
32 

und das anf~ngliche Vorhandensein yon Endarterien bei Jugendlichen als Grund an- 
gesehen. Auch der Mangel yon Vitamin C wird ffir die h~ufige Erkranknng im jugend- 
lichen Alter als Ursache beansprueht. Eine Yerletzung kann in die Blutbahn geratene 
Eitererreger in ihrer Ansiedlung am Orte der Gewebssch/~digung begiinstigen oder sic 
trifft einen Knochen, in dessen Mark resorbierte Eitercrreger zuriiekgehalten werden, 
oder schlieltlich, sic sprengt die Abkapselung eines alten Herdes. Im Gegensatz zu 
frfiheren Ansehauungen lehrt die eingehende Erforschung der Zusammenh/inge und 
die praktische Erfahrung, dal~ die Entstehung einer Knochenmarkeiterung durch einen 
Unfall eine grol]e Seltenheit ist. Sell ein Zusammenhang bejaht wcrden, so mu/~ der 
Unfall einwandfrei erwiesen, und die Einwirkung mul~ eine erhebliche gewesen sein, 
wobei das Knochengewebe selbst gesch/idigt wurde und kleine Blutungen darin ent- 
standen mind; und welter mul3 die Erkrankung sich solort oder innerhalb wenigcr Tage 
an den Unfall angeschlossen haben. Bei Vorhandcnsein yon Briickensymptomen and 
bei geringer Viru]enz kSnnen auch einige Tagc, deren Zahl yon verschiedenen Autoren 
unterschiedlich angegeben wird, in Betracht kommen. An der Stelle eines friiheren 
Erkrankungsherdes kann durch eine u eine Neuerkrankung entstehen. Auch 
ein spontan entstandenes Rezidiv einer Knochenmarkeiterung, die friiher als Unfall 
bedingt anerkannt worden war, mul~ als Folge des Unfalles angesehen werden. Uber- 
anstrengung, Erhitzung and Abkiihlung dfirf~en im allgemeinen als Ursache des Pro- 
zesses nicht in Betracht kommen. Spiecker (Trier). 

Eldahl, A.: Encephalitis naeh Peekenimpfang. (Blegdamshosp., Ksbenhavn.) 
Ugeskr. Laeg, 1939, 938--940 [Ds 

KasuistischeMitteilung: Sporadischer Fall (6jghriges M~dchen) einer t6dlich verlaufenen, 
Symptomatisch und histologisch typischen Encephalitis nach Pockenimpfung. Einar Sjgvall. 

Seibert, Otto: Lues latens inveterata. Arch. L Dermat. 181, 212--233 (1940). 
Die interessante Fragestellung' Ist eine v e r a l t e t e  Serosyphi l i s  (Lues l a t ens  

i n v e t e r a t a )  noch eine K r a n k h e i t  oder mehr eine d e s k r i p t i v e  Z u s t a n d s f o r m  
des Organismus, etwa i~hnlich einer entstellenden Hautnarbe, wird gestellt, kann abet 
naturgem/~l] nicht eindeutig entsehieden werdcn. Immerhin hat Verf. das nicht geringe 
Syphilismaterial tines grol~en Zuchthauses mit 1400 Insassen ,  ein unter strong gleich- 
miil~igen Lebensbedingungen stehendes Material also, fiber 7 Jahre folgerichtig zu 
behandeln versucht mit dem ganzen, uns heute zur Verfiigung stehendem Rtistzeug 
dcr Diagnose und Therapie. Die Erfolge waren n i ch t  e~hebend; es gelangen immer 
bei der Lues latens inveterata auch einige ,,tIeilungen", die Verf. bewu~t in Anftihrungs- 
zeichen setzt, well er die Zuverl~ssigkeit auch dieser Heilungen mit Recht in Frage 
stellt. Aueh bei solchen k a n n  bei der ngchsten Nachkontrolle wieder ira Blur ein 
loositiver Umseh lag  festgestellt werden. Uberwiegend zahlreicher waren indes die 
Yersager ,  sowohl bei der massiven kurenmgl~igcn Chemotheraloie, wclehe -con 6,3 
auf bin zu 7,5 g Neosalvarsan und yon 12 cem Bismogenol bis auf 2~ ccm pro Kur ge- 
steigert wurde, wie bci der Fieberbehandhng mit Malaria oder Pyrifer, and endlieh 
atmh mit den Zittmann-Pr/iparaten. So gelangt Verf. schliel3Iich nahe an die An- 
nahme heran, daf] bei der alten Lues latens (und mit Betonung: nur bei dieser) eine - -  
zudem wiederholte und fortgesetzte - -  spezifische Behandlung i iberflf issig,  zweek- 
l o sund S c h g d l ich  sei. Die reich belegte Arbeit weist noeh manche wei~ere anregende 
Gedanken auf. 2Vohara (Bonn).~ 

Serologie. Blu tyruppen.  Bakteriologie und Immunit i i ts lehre.  

�9 Jungmiehel, Gottfried: Die Bedeutung tier Blutgruppen und Blutk6rperehenmerk- 
male (Faktoren) in der geriehtliehen Praxis. (Geriehtsmed. Forseh. H. 1.) (Inst. fl 
Ge~ichtl. Med., Univ. GSttingen.) Berlin: R. v. Deckers Verl. G. Schenek 1940. 95 S. 
RM. 4.80. 

Wie dem lZef. auf Anfrage veto Yerf. mitgeteilt wurde, ist die Sehriftenreihe 
,Gerichtsmedizinische Forschungen" auf vielfach ge~iul~erte Wiinsche aus Kreisen der 
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Justizverwaltung und mancher Gerichtsmediziner bin entstanden. Das vorliegende 
1. Heft wendet sich daher vor allem an Richter, Staatsanw~lte sowie an Rechtsanw~Ite, 
Kriminalisten und Sachverst~ndige. Damit ist auch erkl/~rt, dab Staatssekreti~r im 
RJM. Dr. F re i s l e r  das Gele~twort schrieb. Das Werk selbst enth~lt in klarer Dar- 
ste!lung und unter Zitierung zahlreicher F/ille aus der Praxis alles, was der obengenannte 
Personenkreis braucht. Von den 3 grol~en Abschnitten: A. Rechtliche Grundlagen 
ftir die Blutprobe; B. A!lgemeine und besondere Bedeutung der Blutprobe; C. Das 
Problem des unehelichen Kindes ist Abschnitt B wie folgt unterteilt: I. Prozentuale 
Verteilung unserer Blutgruppen and BlutkSrperchenmerkmale (Faktoren). II. Ver- 
erbungsweise der Blutgruppen und Faktoren. III. Kombination Kind und Kindes- 
mutter. IV. Die H/~ufigkeit unserer Ausschlfisse. V. Einige spezielle Fragestellungen. 
VI. Absolut ungfinstige F/~lle. VII. Untersuchungen bei bereits verstorbener Kindes- 
mutter, bzw. verstorbenem Beklagten (Zeugen). IX. Kurze Aktenausziige. X. Blur= 
probe und Meineidsprozesse. XI. Blutprobe und Blutschande. XII. Blutprobe und 
Tragezeit. XIII. Blutprobe und Zeugungsf/~higkeit bzw. Zeugungsunf~higkeit. XIV. Blut- 
probe und empfhngnisverhfitende Mittel. XV. Blutprobe und erbbiologisches Gut- 
achten. XVI. Blutprobe an Blutflecken. XVII. Blutprobe und Bluttransfusion. 
XVIII.  Technik der Blutuntersuchung. Sehr wertvoll ist der Hinweis, die Blutproben 
bei tSdlichen Verkehrsunf~Lllen und besonders auch in F~llen yon Kindest6tung sowie 
an  anderen Leichen auszuffihren. Falls die folgenden Hefte in ~hnlicher Weise zu- 
sammengefaSte Dars~ellungen bringen, ist zu erwarten, dal] die Schriftenreihe die in 
sie gesetzten Hoffnungen erfiillen wird. Wfinschenswert ist, dal] in einem der f01genden 
Hefte Ziele, Redaktion, Mitarbeiter usw. dieser Schriftenreihe offiziell bekannt gegeben 
werdcn. Matzdor]/ (Berlin). 

�9 Pietrusky, Friedrieh: Teehnik der Blutgruppenbestimmung mit Einfiihrung in 
die Blutgruppenpraxis. Fiir Krankenhaus~irzte und geriehtliehe Saehverst~ndige. Berlin: 
Julius Springer 1940. V, 113 S. u. 5 Abb. RM. 6.90. 

Die Ausfiihrungen stiitzen sich auf an fiber 40000 Blutgruppenbestimmungen 
~sowie als gerichtlieher Obergutaehter gesammelte Erfahrungen. Es werden nur die 
gebr~uchlichsten Methoden und solche gebracht, die sich dem Autor selbst bew/~hrt 
haben. Nach einer kurzen Einfiihrung in die Gruppeneigensehaften des Blutes wird 
d~s zur Blutgruppenbestimmung erforderliche Material angeftihrt, dann ausffihrlich 
.auf die eigentliche Bestimmung eingegangen. Kurz erwi~hnt wird der Nachweis der 
Blutgruppeneigenschaften im Leichenblut sowie im eingetrockneten Blur, dann im 
letzten Abschnitt die praktische Bedeutung der Blutgruppeneigenschaften dargetan. - -  
Auch das vorliegende Werk zeigt, ebenso wie das wenige Monate vorher yon Dahr  
ersehienene, wie grol~ und umfangreich allein das Gebiet der Technik dieser Unter- 
suchungen geworden ist. Urn so mehr hut die im Vorwort getroffene Feststellung, 
.dal~ die Fehldiagnosen ~fir die Gerichte in bedenklicher Weise das Vertrauen der Juristen 
zu diesen Untersuchungen erschfittern, Berechtigung. Es ist daher als ein Verdienst 
des Verf. zu begrfil]en, wenn in so klarer und eindeutiger Art die Technik der Blut- 
gruppenbestimmung gebraeht wird. Mit Recht wird auch darauf hingewiesen, dal] die 
Erfahrung fiber die Vererbung der Untergruppen nur erst gegebenenfalls die Vater- 
.schaft mit einer ,,sehr hohen Wahrscheinlichkeit" aussehliel~en lassen und nicht, wie 
sonst bei den Blutgruppen, mit Sicherheit. Gewisse Bedenken m6chte man aber dahin 
~tt0ern, da$ ohne jegliche Anleitung and Erfahrung Krankenhaus~irzte die Blutgruppen- 
bestimmung zweeks Bluttransfusioneu vornehmea, denn die bekannt gewordenen 
22 Todesf/~lle bei etwa 10000 Bluttransfusionen sollten doch eine Mahnung bedeuten. 
- -  Als Anhang werden noch die bekannten Richtlinien fiir die Ausftihrung der Blur= 
gruppenuntersuchung sowie ftir die Einrichtung des Blutspenderwesens gebracht. - -  
Es ist wirklich erfreulieh, daf~ in heutiger Zeit sowohl der Verf. das Werk als auch der 
Vertag das Buch in dieser Ausstattung haben erscheinen lassen kSnnen. 

Jungmichel (GSttingen): 

Z. L d. ges. Gerichtl. Medizin. 84. Bd. 3 
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Birdsell, Joseph B., and William C. Boyd: Blood groups in the Australian aborigines. 
(Blutgruppen bei den australischen Ureinwohnern.) (Dep. o/ Anthropol., Harvard: 
Univ., Cambridge a. Boston Univ., School o/Med., Boston,) Amer. J. physic. Anthrop. 
27, 69--90 (1940). 

Die Ergebnisse neuer Blutgruppen- und F~ktorenuntersuchungen reinrassiger austra- 
lischer Ureinwohner werden mitgeteilt; bei 805 Personen wurden die klassischen Blutgruppen 
und bei 730 Personcn die Faktoren bestimmt. Auch yon 80 tasmanischen H~lbblutmischlingen 
werden Blutgruppen- und FaktorenzugehSrigkeit bekanntgegeben. Die bisher schon be- 
kanntgewordenen O-A-B-Ergebnisse andcrer Autoren wcrden im ganzen best~tigt und eff~hreIx 
somit eine Bereieherung (0 ~ 53,2%, A----44,7%, B ~ 2,1%, AB----0%). B ist offenb~r 
seltener, als einzelne Autoren angenommen haben, und scheint erst sp~t yon I~orden her ein- 
gedrungen zu sein. Der Faktor I~ ist im ganzen relativ h/~ufig (M ~ 3,0%, MN = 29,6%, 
I~ ~-67,4%). Abgesehen yon diesen Gesamtdurehschnitten bestehen in der H~ufigkeit ira. 
einzelnen groBe lokalgeographische Untcrschiede, die wahrscheinlieh aueh mit morphologischep~ 
Differenzen parallel gehen. I~ach den wenig umfangreichen ]3efunden seheinen Blutgruppen- 
and Faktorenverteilung bei den Tasmaniern sich yon den bei Australiern nieht wesentlieh zt~ 
r Krah (Heidelberg). o 

SquUlaei, Giuseppe: Rapporti ira gruppi sanguigni e caratteri som atici anomali e 
razziali in due eenturie di alienati. (Bericht fiber die Blutgruppen und abweichend~ 
kSrperliche und Rasseneigensehaften an 200 Geisteskranken.) (Istit. di Med. Leg. e d. 
Assieuraz., Univ., Catania.) (8. congr, d. Assoc. Ital. di Med. Leg. ed. Assicuraz., Padova, 
17.--19. I I I .  1940.) Arch. di Antrop. crimin. 60, 1002--1008 (1940). 

Bei 200 Geisteskranken wurde in Catania folgende Blutgruppenverteilung fest- 
gestcllt: Gruppe 0 46%, Gruppe A 34%, Gruppe B 16%, Bruppe AB 4%. AuBerdem 
wurden zahlreiche anthropologische Merkmale dieser Geisteskranken untersucht; 
dabei ergab sich eine (~bereinstimmung der Blutgruppe B mit dunkler tIaar-, Augen- 
und Hautfarbe; bei den Geisteskranken herrschten im Gegensatz zur fibrigen Be- 
vSlkerung die Kurzseh~idel vor, die hiiufiger der Blutgruppe B angehSrten. Auch fanden 
sich seltene KSrpermerkmale and Degenerationszeichen bei Personen der Blutgruppe B 
hiiufiger. Mayser (Stuttgart). 

Gerzanits, P~l: Isoh~imoagglutinations-Untersu~hungen an Embryonen von ver- 
sehiedenem Alter. Orv. ttetil. 1940, 380---381 [Ungarisch]. 

Veff.s Experimente erzielten die Beantwortung folgender Fragen: In welchem 
intrauterinen Entwieklungsgrad tri t t  der Receptor auf ? Warm ist in intrauterinem 
Leben das Agglutinin nadhweisbar ? Wie ist das Verh~ltnis zwisehen der Fruchtwasser- 
and mfitterlicher bzw. fetaler Blutgruppe. In 7 yon 27 F~llen gelang Agglutinin in 
Fetch jfinger als 3 Monate nachzuweisen. In 5 F~illen war das Agglutinin von dem der 
Mutter verschieden; in diesen 5 Fi~llen bildeten sich also die Agglutinine yon der Mutter 
unabh/ingig. Ira Leberextrakt finden sich Agglutinine schon vor dem 8. Monat, damiL 
ist das Auftreten des Receptors und die Differenzierung der Blutgruppen an die Leber 
gebunden. In 3 Monate alten Fetch finden sich oft Agglutinogene, bei jfingeren nut in 
26%. Die Agglutinlerbarkeit ist also schon vor dem 3. Monat anwesend, sogar finder 
man Agghttinogene, welche in der Mutter fehlen, sic werden also selbst~ndig yon dem 
Fetus gebildet. Zwischen dem Agglutiningehalt des Fruchtwassers und mfitterlicher 
Blutgruppe gibt es keinen Zusammenhang. Auch dies beweist den fetalen Ursprung 

des  Fruehtwassers Der Charakter der Blutgruppen wird yon der Leber bestimmt. 
v. Be6thy (P6cs). 

Genna, Ginseppe E.: Contributo allo stadia dell'ereditariet~ dei gruppi sanguigni. 
(Beitrag zum Studium der Yererbung der Blutgruppen.) (Istit. Naz. di Biol. d. Con-. 
siglio Naz. d. Ricerche, Roma.) Riv. Antrop. 32, 125--146 (1939). 

Unter den auf ihre ZugehSrigkeit zu den klassischen Blutgruppen untersuchten 
51 Familien mit 313 Personen finden sich 2 Familien mit 3 Kindern, deren Zugeh6rig- 
keit nach den Erbregeln nieht mSglich w~re: Aus einer Ehe 0 • 0 stammen neben 
3 Kindern der Blutgruppe 0 2 Kinder der Blutgruppe A and yon Eltern O • AB 
stammt ein Kind der Blutgruppe O ab. Der Verf. h~lt AuBerehelichkeit dieser Kinder 
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oder einen technischen Fehler bei der Blu~gruppenbestimmung flit m6glich, Durch 
massenstatistische Bearbeitung seiner Zahlen weist der Yerf, trotzdem eine gute Uber- 
einstimmung mit der Bernsteinsehen Yererbungstheorie der Blutgruppen naeh. 

Mayser (Stuttgart). 
Hirszfeld, L., et R. Amzel: Sur les formes de transition du groupe A. (1. m~m.) 

(Uber die ~)bergangsformen der Gruppe A.)(Inst. d'Hyg., Univ., Varsovle.) Revue 
d'Immun0]. 6, 31--43 (1940). 

Im Rahmen ether gerichtliehen Vatersehaftsuntersuehung fanden die Verff. zwei~ 
Blutproben der Blu tgruppe  A beim Kinde und dem als Vater in Anspruch genom- 
menen, deren Eigensehaft A so schwaeh war, dal] sie dutch Agglutinationsversuehe mit- 
tels gewShnlieher Testseren Anti-A meist nich~ nachgewiesen werden konnte; unter 
25 mensehlicheu Anti-A-Seren trat nut bet zweien eine sehwache Agglutination auf. 
Auffallend war lediglich, dab das Serum dieser zun~chst anseheinend der Blntgruppe 0 
zugeh6renden Blutproben nut das Agglutinin Anti-B, ~icht abet auch das Agglutinin 
Anti-A enthielt. Der Naehweis der Eigenschaft A gelang dagegen aueh mittels ether Anzahl 
yon Seren der Blutgruppe 0, dutch Immunseren Anti-A, durch Absorption and dutch 
Komplementbindung; ebenso konnte ein Shiga-Kruse-Ruhr-Bacillen-Immunserum mit 
Erfolg zum Nachweis herangezogeu werden. Mit allen Verfahren konnte erwiesen werden, 
dab die Eigenschaft A sehr schwach, ~twa 8mal sehwiieher als bet A2-Proben vorhanden 
war, sie wurde daher mit A 4 benannt. Da die gleiehsehwache Eigensehaft A auch beim 
Bruder und reehtm~l]igem Kind des als Vater in Ansprueh genommenen Mannes gefun- 
den wurde, so zweifeln die Verff. nieh~ an der Yererbbarkeit dieser Eigenschaft A 4. Bet 
der Seltenheit soleher Unregelm~Bigkeiten der Blutgruppeneigenschaften (angenommen 
wird ein Verh~ltnis yon 1:900, was der Wahrscheinlichkeit~ des zuf~lligen Zusammen- 
treffens zweier Personen yon 1:810000 entspricht) konnte naeh dem Urteil der Yerff. 
dieses Merkmal zur Bestimmung der Vaterscha~t verwertet werden. Um eine Yer- 
st~ndigungsmSgliehkei~ fiber die Untergruppen zu sehaffen, sehlagen die Verff. folgende 
Abtrennung der Untergruppen vor: Als A s sollen Blutproben der Blutgruppe A bezeich- 
net werden, deren Agglutinabilit~t etwa der der Blutgruppe A~B entsprieht; die Dia- 
gnose gelingt mit den meisten menschliehen Seren Anti-A; ein Agglntinin Anti-A besitz~ 
die Untergruppe A s nieht: Als At sollen Blutproben bezeichnet werden, deren Fest= 
stellung mit den meisten menschlichen Testseren Anti-A nicht mehr, wohl abet mit 
Serum der Blutgruppe 0 und Immunseren Anti-A gelingt; auch bier weist das Serum 
keinAgglutinin Anti-A auf. Die Eigenschaft A der Untergrnppe A 5 w~re dann so schwach, 
dal] ihr Nachweis mit menschlichen Testseren Anti-A nut noeh ganz selten gelingt 
and im Serum soleher Blutproben ein Agglutinin Anti-A bet bestimmten niedrigen 
Temperaturen sehon naehweisbar wird. Entsprechend der yon Hirszfeld und Kostuch 
aufgestellten Pleiadentheorie nimmt die Eigenschaft 0 in dem Mal]e in den Blut- 
kSrperehen der Blutproben der Untergruppen A zu, in dem die Eigenschaft A abnimmt, 
wobei ausdrficklieh darauf hingewiesen wird, dal~ die Anwesenhei~ der Eigenschaft 0 
unabh~ngig vorl dem Genotypus ist, dal~ also aueh BlutkSrperehen vom Genotypus 
A1A1, oder A2~ oder A1B oder A2B die Eigenschaft 0 in versehiedener St~rke ent- 
halten kSnnen. Mayser (Stuttgart).~ 

Hirszield, L., und Amzeh {~ber die {~bergangsiormen tier Blutgruppen. (Staatl. 
Hyg, Inst., Warschau.) Sehweiz. med. Wsehr. 1940 II, 801--803. 

Die Verff., welehe zur Zeit niehg die M5glichkeit haben, ihre Untersuehungen fort: 
zusetzen, verSffentlichen ihre bisherigen Ergebnisse und deren theoretisehe Ausdeu- 
tungsmSglichkeiten. In der Annahme, da] die Blutgruppen A und B dutch Mutation 
aus der Blutgruppe 0 entstanden set, deuten sie die Untergruppen A2, As, At und A 5 
als unvollst~ndige Mutationen. Auch :die A1-Untergruppe , ebenso wie die B-Gruppe 
und die Blutgruppe AB enghalten noeh Teile der O-Substanz, was dutch Agglutinationsr 
versuehe mit einem besonders starken Anti:O-Ziegen-Immunserum naehweisbar ist. 
Auch innerhalb der Blutgruppe B konnten versehiedene Stufen der O-Beimisehung ge~ 

3* 
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funden werden. Die Blutsorten, die gleiche Mengen der O-Substanz enthalten, fassen 
die Vefff: als isonullhaltige Pleiaden zusammen. Die Vererbung dieser Pleiaden soll 
eine Erweiterung der Individualisierung des serologischeu Blutbfldes ermSglichen. 
Die Berficksiehtigung der Plciaden erweitert auch wesentlieh die sero-anthropologische 
Aufnahme der Menschheit. Mayser (Stuttgart). 

Kossjakow, P. N., und (L P. Tribulew: Zur Frage der ehemisehen Natur der A-, 
B-, M- und N-Antigene des Mensehen. (Serumlaborat., Staatl. Wiss. Forschungsinst. ]. 
Gerichtl. Med., Moskau.) Z. Immun.forsch. 98, 261--272 (1940). 

Vergleichcnde Untersuchungen fiber die chemischen Eigenschaften der menseh- 
lichen Gruppen- und Typenantigene haben gezeigt, dal~ zwischen den Gruppenant i -  
genen  A und B und den Typenantigenen M und N ein wesentlieher Uuterschied be- 
steht. Die A- und B-Gruppenantigene sind alkohol-, iither-, chloroform- und aceton- 
best~indig, die M- und N-Typenmerkmale gehen dagegen unter der Alkohol- und Aceton- 
wirkung in einen bezfiglieh der Antigene inaktiven Zustand fiber. Die beiden Gruppen- 
antigene und die beiden Typenantigene zeigen ~bcreinstimmung in ihrer Unl~slichkeit 
in Alkohol, ~ther, Chloroform und Aceton. Auf Grund eines umfangreichen Unter- 
~suchungsmaterials kommen Verff. zu der Ansicht, dab die Gruppen- und Typenantigene 
des Menschen keine Lipoidnatur haben. Die chemisehe Natur der A-, B-, M- und 51- 
Antigene l~Bt sich erst nach dercn Gewinnung "in gereinigtem Zustand bestimmen, 
and zwar scheinen nach den bisher vorliegenden Beobachtungen die Gruppenantigene 
Kohlehydrate darzustellen. Haagen (Berlin).~ 

Sehmi.dt, Paul: Die relative H~iuligkeit der Blutfaktoren M und N und der ,,Unter- 
:gruppen" A 1 und A 2 unter besonderer Beriieksiehtigung Sehleswig-Holsteins. (Anthro- 
ToL Inst., Univ. Kid.) Z. Rassenphysiol. 11, 49--77 (1940) u. Kieh Diss. 1940. 
�9 Yerf. gibt eine lJbersicht fiber die in neuerer Zeit e~mittelten Btu tgrnppen- ,  
Untergruppen- und BlutkSrperchenmerkmal-Prozentzahlen der BevSlkerung Schles- 
wig-tIolsteins. Der Arbeit liegen zugrunde 12089 Blutgruppen- und BlutkSrperchen- 
merkmalbe~unde und 925 Untergruppenbefunde mehrerer ffir die Gerichte t~tiger be- 
nannter Sachverst~indiger, mehrerer serologiseher Laboratorien und einiger Patholo- 
gischcr Institute. Verf: kommt hinsiehtlich der BlutkSrperchenmerkmalc zu der 
Schlui~folgerung, dal~ die Verteilung yon M und N teilweise bedeutende Unterschiede 
aufweist, die im allgcmeinen den dutch Siedlungsgesehichte and Blutgruppenmerk- 
Inalen festgestellten charakteristischen Verh~iltnissen in der BevSlkerungszusammen- 
setzung der einzelnen Gebiete und St~idte entsprechen. Die Hiiufigkeit der Eigen- 
sehaft M scheint in Deutschland nach Norden zu abzunehmen. Vcff. neigt dazu, die 
:Friesen als Tr~ger eines st~rkeren N-Vorkommcns anzusprechen. A 2 nimmt naeh 
tier ~bersicht des Vcrf. anscheinend innerhalb der Gesamtpopulation Deutsch]ands 
nach Norden bin zu. Eine Geschleehtsgebundenheit ffir A i und A~ ist nicht fest- 
stellbar. Yon 12089 Personen: 40,7% O, 43,9% A, 1!,0% B und 4,4% AB; 28,48% M, 
50,46% MN und 2i,06% ~. Werner Fischer (Bedin).o 

Pietrusky, F.: Zur Vererbung der Blutgruppeneigensehait N 2. (Inst. f. Gerichtl. 
u. ,~oz. Med., Univ. Bonn.) Z. Immun.forsch. 98~ 387--390 (1940). 

Verf. bringt als Erg~nzung zu dem 1935 gefundenen ersten Ns-FaU des Bonnet 
Institutes einige weitere Fiille, die sich in 5 wahrschcinlich weitli~ufig verwandten 
l~'amilien der Nordeifel voffanden. Aus den Ergcbnissen wird gefolgert, dal~ die Eigen- 
uchaft N~ auf einem selbstindigen allelomorphen Gen beruht, das yon N i dominiert 
wird. Demnach liel~en sich im MN-System, wie auch Fr iedenre ich  in seiner N~-Sippe 
land, die 6: Genotypen MM, MNi, MN2, NiNi, N1N2, NsN ~ unterseheiden. Kerkho/], 

Dah~, P., H. Offe und H. Weber: Weitere Erbliehkeitsuntersuehungen fiber den 
Blutfaktor P bei Familien und Zwillingen. (Hyg. Inst., Univ. KSln.) Z. RasSenphysiol. 
11, 78--93 (1940). 

Yerff. verSffentliehen in Fortsetzungifrfiherer Arbeiten Dahrs ihr Material fiber 
.die Unters:uehungen a~lf das B lu tkS rpe rchenmerkma l P  bzw. p an weiteren 22 Zwil- 
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lingspaaren und weiteren 98 Famihen mit zusammen 304 Kindern. Die bisher ange- 
nommene Erbregel wird durch diese Untersuchungen erneut bests es fanden sich 
2 Kinder mit scheinbaren Ausnahmen yon der Erbregel, die aber nach eigenen Angaben 
der Kindsmutter unehelich sind. Bei bisher 2441 P-Untersuchungen ist auffallend, 
dalt bei Personen der Blutgruppe AB (103) das Merkmal P seltener vorzukommen 
scheint (67,9%) als bei~ Personen der iibrigen Blutgruppen (76,5%). Hinsichtlich des 
Merkmals Q bzw. q (Imanura) wurden 11 Zwillingspaare und 3 Familien mit zu- 
sammen 7 Kindern untersucht. Bei 83 auf P und Q untersuchten Personen ergab sich, 
daI~ P und Q relativ hs gemeinsam vorkommen (57) bzw. gemeinsam fehlen (17), 
w/ihrend nur 9 real das eine Merkmal vorhanden war, das andere nicht. Verff. best/itigen 
damit die Befunde yon Imamura  und Wiener und er6rtern zur Erkls dieses Yer- 
haltens die M6glichkeit, dal~ die Merkmate P und Q eine gewisse Anzahl gemeinsamer 
Teilantigene besitzen. Werner Fischer (Berlin).o 

Pietrusky, F.: Blutgruppen and Blnttransiusion. (Inst. ]. Gerichtt. u: Soz. Med., 
Univ. Bonn.) (52. Kongr., Wiesbaden, Sitzg. v. 6.--9. V. 1940.) Verb. dtseh. Ges. inn. 
Med. 309--319 (1940). 

Es handelt sich um ein Referat, das der Verf. auf dem diesj/~hrigen Internisten- 
kongrel] in Wiesbaden gehalten hat. Die zuweilen noch mangelhafte Technik bei de r  
Blutgruppenbestimmung ist zum Tell die Ursache der noch immer zu beobaehtenden 
Transfusionszwischenf/flle. Die u die bei der Blutgruppenbestim- 
mung zu beaehten sind, werden ausgefiihrt. Die Gruppe 0 als Universalspender wird 
abgelehnt. Nut in. Ausnahmef/~llen dfirfte O-Blut verwandt werden, wenn nur geringe 
Blutmengen iibertragen werden und das Spenderblut einen Titer nicht hSher als 1:16 
hat. Zwisehenf/~lle bei Ubertragungen innerhalb der Gruppe A wurden h/iufiger beob- 
aehtet. Ob gleiche Uhtergruppen bei der Transfusion verwandt werden sollen, ist noeh 
strittig. Wechsel des Spenders bei wiederholten Transfusionen wird empfohlen. Auf 
diese Weise wird auch ein etwaiger ungiinstiger Einflu$ ungleicher Faktoren M und N 
bei gleicher AB0-Gruppe verhindert. Atypische Agglutinine werden zuweilen bei 
ehronischen Eiterungen und Sepsis beobachtet. Der Krankheit scheint in diesen F/illen 
besondere Bedeutung zuzukommen, da diese Agglutinine naeh Abklingen der Krank- 
heiten versehwinden. ~ror jeder Transfusion ist aul]er der Blutgruppenbestimmung 
noeh der tt/imolyseversuch notwendig. Kerkho]] (Bonn). 

Sehl~iger: Reehtsfragen bei Blutuntersuehungen. Dtsch. reed. Wschr. 1940 II, 
913--914. 

Ausgehend yon der Tatsache, dal~ die Blutgruppenuntersuehung, soweit die Blut- 
gruppen A, B und O und die BlutkSrperchenmerkmale M und N in Betracht kommen, 
als Beweismittel allgemein anerkannt sind, gibt der Verf. eine interessante ~bersieht 
fiber die Reehtsgebiete, bei denen die Blutgruppenuntersuchung yon Bedeutung sein 
kann. Gleichzeitig werden verschiedene hSchstrichterliche Entscheidungen angefiihrt. 

Hans H. Burchardt (Berlin). 
Roth, F., und J. Sehumaeher: ~ber ilie Ursaehe tier fieberhaften Sp~itreaktionen 

naeh Bluttransfusionen. (Meal. Klin., Univ. Mi~nster i. W.) Dtsch. med. Wschr. 1940 I, 
675--679. 

Da trotz einwandfreier Gruppenvertr/tgliehkeit bei einer Reihe yon Patienten 
einige Zeit nach der Transfusion gelegentlich unerwfinschte Reaktionen wie Fr6steln, 
Fieber, Sehiittelfrost, Urticaria (sog. Sp/~treaktionen) beobachtet wurden, wurde mit 
Hilfe der Autotransfusion der Versuch unternommen, die Ursachen dieser unerwfinsch- 
ten Sp/itreaktionen nach Bluttibertragung zu kl/~ren. Die Versuchsergebnisse sprechen 
daffir, da]] bei glatt verlaufender und rascher Transfusion yon iiblichen Blutmengen 
unter den angewandten Versuchsbedingungen - -  besonders bei Gebrauch yon sehr 
langen Schl~uchen - -  Sp/~treaktionen dutch die Technik der Uberleitung nicht bedingt 
sein kSnnen. Es ist eher anzunehmen, dab bei ungeniigender Technik bzw. bei stocken- 
den und verlangsamten ~bertragungen das Blur dureh die ls dauernde Extra~ 
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vasierung Yer~nderungen erleidet und dadurch Sp~treaktionen eintreten. Ob neben 
den teehnisch bedingten. Real~ionen anBerdem eine primate Unvertr~glichkeit der 
bei der Transfusion zusammentreffenden Blutarten eine Rolle spielt, vorausgesetzt, 
dal] die Bestimmung der Blutart eindeutig war, konnte neck niokt festgestellt werden 
and mull klinischen Beobachtungen an gew5hnlichen Transfusionen vorbehalten 
~leiben. Jungmiehd (GSttingen). 

Lenggenhager, K.: Neue Tatsaehen der Blutgerinnungslehre. (Chit. Univ.-Klin., 
Bern.) Helvet. med. Acta 7, 262--318 (1940). 

Eingangs bespricht die Arbeit den jetzigen Stand yon der Lehre der Blutgerinnung, es 
gibt eine Anzahl yon Fragen, fiber die eine einheitliche Auffassung nicht erzielt worden ist. 
:Die Thrombokinase, die sich aus GewebspreBs~ften darstellen l~fit, hat keine fermentativen 
Eigensehaften, deshalb wird die Benennung Thrombokinen vorgeschlagen. Seine Vorstufe, 
d~s Prothrombokinin, kommt als gel6ster Eiweil3k6rper im Blur vor; es mug mit der Ansicht 
anfgeri~umt werden, dab die Blutpli~ttchen durch Abgabe yon gerinnungseinleitenden Stoffen 
die Blutgerinnung beim Menschen bedingen. Das labile Prothrombokinin verwandelt sieh 
lmter dem EinfluI~ Yon FremdkSrperoberfl~chen und Calciumionen in das die Gerinnung 
einleitende Thrombokinin. Die Verh~ltnisse der Blutgerinnung werden in Skizzen anschaulieh 
dargestellt. Im strSmenden Blur ist Prothrombin frei vorhanden, das :unter der Einwirkung 
des aus den Gewebss~ften stammenden Prothromboldnins die Gerinnung bedingt. Der sieh 
bildende Thrombus ist meist ein weiBer Thrombns, bestehend aus Blutpliittehen und Fibrin. 
Bei der tli~mophilie finder ein langsamer Blutstillungspr0zeB start, weft die Wirkung des 
Thrombins auf das 1)rokinin mangelhaft ist, durch kfinstliehe Zugabe yon Thrombokinin 
ist normale Blutgerinnung zu erzielen. Praktiseh l~Bt sich das dureh Eintr~ufeln yon einem 
.Gewebssaft mir kurzer Kompression erreiehen. Fiir Thrombin, Antithrombin and Thrombo- 
kinin wird eine einfache Standardisierungsmethode ~ngegeben. Zur Bestimmung des Gerin- 
nungsbeginns und der Gerinnungszeit wird eine zuverli~ssige einfaehe Methode v0rgesehlagen, 
bei der 2 Blutproben im Reagensglas nach regelmi~l~igem Schtitteln alle 50 sec auf den Anfang 
und das Ende der Gerinnung beobachtet werden. Die sehr ausftihrliche Arbeit berfieksichtigt 
eine grol~e Literatur, sie bringt zu allen Einzelfragen eine Ftille eigener Versuche. Klages. ~ o 

Biirker, K.: Ein auffallende~ Blutbelund bei alten Lenten. Miinch. reed. Wsckr, 
1940 II ,  882. 

Bei Blutuntersuchungen, die B i e d e n k o p f  an Personen im Alter yon 60 his 
70 Jahren vornahm, stellte er eine Erhiihung des ttiimoglobingehaltes der Frauen im 
Yergleich mit den yon Frauen mittleren Alters fest. Dies wiirde als eine Wirkung des 
Wegfalls des Geschleehtshormons gedeutet werden kSnnen. Die Zahlen sind abet flit 
einen so weitgehenden Schlul~ zu klein. Mayser (Stuttgart). 

Frimberger, Ferdinand: ~ber die Verwertbarkeit der Blutsenkung in Wissensehaft 
und Praxis. (Med. Univ.-Klin., Mi~nster i .W.) Med. Welt 1940, 478--481. 

3 Hauptfaktoren neben einer Anzahl wenig bedeutender Nebenfaktoren beeinflussen 
die Schnelligkeit und die Form des Scnkungsablaufs. Man kSnnte yon Typen sprechen, 
doch linden sick fliel~ende Uberg~nge. Yerf. hat einen Apparat angegeben, mit dem der 
Senkungsablauf fiber 12 Stunden lang einwandfrei photographiseh erfa~t werden kann 
(Sedigramme). Die 3 Faktoren sind: 1. der Ballungs~aktor; 2. das Gesamtvolumen 
der Blntkiirperchen, angegeben dutch das Minimalsediment oder dutch das tt~mato- 
kritvolumen; 3. die Ballungsbereitschaft der roten BlutkSrperehen. Die Ergebnisse 
yon Tierversuchen sind hinsiehtlich der Blutsenkung nur unter ganz bestimmten Voraus- 
setzungen auf den Menschen iibertragbar; genaueste Kenntnis der Grundlagen der 
Senkungsreaktion ist zur Yermeidung yon FeMscMiissen notwendig. Bei wissenschaft- 
lichen Arbeiten, wie aueh in der Klinik, ist die Beachtung der Blutk6rperchenmasse 
(H~imatokritwert oder Minimalsediment) notwendig. Start der iiblichen Verdiinnung 
des Blutes mit CitratlSsung 1 : 5, die unzuverl~ssige Ergebnisse znr Folge hat, wird das 
Blut in kleinen Mengen 20proz. LSsung abgenommen. Dabei ist der BlutkSrperehen- 
gebalt mit Hilfe des Minimalsedimentes aus dem Citratblut leicht zu berechnen. Durch 
die regelm~ige Bestimmung des Minimalsediments kann man an Hand yon Tabellen 
die Senkungszahlen auf einkeitlichen BlutkSrperchengehalt zuriiekfiihren und Sen- 
kungswerte erhalten, die praktiseh einwandfrei die echte Beschaffenheit des Plasma 
ausdriicken. Walcher (Wtirzburg). 
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�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg' v. Giinther Just. In Gemein- 
~ehaft 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.--. 

Kemp, Tage: Funktionen und Zusammenarbeit der~ S. 502--536 u. 
.32 Abb. 

Veff. unterstreich~ die entseheidende Einwirkung, die die endokrinen Drfisen auf 
<las Gesamtindividuum, ffir die genetischen und konstitutionsbiologischen Grundlagen 
<ler Gesamtperson haben. Dieser Einflul] der Blutdrfisen is~ bereits in der Ontogenese 
.ein gewal~iger. Die determinierenden Stoffe, die yon Anfang an in allen K6rperzellen 
vorkommen, nehmen im Lauf der Entwicklung einen versohiedenen Charakter in den 
~ersChiedenen KJrperteilen an; aus ihnen entwickeln sich sparer die hormonprodu- 
~ierenden Organe, die Blutdrfisen. StJrungen in der Entwieklung und Funktion der 
Blutdrfisen werden vererbt, doch wird auch eine Konstitution vererbt, die bei den 
versehiedenen Individuen unter einer bestimmten Hormoneinwirkung verschieden 
xeagiert. Im folgenden wird die Physiologie der einzelnen Blutdrfisen und ihr Ver- 
h~ltnis zur Konstitutlon besproehen, wobei altes angeffihrt wird, was man fiber die 
Vererbtiehkeit der versehiedenen endokrinen Leiden weil~. Kinzl (Berlin). 

Sehulten, Hans: Uber die Epidemiologie, Erkennung und Behandlung der Bang- 
Baeilleninfektion des Mensehen. (Med. Univ.-Poliklin., Restock.) Dtsch. reed. Wschr. 
1940 I, 673--675. 

Im Rahmen wehrmediziniseher Abhandlungen wird ein ~berbliek fiber Epide- 
~aiologie, Diagnose und Therapie der Bangsehen Krankheit, die Vielleicht dutch 
<lie Beziehungen zu dem klassischen Land dieser Krankheit, D~nemark, in Deutschland 
kfinftig grJl]ere Bedeutung hat, gegeben. Mayser (Stuttgart). 

Versicherungsrechtliche Nledizin. Gewe~bepathologie 
(Gewerbliche Vergi[tungen.) 

�9 Liniger, H.: Der Rentenmann. 8., verb. u. erg. Aufl. Hrsg. v. G. Molineus. 
Leipzig: Johann Ambrosius Barth 1940. 38 S. u. 86 Abb. geb. RM. 4.20. 

Das altbekannte Bueh in verbesserter Auflage, ergs dureh eiu kurzes Kapitel 
fiber die jetzige Auffassung hinsiehtlich des Operationsduldungszwanges sowie fiber 
berufliehe Arsensch~digungen, dfirfte wie bisher der beliebte Ratgeber und Weg- 
weiser ffir dea begutachtenden Arzt bleiben. Heidemann (Bad Schwalbach). 

Habernoll, Arnold: Die Bolle der Tiere im Unfallgesehehen im Deutsehen Reieh 
~viihrend der letzten Jahre. Off. Gesdh.dienst 6, A 168--A 176 (1940). 

Es wird dargetan, welehe Rolle die Tiere als UnfallauslJser im Altreich spielen. 
Die Hauptmasse der schweren Unf~lle entfiillt auf den Umgang mit Haustieren; unter 
ihnen bewirken solche in erster Linie Pferde und Rinder. Von 1927--1932 wurden in 
Preul]en, Bayern, Wfirttemberg und Baden 1232 Mensehen dutch Pferde getJtet, 
559 dureh Rinder. Auch dutch Sehweine, Ziegen, Sehafe, Hunde und Katzen ent- 
,stehen unerwartet zahlreiehe sehwere Verletzungen. Insgesamt wurden dutch sie yon 
1927--1932 in den 4 oben erw~hnten deutsehen L~ndern 52 Personen getjtet. Den 
jagdbaren S~ugetieren, auch deu Raubtieren unter ihnen, kommt als Gefahrenquelle 
eine nut ganz unbedeutende Rolle zu, ebenso den VJgeln. Von den Gifttieren verursaehte 
die Kreuzotter in den letzten Jahren durchschnittlieh nieht mehr als einen Todesfall 
:j~hrlich. Auf die gfinstige Wirkung des Kreuzotterserums wird hingewiesen. Die 
iibrigen einheimisehen Kriechtiere treten ebenso wie unsere Amphibien nieht hervor. 
Unter den Fisehen kJnnen gelegentlich das Peterm~nnchen und der Stechroehen 
infolge ihrer Giftwaffe gefs werden. Erheblich sind ferner tJdliehe und son- 
:stige Unfs durch Insektenstiche, vet allem solche der Wespen und Bienen. 500 
derartige Stiehe dfirften ffir den Menschen die tJdliehe Grenze darstellen, es sind 
:~edoeh F~lle naehgewiesen, in denen ein einziger Bienenstieh tjdlieh wirl~e. Besonders 
:gef~hrlieh sind Hornissenstiche. Abschliel~end wird auf die zwar unangenehmen, 


