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ist such die Bestimmung (Strafgesetzbueh w 5r dal~ minderj/~hrige Verbreoher zur 
Naeherziehung veto Gericht nicht nur in s taatlichen Erziehungs- und Besserungs- 
anstalten, sondern such bei geeigneten Famitien untergebraeht werden kSnnen, Diese 
Familien werden yon. den ,,Gemeindekomitees far Kinderfiirsorge" ausgesueht und 
fiberwacht, die such den Antrag stellen k6nnen, den minderj/ihrigen Verbrecher aus 
der Familienentziehung be d ing t  zu entlassen oder einer Erziehungs- und Besserungs- 
anstalt zu fiberweisen, falls die Erziehung in der Familie keinen Erfolg zeitigt oder 
~vegen des unbandigen Wesens des Verurteilten nieht durchffihrbar ist. Sehliel~lich 
ist noeh die strafprozessuale Neuerung zu erw/~hnen, derzufolge die Ermitttungen 
tier Polizei in das Gerichtsverfahren fibernommen werden kSnnen, ohne dab s/hnt- 
tiche yon der Polizei vernommenen Personen noch einmal vom Untersuehungsrichter 
verh6rt werden mtissen, v. Neureite~" (Hamburg). 

{lerin, Cesare: Problemi medieo-legali nel diritto eoloniale. Lineamenti di u'na 
medieina legale tropieale. (Geriehtlieh-medizinische Probleme im Kolonialreeht. Grund- 
zfige elner gerichtlichen Medizin ffir die Tropen.) (Istit. di Med. Leg. e d. Assicura- 
:zioni, Univ., Reran.) Riv. Med. trop. e Studi Med. indig. 4, 181--220 (1940). , 

Die Arbeit, die im Kongrel~ ffir geriehtliche und versicherungsrechtliche Medizin 
und far Kriminalant.hropologie Ende Mai 1940 in Neapel vorgetragen wurde, zeigt 
nach einem kurzen Ube~blick fiber die koloniale Gesetzgebung Italiens die Haupt- 
probleme auf, die eine koloniale gerichtliche Medizin zu bearbeitea h~tte. Vor allem 
kgme es dabei auf die Feststellung der Todeszeit, auf den Naehweis exotiseher Gifte 
und der Verletzungen dutch reil]ende Tiere sowie auf die Erfassung der kriminal- 
biologisehen Gegebenheiten bei der Eingeborenenbevhlkerung an. Auch im Rahmen 
der naturwissensehaftlichen Kriminalistik ergeben sieh Sonderfragen, wie z.B. bei 
tier Differentialdiagnose zwischen Mensch- und Tierhaar. SchheBlieh werden such 
noch die Aufgaben, die der s o z i ate n Me di zin nach der Gese~zgebung Italiens in den 
Tropen erwaehsen, fibersiehtlich dargestellt, v, Neureiter (Hamburg). 

Vererbungswissenscha[t und Rassenhygiene. 
�9 IIandbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 

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

Kretsehmer, Ernst: K~rperbau und Charakter. Allgemeiner Tefl. S. 730~753. 
Nach Vorbemerkungen tiber Inhalt und Bedeutuug der konstitutionellen Vari- 

antenbildung [1. Gruppe der ,,primer keimplasmatischen Varianten: a) lokale keim- 
plasmatische Varianten, b) allgemeine Waehstnmsvarianten"; 2. Gruppe der ,,zentral 
gesteuerten Varianten: a) humorale, z. B. endokrine Varianten, b) zentral-nerv5se 
Varianten (Steuerung yon Gehirnzentren und vegetativ-nerv5sen Zentren aus")], und 
dem Hinweis darauf, dalt fiir die k5rperlfch-seelischen Merkmalskorrelationen (Ges~mt- 
persSnlichkeit) die zentralen Steuerungen bei weitem die wiehtigsten sind, entwiekelt 
der Verf. seine bekannte Lehre fiber die grol]en Konstitutionstypen. Auch f fir deren 
Ausgestaltung wird folgeriehtig das Wirken vornehmlieh zentral gesteuerter Ursaehen 
verantwortlieh gemaeht. Es folgen Ausfiihrungen zum Thema Form und Funktion, in 
denen Verf. herausstellt, da$ die menschliehe Khrperform niehts Starres sei und nicht 
im Gegensatz zur Funktion stehe, sondern dal] sie vielmehr sehr langsam verlaufende 
Bewegung, d. h. eine Funktion des lebenden Organismus sei, und sich gerade deshalb 
besonders gut zur Erforschung der psyehophysisehen Funktionen eigne. Im Weiteren 
wird der ~ilteren Lehre yon den Entartungszeiehen eine riehtigere Formulierung ge- 
geben, die es gestattet, die darin enthaltenen Erkenntnisse Ifir die moderne Lehre 
k6rperlieh-seelischer Erbbeziehungen zu verwerten. Auch die kurzen Abschnitte fiber. 
Konstitution und Rasse, Wurzelformen der Pershnlichkeit usw. bringen aufsehluf~- 
reiche Gedanken und Folgerungel~. Rodenberg (Berlin-Dahlem). 
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�9 Handbueh der Erbbiologie des Menseheu. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 
sehaft 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.--. 

Enke, W.: K~rperbau und Charakter. Spezieller Tell. S. 754--768 u. 1 Abb. 
u berichtet vergleichend fiber Methoden und Einzelergebnisse verschiedener 

Autoren, die in zahlreiehen und umfassenclen experimentalpsyehologischen Unter- 
suehungen die K~rperbau-Charakterlehre yon K r e t s e h m e r  unterbauten. Diese Unter- 
suchungen auf dem Gebiete der Sinnes- und Denkpsyehologie sowie tier Affektivit~t 
betreffen insbesondere die Farb~ und Formempfindliehkeit (Leptosome uncl Athletiker 
vorwi.egend formempfindlieh, Pykniker vorwiegend farbenempfindlieh), das Spaltungs- 
phs und die Perseverationsfs (sts Perseverationsfs der Lepto- 
somen gegenfiber den Pyknikern). Zum Schlug wird auf die ,,Grundfunktionen" naeh 
P fab le r  sowie auf die Erbbedingtheit intellektueller Eigensehaften eingegangen. 

Rodenberg (Berlin-Dahlem). 
Wellek, Albert: Die Pers~nliehkeit im Liehte der Erblehre. Zu dem Sammelwerk 

yon Johannes Schottky. Z. angew. Pszchol. 59, 115--121 (1940). 
Wel lek  gibt in den vorliegenden Ausffihrungen ein kritisches Reterat fiber das vor 

4 Jahren ersehienene und in dieser Z. friiher ausfiihrlich gewfirdigte Sammelwerk vo~ 
S c h o t t k y :  ,,Die PersJnliehkeit im Liehte der Erblehre", das neben dem des Heraus- 
gebers noeh 6 weitere Beitr/~ge verschiedener Autoren (Hef ter ,  B f i rge r -P r inz ,  
Kloos ,  S t umpf l ,  Graf ,  Panse) entMlt. Von versehiedenen Einzelheiten abgesehel~ 
richter sich die Kritik W e ! 1 e k s haupts~chlieh gegen ,,Divergenzen und Unausgegliehen- 
heiten in theoretisehen Grundfragen" der Beitrige von S c h o t t k y ,  Kloos ,  Bfirger-  
P r inz  und S t umpf l ,  worunter e r v o r  allem dan Sehwanken zwischen ganzheits- 
psychotogischer Betraehtung uncl jenem methodisehen Ziel der erbpsyehologisehen 
Forsehung meint, letzte Bestandteile der Struktur, psychische Elemente zu finden und 
diese als Erbeinheiten anzusetzen. Wiewohl nun W. zwar selbst betont, daI~ die tIeraus- 
15sung letzter Elemente des psychisehen Bereiches ein Beginnen darstellt, ,,mit dem der 
Versueh steht und fi~llt, den Mendelismus, selbst den sog. hJheren Mendelismus neuerer 
Pr~igung, auf den Bereieh der Erbpsyehologie zu fibertragen", steht er einer solehea 
,,Elementenpsychologie" sehr skeptlseh gegenfiber und setzt hier den Angelpunkt 
seiner Kritik an - -  wodurch er allerdings naeh Meinung des Ref. yon vornherein wesent- 
lichen Forschungswegen und -zielen der heutigen Erbpsychologie die Berechtiguug ab- 
spricht, Wegen und ZMen, die die psyehologische Erbforschung Ms bewu$te Teil- 
disziplin der menschliehen Erbbiologie fiberhaupt in den letzten Jahren nicht ohne 
Erfolg besehritten und verfolgt hat. ( S c h o t t k y ,  vgl. diese Z. 26, 9 7 . )  Thums.o 

Abel, W.: Vererbung normaler morphologiseher Eigensehaften des Mensehen. 1. 
(Kaiser W~lhelm-Inst. [. Anthropol., Berlin-Dahlem.) Fortsehr. Erbpath. usw. 4~ 211 
bis 238 (1940). 

in dem ersten Teil seines 13bersiehtsreferats, yon dem Einzelheiten wegen der Fiille 
des Gebrachten nicht herausgegriffen werden kJnnen, behandelt Verf. die Verhs 
nisse any Sch/idel, insbesondere aueh am Gesiehtssehs am Skelet, an der Muskutatar, 
am Antlitz, an Nase, Mnnd, Auge und 0hr sowie an den Gesiehtsfalten. Ein zweiter 
Teil fiber Wachstum, IIaar, ttaut, Pigment u n d  Papillarmnster wird angekfindigt. 

H. Linden (Berlin). ~176 
Harms, H.: Die Beurteilung des erbliehen grauen Stares im Erbgesundheitsgeriehts- 

veriahren. Off. Gesdh.dieust 15 A 496--A 501 (1939). 
Der Autor nimmt Bezug auf eine Mitteilung yon R o d e n b e r g  (0~f. Gesdh.dienst 4, 

A 722 [1938]) nach weleher das Erbgesundheitsobergericht Berlin in 2 gleiehgelagerten 
F~llen in derselben Sippe gegenss Entseheidungen gel s hat. Es handelt sich dabei 
um die Frage, ob ein angeborener oder frfih sieh entwickelnder erblicher grauer Star 
als ,,erbliehe Blindheit" im Sinne des Gesetzes angesehen werden mug, aueh wenn 
dm'ch Operation ein gutes SehvermJgen erreicht worden ist. Dabei wird die Bcgriindung 
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des Urtei]s in dem einem der Fi~lle angefiihrt, das zum SchluB kommt, dab der Sinn 
aller erbpflegerischen MaBnahmen iitic!'tJaupt doch der ist, erbgesundcn Nachwuehs 
zu haben, und nicht der, erbkranken Nachwuehs dutch i~rztliche Kunstgriffe einiger- 
maBen lebenstiichtig zu machen, ihn sieh fortpflanzen zu lassen, um dann immer 
mehr Nachkommen operieren zu miissen. - -  Der Verf. nimmt einen entgegengesetzten 
Standpunkt ein, indem er nut bei komplizierten Staten, bei welchen ein branehbares 
Sehverm5gen dutch Operation nicht erzielt werden kann, erbliche Blindheit annimmt. 
Ausscheiden miissen yon vornherein alle ,,Stare", bei denen die Triibungen so gering- 
ftigig sind, dab sie das S'ehvermhgen nicht wesentlieh beeintrgchtigen. Abet auch 
die unkomplizierten Stare, die operiert werden mfissen und bei denen dutch Operation 
ein brauchbares Sehverm6gen erzielt werden kann, sollen nicht als erblich blind an- 
gesehen werden. Denn wenn aueh ein solches Leiden nicht wiinschenswert sei und die 
Reinigung des Volkskhrpers yon solchen weniger schwer wiegenden Erbleiden an- 
gestrebt werden muB, sei die Frage, ob der Gewinn, der durch die Beseitigung weiterer 
Generationen mit grauem Star fiir die Volksgesundheit erzielt wird, mit dem gleieh- 
zeitigen Verlust an gesunden Erbanlagen nicht zu teuer erkauft sei. (Der entgegen- 
gesetzte Standpunkt wird yon mir  in meinem Heidelberger Vortrag, vgl. Zbl. Ophthalm. 
41, 379, und yon Lisch ,  Arch. Rassenbiol. 33, 182 (1939) eingenommen. ReI.) Der 
-Verf. wfinscht, dab in jedem Erbgesundheitsobergericht, solern es sich mit erblichen 
Augenleiden zu befassen hat, einer der Richter ein klinisch und erbbiologiseh erfahrener 
Augenarzt ist. Fleischer (Ertangen). ~ o 

GiintIier, Richard: Zur Beurteilung fetaler Amputationen im Hinblick auf das Ge- 
setz zur Vcrhiitung erbkranken Nachwuchses. ( Poliklin. /. Erb- u. Rassec~p/lege, Berlin- 
Charlottenburg.) Off. Gesdh.dienst 6, A 569--A 573 (1940). 

Obwohl fetale Amputationen selten sind - -  unter nahezu 30000 Krankenge- 
schichten eines Wiener ortho]~dischen Spitales fanden sie sich nut in einer H~ufig- 
keit yon 0,05% --,  so w~re es doch yon gro~em Vorteil, wenn in ihrer erbbiologisehen 
Beurteilung eine Gleiehm~Bigkeit. erzielt werden khnntc. Die Untersuchung, die einer 
erbbiologischen Beratung und der l)rfilung auf die 51otwendigkeit einer Unfruchtbar- 
machung zugrunde zu legen ist, hat sich auf die Erhebung einer eingehenden Anamnese 
unter genauester Berticksichtigung des Schwangerschafts- und Geburtsverlaufes za 
grfinden. Bereits die Anamnese gestattet n'icht selten den AussehluB einer exogenen 
Entstehung der Ietalen Amputation. Ferner ist beim Priifling selbst und, wenn irgend 
mhgtich, bei seinen Sippenangehhrigen eine eingehende Untersuchung unter Zuhil~e- 
nahme aller diagnostischen Mhglichkeiten, insbesondere des Rhntgenverfahrens (wegen 
des etwaigen Befnndes yon MiBbildungen an anderen Skeletteilen, yon Verkfirzungen 
yon Hand- und FuBgliedern u. dgl.) vorzunehmen. L~Bt das  vollstiindige'Unter- 
suchungsergebnis auf das Vorliegen einer schweren erblichen k6rperliehen MiBbil- 
dun S sehliel~en, so haben beim Gutachter Uberlegungen vorwiegend bevhlkerungs- 
politischer Art einzusetzen, d. h. neben der Erbgefahr ist auch der soziale Weft des 
MiBbildeten in Rechnung zu stellen. Zeigen sich jedoch im n~heren Verwandten- 
kreis des 1)robanden seelisehe, intellektuelle oder soziale Abartigkeiten, dann sollte 
mit der Unfruchtbarmachung nicht gezhgert werden. Bei der Eheberatung wgre erb- 
gesunden Volksgenossen yon der Heirat einer Person abzuraten, die an einer fetalen 
Amputation leidet, welche als erblich anzusehen ist. v. Neureiter (Hamburg). 

Greil, Alfred: Glbt kS eineiige diehorisehe Zwillinge ? Zbl. Gyn~k. 1939, 1964--1967. 
Greil  verneint die ,,gyn~kologische Prestigefrage", ob es eifleiige dichorische 

Zwillinge gibt, Es kann sic gar nicht geben, ,,well im Furchungsstadium, an der soliden 
Mornla gar keine M6glichkeit einer solchen ttalbierung existiert". Gleichfalls aus- 
geschlossen sei eine dnrchgreifende Zwei- oder gar Dreiteilung im Embry0nalschild- 
zustande. Da die ,,Verwechslungsghn]ichkeit" der dichorischen, nnter allen Umst~nden 
zweieiigen Zwillingen ,,ganz extreme Grade" erreichen kann, muB sich die Zwillings- 
forschnng ohne Eihautbefund darauf beschr/inken, ,,alle ~-bereinstimmnngen, ~hn- 
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lichkeiten und Yerschiedenheiten der Piirehenzwillinge festzustellen und zu proto- 
ko]lieren, welehe nicht dureh die Yersehiedengeschleehtliehkeit beeinfluBt und be- 
dingt werden". ,,Bei allen gleiehgeschlechtlichen Zwillingen ist der exakte Eihaut- 
befund die eonditio sine qua non einer wissensehaftliehen einwandfreien, exakten 
Auswertung der Befunde. Die anthropometrische Ahnlichkeitsdiagnose ist ftir die 
Unterscheidung eineiiger und zweieiiger Zwillinge ganz und gar unzuverliissig, absolnt 
inkompefent." Schliel]lieh erkl/~rt Verf.: ,Alle auf Grund dieser Diagnose gesammelten 
Karthoteken siad unverwendbar, wertlos, ganz umsonsf angelegt worden, weil sieh die 
Zwillingsforscher n ich tum die seit 28 Jahren aufgedeckte, wiederholt dargestellte, einzig 
mSgliehe Entstehungsweise eineiiger Zwillinge gekiimmert haben, die es vollkommen aus- 
schliel~t, dal~ ein Viertel his ein Drittel aller diehorischen Zwillinge kurzerhand wegen ihrer 
:~2anliehkeit den eineiigen Zwillingen zugereehnef werden." - -  An Kritiken der ~hnhch- 
keitsdiagnose bei Zwillingen hat es nicht gefehlt. Mit den vorliegenden Ausffihrungen 
wird behaul~te % dal3 die Zahl der diagnostizierten EZ die reale Summe der untersuchten 
EZ welt tibertrifft, daft also alle Sehlul]folgerungen aus den erreehneten Konkordanz- 
Diskordanzverhgltnissen bei Zwillingsuntersuehungen falseh sind. In seiner Kritik der 
G o t t s e h i e k s e h e n  Einwendungen ber v. V e r s e h u e r  (vgl. diese Z. g0, 329) u. a., 
daft eingehende Forschungen gerade fiber den Grad der ~hnliehkeit yon monoehoriseh 
und diehorisch eine~igen ZwiUingen angestellt wurden. Ref. erscheint es ~raglich, 
ob sich G. der Miihe unterzogen hat, derartige Arbeiten bei der Formulierung seiner 
Folgerungen zu be~-iicksiehr Giinther (Wien). 

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

0rias, 0., und E. Braun-Menendez: Der Vorho[ton des Herzens. Erg. Physiol. 43, 
57--88 (194% 

Wie aus dem vorliegende~ Bericht hervorgeht, wurde durch sinnreiehe Untersuchungs- 
'methoden insbesondere dutch Phonokardiogramme auf dem SpeiserShrenweg festgestellt, 
dal~ bei normalen Mensehen jeden Alters einsehlieBlich des intrauterinen Fetus im Augenblick 
der Vorhofsystole deutliehe tonartige Schwingungen zu erkelmen sind, deren graphische I)ar- 
stellung gelingt. Dieser Vorhofton wird unter krankhaften Bedingungen besonders gewiirdigt, 
ngmlieh beim Galopprhythmus, ferner bei LeitungsstSrungen insbesondere beim vollst~indigen 
oder unvollst~ndigen Atrioventrikularbloek. Es sind bei dem normalen Vorhofton 3 Teile 
zu unterseheiden: der Aniangsfeil mit tier Vorhofzusammenziehung zusammenfallend, der 
mittlere Teil und der Schlul~teil, der nach der Vorhofentspannung auf der ttShe der Kammer- 
systole auftritt und daher zur Verst~rkung des ersten Tones beitrggt. Merkel. 

Miiller, E.A.: Volumed, Leistung, Tonus und Kontraktionsf~higkeit am Siiugetier- 
herzen. Erg. t~hysiol. 43, 89--132 (1940). 

Das vorliegende Referat bietet mehr Interesse ffir den Kliniker and ftir den reinen Faeh- 
physiologen und wit beschr/~nken uns daher hier auf einen kurzen Hinweis auf seinen Inhalt. 
.Die physikMischen Untersuchungen geben aus yon Versuehen am He r z - Lungenpr  g par at ,  
dem man ja den fiberwiegenden TeiI unserer Kenntnis fiber die Dynamik un4 Energetik, fiber 
die Pathologie und Pharmakologie des S~ugetierherzens verdankt. Zu dieser Apparatur hat 
E. A. lls selbsf eine sog. ~o l l enpumpe  angegeben, mit weleher dem reehten Herzen 
alas Blur mit konstanter Gesehwindigkeit zugeifihrt wird, urn ein konslbantes Minutenvolumen 
unabh~ngig vom rechten Vorhof zu bekommen. Die vorliegenden zusammenfassenden Dar- 
stellungen betreffen die methodischen Bedingungen ira I-Ierz-Lungenpraparat (Aortendruck, 
Pulmonalisdruck, Minutenvolumen, Frequenz, Kontraktionsf~higkeit usw.) im 2. Teil werden 
die Beziehungen des VentrikelvolUmens zu mechanischen t~aktoren dargestellt, im 3. Tell 
wird die Abhhngigkeit des VentrikelvoluInens veto Tonus und der Kontraktionsf~higkeit des 
Herzens behandel~ und zum Sehlul] das Verhalten des Ventrikelvolumens im unversehrten 
I(6rper besprochen. Merke[ (Mfinchen). 

Sehmidt, Otto: Der Kohlenoxydgehalt des Blutes im t~iglichen Leben. (Gerichts- 
~irztl. Inst., Univ. Bonn.) Zacchia, I I .  s. 4, 1--22 (1940). 

VerL un~ersuehte das :Blur yon 120 I~ersonen verschiedener Berufsgruppen auf einen 
Gehalt an Koblenoxyd. Er bediente sieh dabe~ eines yon ihm (Z. klin. IVied. 136, 15I [t939]) 
naher besehriebenen Verfahrens, das noeh einen Gehalt yon 0,016 Vol.-% bzw. 0,1% 
Kohlenoxyd naehweisen l~I~t. Bei 15 Nichtrauehern, die sich in gesunden, gut durehlfifteten 


