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W. Strakosch:  l~ber Striae pubertat is .  Zbl. Gyn~tk. 77, 1957--1967 (1955). 
In der Pubert~tszeit yon M~dchen entstehen Striae, allerdings nicht auf der Bauchhant, 

sondena auf der Haut des Ges~ltes und im Bereiche der Hfiften. B. MUELLE~ (Heidelberg) 

J.  Almodovar  Mugica:  r  de inhibici6n con punto de par t ida  en cuello uter ino.  
(Ein Fa l l  yon  Kol l aps  bei  e inem Eingriff  a m  Collum uteri . )  Forenses  (Madrid) 13, 
111- -112  (1956). 

Beim Einffihren eines Wattetr~gers in den Cervicalkanal kollabierte die Frau und schien tot 
(pulslos). Noch vor einer intrakardialen Injektion erholte sie sich. 

H. W. SACHS (Mfinster i. Westf.) 
H o r s t  Pnder :  Die pa tho logisch-ana tomischen  Beiunde bei der Seffenintoxikat ion.  
[Landesfrauenkl in . ,  Boehum.]  Z. Gebur t sh .  145, 171--179 (1956). 

Bei der generalisierten Seifenintoxikation gilt die Nierenparenchymsch~idigung als schwer- 
wiegendster Folgezustand. Verf. berichtet fiber 2 F~lle, bei denen ein urg~misches Kom~ als 
Todesursache klinisch ausgeschlossen erschien. Insbesondere spraeh der rasche t6dliche Verlauf 
gegen die Ur~mie auf dem Boden einer Anurie. Dagegen bestand ein schwerer Ikterus mit Leber- 
und MilzvergrSl~erung bei nur geringgradigem Rest-~f-Anstieg. Mikroskopische Befunde. Uteri: 
Nur lockere ~'etzstruktur erhaltener Muskelfasern, dazwischen nekrotlsche Bezirke mit klein- 
zelliger Infiltration. Gef~/~e angeffillt mit Thromben und Rundzellen. Lebern: Neben Dis- 
soziation der Leberzellbalken ausgepr~gte Vacuolenbfldung, die sich bei Fettf~rbnng als gro/3- 
tropfige diffuse Leberverfettung erwies. Stellenweise war wegen vSlliger Strukturlosigkeit eine 
Organdiagnose nicht mehr mSglich. Ausgedehnte Blutungen, wie etwa bei der akuten gelben 
Leberatrophie, fehlten jedoch in den zerstSrten Leberpartien. Nieren: Tubuli angeffillt mit 
Zelldetritus und Blutk5rperchenschatten, verwaschene Ze]lgrenzen, wabige Struktur des Plasma. 
Auch im Interstitium fanden sich untergegangene Zellreste. Xhnliche, nicht so nmfangreiche 
Ver~nderungen ~anden sich auch in den Glomeruli. Auch in den Nieren fehlten ausgedehntere 
Blutungsherde. - -  Verf. sieht als Ursache dieser Ver~inderungen eine direkte toxische Seifen- 
wirkung an, nicht allein die H~molyse. L. HELLEP~ (Frankfurt a. M.) ~176 

H e r m a n n  Recine:  Ricerche sul l 'az ione degli es t ra t t i  di epifisi in gravidanza.  (Unter-  
suehungen fiber die W i r k u n g  der  E p i p h y s e n e x t r a k t e  in der  Schwangerschaf t . )  l i s t .  
di  Med. Leg. e. Assieuraz. ,  Univ. ,  Genova. ]  [IV. Congr. d. , ,Acad. in te rna t ,  de M6d. 
e t  de Mdd. Soc." ,  Genova,  13.- -17.  X.  1955.] Med. leg. (Genova) 111, 297- -303  
(1955). 

Der Verf. gelangt auf Grund yon Versuchen mit Meerschweinchen zum Ergebnis, daJ~ w~B- 
rigen Epiphysenextrakten eine Beeinflussung der Schwangerschaft nicht zukommt. Eine solche 
w/~re theoretisch denkbar dnrch die hemmende ~Tirkung der Epiphyse auf den Hypophysen- 
vorderlappen. Die negativen Resultate lassen sich ohne weiteres erkl~ren durch die hormonale 
Ti~tigkeit der Placenta, welche in der Lage ist, yon sich aus einen ungestSrten Verlauf der 
Schwangerschaft zu gew~hr]eisten. FRITZ Scnwc~Itz (Ziirich) 

J .  Gy. Fazekas :  Skelet ierungszei t  yon Fe ten  nach  in t rau te r inem Eingriff  bzw. un te r  
exper imente l len  Verh~iltnissen. [ Inst .  f. gericht].  IVied., Univ. ,  Szeged.]  Virchows 
Arch.  328, 429--441 (1956). 

Sektion 24 Std nach dem Tod, 86 Std nach abtreiberischem Eingriff mit Perforation und 
Peritonitis. Vollst~indig skeletierter Fetus yon 5 Monaten. Da naeh der Literatur eine so kurze 
Skeletierungszeit fraglich ist, wurden an 20 Feten (Fruchtalter 3--5 Monate) in vitro-Versuche 
angestellt, tlei 38 o waren Feten von 10--25 cm Lange in 20--70 Std skeletiert. Die entschei- 
dende Ursache der Weiehteilzerst6rung ist eine Bakterienwirkung, die Bedeutnng der Maceration 
und der Gewebsresorption durch Grannlationsgewebe sch~ttzt der Antor sehr gering ein. 

ELB~r, (Bonn) 
Streitige gesehleehtl iehe Verh~iltnisse 

@ Hans  Mi i l le r -Eckhard :  Grundlagen der Gesehlechts-Erziehung.  S t u t t g a r t :  E r n s t  
K l e t t  1956. 259 S. Brosch.  DM 13.80. 

Gesehlechtlichkeit greift in alle Bereiche des Menschen ein, sie darf nicht zoologisch, nicht 
einseitig moralistiseh und nicht isoliert psychoanalytisch betrachtet werden. Zur gesehlechtlichen 
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Liebe im weitesten Sinne ist nur der gereifte Mensch f~hig, w~hrend sieh das Kind noch in der 
,,Unordnung" des oft schmerzlichen Kumpfes zur Reife befindet. Es bedarf heute mehr denn 
je der liebevollen Ftihrung; Moralisieren, Erweckung und Best~rkung yon Schuldgefiihlen z.B. 
in der Beichte und besonders Strafen sind schadlich. Die ,,Ordnung" ist in der Ur-Kommuni- 
kation zwischen mensehlichem Ieh und g5ttlichem Du fiber das kleine Du des Mitmensehen 
gegeben, Liebe also in allen ihren _~ul~erungen religi6ses Erleben. Die Gesehleehtlichkeit kann 
wahrgenommen und bejaht - -  aber auch verneint, ignoriert, verdrangt oder abgeleugnet werden, 
woraus sich die StSrungen des Verhaltens bis zur Neurose erklaren. Zum zoelibat~ren Priester 
eignet sich nicht der triebschwache oder moralisierende Neurotiker, sondern der Mann, der auch 
ein reehter Gatte und Vater hatte werden k5nnen, wenn er nieht seine Geschlechtlichkeit ,,sub- 
limiert" h~tte. Internatserziehung fiir Priester ist ungiinstig. Koedukation und Ko-Instruktion 
ge]ingen in der gesunden Familie, in der Sehule bis zur vorletzten Volksschulklasse. Unauf- 
richtige, iiberstrenge Moral gerade der Kreise des weltfliiehtigen Christentums schafft ungeheuren 
Seelenschaden. Eine Norm geseh]echtlichen Verhaltens kann nieht aus Statistiken, wie dem 
menschenunwfirdigen Kinsey-Report mit seiner zoologischen Betrachtungsweise, gewonnen 
werden, se]bst wenn seine Zahlen nicht ]iigen. Dem Mensehen der westliehen Zivilisation fehlt 
das Geborgensein; eine riihrige Unterhaltungsindustrie entwiirdigt sein Bild; ,,Liebe ~ wird als 
sexuelle Aktivit~t und damit ~ls Konsumware aufgefal~t, nach der aueh die Halbstarken streben, 
weft sie ansonst wie Erwachsene arbeiten und verdienen, also auch genieI~en wollen, ohne reif 
zu sein. Die Biographie bzw. Analyse des ,,lasterhaften Psychopathen" ergibt meist unerledigte 
Kindheitskonflikte, wodureh der Weg zur Besserung aufgedeckt ist. Ausgezeichnete Kranken- 
geschiehten erlautern das yon religi6ser Haltung getragene und mit psycho-analytisehen Mitteln 
Erarbeitete. Die sog. Aufkls ist an kein Lebensalter gebunden, sie kann unm5glich organi- 
siert oder verwaltet werden, sie ergibt sich in der gesunden Familie yon selbst bzw. ist eltern- 
losen Kindern rechtzeitig zu geben. Speziell geriehtlich-medizinische ErSrterungen sind zwar 
nieht herausgeste]lt, jedoch lohnt sich das Studium der Kasuistik, wie iiberhaupt die Abwendung 
yon einer zoologischen Anthropologie, yon Mal~ und Zahl der Wissenschaft fiir dieses Them~ und 
vom Moralismus eines verzerrten Christentums zugunsten einer Erfassung der Einheit der 
animalischen und der seelisehen Funktion im religiSsen Erleben der Gesehlechtliehkeit Beaehtung 
verdient. Fiir uns ist besonders der dumm-wohlmeinende, der borniert-pharis~erhafte und der 
b5swillig-gesch~ftstii~htige Einflul~ der Umwelt auf den in seiner geschlechtlichen Entwicklung 
Fehlgegangenen yon h5chstem Interesse, da wir uns kaum mit der Analyse der Kindheitserleb- 
nisse (Angst fiitr die Mutter nach Beobachtung des elterlichen GV usw.) befassen kSnnen. In 
Summa: Gedanken eines klugen und vorurteilsfreien Mannes, die zum Studium seiner ~ndern 
Bficher (Das unverstandene Kind; Von der Krankheit, nicht krank sein zu kSnnen) auffordern. 

Lo~Mn~ (KSln) 

Jos6 Cruz Cueva: Faetores de la delineueneia sexual. Comentarios medico-legales. 
(Geriehts~rztl iche Be t rach tungen  fiber die Ursachen  der Sexualverbreehen.)  Rev.  
Med. leg. Colombia 14, Nr  75--76,  63--71 (1956). 

Anhand einer zahlenm~I]ig wenig repr~sentativen (86 F~lle) Statistik, die Verteilung nach 
Deliktsart, Alter, Ausbildungsgrad, Beruf, wirtschaftlicher Situation, AlkoholeinfluB und kSrper- 
licher sowie seelischer Abartigkeit oder Erkrankung zeigt, setzt sich VerL ohne grundsatzlich 
neue Gesichtspunkte zu erSrtern mit den sozialen und bio]ogischen Faktoren, die Ursache sexueller 
Kriminalit~t sein'k5nnen, auseinander. Er fordert, dal~ jeder mit Sexualdelikten befal]te l~iehter 
sorgfi~ltig priifen miisse, ob nicht ein medizinischer Sachverst~ndiger zur Aufhellung der Tat- 
motive und zur Frage der strafrechtliehen Verantwortliehkeit des Taters geh5rt werden mfisse. 

SAe~s (Kiel) 

E l sbe th  Jansen  und  Claus 0verzier :  Zur graphologischen und textkri t isehen Beurtei-  
lung der SehriR mlinnlicher Transvestiten. [Inst.  f. Gerichtl.  Med. u. Krimina]ist .  
u. Med. Univ . -Ki ln . ,  Mainz.] Nervenurz t  27, 122--124 (1956). 

Die Sehriftproben von 17 Transvestiten wurden graphologisch ausgewertet. Die aus der 
Psychiatrie bekannte seelische Einstellung ihrer PersSnlichkeit schl~gt sich in der Handschrift 
nieder. Bosch[ (Heidelberg) 
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Erbbiologie in ~orensiseher Beziehung 

�9 Kar l  Saller: Lehrbuch der Anthropologie in systematischer Darstellung. Mit be- 
sonderer Beri icksichtigung der anthropologischen Methoden. Begr. yon RUDOLF 
MA~TI~. 3. V611. umge~rb,  u. erw. Aufl. Lfg. l ,  2. S tu t tga r t :  Gus tav  Fischer 1956. 
Lfg. 1 :136  S. u. Abb.  1 - -88;  Lfg. 2: S. 137--271 u. Abb.  89--131.  Je  Lfg. DM 23.60. 

Das berfihmte Lehrbuch der Anthropologie yon RUDOLF MANTIS, 1914 in erster, 1928 in 
zweiter, auf 3 Bgnde erweiterter Auflage erschienen, wird jetzt durch den Miinchner Anthropo- 
logen KARL SALL~ in neuer, umgearbeiteter Form herausgegeben. Die ersta und die zweite 
Lieferung liegen vor; auf deren InhMt sei kurz hingewiesen. - -  Das groSe Verdienst des Mten 
Lehrbuches lag in seinem deskriptiven nnd vorwiegend methodologischen Grundzug; Fixierung 
und Vereinheitlichung der anthropologischen Untersuchungsmethoden wurden dadurch praktisch 
fiber die ganze Welt hin erreicht. Die neue Ausgabe yon SALL]~ versucht in anerkennenswerter 
Weise, zu einer umfassenderen, im eigentliehen Sinne lehrbuchmi~Bigen Darstellung der natur- 
wissensch~ftlichen Anthropologie vorzustoBen. Der Stoff wird in 4 Abschnitte gegliedert: 
I. Allgemeine Anthropologie. In diesem Tell wird yon der Sicht des Autors aus Bin Einblick in 
das Wesen, die Aufgaben und die Geschichte der A. vermittelt, l~ach Erlguterung der Mlgemeinen 
Begriffe der A., der Genetik und Systematik werden die wissenschaftlich besonders bedeutsamen 
Abschnitte der Abstammungslehre, Rassenkunde und Konstitutionsgliederung behandelt. Im 
II. Abschnitt, Allgemeine Methoden, linden sich die Darlegungen fiber MateriMgewinnung, 
Messung, Beschreibung and - -  sehr eingehend - -  der statistischen Aufarbeitung. Die speziellen 
anthropologischen Untersuchungsmethoden sollen dann im III., die Angewandte Anthrol0ologie 
im IV. Absehnitt behandelt werden (Lieferungen noch nicht erschienen). - -  Die fortschreitende 
Sl0eziMisierung der A. erhellt daraus, dab SALL~ mit 4 Mitarbeitern (BAITSC~, SC~WA~ZFISC~, 
ZIEGELMA~rER, BAUER) das Werk verfaBt; Unterschiede in Stil und Ausdrucksweise k6nnen da- 
dutch erkl~rt werden. Im ganzen wird abet d~s Grundanliegen SALL~S durchaus sichtbar, 
besonders in den einleitenden Kapiteln, in denen auch eine Heranfiihrung der A. an die Medizin 
erstrebt wird. So begrfiBenswert diese Aktualisierung der A. erscheint, so kann sie doch kaum 
zur ,,Gesundheitskunde und Gesundheitslehre" des Menschen werden, wenngleich dies den ~rzt- 
lichen Intentionen SALLE~S gewil3 entsloricht. Doch ist hier noch das Gesamtwerk abzuwarten. 
Es wird aber erkennbar, dab die ,neue Ausgabe gegenfiber der fast klassisch anmutenden Ruhe 
des alten Lehrbuches Probleme und subjektive iiu~erungen keineswegs umgeht. Die Darstellung 
bekommt dadurch zweifel!os einen sehr anregenden Charakter, wenngleieh manche Einzelheiten 
- -  wie die Berufung auf den inzwischen ,,zuriickgetretenen" L~ss~KO - -  merkwiirdig berfihren 
miissen. Aus der reichen Ffille des InhMts und ~us der im gegenstandlich-sachlichen Tefl um- 
f~ssenden Darstellung wird jedoeh begreiflieh, dab jede mit dem Menschen befM]te Wissenschaft 
,,immer wieder auf die Anthroloologie zurfickgreifen muG" (S. 10). SC~A~VBLE (Freiburg) 

Dietrich Wichmann: Zur Genetik des I tautleistensystems der Fu~sohle. [Inst.  f. 
geriehtl. Med., Univ. ,  Bonn.]  Z. Morph. u. Anthrop.  47, 331--381 (1956). 

Mi~ der vor]iegenden Arbeit wird das Ergebnis einer Untersuehung des Hautleistensystems 
der FuBsohle bei insgesamt 568 Elternloaaren mit 818 Kindern und 168 Einzelpersonen vorgelegt. 
Bei der Prfifung der tI~ufigkeitsverteilung land sieh bei den Mgnnern im Mlgemeinen eine kom- 
loliziertere Bemusterung Ms bei den Frauen. ~Tberdies konnten die yon anderen Bereichen des 
Hautleistensystems her bekannten Reehts-Links-Unterschiede auch ffir die Musterverh~ltnisse 
~uf der FuBsohle best~tigt werden. Wie B~ITSC~ und B ~ v ~  ffir die Handfl~che konnte Verf. 
ebenso ftir die Plantarbemusterung eine weitgehende Generationskonstanz nachweisen und eine 
Paarungssiebung ausschlieBen. Von Bedeutung ist aber dann vor allen Dh~gen weiterhin die 
durch die vorliegende Arbeit festgestellte Erblichkeit si~mtlicher Muster aller Regionen der FuB- 
sohle, wenn auch die Frage des Erbganges im einzelnen vorerst lediglich ffir einen Teil der Muster 
diskutierbar ist, wie ira Falle der Recessivitgt dol0pelzentrischer Wirbel und der Offenen Felder 
auf dem Thenar, der Reeessivit~t der Proximalschleife im Feld II  und III. tIinsichtlich des 
Wirbelmusters im Feld II  ergaben sich gewisse AnhMtspunkte ffir die M6glichkeit eines geschlechts- 
gebundenen Erbganges. Als unabh~ingig voneinander erwiesen sich nur die Thenar- und Hypo- 
thenarbemnsterung. Die Tatsaehe, dab samtliche anderen Felder gegenseitige Bindungen zeigten, 


