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eines Tatverd~chtigen fanden die Kriminalbeamten ein Gewehr der Bauart und des Mode]ls, 
welches dieser Art yon gefundenen Magazins verwendete. In dem Gewehr war ein verh~iltnis- 
maBig neues Magazin vorhanden. ])er Verd~ehtige gab an, das Magazin auf einem Schutt- 
abladeplatz verloren zu haben, als er nach Ratten schoik Die Schartenspuridentffizierung der 
Magazinhalterung ergab Identitiit zwischen der Werkzeugspur des Magazins, welches am Tatort 
gefunden wurde und Spuren, welche das Gewehr auf einem Magazin verursaehte, womit der Tat- 
zusammenhang geklart war. - -  In einem anderen Fall wurde ein Polizeibeamter, de rmi t  der 
Aufkl~rung eines ])iebstahls befal~t war, vermii~t und am n~chsten Tag sein Streifenwagen in 
einer verlassenen Gegend aufgefunden. Die Bemfihungen, den Polizisten aufzufinden, blieben 
ohne Erfolg. In der Hfitte eines 300 km yore Tatort entfernt wohnenden Exzuehthauslers fanden 
Untersuehungsbeamte die ])ienstpistole des vermiBten Polizisten. Durch Zeugenaussagen war 
bekannt, dal~ der Po]izist zuletzt in Begleitung dieses Exzuchthiiuslers gesehen worden war. 
Unter anderen Anhaltspunkten fand sich in der Hiitte des Exzuchth~uslers auch eine kurz- 
stielige Sehaufe], welche aus dem Auto des vermil~ten P01izisten herausgenommen worden war. 
Einige Tage sparer fand man die Leiehe des Polizisten in einem dichten GehSlz nahe der Fund- 
stelle des Autos vergraben vor. Die Uniform war in der N~ihe des KSrpers vergraben aufgefunden 
worden. :Die Untersuchungsbeamten hatten das Gebiet abgesperrt und eine Laboratoriums- 
untersuehung angefordert zur T~teridentifizierung. ])abel wurde dureh das Labor festgeste]lt, 
dal~ ein Klumpen Tonerde der Uniform anhaftet, welche charakteristische Werkzeugspuren einer 
Schaufel aufwies. Die Vergleiehsschaufelspur konnte als identisch mit der Werkzeugspur der 
Tonerde yon der Uniform festgestellt werden, womit der Tatzusammenhang bewiesen war. 
Dieser Spurenbeweis wird dureh eine Abbildung belegt. - -  Als letzter Fall werden Einbrfiche 
iu Fernsehgeschafte gebracht, wobei die 0ffnung der ZylinderschlSsser an der Eingangstfire 
dieser Geschiifte jeweils mit einer besonderen Beil~zange durehgeffihrt wurde, deren Backenenden 
geschS~rft waren. ])as Zylinderstfick des Sieherheitssehlosses wurde dabei jeweils mit der Bei~- 
zange herausgezogen. Obwohl ffinf Einbrfiche zeitlich fiber 6 Wochen auseinanderlagen, ]ie[l 
sich die Identifizierung der spezie]len Schartenspuren ohne weiteres durchffihren, Bin Zeichen 
dafiir, dal~ die Abnutzung der Zangenschneide yon Einbrueh zu Einbruch nur gering war. - -  
Der ]etzterw~ihnte Fall gehSrt zu den markanten Routinef~llen der Schartenspuridentifizierung. 
Erganzend da.rf yore Referenten darauf hingewiesen werden, dab im Laboratorium des Bayer. 
Landeskriminalamtes die Schartenspuridentifizierung mit gutem Erfolg auch auf Verkehrs- 
unf~lle angewendet wurde, und zwar bei der Beriihrung yon Fahrzeug zu Fahrzeug, aber auch bei 
der Anstreifung ~-on Textilgeweben des Verunfallten auf die Laekierung eines Pkw's. Die so 
erzeugten charakteristischen Spuren er]auben hiiufig den Beweis der Tatersehaft. Als Erganzung 
zur Schartenspurmethode wird man immer die spektrographisch spurenanaIytische Unter- 
suchung des eventuell iibertragenen Materials beiziehen. Dies ist im Falle yon bei Verkehrs- 
unflillen fibertragenem Laekmaterial yon der Oberfl~ehe der Pkw-Lackierung auf das Kleidungs- 
stfick des Verunfallten mOglich. Aueh im Falle 3 h~tte eine materialm~Bige Identifizierung des 
der Schaufe] anhaftenden Erdspurenmaterials mit der Tatorterde zum Erfolg geffihrt. 

SC~6~TAG (Mfinchen) 
D a v i d  A. Crown, J a m e s  V. P. Conway and  Pau l  L. Kirk:  Differentiat ion of blue 
ballpoint pen inks. J .  crim. Law Pol. Sei. 52, 338--343 (1961). 

Yersieherungs. und irbeitsmedizin 

�9 Handbuch  der gesamten Arbeitsmedizin. Hrsg. yon ERNST W. BAADER. U n t e r  
Mi twi rkung  yon  GUNTHEI~ LEHMANN, HANS SY~IAlk-SKI U. HEINRICH WITTGENS. 
Bd. 5: Arbeitspsychologie,  Medizinische Berufskunde und Grenzgebiete.  Hrsg.  yon  
HEINRICH WITTGENS. U n t e r  Mitarb.  yon ALFRED EItER~ SvEN FORSSMAN, LOTItA~ 
GOTTBERO U. a. Ber l in-Mfinchen-Wien:  U r b a n  & Schwarzenberg 1961. XV, 799 S., 
158 Abb. u. 18 Tab. Geb. DM 200. - - .  

Dieser Band ist yon dem Arbeitsschutzarzt der ])eutschen Bundesbahn, ])r. H~I~nICH 
WITTGE~S, Frankfurt a. M., redigiert worden, er beginnt mit einer eingehenden ])arstellung der 
Arbeitspsychologle, die aus der Feder der Psychologen Dr. HERBERT HE~TSC~EL, Salzburg- 
Henndorf und ])r. ALFnE]) EI~n, Salzburg, stammt. Eignungspsychologische Untersuchungen 
fanden in ausgedehntem Mal]e in Deutschland kurz vor und w~hrend des Krieges, insbesondere 
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fiir die Wehrmacht statt. Es handelte sich um Graphologie und ausdruckspsychologische Per- 
sSnlichkeitsdeutung, bei der die subjektiven Eindrficke und pers6nliehe Erfahrungen der Psycho- 
logen eine wesentliehe Rolle spielten. Die inzwischen in Amerika entwickelte strukturpsycho- 
logische VerhMtensprognose kam in Deutschland erst nach dem Kriege anti Verff. schildern die 
ffir die arbeitspsyehologische Untersuchung brauehbaren Tests (Intelligenz, Aufmerksamkeit 
Konzentration, PersSnliehkeitsdiagnose usw.) unter Anfiihrung der Literatur. Es fehlt nicht an 
Versuchen, s~mtliche Charaktere in Typen einzuordnen, und zwar sind - -  wie man erfs - -  
fiber 300 Typen entwickelt worden, z.B., um einige zu nennen: der sensibel Ausgeglichene (122), 
der strebend Unruhige (132), der schwiichlich Verfestigte (113), der schwunglos Ungerichtete 
(211) usw. Auch die Typen der Vorgesetzten und die Eignung fiir den Dienst als Vorgesetzter 
werden besprochen, unterschieden werden der Patriarch, der autorit~ire Chef und der Vorgesetzte, 
der seine Fiihrung als Funktion betrachtet. Die Notwendigkeit yon Fortbfldungskursen ffir die 
Betriebsteflnehmer wird betont, doch muB man die richtige Form finden. Von Vortr~gen wird 
allgemein abgeraten; sie erfordern eine zu ]ange geistige Konzentration. Eine giinstige Form ist 
das l~undgespriich, als Konferenz eingekleidet. Auch wiihrend der Betriebsarbeit kann man 
Gruppen yon Arbeitern zu persSnlich gehaltenen GesprEchen zusammenfassen und ihre Mei- 
nungen entgegennehmen. Der Abschnitt Arbeitssoziologie ist yon dem Soziologen an der PEd- 
agogischen Akademie in Essen, Prof. Dr. HA~S WI~K~A~ verfaBt worden. Herausgegriffen 
sei, dab die Monotonie der Arbeit ein schwer zu behebender Mangel ist, sie kann zu psychischen 
und organisehen SehEdigungen fiihren, sofern es nicht m6glich ist, dab die Art der Arbeit hier 
and da gewechselt oder eine andersartige Abwechslung eingesehaltet wfl'd. Der Abschnitt 
Arbeitspgdagogik stammt aus der Feder des Betriebspi~dagogen der Deutsehen Bundesbahn in 
)liinehen, Dipl.-Ing. JvT.IVS PO~VERLEI~. Er geht niiher auf die Frage des Betriebsunterrichtes 
ein. Wert gelegt wird auf einen behaglichen Unterriehtsraum. Die Ausbilder mfissen p~idago- 
gisches Geschiek haben; ein guter Fachmann, so heiBt es, ist noch lange nicht berufen, guten 
Nachwuchs heranzubilden. In den Abschnitten Allgemeine Beru/skunde (Oberregierungsrat 
Dr. F~ITZ MOLLE) und Spezielle medizinische Beru/skunde (Dr. WI~rTGE~S) erflihrt der Leser, 
welehe Anforderungen an die einzelnen Berufsgruppen gestellt werden miissen. Es gibt praktische 
J~rzte, die hierin aus ihrer Erfahrung heraus vieles wissen, besonders dann, wenn sie in eincm 
Industriebezirk ts sind. Unter die Manager fallen nach Meinung des Verf. Direktoren, Ge- 
sch~iftsleiter und ts Betriebsinhaber; sie haben meist besondere Vollmachten und miissen 
wichtige und verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Schiidigend wirken bei dieser Tiitig- 
keit stEndige Autofahrten, endlose Sitzungen, stiindige Nicotin- und Alkoholversuehung, Test- 
essen und Friihstficks yon sinnloser Aufwendigkeit. Im Rahmen des Abschnittes Rehabilitation, 
verfal~t yore Leiter des Instituts fiir Arbeitsmedizin in Helsinki, Professor Dr. LEo No~o, wird 
besonders auf die Notwendigkeit hingewiesen, sieh um Hirngesch~digte zu kiimmern und darauf 
zu achten, dal~ sie im Arbeitseinsatz kSrperlich und geistig nicht fiberlastet werden. Weiterhin 
besprochen wird die Rehabilitation der Amputierten, der Sehbehinderten, der HSrgeschEdigten 
nsw. einschlieBlich ihrer Umsehulung. Instrumente und andere Vorrichtungen, die geeignet sind, 
KSrpergeschiidigte in hSherem MaBe leistungsf~hig zu machen, werden im Abschnitt Arbeits- 
hil]en yon l~egierungsmedizinalrat Dr. LOTHAI~ GGTTBEI~G (Bundesinstitut fiir Arbeitssehutz in 
Koblenz) und Dr. Ing. WEa~E~ SC~ULZ in Wuppertal besehrieben. Beziiglich der Leibesi~bungen 
als Ausgleich und als Mittel der Krankheitsvorbeugung gibt Diplom-Turn- und Sportlehrer 
HA~s WESTPJtAL in Hamburg-Osdorf I~atschl~ge mit zahlreiehen Abbildungen. Der Chefarzt 
des ZentrMverbandes schwedischer Arbeitgeber, Professor Dr. med. SVE~ Fo~ss~A~-Stockholm 
antersucht statistisch die Ursachen der Abwesenheit vom Betriebe. Eklatant ist die Hgufigkeit 
des unerlaubten Fernbleibens alleinstehender ~r am Samstag, wghrend dies bei Miinnern 
mit Famflie viel seltener ist. Arbeiterinnen mit Familie haben die begreifliche Neigung, sieh am 
Samstag hiiufig beurlauben zu ]assert. Zahlreiche weitere Tabellen und Kurven zeigen die Ab- 
hs der Abwesenheit yon Krankheiten, vonder  Gew~hrung oder der Ablehnung eines 
Krankengeldes usw. Die H~ufigkeit der in Betracht kommenden Krankheiten wird aufgesehliisselt. 
Auch dieser Band bietet ffir den Arzt jeder Fachrichtung vielerleiAnregung, speziell den Ge- 
riehtsmediziner wird die Darstellung yon Eignungsuntersuchungen ira Betriebe interessieren, weft 
hier eine nahe Verbindung zur Verkehrsmedizin besteht. B. lV~UELLEt~ (Heidelberg) 
E .  Lederer: Die neue (Sechste) Berufskrankhei ten-Verordnung.  Miinch. reed. Wschr.  
103, 1722--1727 (1961). 

Mit der 6. Berufskrankheiten-Verordnung vom 28. 4. 1961 (BGBI I, 505), in Kraft seit 7.5. 
196I, wird die Liste der Berufskrankheiten (BKn) um sechs erweitert, die der Arzt kennen 
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mug, weil ffir ihn Anzeigepflieht besteht, wenn der Verdaeht auf eine BK begrfindet ist. Es 
handelt sieh um Erkrankungen dureh 1. Methanol: Die maximal zul~issige Arbeitsplatz-Kon- 
zentration (MAK) liegt bei 200 em3/m 3 Luft. Gef~hrdung tritt ein dutch pereutane Resorption 
und Inhalation, besonders bei Verwendung als teehnisehes L6sungsmittel im Spritzverfahren. 
Die (umstrittene) ehronisehe Vergiftung gnBert sieh in Sehleimhautreizung, Kopfsehmerz, 
Sehwindel u. a., aueh vorfibergehenden SehstSrungen und H6rsehgden. 2. Thallium: Die Zu- 
nahme berufsbedingter T1-Vergiftungen bei Gewinnung und Verarbeitung yon T1 war Anlag 
zur (l~ngst geforderten und erwarteten) Aufnahme in die Liste. Die MAK betrggt ffir die 15sliehen 
Tl-I-Verbindungen 0,15 mg/m 3. (Den Ausffihrungen des Verf. fiber TI-Speieherung vornehmlieh 
in Haaren und Haut und fiber die meist sehon dutch den praktisehen Arzt erfolgende Stellung 
der zntreffenden Diagnose kann nieht zugestimmt werden; Ref.) 3. Vanadium: Toxiseh ist be- 
sonders das V-Pentoxyd (MAK = 0,5 mg/m 3 ftir V2Os-Staub und 0,1 mg/m a ffir V2Os-D~mpfe), 
das bei der Aufbereitung der Erze mit dem Staub aufgenommen wird. Als eharakteristisehes 
Diagnostikum gilt grfinsehwgrzliehe Verfgrbung der Ziihne. 4. Lungenfibrose dureh Metall- 
st~ube: In der keramisehen HartmetMlherstellung beobaehtet man Lungensehgdigungen (,,Hart- 
metall-Lungen"), die am ehesten einer Aluminiumlunge gleiehen, pathogenetiseh aber noeh unklar 
sind. Seh~digendes Agens sind Legiernngen aus Co, Cr, W, Fe, aueh Mn, Si, Ni, Mo, V, Ti, Ta 
einerseits und Gut- bzw. Sinterkarbide aus W, Mo, Ti, Ta, Co, Ni und Fe andererseits. 5. Augen- 
zittern der Bergleute : Die Erkrankung wird sehon seit geraumer Zeit in anderen Industriestaaten, 
aueh dem Saarland, als BK anerkannt. 6. Bronehialasthma, ,,das zur Aufgabe der berufliehen 
Beseh~Lftigung oder jeder Erwerbsarbeit gezwungen hat": Dazu gehSren a) das primgr allergisehe, 
b) das primgr ehemiseh-irritative und e) das primer physikaliseh-irritative Berufsasthma (GI~o~E- 
~EYER). Die allergisehe Form lggt sieh dureh HauL- und Sehleimhautteste diagnostizieren; fiir 
die Beurteflung der anderen gelten die (noeh liiekenhaften) Erfahrnngen. Eine Beseln'gnkung 
auf diejenigen F~lle, die zur Aufgabe der Erwerbsarbeit fiihren, war zur Vermeidung einer ufer- 
losen Ausweitung yon Krankheitsmeldungen erforderlieh. - -  Auger den seehs Neuaufnahmen 
enthglt die Verordnung Erweiterungen: Als Erkrankungen dureh Fluor(verbindungen) gelten 
jetzt aueh Allgemeinerkrankungen, nieht nur die yon Knoehen, Gelenken und Bgndern. In die 
BKn dureh Halogenkohlenwasserstoffe sind die dureh halogenierte Alkyl-, Aryl oder Alkyl- 
aryloxyde oder -sulfide (z. ]3. Lost) eingesehlossen. Seh~Ldigungen der Zghne werden auger dureh 
Mineral- aneh dureh organisehe S~uren anerkannt; darunter fallen soger die Zahnseh~den der 
Zuekerbgeker. Selllieglieh sind entseh~digungspfliehtig geworden ehronisehe Krankheiten der 
(gelenkfernen) Sehleimbeutel und L~rmsehwerhSrigkeit, ohne dab der Grad des Angrenzens an 
Taubheit erreieht sein mug. Bezfiglieh der Silikose wurde die Bezeiehnung ,,Staublungener- 
krankung ~176 dureh ,, Quarzstaublungenerkrankung" ersetzt, um zu vermeiden, dab Seh~digungen 
dureh nieht-kiesels~Lurehaltige Stiiube angezeigt werden. Es ist zu erwaI*en, dab die fortsehrei- 
tende teehnisehe Entwieklung sehon bald weitere Erggnzungen erforderlieh maeht. 

RAI~sem~ (Heidelberg) 

M. Por t ig l ia t t i  Barbos e G. Bruno:  La valutazione del danno per gravi lesione trau- 
matiehe del legato. (Die Wer tung  des Sehadens naeh sehweren Leberverletzungen.)  
l is t .  IVied. Leg. e Assieuraz., Univ. ,  Torino.J Minerva med.-leg. (Torino) 81 251 260 
(1961). 

Verf. beriehtet fiber 5 F~lle, in denen naeh einem stumpfen Bauehtrauma Leberverletzungen 
vorlagen, die aueh kliniseh fagbare Ver~nderungen der Leberteste hinterlieBen. Naeh eingehender 
Wfirdigung der Literatur und nnter Abgrenzung etwaiger Aggravationen, stellt Verf. heraus, 
dab in entsprechenden F~llen erhebliehe dauernde Minderungen der Erwerbsf~higkeit zu ver- 
zeiehnen seien. Dabei mfisse jedoeh die Narbenleber gegen eine Cirrhose abgegrenzt werden. 
In solehen F~llen mfisse der Beurteilung dureh den ,,klinisehen Gutaehter" der Vorzug gegeben 
werden. GR~I~ER (Duisburg) 

S. F iandaea:  Nuovi eriteri per la valntazione prognostieoassieurativa dei diabetiei. 
(Neue Kr i te r ien  bei der Wer tung  der Krankhei tsprognose  der Diabetiker  fiir Ver- 
sieherungsgesellsehaften.) l is t .  Med. Leg. e Assieuraz., Univ. ,  Torino.] Minerva reed.- 
leg. (Torino) 81 ,260- -263  (1961). 

Verf. gibt eine Aufstellung der statistisehen Lebensaussiehten der Diabetiker in der verschie- 
denen Altersgruppen. An Hand entspreehender Unterlagen wird gezeigt, dab die Lebensaus- 
siehten der Diabetiker unter der modernen Therapie in allen Altersklassen betr~ehtlieh gestiegen 
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ist, so dab die unkritische Anwendung der heute noch bei den Versicherungsgesellschaften in 
Gebraueh befindl/ehen Tabellen zu einer falsehen Einsch~tzung des Versicherungsrisikos seitens 
der Gesellschaften ftihre. Gm~IN~R (Duisburg) 

Wa l t e r  Neugebauer: Zur  Frage des besonderen Berufsbetroffenseins It irnverletzter.  
[Lundesversorg.-Amt, Westfalen,  Mfinster.] Kriegsopferversorgung 9, 145--148 
(1960). 

Eingangs weist Verf. darauf hin, dab die Beurteilung yon Pers5nliehkeit und Wesensver~nde- 
rungen infolge einer ttirnverletzung im Hinbliek auf den Beruf, das sogenannte Berufsbetroffen- 
sein, yore gutachtenden Arzt nur sehr sehwer zu beantworten ist, nieht zuletzt deshalb, weft er 
hiiufig keinen geniigenden Einblick in die berufliche T~tigkeit haben kann. Arztlieh kSnne man 
nur die Versehrtheit des Patienten effassen und den Grad derselben naeh den Richtlinien in 
etwa bewerten. Doch sei der ~rztlich festgestellte Versehrtheitsgrad nicht die alleinige Grundlage 
ffir die Bildung der Gesamtminderung der Erwerbsfiihigkeit, die, unter Wfirdigung nicht ~rztlieh 
fal~barer Teflfaktoren, darunter auch dem besonderen Betroffensein im Beruf, yon der recht- 
spreehenden Instanz festzusetzen sei. Wolle der Arzt den dennoch h~ufig an ihn gestellten Fragen 
beziiglich des Berufsbetroffenseins naehkommen, so dfirie er siehnieht allein auf den neurologisehen 
Befund stiitzen, sondern mfisse eine PersSnlichkeitsdiagnos~ik treiben, sonst k~me es nut allzu 
h~ufig zu einer Unterbewertung der ttirnverletzten, die dann ihrerseits zum Widerspruch und 
zur Klage bei den Sozialgerichten ifihre. Wfirde aber yon vornherein ein hirnpathologischer 
und psyeho-pathologiseher Befund erhoben, dann k~me man meist, aueh ohne auf das Berufs- 
be?~roffensein ~rztlieh unmittelbar eingehen zu mfissen, zu einem Versehrtheitsgrad, der" als 
Grundlage fiir eine angemessene, den Kl~ger meist befriedigende MdE dienen kSnne. Im ein- 
zelnen sehildert dann der Verf. seine Effahrungen, die er anf diesem Gebiete sammeln konnte. 
Er weist dar~uf bin, dal~ eine ausffihrliehe Anamnese, erg~nzt durch eine Sozialanamnese und 
objektive Fremdanamnese genfigenden Einbliek gewi~hre. Au~ Grund seiner eigenen wie aueh der 
Erfahrungen anderer Autoren stehe lest, dal~ der Hirnverletzte bestrebt sei, in seinem alten oder 
~hnlichen Beruf zu verbleiben. An Hand statistiseher Zahlen wird dies beleg~. Dabei sind die 
Hirnverletzten naeh Berufen aufgesehlfisselt. Im weiteren Verlauf seiner Ausfiihrungen beant- 
wortet der Veff. allerdings die Frage, ob es brauehbare und exakte Methoden g~be, die seelische 
wie die k6rperliche Belastung eines Mensehen durch die Berufsarbeit zu prfifen, mit einem ein- 
deutigen ,,nein". Hierzu Stellung zu nehmen, sei aueh nicht ~rztliche Aufgabe. ~aehe sich der 
Gutachter aber zum Prinzip, fiber die neurologischen Ausfallserscheinungen hinaus die gesamte 
hirntraumatiseh bedingte PersSnliehkeitsver~nderung iestzustellen, dann werde er zu einem dem 
Zustandsbild entspreehenden Versehrtheitsgrad gelangen, der auch den Besch~digten beffiedige 
und damit die eigentlich nieht~rztliche Frage gegenstandslos maehe. Im fibrigen gingen neuere 
Vorsehl~ge dahin, bei besonderem Betroffensein im Beruf einen Berufssehadensausgleieh, ge- 
staffelt naeh der H6he des Einkommensverlustes, zu schaffen, so dal~ dann ohnehin an den Arz ~, 
derartige Fragen nieht herantreten wfirden. GV~]~EL (Kaiserslautern) 

W. Laves: E in  neues Yerfahren zur Bes t immung der PulsweUengeschwindigkeit und 
seine Anwendung in  der versicherungsmedizinisehen Kreislaufdiagnostik. [24. Tagg 
Dtsch. Ges. ffir Unfallheilk.,  Versicher.-Versorg.-, u. Verkehrsmed.,  Lindau,  30. V. 
bis 1. VI. 1960.] t te f te  Unfallheilk.  H. 66, 257--269 (1961). 

Alle Mel~verfahren der Pulswellen-Gesehwindigkeit (PWG) beruhen auf der Messung der yon 
der Pulswelle durchlaufenen Gefli!~streeke und der Laufzeit der Pulswelle (gemessen vom Beginn 
des sog. ,,zentralen Pulses"). Dureh Division beider GrSl~en erhi~lt man die PWG. Zur Ermitt- 
lung der arteriellen Gef~s~recke wnrde bisher bestimmt: a) Dist~nz yon der Abnahmestells der 
A. earotis oder A. subelavia (als zentraler Puls) bis zur incisura sterni und b) Distanz der Luftlinie 
yon der Incisura sterni fiber den Nabel bis znr peripheren Abnahmestelle an der A. femoralis. 
Strecke ~ wird yon b abgezogen und so]l die L~nge der arteriellen Gd~l~strecke ergeben. Dieses 
Verfahren kann nieh~ angewendet werden, wenn man PWG der linken mit der rechten KSrper- 
hS, lfte vergleiehen will. Die Distanzmessungen sind gegenfiber der anatomisehen (wahren) 
Distanz um mindestens 20 % zu kurz, die gemessenen PWG-Werte daher zu niedrig (in der Arbeit 
steh~: zuhoeh. D.Ref.). Anl tandvondirekten  Gef~l~messungen an der Leiehewurdengenauere 
Beziehungen hergestellt zwisehen oberfl~ehlichen Mal~en und wahren Gef~l~]~ngen. Die arterielle 
Distanz yon der Kuppe des linken Ventrikels bis zur Pulsstelle der A. rad. wurde zu folgenden 
Aul~enmal~en in Beziehung gesetzt: L~nge des Brustbeins zuziiglich der EntIernung yore Jugulum 
bis zur Pulstaststelle der A. tad. Es erg~b sich, dal~ die Aul~enmal~e etw~ 4% l~nger waren 
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als die Ergebnisse der direkten Gefal~messung mittets Sonde. Es ergab sieh bei Kontrollmessungen 
welter, dal~ die mit den alten Methoden gewonnenen Dist~nzen bis zu 25 % ungenau waren (und 
zw~r zu klein). !~aeh einer ~bersicht fiber die vorhandenen Gerate zur Laufzeitbestimmung 
der Pulswelle wird ein selbst entwickeltes Gerat beschrieben. Einze]heiten s. Text. Die Zeit- 
zghlung der Appur~tur beginnt bei Beginn des ersten Herztones, der mit einem geeigneten 
Sehallaufnehmer aufgenommen wird. Die Zeitzahhng endet nach einem Impuls, der fiber einen 
Infratonabnehmer an der Peripherie dureh die ankommende Pulswe]le erzeugt wird. Die Einzel- 
heiten der Mel~methodik werden beschrieben. Da das Gcrat einfach zu bedienen ist, k6nnen in 
kurzer Zeit viele Messungen der PWG gemacht werden. Die wichtigsten Ergebnisse werden kurz 
dargestellt, vor allem, welche Schlfissc bei Asymmetrien der PWG zwisehen oberer und unterer 
K5rperhalfte sowie zwisehen links und rechts gezogen werden kSnnen. W[ihrend bei sehwerer 
Gefal~sklerose die l~Sntgenuntersuehung das Verfahren der Wahl darstellt, deckt die Messung der 
PWG ger~de beginnende degenerative Gefal~prozesse auf, wenn nur die Methode der PWG- 
Bestimmung geniigend gen~u ist. SE~IE~ (Bonn) 

F. Zuleger: Friihinvalidit[it vom Standpunkt  der Pensionsversicherungsanstal t  der 
Arbeiter. Wien.  reed. Wschr. 111, 808--812 (1961). 

Francesco Carriero: I1 8anno estetieo helle assicurazioni private centre gli infor tuni .  
l is t .  Med. Leg. e Assicuraz., Univ. ,  Bari.] Riv.  Med. leg. Legislaz. sanit .  3, 193--202 
(1961). 

M. van  Camelbeke: La jeunesse et le travail.  ( Jugend u n d  Arbeit.) Rev.  Prat .  (Paris) 
11, Suppl., I I I - - V I  (1961). 

Die Arbeit befal~t sieh mit den M5glichkeiten, Jugendliehen eine geeignete und ihnen zu- 
sagende Arbeit zu verschaffen, mit der Berufsausbfldung und -fSrderung Jugendlicher, mit dem 
Sehutz jugendlicher Arbeiter gegen wirtschaftliche Ausbeutung und mit dem Schutz Jugendlicher 
in der Arbeitsordnung. Sic stfitzt sieh auf die Arbeiten und Untersuchungen der Internationalen 
Arbeitsorganisation und hebt eingangs die besondere Bedeutung der Tatsache hervor, daB, ins- 
besondere in den au~ereuropaischen Erdteilen, die Zahl der als Arbeitskrafte heranwaehsenden 
Kinder sich in den n~ehsten 10 Jahren urn etwa 200 Millionen vermehr~; ein grol3er Prozentsatz 
der Arbeiter sind bereits heute Jugendliehe, ebenso aber trifft die Arbeits|osigkeit, wenn sis in 
einem Lande herrseht, zu einem groBen Tell diese Jugendlichen. Der Arbeitsvermittlung und 
einer zweckmal~igen, wirkungsvollen Berufsausbildung nnd BerufsfSrderung mull deshalb be- 
sondere Beaehtung geschenkt werden, llr sind insbesondere in den wirtsehaftlich unter- 
entwiekelten Landern festzustellen, iYotwendig ist der Sehutz yon Kindern und Jugendliehen 
gegen Ausbeutung und zu frfihe Einsehaltung in den Arbeitslorozel~. Kinderarbeit ist in vielen 
Landern dureh Gesetz oder sogar dureh die Verfassung verboten, wobei die untere Grenze zwisehen 
12 und 16 Jahren schwankt. Die internationalen Grundsatze ffir die Festsetzung eines Mindest- 
alters ffir Kinderarbeit sind hinsiehtlieh der industriellen Arbeit yon 43, ~iir sonstige Arbeit 
aber nut yon neun L~indern als bindend anerkannt worden, w~ihrend ffir landwirtschaftliche 
Arbeit ein ~indestalter sieh fiberhaupt nicht vereinbaren licit. Es bestehen aueh Bedenken, ob 
in unterentwickelten Landern, deren Schulwesen nicht geregelt ist, das Verbot der Kinder~rbeit 
wirklich wfinsehenswert ist. Der Internationalen Arbeitsorganisation stehen hier noch schwierige 
Aufgaben zur LSsung bevor. Der Schutz junger Arbeiter dureh die Arbeitsordnung bezieht sich 
insbesondere auf l%uhe- und Freizeiten, Gesnndheitsschutz, MSglichkeit der beruflichen Fort- 
bildung, Urtanb. Die Arbei~szeitbestimmungen sind noch recht unterschiedlich nnd dureh die 
Notwendigkeiten in den einzelnen Landern bestimmt; vielfach richten sich die Vorschriften 
abgestuft naeh dem Alter der Kinder. Das Verbot der Nachtarbeit ffir Jugendliehe und Kinder 
ist in der Mehrzahl der Lander erreieht worden, mindestens ist die Nachtarbeit der Lange naeh 
eingesc.hrankt. Der Gesundheitssehutz l~iI~t noch vielfaeh zu wiinschen fibrig; regelma~ige arzt- 
liche Uberwach~ng arbeitender Jugendlicher oder arztliche Untersuchung vor Arbeitsaufnahme 
ist selbst in hoehentwickelten L~indern noch selten. Das deutsche Jugendarbeitssehutzgesetz 
diirfte bier beispielgebend sein. Bisher haben sich nur verh~ltnismaBig wenige Lander den 
internationa]en Vereinbarungen fiber den Gesundheitssehutz jugendlicher Arbeiter angesehlossen. 
Die M5glichkeiten einer Berufsfortbildung sind gerade in den Landern, in denen sic wegen der 
mangelhaften Sehulverhaltnisse am dringlichsten waren, noch schr im Argen; nur verhaltnismaI~ig 
wenige Lander haben eine Berufsfortbildung wahrend der Arbeitszeit und bei Lohniortzahlung 
eingeffihrt. Urlaub und Erholung sind besonders dringliche Forderungen des Jugendschutzes. 
Eine Reihe yon Landern gewahren den Jugendlichen einen langeren Urlaub als Erwachsenen, 
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w~hrend es in vielen anderen L/~ndern noeh an entspreehenden Urlaubsbestimmungen mangelt. 
Freizeitgestaltung und Erholung sind in manehen L~ndern staatlieh oder gewerksehaftlieh oder 
auf Ehnliehem Wege geregelt; aueh bier liegen die Sehwierigkeiten vor allem bei den unter- 
entwickelten LEndern. Ko~nAD H_~lVDEL (Karlsruhe) 
S. Fati e L. Aloia: I1 comportamento della ceruplasmina e del rame serico nella 
silicosi pohnonare ed in altre malattie dell'apparato respiratorio. [Ist. di l~ed. del 
Lay., Univ., Napoli.] Folia reed. (Napoli) 44, 731--751 (1961). 
R. Mol~ e. M. Ferrari: Comportamento di alcune attivit~ enzimatiehe nella silicosi 
nmana. [Centro Studi d. Mal. Profess., Patron. d. I.I~.A.I.L., Ist. di Med. d. Lay., 
Univ., Napoli.] Folia reed. (Napoli) 44, 546--552 (1961). 
It.  Otto nnd H. Klett: Die hiiufigsten tSdlichen Komplikationen dcr schweren Por- 
zellanstanblungenerkranknng nnter besonderer Beriicksichtignng der chronisehen 
Bronchitis. [Path. Inst., Univ., Erlangen.] Klin. Wschr. 39, 1174--1182 (1961). 
Romeo Pozzato: A proposito del regolamento di attuazione della legge istitntiva 
dell'assicuriazione contro la silicosi e l'asbestosi, list. Med. Leg. e Assicuraz., Univ., 
Milano.] Riv. 1Ked. leg. Legislaz. sanit 3, 185--192 (1961). 
G. Mentesana e lV[. Amodei: Rilievi e considerazioni patogenetishe sulla tuberculosi 
polmonare nei solfatai. [Ist. di 1Ked. del Lay., Univ., Palermo.] Folia reed. (Napoli) 
44, 721--730 (1961). 
Angelo Nunziante Cesaro: La patologia dei solfatari. Studio medieo-sociale, list. di 
Med. d. Lavoro, Univ., Messina.] Difesa soc. 40, 72--89 (1961). 
H. Hoffmann: Die Begutachtung des Asthma bronehiale unter Berficksichtigung des 
geltenden Rechts. ]Med. Univ.-Klin., Bonn-Venusberg.] Med. Sachverst~ndige 57, 
217--232 (1961). 
Dieter Werner Unseld: Die Infektion mit Echinoeocens alveolaris als Berufskrankheit. 
[Med. Klin. St/idt. Krankenanst.i  Ulm a. d. Donau.] Med. Welt 1961, 2103--2106. 
J. Adam: Ergebnisse einer statistischen Analyse der Arbeitsunfiihigkeit auf Grund yon 
Grippe und Erk~iltungskrankheitenin 17 Betrieben der Deutsehen Demokratischen 
Republik. [Hyg.-Inst., Univ., Halle-Wittenberg.] Z./~rztl. Fortbild. 55, 1001--1010 
(1961). 
P. Maranzana e L. Tronzano: La morbilit~ professionale nella provineia di Torino nel 
periodo 1953--1960. list. Meal. Leg. e Assicuraz, Univ., Torino.] Minerva med.-leg. 
(Torino) 81,263--266 (1961). 
Th. tIettinger: Die Leistungsfiihigkeit des Menschen und deren Messung. Mfineh. reed. 
Wschr. 103, 1860--1864 (1961). 
C. J. Cornwall and P. A. B. Raffle: Sickness absence of women bus conductors in 
London Transport (1953--1957). (Eine Betrachtung fiber die H~ufigkeit der dureh 
Krankheit  bedingten Abwesenheit yon Busschaffnerinnen im Londoner Transport- 
wesen.) Brit. J. industr. Med. 18, 197--212 (1961). 

Die HEufigkeit des krankheitsbedingten Fehlens der Sehaffnerinnen war bei den verhei- 
rateten Frauen grSBer als bei den nicht verheirateten. Die Ursache wird in den sozialen Gegeben- 
heiten gesehen. PET]~SO]t~ (Mainz) 
U. Lampert: Lebensalter und Unfallanfiilligkeit. Beobaehtungen in einem chemischen 
GroBbetrieb. Zbl. Arbeitsmed. 11, 185--188 (1961). 

Verf. berichtet fiber die ttEufigkeit yon ArbeitsunfEllen und WegeunfEllen in den einzelnen 
Altersklassen, wobei er die prozentuale Unfallbetefligung der versehiedenen Jahrg~inge mit 
dem jeweiligen Anteil an der gesamten Belegschaft vergleicht. Die Ergebnisse sind fiir die Jahre 
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1957--1960 in Kurvenform dargestellt und lassen analog zu in- und ausl~indisehen Verkehrs- 
unfallstatistiken erkennen, dub die jfingeren Jahrg~nge offenbar eine erh6hte Unfalldisposition 
aufweisen. Auffgllig ist eine sehr hohe Beteiligung ~ilterer Frauen an Wegeunfs - -  I)a die 
absoluten Zahlen nieht angegeben sind und die Jahreskurven zumindest im Bereieh der mitt- 
leren Altersklassen Differenzen aufweisen, mul3 mit der MSgliehkeit einer ziemlieh weiten Zu- 
fallsstreuung gereehnet werden, zumal die Unfs in einem ehemisehen Groftbetrieb auBer- 
ordentlieh vielgestaltig und deshalb nieht immer vergleiehbar sein dfirften. 

LIrFIr (Frankfurt a. M.) 

t I .  Schumacher: Elektrische Sicherheitseinrichtungen zum Schutz gegen Gasver- 
gittungen. [Sicherheits-Abt.  d. Kalle  AG., Wiesbaden-Biebrich.]  Zbl. Arbei tsmed.  
11 ,264 - -266  (1961). 

]3. W. McGuinness and  E. L. Harris:  , ,Monday Head":  an interesting occupational 
disorder. (Der , ,Montagskopfschmerz",  einc in teressante  Berufserkrankung.)  Brit .  
med.  J .  1961 II,  745--747. 

Eine Nebenwirkung der zur Behandlung der Angina pectoris verwandten organischen Nitro- 
verbindungen ist der Kopfschmerz. Auch Personen, die in der Industrie oder beim Milit~r der 
Einwirkung nitroglyeerinhaltiger Sprengstoffe ausgesetzt sind, klagen nicht selten fiber Kopf- 
sehmerzen. Verff. berichten fiber Nitrat-Kopfschmerzen, die bei drei Chemikern auftraten, die 
in der pharmazeutischen Industrie mit der Herstellung des coronarerweiternden Isosorbiddini- 
trates besch~iftigt waren. Es wird auf Grund eigener Beobachtungen und der Mitteilungen des 
Schrifttums ein anhal~ender, pulsierender Kopfschmerz besctn'ieben, der in sehweren Fiillen mit 
Kopfdruck, Herzklopfen, Appetitlosigkeit, Obelkeit, Schwiichegeffihl, 0hrenklingen, Verwirrt- 
heitszustgnden, gelegentlich auch Sehst6rungen einhergeht. Es ist auch fiber t6dliche Vergif- 
tungen berichtet worden. Zu chronischen Schgden kommt es selten. In vielen Fgllen tritt Ge- 
wShnung ein. LAw berichtete, daft Arbeiter, die lange Jahre mit Nitraten Umgang hatten, 
ffir die Arbeitspause des Wochenendes etwas yon der Snbstanz hinter ihr Hutband verbrachten, 
um der Mil3empfindung der Entziehung zu entgehen. Andere, bei denen keine Gew6hnung 
eintrat, blieben fiber das Wochenende beschwerdefrei. Die Kopfschmerzen stellten sich dann 
montags, bei erneutem Umgang mit den Nitroverbindungen wieder ein. Dies ffihrte zur Bezeich- 
hung ,,SIonday Head". Die pharmakologische Wirkung organischer Ni~roverbindungen besteht 
in einer Vasodilatation mit der Folge einer Erh6hung des intrakraniellen I)ruckes. I)er Eintritt 
des Oiites in den K6rper erfolgt entweder durch Inhalation oder percu~an. I)urch die gleich- 
zeitige Einnahme yon Alkohol scheint eine Potenzierung der Giftwirkung einzutreten. Die Ver- 
ringerung der Exposition der Besch~ftigten hat durch Maftnahmen der betrieblichen Hygiene 
zu erfolgen: Schutzkleidung, Be- und Entlfiftung des Arbeitsplatzes, Organisation des Produk- 
tionsprozesses derart, daft die Arbeiter nur wenig mit der Substanz in Berfihrung kommen. 

H. LEITHOFF (Freiburg i. ]~r.) 

I-I. Th. Ho tmann :  Zur Frage der Gesundheitsgefiihrdung durch moderne Ifunststoife 
und ihre Liisungsmittel. [Gewerbehyg.-Pharmakol.  Ins t . ,  Badische Anil in-  u. Soda- 
fabr. A.G., Ludwigshafen a. Rheim]  Zbl. Arbei tsmed.  11, 240--247 (1961). 

Nach den Schlul3folgerungen des Verf. bietet der Umgang mit modernen Kunststoffen keine 
besonderen toxikologischen Probleme. Lediglich bei der Herstellung und Verarbeitung yon 
Kunststoffen und beim Umgang mit ihren L6sungsmitteln wie I)erivate des Athylenglykols, 
I)ioxan, Tetrahydrofuran und I)imethylformamid k6nnen mitunter Gesundheitsschiidigungen 
beobachtet werden. I)iese sind jedoch dutch entsprechende Schutzmaftnahmen vermeidbar. 
Eine systematische ~oxikologische Prfifung kann nur im Tierversuch, fiber dessen Problematik 
sich Verf. bewuftt ist, erfolgen. Entscheidend ffir die toxikologische Beurteilung sind letzten 
Endes doch die praktischen Erfahrungen beim Mensehen. E. BV~GEn (Heidelberg) 

Kar l  Grosskopf: Die Bedeutung der Priifriihrchenmethode im Rahmen der werks- 
iirztlichen T~itigkeit. Zbl. Arbei tsmed.  11, 157--163 (1961). 

In den l~esolutionen des Prager Symposions fiber die maximale Arbeitsplatzkonzentra~ion 
werden Meftverfaha'en mit einer Genauigkei~ yon 20 % bei diesen Konzentrationen gefordert. 
Verf. untersucht, ob Prfifr6hrchen dieser Anforderung genfigen. Die VolumenmeBeinrichtung 
yon I)riiger, eine Balgpumpe, ist mit einem Fehler yon etwa ~ 5 % behaftet. Die Fehler yon 
Abgleichr6hrchen, bei denen der Farbton im Testr6hrchen mit einem Standard vergliehen wird, 
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sind schon wegen der subjektiven Beurteilung gr51~er. Bet der Messung sehr geringer Konzen- 
trationen ist jedoeh die Anwendung eines Skalenr6hrehens nicht immer mSglich. Dieses Skalen- 
r5hrehen, wie z.B. da.s AtemalkoholrShrchen, ha.ben eine rela.tive Standa.rdaabweichung yon 
weniger aals 10%. Auf die Probleme der Eichung und Lagerung - -  die RShrchen sollen etw~ 
2 Jahre ohne VergrSl~erung des Fehlers gelagert werden kSnnen - -  wird eingegangen. Die 
Spezifit~t der RShrchen ist teilweise nut fiir Stoffgruppen gegeben. Dutch Vorschaalten yon 
Adsorptionsr6hrchen oder ~aachschaalten spezifiseher 1)rfifrShrchen l~l~t sich die Spezifitiit 
erhShen. So kann na.ch 1)aassieren eines AlkoholrShrchens der a.us Methanol entstaandene Form- 
aldehyd in einem Forma.ldehydrShrehen spezifiseh naachgewiesen werden. Bet den speziellen 
Anwendungen wird ein interessaantes Verfahren zur CO-Bestimmung in der Atem]uft geschildert. 
Dies beruht daaraauf, da.l~ die in dem Beutel a.usgea.tmete Luft mehrfa.ch zuriickge~tmet wird. 
Maan erh~lt dabei Werte, die sicher im Gleichgewicht mit der CO-Konzentration im Blur stehen. 
Auch auf da.s Verfa.hren yon SAC~s zur Bestimmung des CO-Gehaaltes in Blur wird eingegangen. 
Aus ~essungen des C02-Gehaltes in der Ausaatemluft wurde ermittelt, da.~ in den Atembeutel 
etwaa 70% Alveolarluft geblaasen werden. Wegen der zur Verffigung stehenden Prfifr5hrchen 
muI~ auf da.s Origina.1 bzw. die Listen des Driigerwerkes verwiesen werden. G. H~ucK 

Psychiatrie und gerichtliche Psychologie 

Friedrich Stumpfl: Motiv und  Schuld. Eine psychiatrische Studie fiber den Handlungs .  
au~bau bet kr iminel lem Verhalten. Mit e inem Vorwort  yon  1%. LARGE. (Psychiatr ie 
u. Recht.  Hrsg. yon  W. v. BAEYE~, R. LARGE, H. LEFE~ENZ, F.  STUMPFL. H. 1.) 
Wien: F ranz  Deuticke 1961. VII ,  75 S. DM l l .50 .  

Die heute bet den Richtern verbreitete Unsicherheit fiber die anthropologischen Grundla.gen 
der Schuldf~higkeit ffihrt oft daazu, da.l~ im Straafprozel~ die Kompetenzen falseh verteilt sind 
und der medizinische Saachverst~ndige mit Verantwortung fiberbiirdet wird. DiGs hat unter 
anderen nach dem Vorwort yon Prof. 1%. LARGE den Anlaa~ zur Hera.usga.be der Sehriftenreihe 
,,1)sychiatrie und Reeht" gegeben, deren erstes Heft vorliegt. Die Arbeit STUMPFLS befaal~t sich 
mit Modifikaationen und StSrungsgraden des Wollens als Ma.l~stab der Schuldf~higkeit. Verf. 
kniipft hierbei an dig Wfllenspsychologie yon P. RICOEV~ und W. KELLE~ an. Bet der Entstehung 
der kriminellen Handlung wird aus dieser neueren Sieht dem Trieb Ms solchem keine so fiber- 
ragende Bedeutung wie frfiher beigemessen. Vielmehr mfinde der kriminelle Antrieb erst nach 
einer wfllentliehen Zustimmung der Ichinsta.nzen in die vollendete Tat. Verf. legt, a.uch unter 
Beriicksichtigung der Verh~iltnisse bet phasischen Psyehosen, Defektschizophrenien und psycho- 
pa.thischen Pers6nliehkeiten dar, da.B sich im Einzelfaall begrfindete Aussagen tiber Freiheitsgrade 
bzw. Gest6rtheiten der Willensbildung beim Vollzug krimineller Handlungen eraarbeiten laassen. 
Besonders wichtig ist dabei die Entstehungsgeschichte der Tat, die sich fiber einen l~ngeren Zeit- 
raum erstrecken kann, aber manchmal auch nur Sekunden dauert. An den Einzelheiten der 
,,Vorsetzung" der Tat l~l~t sich naeh Auffaassung des Verf. die Anteilnaahme der Ichinstanzen 
am besten absch~tzen. Mit Nachdruck wird betont, da.l~ die Aufga.be des Sa.chverst~ndigen 
nieht in einer Wertung der Handlungen des T~iters bestehen kaann. Der Gutachter haat vielmehr 
dem Richter mittels psychia.triseh-klinischer, psychopa.thologiseher und verhaltensa.nalytiseher 
Untersuehungsmethoden Aufschlul3 daarfiber zu verschaaffen, ob der Motivaationsprozel~ und der 
Entschlul~ zur kriminellen I-Ia.ndlung in formaaler und verhaltensana]ytischer Sicht intakt waaren 
oder ob bier St6rungen naachweisbar sind. Im letzteren Fa.ll sind Art und Umfa.ng der GestSrtheit 
des Motivationsprozesses n~her daarzulegen. - -  In  dieser Studie werden zwar auch bisher iibliche 
Kriterien der Beurteilung der Zurechnungsf~higkeit heraangezogen, doch gewinnen die gel~ufigen 
Gesichtspunkte dureh die Einbeziehung neuer anthropologischer Aspekte a.n Klaarheit. Es ist 
bemerkenswert, daal~ Verf. dig MSglichkeit bejaaht, St6rungen der ,,Mikrostruktur des Wil]ens" 
auch im forensischen Einzelfaall objektivieren zu k6nnen. Es set ein Vorurtei] zu gla.uben, ,,eine 
wissensehaaftliehe Motiva.na.lyse ha.be mit )s mehr zu tun a.ls physiologische Chemie 
oder Kernphysik". - -  Wenn die Studie auch in erster Linie die Kl~rung prinzipieller Fraagen zum 
Thema. Motiv und Schuld anstrebt und nur wenige Beispiele aus der Gutaaehten-Praxis bringt, 
so bietet diese Schrift doch dem medizinischen Sa.chverst~ndigen ebenso wie dem stra.frechtlich 
t~tigen Juristen ffir die Praxis wichtige Einsichten und Am'egungen. BscHo~ (Berlin) 

Jos@ S~nchez-Garcia: E1 psicologo incompetente como desorientador de la justicia. 
t%ev. Med. leg. Colomb. 15, Nr. 85--86,  183--198 (1960). 


