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w~hrung herangezogen werden, so kann es sieh nut um die Bew~hrung w/~hrend des 
Anfalls handeln. Da diese sehr h~ufig durch ~iul]ere Umst/~nde mit bedingt wird, ist  
besondere Vorsicht am Platze. Mit grol~er Zuriickhaltung mu$ die kiinstlerisehe Be- 
gabung beurteilt werden, da die gleiehe Vereinigung der sie bedingenden Teilanlagen, 
mehr noch die Vereinigung zu noch hSherer Begabung bei den 2qachkommen theoretiseh 
wie erfahrungsgem/~l~ sehr unwahrscheinlich ist. Beachtung verdient aueh die St/~rke 
der Begabung. Dies alles gilt jedoch nur fiir die diagnostiseh nicht vSllig klaren F~lle. 
Bei den diagnostisch gesicherten erledigen sich solche f]berlegungen yon selbst. Vorr 
Bedeutung sind aul~erdem die psyehologischen Umst~nde bei der Entstehung des Ein- 
zelfalles. Ausfiihrlich wird er5rtert, dal~ die Entscheidung oft schwer ist, wieviel z. B. 
bei einer Depression auf Rechnung der Anlage und wieviel auf Reehnung des ~ul~eren 
Sehieksals geht. Xhnliches grit fiir die Rolle kSrperheher StSrungen. Hier ist der 
urs~chliehe Zusammenhang zu kl/iren, der zeitliehe allein geniigt nicht. Damit h~ngt 
auch die Frage der Heilbarkeit des manisch-depressiven Irreseins im Einzelfall zu- 
sammen, die aber selbstverst~ndlich die Indikation zur Sterilisierung nich~ bertihrt, 
essei denn, wie Ref. ausdrticklich betonen mSchte, in dem Sinne, dal~ geheilte F/ille vorr 
sieherem manisch-depressivem Irreseinin noeh hSherem Mal]e sterilisiernngsbediirftig sind 
als ungeheilte. Ankniipfend an Meggendor fe r  wird die Frage des Dominanzwechsels. 
erSrtert. Psychische und kSrperliehe Einfltisse kSnnten unter Umst~nden zu einem 
Dominanzwechsel :[iihren, d. h. eine ursprfinglich iiberdeckte Anlage zu einer fiber- 
deekenden maehen. Abgesehen yon den grundsgtzlichen Einw~nden, die man einer 
tteranziehung des Dominanzweehselproblems in dieser Form gegenttber erheben kSnnte 
und auf die Verf. nieht eingeht, ist festzustellen, dal] die Indikation zur Sterilisierung 
praktiseh dadurch nicht berfihrt wird. Es kommt einzig und allein darauf an, ob die 
Diagnose klinisch feststeht oder nicht. Steht sie lest, so sind die Voraussetzungen des 
Gesetzes gegeben, andernfalls nieht. Auf die Schwierigkeiten der Abgrenzung hin- 
gewiesen und M5glichkeiten zu ihrer Beseitigung er5rtert zu haben, ist das Verdienst 
des Aufsatzes. Im Einzelfall bleibt, wie auch Verf. betont, alles eine Angelegenheit 
der verantwortungsbewu$ten persSnlichen Entscheidung. Diese mnl~ klar und ein- 
deutig sein. Luxenburger (Mtinchen).o 

Vererbunffswissenschaft und Rassenhyffiene. 
�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 

sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange ~'. Bd. 2. Methodik. fienetik der Ge- 
samtperson. Berlin: Julius Springer 1940. XI, 820 S. u. 289 Abb. RM. 123.--. 

Weninger, Josef: Die anthropologisehen Methoden der mensehliehen Erbforsehung~ 
S. 1--52 u. 32 Abb. 

Weninge r  gibt in seinem ttandbuchbeitrag eine ausgezeiehnete besehreibende 
Darstellung der erbbiologisch-anthropologisehen Merkmale. Er gliedert sie in solche 
des Kopfes, des Gesiehtes, des K5rperbaues nnd der KSrperbedeckung. Die Merkmale 
des Kopfes und Gesichtes sind untergeteilt in Mal~e, Indices nnd Formen. Beim Gesicht 
werden einzelne Gegenden anterschieden and in eigenen Absehnitten behandelt. In 
den Ansftthrungen i~ber die K5rperbedeckung ist auf die Hunt, das Haar and die Iris 
der Angen eingegangen. Dubitscher (Berlin). 

�9 ltandbueh der Erbbiologie des Mensehen. IIrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 
schaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange "~'. Bd. 2. Methodik. Genetik der Ge- 
samtperson. Berlin: Julius Springer 1940. XI, 820 S. u. 289 Abb. RM. 123.--. 

Loeffler, Lothar: Anwendungen der mensehliehen Erbbiologie. S. 310--359 u. 
2 Abb. 

Nach einigen grundsgtzliehen Bemerkungen erSrter~ Loef f le r  die MSglichkeiterr 
der Aussage. Itierbei werden die einzelnen Erbggnge und besondere, die Erbvoranssage 
beeinflnssende Schwierigkeiten besprochen. Schliel]lieh geht L. ein auf Zweek und 
Notwendigkeit der V a t e r s o h a f t s b e g u t a c h ~ u n g ,  um sich dann dem 2. Abschni~t: 
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,,Erbbiologische Ermittlung der Abstammung" zuzuwenden. Die Gesiehtspunkte ffir 
die Auswahl der zu verwendenden Merkmale sind klar herausgestellt. Des weiteren 
werden die eiuzelnen Merkmalsgruppen eiusehliel~lich der serologischen Merkmale er- 
6rtert. Absehliel~end werden die Erfolgsaussiehten besprochen. SchlieBlich wird noch 
kurz eingegangen auf'die richterliehe Bedeutung des Vaterschaftsnaehweises. Dubitscher. 

�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange "~. Bd. 2. Meth0dik. Genetik der Ge- 
samtperson. Berlin: Julius Springer 1940. XI, 820 S. u. 289 Abb. RM. 123.--. 

Enke, W.: Motorik und Psyehomotorik. S. 462--501 u. 14 Abb. 
Einleitend wird auf die Motorik ,,als lebendiger Ausdruek der Funktionsdynamik 

der GesamtpersSnliehkeit in ihrer erbliehen Gebundenheit" hingewiesen. Naeh einer 
Ubersieht fiber die deskriptiven Merkmale werden tIandformen und -motorik, moto- 
risehe Wurzelformen, psyehomotorisches Tempo, das Arbeitstempo und Koordinations- 
leistungen behandelt. I-Iierbei wird auf die Feinmotorik, die Handgeschieklichkeit, die 
Gesamtmotorik und die Mimik eingegangen. Ein weiterer Abschnitt behandelt die 
zweite, wesentliehe Ausdrucksbewegung des Mensehen, seine tIandschrift und den 
Schriftdruek. Sehliel?lieh wird noch auf die motorische Bewegung, Zusammenh/inge 
zwisehen Psyehomotorik und Sport und kurz auf die krankhafte Psychomotorik ein- 
gegangen. Dubitscher (Berlin). 

�9 Handbueh der Erbbiologie r Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. ltanhart u. J. Lange J'. Bd. 3. Erbbiologie und Erbpathologie 
kiirperlieher Zustiinde und Funktionen. 1. Stiitzgewebe. ttaut. Auge, Berlin: Julius 
Springer 1940. X, 750 S. tt. 407 Abb. RM. 127.50. 

Loeffler, Lothar: Erbbiologie des mensehliehen Hautorgans. S. 391--406 u. 1 Abb. 
Loeffler berichtet fiber Farbe und Driisen der Haut und weist auf die Zwillings- 

untersuchungen yon Bfihler ,,fiber Falten und Furehen des Antlitzes" him In dem 
Absehnitt ,,Itaare" wird auf Haarliinge und -form, tlaardieke und -querschnitt, ttaar- 
strSme und -wirbel, und besonders auf die ttaarfarben eingegangen. Von den bis- 
herigen Untersuehungsergebnissen sind die wesentlichsten initgeteilt. Abschliegend 
werden Besonderheiten der Behaarung verse]iiedener K6rpergegenden and das Ter- 
minalhaar er6rtert. Der 3. Absehnitt bringt in gedriingter Kfirze das Wenige, wag wir 
fiber Erbliehkeit und Rassenuntersehiede der N/igel wissen. Dubitscher (Berlin). 

�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrs'g. v. Giinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange "~. Bd. 8. Erbbiologie und Erbpathologie 
kiirperlieher Zust[inde und Funktionen. 1. Stiitzgewebe. Haut. Auge. Berlin: Julius 
Springer 1940. X, 750 S. u. 407 Abb. RM. 127.50. 

Abel, Wolfgang: Die Erbanlagen der Papillarmuster, S. 407--440 u. 24 Abb. 
Zun/ichst wird eine Ubersicht fiber die Entwicklung der Ballen-, Tastleisten- und 

:Fingerbeerenmuster beim Menschen gegeben. Die kurze, entwieklungsgeschiehtliche 
Einleitung vermittelt das Verstgndnis fiir die erbbiologisehe Bedeutsamkeit einer Unter- 
suehung der Musterformen, der individuellen quantitativen Werte, der Genotypen und 
.des Formindex bzw. des Zehnfingerformen-Index, fiber die ausffihrlieh berichtet wird. 
Entspreehendes gilt ffir die Hauptlinien, Triradien und Muster der tIohlhand, tTber 
die Zehen- und Ful~fl/ichenmuster ist noch wenig bekannt. Abschliel~end wird fiber 
StSrungen der Papillarmuster und fiber die tIandfurehen berieJatet. Zahlreiche gute 
Abbildungen und Tabellen veransehau]icJaen die ausgezeiehneten Darstellungen. 

Dubitseher (Berlin). 
�9 Handbueh der Erbbiologie ties Mensehem Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 

sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange r Bd. 3. Erbbiologie und Erbpathologie 
kiJrperlieher Zustiinde und Funk/ionen. 1. Stiitzgewebe. Naut. Auge. Berlin: Julius 
Springer 1940. X, 750 S. u. 407 Abb. RM. 127.50. 

Hoefle, K.: Erbpathologie der mensehliehen Naut. S. 441--542 u. 73 Abb. 
Der wissensehaftliche Anschlu$ der Dermatologie an die Erbbiologie ist eigentlieh 
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erst in den Jahren 1921--1924 init dem Erseheinen der Arbeiten yon Siemens voll- 
zogen worden. Seitdem sind unziihlige Beitr~ge zu diesem Arbeitsgebiet in allen Welt- 
sprachen hinzugekommen. Diese zu siehten und die wesentliehsten hervorzuheben, ist 
dem Verf. in ausgezeichneter Weise gelungen. Den erbbiologisehen Betraehtungen und 
l%rschungsergebnissen sind jeweils klinische Hinweise vorausges~hiekt. In der Ein- 
teilung der Hautleiden verfolgt Verf. im wesentlichen morphologische Gesiehtspunkte. 
Er weist selbst aut die Sehwierigkeiten bin, die sich daraus ftir den Erbforseher beim 
Zusammenfinden und Auseinanderhalten von Kr~nkheitsgruppen ergeben. Zahlreiche 
gute Abbildungen und Sippenfibersichtstafeln veransehauliehen die Ausifihrungen aufs 
beste. Ein weiteres Quellenstudium ist dutch ein ausfiihrliches Sehrifttumsverzeiehnia, 
ermSglieht. Dubitscher (Berlin). 

�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange ~. Bd. 3. Erbbiologie und Erbpathologie~ 
kiirperlieher Zust[inde und Funktionen. 1. Stiitzgewebe. Haut. Auge. Berlin: Julius 
Springer 1940. X, 750 S. u. 407 Abb. RM. 127.50. 

Wagner, Hans: Die Vererbung normaler Augenmerkmale. S. 575--593 u. 3 Abb. 
In einer Einleitung geht Wagner auf die Steilung des Auges in der Yererbungs- 

forsehung ein. Nach dem hentigen Stand der Forsehung ist die Beantwortung der 
Frage des Erbganges normaler Augenmerkmale oft sehr sehwierig. Dagegen ist der 
Nachweis der Vererbbarkeit eher zu bringen. Im einzelnen behandelt W. die Yer- 
erbung yon Merkmalen der Lider, der Orbita, der Hornhant und der Gesamtrefraktion, 
sowie der Irisfarbe und -struktur. Das Schrifttumsverzeichnis ist entsprechend den 
Absehnitten gegliedert. Dubitscher (Berlin}. 

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

Werner, M.: Erbbiologie und Erbpathologie des Itarnapparates. S. 824--929 u. 38Abb. 
Dieser umfang,reiche Teil des Handbnehes ist so angelegt, daI~ naeh einem kurzen 

Kapitel fiber die Vererbung der normalen morphologischen und physiologisehen Eigen- 
schaften der Nieren und tiarnwege deren si~mtliehe Erkrankungen systematisch auf 
ihre Erbbedingtheit hin untersueht werden, aueh diejenigen, bei denen die gui]ere Ver- 
ursaehung im u steht und daneben hSchstens ein mitwirkender konsti- 
tutioneller Faktor anzunehmen ist. Auf diese Weise ergeben sieh die einzelnen Kapitel 
iiber die Entwieklungsst6rungen, die doppelseitigen hi~matogenen Nierenkrankheiten, 
die infekti6sen Erkranknngen, die Gesehwiilste und die StSrungen der Blasenfnnktion. 
Die Einleitungen dieser einzelnen Kapitel werden gebildet yon kurzen zusammen- 
fassenden Ubersichten fiber die Klinik und Pathogenese der betreffenden Krankheit. 
Danaeh werden die in Betraeht kommendeu konstitutionellen familii~ren und rassischen 
Dispositionen untersueht unter Verwertung des in der Weltliteratur vorhandenen Er- 
fahrnngsgutes und der feineren morphologisehen und physiologischen StSrungen, auf 
we]che sieh die einzelnen K~ankheiten zurfiekffihren lassen. Aus der Gesamthei~ 
dieser Grundlagen werden dann zusammenfassende Schlul~folgerungen fiber die Erb- 
lichkeit des verschiedenen Krankheiten des Harnapparates gezogen. Die sehr wert- 
vollen Einzelergebnisse dieser sorgf~ltigen erbbiologisehen Untersuehung mfissen ira 
Urtext nachgelesen werden. Wiethold (Kiel). 

�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 Erbpath0- 
logie k~irperlieher Zust~inde und Funktionen. 2. Innere Krankheiten. T1. 1 u. 2. Berlin: 
Julius Springer 19~0. XXIII, 1272 S. u. 397 Abb. RM. 210.--. 

Kemp, Tage: Erbpathologie des m[innliehen Gesehleehtsapparates. S. 930---950 u. 
10 Abb. 

Dieser Tell des Handbuehes umf~l~t 12 Abschnitte, ni~mlich: Die genetische Ge- 
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schlechtsbestimmung, die Intersexualit~t, den Pseudohermaphroditismus, die Hy- 
pospadie, die Epispadie, den Interrenalismus, die Phimose, den Kryptorchismus, den 
Eunuchoidismus, die Sterilit~t, die Gyn~komastie und die Homosexualit~it. Die diesen 
Anomalien zugrunde liegenden Abweichungen des Banes und der Ts der m~nn- 
lichen Fortpflanzungsorgane werden yore Standpunkt der Pathogenese und Erb- 
biologie aus betrachtet; dabei kommt der Verf. zu dem Ergebnis, dMt die meisten von 
ihnen als Ausflult eines intersexuellen Zustandes aufzufassen sind. ,,Sie werden nicht 
als einfach dominante odor rezessive Eigenschaften vererbt, sondern sie kommen dann 
vor, wenn die Balance zwischen den miinnlichen und den weiblichen geschlechts- 
bestimmenden Faktoren gest6rt ist. Treten intersexuelle Zust~nde bei mehreren Mit- 
glicdern einer Sippe auf, so dentet das darauf hin, dal] zwischen den Geschlechtsgenen 
der F~milie nicht das richtige Verh~ltnis besteht. Doch kSnnen die diesbezfiglichen Ver- 
h~ltnisse noch lange nicht ffir vSllig gekl~rt angesehen wcrden." Wiethold (Kiel). 

�9 Handbueh tier Erbkrankheiten. Hrsg. v. Arthur Giitt. Bd. 6. - -  Sehwarz, M.: 
Die erbliehe Taubheit und ihre Diagnostik. - -  Eekhardt, Hellmut: K~rperliehe Mi•bildun- 
gen. Leipzig: Georg Thieme 1940. IX, 373 S. u. 222 Abb. RM. 2~.--. 

Schwarz hat laut Vorwort seine Darstellung der ,,erblichen Taubheit" - -  nach 
rund 5 Jahren praktischer Begutachtung und Forsehung seien die gesammelten Er- 
gebnisse zu einem gewissen Abschlul~ gekommen - -  nicht nnr ftir die ~rzte (Amts~rzte 
und Ohren~rzte) sondern anch fiir die Rechtswahrer der Erbgeriehte verfM]t. Er 
bringt daher zuerst im ,,Allgemeinen Tell" eine kurzgefM]te Besprechung der Ent- 
wicklungsgeschichte und vergleichenden Anatomie, der Anatomie und l~hysiologie, 
des Ohres nnd schlie~lieh der Funktionsprfifungen des Geh6rs und Gleichgewichts- 
sinns. Ihr folgt dann im ,,Speziellen Teil" die Bearbeitung des eigentlichen Themas, 
bei der nicht nur das handgreiflich gesicherte Wissen berficksichtigt ist, sondern neben 
den zur Kl~rung wichtiger Einzelheiten bedeutenden Problemen die differentialdia- 
gnostisch in Betracht kommenden paratypischen Leiden dargestellt werden. Ent- 
sprechend der zun~chst gebraehten Einteilung und Nomenklatur werden nacheinander 
die 4 zur ,,erblichen Taubheit" geh6renden Leiden: die ,,recessive Taubstummheit", 
die dominante ,,erbliche InnenohrschwerhSrigkeit bzw. Taubheit", die als erblich 
erwiesene ,,GehSrgangsatrcsie" und scMiel]lieh die ebenfalls als erblich zu betrachtende 
,,Otosklerose" und dann die zur ,,erworbenen Taubheit" ffihrenden Erl(rankungen~ 
n~mlich die in Kretinen- und Kropfgegenden auftretende ,,endemische SchwerhSrigkeit 
bzw: Taubheit", die ,,famili~re chronische Mittelohreiterung" und schliei~lich die ,,Er- 
taubung" dargestellt. Die einzelnen Krankheiten, auf die im Rahmen einer Buch- 
bespreehung nicht n~her eingegangen wcrden kann, sind ausftihrlich hinsichtlich ihres 
Erscheinungsbildes, der Differentialdiagnose und schliel~lich ihrer Bedeutung ftir die 
Erb- und Rassenpflege besprochen. Wie ein toter Faden zieht sich dutch die ganze 
Darstellung, die mit der kritisehen Wfirdigung aller fiir die Begutachtung der erblichen 
Taubheit efforderlichen Ma]nahmen, Datcn und Befunde schlie~t, die Erkenntnis 
und die Fordernng, dal] zur Diagnose wie auch zum Ausschlul] einer erbliehen Tanb- 
heit nicht aUein der Organbefund ausreicht, sondern als wesentlichstes immer der 
,,Familienbefund" aussehlaggebend ist. Ein jedes Kapitel wird mit einer umfang- 
reichen Aufffihrnng des wesentlichsten Sehrifttums und die ganze Darstellung dutch die 
Wiedergabe des in der Universit~ts-Ohren- und Hals-Nasen]dinik, Frankfurt a. M., 
fiblichen und Ms vorbildlich zu bezeichnenden ,,Taubstnmmen-Untersuchungs- 
bogens" abgesehlossen. - -  Eckhard t  beginnt seine Abhandlung, die er hinsichtlich 
der etwMgen exogenen Bedingtheit nnd der ,,leichten" Auspri~gungen ganz allgemein 
,,K6rperliche Mil]bildungen" fiberschreibt, mit eingehenden Darlegungen fiber das 
Wesen der kSrperlichen MiBbildungen nnd die verschiedenen Einteilungsprinzipien 
sowie mit einer Zusammenstellung der Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlieh der 
kausalen Genese. Bei der eigentlichen Bearbeitung des sehr vielseitigen Stoffes, den 
er entsprechend der yore Kliniker naeh dem Erseheinungsbild getroffenen Einteilung 
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in systemisierte und sos. isolierte Mil~bildungen sowie Syndrome und korrelierte MiB- 
bildungen gliedert, geht er vom Klinisehen aus, bringt die Besonderheiten des Krank- 
heitsbildes und unter weitgehender Berficksichtigung ~nd Verarbeitung auch des 
neuesten Schrifttums die pathologiseh-anatomischen Grundlagen, die Beziehungen 
zum Entwieklungsablauf sowie die teilweise noch hypothetischen Fragen und Zu- 
sammenhiinge der Erbliehkeit. Wenn as auch gerade die kSrper!ichen MiBbildungen 
gewesen sind, bei denen das Vorkommen der Mendelschen Yererbungsgesetze erst- 
malig beim Mensehen naehgewiesen werden konnte, so finder sieh doch gerade auf 
diesem Gebiet neben gesiehertem Wissen in Ausftillung yon Unsieherheiten und Nicht- 
wissen eine Ffille yon Theorien und Hypothesen. Ein Eingehen auf die einzelnen Krank- 
heiten ist bei der Vielseitigkeit des Stoffes und handbuehmKBigen Ausffihrliehkeit 
der Bearbeitung unm6glich. Die ffir die praktische Erb- und Rassenpflege wiehtigen 
Ergebnisse und Folgerungen sind tells mit in die Darstellung fiber die betreffende Krank- 
heir verfloehten, geils ihr unmittelbar angefiigt, wodurch zwar jegliche Wiederholung 
verlnieden, jedoch dem Nachsehlagenden die rasehe Orientierung fiber diese Fragen 
erschwert ist. Ein ausfiihrliehes nach den einzelnen Krankheitsbildern unterteiltes 
Sehrifttumsverzeichnis beschlieBt die Abhandlung und ein auf die beiden Teile be- 
zogenes Saehverzeichnis den vorliegenden Band. Hilling (Berlin). 

Field, Henry: The ,,mongoloid spot" in Turkey and h'aq. (Der ,,Mongolenfleck" 
in der Tiirkei und iln Irak.) (Field Museum o] Nat. History, Chicago.) Amer. J. 
physic. Anthrop. 27, 119--126 (1940). 

Es wurden 11748 Kinder, vor Mlem Tiirkenkinder, auf das Vorhandensein des 
Nongolenflecks untersueht. Ein Mongolenfleck wurde bei 24:9 Knaben und 196 M~d- 
ehen, zusammen also bei 445 Kindern, d. i. 3,78%, beobachtet. Zum Vergleich wird 
angegeben, dab bei briinetten curop~ischen Kindern der Mongolenfleck bei 2P3~ 
auszumaehen ist. Seit der Mongolenfleek in der Tfirkei und im Irak beobaehtet wurde, 
kann angenommen werden, dab dieses Merkmal in ganz Sfidwestasien besonders hiiufig 
vorkommt. Kinzl (Berlin). 

ltegenbogen, Eberhard: Neue Gesiehtspunkte zur Itassenhygiene. Uber Mutations- 
ausliisung dutch Rassenkreuzung. (Inn. Abt., Stigdt. Oskar Ziethen-Krankenh., Berlin- 
Lichtenberg.) Dtseh. Ined. Wsehr. 1940 II, 996--997. 

Zimmermann hut dutch Kreuzung zweier Rassen der Kfichenschelle (Anemona 
pulsatilla), die geographiseh voneinander entfernt leben, die Zahl der Mutationen-auf 
das fast Doppelte gesteigert. So auff~llige Mutationen wie Albinos konnte er nur auf 
diese Weise erzielen. Es darf ohne weiteres angenommen werden, dab die Verhgltnisse 
beim Mensehen wohl ghnlieh liegen. Die Erkenntnis, dab der Genbestand unseres 
Volkes dutch Einkreuzung Iremder Rassen mutativ versehlechtert werden kann, kntipft 
die Bande noeh fester, welehe die Rassenhygiene mit den fibrigen Gebieten der I-Ieil- 
kunde verbindet. H. Linden (Berlin)., 

Schubert, Gerhard: Erbsch,~idigungen dutch Strahlen. (Univ.-frauenklin., GSt- 
tingen.) Z. ~rztl. Fortbildg 37, 492--494 (1940). 

Eine erbseh~Ldigende Wirkung besitzen praktiseh nut die R5ntgen- und Gamma- 
strahlen und nach neueren Untersuehungen aueh die Neutronen. Die prozentuale 
Hiiufigkeit der dutch Strahlenwirkung bedingten Mutationen (Mutationsrate) steht 
in einem direkten Verhgltnis zur Strahlendosis, wobei im Bereiehe der kurzwelligen 
Strahlen nieht die Strahlenqualitiit, sondern nnr die verabreiehte Strahlendosis aus- 
schlaggebend ist. Fttr die H6he der Mutationsrate ist nicht die Bestrahlungsteehnik, 
sondern die zugeffigte Strahlendosis entseheidend. W~Lhrend fiir die Mlgemeinbio- 
logisehe Strahlenwirkung der Zeitfaktor und die Erholungsfghigkeit des Gewebes 
eine Rolle spielen, itihi't der genetische Effekt kurzwelliger Strahlen za normalerweise 
nieht reversiblen Vergnderungen der Kernstrnk~uren, die naeh den Yererbungs- 
gesetzen welter vererbt werden, wobei auch kleinste Dosen sich zur vollen Wirksamkeit 
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~ummieren. Entspreehende Vorsicht und verantwortungsbewugtes Handeln in R6nt- 
gen- und Radiumbetrieben kSnnen der Erbsehgdigungsgefahr weitgehend vorbeugen. 

J. Olig (Wittenberg@ oo 
Janeke, G.: Die Augenmerkmale bei Zwillingen und ihre Bedeutung fiir die Diagnose 

der Ein- oder Zweieiigkeit, (Univ.-Au~enl~lin., Mi'tnchen.) Graefes Arch. 142, 113--155 
(1940). 

Da frtihere Untersuchungen die Frage nicht endgtiltig gekl/irt haben, inwieweit die 
Gesamtheit der Augenmerkmale zur Unterscheidung der beiden verschiedenen Zwil- 
lingsgruppen, der eineiigen und der zweieiigen, bentitzt werden kann, hat sieh der Antor 
der Aufgabe unterzogen, an einem gr6Beren ZwilI ingsmater ial  die Be- 
deu tung  der Augenmerkmale ftir die Ei igkei tsdiagnose zu prtifen. ES 
soll te  fes tges te l l t  werden: I. welehe Augenmerkmale fiir die Xhnliehkeitsdiagnose 
yon Wiehtigkeit seien, II. ob es unter diesen eines gibt, mit dem allein man die Ein- 
eiigkeit aussehlie~en kann, III. ob es m6glich ist, dutch gleiehzeitige Beriieksiehtigung 
eines oder aller Augenmerkmale eine einigermaBen sicher e Eiigkeitsdiagnose nur naeh 
dem Augenbefund zu stellen. Zu diesem Zweek wurden in der Universitgts-Augenklinik 
Mtinehen 151 gleiehgeschleehtliehe Zwillingspaare untersueht; ausgewertet werden 
konnten 144 Paare (72 EZ., 71 ZZ., 1 fragliehe E.). Es wurden folgende Augenmerk- 
male untersneht: A. 1. Brauen, 2. Wimpern, 3. Lider einsehliel]lieh Pliea semilunaris 
und Carunkel, 4. Iris, a) Farbe, b) Struktur, 5. Linse einsehliel]lieh Rest der Art. hya- 
loidea, 6. Augenhintergrund. B. An MaBen wurden verwertet: 1. a) Gesamtrefraktion 
(in Homatropinmydriasis durch Skiaskopie), b) ttornhautrefraktion (am Javal), 
:2. Hornhautgr68e, 3. Abstand der inneren, 4. der iiugeren Lidwinkel, 5. Abstand zwi- 
sehen den/~ul]eren AugenhShlenrgndern, 6. Vorragen des Augapfels, 7. Pupillenabstand. 
- - D i e  Methoden werden genau beschrieben, die Resu l ta te  dutch zahlreiehe Ab- 
bildungen illustriert. Die gestellten Fragen werden wie folgt beantwor te t :  Zu I. be- 
~reffs A. (Merkmale). 1. Das Gesamtbild der Angenbrauen stimmte bei Eineiigen 
in 98,59% fiberein, bei 1,41% bestand 24hnliehkeit, v611ige Versehiedenheit nie. Bei 
Zweieiigen dagegen fand sieh nur in 10,29% ~bereinstimmigkeit, in 19,i2% J~hnlieh- 
keit, in 70,59% deutliche Versehiedenheit. Die Augenbranen stellen somit ein 
wiehtiges Merkmal bei der Stellung der Ei igkei tsdiagnose dar:  Ver- 
~chiedenheit sprieht gegen Eineiigkeit, lJbereinstimmung maeht Eineiigkeit wahr- 
seheinlieh. 2. Die Wimpern stellen ein verh/iltnism~/]ig wenig variables Merkmal dar, 
was sich in der grol~en Zahl der tibereinstimmenden und/ihnlichen Fglle bei ZZ. (37,23 
bzw. 27,54%) kund tat. Die Beur te i lung der Wimpern kann daher nut  in 
besehr/ inktem Mal3e eine unters~ti tzende Rolle bei der Ei igkei tsdiagnose 
spielen, v611ige Verschiedenheit sprieht gegen ZZ. 3. Die hohe Zahl tier l~berein- 
s t immung des Lidbaues bei EZ. (91,78%) und das Fehlen v611iger Yersehiedenheit 
im Gegensatz zu der verh~ltnismiil]ig niedrigen Zahl der Ubereinstimmungen (10%) 
nnd der hohen Zahl der Versehiedenheiten (75,72%) bei den ZZ. maeht  die Augen- 
lider zu einem tibetans wiehtigen Merkmal bei der Stel lung der Eiigkeits-  
diagnose. V611ige Versehiedenheit sprieht gegen EZ., Ubereinstimmung mit Wahr- 
seheinliehkeit ftir EZ. 4. Die Bedeutung der I r is farbe ftir die Eiigkeitsdiagnose ist 
seit langem bekannt und bertieksiehtigt. Dem entsprachen die Untersuehungsergeb- 
nisse. - -  Noeh wiehtiger nnd aufsehlul3reieher abet ist die Beurteilung tier Gesamt- 
iris, d. h. der Einzelheiten yon Struktur und Pigmentierung an der Spaltlamioe. W/~h- 
rend eine naeh diesen Gesiehtspunkten nntersehiedliehe Iris die Diagnose EZ., wie 
bei der Farbe, aussehlie/3t, besteht bei den ZZ. nut in 10% Ubereinstimmung gegen- 
tiber 35,71% bei Bertieksichtignng der Irisfarbe. Damit  ist die Bedeutung des 
Gesamtbi ldes  der Iris tiber die der I r isfarbe zu stellen. 5. Linse. Der groflen 
Zahl der l'Jbereinstimmungen bei den EZ. (85,9~%) steht eine nieht zu vernaehl~ssigende 
Zahl versehiedener Befunde (9,67%) bei den EZ. nnd eine betrgehtliehe Zahl Uber- 
einstimmungen bei den ZZ. (29,03%) gegentiber. Diese zusammen mit den ebenfalls 

Z. f. d. ges. Oerichtl. Medizin. 34. Bd. 2 
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nieht unbetriiehtliehen ~hnlichkeitsgruppen beider Zwillingsgruppan (4,69% bzw. 
22,58%) ]assen der  Linse  nur  e inen b e d i n g t e n  W e f t  fiir die E i i g k e i t s d i a g n o s e  
zukommen .  6. Bei der Beurteilung des A u g a n h i n t e r g r u n d e s  liegen die Verh~lt- 
nisse nut wenig gt~nstiger als bei der Linse; er kann aber als unterstiitzendes Merkmal 
von Wert sein. Betreffs B. Mal]e. Bei den beriieksiehtigten Mal~en fanden siah zwar 
bei den EZ. viel geringere Unterschiede zwischen beiden Partnern als bei den ZZ., doeh 
bestand aueh bei den ZZ. h~iufig einarseits vNlige Ubereinstimmung und andererseits 
aine grSl]ere Gruppa mit Abweiahungswerten, die den auch bei EZ. festgestellten Warte~ 
gleiehkommen. Daher  k o m m t  diesen Mal~en n u t  e ine  b e s c h r ~ n k t e  u n t e r -  
s t i i t zende  Rolle  zu. Gr61]ere Abweiehungen sprachen gegen Eineiigkeit. - -  Betreffg 
Frage II:  Es is t  n i ch t  m5gl ich ,  nach  dar U n t e r s u c h u n g  einas e inz igen  Augen-  
me rkma l s  a l le in  eine s iehere  E i i g k e i t s d i a g n o s e  zu s te l len ,  aueh nicht aM 
der Hand der Iris, wenn auch diese sich als wiehtigstes Merkmal erwies. Be~reffs Frage 
III:  Eine  Z u s a m m e n f a s s u n g  a l l e r  in der U n t e r s u c h u n g s r e i h e  b e r a e k s i c h -  
t i g t e n  Augenm e rkmale  stellt in sich eine polysymptomatisehe Xhn]iehkeitsdiagnose 
dar und e r l a u b t  mi t  der  gr51]tmOglichen S iche rhe i t  dem get~bten U n t e r -  
suaher  a l le in  aus dem A u g e n b e l u n d  die E i i g k e i t s d i a g n o s e  zu s tel len.  

Fleischer (Erlangen). ~176 
Seh8ner, Otto: Neue Wege flit die Yererbungsforsehung. Wien. reed. Wschr. 

1940 II, 751--754. 
Der Varf. versueht an Hand yon einigen Beispielen seine schon seit Jahren ver- 

tretene Auffassung unter Beweis zu stellen, dal~ das rechte Ovarium mehr Knaben, das 
linke mehr M~dchen, und zwar im gerMltnis yon 2:1 in jedem 0varium fortgesetzt 
regelmggig alternierend liefert. Fernerhin soll das rechte Ovarium tiberhaupt mehr 
befruahtete Eier (wahrscheinllah befruehtbare gemeint) ats das linke liefarn. An nnter- 
suchten und beobachteten F~llen kommt Vert. weiterhin zu Iolgenden Ergebnissen. 
Kinder aus dam gleiehen Ovar stammend, zaigen nut geringe Unterschiede im Wesen 
und in den ererbten Eigenschaften. Kinder, die aus versehiedenen Ovarien stammen,. 
zeigen deutl~eh verschiedene Anlagen, Kinder ans dem reehten Ovar haben mehr 
viiterliche und Kinder aus dem linken Ovar haben mehr mfitterliche Eigenschaften als 
Erbanlage mitbekommen. Knaben und M~dchen aus dem rechten Ovar haben mehr 
v~terliohe (auch yore Vater mfitterlicherseits) ebenso Mgdehen und Knaben aus dem 
linken Ovar mehr miitterliahe Eigensehaften (aueh yon der ~ut ter  v~terhcherseits) als; 
Erbanlage erhalten. Naah dieser Auflassung wfirden den Spermatozoen auf die Ge- 
scMechtsbestimmung nut ein geringer oder garkein Einflul~ zukommen, Vom gene- 
tisehen Standpunkt wfirden diese Ausfilhrungen noah einer eingehenderen Kritik zu 
unterziehen sein, auf die abet innerhalb diases Referates verziehtet werden mug. 

GOllner (Berlin). 
Sehulze, Hans Georg: Soziale und erbbiologisehe Verh{tltnisse unehelieher Kinder. 

(Stiidt. Gesundheitsamt, Kid.) Arch. Bev61kergswiss. 10, 107--114 u. 129--144 (1940). 
Ausgehend yon den verschiedenartigen Anschauungen fiber den Wart des un- 

eheiiahen Kindes legt Verf. eine grSl~ere Untersuchung tiber die arbbiologisehen u 
h~ltnisse der unehelieh Geborenen vor. Das Ausgangsmaterial umfagt 400 unehelieh 
geborene Kinder. Die in grol~em Rahmen durchgefiihrte Sippenforschung ergibt 
zusammangefal~t fo]gendes: Auffallend gehguftes Vorkommen yon Minderwertigkeiten 
(Minderbegabung und Psychopathie) in ihren Familien; nicht wesentliehe Hgufung 
-con Erbkrankheiten in der Sippe, abgesehen yon einem hohen Hundertsatz an Sehwach- 
sinnigen unter den Kindesmfittern; wesentliehe ErhShung des Hundertsatzes vo~ 
Erbkranken und Minderwertigen bei den Kindesmfittern und den Sippenangeh5rigen 
der Kindesmfitter gegenfiber den Ergebnissen bei den Erzeugern und deren Sippen- 
angehSrigen; besserer Erbwart tier Sippen der spiiter legitimierten Kinder (innerhalb 
der ersten 2 Lebensjahre) als der dar unehelich gebliebenen Kinder. Wenn naeh den 
Ausffihrungen ein nneheliehes Kind auch nicht ohne weiteres a]s minderwertig be- 
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zeichnet werden kann (fiir 66,2% der Kinder Iand sieh keinerlei Belastung), so stammt 
doch, bei Vergleich mit der Durehschnittsbev61kerung, ein verh~ltnismiii~ig grol~er 
Tell aus erbbiologisch nicht einwandfreien Familien. Das dtirfte nicht fibersehen 
werden. Verf. fordert, da/] die Sippen der Kindesmfitter und der Kindesv~ter sofort 
nach der Geburt des Kindes dutch staatliche Gesundheits~mter genau untersucht 
wiirden. Die Untersuchungsergebnisse miifiten die Grundlage abgeben ~iir etwa not- 
wendig werdende Entscheidangen (Sterilisation, ftirsorgerisehe Ma~nahmen, Adoption, 
rechbliche Mal]nahmen). Auf diese Weise kSnnte erreieht werden, ,,daft dem Wirklich 
wertvollen Erbgut aueh unter den Unehelichen geeignete Entwieklungsm6glichkeiten 
gegeben werden, alles Minderwertige und Erbkranke j edoch in seiner Weiterverbreitung 
gehemmt wird". Zum SchluI] wird darauf verwiesen, dal] die Famifie nach wie vor 
der Rahmen sei, in de_m sieh wertv011e Erbanlagen am beaten zu entfalten verm6ehten. 

Rodenber (Berlin-Dahlem). 
Sehulz~ B., und K.Leonhard: Erbbiologisch'klinisehe Untersuchungen an insgesamt 

99 im Sinne Leonhards typischen bzw. atypischen Sehizophrenien. (Kaiser Wilhelm- 
Inst. /. Geneal. u. Demog% Dtsch. Forsch.-Anst. ]. Psyvhiatrie, Mi~nclten u. Nervenklin. 
d. Stadt u. Univ. Yrank/u~t a. M.) Z. Neut. 168, 587--613 {t940). 

Das Ergebnis yon L e o n h a r d ,  wonach bei einer groben Beurteilnng der Schizo- 
phreniebelastung 90 atypische F~ille in etwa 36,7% der F/ille, 440 typische Fiille da- 
gegen nur in 5% der F~ille in ihrer Verwandtschaft Sekund/irfiille aufweisen, wird an 
99 Fiillen nachgepriift und nicht best/itigt. Es land sich vielmehr unter den Geschwi- 
stern der 54 typischen F/ille eine korrigierte Sehizophrenieh/iufigkeit yon 5,6%, unter 
den Geschwistern der 45 atypischen eine solehe yon 7,8%, ein Unterschied, der inner- 
halb der Fehlergrenze fiegt. Bei den Eltern zeigte sich allerdings ein deutlicher Unter- 
schied: es land sich bei den Eltern tier atypisehen Fglle Schizophrenic in 5,5%, bei 
den Eltern der typischen F~lle in 0,9%. Angesichts so geringer Belastungsuntersehiede 
wird man bei der praktisehen Beurteilung typische Schizophreniefs im Sinne L e o n- 
h a r d s  nicht anders werten als atyplsche. - -  Man k6nnte sagen, das Material sei noeh 
zu klein, um eine endgiiltige Entscheidung zu treffen. Unseres Erachtens geniigt das 
yon L e o n h a r d ,  Schwab ,  Sehu lz  und L e o n h a r d  vorgelegte Material jedoch sehon 
jetzt, am zu erkennen, da/~ der richtige Ansatz noeh nicht gefunden ist. - -  Von um- 
fassenden Familienforsehungen an einem gro/3en Ausgangsmaterial, das auch klinisch 
naeh allgemein verbindlichen Richtlinien durchforscht ist, auszugehen, wird eher ein 
Ergebnis erwarten lassen, als der Versuch L e o n h a r d s  eine atypisehe, also positiv 
tiberhaupt nicht Iagbare und einer einwandfreien Differentialtypologie nieht zug~ng- 
fiche Form zum Ausgangspunkt zu wghlen. F. Stump/t (Innsbrnck).o 

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

Hornitzki, Paul: Ein Fall des Wirbelsehwanzes bei einem Kinde. (Dtsch. Kran- 
kenh., Tarnow [Gouv. Polen].) Zbl. Chit. 1940, 1051--1056. 

Ein 2ji~hriges Ms h~tte seit der Geburt aui3m' einer allgemeinen tIypertrichose des 
g~nzen KSrpers besonders lange und diehte Haare in der Lumbalgegend. In der Sehwanzgegend 
f~nd sich 4 em yore After entfernt ein 2 em langer und 2,5 em breiter Stummel mit einer 1 em 
tiefen trichteffSrmigen Einsenkung. Es handelt sich Um einen Wirbelsehwanz, der abgetragen 
wurde. Im ROntgenbild konnten zwei iiberz~hlige Schwanzwirbel naehgewiesen werden. Son- 
stige MiBbildungen bestanden nicht. Gerstet (Gelsenkirchen). 

Andrenelli, Luigi: Nozioni veeehie e nnove sulla struttura e sulla attivit~ dei lobi 
frontali. (Alte und neue Kenntnisse vom Bau und Funktion der Stirnlappen.) (Clin. 
Malatt. Nerv. e Ment., Univ., Pisa.) Neopsichiatr. 5, 172--182 (1939). 

Das erste Kapitel tier anseheinend noch nieht abgeschlossenen Studie enth~l~ 
weder Mitteilungen yon Ergebnissen des Verf. noch Anregungen oder n.euartige An- 
sichten zum Stirnhirnproblem. Man finder darin lediglich einige historische Notizen 
sowie die bekannte Feststellung, dal~ die Lobi Irontales in der phylogcnetischen Reihe 
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