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2 ausgetragenen Kindern, deren Mfitter an ]%phropathie litten, lagen die Prothrombin- 
werte bei 44% und sanken bis auf 36% ab. T h e r a p e u t i s c h  wurde Vitamin K i a  
Form yon Karan verabfolgt (1 ccm----200000 Dam-Einheiten i.m., evtl. 2real t~glich). 
Der therapeutische Effekt war ein guter, mul~ aber, da Rfickfiille vorkommen, kon- 
troUiert werden. Sch~den sind selbst bei hoher Dosierung (400000 Dam-Einheiten) 
nicht a u f g e t r e t e n . .  Hansen (tIamburg). o 

Grebe, Hans: L'ber die Todesursaehen bei Totgeborenen and Friihverstorbenen, ins- 
besondere dureh Mil~bildungen. (Univ.-Inst./. Erbbiol. u. Rassenhyg., Frank/urt a. M.} 
Erbarzt 10, 110--119 u. 126--143 (1942). 

Ausgehend yon der Erfahrung, dab bei vielen Sippen Totgeburten geh~iuft vor- 
kommen, hat Verf. umfangreiche Erhebungen durchgeftihrt, die in kompendiSser 
Form alle in Frage kommenden Punkte beriihren. Die objektive Unterlage bildete 
das Sektionsgut des Frankfurter Pathologischen Institutes aus den Jahren 1937--1939, 
wo 809 Totgeburten und 484 Frfihverstorbene obduziert worden waren. Das Unter- 
suchungsgut mul~ als auslesefrei angenommen werden. Unter den Totgeburten, d. h. 
den bereits tot zur Welt Gekommenen und den bis zu 12 Stunden Gelebthabenden 
waren 462 m~nnlichen, 346 weiblichen Geschlechts. Unter den Frtihverstorbenen mit  
einer Lebensdauer bis l~ngstens 1/2 Jahr waren 303 m~innlich, 181 weiblich, fund die 
Hiflfte waren Frfihgeburten. Ein besonderer Faktor sind die MiBbildungen unter den 
Totgeburten, rund 1/10, unter den Frtihverstorbenen 1/5. - -  Die Bedeutung dieses 
hohen Prozentsatzes von Todesursachen dutch Verbildungen ist genetisch wichtig. - -  
Im einzelnen wird die hohe Knabenziffer bei den Totgeborenen in ~bereinstimmung 
mit B u r g d S r f e r  betont. Der Hauptteil handelt yon den Todesursachen der Tot- 
geborenen und Frtihverstorbenen, wobei leider nieht die wichtige Rolle der Frfih- 
geburten tabellarisch miterfal~t ist. Um so ~findlicher wird dagegen eine Aufteilung 
der Mil]bildungen und deren Rolle als Todesursache erSrtert. Von Interesse sind die 
MiBbildungen des Nervensystems bei den reifen wie unreifen Totgeburten. Unter ins- 
gesamt 67 miBbildeten Totgeburten sind 25 mit SchlieBungsstSrungen und 12 mit  
Hydrocephalie. Dies "berechnet mit 31,2 bzw. 15%. - -  Die Todesursachen der Tot- 
geborenen und Frfihverstorbenen sind dann ausffihrlich zusammengestellt und ihnen 
noch Mii~bildungen als Nebenbefunde angeffigt. Die Arbeit muB im Original gelesen 
werden. Ostertag (Berlin). ~ ~ 

Odenthal, Gertrud: Die MiBbihlungen der Neugeborenen an der Frauenklinik der 
Medizinisehen Akademie Diisseldorf in den .lahren 193.9--1940 und deren Sehieksal. 
Dfisseldod: Diss. 1941 (1940). 23 S. 

Lutz, Maria: ),normales Geburtsgewieht bei angeborener Syphilis. (Univ.-Haut- 
klin., Leipzig.) Med. Welt 1942, 952. 

Die Verf. hat festgestel]t, dab bei den Connatal-Syphilitischen eine deutliche 
H~ufung der anormalen Geburtsgewichte sowohl nach der leichten als auch nach der 
schweren Seite hin zu finden ist. Das zu leichte wie auch das zu schwere Gebu~ts- 
gewicht (unter 2500 bzw. fiber 4500 g) kann ftir die Diagnostik der angeborenen Syphilis 
verwendet werden. H. Dietel (Hamburg). ~176 

Naturwissenscha[Uiche K,~iminalistik. Spurennachweis. Alters- und 
Identitiitsbestimmungen. 

�9 Handbueh der Lebensmittelehemie. Begr. v. A. B~mer, A. Juekenaek, J. Till- 
mans. Hrsg. v. E. Bames, B. Bleyer u. J. Grossfeld. Bd. 9. Essig. Bedarfsgegenstiinde. 
Geheimmittel. Erg~nzungen zu Band 1--8. Generalsaehverzeiehnis. Berlin: Springer 
1942. XVI, 1220 S. u. 86 Abb. RM. 147.--. 

6riehel, E.: Geheimmittel und ~hnliehe MitteL S. 221--359 u. 3 Abb. 
Geheimmittel sind gewShnlich solche meist zu Heilzwecken bestimmte Zuberei- 

tungen, deren Zusammensetzung yore Hersteller meist nicht in allgemeinverstiindlicher 
Weise bekannt gegeben wird. Verf. gibt in erweiterter Darstellung der Zusammen- 
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stellung Ro] ah ns zun~chst eine ~bersicht fiber die wichtigsten Gruppen" von Heil- 
und Geheimmitteln und die darin hauptsiichlich vorkommenden Stoffe. Dannn wire[ 
die Methodik der Untersuchung der wichtigsten pharmazeutischen Zubereitungsformeii 
{Tee, Fliissigkeiten, pulverfSrmige Zubereitungeii - -  und zwar mineralische Stoffe, 
Pflanzenpulver, aus organischen Stoffeii bestehende Pulver, Gemenge anorganischer 
und organischer Substaiizen aller Art --,  Pillen, Tabletten, Pastillen und ~hnliche: 
ZubereJtuiigen, Salben) dargestellt. Es folgt eine Zusammenstellung der physikalischen,. 
physiologischen und ~hemischen Gruppenprtifungen. Letztere (34 Prfifungen) sind 
dutch Siedepunkts- und Schmelzpuiikttabellen zweckm/iBig ergiinzt. In zwar ge- 
dr~ngter, aber erschSpfender Art wird weiterhin eine tObersicht des nach R o j a h n  
erweiterten Analysenganges mit Angabe der einzelneii Substanzen, die in den jeweiligeii 
Analysenstadien zu erwarten sind, geliefert. Nach Abhandlung der Untersuchung 
hom5opathischer Zubereitungen durch Capillar- und Capillarluminescenzanalyse sowie 
der qualitativen und quantitativen Untersuchung ,,biochemischer" Mittel folgt eine 
Zusammenstellung der Eigenschafteii und Reaktionen der einzelneii Stoffe, die ftir 
die Praxis zu berticksichtigen sind. Die Zusammenstetlung berficksichtigt auch solche 
Arzneistoffe, die zwar kaum in Geheimmitteln vorkommen diirften, abet gelegentlich 
trotzdem Gegenstand einer Untersuchung werden kSnnen. Unter anderem sind fol- 
gencle Gruppen aufgeftihrt: Alkaloide und Derivate, Anaesthetica (Srtliche), org, Arsen- 
verbindungen, Barbiturs~turederivate, org. Eisensalze, org. Farbstoffe, Harze und Bal- 
same, Pflanzenschleime, Phenol und Phenols~uren, Salbengrundstoffe, Seifeii, org. 
Silbersalze, org. Wismutsatze, Xanthinderivate. Insgesamt werden 398 Substanzeii 
abgehandelt, die in zweckm~l~iger Weise je Gruppe alphabetisch angeordnet sind, 
wodurch eine schnelle Orientierung gew/~hrleistet wird. Kurze 13bersicht fiber die in 
Betracht kommendeii Drogen, Hinweise auf die haupts~chlich in Geheimmitteln aller 
Art aiizutreffeiiden anorganischen Stoffe, Nachweis einiger in pharmazeutischen Pr~- 
paraten vorkommender seltener Metalle (Li, Ce, T1, Ti, Au, U) und letztlich ein 
Abschnitt fiber rechtliche Beurteilungsgrundlagen und gesetzliche Bestimmungen 
schliel~en das Werk ab. Die Zusammenstellung ist in ihrer tibersichtlichen und reich- 
haltigen Art vor allem auch ffir den forensischen Chemiker eine willkommene Be- 
reicherung des einschl/igigen Schrifttums. Specht (Breslau). 

�9 Handbuch der Lcbensmittclchemie. Begr. v. A. B~mer, A. Juckenack, J. Till- 
mans. Hrsg. v. E. Bamcs, B. Bleyer u. J. Grossfcld. Bd. 9. Essig. Bedartsgcgcnst~inde. 
Geheimmittel. Ergiiuzungcn zu Band 1--8. Gencralsachverzeichnis. Berlin: Springer 
1942. XVI, 1220 S. u. 86 Abb. RM. 147.--. 

Gronover, A.: Ausmittelung dcr Gifte. Milch und Milcherzeugnisse. S. 430--456 
u. 1 Abb. 

Verf. nimmt zu bekannten Makro- und Mikrogiftausmittelungs- und -bestim- 
mungsmethoden Stellung und bringt diese unter reichhaltiger Angabe der Original- 
arbeiten auf den neuesten Stand. Aus der Ftille yon Angaben seien angeftihrt: che- 
mische Bestimmungsverfahreii ftir Athylalkohol in Blut, die insoferii Beachtung ver- 
dienen, als sie geeignet sind, die bei Anwesenheft voii Aceton, Ester, Aldehyd usw. 
erhaltenen zu hohen Widmarkwerte ffir Alkohol riehtigzustelten (Hinsberg ,  F r i e d e -  
mann ,  Klaas ,  H e i d u s c h k a  und S t e u l m a n n ,  L iebesny ,  Wrede  und Scr iba ,  
K r a t z  und PlSmbSck): Normalwerte: Blur 0,001--0,004, Speichel 0,003--0,004~ 
Urin bei Diabetes 0,004--0,06 g Alkohol im Liter. - -  Methode des Bleinachweises 
mittels Dithizon, die yon Al lpor t  und S:krimshire damn modifiziert wurde, dal~ 
das Blei in organischer Substanz als Sulfid bestimmbar wird. Unter anderem inter- 
essiert auch die cotorimetrische Bestimmungsmethode ftir Kohlenoxyd im Blut mittels 
Palladiumchloriir. Auch wird eine colorimetrische und titrimetrische Bestimmungs: 
methode (Winkler) ffir Spuren CO in Luft (mittels Palladiumchlorfir- und Ammon- 
molybdatlSsung) beschrieben. Der Abschnitt ,,Milch und Mitcherzeugnisse" bringt 
umfassend Einze]erg/inzungen zur Physiologie der Milchdrtise, des Fettes, der Enzyme 



208 

und Katalasen, zur Bestimmung der physikalisehen Konstanten (Gefrierpunkt, Wasser= 
stoffzahl, Oberfl/ichenspannung), zum Nachweis der Milchkomponenten (unter anderem 
Fett, Casein und Albumin, Milchzucker, Milchs/iure, Phosphatide, Mineralstoffe, En- 
zyme, Amylase, Vitamine), zum Nachweis der Erhitzung, zur Prfifung auf Frische u. dgh 
mehr. Prfifungsmethode zum Nachweis von Ziegenmilch (unter 5%) in Kuhmileh wird 
angegeben, desgleichen Methode zur Bestimmung yon Kuh- in Frauenmilch. Specht. 

�9 Sehneiekert, Hans: Der Beweis dutch Fingerabdriieke. Leitfaden der geriehtliehen 
Daktyloskopie. 2 ,  erw. Aufl. Jena: Gustav Fischer 1943. VI; 174 S. RM. 9.--. 

Aus langj/ihriger Erfahrung in der Verwendung des Fingerabdruckes als Beweis- 
mittel gibt Verf. einen AbriB fiber alles Wissenswerte auf daktyloskopischem Gebiet. 
Neben einem kurzen geschichtlichen AbriB wird die daktyloskopische Formenlehre 
sehr fibersichtlich unter Beiffigung ausgezeichneter Bilder eingehend abgehandelt, 
Den Biologen interessieren insonderheit auch die Klassifizierungsmethoden der Finger- 
abdrficke im Erkennungsdienst der Polizei, deren Darstellung Verf. breiten Raum 
gew//hrt. Die wichtigsten Tatsachen fiber die Vererbung der Papillarlinien und die 
Rolle des Finger- und Handabdruckes in Vaterschaftsuntersuchungen werden sehr 
instruktiv und den Bedfirfnissen der Praxis entsprechend behandelt. Eine breitere 
Darstellung der ausgedehnten erbkundlichen Untersuchungen und ihrer Ergebnisse 
fehlt, wfirde aber auch den Rahmen des vorliegenden Buches sprengen. Im 2. Teil 
des Werkes: ,,Die praktische Anwendung des Fingerabdrucks" werden neben der 
Technik des Abdruckverfahrens die Identifizierungsmethoden yon Tatortfinger- 

abdrficken u.a .  abgehandelt. Beachtlich sind die Ausffihrungen des Verf. fiber die 
daktyloskopische Gutachtert/itigkeit, in denen einerseits die hohe Sicherheit des Be- 
weismittels ,,Fingerabdruck", die groBe Verantwortlichkeit des Gutachters bei der 
Bewertung dieses Beweismittels andererseits sehr klar herausgearbeitet werden. Vom 
kriminalistischen Standpunkt interessant sind die Ausfiihrungen fiber F~ilschungen 
von Fingerabdrficken, die aber vom gefibten Gutachter leicht als solche erkannt werden. 
- -  Das gut ausgestattete Werk ist eine Bereicherung im Biicherschatz jedes Bearbeiters 
daktytoskopischer Probleme. Giinther (Wien). 

Takko, Onni: Der Mord in der Ruoholahdenranta. t~ber die Bedeutung des Metzger- 
Heess-Hasslaehersehen Pistolenatlasses. (Zentralstelle /. Kriminaluntersuch., Helsinki.) 
Arch. Kriminoh 111, 105--112 (1942). 

Kasuistische Mitteilung fiber erfolgreiche Aufkl'~rung eines Mordes durch Waffen-Identi- 
fizierung mit Hilfe des Pistolenatlas. - -  In einem Kraftwagen, dessen Fahrer hinterrficks 
durch 2 Schfisse niedergestreckt war, fanden sich 2 Hfilsen vom Kaliber 7,65, ferner in Klei- 
dung und Kopfh6hle eine entsprechende Pistolenkugel. Die Tatorthfilsen waren aus einer 
Sauer & Sohn-Pistole verfeuert worden, was aus der charakteristischen Erh6hung auf dem 
Ziindhfitchen neben dem Schlagbolzeneindruck hervorging, da dieses spezielle Merkfnal nur fiir 
die vorgenannte Waffenart kennzeichnend ist. Aueh die Untersuchung der beiden Geschosse 
fiihrte zu einer gleiehlautenden Vermutung. 6 Monate spigter gelangte durch Zufall eine ent- 
sprechende Waffe in die ttiinde der Polizei, als ein Chauffeur wegen einer Miflhandlung verhaf- 
tet wurde. Tatverdacht bezfiglich des Mordes bestand zun/iehst nieht. Die bei ihm gefundene 
Sauer & Sohn-Pistole liefl sieh durch Vergleichsuntersuchungen sowohl an Hand charakteristi- 
scher Merkmale der Hfilsenb6den wie auch der Geschosse als die Tatwaffe ermitteln. Der 
Beschuldigte legte darauf hin ein Gest/~ndnis ab. Schrader (Halle a. d. S.). 

Der Tod in der Badewanne als kriminalistisehes Problem. Arch. Kriminol. 111,. 
148--149 (1942). 

Es handelt sich bei der Arbeit um ein kurzes Referat einer Arbeit von E. S t r o h a l ,  
erschienen in Czasopismo Sadowo-Lekarskie 12, 40ff. Dieser Verf. berichtet fiber 
17 F/ille des Sektionsmaterials seines Instituts. Er unterscheidet 6 MSglichkeiten: 
1. Tod infolge eines durch die Temperatur ausgelSsten Reflexes(?), 2. Einwirkung 
des flfissigen Mediums auf den menschlichen KSrper (gemeint sind offenbar die zum 
Teil bekannten Einwirkungen des Aufenthaltes im Wasser auf Kreislauf und Atmung), 
3. Schw/ichung bzw. Verlust des Bewu~tseins infolge Vergiftung mit Verbrennungs- 
gasen mit schliel]lichem Ertrinken, 4. elektrischer Stromtod, 5. Vergiftung mit Vet- 
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brennungsgasen, 6. plStzlicher Tod aus natiirlicher Ursache. Jedenfalls nichts 
Neues, Walcher (Wfirzburg). 

Goldmann, Giinther: Quantitative Kohlenoxydbestimmung an hundert F~lleu 
Leuehtgasvergifteter. Berlin: Diss. 1942. 41 S. 

Beekmann, Heinz Alired: Versuehe mit einem neuen u zum Naehweis 
kleinster Kohlenoxydmengen im Blut und fiber seine Anwendbarkeit zur Feststellung 
chroniseh dureh Kohlenoxyd Gef~ihrdeter. Freiburg i. Br. : Diss. 1941. 30 BI. 

Rotseheidt, Paul: Uber Spurenuaehweis yon Verletzten am Fahrzeug und am Tat- 
oft bei Verkehrsunf~llen und dessen Bedeutung zur Feststellung des Tatbestandes. Mfin- 
chen: Diss. 1941. 34 B1. 

Gotzes, Gerhard: ~ber den Naehweis der suspendierten anorganisehen Bestandteile 
tier Ertrinkungsflfissigkeit in der Lunge und im Herzblut Ertrunkener. Dfissetdorf: Diss. 
1941. 20 S, 

L~ber, C~eilia: Uber den Naehweis yon Kieselalgen (Diatomeen) in den Lungen Er- 
trunkener und seine Bedeutung ffir die Feststellung des Ertrinkungstodes im Rhein~ 
Dfisseldorf: Diss. 1941 (1940). 14 S. 

Marsehner, GottIried: ~ber den geriehtsmediziuischen Naehweis yon Gummi aus 
Brandresten. Leipzig: Diss. 1941. 34 S. u. Abb. 

Fabre, R., et G. Petit: Mierodosage speetrographique du plomb Sanguin durant 
l'intoxieation saturnine. (Spektrographisehe Mikrobestimmung yon Blei im Blur bei 
der Bleivergiftung.) (Laborat. de Toxicol., Univ., Paris.) Arch. Mal. profess. 4, 
120--131 (1942). 

5 ccm Blur werden mit 30 ccm Salpeters~ure-Perchlors~ure-Gemisch 2 : I  ver- 
ascht. Nach dem Abdestillieren der S~iure wird das Salzgemisch in die Sulfate fiber: 
gefiihrt, die in wenig reiner Salpeters~ure gelSst werden. Ms Leitprobe werden 80 ~, 
Wismut in SalpetersSure gel6st zugegeben. Die LSsung bringt town quantitativ in die 
HShlung einer Kohlenelektrode nach Mannkopf  und P e t e r s  in kleinen Anteilen 
unter vorsichtigem Eintroeknen. Als Gegenelektrode dient ein bleifreies, zugespitztes 
Kohlest&bchen. Die Bestimmung wurde imWechselstrom-Dauerbogen 110 V, 10 A vor- 
genommen. Die Aufnahmebedingungen sind so gew~hlt, dal~ ein Gehalt an Blei bis 
herab zu 20 7/100 ccm erfaf~t werden kann. Es wird das Schw~rzungsverh~iltnis der 
Linien Pb 2833/Bi 2898 bestimmt und der Bleigehalt an einer in iiblieher Weise er- 
haltenen Eichkurve abgelesen. - -  Die Genauigkeit der Bestimmung ist yon zahlreichen 
Faktoren abh~ngig und fibersteigt schwerlich 25%. Sie eignet sich daher nicht zur 
Gewinnung exakter Werte, kann abet bei gewerbemedizinischen Reihenuntersuchungen 
auf Bleivergiftung gute Dienste leisten, da sie ffir ein umfangreiches Material rasch 
und zuverl~issig gr61~enordnungsm&l~ige Angaben fiber den Bleispiegel im Blur ver- 
schafft. H. Mayer (Berlin).~ 

Sehmidt-Nielsen, Knut: Mierotitration o[ fat in quantities oI 10 - 5  gram. (Mikro- 
titration yon Fett in Mengen von 10 -5 g.) C. r. Tray. Labor. Carlsberg, S~r. chim. 
24, 233--247 (1942). 

Kleine Mengen yon Fett lassen sich durch Titration ihrer Fetts&uren nach Ver- 
seifung und Isolierung bestimmen. Die vorliegende Methode wurde an reinen Fett- 
s&uren und an Oliven61 in Mengen yon 1,7--37 ~) und 15~60 ~, nachgeprfift. Rea- 
genzien: Toluol, rein pro analysi; aldehydfreie 1 n-KOH in absol, i lkohol; 1/2 n-tiC1 
in w&sseriger LSsung; 0,01% Thymolblau in absol. Alkohol; 0,02 n alkoholisches Tetra- 
methylammoniumhydroxyd. Das zu analysierende Fett wird in einer kleinen ge- 
schlossenen Ampulle mit einer bekannten Menge Toluol und alkobolischer KOH ver- 
seift. Nach der Verseifung wird die Ampulle ge6ffnet, ein Uberschul~ yon w&sseriger 
Salzs&ure hinzugegeben und wieder versehlossen. Dutch Mischen wird die Kalilaug e 
neutralisiert und die Fetts&uren scheiden sich ab und gehen ins Toluol. Nach Zentri- 
fugieren wird eine entsprechende Menge Toluol entaommen und die Fetts~iuren mit 
Thymolblau als Indicator unter AusschluI~ yon Kohlens~iure gegen Tetramethyl- 

Z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 37. Bd. 14 
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ammoniumhydroxyd  t i t r ier t .  Die benutzte Zentrifuge und das Titrationsgefiil3 werden 
in Zeichnungen dargestellt .  Kanitz (Berlin). 

Verdin, G.: Dosage photom~trique de petites quantit~s d'h~moglobine dans le plasma 
et le s~rum. (Fhotometrische Bestimmung kleiner Hi~moglobinmengen.) (Inst. de Clin. 
et de ~Policlin. M~d., Univ., Liege.) (Soc. Biol. Belge, Bruxelles, 25. X. 1941.) Aeta Biol. 
Belg. 1, 384---387 (1941). 

Kleinste Mengen H~moglobin in Plasma oder Serum lassen sich auf Grund der per- 
oxydatischen Eigenschaften des Hamoglobins bestimmen: Zu 1 ccm Plasma werdea 2 ccm 
Eisessig, dann 1 ccm einer l~roz. L6sung yon Benzidin in 20% w/~llriger Esaigs~ure, dann 1 ccm 
einer 1 proz. Perhydroll6sung gegeben. Es entwickelt sich schlieSlieh eine rote Farbe, deren 
Tiefe proportional dem Hb-Gehalt ist. Nach 20 min werden 15 ccm 40proz. Essigs~ure zugesetzt 
und nach einer weiteren halben Stunde im Pulfrich-Photometer bei S 50 colorimetriert. Eine 
Eichkurve wird mit Hb-LSsungen bekannten Gehalts hergestellt. - -  Zu Plasma zugesetztes 
H~moglobin wurde meist mit einem Fehler unter 10% wiedergefunden. Die Peroxydase der 
weillen Blutk6rperchen seheint die Bestimmung nicht zu st6ren. Es ergab sich: Hundeplasma~ 
10 rag%, menschliches Heparinplasma 8,5 bzw. 1,5 rag%, menschliches Citratplasma 5,1 bzw. 
6 bzw. 2 bzw. 4 mg% und dasselbe 9 Tage alt 26,4 bzw. 18 bzw. 51 bzw. 19 rag% Hamo- 
globin. L. Junr {Berlin). ~176 

Lambreehts, Albert, et Mauriee Plumier: Dosage speetrophotom~trique de l'h~ma- 
fine dabs ie plasma. (Spektrophotometrische Best immung yon H~mat in  im Plasma.} 
(Inst. de Clin. et de Policiin. M$d., Univ., LiJge.) Aeta Biol. Belg. 2, 167--170 (1942). 

Die ~Iethode beruht auf der Umwandlung in I-I~mochromogen und ertaubt, kleine Mengert 
yon It/~matin, allein oder in Gegenwart yon tt/~moglobin, im Plasma zu erkennen und zu be- 
stimmen. Genauigkeit etwa 0,1 mg%. - -  1. B e s t i m m u n g  yon H a m a t i n .  4 cem Plasma 
-4- 15 Tropfen konz. NHa werden bei 2 cm Schichtdicke im Gebiet 55002--5600 ~ vor und 
nach der Reduktion spektrophotometriert. Ftir 1 mg tt~matin ist E~r  = 0,23 (=t=0,03)- 
- - 2 .  G e t r e n n t e  B e s t i m m u n g  yon I I a m a t i n  und H~moglob in .  Ine ine r  Probe wird 
unter Zugabe yon Ammoniak das Hamatin bestimmt. In einer zweiten wird nach Zugabe 
yon 0,1 cem 60 proz. KOH durch Extinktionsmessung nach Reduktion die Summe der Hii, mo- 
chromogene bestimmt, aus der sich naeh Abzug des dem H~matin entsprechenden Anteils 
die Menge Hamoglobin berechnen laBt. - -  3. Die Absorption der Hs ist pro- 
portional ihrem Eisengehalt. Soll das Resultat der Bestimmung nur auf Eisen berecbnet. 
werden, so gentigt daher eine einzige Bestimmung in alkalischer LSsung und Berechnung des 
Eisengehalts, als wenn nur H/tmoglobineisen zugegen ware. H. Mayer (Berlin).~ 

Hierl, Wilhelm: Der MordIall Kiilbl, ein Todesurteil ohne Aufiindung der Leiehe, 
zugleieh ein Beitrag zur Kenntnis der Fehldiagnosen beim Blutnaehweis mittels Benzidin- 
probe. Miinchen: Diss. 1941. 28 S. 

Gayde, Kurt: Der Raubmord in X, Wiirzburg:  Diss. 1941. 41 S. 

Psychologie und Psychiat~ie. 
Alverdes, Friedrieh: Die Bedeutung tier Tierpsyehologie fiir die Psychologic des Men- 

sehen. Zbl. Fsychother .  13, 282--291 (1942). 
Die vergleichende Betrachtung hinsichtlich der Unterschiede und Gemeinsam- 

kei ten im Verb alten von Tier und Mensch kann fiir d as Erfassen des Leib-Seele-Problems 
yon grol~em Wer t  sein. Die .4.useinandersetzung der Tiere untereinander regelt sich 
weitgehend mi t  Hilfe der Inst inkte.  Der biologische Sinn dieser ererbten Tiit igkeits- 
und Verhaltensbereitschaften (so definiert der Verf. die Inst inkte)  wird dabei  yon den 
betreffenden Tieren nicht  erkannt.  Die Sicherheit  der Einstellung zu den Gegeben- 
hei ten ist  abet  dadurch eine ~51~ere als bei dem Mensehen, der erst jede Einzelhei t  
des zuktinftigen Verhaltens erlernen mul~. Ein Tier vers teht  unmit te lbar  die L a u t e  
und K6rperbewegungen seiner Genossen. Der Mensch mul~ sich die Sprache erst  
miihsam aneignen. Wenige spezialisierte Verhaltensformen sind beim Menschen ver-  
erbt.  Einige sind dureh ererbte Bereitsehaften vorgezeichnet. Es sind virtuelle Bilder,  
die erst verwirkl icht  werden, wenn sie auf das in der Wirklichkeit  Gegebene stol3en. 
Die Frage, was bei den Tieren bewul]t und was unbewul~t geschieht, mul~ offen ge- 
lassen ~verden. Bei Betmchtung der Gemeins~mkeiten von Mensch und Tier wird es 
klar,  wie sehr der  Menseh im Allgemein-Biologisehen veranker t  ist. Ehe,  Famil ie  und 
Gesellschaft sind vormensehtiche Erscheinungen. Die geschleehtlichen und so~,stigea 


