran- 
kungen de r  Mutter, diaplacentare Giftwirkung, mechanische Einfltisse). Die Frage, 
ob bei der Entstehung der Eierstoekgesehwtilste eine erbbedingte Anlage mit eine 
R011e spiele, ]asse sich noch nicht beantworten, da vor allem das Beobachtungsmaterial 
fiber famili/ir gehiiuftes Vorkommen und an Zwillingen nieht ausreiehe, um bindende 
Schltisse zu ziehen. Ftir einen Tell der Myomfiille erscheine die Annahme einer erb- 
lichen Anlage gerechtfertigt. Die Frage der Krebsatiologie und somit die Frage der 
u desselben sei noch nicht gekl~rt. Trotzdem mehr Frauen als Miinner an 
Krebs stiirben, iiberrasche die Seltenheit der Berichterstattung fiber Familien mit 
Carcinom der weiblichen Geschlechtsorgane, speziell der Geb/irmutter. Von den 
gewerbliehen Giften, welche Keimschiidigungen auslSsen k5nnten, seien insbesondere 
Nicotin, Blei, Phosphor, Schwefelkohlenstoff, Quecksilber, Arsen, Benzol und seine 
Derivate zu nennen. Bei den StS~ungen in der Fortpflanzungsleistung mfisse man ver- 
schiedene Grade unterscheiden: Von der vSlligen Sterilitii~ f~nden sich fliel~ende l~ber- 
giinge fiber eine tIiiufung yon  Fehl-, Frtih- und Totgeburten bis zur Erzeugung einer 
Nachkommenschait, die zwar lebensfahig, aber konstitutionell minderwertig sei. Was 
die Frage der Keimschiidigung dutch RSntgen- und Radiumstrahlen anbelange, so seien 
dutch zahlreiche Versuche an Pflanze und Tier neue Mutationen, die zu Erbsch~den 
geftihrt hiitten, ausgelSst worden. Viele der erzeugten Mutationen seien ihrer Be- 
schaffenheit nach letaler und semiletaler Natur, abet aueh krankhafte, nicht lebens- 
bedrohende Veriinderungen der Keimmasse wiiren experimentell erzeugt, worden. 
Qualitativ bestehe kein Unterschied zwischen spontan und experimentell erzeugten 
t~enmutationen. Die auf Grund yon Mntationen auftretenden Erbschiiden vererbten 
sich meistens recessiv. Nach dem heutigen Stand der Beobachtungen am Menschen 
lasse sich mit absoluter Sicherheit der Naehweis einer Erbschiidigung naeh Keimdrfisen- 
bestrahlung noch nicht erbringen, sei aueh bei dem recessiven Erbgang der a]lermeisten 
yon den neu entstandenen Mutationen nicht zu erwarten. Die Entstehung yon Erb- 
schiiden dutch Bestrahlung mit RSntgen- und Radiumstrahien miisse aber auch ffir 
den Menschen angenommen werden, weil die Gesetze der Vererbung in gleicher Weise 
ftir die gesamte Organismenwelt gelten. Der verantwortungsbewul]te Gyniikologe 
werde dieser Saehlage entsprechend handeln. Zum Schlul)gibt Verf. Richtlinien ffir 
die praktische Anwendnng der RSntgenstrahlen. Literatur. Rudol] Koch. 

@ Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange ~'. Bd. 4. Erbbiologie und Erbpatho- 
]ogie kfirperlieher Zust~inde und Funktionen. 2. Innere Krankheiten. T1. 1 u. 2. Berlin: 
Julius Springer 1940. X X I I I ,  1272 S. u. 397 Abb. RM. 210.--. 

Wehefritz, Emil: Die Mehrlingsbildung beim Mensehen und ihre Vererbung. S. 1012 
his 1051 u. 1 Abb. 

Der vorliegende Handbuchbeitrag behandelt ersch6pfend und leiehtversts 
den gegenwiirtigen Stand der Mehrlingsforschung. Die hSchsten Prozentzahlen ft~r 
Mehrlinge weisen die nordisehen L~inder auf. Neben einer Abhiingigkeit der Mehrlings- 
hiiufigkeit yon der geographischen Lage des einzelnen Landes besteht eine starke Ab- 
hiingigkeit der Zwillingsgeburten yon der Fruehtbarkeit einer Familie und des je- 
weiligen ganzen Landes. - -  Treten bei der Entwieklung der Zwillinge - -  besonders 
der eineiigen - -  peristatische Momente im extrauterinen Abschnitt der Entwicklung 
mehr zuriick, so spielen sie innerhalb der intrauterinen Entwicklung eine bedeutsame 
Rolle. St6rungsmSglichkeiten der intrauterinen Zwillingsentwicklung sind einmal 
krankhafte Vergnderungen der ersten Anlage, zum anderen vorzeitige Unterbrechung 
der Schwangerschaft. Letztere erfolgt bei EZ. 3real so h~iufig als bei ZZ. Den wahren 
GrSl)enwert yon Zwillingsschwangerschaften kennen wit vermutlich gar nicht, da 
zwischen An]age und Erscheinungsform der Zwillinge eine Diskrepanz besteht. - -  Von 
besonderem Interesse erseheinen im hier gegebenen Rahmen die Forschungsergebnisse 
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fiber die Genese der Mehrlingsschwangersehaft und die Vererbung der Zwillings- 
schwangerschaft. KSnnen ZZ. aus einer Ovulation uniovarialis oder biovarialis oder 
abet unifollicularis entstehen, so bestehen ffir die Entwicklung yon EZ. theoretisch 
2 MSglichkeiten: Einmal kSnnte es sieh urn ein ,,echtes Zwillingsei", also eine zweifache 
Keimanlage des Eies, handeln, zum zweiten kann eine doppelte Embryonalanlage auf 
einfacher Keimblase oder durch Spaltung der ursprfinglichen einfachen Embryonal- 
anlage vorliegen. Bis heute besitzen wit keinerlei Unterlagen tiber die allererste Bildung 
der Eih~ute. Sowohl die ersten Teilungsvorg/~nge des Ovulums als auch die Ent- 
stehung der Eih/~ute liegen noch im Dunkeln. Eine geistvolle Hypothese verdanken 
wit Cur t ius ,  der cytologische Unterlagen tiber die erste Entwicklung des befruchteten 
menschlichen Eies mit der Annahme eines ,,Genes Spaltungsfaktor" in Einklang 
bringt. (Einzelheiten fiber diese Hypothese wtirden den Rahmen einer Besprechung 
sprengen, so da$ auf die Originalarbeit bzw. den Beitrag W e h e f r i t z  verwiesen werden 
mu$.) - -  Die Darstellung der Forschungsergebnisse fiber die Vererbung der Zwillings- 
schwangerschaft fiihrt den Verf. zu einem resignierenden Standpunkt. ,,Bei der erheb- 
lichen Manifestationsschwankung, der die Anlage Zwillinge unterliegt, bei den grol~en 
Schwierigkeiten, die sich der Erfassung eines einwandfreien Beweismaterials im Hin- 
blick auf die GesamtbevSlkerung entgegenstellen, bei der Bedeutung, die den Umwelt- 
faktoren (Klima [Da v e n 13 o r t]; Erniihrung usw.) bei der Realisierung der Zwillings- 
schwangerschaft zukommen, ist es wahrseheinlich unm6glich, zu letzten Erkenntnissen~ 
fiber die Ursachen und das Wesen der Zwillings- und Mehrlingsbildung iiberhaupt zu 
gelangen." Gi~nther (Wien). 

�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange "~. Bd. 4. Erbbiologie und Erbpatho- 
logie ki~rperlieher Zusfiinde und Funktionen. 2. Innere Krankheiten. T1. 1 u. 2. Berlin: 
Julius Springer 1940. XXIII,  1272 S. u. 397 Abb. RM. 210. . 

Degkwitz, R., und II. Kirehmair: Yererbung und Disposition bei Infektionskrank- 
heiten. S. 1042--1078 u. 3 Abb. 

Fiir das Zustandekommen yon Infektionskrankheiten mfissen 3 Ursachen zusam- 
menwirken: Das Vorhandensein der pathogenen Keime, eine momentane KSrper- 
besehaffenheit und die ererbte Krankheitsdispositio n. Die einzelnen Infektionskrank- 
heiten werden in Hinsicht auf die in dem Schrifttum niedergelegten Hinweise a uf erb- 
liche Faktoren hinsichtlich der Disposition untersueht. Es wird aueh besonders auf die 
Untersuehungen eingegangen, die sieh mit der Geschlechtsdisposition zu den einzelnen 
Infekten und den Zusammenh/~ngen zwisehen Blutgruppe und Ansteckung befassen. 

Gerstel (Gelsenkirehen). 
�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 

sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange "~'. Bd. 4. Erbbiologie und Erbpatho- 
logie ki;rperlieher Zust~nde und Funktionen. 2. Innere Krankheiten. T1. 1 u. 2. Berlin: 
Julius Springer 1940. XXIII,  1272 S. u. 397 Abb. RM. 210.--. 

Bauer, K. tL: Erbbiologie der Gesehwiilste des Mensehen. S. 1122---1176 u. 13 Abb. 
Den vorliegenden Handbuehbeitrag gestaltet Verf. zu einer vorl~ufigen Ubersicht 

fiber die Gesamtfrage der Krebsvererbung. In vorbildlieher Sprache werden die un- 
geheuren Probleme veransehaulicht, die sich einer Vererbungsforschung beim Krebs 
entgegenstellen. Nut allzu oft fiihrt das Verkennen dieser Probleme zu voreiligen 
Sehliissen, die dann einer kritischen Wiirdigung in ihren Ergebnissen nicht stand- 
halten. Unter Beriieksiehtigung der massenstatistischen Ergebnisse, der Feststellunge~ 
durch die Familien- und Stammbaumforsehung und der Zwillingsforschung l~$t sich 
vorls feststellen, da$ es eine als solehe vererbbare Krebskrankheit nieht gibt. Wohl 
hat sieh bei sehr seltenen sog. Pr/icancerosen (Polyposis intestini; Xeroderma pigmen- 
tosum; Neuroblastoma retinae) die Mitwirkung yon Erbanlagen sicherstellen lassen. 
Hier wird abet eine F/ihigkeit oder Neigung yon Geweben oder Organen vererbt, bei 
gleichzeitigem Itinzukommen /~uBerer Einwirkungen krebsig zu entarten. Dagegen 
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ist eine Allgemeindisposition zum Krebs bisher nieht zu erweisen gewesen. Lediglich 
ffir die Lokalisation yon Geschwfilsten scheint die Vererbung eine gewisse Rolle za 
spielen, wie besonders Ergebnisse der Zwillingsforschung nahelegen. Denkbar er- 
scheint es, da~ eine ganze Anzahl von Erbanlagen im zuf~lligen Zusammcntreffen die 
Krebsentstehung begfinstigen, abet wohl auch nut  beim Hinzukommen ~iul~erer Fak- 
toren. Einzelanlagen innerhalb dieser Anlagekomplexe brauchen aber keinesfalls An- 
lagen zum Krebs selbst zu sein, ,,vielmehr sind sicher ein Teil dieser Erbanlagen nur 
Anlagen fiir irgendeine zun~chst nicht krebsspezifische ehemische oder physikalische 
Schutzlosigkeit, ffir die DifferenzierungsstSrung oder eine Stoffwechselabweiehung 
oder eine Organminderwertigkeit". Ffir die Mehrzahl der Krebsarten jedenfalls ist 
die welt fiberwiegende Bedingtheit dutch ~ul~ere Faktoren anzunehmen. Zu den 
~uBeren Ursachen kommen ohne jede Frage noeh im KSrper selbst entstehende innere 
Krebsnoxen (ehemischer Natur) hinzu. ,,Naeh allem, was wit heute yon so vielen 
~ul]eren Krebsnoxen wissen, wird der Krebs - -  sehr viel mehr als ein nnentrinnbares 
Fatum der Vererbung - -  mehr und mehr zu einem Tribut", der einerseits ffir die Ver- 
l~ngerung des Lebens, andererseits fiir viele Sch~den der Zivilisation und des Wohl- 
tebens gezahlt werden mu[~. Auf zwei sinnentstellende Druckfehler, die sich ein- 
geschlichen haben, mul~ hingewiesen werden: Nicht 26 diskordante ZZ. sondern EZ. 
stehen 17 konkordanten EZ. gegenfiber (S. 1161); nicht bei 9 EZ. sondern bci 9 ZZ. 
bestand in allen F~llen vSlligc Diskordanz (S. 1163). Gi~nther (Wien). 

Lehmann, Woligang: Umsehau im Sehrifttum 1938 und 1989 zur Yererbungs- 
und Konstitutionslehre. Jkurse ~rztl. Fortbildg 81, 41--57 (1940). 

Besprochen werden in erster Linie das ,Handbuch der Erbbiologie des Menschen", 
eine Arbeit yon P. H e r t w i g  fiber ,,Fortsehri~te der allgemeinen Erblehre" und die 
Vortr~ge yon E. F i s c h e r  und G o t t s e h a l d t  fiber die Fragen der ,,Ph~nogenetik", 
gchalten auf der Wfirzburger Tagung der Deutschen Gesellschaft ffir ~ Vererbungs- 
wissenschaft, 1938. Es folgen ferner einige Arbeiten aus der Zwillingsforsehung. 

GSllner (Berlin). 
Dubitseher, F.: Spezielle Erbpathologie, Erb- und Rassenpflege. (Reichsgesund T 

heitsamt, Berlin.) gkurse ~rztl. Fortbildg 81, 22 41 (1940). 
Es handelt sich um einen Jahresbericht fiber die Literatur der angeffihrten Ge- 

biete. Sozialbiologisehe Fragen und Charakterforschung sind in den Vordcrgrund 
des Interesses getreten. L u x e n b u r g e r s  Artikel fiber die psychiatrische Erbforschung 
in B umke s  Handbuch kann als die wichtigste Erscheinung getten. Bedeutsamste 
Erkenntnis ist, dal~ jedes Merkmal unter dem Einflul] yon Anlage und  Umwelt ent- 
steht. Der wirkliche Ph~notypus einer Geisteskrankheit ist nicht die Psychose, sondern 
die dieser vorausgehendcn Somatosc. Auf die Schwierigkeiten der empirisehen Erb- 
prognosebestimmung wurde besonders yon B. Schulz  wieder hingewiesen. Die Dia- 
gnose des Schwachsinns ist noch unterschiedlieh, je nachdem, ob es sieh urn psychia- 
trisehe Feststellungen oder um erbpflegerische Mal]nahmen handelt. Man mul~ ffir 
eine psychiatrische Diagnostik eintreten und alas Hauptgewieht beim Intelligenzdefekt 
belassen. Eine Verwischung der Grenzen vom Intelligenzdefekt zum Charakter bin 
ist nieht berechtigt. Die dahingehende erweiterte Ans]egung des Schwachsinns- 
begriffs in dem Kommentar der 2. Auflage yon G f i t t - R f i d i n - R f i t t k e  ist angreifbar. 
Die ,,Lebensbew~hrung" daft nieht kritiklos fibersch~tzt werden. Zwisehen Schwach- 
sinn und Epilepsie scheinen genotypische Korrelationen zu bestehcn. Bei der mongo- 
liden Idiotic spielt Erblichkeit hSchstcns eine untergeordnete RoUe. Bei der tuberSsen 
Sklerose ist ein Erbgang wahrscheinlich. Dem Kretinismus kommt keine erbliche 
Bedeutung zu. Die Chondrodystrophie ist erblich, abet wahrscheinlich nieht sterili- 
sierungspflichtig, da sie die Leistung des Betroffenen nicht schwer mindert. Besonders 
eingehend ist das Problem der erbbiologischen Einheit der Schizophrenic erSrtert 
worden. Sic ist wahrscheinlieh. Bei der Diagnose ist allerdings Vorsicht am Platze, 
wenn es wohl sicher auch neben der Kerngruppe eine mit kurzdauernden Attackcn 
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ohne Restsymptome verlaufende Gruppe gibt und viele im Rfickbildungsalter schizo- 
phren aussehende Psyehosen einfaeh verlaufende Sehizophrenien sind. Neue Er- 
gebnisse fiber den Erbgang der Schizophrenie liegen nicht vor. Erfolgsfibersiehten 
fiber die Insulin-, Kardiazol- und Elektroshockbehandlung sprechen woM zu oft yon 
,,Heilung". Das Wesen des maldseh-depressiven Irreseins wi~d zunehmend st~i~ker 
er5rtert. Die Ergebnisse der pathophysiologisehen Forschung maehen die Annahme 
einer kSrperliehen GrundstSrung wahrseheinlich, wiihrend der Erbkreis in den Grenzen 
der ,,Zyklothymie" bleibt. Beziehungen des manisch-depressiveu Irreseins zu anderen 
Formenkreisen sind abzulehnen und scheinbare Beziehungen dutch die Annahme 
einer grSBeren Variabilit~t der zyklothymen Psychosen zu erkl~ren. Die Annahme 
der Einheitliehkeit der Epilepsie wird nieht mehr vertreten. Das Syndrom der Epi- 
lepsie, in dessen Mittelpunkt der Krampfanfall steht, ist in dem Sinne erblieh, dab 
die Anlage immer eine, oft die entscheidende Rolle spielt. Pyknolepsie und Narko- 
lepsie gehSren vielleicht nicht zur Epilepsie, doeh ist die Diskussion fiber die erste 
noch nicht abgeschlossen. Ffir die Chorea Huntington ergibt sieh nichts wesentlich 
Neues. Die Gefiihrdungszone wird zwisehen dem 21. und 50. Lebensjahr angenommen. 
Beim Alkoholismus ist die Annahme einer mutativen Wirkung noeh nieht bewiesen. 
Vielleieht wirkt er maniiestationsfSrdernd. Sicherlich beeinflul~t er die Partnerwahl 
und damit den Wert der Nachkommen ungfinstig. Das Wissen um die Rolle der Ver- 
erbung der Psychosen des Rfickbildungsalters ist noch gering. Dasselbe gilt ffir die 
Alzheimersehe Krankheit und ihre Beziehungen zur senilen Demenz, wie fiber die 
Picksche Atrophie. Ebenso bleibt die erbbiologische Stellung der symptomatisehen 
Psychosen, der ,,nicht-erblichen" Hirnerkrankungen und SchiidelmiBbildungen, der 
Anomalien der inneren Sekretion und der Psyehosen nach Hirnverletzungen un- 
gekl~rt. Zunehmend mehr Beachtung iinden die erbbiologische Stellung der Psycho- 
pathien und die PersSnlichkeitsforschung bei sozial Auffi~lligen. Es wird immer mehr 
anerkannt, dal~ es sieh bei den Psychopathien um Spielarten der PersSnlichkeit handelt. 
Ihre erbliehe Stellung wird durch die erblichen Grundlagen der PersSnlichkeit be- 
stimmt. Der Forschungsstand leidet unter der Vielheit der Betraehtungsweisen des 
Begriffs ,,Psychopathie", Gesichertes l~il~t sieh nut dort sagen, wo ganz ~iul]erliche 
und soziale Auff~lligkeiten vorliegen. Die genetisehen Beziehungen der ,,Neuro- 
pathie" und ,,konstitutionellen Nervosit~it" zur Psychopathie bedtirfen noch eingehender 
Bearbeitung. Der einzige Fall, in dem ein Psychopath unter das Gesetz zur Verhfitung 
erbkranken Nachwuchses fs ist der des schweren Alkoholismus. Dagegen ist die 
Rolle der Psychopathien hinsichtlich des Vorliegens des w l c des Ehegesundheits- 
gesetzes grSBer. Teils wird die Heirat eines Psychopathen mit einem Erbgesunden, 
teils mit einem Erbgesch~Ldigten bdfirwortet. Eine bestimmte Entscheidung mul~ 
erwartet werden. Die Forschung fiber die Asozialen ist dutch die grol~e Zahl der Be- 
griffsbestimmungen der Asozialit~t beeintrs Die Kriminalbiologie treibt diese 
Untersnchungen jedoch stark vorw~irts. Die Beziehungen zwisehen erbbiologischer 
Auffs und soziale~: Minderwertigkeit stehen lest. StraI- und Bewahrungs- 
mal~nahmen reichen allein nicht aus. Eine Unfruchtbarmaehung aniagemgl~ig Aso- 
zialer ist abet in einem Sondergesetz, nicht dutch willkiirliche Erweiterung des be- 
stehenden Gesetzes, zu fordern. Arno Warstadt (Berlin-Wnhlgartcn). 

Keller~ K.: Letaliaktoren. Wien. klin. Wschr. 1940 II, 599--601. 
Die Vererbungslehre teilt die Gene oder Erbfaktoren ein in solche, die die Lebens- 

erscheinungen steigern (Vitalfaktoren), und solche, die sie hemmen oder sogar ver- 
niehten; das sind die Letalfaktoren (Lf.). Unter Lf. versteht der Verf. keinen ein- 
deutigen t~egriff, er unterscheidet vor allem zwisehen gametischen und zygotischen Lf. 
Die gametischen lassen die Gameten, die sie enthalten, erst gar nieht zur Befruehtung 
kommen, bei den zygotischen tritt  die Wirkung in der Zygote erst nach der Befruchtung 
in Erscheinung. Welter werden Lf. im engeren Sinne yon solchen unterschieden, die 
blol~ sehwere MiBbildungen und Krankheitszust~inde hervorrufen. Schliel~lieh unter- 
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scheidet man noeh einige Sterilits die Unfruehtbarkeit bedingen. Eine Ab- 
:grenzung der Lf. gegeniiber den Faktoren, die Erbkrankheiten hervorrufen, ist be- 
greiflieherweise nicht scharf zu ziehen. Die meisten Lf. sind in der Rinderzucht be- 
kanntgeworden, doch ist ihr Auftreten bei Hiihnern, Schafen, Hunden und Schweinen 
keine Seltenheit. Eine Belastung mit Lf. kann diagnostisch dutch das Experiment 
tier Inzucht nachgewiesen werden. Dutch die Vermeidung der Inzucht tritt  das Wirken 
yon Lf. beim Mensehen weniger in Erseheinung, wenn auch hier Zustandsbilder, wie 
z. B. Ichthyosis congenita, die infantile amaurotische Idiotie und insbesondere die 
geschlechtsgebundene Hi~mophilie auf Lf. zurfickzufiihren sind. Wenn in Bluter- 
familien bei Frauen keine riehtigen Bluter vorkommen, so liegt das daran, dal3 die 
zwei belastete X-Chromosomen tragenden Zygoten frfihzeitig absterben. Demnaeh 
nimmt also der Menseh auch in der Frage der Lf. keine Ausnahmestellung ein. 

KinzI (Berlin). 
Leitner, St. J.: Die famili~ire Ellil~toeytose als vererbbare Anomalie der Erythro= 

cyten. (Med. Klin., Univ. Bern.) Dtsch. Arch. klin. Med. 183, 607--646 (1939). 
Die Elliptocytose ist eine dominant erbliehe, nieht gesehleehts- und rassegebundene 

Anomalie der roten BlutkSrperehen. Uber die Pathogenese und die h~imatologisehe 
Bedeutung der Elliptoey~ose besteht keine Einigkeit. Die elliptische Form der roten 
BlutkSrperehen wird dureh das Serum normaler Personen nicht ver~ndert, desgleiehen 
werden bei normalen Erythrocyten im Serum yon Elliptocytentr~gern keine Form- 
veriinderungen beobachtet. Eine besondere Resistenzsehw~ehe der Elliptoeytose konnte 
nieht naehgewiesen werden. An An~mien ist dieser Zustand nieht gebunden, Die 
Reticuloeyten nnd Erythroblasten sind bei der Elliptoeytose aussehliel]lich rund. Die 
elliptisehe Form entsteht hiernach erst in einem sp~ten Stadium der Erythrocytenbil- 
dung. Bei Volltri~gern dieser Anomalie werden im Blutbild his zu tiber 90% elliptische 
Erythroeyten angetroffen. Das geh~ufte Auftreten dieser Anomalie in 2 Generationen 
einer Familie wird mitgeteilt. Urn eine Entartung der Blutzellen (kameloide Degenera- 
tion) handelt es sich bei der vorliegenden Anomalie offenbar nieht. O. Schmidt. 

Conrad, K.: Zwillingspathologie. Fortschr. Neur. 12, 210--234 (1940). 
Die Berichtszeit umfal~t den Zeitraum der Jahre 1937--1939. Ein Uberblick zeigt, 

dal~ sieh das Interesse yon manehen Gebieten zwillingspathologiseher Arbeitsriehtung 
ab- und neuen zugewandt hat. Uber grSl]ere rein psychiatrisehe Serienarbeiten ist 
nur  sehr wenig zu beriehten. Auk dem Gebiet der Erbpsychosen linden sieh nut einige 
]~asnistische Mitteilungen. AuI dem Gebiet der Psyehopathenforsehung hat S t u m p f l  
fiber eine Serie psychopathiseher niehtkrimineller Zwillinge berichtet. Weiterhin werden 
Arbeiten yon K r a n z  und yon Geye r ,  auf dem Gebiet des Sehwaehsinns eine Arbeit 
yon J u d a  fiber eine grol~e Zwillingsserie an ttilfsschfilern referiert. Kurz erwiihnt 
sind die Arbeiten yon B r a n d e r ,  I t e l l s t e n  und Ide ]be rge r .  Auf dem Gebiet der 
~eurologie wird neben einer Reihe kasuistischer Mitteilungen vor allem die gro~ian- 
:gelegte Zwillingsuntersuchung yon Thums  fiber die angeborene eerebrale Kinder- 
l~hmung referiert. Auf dem Gebiet der Psyehologie und Charakterologie werden eine 
~Reihe wiehtiger Zwillingsarbeiten behandelt; so die Untersuehungen yon G o t t s c h a l d t  
:in einem Jugendlager an der Ost- und Nordsee, die Untersuchungen yon Geye r  fiber 
,den Schlaf, die Untersuehungen yon Bee k er fiber die Speiseabneigung yon Zwillingen 
u. a. Mit viel Edolg wurde die Zwillingsmethode aueh bei einigen Grenzgebieten 
(physiologisehe Untersuchungen versehiedener Art, endokrine St5rungen, Fragen 
der Dermatologie u. a.) angewandt. Bemerkenswert sind vor allem in der Beriehtszeit 
eine Reihe yon Arbeiten, die sieh mit der Methode als soleher auseinandersetzen. Es 
wurden kritisehe Einw~nde gegen die Methode vorgebraeht nnd Versuehe unternommen, 
ihre Grenzen abzusteeken, ihre logisch-systematisehen Fehlerquellen kennenzulernen 
usw. Neben den Ubersicbtsberiehten yon L o t z e ,  J o p p i e h  u. a. werden die Arbeiten 
yon B e c k e t  und Lenz  fiber den Umweltbegriff, die kritisehen Uberlegungen yon 
B o n t e r w e k  und von G o t t s c h i c k ,  S iemens  u. a. eingehend referiert. Trotz maneher 

Z. f. d. ges. Gerichtl .  Medizin.  33. Bd,  29 
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kritisehen Einwendungen und mancher Besinnung auf den der Methode zug~nglicher~ 
Bereieh setzt sie uns heute mehr denn je instand, unsere Erkenntnisse auf dem GebieC 
der mensehliehen Vererbungsforsehung zu erweitern. Dubitscher (Berlin). 

Panse, Friedrieh: Der Stand der genetisehen Fragestellung in der Neurologie. (Rhein= 
Prov.-Inst. [. Psychiatr.-Neurol. Erb/orsch., Bonn.) Erbgrzt 8, 4:9--58 (1940). 

Es handelt sieh um ein Referat fiber den 3. NeurologenkongreI~ in Kopenhagen. 
Gegenfiber frfiberen Kongressen ist das Interesse auch der Neurologen - -  besonders- 
der nordischen L~nder - -  ffir erbbiologische Fragestellungen grS]er geworden. Vor- 
allem Deutschland hat beachtliche Beitrgge zu diesem Thema geliefert. Es folgt ein 
(~berbliek fiber den Inhalt der einzelnen Vortr~ge, die sich u. a. mit den Erbkrankheiten 
des Zentralnervensystems, der progressiven Muskeldystrophie und der Scbizophrenie 
besch~ftigten. Zur Gewinnung erbbiologischer Erkenntnisse wurde neben den sta- 
tistisehen Methoden und der Zwillingsforschung aueh die Familienforsehung heran- 
gezogen. Man strebt yon der monosymptomatisehen zu einer ganzheitlichen Be- 
trachtungsweise der neurologiseh-psyehiatrischen Erbsyndrome. ttierbei mul3 jedoeh 
vermieden werden, ,,zur Ausgangsposition der menschliehen Erblehre" zurfickzukehren,. 
und schlie]lieh als Grundlage der versehiedenartigsten neurologisehen Erkrankungen 
gleicherma~en eine allgemeine Heredodegeneration anzunehmen. Sowohl die Histo- 
pathologen als aueh die Kliniker sind diesbezfiglieh auf der Suche nach neuen Ord-- 
nungsgrunds~tzen. Stutte (Tfibingen).o 

Husemann, Ivara: Uber die Vogtsehe Krankheit. Zugleieh ein Beitrag zur Ver- 
erbung der sehwaehen {]ene. ( Rhein. Prov.-Inst. ]. Psychiatr.-Neurol. Erb/orseh. u. Prov.- 
Hell- u. P]legeanst., Bonn.) Allg. Z. Psyehiatr. l l l ,  24:6--277 (1939) u. Bonn: Diss= 
1939. 

Wertvoll an der Arbeit ist zuni~ehst einmal die Zusammenstellung der gesamten 
Fiille aus dem Schrifttum. Weiterhin wird ausffihrlich eine neue grol]e Sippe besehrie- 
ben. 64: Personen konnten persSnlich untersucht werden. Im ganzen wurden 3 aus- 
gebildete F~lle and 9 Abortivf~lle festgestellt. An~erdem fanden sieh Sehwachsinnige, 
Personen mit seh]eehten Scbulleistungen und psychisehe Auff~lligkeiten (Trunksueht,. 
streitsfichtiges Wesen, sittliehe Enthemmung). Die Annahme, dal~ as sich um ein Erb- 
leiden handelt, erf~hrt dutch die bier beschriebene Familie eine starke Stfitze. Verf._ 
sieht die Theorie Pa t z ig s  bestgtigt, dal~ die Erkrankung dutch ein schwaches Gen 
mit wecbselnder Penetranz und variabler Expressivitgt dominant vererbt wird. Zn 
der erbliehen minderwertigen Anlage der Zentralganglien treten noch weitere im Sinne 
einer allgemeinen Minderwertigkeit des Zentralnervensystems zu deutende Anomalien 
hinzu; dabei mui~ offenbleiben, inwieweit ihr Anftreten durch den Status marmoratus 
bedingt ist. Luxenburger (Mfinehen). 

Willoughby, Raymond R., and Marguerite Coogan: The eorrelation between in- 
telligence and fertility. (Beziehung zwischen Intelligenz und Fruchtbarkeit.) Human 
Biol. 12, 114:--119 (194:0). 

Verff. haben versueht, den Beziehungen zwisehen Intelligenz und Fruchtbarkeit  
an einer grSl]eren, repr~sentativen BevSlkerung nachzugehen. Untersueht wurden 
Personen, die im Juni 1926 die 4 1)rovidenee - (h5here) Scbulen verlassen haben unc[ 
yon denen Intelligenzdaten dutch die SchulbehSrden, Heirats- nnd Geburtsdaten yon 
dan Statistisehen Xmtern erhiiltlieh waren. Der st~ndige Wohnort aller dieser Per- 
sonen - -  143 Mi~nner und 230 Frauen - -  war Rhode Island. Der Intelligenzquotient~ 
betrug im Mittel ffir die Mi~nner 113 =~= 10,3 nnd ffir die Franen 105 ~= 11,4. Die Daten 
wurden im Jahre 1938 aufgenommen. Die Annahme einer negativen Korrelation 
zwischen Intelligenz und Fruehtbarkeit konnte nieht bestatigt werden. Die beobach- 
teten Untersehiede werden ffir wahrseheinlieh umweltbedingt bzw. situationsbeding~ 
gehalten. Verff. fordern ausgedehnte Untersuchungen fiber die Frage dutch direkte 
Methoden. Dubitscher (Berlin). 
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Deluea, Francisco A.: Erbliche ~Jbertragung der pathologischeu Merkmale. (Inst. 
de Maternidad, Buenos Aires.) Rev. m~d.-quir. Pat. fern: 14, 1331--1339 (1939) [Spa- 
nisch]. 

Die Arbeit bringt nut die allgemein bekannten Tatsaehen fiber die dominante, 
recessive und geschlechtsgebundene Form der Vererbung pathologischer Merkmale, 
wie sic in jedem Lehrbueh nachgelesen werden kSnnen. Sto//els (Dtiren).o 

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

Landauer, Walter: Supernumerary nipples, congenital hemihypertrophy and con- 
genital hemiatrophy. (tJberz/ihlige Mamillen, kongenitale I-Iemihypertrophie und kon- 
genitale tIemiatrophie.) (Storrs Agricutt. Exp. Star., Storrs, Conn.) Human Biol. 11, 
447--472 (1939). 

~berz~hlige Mamillen, die h/iufiger bei M~nnern als bei Frauen gefunden werden, 
treten in der Mehrzahl der F/ille auf der linken K5rperseite auf. Die Frauen weisen 
starke Abweichungen von dem dlrrchschnittlichen H/iufigkeitsverhs auf. Im 
Gegensatz zur DurchschnittsbevSlkerung ist die sporadische und ~amiliiire Links- 
hi~ndigkeit bei Personen mit fiberzi~hligen Mamillen besonders hi~ufig anzutreffen. 
Die kongenitale Hemihypertrophie betrifft vornehmlieh die rechte und die kongenitale 
Hemiatrophie iiberwiegend die linke KSrperhs Linkshs ist sehr oft mit 
kongenitalen Asymmetrien verbunden. Die Frage nach den ~tiologischen Faktoren 
wird vom Verf. an Hand des vergigbaren Sehrifttums nur insoweit bean~wortet, als 
er darauf hinweist, dai] sowohl friihembryonale AnlagestSrungen als aueh postnatale 
halbseitige Funktionsiiberwertigkeit des Zentralnervensystems bei der Auspr~igung 
yon KSrper- und Organasymmetrien morlohologisch wirksam sein kSnnen. Das ein- 
schl~igige deutsche Sehrifttum ist nur teilweise beriieksichtigt. Strobel (Hamburg).~ 

Pfeiffer: Zur Bedeutung der Entartuugszeiehen, erl~iutert am Beispiel der Hyper- 
thelie. Psychiatr.-near. Wschr. 1940, 319--324. 

Dem Verf. erscheint die Hyperthelie als Entartungszeiehen zur Kls erbbio- 
logiseher Zusammenhs yon Bedeutung. So weist er auf die Beobachtung der Trias 
,Alkoholismus, Epilepsie, persistierende akzessorisehe Mamille" bin. In der Haupt- 
saehe finale man die tiberzs Brustwarzen unterhalb und etwas medianw~irts yon 
der echten Mamille. Ihre graduelle Ausbildung sei versehieden. Eine deutlieh aus- 
gepri~gte, einwandfreie ttyperthe]ie (deutlicher Warzenhof, in dessert Mitre eine Zitze) 
warde bei 12000 gemusterten Mi~nnern im ~4Ater yon 20--35 Jahren nar etwa in 2% 
gefunden. Verf. land sic bei seinen Zs bei Einbeziehung aueh der weniger aus- 
geprs Fi~lle zu einem Satz yon 5,3%. - -  Um zu kl~ren, ob sich gesetzmiil~ige Be- 
ziehungen hinsichtlich tIyperthelie und anderen Gebrechen aufdeeken liei]en, warden 
die Merkmalstr~ger selbst untersucht und hinsiehtlich ihrer Sippenverhs explo- 
riert. Das Ausgangsmaterial waren 5000 junge Mi~nner der Musterungsjahrg~nge 1904 
his 1905 und 1908--1909, ffir die bei 256 ~ 5,1% Hyperthelie festgestellt werden konnte. 
Bei 58% yon diesen fanden sioh eine oder mehrere Auff~lligkeiten bei ihnen selbst oder 
bei ihren Verwandten (Alkoholismus, Kr/impfe, Sehwachsinn, Linksh/~ndigkeit, Diabe- 
tes, Kriminalits u./L); warden nar die drastischen F/ille ausgesuch*, so erhShte sieh 
die Belastungsziffer auf 84%. - -  Verf. stellt auf Grund seiner Untersuehungen fest, 
,,dal~ offenbar auch zwisehen Hyperthelie und Linksti~ndigkeit engere Verbindungen 
genetischer Art, bestehen" nachdem er auf die festgestellten engen Beziehungen zwischen 
Linksh/~ndigkeit und Epilepsie hingewiesen hat. Hervorgehoben wird auch, dal] im 
Symptomkomplex des Status dysraphicus die Hyperthelie eine beachtliche Rolle spiele. 
Verf. glaubt, dab die Entartungszeichen, vor deren Ubersch~tzung besonders s 
Autoren warnten, doch riehtungweisende Bedeutung h~itten und besonders bei der 
Beurteilung erbgesundheitlicher l~ragen aussehlaggebend sein kSnnten. 

Rodenberg (Berlin-Dahlem). 
29* 


