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des ehelichen Bandes in einer sehr begrenzten Zahl yon Fallen anerkannt werden 
kann. Zum Schlui] spricht er yon den bemerkenswerten Neuerungen, die das neue 
biirgerliche' itatienische Gesetzbuch bezfiglieh der ~ichtigkeitserkliirung der Ehe 
wegen Zeugungsunfiihigkeit gebracht hat und hebt die Verschiedenheit der Ver- 
ffigungen zu denen des Kanonischen Gesetzbuches hervor und betont, da~ es dureh- 
aus unzuliissig sei, zu behaupten, dai3 das neue italienische bfirgerliche Gesetzbuch 
in Ehesaehen der Riehtschnur der kirehliehen Dok~rin folgt. Hausbrandt. 

MiUler, Ferenc: Prostitution und fiesundheitspflege. N~p~g~szs~gfigy 24, 385 
bis 388 u. dtsch. Zusammenfassung 403 (1943) [Ungarisch]. 

Eine gewissenhafte Priifung und ~berpriifung der meldepfHchtigen Prostituierten ist 
wegen der zur Verfiigung stehenden kurzen Zeit unmSglich; die Ergebnisse des heutigen 
Systems sind nicht befriedigend; mehrere Fach~trzte, l~ngere Untersuchungsdauer, zwei- 
wSchige Sekretuntersuchung, Sulfamidnachweis im Ham sind unerl~Blich; die an Ge- 
schlechtskrankheiten Leidenden sol]ten in Arbeitslagern untergebracht werden; 2--3 Wochen 
lang dauernde Beobachtung der ,,genesenen" Tripperkranken; polizeiliche Aufsicht der zur 
Kenntnis gekommenen Geheimprostituierten. Kurzum: eine st~rkere Kontrolle ist er- 
forderlich, v. Be6thy (Nagyvarad). 

Ve'rerbungswissenscha[t und Itassenhygiene. 
Fleischhacker, Hans: Finger- und Handabdriicke yon Arabern und Juden aus 

Siidarabien (Jemen). (Rassenbiol, Inst., Univ. Tiibingen.) Anthrop. Anz. 18, 2 3 3  
bis 249 (1943). 

Es wurden an 15 m~innlichen Arabern und 10 Juden (9 Manner, 1 Frau) Unter- 
suehungen fiber die Finger- und Handabdrficke durchgefiihrt, Wirbelmuster auf den 
Fingerbeeren wesentlich hiiufiger als bei den Europiiern, Negern oder der Hbtten- 
totten:Pygmaen-Buschmann-Gruppe. Bei den Mongolen Ostasiens viel grS~erer 
Wirbelreichtum. Dieselben Verh~ltnisse treten, jedoch nicht so klar und deutlich, 
bei den Sehleifen- und Bogenmustern hervor. Diese Lfickenstellung zwischen Europa, 
Asien und Afrika teilen die Jemeniten und jemenitischen Juden mit den wenigen bis- 
her untersuchten Gruppen des vorderen Orients, mit Ruala-Arabern, Mitwali aus dem 
Libanon und Armeniern sowie verschiedenen Gruppen aus Vorderindien und USA.- 
Juden. Bei den Handabdrficken streben die Hauptlinien bei den Jemeniten und 

jemenitischen Juden naeh hoehzahligen Endfeldern. Diese !%igung zum transver- 
salen Verlauf der LeistenstrSme ist bei ihnen noch ausgepriigter als bei den Europaern. 
Ahnlieh bei den Gruppen des vorderen Orients und den Indern, gegensiitzlich bei den 
Mongolen und Negern. Es ergibt sich iolgende Vergleichsreihe: vorderer Orient- 
Europa-Hottentotten-Buschmann-Gruppe-Mongolen-Neger. Die gleiche Reihen- 
ordnung entsteht hinsiehtlich der Wilderschen Hauptformeln, der Cummins -  
Midloschen Modaltypen und der Endfeldhiiufigkeiten aller vier Hauptlinien im 
einzelnen. Hierdurch vor allem klare Abtrennung der Jemeniten und jemenitischen 
Juden yon den Negern. Hypothenarmuster sind bei den Jemeniten sehr h~ufig. In 
geringem Abstand folgen Inder, Europiier, jemenitische Juden. Bei den fibrigen 
Gruppen ist die Bemusterung viel seltener. ~hnliche Ergebnisse brachte die Unter- 
suehung der Musterhiiufigkeit in den Interdigitalr~tumen IIwIV. Zusammenfassend 
zeigen also Jemeniten und jemenitische Juden eine Merkmalskombination, die sie 
yon den Negern, der Hottentotten-Pygmaen-Buschmann-Gruppe uncl den Mongolen 
klar abtrennt. Sie stehen anderen Gruppen des vorderen Orients am niiehsten und 
unterscheiden sich nut gering von den Indern. Es finden sich gewisse Beziehungen 
Zur europiiischen Menschheit, jedoch ein deutlicher Untersehied yon deren Haupt- 
masse (Grenzstellung). an der Heiden (GSttingen). 

Ritter, R.: (~ber die Form, den Verlauf und die Typeneinteilung der Gaumenleisten. 
(Zahngrztl. Inst., Univ. Breslau.) Z. Morph. u. Anthrop. 40, 367---372 (1943). 

Veff. schlagt eine Typeneinteilung der Gaumenleisten vor  und unterscheidet 
5 Hauptformen, die mit Bildern belegt werden. Er iiu~ert die Meinung, daI~ ftir die 
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Krimina l i s t ik  die Gaumenmusterbes t immung kaum prakt ische Bedeutung gewinnen 
dfirfte, da die Zahne ein viel besseres Merkmal  ffir die Ideat i f iz ierung yon Leichen 
darstel len.  Ffir  die Zwillingsdiagnose sei das Gaumenmuster  yon einiger Bedeutung,  
besonders bei ~lteren Mensehen, bei denen Umwelteinwirkungen die Feststel lung,  ob 
eineiige oder zweieiige Zwillinge vorliegen, erschweren. Das Gaumenmuster  hal t  s i c h  
t ro tz  Zahnver lus t  gut. Es is t  im Alter  da6selbe wie in der J u g e n d .  Die Dominanz 
oder Recessivi t~t  dieses oder jenes Musters gegenfiber einem anderen mul~ noeh durch 
Famil ienuntersuchungen erforscht werden. Walcher (Wfirzburg). 

Anatomie. Histologie ( Mikroskopische .Technik). Entwicklungs. geschichte. 
Physiologie. 

Stieve, Hermann: l~eue Forschungen deutscher Anatomen in den Jahren  1933 bis 
1942. (Anat. u. Anat.-Biol. Inst., Univ. Berlin,) Forsch.  u. For tschr .  19, 39--45  u. 
62- -68  (1943). 

In  den le tz ten  10 Jahren  sollen yon deutschep Anatomen mehr als 900 wissen- 
schaftl iche Arbei ten  ver6ffentl icht  worden sein. Wean  S t i e v e ,  unser erster Ana tom 
in Deutschland,  in der vorl iegenden ~bers ich t  die Hauptergebnisse  in gedrangtem 
R a u m  zusammenstel l t ,  so is t  es erkl~rlich, dal3 ein Referent  fiber diese Zusammen-  
stellung eine auBerordentl ich schwierige Aufgabe hat .  Es kann  alsq aueh nur  infolge 
des begrenzten Raumes  aus dieser reichen ~be r s i ch t  fiber die anatomische Forschung 
einiges, was yon al lgemeinem und gerichtl ich-medizinischem Interesse sein kSnnte, 
bier  gebracht  werden. 

D a sind zuerst eine ganze Reihe yon Arbeiten zu erw~hnen, aus denen hervorgeht, dab 
die wechselnde K e r n g r 6 B e  und auch die Ze l lg r~Ben  in den verschiedenen Organen eines 
Lebewesens groBe gesetzm~Bige Zusammenh~nge aufweisen; es gibt in einem Individuum 
bei Menschen und bei Tieren versehiedene ,,Kern~lassen", die ganzzabJige Multipla e ine r  
elementaren Grundmenge darstel]en. Am deutlichsten sind ja die Kernunterschiede im 
menschlichen Him yon den kleinsten Zellen der KSrnerzellen bis zu den Gliazellen in den 
groBen Pyramidenzellen und den Vorders~ulen-Ganglienzellen, die 64mal so groB sind wie 
jene kleinsten Kerne. Aus den zahlreichen Arbeiten fiber die Z e l l t e i l u n g  sei nur hervor- 
gehoben, dab speziell die Leberzellkerne zum Teil doppelt so groB sein kSnnen wie der Durch- 
schnitt, dann aber auch die doppelte Chromosomenzahl enthalten und sich meist durch Mitose 
vermehren sollen; manchmal entstehen so abwechslungsweise auch zweikernige Zellen 
offenbar Anpassungsvorg~nge. Bei Tieren wurde der E in f luB  yon  R 6 n t g e n s t r a h l e n  auf 
die Regeneration der Haut studiert. Bei k i i n s t l i c h e r  G e w e b s z i i e h t u n g  wu_rde die Be- 
einflussung der Kernteilungen dutch Zusatz yon ~thylalkohol, ferner yon bestimmten kyaro- 
blastisehen Giften wie Colchicin, Trypoflavin, Trypanblau usw. nachgewiesen; wahrend 
Cholesterin und Cholestenon den Mitosenablauf nicht beeinflussen, wird er teils gefSrdert, 
teils gestSrt durch Hormonpr~parate wie Progesteron usw. Alle, weiblichen Geschlechts- 
hormone sollen die Mitosen zum Teil sehr erheblich sch~digen. Die m~nnlichen Geschlechts- 
hormone verhalten sich ganz verschieden in ihrer Wirkung: Bei Z i i c h t u n g  yon  M i l z z e l l e n  
wird neben der Auswanderung massenhafter Lymphoeyten, die bald zugrunde gehen, das 
Auftreten yon Makrophagen festgestellt, die zum Teil aus Retieulumzellen oder aus groBen 
Lymphocyten oder aus Fibrocyten entstehen. Fiir die Leistung der Reticulumze.llen der Milz 
(Tuberkuloseabwehr) und aueh sonst ffir die Funktion lymphatischen Gewebes bildet die 
Ascorbins~ure einen wichtigen ,,Betriebsstoff". Der EinfluB verschiedener F i x i e r u n g s -  
m i t t e l  ist fiir das histologische Bild der Geriiststruktur und der Membran des Kernes yon, 
groBer Bedeutung, well er Ver~nderungen der chemischen Kernstoffe hervorruft. Bei der 
Anwendung yon O s m i u m t e t r o x y d  ist der vitale Charakter des Kernbaues am besten 
erhalten, wie insbesondere an Leberzellen gezelgt wird, wo neben Vollkommen homogenen 
Zellkernen aueh andere Strukturen nachgewiesen werden k6nnen, die jedoch keine starren 
Gebilde sind, sondern Ausdruck yon Zellfunktion und -Konstitution. Aueh Untersuchungen 
mit dem L u m i n e s c e n z m i k r o s k o p  haben interessante Ergebnisse u .a .  hinsiehtlich der  
Gallencapillaren und der LeberzeUen ergeben; die Fixierungsstrukturen sollen dadurch sich 
nicht als Kunstprodukte, sondern als tats~chliche Bildungen erwiesen haben. - -  Bemerkens- 
wert sind auch die feineren S t u d i e n  am B e w e g u n g s a p p a r a t ,  die gezeigt haben, dal~ sich 
beim Kaninchenembryo w~hrend der Tragzeit erhebliehe Ver~nderungen und Umbildungen 
abspielen, besonders auch w~hrend und naeh der Geburt. Auch tiber die Beziehungen des 
Bindegewebes und der elastischen Fasern zur glatten Muskulatur wird berichtet und fiber 
eigenartige ,,elastisch-muskulSse Systeme", so in der Wand der SpeiserShre, in den m~nn- 


