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schaften und Capillarentwicklung keine Beziehung besteht (Best/~tigung der Unter- 
suchungen yon Seller). Dagegen konnten Zwischen Capillarbild und Geburtsgewicht 
Abh/~ngigkeiten festgestellt werden: bei Kindern mit einem Anfangsgewicht bis zu 
3000 g fand sich nie Type I (typische Haarnadelsehlingen in den Limbus hineinragend, 
deutlieher Unterschied zwischen arteriellen und venSsen EndSchlingenschenkeln, 
subpapill/~res Gef/il]netz fast unsichtbar, in den Hautpapillen kurze Endsehlingen). 
Sie ist nut bei Kindern V0rhanden, die alle klassischen Reifezeichen haben. Type II 
(gef/~l]freier Limbus, an der Limbusgrenze kurze Endsehlingen, undeu~lich dutch- 
schimmerndes subpapill/~res Gef/il]netz, kurze Endsehlingen in den Hautpapillen)nnd 
Type III (gef/~/~freier Limbus, subpapill/~res Gef/~]]netz klar und deutlich, keine End- 
schlingen wie bei I und II) werden besonders in der Gewichtsgruppe 2500--3000 g 
gefunden. Bei Geburtsgewichten unter 2000 g kommt ausschliel]lich Type IV (gefal]- 
freier Limbus, subpapill/ires Gef/~netz feinmasehig mit stellenweiser feinster Auf- 
splitternng, keine Papilleneapillaren) vor. Sie stellt die unterste Stufe der Hautcapil- 
larentwicklung bei den lebensfahigen Frfichten dar. Unter 115 Kindern war dieser Typ 
nut bei 4 Kindern mit fiber 3500 g Gewicht und ~iber 50 cm L/inge vorhanden. Zur 
Erkl/irung dieser Befunde ffihrt Verf. 2 MSglichkeiten bei Type IV an: 1. das Kind ist 
reif, das Capillarsystem abet noch relativ unterentwiekelt; 2. das Kind ist unreif, 
das Capillarsystem geht in seiner Entwicklung der Gesamtentwicklung des Organismus 
parallel. Von 7 Kindern mit dem Typ Ia (unregelm/~$ig angeordnete, auffallend ge- 
wundene, anastomosierende oder kurze und plumpe Gef/~$schlingen in der Limbuszone, 
subpapill/~res Gefal]netz wie bei Type IV) wogen nur 3 fiber 3000 g und zeigten die 
klassischen Reifezeichen. Die anderen 4 waren bezfiglich L~nge, Gewieht und Be- 
schaffenheit der Haut unreif. Die Untersehiede in der Schwangerschaftsdauer sind bei 
den einzelnen Typen nut gering. Matzdor// (Berlin). 

Naturwissenschaltliehe Kriminalistik. Spurennachweis. Alters- und 
Identitdtsbestimmungen, 

Walensky, A.-Wo: Infrarotphotographie in der Kriminalteehnik. Nord kriminal= 
felon. Tidskr. 8, 1--8 u. 20--31 (1938) [Sehwedisch]. 

t~erblick fiber die teehnisehen M5glichkeiten und Grenzen der Infrarotphoto- 
graphie. Ebenso wie die Ultraviolet~untersuchung darf die Infrarotphotographie als 
Hilfsmittel in der Kriminaltechnik nicht fiberseh/~tzt werden; sic ist nut eine nnter den 
vielen und mfihsamen Methoden, die der Kriminaltechnik zur Verffigung stehen, um 
den Verlauf eines Verbrechens klarzulegen. Einar S]5vall (Lund). 

Bell, Friedrich: Das Lupenaufnahmegeriit in der geriehtliehen Medizin. (Gerichtl.- 
Med. Inst., Univ. Mi~nchen.) Kriminalistik 12, 34--37 (1938). 

Verf. weist auf das Universalstativ yon Zeiss-Ikon ale Erg~inzung zu der Klein- 
bildkamera Contax zwecks Herstellung yon Lupenaufnahmen bin. Um die Branch- 
barkeit dieses Geriites fiir die gerichtliche Medizin zu zeigen, bringt er einige F~lle arts 
dem Mfinchener Geriehts~irztlichen Institut mit Darstellung yon Lupenaufnahmen 
(9 Abbildungen). 1, Fall Bimmelslehner: Auffindung yon feinen Schnit~verletznngen 
an der Vorderfl~che der Halswirbels~ule (Mord, Auffindung der Leichenreste nach 
11/2 Jahren). 2. Typischer Terrassenbruch mit ttaareinklemmungen in den Spriingen, 
aul~erdem EinJ~lemmung yon roten Wollfasern, offenbar yore Itutfutter (Schlag mit 
Totschl~ger). 3. Stichverletzung der Brustwand und des Herzens bei dem Fahrer eines 
abgestiirzten und zer~rfimmerten Personenkraftwagens. Die Lupenanfnahme zeigte 
eine Teilung der Stichwunde in sehr spitzwinkeliger Form, die mehr-ffir eine aktive 
Handlung (mit Heraussziehen des Messers) a]s ffir Eindringen eines Glassplitters spraeh. 
Auch fiir Sehriftuntersuehungen, fiir Fingerabdriicke, Kratzspuren, kleine Blutflecken 
eignet sieh das Ger~t. Auf pathologisch-anatomischem Gebiet kSnnen grS~ere Gewebs- 
ver~nderungen, z. B. kleine Erweiehnngsherde des Gehirns, aufgenommen werden. Die 
Zerlegbarkeit maehtdas Geriit fiir die Mitnahme zum Tatort brauchbar. Walcher. 
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Bohne, Go: Ein neues Verfahren zur Reproduktion yon Fingerspuren auf e~enen 
GlasflKehen, besonders bet starken Vergr~igerungen. Ein Hilfsmittcl fill' die Poroskopie. 
Arch. Kriminol. 102, 147--153 (1938). 

Ausgehend yon den Arbeiten G a l t o n s  und E b e r s  besch~i~tigt sich Verf. mit der 
Verwendung der Porenbilder zum Zwecke der Fingerspurenidentifizierung. Da die 
Poren, die auf den tIautleisten liegen, wiihrend des ganzen Lebens ihre Form, Zahl 
und Stelhmg zueinander und zu den Kontureu der Hautleisten unveriindert behalten, 
so k5nnen sic fiir solche Identifizierungen herangezogen werden. Ihre Form ist sehr 
weehselnd, kreisrund, elliptisch, dreieckig, vielfack aueh v611ig unregelm~l~ig. Ihre 
GrSl~e schwankt zwischen 0,08 und 0,25. Eine Gewinrmng der Fingerspuren durch 
Einstauben bzw. eines Vergleichsubdruckes durch Druckerschw~rze ist aber fiir die 
Erfassung der mikroskopisehen Einzelheiten vSllig nngeeignet. VerL hat sieh bemiiht, 
diese S0hwierigkeiten dutch ein neues Ver~ahren zu umgehen. Unter Verwendung 
des Fanphots der Firma Leitz (Wetzlar) gewann er mikrophotogral0hische Aufnahmen 
von Fingerabdriicken auf Glasscheiben sowie auf undurehsichtigen polierten Fliichen, 
die die Porenuntersuchung ermSglichten. Zur Yerwendung kamen Mikro-Summare 35 
und 24 ram. Dutch Zwisehenschaltung entsprechender Filter konnte die Ko~trast- 
wirkung erh5ht werden. ~chrader (Halle a. d. S.). 

Ecard, Georges: Une nouvelle technique de moulage la ,,Pate Lapierre". (Eine 
neue Moulage~echnik mit der Paste yon Lapierre.) Rev. internat. Criminalist. 9, 
452--468 (1937). 

Die Paste besteht aus einer kolloidalen, w~l]rigen Masse yon grol~er Elastizit~t, 
Widerstandsfiihigkeit und HMtbarkeit. Die tterstcllung der Moulage ist denkbar 
einfach und billig. Die Oberfl~chenzeichnungen der betr. Gegensti~nde werden be- 
sonders deutlieh wiedergegeben und kSnnen aul~erdem iibermalt werdcn. Auch in der 
Kriminalistik hat sich die Paste besonders bew~hrL vor allem bei der Fixierung yon 
Ful?- und Handabdrficken mit ihrcm daktyloskopischen Relief, yon Bil~wunden am 
Lebenden, an der Leiche und sonstigem Material, yon Fahrtenspuren, Abdrticken der 
G esiehtszttge, anderer K6rperteile und Kleidermnster in weichem Boden, Radspuren 
bei Verkehrsunfgllen usw. Weimann (Berlin). 

Weitzmann, (L, und R. Springer: Eine einfache Methode zur Bestimmung des 
pH-Wertes (der Wassersto[fionenkonzentration) in Urin und Kiirpersiiften. (Me& 
Univ.-Klin., Leipzig.) Klin. Wschr. 1938 I, 161--163. 

Verff. verwenden mit Indicatoren (Sulfophthuleinen) impr~gnierte Filtrierp~pierstreifen, 
die zugleich (in 9--10 Querstreifen angeordnet) mit den Umschlugsfarben des Indicators bei 
wechselndcn ioH-Werten versehen sind. Ein mittlerer breitcr Strcifcn ist nut mit dcm 
Indicator ilnpr~gniert, w~hrend schmule Streifen mit d~ncben vermerkten/0wZ~hlen die on- 
verinderliche Verglei0hsskula darstel]en. Ihre F~rb~Sne entsprechen jeweils den Umschlags- 
f~rben des Indicators in Interv~llen yon 0,2 p~. Zur Mcssung der W~ssersto~fionenkonzentru- 
tion wird das neue Indicutorp~pier 1 Sekunde l~ng in die zu messcnde LSsung getaucht, n~ch 
Abschiitteln yon anhi~ngender Fliissigkeit uu~ eine Glusplatte gelegt und d~rauf gegen das 
T~geslicht verglichen, welchem F~rbton der pwSk~la der mittlere, nur mit dem Indicator 
impri~gnier~e Tell des ~)~piers entsprich~. Vergleiehende Untersuchungen bei Urin mit tier 
Chinhydronmcthode und dem neueri p~-MeBloapier ergabcn eine ~bereinstimmung der s 
yon 92,7%, und bei 7,3% einc Abweichung yon nur 0,1 ~ .  Selbst stark gefirbte Urine lussen 
sieh auf diese Weise ohne eincn besonderen I~ompensator bestimmen. Die Methode soil auch 
zur Nessung der Wasserstoffionenkonzentration in Galle, Transsudaten und Exsudaten hin- 
reichend gen~u sein, fiir Messungen im Blur ist sie ]edoch nieht empfindlich genug. 

C. Moser-Egg (L~nd~u, PfalZ).o 
Okamoto, Kozo, und Minoru Utamura: Biologisehe Untersuehungen des Knpfers. 

I. Mitt. ~ber die histoehemisehe Kup[ernaehweismethode. (Path. I~st., Kais. Univ. 
Kyoto.) Acta Seholae reed. K~oto 20, 573--580 (1938). 

Nach Fixation in absolutem Alkohol oder neutral em Formalin und beliebiger Einbettung 
eignen sich zum Kupfernachweis im Schnitt: 1. Rube anwasserstoffsgure, yon der 2--5 cem 
ether 0,11oroz. L6sung in absolutem Alkohot gemischt mit 100 ccm !0proz. wisseriger Natrium- 
acetatl6sung 12--24 Stunden bet 36 ~ auf die Schnitte einMrken sollen; die Kupferverbindungen 
erscheinen e.ls grtinlichschwarze Niederschliige. 2. lo-Dimethylaminobenzylidenrhodanin, yon 
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dem 3 ccm einer gesgttigten alkoholischen LSsung auf 100 ccm destilIiertes Wasser 24 Stunden 
oder 1/~nger bei 36 ~ auf die Schnitte einwirken sollen, positive Reaktion ffihrt zu rotviole~tem 
oder rotbraunem Niederschlag, Kontrollreaktion mit dem gleichen, abet angesauerten Reagens 
ist nOtig, um Niedersehlgge anderer Metalle aussehlieBen zu kSnnen. 3." Diphenylcarbazid ist 
zum Kupfernachweis nicht spezifiseh genug, auch blast die Reaktion zu sclmell ab. Hintzsehe.o 

Seatamaeehia, Elido~ e Giorgio Praehe: Modifieazioni post-mortali del Pu del Sangue 
di eoniglio in rapporto all'epoea delia morte. (Postmor~ale Ver~nderungen des Blut- 
pz-Wertes yon Kaninchen in Beziehung zur Todeszeit.) (Istit. di Med. Leg. e d. Assi- 
curaz,, Univ., Roma.) Zacchia, II. s. 2, 51--64 (1938). 

An 20 Kan~nchen haben Yerff. die postmortalen Ver~inderungen des p~-Wertes im 
Blur untersucht. Zu diesem Zweck wurde bei den Tieren ein traumatischer H/~mo- 
thorax erzeugt, aus dcm, nachdem die Tiere getStet waren, zu verschiedenen Zeiten 
Blur entnommen wurde. Die pl~-Bestimmung erfolgte eolorimetrisch nach einer yon 
B i gwo o d angegebenen Methode: Verdttnnung des Plasmas durch Dialyse gegen Koch- 
salzlSsung auf das 10fache, Zusatz yon Bromthymolblau zur Aul~enfliissigkeit und 
Farbmessung mit Leifo-Colorimeter, bei allen Fliissigkeiten 13bersehichtung mit Paraf- 
finSl, bTaeh Eintritt des Todes zeigte sich bei allen Tieren eine fortschreitende Ver; 
minderung des p,-Wertes, in 72 Stunden fislder p~-Wert yon 7,2 auf 5,9. Dutch den 
ziemlich gleichm~$igen Kurvenverlauf bei allen Tieren besteht die MSglichkeit, yore 
pz-Wert auf den Zeitpunkt des Todes zu schlielten. A. Schmitz (Berlin). ~176 

Sehrader, G.: Zur forensisehen Bedeutung h~imorrhagiseher Diathesen im Kindes- 
alter. (Inst, [. Gerichtl. u. Soz. Meal., Univ. Halle a. d. ~q.) Dtsch. meal. Wschr. 1988 I, 
633--635. 

Im Ansehlul] an eine eigene Beobachtung wird das fiir den Gerichtsmediziner Wich- 
tige anf dem Gebiet der essentiellen Blutungen bei Werlhofscher  Erkrankung ge- 
schildert. Ein 51/2jKhriges nneheliches M~dchen war als Pflegekind auf dem Lande 
untergebracht; es erkrankte plStzlich. Ein nach dem Tode erst eintreffender Arzt land 
an tier Leiehe riesige Blutunterlaufungen und H/~matome am ganzen KSrper. Die 
Pflegeeltern wurden verhaftet und eine geriehtliche LeichenSffnung veranlal]~. Diese 
und die angeschlossenen mikroskopischen Untersuchungen ergaben eine essentielle 
Thrombopenie. Die Blutungen in den KSrperdecken batten keine entsprechen'den 
Hamatome in den darunterliegenden Schichten, es fehlte Fettembolie, wie sie bei so 
schweren Mil]handlungen nieht h/~tte ausbleiben kSnnen. Obgleich im Beweisverfahren 
yon Naehbarn bereits Aussagen gemacht worden waren, sis h/itten ,,klatschende Schl/ige 
mit einer I-Iundepeitsche" gehSrt, konnte tier Gutachter sehwere MiShandlung 'aus- 
schlieSen. Der Fall zeigt eindringlich, wie nStig und entseheidend sine baldige Leichen- 
5ffnung und mikroskopische Untersuchungen sein kSnnen; nach einigen Tagenw/~re 
die hier gegliickte Reinigung yon sehwersten Beschuldigungen vielleieht nicht mehr 
gegliickt. Gerstd (Bonn). 

Amprino, R., ed A. Bairati: Le variazioni nella stru~tura dell'0sso in relazione 
all'et~ e la loro importanza medieo-forense. (Die Variationen. der Knochenstruktur in 
Beziehung zum Alter und ihre gerichtlich-medizinische Bedeutung.) (Istit. di :4nat., 
Univ., Torino.) Arch. di Antrop. crimin. 58, 6!--74 (t938). ~ .... 

Der Aufbau der Knocherl in den verschiedenen Lebensaltern wird beschriebe~ 
und dureh schematische Zeiehnungen der mikroanatomischen Struktu~ erl/iutert. :-= 
Die angegebene Untersuehungsmethode gestatte zwar nieht, genau das Alter: del 
Knoehenffagmentes anzugeben, aus den Teilstiieken kSnne jedoch erschlossen werden, 
ob es sich um den Knochen eines S~uglings, eines Kindes, eines Erwachsenen oder 
eines Greises handele. Reinhardt (Belzig). 

0biglio, Julio R.: Idenfiiizierung yon l~aaren. (Inst. de Med. Leg., Univ., Buenos 
Aires.) (Ges. ]. Gerichtl. Med. u. Toxikol./ Buenos Aires, Sitzg. v. ~. V!II.~1937.) 
Archivos Med. leg. % 388--400 (1937) [Spaniseh] . . . .  

Der Vortragende weist zun/iehst darauf bin, dal] ~bertreibungen wie die~ dal] man 
aus dem Kaar auf die Nationalit~t des Betreffenden schlieBen kSikne:[Rev. Pol. y Crim. 1, 
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62 (1986)], den Fortschritt der Krinfinalbiologie nut hemmen kSnnen. Er geht dann 
n~her auf das aus dem Schrifttum Bekannte iiber Haaruntersuchungen zu kriminalisti- 
schen Zwecken ein, insbesondere auf Vergnderungen yon Zahl und Kistologie der 
Haare im Laufe des Lebens (4 M~krophotogramme). - -  In der Wechselrcde weist 
C a r r a t a l g  darauf bin, dab es in Fgllen yon Polyneuritis zwcifclhafter Natur wichtig 
ist, 5--10 g Haare zu entnehmen (Arsen). Hinsichtlich dcr Alkaloidablagerung in den 
Haaren seien beweisende SchluBfolgerungen jedoch viel nnsicherer. K. Rintelen. 

Desoille, Henri, et Grinfeder: Sur l'indentifieation des polls provenant de sujets 
de raee noire. (~ber die Indentifizierung yon Haaren der schwarzen Rasse.) (Soc. de 
M@d. L@ de France, Paris, lg.II1.  1938.) Ann. M~d. l~g. etc. 18, 306--312 (1938). 

Es wird die Frage aufgeworfen, ob man aus einigen (1 odor 2) am Tatort aufgefun- 
denen Haaren einen Sch]uB auf die menschliche Rasse ziehen kann, der der Tgter 
angehSrt. - -  Die Autoren beschrgnken sich dabei auf das Schamhaar (polls de pubis) 
bestimmter afrikanischer Negergruppen (Nigritier) aus dem westlichen Sudan bis zum 
Senegal, wobei sie der ~Nomenklatur yon Deniker  (Les races et lea peuples de la terre 
1926) und yon C. T: Se l igman  (Les races de l'Afrique 1985) folgen. Beim Neger sind 
die Kopthaare krauser als die Schamhaare; die Schamhaare krauser als die Scnamhaare 
des Europ~ers. Diese Merkmale reichen abet zur Unterscheidung nicht aus. Mikros- 
kopiseh sind yon Interesse das Pigment und die Haarwurzeln. Beim K o p f h a a r  i s t  
das Pigment schwarz und sehr dicht gelagert. Besonders wichtig ist die Form der Haar- 
wurzel. Es werden 12 verschiedene Formen ausgerissener Haare abgebildet, solche mit 
aufgekngulter Wurzel (pelotonn~e), solche mit Schraubenform (en vis) oder Korkzieher- 
form (en hdlice), winklige Formen (coudure)oder in Form'eines ttakens (en crochet, 
hamegon), wie man sie bei Eur0piiern nicht trifft; nut vereinzelt findet man gerade 
Wurzeln. Beim S c h a m h a a r  gleicht das Pigment dem der Kopfhaare. Die Haarzwiebel 
zeigt viel weniger charakteristische Formen als das Kopfhaar; zumeist verlaufen 
die Wurzeln gerade (5 Abbildungen). Schaftbreite des Kopfhaares 0,07--0,08--0,1 mm; 
des Schamhaares 0,09--0,1 ram. Von Interesse ist es, dab manche Negerstgmme die 
Pubes abrasieren. Wean Schamhaare gefunden werden, seheidet demnach der Ange- 
h6rige eines Stammes mit rasierten Pubes aus. Es k6nnte sich abet framer noch um 
ein Scrotalhaar handeln. Die Frage der Identitgt yon Haaren bei den verschiedenen 
Rassen muB in AngrifI genommen werden. Lochte (GSttingen). 

8ayers, R. R.: Harmful industrial dusts. (Sch~dlicher Industriestaub.) Publ. 
Health Rep. 1938, 217--228. 

Sehgdigungen durch S taub  sind in der Industrie weft verbreitet; der Staub wirkt 
dutch Einatmung, durch u durch direkte Aufnahme dutch die t taut  oder 
dureh Hautreizung schgdlich. Etwa 70% des Industriestaubes sind 1--3 # groin, etwa 
20% sind kleiner als 1 #, die mittlere OrSBe ist 1,3 #. Faserstaube sind andersartig, 
Asbeststaub enth~lt beispielsweise hgufig Partikel yon 200--400 # Lgngserstreckung. 
Es werden unterschieden: Organische Staube, 1. U n b e l e b t e r  o rgan i sche r  S taub :  
Paranitroanilin, Dinitrobenzol, Chlordinitrobenzol, Trinitrophenol und Nitronaphthalin 
verursachen Sehgdigungen oder Ted, Methylviolett verursacht Entzfindungen der 
Hornhaut des Auges; der Staub der Paraphenylendiaminderivate wirkt besonders 
reizend nnter dem Bride yon schwerer Dermatitis, wean er mit der Haut in Berfihrung 
kommt, und verursacht weiterhin akute Schleimhautentzfindungen der Atemwege. 
Reizend wirken auch Farbenstaub und RuB. Tabakstanb wirkt dutch seinen Nicotin- 
gehalt, und zwar 15 real stgrker als wenn dieselbe Tabakmenge geraucht wiirde. Schwere 
Dexmatitiden werden durch Trinitrotoluol verursacht, ]eichtere dutch Pikrinsgure. 
Auch Seidenstaub kann ttauterkrankungen hervorrufen, ebenso Chinin, Vanille, 
Arnica, Pyrethrum usw, in Pulverform. Zahnschgden k6nnen dutch Zuckerstaub 
verursacht werden, ebenso VerdauungsstSrungen und ttautschgden, besonders im 
Gesicht. Lagerarbeiter und andere Werkt~tige, die mit Kern and Mehl zu tun haben, 
insbesondere Miiller, leiden hgufig an }Iautentzfindungen, Reizungen der Atemwege, 
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VerdauungsstSrungen, Zahnsch/~den, GehSrstSrungen und Bindehautentztindungen. 
Manche anscheinend harmlosen Substanzen verursaehen bei gewissen empfindlichen 
Personen ,,allergische" Erseheinungen, die unter dem Bride yon Heufieber oder Asthma 
bekannt sind. Verursacher soleher allergischer Erkrankungen kSnnen Pflanzenpollen, 
Pferdehaare, Pelze, Federn usw. sein. In einer Kunstharzfabrik wurde beobachtet, 
dal] 80% aller gewerbliehen Hauterkrankungen anf ~berempfindliehkeit gegeniiber 
Hexamethylentetramin und Formaldehyd beruhten. Bei Baumwollspinnern tritt eine 
typisehe Form yon Asthma auf. Eine Reihe ausl/~ndischer ttSlzer kann bei empfind- 
lichen Personen Hauterkrankungen hervorrufen; die bekanntesten dieser HSlzer sind 
Brasilholz, Atlasholz, Teakholz, Cumaru- oder Tonkaholz, Coecobolohoiz, Kastanien- 
holz, Olivenholz, Ebenholz, westindisehes Mahagoniholz, japanisehes Tagayasanhblz 
und kalifornisehe Sequoia (Rotholz). 2. Be leb te r  organiseher  Staub:. Haupt- 
vertreter rind Bakterien und Prize; man findet sie im allgemeinen in niedrigen Kon- 
zentrationen und am unbelebten Staub haftend in der Luft. Der wichtigste Vertreter 
ist der Milzbrandbaeillus im Staub yon H/~uten, Pelzen, Wolle und Tierhaaren, Born, 
Hufen, Knochen usw.; befallen werden Haut und Lungen, Durch Jutestaub wurde der 
Starrkrampfbacillus fibertragen. Diphtherie, Tuberkulose, Blattern, Typhus kSnnen 
ebenfalls durch Staub iibertragen werden. Aueh allergische Erkrankungen dureh 
bakterielle Infektionen sind bekannt. Fadenpilze und Sporen parasit/~rer Prize geben 
Anlal] zu GesundheitsstSrungen, wie beispielsweise M/ilzerkr/itze. Dutch Mehltausporen 
entsteht bei Baumwollwebern zuweilen eine besondere Art yon Asthma. Landarbeiter 
sind beim Weizendreschen, Heubiindeln usw. Pilzen ausgesetzt. 3. Anorganischer  
St a ub: Giftige Staube liefern Schwermetalle und ihre Salze, wie Blei, Queeksilber, 
Arsen, Cadmium, Zink usw. Reizende Staube liefern MSrtel, Calciumoxyd, Bi- 
chromate u. a.; diese letzteren verursachen Perforationen des Septums;/ihnlieh wirken 
Nebel yon Chroms~ure. Alkalien und Metalloxyde sind h~ufig Ursache yon Haut- 
erkrankungen. Septumperforationen sind auch bei Arbeitern beobachtet worden, die 
mi$ Soda zu tun batten. Seh/~digungen allgemeiner oder lokaler Art wurden auch durch 
Cyanamid, Arsenverbindungen and Aluminiumsalze verursacht. Freie Kiesels/iure 
erzeugt Silikose, Asbeststaub Asbestose. Die Staubbek/~mpfung mul] sich sowohl 
der technischen wie der medizinisehen Kontrolle bedienen; die Arbeit schliel3t mit 
einer Reihe diesbeziiglieher Hinweise. Zahlreiehe Literaturangaben. Weber (Berlin).~ 

Canuto, Giorgio: Contributo allo studio medieo-legale degli infortuni della strada. 
(Ein Beitrag zur gerichtlichen Medizin der Verkehrsunf~lle~) (Istit. di Med; Leg. e el. 
Assicuraz., Univ., Perugia.) Arch, di Antrop. crimin. 58, 184--194 (1938). 

Die Phantasie bei der Rekonstruktion yon Geschehnissen ist eine der gef~hr- 
liehsten Feindinnen der gerichtlichen Medizin. Bei den Kraft~ahrzeugunf~llen gibt 
es keine spezifischen Kraftfahrerkrankheiten, sondern nut kranke Kraftfahrer, es gibt 
keine spezifische Form yon ZusammenstSl~en, sondern nut framer neue Einzelf~lle 
yon Zusammenstol]. Es ist fiblieh geworden, die Fahrzeuge auf technische M~ngel 
und Versager zu prfifen, aber das Opfer des Unfalls wird oft nicht genfigend berfiek- 
sichtigt; Autopsie ist in jedem tSdlich verlaufenden Falle zu verlangen, auf die Unter- 
suchungen aus dem Ztiricher Institut ffir Gerichtliche Medizin, Remund 1931, und 
Kopenhagen, Knudtzon 1932, wird verwiesen. Der vorliegenden Arbeit liegt ein 
Berufungsurteil - -  Turin, Juni 1932 - -  zugrunde. ES handelte sich um einen Zu- 
sammenstol~ eines Radfahrers mit einem Kraftwagen auf einer Landstra~e, bei dem der 
Radfahrer mit einem schweren Sch~delbrueh tSdliCh verunglfickte. Nach den Ver- 
letzungen des Toten und den Spuren am Wagen hatten linke Seite des Verletzten 
und linke Wagenseite miteinander kollidiert. Der Wagenlenker wurde in erster In- 
stanz verurteil t, er ]egte Befung ein. Es fragte rich nun, welches die erste Berfihrung 
bei der Kollision war, und da zeigte die Lokalisierung der Verletzungen, der Wunden 
und Hautabschfirfungen des Radfahrers, dab diese bei einer ann~ihernd horizontalen 
KSrperstellung, als er fiber die Fahrradlenkstange nach Vorn geschleudert worden war, 
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erfolgt sein mugten, wie im ~olgenden im einzelnen analysiert wird. Gelotgert wird, 
dal~ das ttinderrad des Fahrrads den Stog erhielt und nieht der Radfahrer; dieses 
Rad mugte mit einem Winkel yon fiber 40 ~ die Fahrbahn des Wagens gesehnitten 
haben. Gegen die aus dem Befund und der physikalischen Erklgrung des Unfalls 
gezogenen Folgernngen verlieren die Zeugenaussagen des Radfahrertrupps, dessen 
letzter Fahrer der Verunglfiekte war, vSllig ihren Weft. In der Berufungsinstanz 
wurde der Wagenlenker direkt freigesprochen, da kein Verschulden vorgelegen habe. 

Robert Mi~ller (Wuppertal). 
Schneider, Hans Otto: Die Besonderheit der Knochenschiissc fiir die Erkennung 

der SchnBriehtung, er~rtert an Hand des Materials des Instituts fiir gerichtliche Medizin 
in Diisseldorf. Dfisseldorf u. Mfinster i. W. : Diss. 1937. 27 S. 

Verf.: nimmt zur Frage nach der SchnBrichtnng auf Grund des Leichenbe~undes 
Stellung, deren Bestimmung ffir das gerichtsgrztliche Gutaehten sehr bedeutungsvoll 
sein kann. An Hand des einschlggigen Materials aus der Sammlung des Instituts ffir 
gerichtliche Medizin in Dfisseldorf beschreibt er eine grSl]ere Anzahl yon Knochen- 
schnBspuren, welche tells die Eriahrungen hinsichtlich des Verhaltens yon Ein- und 
AusschuB an platten Knochen und RShrenknochen bestgtigen, tells der gegel wider- 
sprechen. Aus seinen Beobachtungen schliel~t er, dab die riehtige Beurtei!ung der 
SehuBrichtung bei Nitbeteiligung yon Knochen racist nut dann mSglich ist; wenn 
Knoehendnrchschfisse vorliegen. Am einfachsten ist der Ein- und AussehuB an den 
platten Seh~delknochen zu erkennen, desgleiehen gelingt dies aueh an l~6hrenknochen 
sowie am Schulterblatt, an den Beckenknochen und am Unterkiefer , wobei nut die 
Sehrggsehiisse and Frellschfisse eine Ausnahme machen. Die Erfahrung zeigte, dab 
die sichere Beurteilung yon Knoehensehfissen oft erst amomaeerierten Knochen m5glich 
ist, weshMb in zweifelhaften Fgllen bei der Sektion der durchschossen~ Knochen her- 
ausgenommen werden soil Schneider (GSttingen). 

Chavigny, P.: Iteconstitution m6dieo-l~gale de la trajectoire d'un projectile. (Ge- 
richtlich-medizinisehe Rekonstruktion des GeschoBweges:) Rev. internal. Criminalist. 
9, 276--300 (1937). 

Es handelt sieh um eine zusammenfassende Darstellung der wichtigsten Fehler- 
quellen bei der Rekonstruktion der Geschogbahn. Das Recochettieren yon Geschossen, 
die Wirkung ~r Querschliigern, MantelreiBern, Abplattung yon Pistolenkugeln, 
Schrotkugeln, werden ebenso erSrtert wie die Unterscheidung yon Ein- und Ausschug 
und die Untersuchung der SchuBriehtung im K6rper (Winkelsch~isse, Ringelsch/isse). 
Auch fiber Gesch0Bembolie wird berichtet. Auf die Sehwierigkeit der Fragestellungen 
bei Schrotsehfissen wird besonders hingewiesen (1 oder 2 Schfisse ?). Zur Beleuehtung 
dieser letzteren Frage wird 1 Fall erwiihnt, bei dem es dutch r5ntgenstereoskopische Auf- 
nahmen gelang, unter Verwendung yon Bleimarken an den Einschul~16ehern nnd Berech- 
nung der Riehtung der Schul~kaniile bis zu den Steekschroten das u nur eines 
Schusses festzustellen. Bei der Feststellung der Schugrichtung im KSrper fehlt ein Hin- 
weis z. B. auf die Bedeutung des exzentrisch im Schiirfring liegenden Schul~loches an der 
HaUt, ebenso die Bedeutung der halbmondfSrmigen Absprengung der Tabula externa 
bei schrggen Einschfissen am ScNideldaeh u. a. Irgendetwas wesentlich Neues enthiilt 
die Arbeit nieht. Zitiert sind lediglich franzSsisehe Autoren; die riesige deutsche (ein- 
schIieBlich 6sterreichische) gerichtlich-medizinisehe Literatur fiber den Gegenstand ist 
nicht berfihrt. Walcher (Wfirzburg). 

Giese, E.: u Naturwissenschaftlieh-kriminalistisehe und 
kriminalpsychologisehe Untersuchungen zur Frage: Selbstmord oder Ungliicksfall. 
Bemerkungen zu der Abhandlung yon ProL Pietrusky in diesem Arehiv, Bd. 98, 5. u. 
6. Heft u. Bd. 99, 1. u. 2. ]left. Arch. Kriminol..100, 23~-239 (1937). 

Pietrusky: u ~. Bemerkungen zu vorstehender ~uBerung yon Prof. 
Giese, Jelia. (Geriehtsmed. Inst.i Univ. Bonn.) Arch. Kriminol. 100, 2~0--244 (1937). 

Giese nimmt kritiseh Stellung zu der Abhandlung v0n P i e t r u s k y  [vgl. diese Z. 
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27, 319 (1937)]. Es hatte sich um die Frage Unfall:durch Erschiel~en oder Selbstmord 
dutch Erschie~en mit Vertuschung der Tatsache des Selbstmordes gehandelt. P. butte 
in seiner Abhandlung, entsprechend einem:: abgegebenen Gutaehten, einen Unfall 
angenommen, wghrend G. in einem Gutaehten, das P. in seiner Abhandlung erwghnt, 
einen Selbstmord mit Vertusehung der Situation annimmt. P. nimmt dann wieder 
kritisdh Stellung zu G.s Kritik. Die Ausffihrungen eignen sich wenig zur Besprechung, 
erst reeh$ nieht ohne eigene Aktenkenntnis des Ref. Walcaer (Wiirzburg). 

Nippe, M.: Jagdunfall oder Versieherungsbetrug? Der ,,absolute Nahsehul]" als 
Beweis. (Inst. /. Gerichtl. u. ~oz. Med., Univ. KSniqsberg i. Pr.) Arch. Kriminol. 101, 
223--231 (1937). 

Naeh Hinweisen auf die Wiehtigkei~ der saehgem~$en K1/~rung van tSdlichen Jagd- 
unf/~llen durch die Staatsanwaltschaften unter Zuziehung des gerichtsmedizinischen 
Sachverst/~ndigen und Durchffihrung der behSrdlichen LeichenSffnung berichtet Verf. 
fiber folgenden Fail: 

E in  50ji~hriger, sehr korpulenter Arzt, der schon oft fiber starke kSrperliche Besehwerden 
un4 LebensiiberdruB geklag~ butte, war mit einem Angestellten in einem Boot zur Enten- 
jagd gdfahren. Es fiel ein SehuB aus der doppell~Lufigen Schrotflinte, Kal. 16, der Arzt fiel 
lau$los rtickwgrts, blutete aus einer Wunde am VoMerhals. Der Zeuge bekamdete, dalL das 
Gewehr nieht jagdgem/~13, sondem mit der Miindung nach oben gehalten women set. Naeh 
48 Stunden besiehtigte Verf. die Leiehe: Links oberhalb des Adamsapfels war ein 17:18 mm 
grol]er Einschul3. An dem Hemdkragen war der obere Saum und die Innenseite des Kragens 
vorne mit Schmaueh besudelt. In der Umgebung des Einsehusses war ein scharf konturierter 
Sehmauchhof (Abbildungen). Es war also ein absoluter Nahschul3 mit angelegter Mfindung 
erwiesen. Zungengrund, der vordere Tell des Kehlkopfes war durch die Sehrote (Entenschrote, 
Nr. 3) zerstSrt, der Unterkiefer und der harte Gaumen zertrfimmert, das Gehirn war stark 
zerstSrt, auch alas Sch/~delgewiilbe mehrfaeh gebors~en. Die Schu$riehtung ging, entspreehend 
der angegebenen I-Ialtung des Gewehres, yon links vorn am Hals nach der linken Seheitel- 
gegend. 

Der absolute Nahsehul] gilt als typiseher SelbstmSrdersehuJ], besanders naeh 
friiheren Arbeiten des Verf. Es sind ihm nut wenig Ausnahmen bekannt geworden. 
Ein versehentliehes Bedienen des Abzuges sowie fremdes Versehulden war auszu- 
schlie~en. Nach den MaSen konnte der Tote ohne weiteres mit dem Daumen den 
oberen Abzugsbfigel beriihren. Hinweis auf 2 weitere /~hnliche F/~lle, yon denen der 
eine nur durch die Feuerbestattungssektion. allein gekl/~rt wurde, und zwar ebenfalls 
als Selbstmord. Nach auJ]en gelte der Fall such heute noeh als Unfall , ebenso wie 
der zweite. WalJter (Wfirzburg). 

Miiller: Mord[all Sehiirmann in Ziirieh. Krimina]istil~ 12, 75~-77 (1938). 
Kasuistisehe Mitteilung fiber einen Mord an einem Taxichauffeur. Dieser war 

in seinem Wagen erschossen worden. 4 Patranenhfilsen wurden gefunden und auf 
Systemmerkmale untersucht. Diese wiesen auf Browning-Baby-Pistole Kal. 6,35. 
21/2 Wochen sp/~er erfolgte Festuahme eines der Tat Verd/iehtige n. Die Indizien 
sprachen :weitgehend gegen ihn. Die endgfiltige Uberffihrung his zum Gest/indnis 
gelang durch Auffinden der Waffe. Sie war van ibm in den Rhein geworfen worden 
und konnte durch einen Taueher an der van seiner Braub angegebenen Stelle auf- 
gefunden werden.  Es handelte sieh tats/~ehlieh, wie durch die ttfilsenuntersuchung 
an Hand der Systemmerkmale vorher festgestellt war, um eine Br0wningpistole, 
Marke Baby, Kal. 6,35. Nach vorsichtiger Reinigung van Rest wurden bet Probe- 
schfissen Patronenhfilsen gewonnen, deren HtilsenbSden vollkommene ~bereinstim- 
mung mit den individuellen Sto$bodenmerl~malen der Tathfilsen zeigten. Sehrader. 

Chavigny, P.: Cachets d'oblit6ration des timbres mobiles. Leur expertise m6dieo- 
16gale. (Gerichtlich-mediZinische Untersuehungen yon Briefmarkenstempeln. ) Rev. 
internat. Criminalist. 9, 324--339 (1937). 

Verf. schreibt in einer 1/~ngeren Einleitung fiber die Wichtigkeit der Untersuchung 
von Poststempeln. Der Stempel ist nicht nur wichtig, um Datum und Stunde der Auf- 
gabe fesr zu  k5nneu, er ist auch van Bedeutung ffir den Wert der Briefmarke 
(der SammIer zahlt oft ffir gestempelte Marken erh6blich mehr). In  einigen L/~ndern 
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werden dunkle Marken verwendet, yon welehen sieh der Stempel kaum abhebt. Auf- 
babe des Saehverstiindigen ist es, auf solehen Marken den Stempel lesbar zu machen. 
Verf. zihlt hierzu mehrere Methoden auf: Behandlung der Marke mit L6sungsmitteln, 
welehe die Markenfarbe ver/indern, Betraehtung und Photographie der Marke unter 
Farbenfiltern, welehe die Eigenfarbe der Marke aufheben, und sehlieglieh die Inlra- 
rotphotographie. Als L6sungsmittel werden 95proz. Alkohol, Ammoniak, *ther, 
Xylol, Wasserstoffsuperoxyd, Benzin, Corrector, Terpentin61 und Seifenwasser emp- 
fohlen. An Hand yon Versuehen mit den gebriuehliehsten Iranz6sisehen Marken werden 
die Vorztige der einzelnen L6snngs- bzw. Bleiehmittel dargetan. In der Verwendung 
von S~uren zur Bleiehung der Marken sieht Verf. keinen Vorteil, besser set die ]3ehand- 
lung mit Laugen. VerI. empfiehlt wetter des Durehsiehtigmaehen der Marken dnreh 
Trinken mit Benzin und Betraehtung im durehfallenden Lieht. Bet den Filtermethoden 
wird a,uch kurz die Betraehtung im ultraviolettem Lieht erwihnt. In seinen Bemerkun- 
gen tiber die Anwendung der Infrarotphotographie zur Siehtbarm~ehung des Stempels 
sehliegt sieh VerI. im wesentliehen an die Arbeit yon Ft. Beil (vgl. diese Z. 29, 207) 
an. AuGer Beil wird in der Literatur noeh Loeard (Rev. internat. Criminalist. 1930, 
509) angeftihrt. Nalcher (Wtirzburg). 

Leibl, Marianne: II tipo estrovertito e il tipo introvertito studiati grafologieamente. 
(Graphologisehe Studien tiber den extro- und introvertierten Typus.) Riv. Psieol. 33, 
184--187 (1937). 

Bekanntlieh werden naeh den Grundlagen der Lehre der psyehologisehen Typologie 
von C. Jnng die menschliehen Charaktere in zwei tIauptgruppen eingeteilt: die extra- 
vertierten, die besonders ftir die gultere Welt Interesse haben, und die introvertierten, 
die ihre Aufmerksamkeit hauptsiehlich dem eigenen Ieh zusenden. Es geh6ren zur 
I. Gruppe besonders praktisehe Naturen, Untersuchungslustige, Naturforseher, ~rzte, 
Pgdagogen, besehreibende Ki~nstler; zur II. Grnppe: Ordnungsbeamte, systematisehe 
Sammler, Forseher auf dem Gebiete abstrakter Wissensehaften u . i .  Autorin hat sieh 
zur Aufgabe gemaeht, zu priifen, ob die AngehSrigen dieser 2 Gruppen graphologiseh 
zu unterseheiden sind und die Frage in bejahendem Sinne gelSst, indem sic eine Menge 
graphologiseher Besonderheiten in den nntersuehten Schriften feststellte. Einzel- 
heiten sind in der Originalarbeit zu lesen. Derselben sind 6 Sehriftproben beigefiigt. 

C. Fesr (Turin). ~176 
�9 Wirtz, Jose': Druek- und Gesehwindigkeitsverlauf yon ganzheitliehen Sehreib- 

bewegungsweisen. - -  Walther, Johannes: Die psyehologisehe und eharakterologisehe 
Bedeutung der handsehriitliehen Bindungsarten. (Neue psyehol. Stud. Hrsg. v. Felix 
Krueger. Bd. l l .  Psyehologie d. Sehreibens u. d. Handsehriit. Hrsg. v. Felix Krueger 
u. Johannes Rudert. H. 3.) Mtinchen: C. It. Beeksehe Vcrlagsbuehhandl. 1938. 158 S. 
RM. 7.50. 

Es hande]t sieh urn 2 Arbeiten aus dem Forschungsgebiet des Leipziger Psychologen 
Fel ix Krueger ,  der es sieh zur Au~gabe gemaeht hat, die Lehren der Graphologie 
yore psychologisehen Standpunkt aus unter Zuhilfenahme exakter Untersuehungs- 
methoden nachzuprtifen. Selbstverst/indlieh ist eine derartige Nachpriifung sehr 
schwierig, da wir ftir die Beurteilung des Charakters keine exakten Untersuehungs- 
methoden besitzen und mehr oder weniger auf intuitive Sehiitzungen und philosophi- 
sehe Deduktionen angewiesen sind. Immerhin ist es iiul]erst dankenswert, dag ver- 
sucht wird, dieses Gebiet m6gliehst exakt wissensehaftlieh durehzuprtifen. Ether der 
Sehtiler yon Krueger ,  Josef Wirtz ,  hat es sieh zur Aufgabe gemaoht, die Druek- 
verh~ltnisse beim Sehreiben einzelner Sehriftelemente zu untersuehen. Er benutzte 
als Registrierinstrument eine vervollkommnete Schriftwaage, wie sie ursprfinglieh yon 
Kraepel in  ~ngegeben worden ist. Der Sehreibdruek wird kurvenmiil~ig auf dem 
Kymographion registriert. Es stellte sieh heraus, dal3 z. ]3. beim Anfertigen eines ge- 
raden Striehes komplizierte Druekverhgltnisse maggebend sind. Diese Druckverhi~lt- 
nisse werden beeinflugt dutch die Gesehwindigkeit der Anfertigung des Striches nnd 
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auch dutch psychische Momente, insbesondere die Stimmung der Versuehsperson. 
Weitere Untersuchungen galten dem Druekverh~Itnis bei Darstellung einer Ellipses 
eines eingerollten Striches, yon Arkaden und yon Winkeln. Yeff. hat eine Fiille yon 
einzelnen Gesetzm~i]igkeiten in seiner Arbeit niedergelegt, die bier im einzelnen nicht 
aufge~fihrt werden kSnnen. Yore forensisehen Standpnnkt aus ist bemerkenswert, 
dal~ eine Hebung des Bewul3tseinsgrades beim Schreibdruck keine grSberen sichtbaren 
~[nderungen verursaeht. Bei Verkleinerung der Bewegungsbahn verringert sich der 
Druck. Die Konturen der entsprechenden Kurven waren verwischt. Wenn die Ver- 
suchspersonen den Auftrag erhielten, die Druckbetonung willkfirlich zu ver~ndern, 
entstanden bizarre, unrhythmische Druckkurven. - -  Johann  Walther  untersuchte 
die Beziehungen zwisehen den Bindungsarten der Handschrift and der charakterliehen 
Haltung der Versuehspersonen. Die Versuehspersonen mul~ten einen Text mehffaeh 
niederschreiben, der Schreibdrnck wurde gemessen. Beim Sehreiben wurden kinemato- 
graphisehe Aufnahmen in unauff~lliger Form ausgeffihrt. Der Charakter der Versuehs- 
personen wurde naeh MSglichkeit so ermittelt, da] sie mittels eines genauen Frage- 
bogens ihre Charakterzfige selbst zur Darstellung braehten. Das Ergebnis der Unter- 
suchungen ist ffeilich demjenigen, der nieht Faehmann ist, mitunter etwas schwer 
verst~ndlich, so zeugt naeh den Versuchsergebnissen z.B. Girlandenbindnng ,,yon 
dem positiven Anfgehen aus einem geffihlsstarken, yon schwingungskr~ftigen Geffihlen 
getragenen MitschwingenkSnnen in Verbindung mit ganzheitlicher innerer Lockerheit 
und Aufgesehlossenheit, oder yon einer Umweltsbeziehnng, die dutch ein negatives 
Aufgehen und dureh ein ausgepr~gtes Mitgehen aus einem Mangel an Halt und Kern- 
haftigkeit charakterisiert ist, oder yon einem vorwiegend dureh Empfindsamkeit und 
Hemmung bedingten geringen Lebensaldtrieb, wobei diese Mensehen zur Abkapselung 
yon der Umwelt neigen und andererseits einen Mangel an der zur Absetznng efforder- 
lichen Anspannung, der vitalen Spannung, zeigen". B. Mueller (Heidelberg). 

Psychologie und Psychiatrie. 
�9 Kloos, Gerhard: Das RealifiitsbewuBtsein in der Wahrnehmung und Trugwahr- 

nehmung. (Psychiatr. u. Nerven~lin., Univ. Freiburg i. Br.) (Samml. psyehiatr, u. 
neurol. Einzeldarstell. Hrsg. v. A.Bostroem u. J. Lange. Bd. 13.) Leipzig: Georg Thieme 
1938. 66 S. RM. 4.50. 

Mit der Behandlung der Fragen, unter welchen Bedingungen and aus welchen 
Griinden wir einen anschaulichen Bewul~tseinsinhalt nieht blol~ ffir eine Phantasie- 
vorstellung, sondern fiir die Wahrnehmung eines wirklich vorhandenen Gegenstandes 
halten, und was in uns vorgeht, wenn wit zu dieser ~berzeugung yon der Wirklichkeit 
eines erlebten Gegenstandes gelangen, wendet sich Yerf. sowohl an einen medizinisehen 
als auch an einen philosophischen Leserkreis. Die Art der psychisehen u be- 
zeichnet er zun~ehst indifferent als ,,Realit~tsbewul]tsein" nnd stellt sich bei der 
Untersuehung auf den Standpunkt des naiven Realismus. Der grSl]te Tell der Ab- 
handlung ist dem Wesen und Aufbau des Realit~tsbewuBtseins and seinen Grundlagen 
in der Wahrnehmung gewidmet. Dabei wird eine Analyse der Struktur der Wahr- 
nehmung vorgenommen und sowohl die Gegenstandsseite wie auch die Zustandsseite 
des Realit~tsbewul~tseins beleuehtet. Yon der gegensti~ndhchen Seite gesehen, wird 
das Realithtsbewu]tsein als intellektuelle Funktion betraehtet, die ihrem Wesen nach 
zu den Urteilen gerechnet wird. In hohem Ma~e wird die sinnliche Erscheinungsweise 
der Gegenst~inde dutch die beurteilende Auffassung mitgestaltet. Die emotionelle oder 
Zustandsseite wird als ein Eflebnis des Beteiligt- und Betroffenseins, als ein ,,Be- 
deutungsgeftihl" n~her bestimmt. Intellektuelle nnd emotionelle Anteile des Re- 
aliti~tsbewul]tseins verschmelzen mit dem blol]en Empfindungsinhalt zu einem vSllig 
in sich gesehlossenen, erscheinungsmi~Big einheitlichen Wirklichkeitserlebnis, das nut 
mit den Mitteln begrifflicher Abstraktion: zu zerlegen ist. Weder auf der Objektseite 
noch auf der Sub]ektseite der Wahrnehmung, deren sensuelle und intellektuelle Reali- 


