
Geburt der Mu~ter per os eingegeben wurde. Mit geringsten Dosen (2 rag) bei gleich- 
zeitig raschem Anstieg der Prothrombin-Konzentration kam man dann aus, wenn das 
Vitamin K der Mutter bei Beginn der Wehentatigkeit verabreicht wurde. Vergleiehende 
Untersnehnngen (384 bzw. 392 Sehwangere) fiber den Oeburtsverlauf, die Sterblieh- 
keit der Neugeborenen und ihre Ursaehe ffihrten zu dem Ergebnis, dalt dnreh Ver- 
abreichung yon Vitamin K der Gebnrtsverlauf nieht beeinflul]t wird. Dagegen war 
eine wesentliche Verminderung der Neugeborenensterblichkeit festzustellen (1,5% 
gegenfiber 4,1%). Was die Todesnrsache anbelangt, so wurde nach Verabreichung 
yon Vitamin K nut in einem Fall eine Gehirnblutung iestgestellt gegenttber 9 Fallen 
bei den Kontrolluntersuchnngen. Aueh das Auf~reten yon Netzhautblutnngen wurde 
in weir geringerer Zahl beobachtet (16% bzw. 32%). Wagner (Kiel). 

Naturwissenseha[tliehe Kriminalist ik.  Spurennaehweis. Al ters-  und 
Identi tdtsbest immungen. 

Roth, Hans: T~tung dureh Sonneneinwirkung auf ein geladenes Gewehr. Arch. 
Krimlnol. 107, 1r (1940). 

E s  wird auf die ~rage eingegangen, ob Sonnenstrahlen das Pnlver eines geladenen 
Gewehrs znr Entzfindung bringen kSnnen. Angefiihrt wird als Beweis ein Zeitungs- 
artikel (Dresdner Anzeiger Nr. 312 yore 21. XII. 1939). Exakte Untersuchungen fiber 
die Frage werden vom I-Ieransgeber angeregt. B. Mueller (Heidelberg). 

Banernfeind, X.: FuBspnren. Ihre Sicherung und gutaehtliehe Verwertnng. Kri- 
minalistik 14, 101--104, 112--115, 124--126 u. 133--135 (1940). 

Ein interessanter und zusammenfassender Beitrag fiber die FuBspurensicherung. 
Der Veff. setzt sich auf Grund langer Erfahrung mit den einzelnen Methoden aus- 
ein~nder, wobei er zu dem Ergebnis kommt; dab nach seiner Kenntnis noeh immer 
das AbguBveffahren mit flfissigem Gips (Wasser und Gips zu gleiehen Teilen) nnd 
bei Spuren auf pulvrigem Untergrnnd das Schellaekverfahren den Vorzug verdient, 
da bei einfachster Handhabung und mfiheloser V0rbereitung bisher damit die besten 
Resultate erzielt worden seien. Eine Reihe yon Vergleichsphotos erlautern die auf- 
schlnBreichen Ausfiihrnngen. Hans H. Burchardt (Berlin). 

Thomas, It.: Identifizierung einer aus der Elster geborgenen zerstiiekelten weib- 
liehenLeiehe. Kriminalistik 14, 139 (1940). 

Arts der Elster wurden yon einer zerstiickelten Frauenleiche der Rumpf,~Kopf, 
rechte Arm und die Beine geborgen. Am Kopf war die Gesiehtshaut yore Haaransatz 
bis zum Hals abgesehalt, nm eine Identifizierung zu verhindern. Trotzdem gelang 
diese dureh Darstetlung der Papillartinien an vier Fingern der rechten Hand, nachdem 
diese in besonderer Weise prapariert und ffir die Photographie vorsichtig geschwarzt 
waren. Die Klassifizierung erfolgte naeh dem Gal ton-Henrysehen  Verfahren. Die 
Identifizierung konnte bereits am 3. Tag naeh Eingang der Oberhaute dutch den Er: 
kennungsdienst in Dresden erfolgen. Weimann (Berlin). 

Str~im, Ferdinand, und Guttorm Toverud: Die Brandkatastrophe in Oslo 1988 und' 
die Ergebnisse der zahnKrztliehen Mitarbeit bei der Identifizierung der Verungliiekten. 
Dtsch. Zahn- usw. Heilk. 7, 720--732 (1940). 

Im November 1938 fanden bei einem Brand in einem pho~ographischen Atelier 
in 0slo, der bei einem Winterfest ausbrach und sich dutch das Vorhandensein groBer 
Mengen brennbarer Stoffe, die rasche Zerst6rung' der Oberlichtfenster des Atelier- 
raumes, Herausnahme der Zwischentfiren in der Atelierwohnung und 0ffnnng eines 
Zimmeffensters mit grSSter Schnelligkeit ansbreite~e, 29 Personen den Tod. u 
yon ihnen sprangen aus dem Fenster, um sich zu retten, wobei sie sich so schwer ver- 
letzten, dab sie s~mtlieh starben, die fibrigen 25 wurden als Brandleichen nnter Triim- 
mern begraben aufgefunden, und zwar waren die meisten Opfer grSf~tenteils zu form- 
losen Massen verkohlt. An einzelnen fand man Reste verbrannter Kleider; an vielen 
fehlten Arme und Beine. Es gelang die Identifizierung samtlicher Leichen dadureh; 



195 

dal~ zu den Untersuchungen sofort zwei Zahn/irzte hinzugezogen wurden und eine 
VerSffenttichung herauskam, die alle Zahn/irzte, die die Verunglrickten zu 1)atienten 
gehabt batten, aufforderte, ihre Untersuchungsberichte, RSntgenfilme usw. einzu- 
senden. Die Z~ihne waren im allgemeinen bei alien Leichen sehr gut erhalten, trotzdem 
der Mund meist ge6ffnet oder die Weichteile des Gesichtes v611ig verkohlt und sogar 
groBe Teile der Kiefer weggebrannt waren. Auch die Amalganfiillungen batten sieh 
ausgezeichnet erhalten. An Goldfrillungen hatten sieh zum Tell QuecksilbertrSpfchen 
niedergeschlagen ~ und sie oberfl~chlich amalgamiert. Schwierigkeiten entstanden ver- 
einzelt dadurch, dab Krankenjournale yon den Zahniirzten falsch gefrihrt waren. Bei 
einem Opfer waren die Z/~hne rechts so zerstSrt, dab die Kronen verlorengegangen 
waren. Dutch die Wurzeluntersuchung (Stiftzahn) konnte auch hier noch die Identifi- 
zierung durchgefrihrt werden. Bei einem gelang diese dutch den RSntgennachwe~s 
eines retinierten Eckzahnes und einer Goldkrone. AuSer den zahn/irztlichen Unter- 
suchungen gelangen die identifizierungen noch durch die Auffindung yon Schmuck- 
stricken, Eheringen, Operationsnarben, Kleiderresten, einer Uhr, einer Brieftasche, 
Tischkarte, eines Frihrerscheins, Kragenresten, dutch die Feststellung, dal~ bei einer 
Leiche der Hoden operativ entfernt war. Bei einer Leiche war die Identifizierung 
lediglich dureh einen besonderen Kragenknopf durchzufrihren, der gefunden wurde. 
Sechs Leichen wurden ausschliel]lich an Hand der odontologischen Befunde identifi- 
ziert. Bei 10 weiteren spielten diese neben anderen Merkmalen eine erhebliehe Rolle. 
Die VerSffentlichnng zeigt, wie wichtig die Hinzuziehung des zahn/irztlichen Sach- 
verst/~ndigen bei allen F/illen ist, woes gilt, Leiehen zu identifizieren, bei denen andere 
~ul]ere Merkmale nut gering sind oder vSllig fehlen. Weimann (Berlin). 

Ennenbaeh, Stephan: Fingerahdriieke bei ein- und zweieiigen Zwillingen. (Rassen-: 
kundl. Inst., Univ. Tiibingen.) Z. mensch]. Vererbgs- u. Konstit.lehre 23, 555--586 
(1939) u. Tiibingen: Diss. 1939. 

Verf. untersuchte an dem gleiehen Zwillingsmaterial, das schon S c h w ~ g e r l e  
und S ie d er frir ihre Erhebungen benutzten [Z. menschl. Vererbgs- u. Konstit.lehre 
22, 304 u. 545 (1938)], die 1%pillarmuster. Der Z e h n f i n g e r f o r m i n d e x  erwies sich 
bei den EZ.-Paaren als sehr ~hnlich, die Differenz ist in einem groBen Tell der F/ille 
kleiner als 3, im HSchstfalle betri~gt sie 10,5. Be i  einem Unterschied yon 15 und mehr 
kann man nach Ansicht des Verf. mit Sicherheit auf Zweieiigkeit schlieBen. Geipe l  
nimmt irir einen Zehnfingerformindex yon x bis 93 und yon 110 bis x Reinerbigkeit 
im Hinbliek auf ein Gen frir niedrigen und ein Allel dazu frir hohen Formindex an, 
w~hrend er Personen mit einem Index yon 90--113 frir die heterozygoten Tr~ger 
beider Allele h~lt. Geipe l  i/~l]t also an den Grenzen seiner Gruppen eine Spanne 
yon 3 offen. Verf. finder, dal] sich yon Erhebungen an seinem EZ.-Material aus nichts 
fiber die Berechtigung dieser Gruppengrenzen sagen l~Bt, da die Differenzen zwischen 
den Formindexwerten so gering sind, dab die Wahrscheinlichkeit, mit der die beiden 
Werte eines 1)aares auf verschiedenen Seiten einer Gruppengrenze fallen k6nnten, sehr 
gering ist, ,,Das Charakteristische frir die EZ.-Paare ist die Xhnlichkeit de~ Form- 
indexwerte und nicht die ZugehSrigkeit zu bestimmten Gruppen." - -  Im Hinblick 
auf den q u a n t i t a t i v e n  W e f t  zeigten (nach der Bewertung yon Bonnev ie )  23 EZ.- 
Paare die gleiche Erbformel, 2 Paare eine verschiedene, dagegen hatten yon 25 ZZo- 
Paaren nut 3 die gleiche Erbformel. Verf. h~lt daher die ~'ormel des quantitativen 
Wertes frir geeignet zur Eiigkeitsdiagnose. D ie  Rekonstruktion der embryonalen: 
Polsterbilder l~Bt oft noch Ubereinstimmungen erkennen, die in den Genformeln schon 
nicht mehr zum Ausdruek kommen kSnnen. So zeigten 16 der 25 EZ.-Paare hoch- 
gradige Symmetrie auch in den einzelnen Polstern. Bei den 25 ZZ.-1)aaren finden 
sich in 6 F/~llen typische Untersehiede in der Lage der Polster, die yon der Erbformel 
nicht erfal~t werden , und nur in 2 F~llen eine symmetrische 1)olsterlage. Bei 12 EZ.- 
und 2 ZZ.-Faaren is~ die Differenz zwisehen homologen H/tnden kleiner als die Rechts- 
Links-Differenz des einzelnen Paarhngs. Bei 9 EZ.- und 2 ZZ.-Paaren sind beide 
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Differenzen gleich, und bei 4 EZ.- und 21 ZZ.-Paaren sind die DifIerenzen der homologen 
H~nde grSl]er. Die individuelle Leistendichte zeigte bei EZ. im HSchstfalle eine Diffe- 
renz yon 1,5 Leisten, bei 2 und mehr Leisten sprieht sie fttr Zweieiigkeit. Die Muste r -  
t y p e n  erfassen die Dickenverhi~ltnisse der embryonalen Haut nicht so gut wie der 
quantitative Weft, bei ihnen spielt'anscheinend die Umwelt eine sti~rkere Rolle. Immer- 
hin ist bei 6 EZ.-Paaren die Musterstruktur auf einzelnen homologen Fingern iihnlicher 
als auf den entsprechenderi rechten und linken Fingern des einzelnen Faarlings. 

F. Steiniger (Berlin). ~176 
Geipel: Fingerabdriicke bei ein- und zweieiigen Zwillingen. (Kaiser Wilhelm- 

Inst. ]. Anthropol., Mensehl. Erblehre u. Eugenik, Berlin-Dahlem.) Z. menschl. Yererbgs- 
u. Konstit.lehre 24, 113--115 (1939). 

Eine Erwiderung auf eine Arbeit yon Ennenbaeh,  in der die Bewertung der 3 Gruppen, 
in die Geipel die m6gliehen Werte des Formindex einteilt, und die diesen Gruppen zugrunde- 
gelegte mendelistische Bedeutung wegen der gleitend gehaltenen Gruppengrenzen in Frage 
gezogen wurden. G. weist darauf bin, dab er die Gruppeneinteilung nieht in erster Linie durch 
Ausprobieren am Zwillingsmaterial, sondern an einem Material yon 113 Familien mit 386 Kin- 
dern erarbeitet habe, so dab der EinwandEnnenbaehs, die Konkordanz sei dureh die gleiten- 
den Grenzen vorgetituseht, hinf~llig sei. G. betont, dal~ such das Zwillingsmaterial yon Ennen- 
b a c h sich zwanglos der yon G. gegebenen Gruppeneinteilung unterordnen lasse. Die erbbio- 
logische Verwertung des Formindex (,,klein" und ,,gro]" als Ansdruck der I-Iomozygotie 
zweier Allele gegeniiber ,,mittel" bei Heterozygotie) im Vatersehaftsgutaehten sei mSglich 
und stimme mit der yon sons~igen dabei beriieksiehtigten Nierkmalen im Ergebnis iiberein. 
ttinsiehtlieh der Einzelheiten vgl. das Relerat der Arbeit yon Ennenbach (vgl. vorsteh. Ref.). 

F. Ste~niger (Berlin). ~176 
Goldhahn, Riehard: 0rtsbestimmung und Entiernung metalliseher Fremdkiirper. 

(Kreis/sran/senh., Liegnitz.) Dtsch. reed. Wsehr. 194{} II, 1451. 
Die Auffindung yon metallischen FremdkSrpern macht aueh uns j~ bekanntlich nieht 

selten Sehwierigkeiten, z, B. werm wir bei Sektionen Geschosse oder Gesehoi]teile feststellen 
sollen. Veff. gibt nun nnter Benfitzung der RSntgenstr~hlen eine ~ethode an, die vor ihm 
bereits 1914 (Mfineh. med. Wschr. 24, 51) Har te r t  in ahnlicher Weise bei Operationen emp- 
fohlen Und als ,,Nadelkissenmethode" bezeichnet hat. Es zeigt sich namlich, dab bei der Auf- 
suchung des FremdkSrpers die Lageverschiebung desselben einsehlie21ich der umgebenden 
Gewebe wahrend der Operation - -  und ~ueh bei der Sektion zu den Tauschungen fiihrt. Veff. 
schlagt vor, die zur Operation ben6tig~en Anasthesienadeln liegenzut~ssen, und zw~r zwei 
Nadelreihen, die mSgliehst senkreeht zueinanderstehen. Mittels RSntgendurchleuchtung 
oder Aufn~hme in zwei Ebenen wird der FremdkSrper in seiner Lage zu den Nadeln bestimmt 
und, d~ d~s Gewebe zwischen den beiden Nadelreihen lest verankert ist, soll es leicht sein, 
den FremdkSrper beim Einschneiden aufzufinden. (Wer fiber einen RSntgenapparat veffiigt, 
kann eine etwas modifizierte Y~ethode vielleieht auch ffir das Aufsuchen yon versteekten 
Kugeln bei Sektionen in Anwendung bringen. Ref.) Merket (NIfinehen). 

Hiitteroth, R.: Experimentelle Untersuehungen fiber die ri~ntgenologisehe Darstell- 
barkeit yon zahn[irztliehen Fremdk~rpern in der Lunge. (Hals-, Nasen-u. Ohren~lin., 
Univ. M~nster i .W.) Z. Hals- usw. Heilk. 47, 187--201 (1940). 

Es wurden einer mi~nnlichen Leiche 20 dem Material nach verschiedene Fremd- 
kSrper~ die einer zahn~rztlichen Praxis entnommen waren, in die Lunge eingeffihrt. 
ttierbei wurde so vorgegangen, dal3 die einzelnen FremdkSrper, an Seidenfs be- 
iestigt, dureh das eingefiihrte Bronchoskop an die jeweils vorgesehene Stelle in den 
Bronehien gebracht wurden. Ftir jede RSntgenaufnahme wurden zuVergleiehzwecken 
je 2--4 FremdkSrper eingefiihrt. Nach vorsichtiger Entfernung des Bronchoskops 
effolgte dann bei auffeehter Haltung der Leiche die RSntgenaufnahme in  zwei ver- 
schiedenen Richtungen (dorsoventrale Lungenaufnahme und Aufnahme im ersten 
sehri~gen Durchmesser). Zur Untersuchung kamen folgende Materialien und Instru- 
mententeile: Brfieken, Stiftz~hne, partielle Prothesen, Steinehen, Zahnwurzeln, eine 
Nervnadel, Lentulo, Porzellanz~ihne, Goldstaubkautschuk, roter Kautschuk, Mo- 
dellierwachs, Abdruckgips, Guttapereha, Phosphatzement, Stiftinlay, Kerr-Abdruck- 
masse, Fletcher (nach Greve,  Zahn~rztl.-klin. WSrterbuch, 1940), Amalgam, ortho- 
dontisches Federehens einfache Drahtklammern. Besondere Aufmerksamkeit wurde 
ferner den neuen Werkstoffen geschenkt, yon denen Gingivist, Heliodon, Gaumalit 
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und Paltadon untersucht wurden. Vor der intrathorakalen R6ntgenaufnahme wurden 
fast alle in Frage kommenden zahn~rztlichen Fremdk6rper - -  im ganzen fiber 20 
aul~erhalb des K6rpers ger6ntgt, um festzustellen, 0b sic fiberhaupt schattengebend 
waren. Hierbei zeigte sich, dM] die untersuchten neuen Werkstofie fast vSllig dureh, 
strahlt wurden. Es wurde deshalb davon abgesehen, das Verhalten dieser nieht schatten- 
gebenden Fremdk6rper noch in den Lungen zu prfifen. Abdruckgips und ein Porzellan- 
zahn waren nur schwach dargestellt, w~hrend die fibrigen FremdkSrper einen sehr 
deutlichen Sehatten gaben. Als auffallend zeigte sich die Strahlendurchl~.ssigkeit des 
Ooldstaubkautschuks; die sehr schwache Zeichnung yon Kerr-Abdruckmasse und 
Modellierwachs war hingegen zu erwarten. - -  Es folgen Abbildungen fiber den l~Sntgen- 
befund der 20 in die Lunge eingeftihrten Fremdk6rper mit entsprechenden Erl/iuterum 
gen. Aus einer zusammenfassenden Tabelle geht hervor, dM] 16 deutlich schatten- 
gebend waren, w/ihrend 4 nicht dargestellt werden konnten (Goldstaubkantsehuk- 
platte, Kerr-Abdruckmasse, Modellierwachs, Abdruckgips). Es waren 13 niehtmetallene 
und 7 metallene FremdkSrper. Diese letzten waren erwartungsgem~l] gut sichtbar, 
yon den erstgenannten waren 4 nieht sehattengebend. Uflter Einbeziehung der 4 aui]er- 
halb des KSrpers gepriiften neuen Werkstoffe ergibt sich, dab yon 24 untersuchten 
Materialien 8 im RSntgenbild keine Zeichnung aufwiesen. Es wird hervorgehoben, 
dab die neuen Werkstoffe infolge ihrer ausgezeichneten Eigensehaften vielfache Yet, 
wendung gefunden h/~tten und deshalb nicht mehr als Ersatzmittel - -  wie ursprfinglich 
vorgesehen - -  anzuspreehen seien. Der HaIsarzt mfisse deshalb in F/illen yon aspi- 
rierten GebiBteilstiicken mit ihrem u in den Luftwcgen rechnen und ihr 
Verhalten gegeniiber R6ntgenstrahlen vor Augen haben. Beil (GSttingen). 

Stetfens, r Die Reehts-Links-Unterschiede an der Hand. (Biol. Inst., Beichsakad. 
]. Leibesi~bungen, Berlin.) (10. Tag. d. Dtsch. Ges. ~. Rassen]orseh., Mi~nchen, Sitzg. v. 
24.--25. I I I .  1939). Anthrop. Anz. 16, Sonderh., 127--133 (1940). 

Stef~ens nahm an einem umfangreiehen Material mit I-Iilfe yon RSntgenauf- 
nahmen Messungen am Handskelet vor. Die grSl]ten Mafidifferenzen zwisehen reehts 
und links ergaben sieh am Handrand, d. h. einerseits an Handwurzel und Endphalangen, 
w~hrend Mittel- und Grundphalangen die geringsten Untersehiede zeigten, anderer- 
seits am 1., 2: und 5. strahl. Weiterhin ergab sieh, dab bei Reehtsh/indern die absolute 
L~inge der Fingerknochen im allgemeinen an der linken Hand gr6Bei" ist, die absolute 
Breitejedoch an der rechten. Bei Linksh~ndern scheinen die Verh/iltnisse umgekehrt 
zu liegen. Darius wird de r SchluB: gezogen, dab dureh die st/irkere Beanspruchung 
das L/ingenwachstum der Hand bis zu einem gewissen Grade gehemmt, das Breiten: 
wachstum dagegen gefSrdert wird. Erich Zorenz (Berlin). o 

Bohne, G.: Vergleiehsmikrosk.p und Kleinbildkamera. Drei neuartige Appara- 
turen. (Kriminalwiss. Inst., Univ. KSln.) Arch. Kriminol. 1@7~ 109--118 (1940). 

Im Laufe der letzten Jahre wurden verschiedene Vergleichsmikroskope tfir krimi- 
nalistische Untersuchungen, so vor allem ffir Gescho]untersuchungen, gesehaffem 
Verf. hat sich bemfiht, die Verwendungsm6gliehkeiten dieser Apparaturen noeh zu 
erweitern. Dies  gesehah einmal durch Verbesserung der BeleuchtungsmSglichkeiten, 
ferner dutch Verwendung der Kleinbildkamera in Verbindung mit dem Vergleichs- 
mikrosk0p und schlieBlich in der Ausdehnung yon Vergleichsaufnahmen auf durch- 
siehtige Objekte im durehfallenden Lieht. Einzelheiten mfissen im Original nach- 
gelesen werden. Sehrader (Halle a. d. S.). 

Thiele, Fritz: Die Lumineszenzmikr.skopie im Dienste der geriehfliehen lYleflizin. 
(Inst. / .  Gerichtl. u. Soz. Med., Univ. Kid.) Kiel: Diss. 1939. 16 S. 

In der vorliegenden Doktorarbeit kommt tier Verf. wieder zurfick auf die bereits friiher 
schon begonnenen Versuche, mittels des Luminescenzmikroskops die Spurenuntersuchung 
weiter zu verfeinern und auszugestalten, insbesondere weist or auf die Zweckm~Bigkeit tier 
Untersuchung yon Spermaflecken auf luminescenz-mikroskopischem Wege hin, w/~hrend 
der N~chweis yon Sputum, N~senschleim oder anderen menschlichen Sekreten versagt. Seine 
Methode ist folgende: Aufsuchen yon verd~chtigen Fleoken mit Hilfe der Analysenquarz- 
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lampe, darauf Herausschneiden eines entsprechenden Stiicks und Auslaugen mit 30proz. 
Ammoniak zwischen zwei Objekttragem; nach 24 Stunden, wenu der Ammoniak verdunstet 
is~, werden die beiden Objekttrager auseinandergenommen, das Stiickehen Stoff entfernt 
und die beiden Objekttrager nunmehr bei 400faeher VergrSl]erung unter dem Fluorescenz- 
mikroskop untersueht, wobei die Darstellung der Spermien bedeutend besser sein sell als bei 
�9 Auwendung gew6hnliehen durchiallenden Liehtes. Sie heben sich yon dem sehwarzvioletten 
bis duM~leu Untergl-~nd als schwach gelblichwefl~e Gebflde ab und lassen aueh ohne Farbung 
deutlich Kopf- und Sehwanzteil voneinander unterseheiden. ~ n  k~nn dann aueh noeh 
~arbstoffimpr~gnierungen anwenden. Auch die Diatomeen bei Ted im Wasser sind geeignet 
for die Untersuehung, und zwar dann, weau sie entspreehend vorbehandelt werden mit Extr. 
Chelidon. und Berb. sulf. Aueh die Fet tembol ie  last  sieh, wie Verf. meint, dureh das 
Lumineseenzmikroskop dann naehweisen, wenn man die Fettsubstanzen in den Gefrier- 
sehnitten oder Zupfpraparaten impr~tgniert miC Coriphosphin 1:1000 unc[ Choriphosphin- 
~uehsin 1: 100000, wobei sich das Fett mikroskopisch deutlich als krhftig grfinleuchtende 
"Masse hervorheben sell. Es scheint also, dab haupts~ehlich fiir Sperms: Und Fettnaehweis 
-die Me~hode geeigne~ ist. Merkel (~iinehen). 

Abelin, I.: ~ber den mikroskopisehen Naehweis des Harnstoffes in biologisehen 
Flilssigkeiten und Geweben. (Physiol. Inst., Univ. Bern.) Schweiz. reed. Wschr. 
1940 II, 1062--1063. 

Harnstoff kondensiert sieh mit Diaeetylmonoxim zu einem gelb gef~rbten Produkt. 
Der Vorteil dieser Reaktion zum Nachweis des Harnstoffs beruht in der Spezifit~t und 
der schnellen Durehfiihrbarkeit. Durehfiihrung: 2 cem Vollblut oder Serum werden 
mit 2 eem 20proz. Triehloressigs~ure enteiwei]t und filtriert. Zu 2 ccm Filtrat gibt 
man 0,2 cem einer 5proz. w~sserigen LSsung yon Diacetylmonoxim und stellt flit 
5 rain in ein koehendes Wasserbad. Ein Serum mit normalem Harnstoffgehalt ergibt 
eine hellgelbe Farbe. Ist der Harns~offgehalt erhSht, so erh~lt man dunkelgelb bis 
orange gef~rbte LSsungen. Will man den Harnstoffgehal~ ns absch~tzen, so s~ellt 
man sieh eine Vergleichsreihe mit bekannten Harnstoffmengen her. Lung (Berlin). ?~ 

Gougerot et Giraudeau: Syphilis encore invisibles ou devenues invisibles r~ve'l~es 
par la lumi~re de Wood. (Noeh nicht erkennbare Syphilis wird dutch Woodlicht kennt- 
lieh gemaeht.) Bull. Soc. fran~. Dermat/47,  119 (1940). 

Durch dieses Lieht konnten z. B. n i eh t  sichtbare Roseolen und Papeln fest- 
gestellt werden, abet es konn~en aueh syphilitische Papeln, die unsichtbar geworden 
waren, w~hrend 5 Wochen noeh naehgewiesen werden. Auch konnten sog. syphilitische 
ausgeheilte Papeln bei einer Kranken mi~ diesem Lieh$ noeh naeh 2 Mona~en fes~- 
gestellt werden. FSrster (Marburg a. d. L.). 

Psychologie und Psychiatrie. 

�9 Berger, Hans: Psyche. Jean: Gustav Fischer 1940. 32 S. RM. 1.50. 
Der Verf. will mit dem wissensehaftliehen Vorurteil aufriiumen, das gegen die 

Oedankeniiber~ragung bes~eh~. Er bejah~ sie als einen Vorgang, bei dem ein Bewu/]t- 
seinsilihalt yon einemMensehen auf einen anderen ohne jede Vermittlung der Sinnes- 
organe iibertragen wird, und ffihrt unter anderen eigene Erlebnisse als zwingende Ar- 
gumente daffir an, w~hrend experimentelle Versuehe in dieser Richtung, die er an 
200 jungen Mannern ausfiihrte, nieht iiberzeugend ausfielen. GewShnlieh sindes ahl~er- 
prdentliche Geisteszust~nde, Lebensgefahr u.g., die Ausgangspunkte v~ Uber- 
tragungen sind; ffir den Empfgnger ist eine Einengung des Bewu~tseins, wie z. B, im 
.Schlaf und in seinen Uberg~ingen zum Waehbewul]tsein ein besonders geeigneter Zu- 
stand. - -  Verf. erklgrt sich den Vorgang' der Gedankeniiber~ragung, indem er dem 
Psyehise]aen einen gewissen Energiewer~ besonderer Form zumil~t, find verweis~ in 
~diesem Zusammenhang auf das yon ihm entdeekte. Elek~reneephalogramm mit seinen 
~deutlichen elektrisehen Spannungsabf~!len bei geistiger Arbeit - -  einer Erscheinung, 
die auf eine Transformation elekt~iseher Energie i n psyeh!seh e Energie, der Tr~gerin 
der Fernwirkung, hindeutet. ~ Eine vorurteilslose Erforschung geeigneter Fs yon 
Gedankeniibertragung mit allen wissenschaftlichenHilfsmitteln unter Berileksiehtigung 
fuller Fehlerquel!en stellt Verf. am Ende seiner gedankenreichen Arbeit aIs Forderung auf. 
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