
Statistische Ziihlung yon Merkmalen  zu ana ly t i schen  Zwecken. 
Von 

Dr. jur. Hans Schneickert, Berlin. 

Diese Uberschrift enth~lt die Frage nach dem ,,Wie oft ~.". Die 
kriminMistische Bedeutung dieser Frage wird aus den fo]genden Ausffih- 
rungen hervorgehen. Die l%eichskriminMstatistik un~errichtet uns nicht 
nur fiber den Stand der jeweiligen Kriminalit/it des Volkes, sondern 
enth/~lt auch wertvolles Material fiir den Gesetzgeber und Kriminal- 
politiker, maiichmM auch ffir den Kriminalpsychologen. Jede Statis~ik, 
die der Praxis dienstbar gemacht werden kann, ist wertvoll, in mancher 
Hinsicht Sogar unentbehrlich. Dabei erinnere ich zuerst an die Straf- 
registerauszfige: Sie sind wertvoll, wenn der ,,verbrecherische Char 
rakter" eines Beschuldigten oder Angek]agten festgeste]]t werden soll, 
sie sind unentbehrlich, wenn die MMtnahmeii der Sicherung und Besse- 
rung im Sinne des Gesetzes gegen gef/i, hrliche Gewohnheitsverbrecher 
vom 24. XI. 1933 angeordnet werden sol]en, ebenso wie bei der Fest- 
stellung yon l%fickfMldelikten der w167 20a (betr. rfickfMlige gef~hrliche 
Gewohnheitsvcrbrecher), 244 (RiickfMldiebstahl), 250 (RiickfMlraub), 
26I (RiickfMlhehlerei), 264 (RfickfMlbetrug) des Strafgesetzbuches, so- 
wie w 7 des l~reuB. Felddiebstahlsgesetzes und w 18 des 1)r'euB. Feld- 
und Forstpolizeigesetzes. W//hrend hier ,,gez/~hlt" wird, wird sonst nur 
,,gesch~tzt", und man gelangt so zu der ,,einschl~gigen" Vorbestrafung, 
die z. B. fiir die Beurteilung eines 3/[enschen Ms Gewohnheitsbettler, 
-landstreicher oder Vag~bund, Arbeitsscheuer, Sittlichkeitsverbrecher, 
gewMtt/itiger Verbrecher usw. yon ausschlaggebender Bedeutung ist und 
auch bei der Bemessung der Strafe regelm~l~ig mitbei-ficksichtigt wird. 
Problematisch wird aber schon die Frage, wie oft und w~rum ein Wech- 
sd  der Straflat erfolgte, ohne dab eine ,,Einschl&gigkeit" mit den Vor- 
strafen angenommen oder nachgewiesen werden kann. Wir wissen auch 
noch nicht, welche physiologischen oder biologischen Voraussetzungen 
ftir die Auswirkungen eines ,,verbrecherischen Charakters" oder den 
Wechsel der kriminellen Bet~tigung bestehen, ja, erst recht nicht, ftir 
das Zusammentreffen bestimmter. Charaktereigenschaften und deren 
]3eziehung zu diesen oder jenen FolgewirkungenL I)och sind wir da- 
bei, uns auch hierfiber Klarheit zu verschaffen; denii auch die Erb- 
forschung legt neuerdings grol]en Wert auf die Feststellung der Cha- 
rakterurunlagen, so d~g wir einmal erfahren werden, warum das Zu- 
sammentreffen bestimmter guter oder schlechter, also die Mischung 
yon Eigenschaften, bestimmte Wirkungen hervorruft. Der Weg dazu 

1 Ein Gebiet, ffir das sich die Krimh~Mbiologie interessieren mul~. 
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ffihrt fiber die statistisehe Z/~hlung yon Charaktereigenseh~ften, yon 
ursprfinglichen oder Stammeigensch~ften und zusammengesetzten oder 
komplexen Eigenschaften. Und dieser Weg ist weir und langwierig, 
kann aber vereinf~eht werden, wenn die Z/s und Bewertungsmethoden 
einheitlich und organisatoriaeh festgelegt werden, so dab gleichwertige 
,Vergleichungen mSglieh und m6glichst fibereinstimmende Folgerungen 
daraus zu erw~rten sind. 

Als ieh, am nur auf ein Beispiel hinzuweisen, vor Jahren d~mit 
anzufangen h~tte, die Statistik der Berliner KapitMverbrechen js 
lich ~ufzustellen, konnte es sieh nur urn einen vorbildlosen Notbehelf 
handeln, weil eine solche polizefliehe Verbreehensstutistik naeh ganz 
anderen Gesichtspunkten zu be~rbeiten war, wie z. B. die ~bgeurteilten 
Str~ffglle der ReichskriminMstatistik. Heute ~ber huben wir unter orguni: 
s~torisehem EinfluB yon Zeatr~lstellen eine ffir die gesamte deutsche 
Kriminalpolizei einheitliehe Z/~hl- und Bewertungsmethode, die eine 
wertvolle Erg~nzung der Reiehskriminalstatistik darstellt and Ver- 
gleichungen zul/~gt, wie nie zuvor. 

Solange eine Statistik den Zwerk hat, Umfang der T~tigkeit find 
Wichtigkeit einer Dienststelle klarzulegen, hat sie nur innerdienstlichen 
Weft, w/s die WissensehafV ganz andere Interessen hat und andere 
Z/~hlmethoden verlangt. Wir wollen uns diesen Punkt einmal n/s 
ansehen und prfifen, ob wir hier brauehbare Vorsehl/s machen kSnnen. 

1. Fingerabdri~cke. 
Vereinzelt hat sieh der polizeiliche Erkennungsdienst sehon der sta, 

tistisehen Methode bedient, soweit /~ugere ErkennungsmerkmMe der 
Fingerabdrfieke ins Auge gefaBt wurden. So hatte der friihere ]-Iam- 
burger Polizeipr/s Dr. Roscher in seinem kleinen ,,Handbuch der 
Daktyloskopie" (Leipzig 1905) die Statistik der bei 3000 Ulnarsehlingen 
gezghlten, zwisehen dem inneren und/s Terminus vorkommenden 
Papillarlinien verSffentlicht, wobei sich herausstellte, dag die am h/~ufig- 
sten vorkommenden Mittelf/~lle bei 13--15 Papillarlinien liegen 1. 

N0eh wiehtiger war die Statistik des Kopenhagener ]Pernidentifi- 
zierungsbfiros, das die I-I/s der unter 77 024 versehiedenen Finger- 
abdrfieken vorkommenden daktyloskopisehen Grundformen festge- 
stellt und dadureh wertvolle Hinweise gegeben hat. Die ttgufigkeits- 
tabelle babe ieh ebenfalls in meinem soeben zitierten Buche verSffent- 
lieht. ])iese Z/s liege sieh noeh auf weitere Untergruppen der ttaupt- 
muster ausdehnen, wie z.B. Tasehenmuster, wieder untersehieden 
naeh der links- oder reehtsgerichteten Spitze, sowie aaeh den in der 
Monodaktyloskopie fiblichen Untergruppen. 

1 Vgl. dartiber S. 44 meiner ,,Einfiihrung in die Kriminalteehnik '~. Berlin 192I. 
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An eine Z~hlung der besonderen, fiir die I.dentifizierung mal~geben- 
den  Merkmale ist man bisher noch nieht herangetreten. Selbstver- 
stgndhch k~me es nicht darauf an, wie oft das Merkmal einer Gabelung 
oder einer Inselbildung oder einer unterbroehenen Papillarlinie auftritt, 
weil diese Zghlung ins Unendliehe reichen,und daher einen praktischen 
Weft k~um haben wiirde. Wir werden naeh einiger Uberlegung abet 
darauf kommen, d~l] das Zusammentreffen eines Merkmals mit einem 
anderen, dann mit 2, mit 3 usw., oder yon zwei Merkmalen mit 2 uncl 
3 und 4 usw., also die Bildung yon Merkmalkombinationen oder -kom- 
plexen sehr wohl zur Grundlage einer organisatorisch eingeriehteten 
Z/~hlung gemaeht werden k6nnte. Dazu k~men die sogenannten ,,zu- 
f/~lhgen" Muster, die insofern mitgez/ihlt werden mill]ten, als sie 
gruppenm/~l~ig erfal]t werden kSnnten. So wiirde allm/ihlich eine 
dalctyloskopische H~iu]igkeitstabelle zustandekommen, die sowohl fiir 
die Fingerabdruekswissenschaft selbst, als aueh fiir die Vererbungs- 
wissensehaft yon Weft wgre. Der Erbforscher, der selbst eine solche 
H/infigkeitstabelle aufstellen k6nnte, weil bei ]eder biologischen 
Menschenuntersuchung auch die Fingerabdriieke mitberiieksiehtigt 
werden miif~ten, wiirde sich vor allem fiir die l~rage interessieren, wie 
oft sich diese oder jene Merkmalkombination vererbt, also nieht nur 
die Grundform selbst. Um dies aber zu k6nnen, mill]re vorher erst 
die Its bestimmter Merkmalekombinationen vorhanden 
sein. Sehon auf dem Wege zu ihrer Aufstellung wiirden sieh voraus- 
sichtlieh wertvolle Entdeekungen maehen lassen, die nicht nur ~/ir die 
Analyse der Merkmale eines Fingerabdruckes und deren Bewertung 
nach seiner Beweiskraft in der untersten Zone yon 3--10 Merkmalen 
brauchbar sein wtirden, sondern aueh zur zuverls Beurteilung 
ihres Vererbungswertes. Festsetzung des Untersuchungsplanes dutch 
eine Kommission erfahrener Fachm~nner ist aber unerl/~l]ich. Wenn 
z. ]3. Wirbelmuster auf ihre Komplexmerkmale untersueht und ausge- 
z/~hlt werden sollen, so gen/igt ein Teilaussehnitt yon 100000 Abdrticken, 
die yon 100 verschiedenen Daktyloskopen bearbeitet werden k6nnen, 
auf bestimmte Zeitr/~ume verteilt. Bei einer Zentrale, die das Unter- 
suehungsverfahren iiberw~eht, gehen nach und nach die Einzelergeb- 
nisse ein und werden dort statistiseh ausgewertet und tabellarisch zu- 
sammengestellt. Erst wenn so alle Grundmnster der Fingerabdriicke 
durchgepriift und die entspreehenden H~ufigkeitstabellen vorliegen, 
kSnnen weitere Folgerungen fiir die Anwendung gezogen werden; 
nStigenfalls Bind die Zahlungen fortzusetzen oder der Umfang der Merk- 
malekombinationen zu erweitern. Sobald Untersuchungen erbbiolo- 
giseher Art auf daktyloskopischem Gebiet gemacht werden sollen, z. B. 
auch bei Doktorarbeiten, miil~te die normierte Z/ihlmethode allemal 
mitberiieksiehtigt werden, um die vorhandenen Ergebnisse nachzu- 
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prfifen und vielleicht zu erg/~nzen; das h/~tte vor allem aueh bei allen 
Arbeiten auf dem Gebiete der Zwillingsforschung zu gelten. 

2. Handschri]ten. 

Auch auf diesem Gebiet liegen schon statistisehe Vorarbeiten vor, 
noeh mehr abet statistische Wfinsehe. Zun/~chst verweise ich auf die 
yon mir aufgestellte Lehre der ,prim/~ren und sekund/s Sehriftmerk- 
male 1, die den Zweek einer besseren Unterscheidung yon wesentlichen 
und unwesentliehen, yon allgemeinen und besonderen, d .h .  wirkhch 
individuellen Sehrifteigentfim]iehkeiten, oder yon h/s und sel- 
tenen Merkmalen hat, also im Endziel den Zweck einer mSghchst ge- 
nauen und richtigen Bewertung der Beweiskraft der Schriftmerkmale. 
Diesem Gedankengange folgend ist B. Mueller in seinem Artikel: ,,Zur 
Frage des Beweiswertes der Sehriftgutachten nebst statistischen Unter- 
suehungen fiber die H/~ufigkeit einiger SchriftmerkmaIe"~ einen Schritt 
weiter gegangen. Er sagte dort: ,,Es ergibt sich somit . . .  die wissen- 
sehaftliche Aufgabe naeh und naeh die prozentuale H/~ufigkeit bestimm- 
ter Schriftmerkmale kennenzulernen, welche dem Untersueher immer 
wieder aufzufallen pflegen. Erst wenn er die tt~ufigkeit dieser Merk- 
male kennt, wird es ihm mSglich sein, bei den Schriftuntersuchungen 
~Jbereinstimmungen nach ihrer Wertstt~rke exakt einzuscht~tzen. Er wird 
es  nieht mehr nStig haben, sich allein auf seine pers5nliehe Erfahrung 
und auf sein Geffihl zu verlassen". MueIler hat in dieser A.rbeit das aus 
1050 untersuchten Schriftpr0ben gewonnene Ergebnis mitgeteilt; es 
handelt sich hauptst~chlich um Formenvariationen der lateinischen 
Buchstaben a, g, d, p, r, M. Dabei unterliel3 er es nieht, auf einige der 
auftretenden Schwierigkeiten solcher Merkmalz/~hlungen hinzuweisen. 
In meinemBueh: ,,Die Bedeutung der Handschrift im Zivil- und Straf- 
recht" (Leipzig 1906, S. 46) ist auf den Wunsch eines Berliner Schrift- 
sachverstt~ndigen (aus dem Jahre 1905) aufmerksam gemacht worden, 
Hgu/igkeitstabellen ffir Schriftmerkmale aufzustellen. Er verstand 
darunter ,,Zusammenstellungen der individuellen Abweichungen vonder  
normalen Schriftform und Z/s aus vielen tausend Proben. Auf 
diese Weise wfirde man aLlm/~hlieh dahin gelangen, objektiv festzu- 
stellen, ob eine Form h/~ufig oder selten auftritt ,  ob man ihr einen grol~en 
oder geringen Vergleiehswert beimessen k~nn". Dies w/~re ffir solehe 
F/~lle wichtig, wenn, wie Mueller (a. a. O. S. 111) angibt, yon der Ver- 
teidigung die Frage aufgeworfen wird, wie h/~ufig ein in der Beweis- 
ffihrung des Saehverst/~ndigen angeffihrtes Merkmal vorkomme. 

Ist man sich einmal fiber den guten Zweck einer Sta~istik der Schrift- 
merkmale einig, dann kommt es nur noeh darauf an, das riehtige Unter- 

1 Vgl. eine der letzten Arbeiten dariiber im Arch. Kriminol. 98, 140ff. 
Arch. Kriminol. 1114, 105ff. 

Z. f, d. gas. Gerichtl. ~edizin.  34. Bd. 27 
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suehungsverfahren bei der Feststellung der Hgufigkeit vorzusehlagen 
und anzuwenden, wie ieh es ~hnlich im ersten Tell angedeutet habe. 
Nach meiner Meinung warden wir abet ins Uferlose geraten, eine Stati- 
stik der individuellen Abweiehungen yon der Schulschriftnorm, also 
einer Z~hlung der Formenvariationen einzuleiten. Vielmehr kommt es 
nnr auf die Untersuchung und Z~hlung yon Merkmallcoml~lexen an, 
wie bei den Fingerabdraeken bereits erw~hnt wurde. Urn dies besser 
zu verstehen, will ieh dies an einigen Beispielen klarlegen. Die eine 
Hauptgruppe der Schriftmerkmale stellen die Schri/tvereln/achungen 
dar, die andere die Schri/tverzierungen. Ein sehr hs vorkommendes 
Merkma] der ersten ttaupbgruppe ist die Vereinfaehung oder Weglassung 
des Brfickenzuges bei den Buehstaben deutseher Schreibweise: A, a, 
G, g, Q, q, M, N, U, dann I-I, V, v, W, w, u y. Bei den ersten neun 
Buchstaben liegt der Brfickenzug oben, bei den iibrigen sieben Bueh- 
staben unten. Statistisch wertvol] ware die Feststellung, wie oft der 
Brackenzug vereinfacht wird oder ganz fehlt, wenn er unten liegen sollte, 
w~hrend er oben aber vorhanden ist; oder: Ein Tail der deutsehen 
Grol~buehst'aben, ngmlich A, B, E, G, H, L, O, Q, beginnt mit einem 
son oben nach unten gefahrten Anfangsstrich, der andere Teil, ngmlieh 
D, J, M, N, P, R ,  S, T, U, V, W, Z mit einem yon unten nach oben ge- 
fiihrten Anfangsstrieh. Festzustellen ware, wie oft die Buehstaben der 
ersten Gruppe mit einem sehleifen- oder spiralfSrmigen Anfangsstrieh 
versehen werden, wghrend gleichzeitig die Grol~buchs~aben der zweiten 
Gruppe dieses Merkmal nicht anfweisen, und umgekehrt, wie oft dieses 
Merkmal nur bei den Grol~buehstaben der zweiten Gruppe, nicht aber 
bei jenen der ersten Gruppe auftritt. Das einzelne dieser beiden Merk- 
male (Brackenzug- und Anfangsstriehbildung) interessiert statistiseh 
gar nichi, weft sein zu h~ufiges Auftreten unz~hlSar ist, sehr wohl aber 
d~/s Zusammentreffen des einen Merkmals mit dem ~nderen. Bei der 
Statistik der Einzelmerkmale warden die Zahlen abrigens erheblieh 
wechseln, wenn hundertmal je 1000 Schriftproben durchgepraft warden, 
und zwar je naeh der Wahl der Versuchspersonen aus bestimmten Be- 
rufen, bestimmten Altersklassen, bestimmten Bildungsschiehten. Wie 
im ersten Teil hinsiehtlich der dsktyloskopischen Merkmale, kommt es 
auch hier darauf an, wie oft ein bestimmtes Merkmal mit einem bestimm- 
ten anderen 1, mit 2 oder. 3 oder mehr anderen Merkmalen zusammen 
vorkommt, oder 2 mit 2, 3, 4 usw. zusammen. Diese Merkmalgruppen 
sind von ausschlaggebender Bedeutung far die Identifizierung yon ttand- 
sehriften usa so mehr, alS die Vergleichung und Bewertung einzelner, 
oder gar einmaliger nnd daher kaum vergleiehb~rer Buchstabenformen~ 
weft laienhaft, zu verwerfen ist. Anf diesem Wege werden wir die Lehre 
yon den primgren und sekundgren Schriftmerkmalen noeh mehr pr~- 

D.h. mit einem verwandten oder nichtverwandtem 
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zisieren k6nnen. Ffir die Durchfiihrung dieser Z/thlforschung sind die 
polizeilichen Handschriftensammlungen nicht geeignet, weft die dort 
gesammelten Einzelsehrif~proben gr6Btenteils an Umfang zu gering und 
dazu nooh vers~e]l~ geschrieben sind. Als Grundlagen mfissen v611ig 
unverstellte und mSglichst umfangreiehe Schriftproben geeigneter Ver- 
suchspersonen herangezogen werden. Bei der Auswahl der Schrif~merk- 
male sind nut wirklich individuelle Schreibgewohnheiten zu beriicksich- 
tigen, nicht aber auftretende Zufallsformen oder gar graphische Kuriosa, 
die so selten sind, dal3 sie iiberhaup~ nicht z/~hlenswert sind. 

Diese, wie under 1. genannten statistischen Untersuchungen k6nnen 
nut, was noch einmal hier ausdriicklich betont werden soll, durch be- 
sondere Kommissionen erfahrener Fachleute eing.eleRet, festgelegt, 
/iberwacht und ausgewertet werden. 

3. Geheimschri/ ten.  

Zum Beweise der Wichtigkeit solcher statistischer Fes~stellungen 
kann ich noch ein weiteres Beispiel anfiihren, n~mlich das in der Ge- 
heimschriftkunde bereits vorhandene tIilfsmittel der ,,H~ufigkeits- 
tabellen" yon Buchstaben des Alphabe~es, von zusammentreffenden 
Buchstaben und yon Endbuchstaben, auch kleiner WSrter yon zwei, 
drei oder vier Buehstaben. Bei der Entzifferung bestimmter Geheim- 
schriften (ohne Sehliissel) ist die Kenntnis notwendig, nach weloher 
tt/~ufigkeitsordnung gewisse Buchstaben sich wiederholen, fiir jede 
Sprache gesondert. Ftir die deutsche Sprache sind schon mehrfach 
statistische Z~hlungen zu diesem Zwecke vorgenommen worden, und 
zwar haben die nachbenannten Autoren folgende Reihenordnung der 
H/~ufigkeit fesbgeste]lt: 

K a s i s k i l  : e n i s t h a r d u 

Valerio2: e n r i t s d u a h 

Ves in  de g o m a n i n i 3 :  e n i r s u. 

Die bier schon auftretenden Abweichungen in der l~eihenordnung 
der Hgufigkei~ der Buchstaben in der deutschen Sprache sind dadurch 
zu erkl/iren, dab der eine mehr, der andere weniger Tex~e durchgeprfift 
hat, dab aber auch die Schreibweise (Stil) eines Au~ors dabei eine Rolle 
spielt. 

Die Reihenfolge der Hgufigkeit der W o r t e n d b u c h s t a b e n  ist (nach 
Valerio) fiir die deutsche Sprache: n e r t s d h u z f. 

Dann sind die Buchstabenkombinationen wichtig, die K a s i s k i  (~. a. 

O., S. 15) aufz~hlt, und zwar yon zwei Buchstaben, nach der H~ufigkeit 

1 Kasiski, Die Geheimschriften und die Dechiffrierkunst. Berlin 1863. S. 14ff. 
P. Valerio, Essai sur les m6thodes de d6chiffrement. Paris 1893. 

3 l/esin de Romanini, L~ Cryptographie d6voil6e. Paris 1857. 
27* 
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geordnet: en, er, eh, de, ge, ei, ie, in, ne, be, el, re, un, st, di, nd, ue, 
S% aU~ r% h e  u sw .  

Wiederholungen yon drei zusammenstehenden Buehstaben: ein, ieh, 
den, der, ten, eht, sch, che, die, ung, gen, und, nen, des, ben, rch. 

Auch aus d~esem Beispiel ersieht man, dab die Buebstabenkombi- 
nationen bei der Geheimsehriftentzifferung eine wiehtige Rolle spielen 
und solehe Hs unentbehrlieh sind ~. 

d. Charaktermerkmale. 

Wenn bisher aueh noeh kein ffihlbares Bediirfnis zu bestehen schien, 
die Charaktereigensehaften eines Menschen zum Gegenstand kriminali- 
stischer ErSrterungen zu maehen, so mul~ ich doch darauf hinweisen, 
dal~ nach reiehsgeriehtlich anerkannten Grunds~tzen ~ mensehliohe 
Charaktereigensehaften Gegenstand eines Zeugenbeweises sein kSnnen; 
denn in manchen Fs wird es notwendig sein, Zuverl~ssiges fiber den 
Leumund eiues Angekl~gten oder aueb eines Zeugen, namentlich des 
Anzeigenden, zu erfahren. Abet aueh in der Signalementslehre finden 
wir manche Berfihrungspunkte mit dem Charakter eines zu beschreiben- 
den Mensehen, wenn au~ ,, Gewohnheiten ", auf eharakteristisehe Gesten, 
Mienenspiel u. dgl. ~ufmerksam gemacht werden soll und kann. 

In neuerer Zeit finden sieh auch schon Ans~tze einer Erbcharakter- 
kunde; wenn es unbestri t ten ist, dad sich Charaktereigenschaften ver- 
erben, so war es naheliegend, solehe Uranlagen festzustellen, die ver- 
erbbur sind und bei familienangeh6rigen Blutsverwandten in Erschei- 
nung treten. Aueh bier unterscheiden wir zwischen Grundeigensch~ften 
und zusammengesetzten Eigenschaften. Gleichgfiltig, wie nun die ver- 
erblichen Grundeigensch~ften festgestellt werden, fiir die Praxis, selbst- 
versts auch die krimin~listisehe, sind die Auswirkungen zusammen- 
gesetzter und sieh erg~nzender Eigensehaften yon Wichtigkeit und 
so]len die Fr~ge kl~ren, wie d~s Zusammentreffen des einen Charakter- 
merkmals  mit einem ~nderen, mit 2 oder 3 oder mehreren anderen, 
ferner yon zwei Merkmalen mit 2, 3, 4 oder mehreren anderen Merk- 
malen sich im Leben auswirkt, vor allem in der Handelns- und Reak- 
tionsweise und in krimineller Hinsicht: Bei der statistischen tt~ufig. 
keitsz~hlung naeh einheitlich festgelegten Grunds~tzen werden wir zur 
Aufstellung bestimmter Komplementiireigenscha]ten gelangen, die uns 
in der Charakterforschung wesentheh weiter bringen werden ~ls unsere 
bisherigen Notbehelfe der Charakterbestimmung. Ohne genauere Kennt- 

1 In dem franz5sisehen Werk yon Andrd Langie, De ]a cryptographie. Paris 
1918. S. 219ff., sind die H~ufigkeitstabellen zu Iinden fiir die deutsche, franz6- 
sische, englische, italienisehe, sp~nische und russische Sprache. 

2 Ygl. dazu die ngheren Ausffihrungen in meinem Buell: Leitiaden der krimi- 
nalistischen Ch~rakterkunde. Jena 1941. S. t22ff. 
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nis der Grund- und Komplementareigenschaften kSnnen wir aber 
nut  eine oberfl~ehliche und daher unzuverlgssige Charakterbestimmung 
betreiben. 

Wenn meine obigen Ausfiihrungen auch nut  skizzenhaft die Merkmal- 
analyse bestimmter, ffir die Krimin~listik wichtiger Gebiete auf Grund 
statistischer Berechnungen darstellen kSnnen, so soll doch vor allem 
tier Zweck noch einm~l betont werden, die naturwissenschaftlichen 
Grundlagen dieser Gebiete weiter zu vertiefen und zu entspreehenden 
Forschungsarbeiten anzuregen. 


