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setzes vom 12. IV. 1938, Behandlungspflicht und AsylierungsmSglichkeit der Ge- 
schlechtskranken, Operationsduldungspflicht der WehrmachtsangehSrigen. - -  Be- 
wufltlose und Minderj/~hrige k6nnen ebenfalls nut mit Einwilligung des Sorgeberech- 
tigten behandelt werden. ' Sind die Sorgeberechtigten in Notfi~llen trotz eines ent- 
sprechenden Versuches nicht zu erreichen, so kann der Arzt den Eingriff ohne unan- 
genehme strafreehtliche und zivilrechtliche (Gesch~ftsftihrung ohne Auftrag im Sinne 
yon w 677ff. BGB.) Folgen ausffihren. - -Verweigern die Sorgeber.echtigten den Ein- 
griff, so kommt die Entziehung des Sorgerechtes nachw 1666 BGB. in Frage. Allerdings 
kann man den Ausgang des entsprechenden Reehtsveffahrens nicht immer abwarten, 
sondern man mu~ sich in dringenden F/illen an das Jugendamt oder die Polizei wenden 
und deren Entscheidung herbeiftihren. Kommt diese Hilfe der BehSrde zu sp/it, so 
muB der Arzt auf eigene Verantwortung auch gegen den Willen der Sorgeberechtigten 
handeln. (Hierzu das bekannte Urteil des RG. yore 4. XI. 1940 30 346/40, in dem ein 
Arzt wegen Nichterkennung und Nichtbehandlung einer Diphtherie verurteilt wurde, 
obwohl der Vater der Kinder zugegebenermaBen die Einspritzung von Heilserum ver- 
weigert h~itte.) Elbel (Freiburg i. Br.). 

Appeal o~ pharmacist against erasure. (Berufung eines Pharmazeuten gegen 
seine Streichung.) Lancet 1941 I, 292. 

Mitteilung der ersten Berufung gegen einen Entseheid des gesetzlichen Komitees der 
Pharmazeutischen Gesellsehaft. Die Berufung war yon einem Mann eingelegt, dessert ~amen 
das gesetzliche Komitee zu streichen angeordnet hatte, well er beschuldigt war, ein gedrucktes 
Pamphlet undezenter Art durch die Post und ohne Einladung oder Aufforderung an die 0ffent- 
liehkeit verteilt zu haben. Die Schrift hatte eine Arznei angektindigt als ,,hormonale Behand- 
lung ffir Impotenz und nervSse Schw/tche des ~Iannes und Frigidit/~t und Apathie der Frau". 
Der K6nigliche Gerichtshof, vor dem die Berufung verhandelt wurde, wies sic zurfick, mit der 
Begrfindung, da[l der Inhalt weit fiber nur medizinische oder wissenschaftliche Ankfindigung 
hinausgehe bzw. nicht im mindesten Anspruch h/~tte, als medizinische Ankiindigung angesehen 
zu werden. Es sei nur ein Lockmittet, um unbedaehtsame Menschen zu verleiten, widersinnige 
Preise zu zahlen ffir eine ihnen empfohlene Arznei. - -  Die Ablehnung dieser Berufung geschieht 
im Sinne der Bestimmungen der Pharmazeutischen Gesellsehaft, wonaeh Angebote auf Medi- 
kamente, die sich auf Sexualsehwiiche beziehen, an das Publikum nicht gemaeht werden diirfen; 
im Falle der Zuwiderhandlung daft der nach der Berufung an den Hauptgerichtshof aus der 
Liste der Pharmazeuten gestriehene Name dieses Herstellers nicht wieder aufgenommen wer- 
den, auBer mit Einwilligung des Staatsrates. Jungmichel (Gfttingen). 

Hallmeier, 0tto: l~ber die Frage der Fahrsieherheit bei krankhaIter Kiirperbeschatten- 
heir. Mfinchen: Diss. 1942 (1941). 31 B1. 

Vererbun~lswissenscha[t und Rassenhygiene. 
Coerper, Karl: Arbeitsmethoden und Aurgaben der Konstitutionsklinik. Dtsch. 

reed. Wschr. 1942 II, 916--920. 
Die Konstitutionsklinik ist die Klinik des gesunden und kranken Menschen, die 

pathologische Klinik die Klinik der Krankheiten. Es gibt keine Konstitutionskrank- 
heiten, es gibt nut konstitutionelle Auspr/igungen der krankhaften Vorg/inge; das gilt 
sowohl von den vornehmlich exogen als auch yon den vornehmlich endogen ver- 
ursachten Krankheiten. Beide Kliniken gehSren zusammen, miissen gleichzeitig be- 
trieben werden. •ur ist die Konstitutionsklinik in ihrer wissenschaftlichen Entwiek- 
lung und praktischen ~qutzanwendung im Vergleich zur pathophysiologischen Klinik 
h~iufig vernachliissigt worden. Die diagnostischen Methoden der Konstitutionsklinik 
sind 1. die Feststellung der gewordenen Reaktionsbasis; 2. der Habitus und 3. die 
Gebahrung, die die leib-seelischen Wurzeleigenschaften des Menschen (Aufnahme-, 
Bet~tigungs- und Pflegebediirfnis), seine Gewohnheiten und Besonderheiten, wie sie 
sich bei der Aufnahme yon Reizen, ihrer Verarbeitung und der daran sich anschliel~enden 
erkennbaren Reaktion ergeben, enth/flt. Die praktische Auswirkung der Konstitutions- 
klinik in ihren Mafinahmen besteht: 1. in der IndikationssteUung zur individuellen 
Behandlung yon Krankheiten und der yon der pathologischen Klinik mannigfach ver- 
nachl/issigten Allgemeinbehandlung; 2. auf dem Gebiete der Begutachtung in den 
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Folgerungen und Anweisungen der aus der. Konstitutionsklinik ftir das sozialbio- 
logische Leben sich ergebenden Mai~nahmen; 3. bei der Berufsberatung und bei  der 
Entscheidung tiber den Arbeitsplatz in der Beurteilung der LeistungsmSglichkeiten; 
4. bei der Eheberatung in der Kli~rung der konstitutionell mSglichen Beziehungen der 
Ehegatten; 5. auf dem Gebiet der Erholung in der Indikationsstellung; 6. auf dem 
Gebiete der allgemeinen Anweisungen zur gesundheitlichen Ordnung des Lebens in 
ihrer speziellen Anwendung auf den einzelnen Patienten. v. Neureiter (Stral]burg). 

Swart: Ehereeht and Erb- und Rassenpflege. Off. Gesdh.dienst 8, A 345--352 
(1942). 

Veff. weist darauf hin, dab das bisherige Eherecht im Grol]deutsehen Reich 
wegen der Verhiiltnisse im ehemaligen Osterreich (50000 Dispensehen!) unhaltbar ge- 
worden war. Er bringt dann eine 13bersicht tiber das Recht der Eheschliel]ung, Ehe- 
aufhebung und Eheseheidung, wobei er besonders auf die dutch das Ehegesetz vom 
6. VII. 1938 gebrachten Neuerungen eingeht. Auf Einzelheiten kann im Rahmen 
eines Referats nicht eingegangen werden. Zu w 55 des Ehegesetzes bemerkt Veff.: 
,,Der Ruf nach dem Schutze der alternden, mit Kindern gesegneten Frau ist nicht 
umsonst verhallt. Etwa hier noch vorkommende Fehler, die bevSlkerungspolitisch 
duzchaus unerwiinscht sind, sind daher nicht dem Gesetze, sondern den ausftihrenden 
Organen aufzubtirden." Der fltissig geschriebene Aufsatz bietet eine gute L~bersicht 
tiber die Grundgedanken des obenerwiihnten Gesetzes. H. Linden (Berlin). 

Just-Triimpy, L.: Neunter Jahresberieht der Zentralstelle fiir Ehe- und Sexual- 
beratung Ziirieh tiir das $ahr 1941. Gesdh. u. Wohlf. (Ztirich) 22, 342--344 (1942). 

~ach der mitgeteilten t3bersicht tiber die verschiedenen Beratungsgebiete haben 
die meisten Ratsuchenden die Zentralstelle wegen allgemeiner Eheschwierigkeiten 
aufgesucht oder um sich Rat in juristischen Fragen zu holen (30,17% bzw. 38,49%). 
Schlechte wirtschaftliche Lage versch~irite besteheude Ehekonflikte in erschreckendem 
Mal]e. Die meisten Ratsuchenden besuchten die Sprechstunde auf Grund von Empfeh- 
lungen ehemaliger Ratsuchender. Ausdrticklich wird auf das Bestreben der Zentral- 
stelle hingewiesen, den Gedanken einer gesunden Vererbungs- und BevSlkerungspolitik 
im Volke zu entwickeln und zu vertiefen. Vortri~ge und Aufkl~irung sollen dazu behilf- 
lich sein. Dubitsqher (Berlin). 

Braun, Ludwig: Beitrag zur Di|Ierentiahliagnose zwisehen erblicher Fallsucht und 
epileptisehen AnI~llen bei Hirntumoren in ihrer Anwendung zur Erstattung von Gut- 
aehten [iir das Erhgesundheitsgerieht. (Psychiatr. u. Nerven/clin., Univ. Erlangen.) 
Erlangen: Diss. 1941. 37 S. 

Verf. barbeitete die Krankengeschichten in 5 F~llen, in denen Hirntumoren Krampf- 
anfMle verursachten, und bespricht kritisch die Fehldiagnose einer erblichen Fallsucht bei 
einem 6. Tumorfall. Hier war die Unfruchtbarmachung 2 Jahre nach Inkrafttreten des GzVdN 
angeordnet worden. Die Rolle der erblichen Belastung, der Anfallsbeobachtung und der epi- 
leptischen Wesensveri~nderung ftir die Differentialdiagnose wird eingehend besprochen. 

G~nther (Wien). 
Kramp, P.: Der erbbiologisehe Abstammungsnaehweis. (I. Blut~uppen und Blut- 

faktoren; Merkmale der Komplexion und Haar~orm.) Biologe 8, 381--394 (1939); 9, 
281--298 u. 364--381 (1940); 10, 87--95 (1942). 

Darlegung der Bedeutung der einzelnen Erbmerkmale for die Vaterschaftsfest- 
stellung an Hand yon ausgew~hlten F~llen mit Ansztigen aus der Gutachtert~tigkeit 
des Anthropologischen Institutes der Universit~it Mtinchen. - -  B l u t g r u p p e n  und 
B l u t f a k t o r e n  kSnnen, wie auch die vergleichend-morphoiogische (anthropologische) 
Untersuchung yon Augen- ,  H a u t -  und H a a r f a r b e  sowie der H a a r f o r m  mit mehr 
oder minder grol]er Wahrscheinlichkeit die Vaterschaft ausschl ief ten ,  dade r  Gang 
ihrer Vererbung weitgehendbekannt ist. Anders  bei den gestaltgebenden Merkmalen 
der Kopf -  und Ges i ch t s fo rm,  der Gesamt~ihn l ichke i t ,  des G e s a m t p r o f i l s ,  
der Augengegend ,  Nasen- ,  Mund- und Ohrmusche l fo rm.  Ftir diese ist bezeich- 
nend eine weitgehencle Ver~inderlichkeit im Laufe des Lebens (Nasenform nach Mar t in  
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erst vom 25. Lebensjahr ab ieststehend, rim Gegensatz zur Ohrform !) und eine st~irkere 
Wandlungsfiihigkeit. Dafiir sind sie fiir den die Vatersehaft bejahenden Nachweis 
yon gr6Bter Bedeutung, wenn eine grSl]ere Zahl yon solchen Merkmalen zusammen- 
trifft. (Ihr Vererbungsgang ist noch zu wenig bekannt, als dab er zu einigermaBen 
sicheren SchluBfolgerungen dienen k6nnte.) Auch die wichtigsten Mal~e und Mal~- 
verh i i l tn i sse  sind fiir die Untersuchung yon Bedeutung. Die Form der Ohrmusche l -  
form ist schon im Kindesalter verwertbar, ihr Erbgang ist besser bekannt. Die gr6Bte 
Ver{inderlichkeit weist die Helix auf, auch das Tuberculum Darvini zeigt bedeutende 
umweltbedingte Schwankungen. Die Anthelix ist dagegen bestiindiger; die Scapha 
ziemlich bestiindig. Kennzeichnend ist eine in das Ohrliippchen fortgesetzte Scapha 
sowie ein unterbrochener Scaphafortsatz in das Ohrliippchen. Der doppelh6ckrige 
Tragus ist, wenn er ausgepr{igt ist, ein ,,gutes" Merkmal. . .  Die Form der Incisura 
intertragica h~ingt yon der Entwicklung der ziemlich feststehenden Merkmale Tragus 
und Antitragus ab. Bei dem letzteren ist allerdings die erbliche Ver~inderlichkeit be- 
treffs der F o r e  und Gr6Be nicht so groB wie beim Ohrliippchen, das in seiner ver- 
schiedenartigen Gestaltung und dadurch, daB Umwelteinfliisse hier eine geringere 
Rolle spielen, yon besonderem Wert ist. Erwiihnt werden muB eine Furche, ,,die sich 
yon der Incisuraintertragicain das Ohrl~ippchen zieht" (Quelprud).  Beidem Pap i l l a r -  
mus t e r  der F inge rbee ren  ist nur die Gleichheit s e l t e n e r  Muster einigermaBen 
beweiskr~iftig. Neben dem H a u t l e i s t e n r e l i e f  der Handf l i i che  und FuBsohle  
kommen schlieBlich noch Sonde rb i ldungen  und seltene krankhafte Erbmerkmale 
in Betracht, die Ms iiberdeckend (dominant) wohlbekannt sind, z. B. Brachyphalangie 
(Fehlen oder Verktirzung eines Fingergliedes), Zehenverwachsung, Verktirzung der 
Mittelglieder der vier ellenseitigen Finger (Brachymesophalangie); weiBe Stirnlocke, 
iibergro~e Zehen. Die Esser-M611ersche Formel  gibt eine mathematisch einwand- 
freie LSsung der Forderung, die Vaterschaftsbegutachtung zahlenmiiBig festzulegen. 
Sie wird, nicht zuletzt wegen ihrer Einfachheit, im Rahmen der erbbiologischen Vater- 
schaftsbegutachtung groBe praktische Bedeutung erlangen, wenn einmal ihre wichtigste 
Voraussetzung erftillt ist, die genaue Kenntnis der Hiiufigkeit bestimmter fiberdecken- 
der Merkmale in den verschiedenen Gegenden des Reiches. Man soll nach Esser-  
MSller mit etwa 25--50 solcher Merkmale auskommen, yon denen flit die Wiener 
Verh~iltnisse etwa 12 bis jetzt durchgearbeitet sind. B e d e u t u n g  des e rbb io log i schen  
G u t a c h t e n s  fiir die r i ch te r l i che  Praxis .  In der Einschiitzung der naturwissen- 
schaftlichen Denkweise, die yon einem Beweise nut spricht, wenn tiberhaupt keine 
MSglichkeit mehr besteht, einen Tatbestand anders zu erkl~iren, und der erbbiologischen 
Untersuchungen im besonderen, hat sich in letzter Zeit beim Richter ein wesentlicher 
Wandel vollzogen: Hatte trfiher ein Landgericht die Verurteilung zur Tragung der 
Unterhaltskosten mit der Begrtindung abgelehnt, der Beklagte sei mit einer Wahr- 
scheinlichkeit yon 1:1000000 n ieh t  Vater des Kindes (wobei doch die Wahrsche in -  
l i chke i t ,  daB er der Vater ist, 999999:1 ist!) (Grebe), so gilt heute die Mahnung: 
,,Man dart bei allem nicht vergessen, dab schlieBlich alle rein juristischen Beweise 
ebenfalls mit einem geringeren oder grSBeren Unsicherheitsfaktor behaftet sind!" 
(Rust ,  in der Zeitschrift Deutsches Recht). Wiihtend bisher die Feststellung der 
,,offenbaren Unm6glichkeit der Vaterschaft" nut im Zusammenhang mit anderen 
Beweismitteln m6glich war, hat jfingst die h6chste in Rechtssachen zustiindige Stelle, 
das Reichsgericht, den groBen Sprung festgele~ und eindeutig festgestellt, dab der 
Nachweis der offenbaren Unm6glichkeit allein mit einem erbbiologischen Gutachten 
geftihrt werden kann (Urteil vom 30. III. 1939 [IV 263/38]) . . . . . .  Das Verlangen nach 
derDar ~ ~unu h r G e  l%unv mstSBlic e wiBheit wtirde eine ?Jberspannung der Anforderunven 
bedeuten" (1934). Schon 1913 schrieb S taud inge r :  . . . . .  dab das ,offenbar unm6g- 
lich' in den genannten Gesetzesbestilnmungen nicht mehr bedeutet als eine Mahnung 
zu vorsichtiger Prfifung der Beweise." - -  Dabei ist die Entwicklung des erbbiologischen 
Abstammungsnachweises noch nicht anniihernd als abgeschlossen anzusehen. Mit dem 
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Fortschreiten der wissenschaftlichen Erkenntnis m~d der Verfeinerung der Unter- 
suchungsmal]nahmen wi~d der Grad der ,,an Sicherhei~ grenzenden Wahrscheinlich- 
keit" immer hSher werden, so dab immer genauere und eindeutigere Erkenntnisse 
gewonnen werden kSnnen. Das Ziel aller Arbeit auf diesem Gebiete ist baldigste 
Erreichung des hSchstmSglichen Grades der Genauigkeit. - -  19 anschauliche Abbil- 
dungen. Eberhard Krieg (Stuttgart).~ 

Hauer, Else: Vatersehaftsermittlung auBerhalb des serologischen Nachweises. 
D~isseldorf: Diss. 1941 (1940). 38 S. 

Maroldt, Norbert: Untersuehungen fiber die Erbliehkeit der Gesiehtszfige. Wfirzburg: 
Diss. 1941. 41 B1. 

Beekh, Franz: Untersuehungen fiber Vorkommen und famili~re Hiiufung yon Hand- 
leistenmustern und Hauptlinlen in fr~inkisehen Bauerndiirfern. Erlangen: Diss. 1939 
(1941). VII, 47 S. 

Anatomle. Histologie. (Mikvoskopische Technik.) Entwicklungsgeschiehte. 
Physiologie. 

Keil, A.: ~ber einen zweiwurzeligen mittleren oberen Sehneidezahn im bleibenden 
GebiB. (Zahn~rztl. Abt.~ Staatskrankenh. d. Polizei u. Inst. /: Caries/orsch., Berlin.) 
Dtsch. zahn~rztl. Wschr. 1943, 2~ 25. 

Kv_rze Mitteilung der Beobachtung eines Falles der im Titel genannten Zahn- 
anomalie, die verh~ltnism~ig selten ist. v. Neureiter (StraBburg). 

Barczyk, Paul: Untersuehungen fiber die Wirkung mensehliehen Spermas auf das 
Waehstum yon Bakterien. Freiburg i. Br.: Diss. 1941. 8 B1. 

Tongeren, F. C. van: Ovarium tertium. Nederl. Tijdschr. Verloskde 45, 159--169 
(1942) [Holliindisch]. 

~berflfissiges Ovarialgewebe kann vorkommen als Ovarium accessorium, dis- 
junctum und tertium. Aus den klinischen :Erfahrungen geht hervor, dab ein fliel~ender 
l~bergang zwischen dem Ovarium aceessorium und dem Ovarium disjanctum besteht. 
Im Schrifttum ist bisher kein beweisender Fall eines Ovarium tertium zu linden. 
Die Annahme eines solchen stiitzt sich immer wieder auf einen Fall, der 1881 yon 
v. Wincke l  mitgeteilt wurde. Auch diese Mitteilung ist ebensowenig fiberzeugend, 
wie auch ontogenetisch das Entstehen eines Ovarium tertium durch nichts angedeutet 
~ird. Man kann nur schlecht annehmen, dab seit der VerSffentlichung yon v. Wincke l  
kein anderer Fall vorgekommen ist, der beweisend war. Verf. berichtet fiber einen eigenen 
:Fall, der insofern ein Beweisstfick genannt werden kann, als wohl 3 ungefiihr gleich- 
groBe Ovation bestehen, abet ohne eigenen Bandapparat und drifter Tube. Verf. kommt zu 
dem SchluB, dab es kein Ovarium tertium in dem Sinne von v. Wincke[  gibt und dal~ 
alle 3 Gruppen auf dieselbe kongenitale Abweichung zurfickzufiihren sind. Lediglich 
als groBe Seltenheit dfirfte eine dieser Abweichungen postfetal entstehen, wie ira Falle 
yon Boxer .  Theo Pi~tz (Essen).o 

�9 Sehweizer, Gg.: Universal-Sehnell~itrbemethode |fir Kern- und Chromosomen- 
untersuehungen bei Pflanze und Tier (Dioxyhgmateinehromlaek-Verfahren). ffena: 
Gustav Fischer 1942. VI, 4~ S., 7 Taft u. 2 Abb. RM. 6.--. 

Die vorliegende Abhandlung enthalt auBerordentlieh viele theoretische und prak- 
tisch wichtige Hinweise auf Fixierungs- und Fiirbemethoden, besonders zur Darstellung 
der Kern- und Chromosomenstrukturen. Insbesondere sind interessant die Feststel- 
lungen fiber den Einflu[~ der Fixierungsfliissigkeit auf die Schrumpfung des zu unter- 
suchenden Gewebes. Bei Fixierung in 96proz. Alkohol z. B. erfolgt eiae Schrumpfung 
yon 15--20% - -  schlie21ich bis zur Paraffineinbettung kann sie bis zu 40% der fibrigea 
ObjektgrSBe betrageni Das zweite Wichtige ist der Saute- und Alkaligehalt der Farb- 
15sungen, der yon wesentlichem Einflul~ auf das F~rbecrgebnis bei den Kernunter- 
suchungen festgestellt wird. Wenn auch in erster Linie die vorliegenden Untersuchungen 
flit Botaniker und Zoologen yon Bedeutung sind, so kSnnten die Darstellungen des 


