
Albin Haberdas Wirken am Institut fiir gerichtliehe Medizin 
in Wien. 

(Ein FestgruB zur 25. Wiederkehr des Jahrestages seiner 
Ernennung zum Universit~tsprofessor.) 

Von 

Prof. Dr. Fritz Reuter. 

Dreifach ist der Schritt der Zeit, 
ZSgernd komm~ die Zukunf~ hergezogen. 
Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen. 
Ewig still steht die Vergangenheit. 

Spruch des Confucius. Schiller 1795. 

Wie der Wanderer, der einen steilen Berg hinanklimmt, zeitweise 
raster, und rfickblickend den Weg durchmil3t, den er genommen hat,  
sich fiber das Erreichte freut und auch der Hindernisse gedenkt, die sich 
ihm in den Weg stellten, so wollen aueh wir am 25. Jahrestag der Er- 
nennung A. Haberdas zum Universit~tsprofessor ftir gerichtliehe Medizin 
rfickschauend im Geiste seine bisherige Laufbahn als akademischer Lehrer 
durchmessen, eine Laufbahn, die ihm vie1 Anerkennung und Erfolge 
brachte, in der es abet auch nicht an Entti~uschungen und Kampfen fehlte. 

Als mir die ehrenvolle Aufgabe zuteil wurde, als ~estgruB diesen 
Abril~ aus seinem Leben zu veffassen, da war ich mir k]ar bewuBt, 
dab dieser Festgru~, wenn er unserem Jubilar eine Freude zu seinem 
Feste bereiten sollte, nicht die konventionelle ]Form tragen duffte, wie 
sic anli~131ich solcher l~eiern fiblich ist. So sehr Haberda wahre Aner- 
kennung zu sch~tzen weiB, so sehr er sich freut, wenn ihm seine Schule 
in Dankbarkeit  zugetan ist, so wenig ist er ein Freund yon offiziellen 
Festesreden und Adressen. Deshalb glaube ich unsern Jubilar in seinem 
Sinne am wfirdigsten zu feiern, wenn ich das Stfick Geschichte des ge- 
richtlieh medizinischen Institutes in Wien, das er selbst geschaffen hat  
und das ieh selbst miterlebt habe, so schildere, wie es sieh tatsi~ehlich 
zugetragen hat  und wie es mir in der Erinnerung auch heute noeh leb- 
haft  vor Augen sehwebt. 

A[bin Haberda entstammt einer Beamtenfamilie. Am 29. Januar  1868 
in Bochnia geboren, wuchs er in Waidhofen an der Thaya, wohin sein 
Vater 1870 versetzt worden war, auf, begann daselbst seine Gymnasial- 
studien, die er am deutschen Gymnasium in Budweis fortsetzte und im 
Jahre 1885 mit Auszeiehnung absolvierte. Sparsame Lebensweise und 
strenge Pflichtefffillung waren die Richtlinien des Familienkreises, in 
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welchem Haberda aufwuchs. Whhrend der Gymnasialzeit begeisterte 
er sich, wie er mir selbst sagte, vorwiegend fiir Germanistik und trug 
sieh voriibergehend mit dem Gedanken, sich diesem Faehe zu widmen. 
Diese Freude und dieses Interesse an unserer Muttersprache kommt auch 
in all seinen zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten und ungezi~hlten 
Gutaehten zum Ausdruek, in welehen die fachtechnische Belehrung stets 
in eine schSne fliel3ende Sprache gekleidet ist. 

Schon als Student kam er mit dem Fache, in welchem er spiiter so 
Hervorragendes leisten sollte, in ni~here Beriihrung. Im Herbst 1889 
t ra t  er in das Wiener gerichtlich-medizinische Institut,  das damals unter 
der Leitung yon E. yon Ho/mann stand, ein, und supplierte nach seiner 
am 31. Mhrz 1891 erfolgten Promotion zum Doktor der gesamten Heft- 
kunde im Sommersemester 1891 die Assistentenstelle ffir den zu wissen- 
sehaftlichen Zwecken beurlaubten A. Paltau]. Im Wintersemester 1891 
bis 1892 sehen wir ihn als Operationsz6gling an der Frauenldinik yon 
Schauta. Nach Ableistung des halbjiihrigen M Jlithrdienstes als ein- 
ji~hrig-freiwilliger Mediziner wurde er im Oktober 1892 Assistent am 
Institute ftir gerichtliche Medizin in Wien, welchem er nun dauernd er- 
halten blieb. Zu diesem Zeitpunkte wurden ihm auch die Funktionen 
tines Stellvertreters des Geriehtsanatomen und Prosektors der Gemeinde 
Wien, welche Funktionen er im Sommersemster 1891 bereits voriiber- 
gehend bekleidet hatte,  definitiv iibertragen. 1894 wurde er sti~ndig 
beeidigter Gerichtsarz~ fiir die streng geriehtsi~rztlichen Funktionen 
beim Wiener Landesgericht in Strafsachen, in welehem Jahre auch eine 
zweite Assistentenstelle am Institute kreiert worden war. Damals 
machte das Wiener geriehtlich-medizinische Insti tut  seine zweite Bliite- 
periode durch. E. yon Ho/mann, dessen l~uf als Gelehrter und Gerichts- 
arzt weit die Grenzen 0sterreiehs und Deutschlands fiberschritten hatte,  
dessen klassisches Lehrbuch der geriehtlichen Medizin in die verschie- 
densten Sprachen iibertragen worden war, hatte innerhalb 19 Jahren 
emsiger Arbeit das yon seinem Vorg~nger Dlauhy vernaehli~ssigte In- 
stitut auf eine solehe HShe gebracht, dal3 jfingere und t~ltere Forscher 
aus aller Herren Liinder nach Wien kamen, um unter you Ho/manns 
Leitung sieh in der gerichtlichen Medizin zu vervollkommnen. In  diesem 
Milieu begann A. Haberda seine wissensehaftliche Laufbahn, die ihn 
bald steil aufsteigend noeh in jungen Jahren zu bedeutender HShe fiihren 
sollte. Schon damals war am Institute eine ziemlich grol3e Arbeit zu 
bewi~ltigen. Neben den t~glichen sanit~tspolizeiliehen und fallweisen 
geriehtlichen Obduktionen hat ten die Assistenten als Gerichtsiirzte an 
bestimmten Tagen Untersuchungen am Lebenden vorzunehmen und 
wurden auch vielfaeh als Sachversti~ndige bei I-Iauptverhandlungen ein- 
vernommen. Dazu kamen noeh die laufenden mikroskopisehen Unter- 
suehungen, die Begutachtungen naeh der Akteniage usw., eine umfassende 
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T~tigkeit, die bei aller Genauigkeit rasch erledigt sein mu/3te, wenn dem 
Assistenten, der fiberdies die Vorbereitung fiir die Hauptvorlesung zu 
fiberwachen und bei den ~bungen zu assistieren hatte, noch Zeit 
zu wissenschaftlicher Arbeit iibrigbleiben sollte. Nur derjenige, der selbst 
mit ten in einem solehen Getriebe gestanden is~, und daneben noeh 
wissensehaftlich arbeiten wollte, kann ermessen, welche Arbeitskraft, 
Flei• und Ausdauer, unterstiitzt yon Begabung, notwendig war, um sich 
innerhalb weniger Jahre zu jener H6he emporzuarbeiten, die Haberda 
bereits im Jahre 1896 einnahm, in welchem Jahre er sich mit der Schrift 
,,Die f6talen Kreislaufwege des Neugeborenen" an der Lehrkanzel ffir 
geriehtliche Medizin in Wien habilitierte. Ms ich in diesem Jahre als 
Schr'fftfiihrer in das Wiener gerichtlich-medizinisehe Inst i tut  eintrat 
und mit Haberda zum ersten Male in nghere Beriilhrung kam, wurde die 
Arbeitslast der Assistenten, speziell jene yon Haberda, durch die bereits 
in Erscheinung tretende Krankheit  yon Ho/manns, die sich leider in 
den folgenden Jahren raseh verschlimmerte, eine immer gr58ere. Schon 
damals nahm Haberda am Institute eine ziemlich selbst~ndige, verant- 
wortungsvolle Stellung ein. Haufig hatte er seinen Chef in den Vor- 
lesungen und ~rbungen zu vertreten, mul3te zahlreiche, mitunter recht 
sehwierige Gutachten ausarbeiten und auch bei gro~en Schwurgerichts- 
verhandlungen oft unvermittelt  ffir den Chef einspringen. Trotz alle- 
dem waren gerade die Jahre 1896 und 1897 ffir Haberda in wissenschaft- 
lieher Hinsieht besonders fruchtbar, wie ein Brick in das beiliegende 
Arbeitsverzeichnis zeigt. Wie hoeh man die F~higkeiten Haberdas 
sehon zu diesem Zeitpunkte einsch~tzte, geht auch daraus hervor, dal~ 
er fiber den Vorsehlag yon v. Ho/mann bereits im Jahre 1897 zum Extra- 
ordinarius ernannt und im Iterbste desselben Jahres, nachdem am 
27. August 1897 E. v. Ho[mann yon seinem qualvoIlen Herzleiden durch 
den Tod erl6st worden war, mit der Supplierung der Lehrkanzel ffir 
geriehtriche Medizin betraut wurde. W~hrend dieser Zeit der Supplie- 
rung im Wintersemester 1897/98 und Sommersemester 1898 kamen die 
l~higkeiten Haberdas als akademischer Lehrer so recht zur Geltung. 
Mir warden diese Vorlesungen immer in unvergel31icher Erinnerung 
bleiben. Bei streng systematiseher Einteflung des Stoffes verstand es 
Haberda, die oft trockene Materie zu beleben, illustrierte die theoretisehen 
Errr terungen durch zahlreiche Beispiele aus seiner damals sehon um- 
fangreiehen praktischen Effahrung und begeisterte seine H6rer ftir sein 
Faeh durch eine ~uBerst klare, bildliche Darstellung selbst komplizierter 
Probleme der geriehtliehen Medizin. So maehte Haberda in seinen aka- 
demischen Vortragen das sehrne Wor~ Goethes zur Wahrheit:  

Was ist denn die Wissenschaft ? 
Sie ist nur des Lebens Kraft. 
Ihr erzeuget nicht das Leben, 
Leben ers~ mul~ Leben geben. 
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Ja ,  Haberda verstand es, seiner Wissenschaft ,,Leben" einzufl6Ben und 
seine Lehren ,,leben" auch fort in seinen Schillem. 

Wer Haberda damals inner- und auBerhalb des Institutes an der 
Arbeit sehen, wer ihn bei Bew~ltigung des oft groBen Sektionsmaterials 
beobachten, wer seine der Individualit~t des Einzelfalles angepaBten, sach- 
lieh mustergiiltigen, stilistiseh formvollendeten Gutaehten lesen konnte, 
wer seine wissenschaftliche Begabung, seinen eisernen FleiB und seine 
stere Bereitwilligkeit denjenigen gegenilber, die yon ihm wissenschaft- 
lichen Rat verlangten, kannte, der wird begreifen, dab man sowohl im 
In- als auch im Auslande in Kreisen, die der Wiener medizinisehen Fa- 
kultat ferner standen, glaubte und glauben muBte, dab Haberda, der 
bedeutendste der damals lebenden Schiller v. Ho/manns, trotz seiner 
Jugend auch dessen Nachfolger werden wilrde. 

Es kam anders. Haberda hatte zwar die Genugtuung, im Vorschlage 
der Wiener medizinischen Fakultat genannt worden zu sein, aber v. Ho]. 
manns Nachfolger wurde der pathologische Anatom A. Kolislco. GewiB 
hat A. Kollslco, der ausgezeichnete pathologisehe und gerichtliche Ann- 
tom, zu dessen engeren Schiilern auch ich mich rechnen darf, whhrend 
seiner 18j~hrigen T~tigkeit als Vorstand des Institutes filr gerichtliche 
Medizin in Wien die gerichtliche Anatomie in versehiedenster Richtung 
gefSrdert und durch sein Bueh ,,Pl6tzlicher Tod aus natilrticher Ursache" 
in Dittrichs Handbuch ein Werk yon grundlegender Bedeutung gesehaf- 
fen, das auch der kommenden Generation noch eine wissenschaftliehe 
Fundgrube bleiben wird, sein Herz hing aber an der pathologischen Ann. 
tomie, wie jeder, der seine Rilckkehr zu der Lehrt~tigkeit in diesem 
Fache und seine Antrittsvorlesung im Januar 1917 miterlebte, weil~ 
Die Schule v. Ho/manns mul]te aber die ~bergehung eines engeren 
Schillers dieses weltberilhmten Gelehrten als einen harten Sehlag emp- 
linden, der namentlich in Haberdas Seele einen besonders starken Wider- 
hall fand. Zwar gestaltete A. Kolislco, der in Haberda immer nur den 
jiingeren, gleichgestellten Kollegen erblickte, im Laufe der nun folgen- 
den Jahre die filr beide Teile gewiB schwierige Situation zu einem wahr- 
haft kollegialen, sieh gegenseitig erg~nzenden Verh~ltnis, aber in der Seele 
Haberdas blieb ein Staehel zurilek, der im Laufe der Zeit im allgemeinen 
wohl an Scharfe verlor, aber auch in spaterer Zeit mitunter heftig schmerzte. 

Die nun folgenden Jahre braehten Haberda vor allem in praktischer 
Hinsicht einen reiehen Ersatz. In kiirzester Zeit war er der gefeiertste, 
allseits begehrte Sachverst~ndige vor Gerieht. Nicht nur beim Straf- 
gericht, bei welchem kein wichtiger Lokalaugenschein, keine kompli- 
zierte Untersuchung, kein groBer SchwurgerichtsprozeB, der eine ~rzt- 
liche Mitwirkung erforderte, ohne seine Anwesenheit oder Mitwirkung 
absolviert wurde, sondern auch bei den zivilen GeriehtshSfen, beim 
Handelsgerieht und beim Arbeiterunfall-Schiedsgerieht fand er als Sach- 
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versti~ndiger in ausgedehntem MaI]e Verwendung und allseits die ge- 
biihrende Anerkennung. Daneben entfaltete Haberda eine fiberaus reiehe 
akademisehe T~tigkeit. Seit 1889 Melt er regelmi~Big ein fiinfstiindiges 
Kolleg fiir Juristen, las iiberdies kleinere Kollegien ffir YIediziner, ferner 
Kurse ffir Physikatskandidaten und veranstaltete endtich aueh ~u~erst 
zahlreieh besuchte Zyklen yon Vortragen fiir Richter. Trotz dieser 
ausgedehnten praktischen und akademischen T~tigkeit war er auch auf 
literarisehem Gebiete ~ul3erst produktiv. Von den zahlreiehen, im bei- 
liegenden Verzeiehnis wiedergegebenen Arbeiten wollen wir an dieser 
Stelle nur die ausgezeichnete l~onographie ,,Streitige geschlechtliehe 
Verh~itnisse" in Schmidtmanns Handbuch der gerichtliehen Medizin, 
das Kapitel ,,BehSrdliche Obduktionen" in Dittriehs Handbuch und 
,,Zur Lehre yore Kindesmord" in den Beitr~gen fiir gerichtliche l~edizin 
erw~hnen, l~berall tr i t t  uns sowohl der erfahrene Praktiker als aueh 
der die Literatur und die wissensehaftliehen Probleme souver~n be- 
herrsehende Forseher entgegen. Im April 1912 wurde Haberda der Titel 
und Charakter eines ordentlichen Professors, im Juni 1914 der Orden 
der eisernen Krone I IL  Klasse verliehen. Als A. Kolisko im Oktober 
1916 im Lehrfache wieder zur pathologischen Anatomie zuriiekkehrte 
und so das Ziel, dem er wi~hrend seines ganzen Lebens zugestrebt, und 
das ihm ein neidisches Schicksal in der Zeit seiner vollen geistigen und 
k5rperlichen Leistungsfi~higkeit vorenthalten hatte, erst in vorgerficktem 
Alter und leider bei bereits geschw~chter Gesundheit erreieht hatte,  
da hat te  Haberda die Genugtuung, dal3 er ffir die nun freigewordene 
Lehrkanzel primo et unico loco vorgeschlagen wurde. Am 6. Februar 
1917 wurde er zum ordentlichen Professor der gerichtlichen Medizin er- 
narmt. Noeh w~hrend des Krieges und in der ersten Zeit des Umsturzes 
leitete er durch drei Jahre das Dekanat und wurde in letzter Zeit yon 
unserer Regierung durch die Verleihung des ttofratstitels fiir seine viel- 
seitigen Verdienste ausgezeichnet. 

Wie unerschrocken Haberda fiir seine Ansichten eintritt, beweist 
auch sein Kampf in der Frage der Fruehtabtreibung, gegen die er nicht 
nur in seinen ungez~hlten Gutaehten, sondern auch literarisch zu Felde 
zog und hierbei energiseh gegen die leider reeht allgemein gewordene 
Verflaehung und Verschiebung der Begriffe yon Recht und Ethik auf- 
trat.  Die Krone in seiner literarischen T~tigkeit ist aber wohl die Neu- 
herausgabe des Lehrbuches Eduard you Ho]manns, dessen zweiter Band 
eben im Erscheinen begriffen ist, in welchem Werke Haberda das Kunst- 
werk zuwege brachte, unter pier , trol ler  Beibehaltung des i~ul3eren 
Rahmens des Buches den Inhalt  des letzteren gi~nzlich, aber doeh im 
Sinne und in den Traditionen yon Ho/manna umzuarbeiten. 

Haberda erhielt wiederholt Berufungen an andere Universiti~ten, so 
im Jahre 1898 nach Lemberg und im Jahre 1901 nach Marburg. Beide 



Albin Haberdas Wirken am Insti~uC ffir geriehtliehe NIedizin in Wien. 589 

lehnte  er ab. Als im Jahre  1909 die Lehrkanzel  fiir gerichtliehe Medizin 
in  Miinchen neu  zu besetzen war, da war es wieder Haberda, auf welchen 
sich zuerst  die Aufmerksamkei t  der medizinisehen F a k u l t g t  dieser Uni-  
versita~ richtete,  doch konn te  er sich n ich t  entsehliel~en, diesem ehren- 
vo~en A n t r a g  FoIge zu geben. E r  blieb dem Wiener  In s t i t u t e  t reu.  

W e n n  wir, seine Schiller, am heut igen Fes t tage  einen Wunsch  aus- 

sprechen, so k a n n  es nur  der sein, dal~ Albin Haberda, der iu rol ler  geisti- 
ger uncl kSrperlicher Frische vor  uns  steht,  noch lange dem I n s t i t u t e  
u n d  der  Wissenschaft  erhal ten bleiben u n d  in  den  k o m m e n d e n  Jah ren  
durch Erwei te rung  u n d  Ausbau  seiner Schule all das e rn ten  m6ge, was 
er in den  J a h r e n  des Kampfes  ges~t hat.  

Mit Goethe rufen  wir ihm zu:  

Von Jahren zu Jahren 
MuB man viel ~'remdes effahren; 
Du traehte, wie du lebs~ und leibst, 
Dal] du nur immer dasselbe bleibst. 

Wissenschaitliche Arbeiten yon A. Haberda. 

1891: Ein Fall yon T6tung dureh Blitzschlag. Wien. Idin. Wochensehr. 
~Nr. 32. - -  1893: I. Atypisehe Lage der Einschu136ffnung beim Selbs~mord durch 
Schul~ in den Kopf. II. Selbsterdrosselung eines Alkoholikers. Vierteljahrsseba'. 
f. gerichtl. Med. u. 6ff. Sanit~tsw. 5, 3. Folge. - -  1893: III. Mord dureh Erdrosseln, 
kombiniert mit Halsschnittwunden. IV. Naeh 8 Jahren ausgegrabenes Skelett. 
Frage nach der Identit~t und Todesursaehe. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. u. 
6ff. Sanitatsw. 6. - -  1893: Die gerichts~rztliche Bedeutung yon Rachenverletzungen 
in Leichen ~'eugeborener. Wien. klin. Woehensehr. Nr. 45/47. - -  1893: Zur Lehre 
yon der Diffusion der Gifte in menschliehen Leichen (gem. mit Waehholz) Zeit- 
schr. f. Medizinalbe~mte 16. - -  1894: Herausgabe der Festschrift fiir v. Hofmarm. 
Vierteljahrssehr. f. gerichtL .Med. u. 6ft. Sanit~tsw. 8. I. Experimentelle und 
kritische Beitr~ge zur Lehre vom Tod dutch Erh~ngen (gem. mit Rainer). II. Ge- 
richtsarztliche Bemerkungen fiber die Gonorrh6 und ihren Iqachweis. - -  1894: 
~ber Hautgangr~n an den Ftil~en bei subakuter Phosphorver~ftung. Friedreichs- 
blotter f. get. Med. 46. (Demonstration in d. Abtg. f. ger. ~Ied. d. 66. Versammlg. 
dtsch. Naturf. u. Arzte in Wien.) - -  1895: Vergiftung dutch Lysol. Wien. klin. 
Woehensehr. 16/17. - -  1895: Einiges fiber Wasserleichen. Vierteljahrssehr. f. 
geriehtl. ~Ied. u. 6ff. SanitLLtsw. 9. - -  1895: Anatomische Befunde bei mecha- 
nischer :Fruchtabtreibung. Vierteljahrssehr. f. geriehtl. Nied. u. 5ft. Sanits 10.-- 
1985: Mord dureh Hammersehliige gegen den Kopf. Vierteljahrssehr. f. gerichtl. 
Med. u. 6ft. Sanit~tsw. 10. - -  1896: P16tzlieher Tod im Raufhandel. Wiener klin. 
Woehenschr. ~Xr. 31. - -  1897: Ursache der raschen Bewuf~tlosigkeit bei Erh~ngten 
(gem. mit 1Rainer). Vierteljahrssehr. f. gerieht,1. Med. u. 6ft. Sanit~tsw. 13. - -  1897: 
Zur Lehre yon den agonalen Verletzungen. Wien. klin. Woehensehr. Nr. 8. - -  
1897: Uber Arsenikvergiftung yon der Scheide aus. Wien. klin. Wochensehr. 
.Nr. 9. - -  1897: Dringen in Fliissigkeit aufgesehwemmte Fremdk6rper postmortal 
in f6tale Lungen ein ? ~ariedreichs B1. f. get. IVied. 49. ~ 1898: Postmortales Ent- 
stehen yon Ekchymosen. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. NIed. u. 6ft. Sanitgtsw. 15. - -  
1900: Uber das Vorkommen yon epiduralen Blutextravasaten in verbrannten 
Leichen. Friedreichs B1. 51. - -  1900: ?tiber den anatomisehen iXaehweis 
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der  Defloration.  Monatsschr. f. Geburtsh.  u. Gyn~kol. II .  - -  1902: Zur Frage 
des Beweiswertes der  Lungenprobe.  Arch. f. GynRkoL 67. - -  1905: Strei t ige 
geschlechtliche Verh~ltnisse in Schmidtmanns  Handbuch  der  gerichtL Medizin 1 . - -  
1905: Berecht igung zur Einlei tung der  kfinstl ichen Fehlgeburt .  Wien. lr 
Wochenschr.  Nr. 10. - -  1906: Beh6rdliche Obdukt ionen in Dit t r ichs  H a n d b u c h  
der  gesamten Sachverst~ndigent~tigkeit .  - -  1907: Unzucht  mi t  Tieren. - -  Viertel- 
jahrsschr,  f. gerichtL Med. u. 6ft. Sanit~tsw. 33, 3. Folge. - -  1907: Tod d urch  
Elektr izi t~t  im Bade. Ibidem. - -  1907: Gerichts~rztl iehe Effahrungen  fiber 
Kindermil3handlungen (gem. mi t  A. Kolisko). Kinderschutzkongrel3. - -  1911: 
Gerichts~rztl iehe Bemerkungen zu den Bes t immungen fiber s t rafbare  Hand-  
lungen gegen Leib und  Leben. (0s~err. Krim.-Vereinigg., Wien bei Manz.) - -  
1911: Geschichte der  Lehrkanzel  ffir gerichtl. Medizin in Wien. Beitrgge zur 
gerichtl ichen Medizin. 1. Bd. - -  1911: Zur Lehre vom Kindesmord.  Ibidem.  
1913: Gerichts~rztliehe Untersuchung  in FMlen yon Geschlechtsdelikten. Wien. 
reed, Wochenschr.  Nr. 39. - -  1913: Der Regierungsentwuff 1912 eines 6sterr. 
Strafgesetzbuehes. Vierteljahrsschr. f. geriehtl. Med. u. 6ft. Sanit~tsw. 45, 
3. 1%lge, Suppl. I. - -  1914: Die Empf~ngniszeit .  Ib idem 47. - -  1914: Eine be- 
sondere :Form yon Blutspritzern.  Ibidem. - -  1914: Uber  Arsenikvergiftungen. 
Ibidem. - -  1917: l~ragliche T6tung eines neugeborenen Kindes du tch  die GroB- 
mutter .  Wien. klin. Wochensehr. Nr. 44. - -  1917: Scheinindikat ion bei '~rztlicher 
Fruchtabt re ibung.  Wien. k|in. Wochensehr.  Nr. 20. - - 1 9 1 8 :  Geriehtsarztliche 
Erfahrungen fiber die F rueh tab t re ibung  in Wien. Vierteljahrssehr. f. gericht]. 
~[ed. u. 6ff. Sanit~tsw. 56. ~ 1918: X. Aufl. des Hofmannschen  Lehrbuches,  L TZ.-- 
1919: Fehlen der Scheide als Ehehindernis.  Beitrage zur gerichtlichen l~edizin. 
Bd. I I I .  - -  1921: Gerichts~irztliche Landpraxis  (Vortrag). ~ 1921: Die Verant-  
wortl ichkeit  des Chirurgen vor Gericht. Wien. klin. Wochenschr. Nr. 25. - -  
1922: Der En twur f  yore S tandpunk te  des Gerichtsarztes. (Vortrag in der  6sterr. 
kriminalist ischen Vereinigung.) - -  1922: Die ver]hngerte Schwangerschaftsdauer 
vor Gericht. Beitr'hge z. gerichtl. Medizin. IV. Bd. - -  1922: Der Arzt  in dem 
letzten 6sterreiehischen unddeu t schen  Strafgesetzentwurf.  Wien. med.Wochenschr.  
- -  1922: X. Aufl. des Hofmannschen Lehrbuches (II. Tel]). Im Erseheinen begriffen. 
- -  Habil i ta t ionssehrif t :  Die fStalen Kreislaufwege der Neugeborenen und  ihre 
Ver~nderungen nach der Geburt .  Wien 1896. 


