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Hellwiff, Albert: Die Erzwingbarkeit der Diphtherieserum-Einspritzung. MuB der 
Arzt den Millbraueh des Sorgereehts erkennen~. Dtseh. Xrztebl. 1941 I, 102--103. 

Ein Arzt hatte eine Diphtherie nicht erkannt und daher die Sermneinspritzung 
unterlassen. Nach dem Tode des Kindes erhieR der Arzt eine Anklage wegen fahr~ 
lassiger T6tung. Die Strafkammer sprach ihn frei, da der Vater in der Hauptverhand- 
lung erklgrt hatte, daL~ er die Erlanbnis zur EinsprRzung nieht gegeben haben wiirde. 
Das Reiehsgericht hob auf Revision der Staatsanwaltschaft das Urteil anf und verwies 
die Sache an das Landgerieht zurtick. (Urteil yore 4. XI. 1940, 3 D 846/40, ver~Sffent- 
lieht im ,,Dentschen Reeht" 19411, H. 2, S. 97.) Das Reichsgerieht Iahrte aus, dal~ es 
bisher noeh jedem Kranken freistehe, auf Heilmittel, die er nieht wfinsehe, zu ver- 
ziehten, selbst wenn er dadureh erhebliche Naehteile habe. Es kSnne aber zweifelhaR 
sein, ob diese Rechtspreehung nnter den heutigen Umstanden noeh in vollem Urn- 
range aufreehterhaRen werden k6nne. Im vorliegenden Falle habe der Vater aber 
nieht for sieh, sondern als Sorgeberechtigter ftir sein Kind gehandelt. Es sei zu priifen, 
ob hier nicht ein Mil~brauch des Sorgerechtes vorliege, wenn er ohne triRigen Grund 
sein Einverst~ndnis zu einer bestimmten /irztlichen Behandlung verweigere (w 1666 
BGB.). Der Arzt, dem ein soleher Mil3braueh entgegentritt, war bereehtigt, die tIilfe 
des u oder aneh der Polizei in Ansprueh zu nehmen; im Falle 
dringender Gefahr ware er sogar bereehtigt gewesen, unter dem Gesiehtspunkt eines 
fibergesetzliehen Notstandes die Behandlnng yon sieh aus gegen den Willen des Sorge- 
berechtigten durehznf~ihren. {~ber diese B e r e e h t i g u n g  des Arztes hinaus hat das 
Reiehsgerieht abet aueh eine V e r p f l i e h t u n g  ffir den Arzt angenommen, in einsehlggi- 
gen F/~llen so zn handeln. Es heilat im Urtei!: ,,Der Arzt dfirfte vor dem Migbraueh 
des gechtes des Sorgebereehtigten nieht einfach zustiekweiehen, sondern wiire reeht- 
lieh verpfliehtet, das ihm M6gliehe zu tun, um yon dem Kinde die Folge eines solehen 
Mil]brauehs des Sorgereehtes abzuwenden." Hieraus ergebe sieh eine Farsorgepflieht, 
deren Verletzung der Arzt strafreehtlieh zu vertreten babe. Ob nun der Arzt bei der 
kommenden VerhandIung verurteilt werden wird, ist, wie Verf. ausffihrt, zweifelhaR. 
Es ware zu prttfen, ob man yon dem Arzt ein Wissen yon dieser Verpflichtung erwarten 
durRe und ihm daher Fahrl~tssigkeit zur Last legen kann, und fernerhin, ob sieh der 
Kausalzusammenhang des Unterlassens der Injektion mit dem Tode mit hinreiehender 
Sieherheit beweisen I~ilR. Filr die ZukunR ergibt sieh abet ffir den Arzt aus diesem 
Urteil des Reiehsgeriehts ein erweiterter Pfliehtenkreis. (Vom Ref. ist schon immer die 
Auffassung vertreten worden, dag der Arzt in solchen Fallen zum mindesten die morali- 
sehe Pflicht babe, wenigstens den Versueh zu maehen, einen unvernfinRigen Wider- 
stand der Eltern dutch Anrufung des VormundsehaRsgeriehts durch Vermittlung des 
Jngendamtes zu breehen.) B. Mueller (K6nigsberg i. Pr.). 

Sehl~iger: MiBbraueh des Sorgereehtes und ~rztliehe Nothil%. Neue Reehtspreehung. 
Z. ~rztl. Fortbildg 38, 135--136 (1941). 

Verf. bespricht die Entseheidung des Reiehsgeriehts vom 4. XI. 1940 fiber das 
Verhalten des Arztes in F~llen, in denen die Sorgebereehtigten bei Erkrankung des 
Kindes ihre Gewalt mi[tbrauehen und dem Arzte Sehwierigkeiten maehen (vgl. vor- 
stehendes Ref.). Er maeht geltend, dag der Arzt sieh hfiten masse, vonder  ihm dutch 
diese Entseheidung gegebenen Vollmacht ungereehtfertigt Gebraueh zn maehen. Nut in 
ganz besonders dringIiehen Fallen, in denen auf andere Weise nieht geholfen werden k6nne, 
komme eine iirztliehe Therapie gegen den Willen der Eltern in Betraeht. B. Mueller. 

Veve~bungswisse~scha# und Rassenhygiene. 
Heberer, Gerhard: Allgemeine Phylogenetik, Pal~ontologie, Stammes- und Rassen- 

gesehiehte des Mensehen. (Aus dem Sehrifttum des Jahres 1940, mit Naehtr~igen aus 
dem lahre 1939.) Jkurse ~rztl. Fortbildg 32, 18--41 (1941). 

Mit diesem IJbersichtsreferat gibt der Yerf. eine ausgezeichnete Kritik der in 
den Jahren 1939 und 1940 erschienenen Arbeiten auf dem Gebiete der Abstammungs- 
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and Rassengeschichte des Menschen. Zur Bespreehung gelangen in sachlicher Hin- 
sicht geordnet Arbeiten fiber das Problem der Menschwerdung, Art- and Rassenbildung, 
Entwicklung nnd Spezialisierung, Mutation und Variabilitgt, Populationsgenetik und 
spezielle Arbeiten fiber die Rassengeschichte im mitteleuropgischen Ranm. Wie auch 
der Verfi hervorhebt, macht sich hinsiehtlich des gesamtproblems ,,Abstammungs- 
lehre" nunmehr immer stgrker bemerkbar, dab sich die Forsehung mehr and mehr 
auf den Boden der von der experimentellen Genetik erarbeiteten Ergebnisse zu stellen 
beginnt. GSttner (Berlin). 

Lehmann, G., und A. Szak~ll: Vergleichende anthropometrische und funktionelle 
Untersuehungen an Jugendliehen. (Kaiser Wilhelm-Inst. /. ArbeitsphysioI., Dortmund- 
Mi~nster.) Arb.physiol. 11, 259--330 (19r 

Die Untersuchungen, die an Lehrlingen versehiedener Bernfe vorgenommen warden, 
erstrecken sich fiber 10 Jahre. Es gait den modifizierenden Einflul] festzustellen, den 
einzelne Berufsarten auf die kSrperliche Entwieklung ausilben kSnnen. Nach einer 
allgemeinen Kennzeiehnung der Berufsgruppen and einer Beschreibung der angewand- 
ten Methodik werden zuni~chst Ausfilhrnngen tiber die Abstammung and die Familie 
der Probanden gegeben. Die Messungen beziehen sich auf die Feststellungen yon 
Gewicht, Rumpf- und Extremit~itenmassen. In funktioneller Hinsicht wurden Kreis- 
lauf und Atmung im besonderen untersucht. Die Ergebnisse sind in umfangreichen 
Schaubildern und Kurven wiedergegeben worden. KSrperbaulich lassen sich die nnter- 
snchten Jugendlichen in drei Hanptgruppen zusammenfassen: I. Schwerarbeitende 
Jugendliche (Sehmiede, Former, Schlosser, Dreher) mit einem (~berwiegen der Breiten- 
en~wicktung. II. Kaufmgnnisehe Lehrlinge und Schiller dutch L~ngenentwicklung 
gekennzeichnet and fnnktionell der I. Gruppe vielfach tiberlegen. III. Eine Grnppe 
mit negativer kSrperlicher Auslese (Schneider and Friseure). Ferner konnte lest- 
gestellt werden, da~ die Geburtsjahrg~nge des Weltkrieges gegentiber den spgteren 
stark zurilckgeblieben sind. Verff. nehmen an, da/~ der Grundtypns dieser Entwick- 
lungsgruppen erbbedingt ist und die Unterschiede dutch bewu~te oder unbewn~te 
Auslese bei der Berufswahl zu erkl~ren sind. Die modifizierenden Einflilsse des Berufes 
treten stark in den Hintergrund. GSllner (Berlin). 

Hofmann, H.: Degenerationszeiehen am 0hr. Eine Untersuehung fiber die H~iufig- 
keit und den Wert der sogenannten Degenerationszeiehen bei Normalen, Verbreehern 
und Sehwaehsinnigen. (Poli~lin. /. Erb- u. Rassenpflege, Berlin-Charlottenburg.) Off. 
Gesdh.dienst 6, A 573--A 583 (1940). 

[Inter Degenerationszeiehen versteht man nach dem Verfi weniger die grobsinn]ich 
wahrnehmbaren pathologischen Veriindernngen, sondern es sind damit mehr mor- 
phologisehe Sonderbiidungen, so auffiillige Kleinheit oder vSlliges Fehlen, abnorme 
Stellung, GrS/~e, Dicke oder Formlosigkeit einzelner KSrperteile, insbesondere des Ge- 
sichts und vor allem des Ohres gemcint. Der Verf. hat 850 normale, 825 kriminelle 
nnd 800 schwachsinnige Personen mit insgesamt 4950 Ohren anf das Vorhandensein 
yon Degenerationszeichen am Ohr untersucht. Es fanden sich bei den Kriminellen 
geh~uft, bei den Sehwachsinnigen starker gehi~uft: 1. stgrkeres Abstehen der Ohren, 
2. Darwinsches HSekerchen, 3. Asymmetrien, 4. Henkelohren, 5. gro~e fleischige Ohren, 
6. sehr kleine Ohren, 7. sehr einfach strukturierte Ohren, 8. Vierfingerfurche. - -  Einige 
der untersuchten Merkmale treten in den 3 Untersuchungsgruppen mit gleicher Hgufig- 
keit aufi Die H~ufnng bestimmter Auff~lligkeiten bei Kriminellen, nnd zwar vor allem 
bei Schwachsinnigen, deutet auf gewisse Znsammenh~nge zwischen psychophysischer 
Konstitution and ~u/]eren kSrperlichen Erseheinungen bin. Die insgesam~ aber nur 
um ein geringes st~irkere Hi~ufigkeit gegentiber den Normalen 1/~i]t nur anf Grand des 
Materials des}jVerf, nach seiner Ansicht keine anderen Schlfisse zn. Es wird danach 
nnr angi~ngig~sein, derartige Zeichen als Signal gelten zu lassen, das daranf hinweist, 
dal] in dem betreffenden Fall der Verdaeht auf eine ererbte oder wenigstens angeborene 
konstitutionelle Gesamtschi~dignng besteht. Heinr. TSbben (Mfinster i. W.). 
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�9 Handbuch der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. fiiinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange -~'. Bd. I. Die Grundlagen der Erbbiologie 
des Menschen. Berlin: Julius Springer 1940. XI, 739 S. u. 366 Abb. RM. 121.50. 

Bonnevie, Kristine: Tatsaehen der genetisehen Entwieklungsphysiologie. S. 73 bis 
180 u. 103 Abb. 

Auf Grund der mitgeteilten Untersuehungsergebnisse l~ltt sieh zeigen, dal~ s~imt- 
liche Analysen vererbbarer Anomalien, die bei h6heren Tieren durehgeftihrt wurden, 
darin iibereinstimmen, dal3 die Manifestation der Genwirkung a•f Abiinderungen frtiher 
und sogar friihester Stadien der Embryonalentwieklung zuriiekzufiihren ist. Welter 
ist ihnen aueh allen gemeinsam, dag die einer primiiren Genwirkung am n//ehsten 
stehende, zuerst naehweisbare Abnormit~t ganz versehieden yon den definitiven, letal 
wirkendren oder noeh beim geborenen Individunln wahrzunehmenden 2~nomalien sein 
kann. Die ganze Reihe yon sekund~ren und sp~teren Folgeerscheinungen der urspriing- 
lichen Genwirkung trit~ jedoch mit ebenso stark gebundener Gesetzm~tl]igkeit zmn 
Vorschein, wie die entspreehenden Erscheinungen der normalen Entwieklung. Es 
sind auch vielfach dieselben physiologischen oder physicochemischen Prozesse, die 
sich in beiden Fi~llen geltend maehen. Nur der Ausgangspunkt des Geschehens ist 
durch die Mutation ver~ndert worden. In welcher Weise eine solche ~nderung hervor- 
gerufen worden ist - -  ob im einzelnen Fall yon einer Modifikation oder yon einer spon- 
tanen, oder vielleicht kfinstlich bewirkten Mutation die Rede ist --,  dies alles spielt 
fiir eine gesetzmgBige Durehfiihrung der Manifestation der betreffenden Anomalien 
keine Rolle. v. Neureiter (Hamburg). 

�9 Handbueh der Erbbiologie des Mensehen. Hrsg. v. fiiinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer, E. Hanhart u. J. Lange ~'. Bd. 1. Die Grundlagen der Erbbiologie 
des Mensehen. Berlin: Julius Springer 1940. XI, 739 S. u. 366 Abb. RM. 121.50. 

Hertwig, Paula: Mutationen bei den S~iugetieren and die Frage ihrer Entstehung 
dutch kurzwellige Strahlen und Keimgifte. S. 245--287 u. 20 Abb. 

Der Handbuehabsehnitt enthiilt ill gedr~ngter Form alles bisher sieher Bekannte 
fiber die Mutationsforsehung bei Siiugetieren und dem Mensehen, besonders im Hin- 
blick auf deren Bedentnng fiir die Rassenhygiene. Zuerst werden die Spontanmuta- 
tionen nnd die notwendigen statistisehen Vorsiehtsmagnahmen erJrtert, hierauf die 
feingewebliehen Befunde am IIoden und Ovar bei Versuehstieren dargestellt. Hieran 
sehliel]t sieh eine Zusammenfassung der bisher bekannt gewordenen Wirkungen yon 
ehemisehen Stoffen, wie Coffein, Alkohol und Chloroform auf die Keimdrtisen an. Die 
Auswertung derartiger Untersuchungen, bei denen es auf die  genaue Beobaehtung 
der ansehliel3enden Generationen F 1 bis F 3 ankommt, wird vorgefiihrt. Der Verf. 
gelang es 1939 als Erster mit Sieherheit recessive letale und phiinisehe Mutationen 
in der 3. Generation festzustellen. Welter werden der Einflng yon Alkohol, Blei und 
anderen Stoffen, wie Nieotin, Arsen und Hypophysenextrakten erw~Lhnt. Die Unter- 
suehangen beztiglich der Alkohob, Nieotin- und Coffeinwirkung haben bisher noeh 
keine Beeintriiehtigung der Funktion der Keimdrfisen erweisen kfnnen, wenn aueh 
eine Keimsehgdigung dureh Alkohol bisher nieht ausgesehlossen ist, w~hrend der 
sehi~dliehe Einftufl der Strahlen gesiehert ist. Besonders wird auf die sieher herab- 
gesetzte Fruehtbarkeit und Neigung zu Fehlgeburten bei friiheren Rfntgenassisten- 
tinnen und die mikroskopiseh naehgewiesene Samensehiidigung bei rfntgenologiseh 
tatigen Miinnern hingewiesen. Hierbei darf allerdings nieht vergessen werden, daft 
die Seh~digungen znm grogen Tell vor 20---30 Jahren mit mangelhaft abgesehirmten 
Ger~iten verursaeht wurden. 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. 1, Die Grundlagen der Erbbiologie 
des Mensehen. Berlin: Julius Springer 1940. XI, 739 S. u. 366 Abb. RM. 121.50. 

Hanhart, Ernst: Allgemeines fiber Konstitution. S. 461--484 u. 1 Abb. 
Ausgezeichneter geschichtlicher Uberblick fiber die Entwiekhmg, die der 
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Begriff der Konstitution in der Pathologie, in der Klinik und in der  Erbbiologie 
erfahren hat. v. Neureiter (Hamburg). 

@ Handbueh der Erbbiologie des Meusehen. Hrsg. v. Giinther Just. In Gemein- 
sehaft mit K. H. Bauer~ E. Hanhart u. J. Lange "}'. Bd. L Die Grundlagen der Erbbiologie 
des Menseheu. Berlin: Julius Springer 1940. XI, 739 S. u. 366 Abb. RM. 121.50. 

Hanhart, Ernst: Konstitutiou beim lgensehen. S. 507--551 u. 9 Abb. 
Ubersiehtliehe Darstellung der versehiedenen u zur Typologie der menseh- 

lichen Konstitutionen sowie der Beziehungen, die zwisehen Konstitution und Blut- 
driisen einerseits und Konstitution und Nervensystem andererseits bestehen. Den 
Absehlu~ der Abhandlung bildet ein Kapitel, das uns kurz fiber die Methoden der 
Konsti~utionsbewertung unterriehtet, v. Neureiter (Hamburg). 

�9 Handbueh ~ler Erbbiologie eles ]~Iensehen. Hrsg. v. Giinther Just. In {~emein- 
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.--. 

Keller, Siegfried: Methodik der mensehliehen Erbforschung (mit Ausnahme der 
Mehrlingsforsehung). S. 249--309 u. 17 Abb. 

Die aus dem Itandbuch der Erbbiologie des Mensehen stammende Arbei~ des 
Verf. gibt einen Uberblick fiber die statistisehen Methoden der Erbforsehung beim 
Mensehen. Sie geht yon der Materialgewinnung und Auslese aus und erJrtert die bei 
der Zusammenstellung yon Vergleichsmaterial zu berfieksiehtiger~den Gesichtspunkte. 
In weiteren Abschnitten werden die Erbstatistik in der Familie (Frfifung yon Mendel- 
Ziffern, Manifestationssohwankungen usw.), die Erbs~atistik in der Bev~lkerung und 
die Erbstatistik in der Sippe sowie allgemeine Richtlinien ffir die Untersuchung eines 
Erbganges besehrieben. Die Ausffihrungen geben einen umfangreiehen Uberbliek 
fiber die gesamte Methodik der empirisehen und theoretischen Erbforsehung. 

GJllner (Berlin). 

Sehelling, II. yon: Zur Seh~itzung der Anzahl der eineiigen Zwillinge. Z. menschI. 
Vererbgs: u. Konstit.lehre 24, 566--570 (19~0). 

Verf. geht yon der Tatsaehe aus, dal] in der amtlichen Zwillingsstatis~ik nur die 
Anzahl der versehieden-geschlechtliehen und g]eich-gesehleehtliehen Zwillingspaare 
angegeben werden. Da die letztgenannten Paare tells zweieiig, teils eineiig sind, ist 
ffir regionale Vergleiehe eine Sch~tzung der Anzahl der eineiigen Zwillinge eingeifihr~ 
worden. Verf. gibt eine Methode an, naeh der eine Bereehnung des mittleren Fehlers 
ffir die gesch~itzten Zahlen vorgenommen werden kann, am das Mntungsgebiet ffir 
Eineiigkeit statistisch abzugrenzen. GJllner (Berlin). 

Liibben, Melchior: Fingerleistenmuster bei wiirttembergisehen Sehulkindern. 
(RassenbioI. I;nst., Univ. Ti~bingen.) Z. mensehl. Vererbgs- u. Kons~it.lehre ~4~ 686 
bis 717 (1940). 

Statistisehe Bearbeitung der H~ufigkeit des Vorkommens der 3 Papillarmuster- 
typen an den H/~nden yon 1250 Sehulkindern aus der Se'hws Alb. Die Wirbel- 
h~ufigkeit (29,2%) entsprieht deutschem Durehschnit~. Radiatschleifen nnd Wirbel 
sind beim mgnnliehen Geschleeht, Ulnarschleifen und BJgen beim weiblichen Gesehlecht 
hgufiger. Wirbel sind bei beiden Gesehleehtern reehts h~iufiger als links, BJgen links 
h~ufiger als reehts. Bei den Bewohnern der Albhochflgehe waren die Wirbel hgufiger 
als bei den Bewohnern des Tales. Die Bewohner der Hochfl~ehe sollen rassenm/~l~ig 
mehr dinarisehen Anteil haben. B. Mueller (Heidelberg). 

$ Krebs, Heinz: Untersuehungen zur Vererbung der Lippe-Kiefer-Gaumenspalte, 
Hasenseharte - -  Wolfsraehen in 148 Sippsehaften. Berlin: Alfred Metzner 1940. 
122 S. u. 45 Abb. RM. 6.--. 

Die aufschlul]reiehe, yon Aste l  (Jena) angeregte Arbeit erstreekt sieh auf 143 
Merkmalstr~ger mit 1491 Sippenangeh6rigen. Das m/~nnliehe Geschlech~ war h/iufiger 

Z. f. d. ges. Gertch~l. Medizin, 35. Bd.  2 
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als das weibliche vonder  Mil]bildnng befallen (59,5: 20,5%). Einseitige Spalten kamen 
h~ufiger als doppelseitige (8 : 2), linksseitige zahlreieher als reehtsseitige (5 : 3) vet. In 
21,4% der Fglle litt der Proband noGh an anderen Mil~bildungen, Anoraalien oder 
Geisteskrankheiten. In 30% der Falle war er ein- odor mehrere Male sitzengebfieben 
oder Hilfsschiiler. Das Fehlen seitlieher Sch~eidez~hne nnd das Vorkommen yon 
Zapfenz~hnen bei Merkmalstr~gern mit Lippe-Kiefer-Ganmenspalte nnd bei Vet- 
wandten (Nichtmerkmalstrggern) seheint auf die Erbliehkeit diessr Mil]bildnng hin- 
zuweisen. Auf Grund der Astelsehen Sippschaftstafelmethode und der fiir alas Ge- 
samtmaterial errechneten t?rozen~zahl yon 2,87% als Ausdrnck des Verhgltnisses der 
Gesehwister der Probanden zu den Merkmalstrggern nnter den Geschwistern der 
Probanden ist ffir dis Lippe-Kiefer-Ganmenspalte ein polyhybrid recessiver Erbgang 
anzunehmen. Beider Vererbung des Grades der Ausprggung der Lippe-Kiefer-Gaumen- 
spalte i]berwog sine Manifestation in derselbell 8ehwere - -  seies als Lippenspalte, 
Kiefer- odor Gaumenspalte, - -  und es ist bemerkenswert, daf~ komplizierte Spalten 
ihrs Merkmalsformen d r e ima l  sooft vererbten wie eine Lippenspalte. Ganmenspalten 
standen den Lippe-Kiefer~Gaumenspalten im Verh~iltnis 7 : 9 gegeniiber. Nicht minder 
h~ufig als komplizierte Spaltbildungen vererbten sieh jene mit schwerer und relativ 
leichter Form. Ein Ubergang der schweren Form in den leiehten Grad der Ansprggung 
wurde in 2 F~lIen beobac.htet. In 5 F~llen nahm die Mil~bildung leichten Grades eine 
schwere Ansprggung an. Schlie~lieh wird darauf hingewiesen, dal] mit siner Zunahme 
der Erbanlagen f~ir Hasenseharte und Gaumenspalte gerechnet werden mull, wenn nicht 
die Merkmalstr~ger yon Lippe-Kiefer-Gaumenspalten dureh Unfruehtbarmachung und 
Versagen der Ehegsnehmigung yon der Fortpflanznng ausgeschaltet werden. 

v. Neureiter (Hamburg). 

Brauns, L.: fiber VatersehMtsbegutaehtunr (Poliklin. /. Erb- u. Rassenpflege, 
Berlin-Charlottenburg.) Off. Gesdh.dienst 6, A 526--A 550 (1920). 

Es handelt sich um einen Vortrag vor Amtsarzten fiber dis erbbiologiseh-antbro- 
pologisehe Vatersehaftsbegutaehtung, deren Sehwierigkeiten, Grenzen, praktische Er~ 
gebnisse naeh dem hsutigen Stande der Erbforsehnng nnd Reehtsgrundlagen. Ins- 
besondere beriehtet der Verf. fiber die einsehlggigen Erfahrungen der Poliklinik 
ffir Erb- und Rassenpflege in Charlottenbnrg. In der Regel hat sich ein Unter~ 
suehnngsalter yon 2 Jahren bei den Kindern als ausreiehend bew~ihrt. Es wnrden ins~ 
gesamt 350 Fglte begutaehtet, yon denen in 210 Fallen 2 bzw. mehr M~nner, in 
1~0 Fallen nat ein Mann zur Untersuchung kamen. Die Ergebnisse sind getrennt naeh 
diesen beiden Gruppen zusammengestellt und in Saulenkurven dargestellt, die naeh 
den Urteilen sehr wabrseheinlich, wahrseheinlieh, in geringem Grade wahrseheinlieh, 
nieht unwahrseheinlieh und unentsehieden aufgestellt sind. Einzelheiten miissen im 
Urtext nachgelesen werden. Wiethold (Kiel). 

Hangen, F.: Erbbestandsau[nahme 1937/38. (Thief. La~desa~nt ]. Rassewesen, 
Weimar.) Fortsehr. Erbpath, usw. 4, 299--310 (1940). 

Gedrgngter ~berbliek fiber die 1937--1938 ver6ffentlichten Arbeiten zum Problem der 
erbgesundheigliehen Bestandsaufnahme. Dabei wird auch n~her auf das Thtiringisehe Landes- 
amt fiir Rassenwesen in Weimar und Jena eingegangen und unter underem mitgeteilt, da[3 die 
Erbk~rtei des Amtes am 31. VII. 1939 355995 PersonMakten, die bei ibm zentralisierte thiirin- 
gisehe Geburtsortskurtei 14~2787 Karten und das Erbarchiv 73116 Abstellmappen mit Sippen- 
schaftstafeln, Ahnenbl~ttern und sonstigen Unterl~gen besag. Das Amt sieht seine HaUlOtauf- 
gabe neben der mSglichst lfiekenlosen Erfassung der im Gaugebiet Thiiringen wohnenden 
Gesamtbev61kerung vor Mlem in der rassenhygienisehen, gegenwartsn~hen Indienststellung 
des gesammelten MateriMs ffir sofortige erbpflegerische Betreuung. So werden Erbkartei und 
Erbarehiv t~glich ~iir mehrere hundert Einzelanfragen zur f6rdernden und ausmerzenden Erb- 
und l~ssenp{lege vet allem in Zusammenarbeit mit den das Gesetz zur '~rerhtitung erbkranken 
Naehwuehses nnd das Ehegesundheitsgesetz handhabenden Stellen verwertet. Dutch besonders 
5konomisehe und neuzeifliche Arbeitstechnik wurde erreicht, dab samt]iehe Neueing~nge 
bereits naeh wenigen Stunden zu Auskiinften und weiterer Bearbeitung zur Verffigung stehen. 

v. Neureiter (Hamburg). 


