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wirkliehen Morbus haemorrhagieus gesproehen werden kann. Dutch Vitamin K kann 
die physiologisehe Kypoprothrombingmie korrigiert und der Morbus haemorrhagieus 
behoben werden. Sa lomonsen  hat dies erreieht, indem er die Vitamin K-Erzeugung 
der Kinder durch Verabfolgung yon Kalbsmileh (Kuhmileh) anregte: 3maI 20 g am 
1. und 3real ~0 g am 2. Tage. - -  

Die Au s s pr a c h e drehge sic hum die Frage, ob die Kost der 5Iutter wi~hrend der Sehwanger- 
sehaft (viel Vi~amin-K-haltiges Gemiise) den ~orbus haemorrhagicus verhindern k6mle, und 
ferner, ob n ieht nur die Blutungen, die einige Zei~ n~eh der Geburt auftreten (Melaena, Nabel- 
bluten, K~utblutungen, N~ehblutung in eapillaren Hirnblutungen), sondern auch die geburts- 
traum~tisehen Kirnbiutungen auf der Grundl~ge eines Prothrombinmangels entsfehen. - -  
Toverud bejatlt diese beiden Fragen. - -  Sunde nnd Satomonsen m~hnen zur Vorsieht bei 
der Stelhmgnahme in bezug auf die t~olle, wetche die Kost der Mutter spielt, und unterseheiden 
sch~rf zwisehen Morbus haemorrhagieus (20%) und geburtstraumatischen Hirnblutungen 
(80%). Die Symptome dieser letzt.eren treten sehr sehnell ~nf, und ihr Auftreten gesehieht 
un~bhi~ngig yon Vitamin-K- oder I~2uhmilchzufuhr; sic sind rein traumatiseh bedingt. 

Einar S~6vall (Lund, Sehweden). 
MeKeown, Hugh Spencer: Retinal hemorrhages in the newborn. (Retinai-Bhtungen 

bei Neugeborenen.) (Inst. o/Ophth., Presbyterian Hosp. a. Dep. o/Ophth., Col~. o/Physic. 
a. Surg., Columbia Univ., New York.) (76. ann. meet., Hot Springs, Virginia, 3. VI. 1940.) 
Trans. amer. ophtMlm. See. 38, 510--519 (1940). 

Bei Durehsiehtdes Sehrifttums fund Verf. die HSufigkeit mit 10--46% verzeiehnet. 
Eigene Untersnchungen an 498 Neugeborenen wghrend der ersten 48 8tunden ergaben 
in 42,1% Retinablutungen. Meist handelte es sieh um kleine oberflgehliehe an den Ge- 
ffigen gehgene tt~morrhagien. Weniger hgufig waren Bhtungen an den Nervenfasern. 
Oeringe Blutungen werden ohne naehteitige Yolgen in wenigen Tagen resorbiert. Nut" 
yon grSi.~eren Blufungen in der Nghe der Makula ist eine Dauersehgdigung der Seh- 
fiLhigkeit zu befiirchten. Die Ursaehe ffir das Auftreten derartiger Blutungen !iegt in 
StSrungen des Geburtsablaufes, wie Zangenentbindung, Armvorfall, protrahierter Ge- 
burtsverlauf, Nabelsehnnrumsehlingung und ungttnstige Kopfeinstellung bei Geburts- 
beginn. S/imtliche dureh Kaisersehnitt entwickelten Nengeborenen waren frei yon 
Retinablutungen. In 3 besonderen Fgllen (tiber deren Geburtskomplikationen niehts 
N~heres vermerkt ist)fanden sich GlaskSrperblutungen. Schrader (KalIe a. d. S.). 

8eott~ William A.: Fetal mortality. (Fetale Sterbliehkeit.) (Obstetr. Serv., Toronto 
Gen. Hosp., Toronto.) Amer. J~ Obsgetr. 39, 382--388 (1940). 

Statistisehe Angaben fiber 229 Totgeburten und gestorbene Neugeborene. Die 
Todesursaehen werden in Tabellenform wiedergegeben. Am hguflgsten finder sieh unter 
ihnen die Frfihgeburt (in 49 ~on den 229 FNlen). A. Peiper (Wuppertal). o 

Naturwissenscha[tliche Kriminalistik. Spurennachweis. Alters- und 
ldentitdtsbestimmungen. 

Elo, 0iva: Zusammenarbeit zwisehen Geriehtsarzt und Kriminalpolizei. ~ord. 
kriminaltekn. Tidskr. 11, 29--34 (1941) [Schwedisch]. 

Der Verf. fordert enges Zusammenarbeiten yon Gerichtsarzt und KrimiP,a]tpolizei 
und begrtindet diese Forderung dm'ch ausfiihrliche Beispiele. Die Expertise '~uf diesen 
beiden Gebieten erggnzt einander vorzfiglieh, und zusammen k6nnen beide die sehlfissige 
Beweiskette liefem. Es ist demnach dJ.e Forderung aufzustellen, dab der Geriehtsarzt 
aueh an der Untersuchung am Tator~ teilnimmt und dal~ der Kriminalbeamte bei der 
geriehtsmedizinisehen Sektion zugegen ist. Natfirlieh mul~ der Geriehtsar~e ein wirklich 
f~higer Spezialist sein, sell er der Kriminalpolizei wahrhaft wertvolle As.fschlLisse geben 
k6nnen. Einar SjSvall (Lund). 

Buhtz, G., und W. 8peeht: Die Bedeutung der naturwissenseha~tliehen Krimina- 
listik bei der AufkBrung yon t~idliehen VergiRnngs- un(1 Abtreibungsffi.llen. (Inst. /. 
Gericht[. Med. u. Naturwiss. Kriminalist., Breslau.) Arch. Kriminol. 108, 53--57 u. 
137--142 (1941). 

Die mi~geteilten Fiille zeigen die Wiehtigkeit der Zusammenarbeit der medizini- 
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sche11, chemischen oder sonstwie naturwissenschaftlichen Sachverst~ndigen mit  der 
l%lizei und der Justiz. 

Im 1. Fall nahm man zun&ehst einen Sp~ttod naeh einer Kopfverletzung an, ste]lte aber 
dureh Sektion und ohemisohe Untersuchung lest, dab der in seinem Heimgarten Verstorbene 
sieh mit Cyanka l i  vergiftet hatte. Dies ergab der ehemische Befund des MageninhMts lind 
eine in der N~he des Tote~. im Garten vorgefundene leere Kaffeetasse mit I~esten der Gift- 
substanz. - -  Im 2. Fall starb ein junger Landwirtssohn plStzlich unter Krampferscheinungen, 
die yon dem hinzugerufenen Ortsarzt Ms tSdlicher Wundstarrkrampf angenommen wurden. 
Bei der Sektion, die zuerst als VerwMtungssektion und dann Ms geriehtliche Sektion dutch- 
geffihrt wurde, wurde der MageninhMt zur~ekbehMten; man land auff~lligerweise einen 
starken Z u e k e r g e h a l t  neben der Gem~semahlzeit und bei der weiteren Untersuehung noch 
S t r y c h nin.  Der Fall wurde als Mord aufgekl~rt, in ganz raffinierter Weise yon der Verlobten 
des Verstorbenen inszeniert, die in ein Pralin@, und zwar in die eine I-I&lfte desselben das Strych- 
nin hineingebraeht hatte und nun das Konfekt so gesehiekt auseinander braeh, da~ der Br~uti- 
gain den vergifteten Tell und sie selbst den harmlosen zu sieh nahm. Gestttndnis des M~d- 
cherts, der kein Menseh am Ort das Verbrechen zugetraut h~tte! - -  In der 3. Mitteilung ist 
d~e Zusammenarbeit des Geriehtsmediziners mit dem Chemiker and mit der KriminMpolizei 
besonders sinnf&llig. Es handelte sieh um eine Familienerkrankung umnittelbar nach AuL 
nahme der Mittagsmahlzei~, wobei die Erkrankungssymptome auf A r s e n i k v e r g i f t u n g  
hinwiesen. Das Gift land sieh dem KoehsMz in der K~ehe beigemiseht, und yon diesem hatte 
die Frau die Mittagsmahlzeit gesMzen. Der Verdaeht, der Anstifter der Vergiftung zu sein, 
fiel auf einen st~ndig in der Familie verkehrenden X. Bei der Voruntersuehung kam auf, 
dab die Ehefrau des X. 2 Jahre vorher pl6tzlieh gestorben war unter Erseheinungen, die 
nachtr&glieh nun aueh an Arsenvergi~tung erinnerten. Die Exhumierung und die ehemi- 
sehe Untersuehung best&tigte dies. Eine den Verdaeht auf ein M~dehen ]enkende gef~lsehte 
Postkarte wurde auf den X. als Schreiber zurfiekgeffihrt und diesem wurde dann durch Auf- 
findung des Arseniks in seiner i~ianteltasehe der Giftmordversueh an der Familie naehge- 

�9 wiesen. Homosexuelle Beziehungen spielten eine Rolle bei der Inszenierung der Vergiftung. - -  
4. Im SehluSteil der Arbeit wird auf 3 Abtreibungsf~lle hingewiesen, bei denen auff~lliger- 
weise jeweils der meehanisehe Eingriff mit einer Giftaufnahme per os kombiniert war. Im 
1. Fall Chinin und Sabina, im 2. Fall t6dliehe Mengen KleesMz und im 3. Full tSdliehe Mengen 
CyankMi. In allen 3 FMlen fehlten die Abtreibungsinstrumente bei der Durehsuehung, doeh 
wird ffir den 1. Fall eine SeifenlSsung-Einspritzung angenommen. In dem 2. und 3. Fall 
war neben dem innerliehen Gift als Todesursache eine mass ive  Lu f t e mbo l i e  - -  offenbar 
ohne innere Verletzung - -  naehzuweisen. ]~esonders bemerkenswer~ ist im letzten Fall die 
Kombination yon dem doch aueh raseh ~Sdlich wirkenden CyankMi und der Luftembolie 
(Konkurrenz yon Todesursaehen?). Verff. riehten die Aufmerksamkeit auf ~Grund der 3 
letzten'~F~lle auf evtl. Kombinationen mit gleichzeitiger Giftaufnahme bei Abtreibung. Mert~el. 

Mahlo: L[illt sich bei Magenerkrankungen einc Simulation objektiv nachweisen? 
Dtsch. reed. Wsohr. 1941 I, 626--628. 

Die bei Magenbeschwerden gebrs Untersuchungsmethoden werden 
kurz erl~utert und deren Leistungsgrenzen besprochen. Verf. kommt zu dem Schlu~, 
dab bei Anwendung aller vorher gesehilder~en Untersuchungsmethoden praktisch ge- 
nommen eine Simulation yon Magenbesehwerden woht ausgesehieden werden k5nne; 
werde nur  eine dieser Meth0den angewandt, so kSnne es leicht zu einer Fehlbeurteilung 
kommen. Beil (GSt~ingen). 

Gillon et M~n~trier: Constatations faites dans les blessures par coups de feu tir~s 
de tr~s pr~s. (Feststellungen an Nahschul]wunden.) (Soc. de M~d. L~g. de France, 
Paris, 20. V. 1940.) Ann. MSd. lgg. etc. 20, 222--227 (194=0). 

Es handelt  sich um klinisehe Befunde, die offenbar an verletzten franzSsischen 
Soldaten ws dieses Krieges erhoben wurden. Die Untersuchungen fanden vor 
Beginn einer chirurgischen Versorgung s~att. Aug den mitgeteiltea Ergebnissen ist 
zu en~nehmen, da]  der Durehmesser des Einschusses im a]lgemeinen ~/z mm grS{]er 
war als alas Kaliber des Geschosses. Die Durchschlagskraft weehselte erheblieh. Bei 
Sehr~gschfissen wurde als Regel vorgefunden, dM] der in der Sehul~riehtung liegende 
Wundrand erhSht war. Dieses war auch noeh bei der Narbe sichtbar. Vertrocknungs- 
und Sehfirfsaum sind gelegentlich aueh vom Chirurgen beobaehtet worden. Mueller. 

Dcffncr, Itter,und Hagemann: Einc interessante lJberfiihrung auf neuartigcr Grund- 
lagc. Kriminalistik 15, 56---58 (19~1). 

In  einer Chamo~tefabrik waren zum Trocknen aufgestellte~ noeh weiehe Tonr6hren 

Z. f. d. ges. Gerichtl .  Medizin. 35. Bd.  3 3  
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dadurch unbrauchbar gemacht wordeu, dab sie mit leieht geba]lter Faust bearbeitet 
und dadurch zerdriickt worden waren. Auf den Eindriicken im Ton waren die Hunt- 
falten der Streckseiten der Mittelgelenke der Finger kenntlich. Die Feststellung des 
T~ters gelang dureh Herstellung yon Vergleiehseindrticken aus dem flit die Tat in Be- 
traeht kommenden Personenkreis und Auffindung gleichartiger Linien. Untersnchungen 
fiber die Konstanz dieser Linien werden angeregt. Der duroh das Gutachten Verdgch- 
tigte legte ein Gest~ndnis ab. Verff. betonen ausdriieklich, dal~ yon ihne~ der gleiehe 
Beweiswert ihrer Untersuehungsteelmik, wie er far die Daktyloskopie anerkannt ist, 
nieht behauptet wird. B. Mueller (KSnigsberg i. Pr 0. 

Rymark~ Aron: Zwei Gest~ndnisse zum gleieben Verl)rechen. Nord. kriminaltekn. 
Tidskr. 10~ ]52--455 (1940) [Sehwediseh]. 

~ In  einem Fall yon Mord durch Beilhieb riehteten rich die Indizien zun~chst gegell 
einen bei dem Ermordeten angestellten jungen KnechK Dieser Knecht hatte Drohungen 
gegen seinen Brotherrn ausgestol~en, and dutch ungesehickte VerhSrsfiihrung wnrde 
ein Gest~ndnis provoziert, das dutch seinen Reiehtum an Einzelheiten glaubwiirdig 
erschien. Bei der gerichtsmedizinisehen Obduktion (Sj6vall) ]iel~ sieh die Stellung 
des MSrders im Angenblick der Tat gut feststellen, wghrend der ira Verdacht des Mordes 
stehende Kneeht diese Stellung in keiner Weise wiederzugeben vermochte. Eine kleine 
Beobaehtung eines Zeugen ffihrte nun aui eine andere Spur, die zur Ergreifung des 
wirklichen Tgters fiihrte.) Sinas Sj6vall (Lur~d, Schweden). 

Kaltenborn, Ft. F.: ~aeh~otsehung bei sehwerer K~rperverrleetzung. Nord. kriminal- 
tekn. Tidskr. l l ,  64--66 (19~1). [Norwegiseh]. 

Ein Soldat in Uniform veriibte einen l~berfall und braehte dem Opfer dabei mit 
dem Baionett eine lebensgef~hrliche Verletzung am Halse bei. Dutch sofortige Meldung 
des Gesehehenen an die zust~ndige milit~rische Stelle sowie die daraufhin vorgenom- 
mene Untersuehung yon Uniform und Bajonett wurde der Tgter schnell dingfest 
gemacht. Ei~ar SjSvall (Lund, Schweden). 

Larsen, Eivind: Wie es aussah ~ und wie es war, Nord. kriminaltekn. Tidskr. I l, 
60-~62 (1941) [D~niseh]. 

Eine Greisin wurde erdrosselt (mit der Hand) in ihrer Wohnung aufgeflmden und 
starke Indizien spraehen fttr die T~terschaft ihres Untermieters, eines jungen Manner. 
Dieser butte unter anderem ~_ul~erungen getan, die auf diesbeziigliche Absichten 
sehlie~en ]assen konnten. Die weitere Untersuehung ergab indessen, dab der T~ter 
ein anderer war, ein frfiherer Mieter, der ietzt in diebischer Absieht in die Wohnung der 
Alten eingedrungen und hier yon ihr iiberraseht worden war, worauI er sic erdrosselte.~ 

Einar SjSvall (Lund, Schwedenf:)/  
Ends]o, All: Zilndholzsehaehteln als Beweis. Nord. krimina]tekn. Tidskr. l l ,  

35--37 (1941) [Norw%isch]. 
In einem Fall yon Einbruehsdiebstahl wurde der T~ter einerseits dutch den Ab- 

druck eines Gummiabsatzes yon ungewShnliehem Typ iiberfiihrt, anderseits durch eine 
am Tatort gdundene Zfindholzschaehtel, die durchaus mit einer entspreebenden in der 
Wohnung des T~ters fibereinstimmte; die ]Jbereinstimmung lag, aut]er in der gleiehen 
Fabrikationsmarke, in den Spuren an der Zfindfl~ehe, die dutch eine eharakteristisehe 
Bewegung beim Anreil]en der H61zehen entstanden, sowie in der Gewohnheit, die aus- 
gebrannten Ziindh61zer wieder in die Schachtel zu stecken. - -  In einem 2. Fall han- 
delte as sieh um wiederholte Brandstiftung; die am Brandort aufgefundene, znm Tell 
verkohlte Zfindholzsehaehtel war yon einem ungew6hnlichen Fabrikat, undes liel~ sieh 
nachweisen, dal~ der mutmal~liche Brandstifter gerade eine solche Sehaehtel gekanft 
und nnwahre Aussagen iiber den Verbleib dieser Schaehtel gemaeht hatte. 

E~na,r SjSval~ (Lund). 
Sveen, Iteidar: Eine typisehe Brandstiftuugsaufkliirung. tIndizieubeweis. Nord. 

kriminaltekn. Tidskr. 11, 45--~9 (1941) [Norwegiseh]. 
Die Beweiskette schlol~ sieh dutch krgumente yon versehiedenen Untersuchungs- 
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gcbieten (darunter Einschnitte in Holz, die zum Messer des mutmal~lichen Taters 
pagten), und der Spruch wurde auf Grund dieser Indizien gcfallt. Der Vcrf. unter- 
streicht die Bedeutung des Zusammcnarbeitens der mit den verschiedcncn tcchnischen 
Untersuchnngen Beauftragten, und eine feste Ffihrung ist die notwendige Voraus- 
setzung einer planmagigen Fahndung. Einar SjSvall (Lnnd, Sehweden). 

Kriiger-Thiemer, O.F.: Der Serienbrenner Gamball. Kriminalistik 15, 73--75 
i1941) 

Darstellung yon 15 Branden und der dabei geleisteten kriminalpolizeilichen Auf- 
klarungsarbcit und Ermittlungstatigkeit~ 7 Falle wurden yon dem Tater zugegeben. 
Bei den iibrigen Fallen wird auf Grund dcr zeitlichen, 5rtlichen und sachlichen Urn- 
stande der Verdacht gegen ihn aufrecht erhalten. Als Begriindung gab der Tater an, 
dal] er sich ffir einen Beschiitzer und Racher der Arbeiter halte. Typische _~-u~eruug: 
,,Mul~ das sein, dalt die Baucrn dick leben!" Behauptet schlicglich, krankhaft vcranlagt 
zu scin. Habe zu Hause keine Ruhe. Ein unerklarbarer Drang triebe ihn hinaus. 
Er radle in solcher Stimmung aufs Land oder irre in den Stragen der Stadt umhcr. 
Dann kame ihm racist der Gedanke an die Brandlegung. Wenn es brannte, habe cr 
Angst bekommen und sei weggelaufen, well er sich darfibcr klargeworden sei, dag er 
etwas B6scs getan habe. Nach der Fcstnahme des Taters brannte es in der Umgebung 
noch zweimal. Es wird vcrmutet, dag der Bruder zur Entlastung des Taters dicse 
Brande gelcgt habe. Eine ~)berfiihrnng war nicht mSglich. Die Technik der Brand- 
legung bietet nichts Absondcrliches. Weseutlich ist nur, dal] mehrcre der Gcschadigten 
in den Verdacht des Versicherungsbetruges kamen. Verf. weist darauf hin, dal~ man 
aus der Zahl der Brande, besonders in einem 6rtlich eng bcgrenzten Umkreise in rasehcr 
Zcitfolgc, nicht auf die Zahl der vorsatzliehen Brandstifter schlie~]en diirfe. Der w 51 
wird dem Tater nicht zugebilligt. Ob eine psychiatrische Beleuchtung des Falles eHolgt 
ist, ist nicht ersiehtlich. Ob der Tater nicht etwa im Auftrage der Geschadigten ge- 
handclt hat (s. Brandstifterprozeg in Pommern. RcL) ist nicht vermerkt. Rogal. 

Dalstr~im, G.L.: Einige Bemerkungen betreffend Fingerabdrficke vom Tatort. 
(Statens Kriminaltel~n. Anst, Stocl~holm.) Nord. kriminaltekn. Tidskr. 10, 155--158 
(1940) [Schwedisch]. 

Nach Fingerabdrficken am Tatort ist auch an geringffigigen und versteckt liegenden 
Gegenstanden zu forschcn; als Beispiel wird Bin Fall angeffihrt, in dem der MSrder 
dureh Abdrfickc auf ciner Metalldose mit Spielmarken identifiziert wurde. Aueh an 
einem Bleistift k6nnen gentigend aufschlngreiche Abdrficke festgestellt werden. In 
der Zeit Januar 1939 bis Dezembcr 1940 bekam die Einfingerregistratur der S~aatl. 
schwedisehen kriminaltechnisehen Anstalt etwa 1500 Sachen zur Bearbcitung. Es 
konnten in 174 Fallen die Tater identifiziert werden. Die meisten Fingerabdrficke 
wurden an Flaschen oder Glasscherben am Tatort entdeckt; und in der fiberwiegenden 
Zahl der Falle handelte es sich um den Abdruck des Daumens oder des Zeigefingers. 
Der Verf. hat gefunden, ds, l] ein Gemisch yon Argentorat (10 g), ,,Wira"-Pulver (cine 
Art Kohlenpulver) oder Feinkienrug (30 g), Quarzpulver (150 g) und Lycopodium 
(400 g) ein sehr guter Schwarzpulverentwickler (auch Universalengwickler) ist. 

Einar S]5vall (Lurid, Schweden). 
Reitberger: Zur Frage des Beweiswertes der Sehriitgutaehten nebst statistisehen 

Untersuehungen fiber die tt~iufigkeit einiger Sehriftmerkmale. Arch. Kriminol. 108, 
130--136 (1941). 

Zunachst wird betont, dal] es bei der Abfassung eines Schriftgutachtens yon 
Nutzen sei, wenn der Sachverstandige etwas welter ausholen und sich mit tier Haufig- 
keit einzelner Merkmale naher befassen wtirde. Angeregt dutch die Arbei~ yon 
Muel ler  (vgl. diese Z. 32, 75) dcr Schriften yon fiber 1000 Akademikern auf die 
Haufigkeit verschiedener Schreiberscheinungen untersuchtc, hat VerL die glcichen 
und einige weitere Schrif~merkmale in 500 ,,einfachen" Schrifi~en geprfi~t; diese 
setzten sich aus Eingaben usw. yon Nichtakademikern an das Gericht sowie Briefen 

33* 
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yon und an Gefangene zusanimen. Es ergab sich, dal~ sine Reihe dieser Merkmale 
(riieklaufige Bildung der Buehstaben a, d, g, Knick-e usw.) so auf die Sehriften tier 
Akademiker und einfaehen Gents verteilt ist, dag sine besondere Eigentiimliehkeit 
sieh nieht ableiten lagt. Eeken an den Unterlangen fanden sieh hingegen bei den 
Akademikern haufiger (80~ gegenftber 14%). Die sog. Intelligenzverbindung (bzw. 
das Zeiehen besonderer Ells und Sehreibgewandtheit) des i-Punktes und u-Bogens 
mit dem folgenden Buchstaben war in den einfaehen Sehriften sehr selten ztt beob- 
achten. 90% der Akademiker sehrieb die ,,7" mit einem Querstrieh, wahrend yon 
den einfaehen Lenten - -  anseheinend weniger ,,gewissenhafr ' - -  nieht einmal die Halfte 
ihn anbringt. (Es sei in diesem Zusammenhang bemerkt, daI~ der einfaehe Nensch 
starker als tier ,,Gebildete" an der einmal erlernten Sehulform hafgen zn bleiben pflegt. 
Ref.) In der Sehlul?betraelming wird ausgefiihrt, dal~ es ftir den Saehverst~ndigen 
oft nieht leieht sei, das dem Richter erwt~nsehte klare ,,ja" oder ,,nein" zm bringen. 
Seine Sieherheit k6nne gestgrkt werden, wenn ihm der Richter yon einem etwaigen 
spateren Gestgndnis des Angeklagten Mitteilung maehe, da dies gleiehsam sine Quib 
tung far die vielleieht nut mit Vorsieht ausgesproehene ,,Wahrsehsinliehkeit" sei. 

an der Heiden (G6ttingen). 
Wiesenberger, E.: Die mikroehemisehe Bestimmung des Schwefels in organischen 

Substanzen. (Inst./. d. Chem. d. Holz. u. d. Polysaeeharide, Mi#rogaborat., Ct~,em. Inst., 
Univ. Heidelberg.) Nikroehemie 29, 73--86 (194t). 

Der organisch gebundene S wird naeh Ter  Meulen  in H2S iibergefiihrt. Die 
tIydrierung geschieht im Wasserstoffstrom unter Anwendung yon Pt-Katalysatoren 
in einem elektrisehen Mikroverbrennungsofen bei 650--700 ~ Der gebildete I-I~S wird 
in einem Absorptionsgef~ in 0,8 ecru 20proz. NaOH aufgefangen nnd mit einer god- 
16sung, die aus 8--9 ccm n/s0-KJOs-LSsung nnd 2 ecru 10proz. KJ-LSsung, 10 ecru 
Wasser und 5 eem 5-N.-H~SQ unmittelbar vet dem Gebraueh hergestellt ist, oxydiert. 
Der JodtibersehuB wird mit ~/ao-Na~S203-LSsung zurtiektitriert. Zeitdauer der Be- 
stimmung etwa 55 rain. Bei Substanzen, die beim Hydrieren C abseheiden, fallen die 
Werte zu. niedrig aus; Zusatz yon Pt-Mohr ffihrt nur vereinzelt zu riehtigen Werten. 
Ebenso stSrt ein Metallgehalt der Substanz. Steinbeck (Bedin).o 

Stonestreet, Gladys 0., and George F. Wright: Microchemieal technique. 4. The 
mierodetermination of mercury and halogenin organomercuric halides. (Mikroehemische 
Teehnik. 4. Die Mikrobestimmnng yon Queeksilber and Halogen in organisehen 
Substanzen.) (Chem. Laborat., Univ. o/ Toronto, Toronto,) Canad. J. ]~es. 18, Sect. 
B, 24=6--251 (1940). 

Verff. gehen yon der Methode yon Z a e h e r l  und K r a i n i e k  [Mikroehem. ]1, 61 
(1932)] zur Halogenbestimmung in organisehen Substanzen aus und geben teehni- 
sche Verbesserungsvorsehl~ge an. Sic benutzen diese Versuehsanordnung und be- 
stimmen in dem Riickstand Queeksilber mit Dithizon. Die Methode bietet den Vet- 
tell, dal~ Queeksilbsr und Halogen in einem Arbeitsgang bestimmt werden k5nnen. 

Weiuig (Leipzig). 
Intonti, R., e T. Giaeometti: La dispersione del mereurio. (Der Zustand der feinen 

Unterteilung des Queeksilbers.) Re. Ist. San. pubbl. 3~ 826--841 (19~0). 
Wenn man Queeksilber mit kleinen Mengen eines Reagens behandelt, dann geht es 

yon dem tliissigen Zustand in eine ~asse fiber, deren Aussehen an feinen Sand erinnert. Der 
Luft ausgesetzt, entsteht aus dieser Masse im Verlauf einiger Tage wieder fliisslges Quecksilber. 
Als Reagens fiigten Verff. zu 1 kg Quecksilber 10 ecru einer LSsung zu, we]che auf 100 ecru 
folgende Bestandteile enthielt: 2,0 Kaliumehromat, 1,5 Natriumehlorid, 10,5 ccm Sehwefel- 
siure n/5. Nach kurzem, starkem Schiitteln wandelt sich das Queeksilber in eine Masse urn, 
die aus allerfeinsten Tr0pfehen besteht. Werden unter Sehiitteln noch 20 ccm Aqua dest. 
zugefiig~, dann wird die Unterteilung der TrSpfehen noeh welter verfeinert. Im Mikroskop 
kann man sehen, dab es sich um TrSpfchen yon verschiedenen Durchmessern, im Mitte] von 
etwa 15/~, handelt. Dieser ~bergang in den unterteilten Zustand geht mit einer Volums- 
vermehrung yon etw~ 20 % einher. Das Wesen der dabei an~tretenden chemisehen l:~eaktionen 
wird eingehend untersucht und besehriebeno Es bildet sieh an der Oberfliche der einzelnen 
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Tr6pfchen eine ganz diinne Oxydschicht, welche das Zusammenflie~en der Tr6pfehen ver- 
hindert. Verff. sehlagen vor, Quecksilber vor dem Versand hi den feinverbilten Zustand 
tiberzuffihren, da es dann in paraffinier~en Holzkisten versehiekt werden kann und die Stahl- 
flaschen, die bisher z uYn Versand dienten, eingespart werden k6nnten. Die geringe Stabilit~t 
des unterteilten Queeksilbers stellt derzeit noch ein ttindernis fiir eine breitere Anwendung 
in der oben gesehilderten Art dar. ttuber (Berlin). 

Briining: Bemerkungen Zu dem Artikel von Cecil L. Wilson: ,,Mikroehemisehe Un- 
tersuehung einer Preu•isehblau-Sehreibtinte" in Bd. 108, S. 65 dieses Arehivs. Arch. 
Kriminol. 108, 121--122 (1941). 

Es gibt heub praktisch nut noch 3 Arten yon Schreibtinten: Eisengallustinten, 
Camp~eheholzextrakttinten, sog. Kaisertinten, und Teerfarbstofftinten. Schreib- 
tinten, die Preul3ischblau (Ferrocyaneisen) enthal~en, werdeu nicht mehr hergesfell~. 
Auch neuere Lehrbiicher der Chemic enthalten tiber eine solche Verwendung dieser 
alten Farbe nichts. Durch Zusatz yon weiterem Eisenoxydsalz kann das Preuf~isch- 
blau in eine leicht in Wasser 16stiche Verbindung tibergefiihr~ werden; ~rocken stellt 
diese ein tiefblau gef/irbtes Pulver dar, das sich in Wasser mit gleioher Farbe gut 16st. 
Diese L6sung kann gelegen~lich als Tinb dienen. Sie gib~ mit Ferrocyankalium wegen 
des Eisen/ibersehusses eine deutliche Eisenreaktion, undes  is~ nach Al~sicht des Verf. 
m6glich, dal] Wilson ei~ solches Pr@arat vorgelegen babe. M6glich sei auch, dal~ 
infolge der Zersetzung der Tinte auf" dem Papier unter dem Luftsauerstoffeinflu~ das 
so fl~ei und reaktionsf~hig gewordene Eisenoxydsalz die schwache Eisenreaktion gegeben 
babe. AbschlieJ]end wird darauf hingewiesen, daf~ in Kriegszeiten 'helm Mangel an 
vielem Rohmaterial ein Znriickgreifen auf das Preu$ischblau zur Tin~enherstellung 
angebracht sei. (Wilson,  vgl. diese Z. 35, 416.) an der Heiden (O6ttingen). 

Spaeu, G., und A. Pop: Uber eine neue Reaktion far Thallium und eine grad- 
metrisehe Bestimmungsmethode dieses Elementes. Bulk Sect. sci. Acad. roum. 28, 
297--299 (1941). 

In Oegenwart aller gew6hnlichen Elemente mit Ausnahme yon Quccksilber, Wis- 
rout und Blei l i s t  sich Thallium glavimetriseh als (T1C16) �9 [Cr(NH3)6] in etwa 40 min 
bestimmen. Falls es als Thallosalz vorlieg~, wird die salzsaure L6sung mit etwas Kalium- 
chlorat und Salpeters/inre kurz aufgekocht, mit Wasser verdfinnt und bei 70--80 ~ 
mit [Cr(NH~)6](NQ)aoder [Cr(NHs)6]Cl~in Konz. undl[~berschul~ versetz~. Der citronen- 
gelbe krysta!line Niederschlag wird mit 3,5--4proz. Salzs/~ure, 3--4mal mit Alkohol 
und 5--6real mit Ather ausgewasehen und im Vakuumexsieeator getrocknet; Be- 

F • a • 100 
rechnung: Tl% -- Einw~uge F = 0,3577 (]og0,55358-- 1). Erfassungsgrenze: 
1:330000. Kanitz (Berlin). 

~lieheI, F.: Uber eine neue spezifisehe Farbreaktion anf Bors~iure. Mikrochemie 29, 
63--72 (1941). 

Die bekannten Me~hoden des Bors~urenaehweises werden einer Kritik nnter- 
zogel~: Die Curcumreaktion gib~ braune F~trbungen auch mit Zr, Ti, Ta, Nb, Fe,MoOs, 
w~ihrend oxydlerende Substanzen (Nitrate, Nitrite, Chromate, Chlorate usw.) und 
Jodide die Reaktion verhindern. Die Flammenfirbung ist nicht spezifisch: ,,Cu, Ba, 
T1, Se, ttalogenverbindungen geben ~hnliche Flammenf/bbungen. Bei dem Nach- 
weis init Chromotrop 2 B s~6ren ebenfalls oxydierende Subs~anzen. Mikrochemischer 
Nachweis: Isolierung der Bors~ure tiber den Borsiuremethylester. Die gebildete Bor- 
s~urc kann als solche unter dem Mikroskop beobachtet werden, oder durch Umsetzung 
in KBF~ itbergeftihrt werden. Empfindlichkeit 0,1 7 Bor. - -  Von der Beobachtung 
ausgehend, da$ Curoumatinktur beim Eindampfen mit vielen organischen S~uren 
durch Spuren Bors~ure lebhafte Farbstoffe gibt, wird vom Vcrf. folgende Ab/inderung 
der Curcumareaktion vorgeschlagen, die fiir Bors~ure spezifisch ist. 

Man gibt zur fraglichen L6sung 1--2 Tropfen alkoholische 0,01--0,1proz. Curcumin- 
16sung, einige Tropfen Alkohol, etwas Salicyls/~ure, einen Tropfen ttCI und dampf~ auf dem 
Wasserbade ein. Bei Anwesenheit yon Borsiure bleibt ein roter Fleck. Diesen !6s~ man in 
etwas Alkohol und gibt zu tier ro~en L6sung etwas verd. Ammoniak, woranf sich die L6sung 
kornblumenblau fgrbt. Erfassungsgrenze: 0,01 y Bor. W. Wodsak (Wilhelmshaven).o 
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Behre, Jeanette Allen: A modified salieylaldehyde method for the determination 
of acetone bodies in blood and urine. (Eine modifizierte 8alieylaldehydmethode zur 
Bestimmung yon Acetonk5rpern in Blur und Harm) (Dep. o/Chem., Northwestern 
Univ. Med. School, Chicago a. Research Laborat., Union Central Li]e Insurance Comp., 
Cincinnati.) J. of biol. Chem. 186, 25--34 (1940). 

Oenau 0,1 ecru Salicylaldehyd werden in 1--10 ccm graduiertes Reagensglas 
gegeben, dazu 2 ecru des Blur- oder Harndestillates und 1,5 ecru gesgttigte KMium- 
hydroxydlSsung (spez. Oew. 1,540). Nach gutem Umsehiitteln wird naeh 20 mM mit 
Wasser oder zur Vertieiung der Fgrbung mit Alkohol auf 10 cem au~gef~itlt und im 
visuellen oder photoelektrischen Kolorimeter auf Farbtiefe gegen Standard-Acet0n- 
verdiinnungsversuche verglichen. Welter werden die Vorschriften zur Aeetondestil- 
lation, die nur wenig abgegndert wurden, nnd zur Oxydation tier fl-Oxybutter- 
si~ure gegeben. Kanitz (Berlin). 

$ Seith, W., und K. Ruthardt: Chcmische Spektralanalyse. Eine Anleit~ng zur 
Erlernung und Ausfiihrung yon Spektralanalysen im chemiseben Laboratorium. 2., verb. 
Aufl. (Anleitungen f. d. chem. Laboratoriumspraxis. Itrsg. v. E. Zintl "b Bd. 1.) 
Berlin: Springer 1941. IX, 125 S., 1 Tar. u. 68 Abb. RM. 7,50. 

Verff. vermitteln dem Leser an Hand von 24~ Aufgaben nicht nut eine Einffihrung 
in die chemisehe Spektralanalyse, sondern geben ihm aneh eine gute Anleithng zum 
praktischen Arbeiten auf diesem GebieL Die Aufgaben sind so ausgew~hlt, dag sic 
auci~ dem Fortge'schrittenen wertvolle Hinweise geben. ~ber  den Rahmen eines itblichen 
,,Praktikums" hinaus werden Untersuchungsmethoden beschrieben, die sowohl dem 
Betriebschemiker, als auch dem Analytiker auf dem Oebiet der geriehtliehen Medizin 
und Kriminalistik dienlich sin& - -  Das Biiehlein umfM~t 4 Kapitel, yon denen das 
erste die zmn Verstgndnis unentbehrliehen Grundlagen enthiilt und das zweite die wich- 
tigsten Artender  quMitativen Analyse behandelt. Das dritte Kapitel, in dem auf die 
quantitative Analyse eingegangen wird, befat3t sieh u. a. mit der Methode der homologen 
Linienpaare, dem Photometrieren eines Spektrums, der Analyse dureh Sehwgrzungs- 
vergleieh und dem Gebraueh des visnellen SpektrMphotometers. Ira vierten Kapitel, 
das Verfahren far besondere Zweeke besehreibt, wird u. a. auf die Versehiedenartigkeit 
des Untersuehungsmaterials und auf die Auswertung yon Absorptionsspektren ein- 
gegangen. - -  Das sorgfgltig durehgearbeitete Biiehlein bringt ansehauliehe Abbildungen 
und wird dureh Prof. W a l t e r  G e r l a eh  wohlwollend eingefiihrt. Weinig (Leipzig). 

Seith, W.: Eine Einrichtung zum Eiusparen yon Plattenmatorial in der Spektral- 
analyse. Speetrochim. Aeta 2, 23--25 (1941). 

In der tiblichen 13 • 18 cm Kassette werden zwei Fiihrungsschienen fiir eine 6,5 • 9 
Blechkassette ohne De@el angebracht, welehe dalm durch Mitnehmerz~pfchen des Kas- 
settenschiebers bewegt wird. Eine Unvollkommenheit dieser Einrichtung liegt darin, da$ 
die Wellenli~ngenskMa nicht mit aufgenommen werden kann. Das liege sieh abet ermSg- 
lichen, wenn die Bewegung der eingelegten Kassette nicht mit dem Kassettenschieber, son- 
dern mit einem besonderen, in den Boden der Kassette eingebauten Schieber gekoppeIt wfirde. 

Kanitz (Berlin). 
Kaiser, H.: {~ber die verschiedenen Verfahren zur Auswertung der Spektren bei 

quantitativen spektroehemisehen Analysen. (Zeisswerk, Jena.) Speetroehim. Aeta 2, 
1--17. (1941). 

Ubersicht fiber die verschiedenen Verf~hren, die bei genauen spektroehemisehen Ana- 
lysen benutzt werden k6nnen, um die photographisch aufgenommenen Spektren auszuwerten. 
Zun~chst wird die an Leitproben gebundene Auswertung mit tIilfe der Sehw~rzungsunter- 
schiede besproehen, deren Arbeitsbereich durch die yon Seidel angegebene Streekung der 
SehwErzungskurve wesentlich erweitert werden k~nn. Dar~uf werden die Grundl~gen der 
[eitprobenfreien Verfahren behandelt, die auf der Messung der wahren Intensits 
nisse der AnMysenlinien beruhen. Fiir das vollst~ndige und fiir vereinfachte Verfahren dieser 
Art werden betriebsm/~Big brauchbare Ausfiihrungsformen angegeben. Die Uberbriickung 
gr6Berer Wellenli~ngenuntersehiede mit Hilfe eines Brfiekenspektrums wird ausfiihrIieh dar- 
gelegt. Zum Sehlufl wird gezeigt, dab die leitprobenfreien Auswerteverfahren den gebundenen 
~n Meggenauigkeit etwas tiberlegen sind. Kanitz (Berlin). 
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Leithe, Wolfgang: Die rdraktometrisehen Fettbestimmungsverfahren in der Praxis. 
Chemik.-Z~g 1941, 209--211. 

Verf. hat vor Jahren ein Verfahren ausgearbeitet, das es erm6glieht, Fettbestimmungen 
in kfirzester Zeit durehzufiihren. Die zu prfifende Substanz wird mit einer bestimm~en Menge 
Benzin (nD 1,39) oder Bromnaphthalin (nD 1,66) behandelt, dann die Refrak~ionsgnderung 
festgestellt und daraus der Fettgehalt bereehnet. Er gibt nun einen Uberblick fiber den An- 
wendungsbereieh der Methode und eine zusammenfassende Literaturfibersieht, an Hand 
deren man leicht die im spezie]len Fall anzuwendende Arbeitsvorschrift finden kann. 

Klauer (Halle a. d. S.). 
Hiltebrandt, Carl: ])er Lumin-Effekt. Dtsch. zahn~rztl. Wschr. 1941, 465--468. 
Die Arbeit behande]t dig Schwierigkeit, ki~nstliche Z~hne herzustellen, die beim 

Tageslicht wei~ sind, beim Kunstlicht aber, wie das eehte Gebfl], eine Farbverschiebung 
ins RStliche zeigen. Bisher wiesen dig kiinst]ichen Z~hne beim Lampenlicht stets einen 
mehr graugrfinen Schimmer auf. Der ,,Lumin-Effekt" sell diesen Naehteil beseitigen. 
Der Grundgedanke dabei ist, der kfinstlichen Zahnmasse, deren Grundton rStlich 
gehalten wird, eine Farbe beizugeb6n, die einerseits am Tage dieses Rot zurOckdr~ngt 
bzw. zu weft] urnwertet, andererseits abet beim Lampenlicht nieh~ in Erscheinung 
tritt, d. h. das Rot freigibt. Diese Farbe wurde im Fluoreszenzgriin gefunden. Fluo- 
reszenzfarben haben die Eigenheit, nur auf ultraviolette Strahlung anzuspreehen. Bei 
Tage wird das Fluoreszenzgrfin dutch die ultraviolette Strahlung des Sonnenlich~es 
siehtbar, bildet abet als Komplement~irfarbe mit dem rStliehen Grundton der Zahn- 
masse Weft]. Beim kiinstliehen Licht, das ultraviolette Strahlen entbehrt, .wird das 
Gri~n nioht erregt, der rStliche Grundton des kiinstlichen Gebisses wirkt allein. (Bei 
dieser Art yon kfinstliehen Z~hnen di~rfte wahrschein]ich der Nachweis unter der Queck- 
silberdampflampe ersehwert sein, da ja durch deren ultraviolette Strahlung der ,,Lumin- 
Effekt" ausgelSst wird, die Z~ihne also gleich den eeh~en weil~ erstrahlen. Ref.) 

Bell ( GSttingen). 
Helm, Johannes: Mikroskopie einiger h~iufig verwerteter S~iugetierhaare. Z. 

mikrosk.-anat. Forseh. 49, 491--502 (1941). 
Verf. hat sich der dankenswerten Aufgabe unterzogen, das Flaumhaar einiger Haus- 

tiere genauer zu untersuehen: 1. K a n i n c h e n h a a r e ,  insbesondere des Angora- 
kaninchens. Die Cutieulabilder sind nicht typisch fiir ein einzelnes Flaumhaar. Ein 
und dasselbe Haar weist meist 3--4 versehJedenartige Sehuppenzeiehnungen auf, die 
vornehm]ich dutch mehr oder weniger groSe Deekung der Einzelschuppen zustande 
kommen. Spitzenw~rts sind die Sehuppenr~inder in 1--3 Zacken ausgezogen. Die 
perlsehnurartige Anordnung der einzelnen Markzellr~ume ist nach He lm flit das 
Hasenhaar  eharakteristJsch. Genauere Einblicke in don Bau des Markes ergeben 
L~ngssehnitte einzelner Haare. Das perlsehnurartige Aussehen kommt dadureh zu- 
stande, da/] die einzelnen, den restlichen Markzellraum ausfiillenden Luftblasen im 
durchfallenden LiGht einen entspreehend groSen dunklen Fleck ergeben, w~ihrend die 
~Iarkreste jeweils don Unterbrechungen der Markks entspreehen. Je n~her der 
Grannej um so grSl~er ist die AnzaM der Markzellreihen (ira Bride his zu 4 Reihen). 
Der Spitzenquersohnit~ der Angorahaare ist im Grannenteil kreisrund, dann oval 
und schliel]lieh bohnenfSrmig. Im Gegensatz dazu zeigen die Grannenhaare des wilden 
Kaninehens im Quersehnitt Bisquitform. - -  2. Das R inde rhaa r  zeigt Flaumhaare 
vorwiegend in der kalten Jahreszeit. Die sichtbaren Abschnitte der Sehuppen sind 
unter anderem mehr breit als hoeh. Im Mark der Rinderhaare sind an L~ingssehnitten 
die Kerne der Markzellen erkennbar. Dutch Austroeknen der Markzellen und Zerrefl]en 
der diinnen Markzellw~nde kommt es zu gro~en Lu~tblasen im Mark, die dig ganze 
Breite des Markstranges einnehmen kSnnen (Bilder yon Quer- und L~ngssehnitten des 

�9 Haares). - -  3. Verf. erw~hnt die A n g o r a z i e g e n w o l l e  (Mohair) und das Haar der 
T i b e t -  oder K a s e h m i r z i e g e ,  deren Wollhaar ein geschs Textilmaterial dar- 
stellt. Ffir die Grannenhaare typisch ist der ziemlieh parallele, ann~hernd senkrecht 
zur Faserachse gerichtete Verlauf mGist stark gez~hnter Schuppenrander. Bezfiglieh 
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des Markes kommen Haare vor, die den Rinderhaaren ~hneln. Die unregelm~t~ig ge- 
stalteten, volumin6sen Markzellen besitzen aber bedeutend st~rkere W~nde als das 
Masehengerfis~ des Rinderhaares. An den Ls sind aueh vereinzelt die 
dornartigen Riffelfortss der Markzellen zu erkennen. Der Reiehtum der gestaltenden 
KrSfte der Natur erweist, die Wahrheit des Goethe-Wortes: ,Und es ist das ewig Eine, 
das sieh vielfach offenbart." - -  Die Arbeit enth~lt keine Angaben fiber die Teehnik bet 
Herstellung der Sehnit~pr~parate. Sie enths aueh keine Angaben fiber die untersnchten 
Rassen. Lochte (G6t.tingen). 

Weeeh, A.A.: A micro-photoelectric photometer. (Ein liehtelektrisches Mikro- 
eolorimeter.) (Dep. o/Pediatr., Coll. o/ Physic. a. Surg., Columbia Univ., New York.) 
Proe. Soe. exper. Biol. a. Med. 45, 858--861 (1940). 

Es wird ein einfaches lichtelektrisches Colorimeter kurz beschrieben, das bet 50 mm 
Schichtdicke nur 1 ccm L6sung ben6tigt. Man#ed Richter (Berlin).~ 

Bohne, (L: Vergleiehsmikroskop und Kleinbildkamera. (Kriminalwiss. Inst., Univ. 
Kdln.) Arch. Kriminol. 108, 73--78 (1941). 

Vom Verf. wurde k~irzlieh eine Verbindung yon Vergieichsmikroskop und Klein- 
kamera bekannt gegeben (vgl. diese Z. 34, 197), die dureh besonders konstruierte 
Objekttisehe Aufnahmen im durehfallenden Lieht erm6glieht. Bet der Vergleiehung 
yon Fingerabdrtieken, die sieh auf ebenen Glasfl~.ehen belinden, war yore gleiehen 
Antor friiher auf die Bedeutung der Aufnahmen in Dunkelfeld hingewiesen worden. 
Diese eignen sieh besonders dann, wenn nut kleine Teile des Papillarlinienbfldes zur 
Vergleiehung zur Verftigung stehen und eine Identifizierung einzig mit Eilfe der Poren- 
formen in Frage kommen kann. Hierftir bietet die Anwendung des Vergleichsmikro- 
skops eine erhebliche Erleiehterung. Jede Fs der Spuren unterbleibt. Dutch Pho- 
togramme werden die Ausfiihrungen erli~ntert. Das fibliche Identifizierungsverfahren 
dureh Aufsuehen der eharakt[eristisehen lV[inutien soll dadureh nieht ersetzt werden. 
Der HauptvorteiI des Verfahrens wird den Ffillen zukommen, bet denen nur ein ganz 
kleiner Teil eines auf Glas zuriiekgelassenen Abdruekes ffir eine Vergleiehung braueh- 
bar ist. Schrader (Halle a. d. S.). 

La fotografia con i raggi ultrarossi. (Die Photographic mlt Ultrarotstrahlen.) 
Saggiatore 1, 381--384 (1940). 

Nit fiberzeugenden Liehtbildern versehene Darstellung der bunten Anwendungsm6g- 
lichkeit der mit Ultrarotstrahlen verfertigten Lichtbflder. Nieht nur die forensische, sondern 
auch die anderweitige Bedeutung wird hervorgehoben, v. BeSthy {Nagyvg~rad). 

Gutierrez del 01mo, Julian: Die Riintgenuntersuehung der niehtmetallisehen Fremd- 
kiirper. Rev. espafi. Med. y Cir. Guerra 3, Nr 17, 20--30 (1940) [Spanisch]. 

Die Darstellung hs ab vonder ehemisehen Zusammensetzung, der Diehte, der 
Ausdehnung des Fremdk6rpers und der K6rpergegend, in derer sich befindet. Marko- 
v i t s  teilt ein in: 1. Nieht  s i eh tba re :  Leinenstiicke, Holzsplit~er, die ]edoch in 
Weichteilen einen ganz leiehten Sehatten werfen, gelegeutlieh indirekt als Aussparung 
siehtbar sind oder, wenn sic anges t r i ehen  oder eigens z. B. mit Barium getrs 
worden oder yon Gas umgeben stud; ferner sind Verbandreste nnd Krystall- und Porzel- 
!angeile in diehtem K6rpergewebe unsiehtbar. 2. Le ieh t  Sc h a t t e n  gebende:  Blei- 
krystall, Porzellan, Bleistiftspi~zen in Weiehteiten, Steinsplitter, die bet sorgf / i l t iger  
BetraehLung der Aufnahmen direkt als blasse Scha~ten siehtbar stud, Glas- and Gummi~ 
drains in Wunden, Auflagerungen auf die K6rperoberfls Knochensplitter. 3. Dieh t e 
S e h a t t e n  gebende:  Gummidrains, Sonden, Elfenbein (Prothesen), Kautsehuk, 
MetallkSrpcr, Medikamente (Zinkpaste, Queeksilbersalbe, Jodoformgaze, Kollargol, 
Umbrenal, Barium, Wismuth, Bromlauge, Jodipin, Lipiodol). Stets sind die Auf- 
nahmen mit weiehen S t r ah l en  am vo l l s t s  engbl61gten K6rper zu machen. 

Abecjg (Ziirieh).o 
Peluse, Samuel: Technic for the reproduction on anatomic and pathologic models 

in latex rubber. An improved method. (Technik fiir die Eerstellung yon ana~omi- 
schen und pathologischen Modellen aus Latexgummi. Eine verbesserte Methode.) 



521 

(Dep. o/ Otol., Rhinol. a. Laryngd., Univ. o] Illinois Coll. o] Med., Chigaco.) At&. 
of Otolaryng. 33, 560-2571 (1941). 

Es wird ein Verfahren beschrieben, um Gummiabgfisse yon Pr~paraten herzustellen, 
die sich dann vervielf~tltigen und durch die M6glichkeit eines Anstriehes sehr na~urge~reu 
machen lassen. Es werden Gipsabgiisse hergestellt, die dann mit Gummimasse ausgegossen 
werden. Die Modelle sind besonders geeignet, um an ihnen S~udenten das Kehlkopfspiegeln 
usw. zu lehren. Gerstel (Gelsenkirchen), 

Pfliiger, Hermann: Die Liehtbildstelle in den Justizvollzugsanstalten. (Stra/- 
ge/iingnis, Wol/enbi~ttel.) B1. Gef~ngniskde 72, 75--82 (1941). 

Ausffihrliehe Beschreibung einer Liehtbildstelle, der photographischen Einrich- 
tung, der empfehlenswerten Apparatur und Aufnahmeteehnik. Kanitz (Berlin). 

Psychologie und Psychiatrie. 
Giippert, Hans: Grundstriimungen der Charakterologie. For~schr. Neur. 12, 899 

bis 424 (1940). 
Die Schwierigkeiten, die einer zusammenfassenden Dars~ellung der Charakterologie 

entgegenwirken, ergeben sich daraus, dal3 die CMrakterologie kein ~nMltsm~t3ig ein- 
deutig bestimmbarer Forschungsbereich is~, sondern in die versehiedens~en Fachgebiete 
hineinreieht. Der Versueh einer Darstellung der CMrakterologie wird kaum zu einer 
Ifiekenlosen Aufffihrung aller in diesem ZusammenMnge erw/ihnenswerten Autoren 
und der an ihren Namen gebundenen Systeme gelangen k6nnen. Der Sinn der Arbeit 
ist daher auch nicht zu suchen in detaillierten Einzeldarstellungen, sondern in dem 
Bemfihen, GrundstrSm'~mgen festzustellen, die ffir die Forschungen im Bereic]i der 
CMrakterologie bestimmend sind. Bei der Herausstellung yon GrundstrSmungen 
dieser Art werden unterschieden: 1. der Oft der eMrakterologischen Yragestellung; 
2. Typologisches; 3. Ausdruckslehre; r Charakteraufbau; 5. Entwicklungsprobleme; 
6. P/idagogisches. Die Ortsbestimmung der eMrakterologisehen Yragestellung ver- 
weist zun~ehst in die Psychologie. Else nha nns bzw. die Bearbeiter seines Lehrbuehs 
der Psychologie, Giese, Dorsch und Gruhle sehen ~uch wie McDongal l  in den 
charakterologischen Problemen Sonderfragen der Psychologie und stehen damit im 
Gegensatz etwa zu Klages ,  yon dem die Selbst~ndigkeit der Charakterologie betont 
wird. Hierher gehSrt auch P. He l wig, der im fibrigell der Psychologie in der Charak- 
terologie eine Mi~telpunktstellung einr/~umt,, wie es auch R. J aensch  gut. Ka fka  
setzt sich gleichfalls mit dem Typusbegriff auseinander und lust dabei auf der Unter- 
scheidung zwischen Typus und Art. Die Auffassungen der letz~genannten Autoren 
finden wie auch die K r e t s e h m e r s  ill dem Abschnitt fiber ,,Typologisches" ausffihr- 
fiche Erw~hnung, soweit ihnen grundsStzliehe Bedeutung ffir die vorliegenden Frage- 
stellungen zukommt. Bei den Ausffihmngen fiber die ,Ausdruckslehre" wird beson- 
deres Gewicht gelegt auf die Bewegungspsyehologie Pophals ,  die nach Ansicht des 
Verf. geeignet ist, vor allem der Graphologie neue Ausblieke zu erSffnen. McDougal l  
(,,Aufbaukri~fte der Seele"), R o t h a c k e r  (,,Die Sehichten der PersSnlichkeit") und 
Lersch  (,,Der Aufbau des Charakters") werden ange~fihrt als die bedeutsamsten 
Ver~reter einer Richtung, die das Problem des CMrakters angehen im Hinblick auf 
seinen Aufbau. Die Gesiehtspunkte, die sieh ergeben, wenn man den Entwicklungs- 
gedanken ill die CMrak%rologie hinein~rggt, berfihren sieh in manehem mi~ den Auf- 
bauproblemen, ohne sieh jedoeh damit zu decken. So unterseheiden sieh nieht nut die 
Wege, die besehrit~en werden, wenn der Zeitfaktor der Entwicklnng in der Charaktero- 
logie berficksiehtigt wird, sondern auch die Ergebnisse dieser Ansehauungsweise yon 
denen, die bei Anwendung der fibrigen Methoden gewonnen werden. Die Berfieksich- 
~igung des Entwieklungsgesehehens ffihrt zu Anhaltspunkten, die fiber das rein Theo- 
retisehe hinaus vor allem ffir den mit der Beurteilung yon Jugendliehen sieh befassenden 
Personenkreis hohe praktisehe Bedeutung erlangen. Die Charakterologie kann daher 
an den Arbeiten, die diesem l~'orsehungsbereieh entstammen, nieh~ vorbeigehen. Im 
wesentliehen wird in diesem Zusammenhang Bezug genommen auf Kar l  Sehmeing 


