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W e i m a n n :  Todesfii l le bei autoerotischer Bet~itigung mit Plastikbeutel. Arch .  
K r i m i n o l .  129, 1 6 - - 2 2  (1962). 

Zu den zahlreichen bei autoerotischen Bet~tigungen verwendeten Mittein haben sich in den 
]etzten Jahren die zu verschiedenen Zweeken im Handel erh~ltlichen Beutel aus dfinnem plasti- 
schem Stoff hinzugesellt. - -  Uber den Kopf bis zum Hals, zur Brust oder zum g~nzen KSrper 
gezogen, mit Gummib~ndern oder dergleichen fixiert, dienen sie zur Erzeugung einer Teilasphyxie 
mit begleitenden sexuellen Lustgeffihlen. Dal~ diese Methode nicht ungef~hrlich ist und leicht 
zu einem Erstickungstod fiihren kann, beweisen die zahlreichen tSdlichen Unglficksfi~lle. die bei 
dieser Art der autoerotischen Bet~tigung in den letzten Jahren bek~nntgeworden sind. "~  ~ber  
vier solcher F~lle berichtet die vorliegende Arbeit, die eine Ergi~nzung zum umfassenden Beitrag 
des VerL im Lehrbuch der gerichtlichen Medizin yon O. PROKOe darstellt. Bei den ersten drei, 
einem 28j~hrigen Diplomingenieur, einem 36j~hrigen Arehitekt und einem 35j~hrigen Arzt 
liel~ die Auffindungssituation der Leiche (Selbstfesseinng bzw. transvestitische Bekleidung usw.) 
keinen Zweifel daran dab es sich nm Unglficksfiille bei autoerotischer ]~et~tigung handelte. 
Im vierten Fall  wurde der 31j~hrige Mitfahrer yon den Eltern in seinem gasgeffillten Zimmer 
tot  aufgefunden. Er  hatte einen Nylonmottensehutzbeutei fiber Kopf und Rumpf gezoge n und 
dutch einen Schlauch Gas hineingeffihrt. - -  Die Leiche war mit  Ruderhemd und Strfimpfen 
bekleidet; in Gfirtelh6he trug sie eine Kette mit Schlol~, ~erner waren um den ganzen K6rper 
gesehlungen ein Ledergfirtel und ein rotes Adventsband, schliel~lich ein ausgestopfter Bfisten- 
halter. - -  Nach Ansicht des Veff. stellt der Fall einen verschleierten Tatbestand dar und ist a]s 
Selbstmord mit autoerotischer Inszenierung bei einer sexuell abwegigen psychopatischen depres- 
siren Pers6nlichkeit aufzufassen. L. M I s s o ~  (Berlin) 

R e i n h o l t  D o n a t :  AuBergewi ihnl iche  A u s w a h l  des 0p ie r s  be im Lus tmord .  [Pa th .  
Abt . ,  S t~d t .  K r a n k e n h . ,  F r a n k f u r t / O d e r . ]  Arch .  K r i m i n o l .  129, 114 117 (1962). 

Bei einem achtj~hrigen Knaben, der dureh Erwfirgen ermordet worden war, und einem sechs- 
j~hrigen Mi~dchen, das vom gleichen T~ter verletzt wurde, bestand ein mongolischer Gesichts- 
schnitt. Beide Kinder zeigten oberfl~chliche Kreuzsehnitte in der Brustwarzengegend und zu 
beiden Seiten der Genitalien. - -  Als Motiv der Tat  vermutet Verf. fiber den Sadismus hinaus- 
gehend fetischistische Vorstelinngen bei dem 38 Jahre alten T~ter. Diese sind mSglicherweise 
abnorm religiSs gefi~rbt; vermutlich aber wirkte der Umstand, da~ beide Kinder mongolische 
Gesichtsziige au~wiesen, auf den T~ter stimulierend. P~TSC~E~DE~ (Innsbruck) 

Erbbiologie in forensischer Beziehung 

�9 Die neue Rassenkunde. Mit  Be i t r .  y o n  A. I:~EMANE, I. SCHWIDETZKY, H.  WAL- 
TEr,  R .  K ~ U S S M A ~ .  Hrsg .  y o n  IL~E SCHWIDETZKY. S t u t t g a r t :  G u s t a v  F i s c h e r  
1962. 318 S. u. 75 Abb .  Geb.  D M  48,50. 

Zun~chst gibt R ~ A N E  einen Uberblick fiber das Problem ,,Art und Rasse". Die System- 
R~ssen des Menschen sind im Prinzip identisch mit  den Subspecies der Tiere und Pflanzen. Der 
Mensch nimmt auch in dieser Beziehung keine Sonderstellung ein. Die Ansieht, die Rassen 
des Menschen seien Domestikationsformen, wird abgelehnt, schon deshalb, weft die tiefgrei~ende 
Umwelt-A~nderung des Menschen, die Umsiedlung in Haus und Stadt, erst in einer sp~ten Phase 
der Menschheitsgeschichte erfolgte und noeh im Flul~ ist. Auch andere Faktoren der Domesti- 
kation, wie die Partnerwahl nnd die Aussehaltung der natiirlichen Auslese, treffen ifir den 
Menschen nur in besehr~nktem MaI]e zu. Die systematisehe Eriorschung der Gliederung einer 
Art muI3 ebenso wie die Erforschung der niedersten Evolutionsschritte an den einzelnen Genen 
ansetzen. Als untere Einheit wird deshalb der Biotypus (JOHANNSEN) angesehen, der alle erb- 
gleichen Individuen umfal3t. Erbanalysen aber an zweigesehlechtlieh sich vermehrenden Lebe- 
wesen fiihren zu der Erkenntnis, d~l~ die Genverschiedenheiten innerhalb einer Art  oder Popula- 
tion so gro2 sind, dal~ jedes Individuum eine einmalige Genkombination darstellt. Biotypen 
sind deshalb unbrauehbar tfir die Rassengliederung hSherer Lebewesen. Die Forschung ist ffir 
die Klassifizierung zwei Wege gegangen: 1. hat  sie unter Verzicht ~uf eine Rassengruppierung 
H~ufigkeit und Verteilung einzelner Gene untersueht und 2. system~tisch Gen~eststellungen 
darch Kreuzungsanalyse - -  ausgehend yon phS, notypischen Unterschieden und deren Erblich- 
keiten - -  getroffen: Die Populationen unterseheiden sich yon Arten nicht allein durch die Menge 
der Individuen, sondern auch dureh die WirkungsmSglichkeit der Evohtionsfaktoren:  Mutation, 
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Ver~inderung der Genhaufig..keit, Diffusion der Gene. AuBerdem spielen Zufall und Fortpflan- 
zungsbevorzugung bei der Anderung des Genbestandes einer Population eine Rolle. Die Rassen- 
abgrenzung ist sehr sehwierig, oft gar nicht m6glieh, oft ist sie konventionell und willkiirlich. 
Aus einem Merkmalsgemisch sekundar die Urrassen zn rekonstruieren ist fast unmSglich. Der 
prozentuale Anteil yon Merkmalen ist sehr sehnell beeinfluBbar und wandelbar. An einigen 
Merkmalen ist diese Versehiebung gut naehzuweisen, so ve t  allen Dingen bei den Blutgruppen. 
Im iibrigen wird im ersten Abschnitt darauf hingewiesen, dab Rassenphy]ogenie und Rassen- 
gesehichte mit Vorsieht betrieben werden muB. - -  Im zweiten Absehnitt wird yon SCttWIDETZKY 
ein ~berbliek fiber die neueren Entwieklungen in der Rassenkunde des Mensehen gegeben. 
Unter  dem EinfluB der ,,neuen Systematik" hat  sich aueh in der mensetflichen Rassenkunde 
ein Wandel vollzogen. Dieser Wandel spielt sich schon in der Rassendefinition wider. Trotz 
aller Verschiedenheiten in den Definitionen gilt: ,,l%asse ist eine systemat~sche Kategorie innerhalb 
der Art ."  Die anthropologische Rassensystem~tik von BEI~NIE!~ b~s yon EICKSTEDT ist typo]ogisch 
ausgeriehtet. DreiForderungen mul~ ma'n an ,,gute' Rassenmerkmale stellen: ] .  Sie mfissen sieher 
bestimmbar sein, 2. sie mfissen erbbedingt und mSglichst umweltstabil sein, 3. miissen sie 
geographisch variieren. Deshalb haben in der alteren l%assenkunde die metrischen Merkmale 
eine besondere Rolle gespielt. Inzwischen sind brauehbare Merkmale hinzugekommen. Die 
Bestimmung yon Farb- und Formmerkmalen wurde erheblich verbessert. Von keinem morpho- 
logischen Merkmalssystem liegen so viele Beobachtungen vor, wie ffir das Hautleistensystem. 
Neben den I-Lutleisten sind such die Beugefurehen der Hand yon Interesse. Eines der Kenn- 
zeiehen der neueren Rassenkunde ist es, da2 neben morphologischen auch physiologische Merkmale 
starker beachtet werden. Dazu gehSren abgesehen yon den serologischen Merkmalen der Grund- 
umsatz, die PTC~Schmeckfahigkeit, die BAIB und Ohrensehmalzbeschaffenheit. - -Unbes t r i t t en  
ist in der Rassensystematik die Gliederung der Mensehheit in drei Groltrassen oder Rassenkreise: 
Europiden, Mongoliden und Negriden. Der Versueh, auf Grund serologischer Merkmale gleich- 
falls zu einer Grol~gliederung zu kommen, ist bisher nicht gelungen. Von statistiseher Seite 
her gesehen, ist die serologisehe Rassenklassifikation ebensosehr oder ebensowenig ,,subjektiv" 
und unseharf wie die morphologische. Intrakollektive Korrelationen zwischen morphologisehen 
und serologisehen Merkmalen werden nicht gefunden. Das wesentlichste Merkmal der neuen 
Rassenkunde des Menschen ist eine Verlagerung des Interessenschwerpunktes yon der Klassi- 
fikation zur Evolution. Das Evolutionsmaterial liefern die Mutationen. Als wiehtiger Gegen- 
spieler der Mutation wird die Selektion angesehen. Sie pa~t die Erbstruktur einer BevSlkerung 
an die gegebene Umwelt an. Dabei spielt das Klima eine besondere Rolle, auBerdem Hitze und 
Kalte, die zu Veranderungen des Hautpigments und des K5rpergewiehtes usw. fiihren kSnnen. 
Die Selektionsvorgange kSnnen sehr sehnell ablaufen. Zufallsschwankungen der Genfrequenzen 
in kleinen Bev51kerungen - -  Gendrift - -  sind fiir den Mensehen eindeutig belegt. Sie sind eine 
Erklarung fiir auffallig gro2e BevSlkerungsunterschiede in Einzelmerkmalen und wirken zu- 
sammen mit  der Isolation rassenbildend. - -  I~m 4rit~en,Teil d ie~s  Werkes befaBt sich WALTE~ 
mit  der Bedeutung der serologisehen Merkmale ffir Ra~senkund6. Zu jedem Blutgruppen- und 
Bluteiweil~system wird ein gesehichtlicher Uberbliek gegeben. Es wird die Verteilung bei ver- 
sehiedenen Populationen und Rassen an Hand yon Tabellen und Tafeln und die Vererbungder 
Eigenschaften an Hand yon Familienmaterial dargelegt. Es wird darauf hingewiesen, dab 
bestimmte Erkrankungen einer Population Einflu[~ anf die I-Iaufigkeit der Blutgruppengene 
haben. Die Blutgruppenverteilung sell zumindest in einem gewissen Ausmal~ das Ergebnis 
selektiver Prozesse sein; dadurch wird die Bedeutung der Blutgruppen ffir anthropologische 
Fragestellungen nicht aufgehoben. Nieht nur interrassische, sondern auch intrarassisehe Unter- 
sehiede kSnnen in der Verteilung der einzelnen Blutgruppen bestehen. Auch im Rahmen 
bevSlkerungsbiologischer Untersuehungen mug der Blutgruppenverteilung Aufmerksamkeit 
zugewendet werden. Obwohl fiir die Haufigkeit der Rh-Faktoren in den verschiedenen Popula- 
tionen bereits zahlreiche Angaben vorliegen, sind die Kenntnisse hierfiber noch nicht so ge- 
schlossen wie ftir die des ABe-  und Ml~-Systems. Relativ hohe C-Frequenzen finden sich in 
Amerika, wahrend in Afrika das C im allgemeinen selten vorkommt. Das Kell-Gen kommt 
relativ selten vor, mit 6,63 % am haufigsten in Sfidindien bei den Chert Chu. Bei den europaischen 
Populationen schwankt es zwischen 1,54 % (Italiener yon Puglia) und 5,82 % (Polen). Unbekannt 
ist bisher, ob die Lu-Verteilung selektionsabhangig ist. Das gleiehe gilt ffir die Haufigkeit des 
Le-Gens und ffir die fibrigen serologisch erfaI~baren Faktoren. Bei den Haptoglobintypen und 
Genen ist eine geographische Variabilit~t erkennbar. Die Haufigkeit ist sehr wahrscheinlich yon 
selektiven Faktoren abhangig, die allerdings noeh nicht eindeutig geklart sind. Die verschiedenen 
Blur, und Serumeigenschaften sowie die Hamoglobintypen sind nieht gleiehma~ig fiber die Erde 
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verteilt. Auch einzelne l~assengruppen weisen teilweise erhebliche Unterschiede auf. Diese 
Eigenschaften sind sehr wahrscheinlieh nicht selektionsneutral. Gleiehe oder /~hnliche Gen- 
Frequenzen zwischen mehreren Populationen weisen deshalb nieht auf Verwandtschaft hin, 
sondern kSnnen das Ergebnis gleiehartiger Selektionsbedingungen sein. - -  Im vierten Abschnitt 
besprieht K~uss~A~x moderne statistisehe Verfahren in der Rassenkunde. Der Anthropometrie 
als objektiv exakter Methode der Materialerfassung steht die Biostatistik gegenfiber. Bei bio- 
statistischen Arbeiten sind drei Phasen zu unterseheiden: 1. der thematisehe Einsatz, 2. die 
Durehfiihrung des statistisehen Verfahrens, 3. die Interpretation der Ergebnisse. Lediglieh 
Punkt 2 kommt Objektivit~t zu. Das A2proximationsver/ahren - -  von WA~K~ angegeben - -  
setzt ein Typensystem voraus und Merkmale, die metriseher Art oder doch quantitativ zu stufen 
sein m~issen. Es wird die Ann~herung oder die Abweichung yon einem Gruppenmittel geprfift. 
Es werden naeh dieser Methode bestimmte Leitmerkmale benutzt: Kopfindex, Gesiehtsindex, 
Nasenindex, Augen- und Haarfarbe. Die Diskriminanzanalyse entwickelte sieh aus der Variafiz- 
analyse von FIs~r~R, ausgehend yon der Uberlegung, da$ zwei oder mehrere Gruppen sich 
auf Grund eines Merkmals um so besser trennen lassen, je grSBer die Differenz der Mittelwerte 
ist und je weniger sich die Streuungen fiberschneiden. Aufgabe der Diskriminanzanalyse ist die 
Beantwortung der Frage, ob sich zwei oder mehrere Gruppe auf Grund einer Vielzahl yon Merk- 
malen wesentlieh unterseheiden und die Einordnung fraglicher Individuen oder Gruppen. ~ber- 
sehneiden sieh die Streuungsbereiche der Reehenmal~e einzelner Gruppen, so kann es vorkommen, 
dab Individuen zugleich zwei verschiedenen Gruppen zuzuordnen sind. Die Chi-Quadrat-Methode 
macht sieh zur Aufgabe, Untersehiede zwisehen zwei Gruppen auf Grund einer Vielzahl quali- 
tativer Merkmale zu erfassen. Sie wurde zuerst yon SA~G~W angegeben. Das Verfahren ist 
besonders brauehbar bei nicht quantitierenden Merkmalen (Blutmerkmale). Der Divergenz. 
koeHizient dient zur Ermittlung des Grades der _~hnlichkeit zwisehen verschiedenen Gruppen 
nach einer Vielzahl yon Merkmalen. Es wird die durchsehnittliehe Mittelwertdifferenz der 
verwendeten Merkmale jeweils zweier Gruppen festgestellt. Bei Rassen-Diagnose miissen die 
betreffenden Gruppen mit ,,Idealgruppen", die jeweils eine l~asse vertreten, vergliehen werden. 
Die Faktorenanalyse hat die Ermittlung gemeinsamer Faktoren zur Aufgabe. Die Methode wurde 
in der Psyehologie entwiekelt und auf dem Gebiete tier K5rperbauforsehung bereits mehrfaeh 
verwandt, Die MSgliehkeit ihrer Verwendung ffir rassenkundliehe Untersuehungen beruht darauf, 
dab man die resultierenden Faktoren, auf welehe die Merkmale zurfiekzuffihren sind, als rassen- 
spezifisch auffassen kann. Der Verf. bringt zu allen Methoden die entsprechenden Formeln und 
Kurven und bespricht ihren Wert und ihre Bedeutung. Allen statistischen Verfahren gemeinsam 
ist der Nachteil, dab sic stets nut eine Anzahl einzelner Merkmale, hie aber den ganzen Menschen 
erfassen kSnnen; sie zergliedern das Individuum in Einzelheiten und arbeiten nur mit bestimmten 
Merkmalsgeffigen. Damit erkaufen sich die statistischen Methoden ihre Exaktheit, Objektivit~t 
und Beweiskraft. - -  Das Bueh versueht darzulegen, in welchem Umfange sieh die Rassenkunde 
der Menschheit, einem Teilgebiet der Anthropologie, gewandelt hat. Es wird versueht, eine 
Synthese der metrisch-morphologisch, typologischen Rassenkunde mit neuen Erkenntnissen und 
Fortsehritten auf dem Gebiete der Rassendifferenzierung des Menschen zu schaffen. Im Vorder- 
grund stehen dabei die Forsehungsergebnisse und Erkenntnisse der letzten 20 Jahre. Das Bueh 
vermittelt dem lnteressierten einen Eindruek fiber die Vielseitigkeit und das AusmaB tier ver- 
sehiedenen Forsehungsgebiete im l~ahmen der Anthropologie und l~l~t ahnen, wieviel Arbeit noch 
zu leisten ist, um wirklieh zu einer neuen Rassenkunde zu gelangen. 

E. TRVBE-B~cK~R (Diisseldorf) 

Sven Arne Eriksson u n d  Ra lph  1)osener: ])as 1)apillarlinienmnstcr in  der ItaUuxzone 
der Ful~sohle. Eine Systematik und  Frequenzuntersuchung.  Nord. k r imina l tekn .  T. 
32, 11--17 (1962) [Schwedisch]. 

Die Papillarlinienmuster der Halluxzone werden in sieben versehiedene Gruppen eingeteilt: 
~) Distale Schlinge (D-Muster), b) Tibiale Sehlinge (Tsl-Muster), e) Wirbel (W-Muster), d) Ellypse 
(E-Muster) (ovales Wirbelmuster), e) Doppelsehlinge (Dsl-Muster), f) Open field-Muster 1 (Or- 
Muster) (1)apillarlinien verlaufen quer zur LEngsrichtung des ]~uBes), g) Open field-Muster 2 (01- 
Muster) (Papillarlinien ver]aufen in der L/~ngsriehtung des FuBes). Frequenzuntersuchungen bei 
358 Mi~nnern und 247 Frauen. G.E. VOIGT (Lund) 

l~udi Schmid: Anemic hfimolytique familiale avec inclusions @rythroeytaires et 
trouble du m~tabolisme pigmentaire.  U n  nouveau  syndrome.  (X~amili/~re h/~molyti- 
sche An/imie mi t  Einschlfissen in  den roten Blutk6rperchen u n d  mi t  St6rung des 
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Pigmentstoffwechsels.) [Harvard  Med. School and Thorndike Mem. Laborat . ,  
Boston City Hosp.,  Boston,  USA.]  Nouv.  Rev.  fran~. H~mat .  1, 801--804 (1961). 

Ein in den letzten Jahren mehrfach beobachtetes Syndrom (angeborene h/~molytische Anemic 
- -  keine Kugelzellenan~mie - -  mit einem hohen Prozentsatz yon Erythrocyten, die Einschlfisse 
aufweisen, und nait Urin, der schwarzes Pigment enth~lt) mul~ mit hoher Wahrscheinlichkeit 
als autosomal dominantes Erbmerkmal angesehen werden. Die auf eigenen und fremden Be- 
obachtungen beruhende ~bersieht behandelt vorwiegend die physiologiseh-pathologische Seite 
mit der Fragestellung, ob die Pigmente und Einschlfisse Ms Stoffwechselprodukte der H/imo- 
proteine zu betrachten seien und wieweit die Zunahme der Einschlfisse in den Erythrocyten auf 
die Splenektomie bei den Patienten zurfiekzuffihren ist. J. SCm~EVBLE (Kiel) 
Walter  F. Haberlandt:  Zur Genetik der Lid-Prose. [Psychiat .  Khn. ,  Med. Akad. ,  
Dfisseldorf u. l~hein. Landeskrankenh. ,  Dfisseldorf-Grafenberg.] Z. menschl.  Ver- 
erb.- u. Konst i t . -Lehre  36,  228--235 (1962). 

Bericht fiber ein eineiiges, weibliches Zwfllingspaar mit konkordanter Ptosis des Oberlides 
yore Typus der ,,Ptosis tardif familial", verknfipft mit bulbi~rparMytischen Erscheinungen 
(Sippentafel, 4 Abbildungen). In der Sippe der Zwillinge fand sich keine eindeutige erbliche 
Belastung mit Augenfehlern, Nervenleiden oder anderen Erkrankungen. Die klinisch-genetischen 
Erkenntnisse fiber das Symptom der Ptosis werden zusammengefaBt, auf den erstaunlichen klini- 
schen wie genetischen Formenreichtum auf diesem Gebiete der OphthMmoneurologie wird hin- 
gewiesen. Ausgehend yon einem eigenen Falle yon amyotrophischer LaterMsklerose mit Ptosis 
des Oberlides wh'd der Vermutung Ausdruck gegeben, dab die einschl~gigen sporadischen F~lle 
Neumitanten darstellen kSnnen. H. I~IEGEI~ (Linz/Donau) ~176 

Blutgruppen 

Alexander  S. Wiener: Moderne Blutgruppen.Mythologie. [Serol. Laborat .  d. Office of 
Chief Med. Examiner ,  New York  City u. Immunh/~matol.  Abt. ,  Jewish Hosp., Brook- 
lyn.]  Geburtsh.  u. Frauenheilk.  21, 726--737 (1961). 

In einer yon persSnlieher Erfahrung und eigenen Untersuchungen diktierten Betrachtung 
lehnt Verf. Zusammenh~nge zwischen bestimmten BlutmerkmMen und Krankheitseinheiten ab. 
Er verurteilt die ~ishersehe Nomenklatur des Rhesussystems zugunsten der eigenen I~h-Hr- 
Bezeiehnungen (yon denen bisher 18 versehiedene Faktoren naehgewiesen wurden, wahrend es 
nach Frs~Rs Synthese nur 6 geben sollte, wobei ein Anti-d immer noch fehlt). LAU ~176 
O. Weisert and A. M. IIeier:  A case of a "defective" A B 0  group. (Ein Fall  einer 
, ,defekten" AB0-Gruppe.)  [Blood Group Refer. Laborat . ,  Oslo.] Vox Sang. (Basel), 
N. S. 6, 692--697 (1961). 

Bescln'eibung des serologisehen Verhaltens der Blutprobe eines 20j~hrigen gesunden Mannes, 
deren Blutk6rperehen der Gruppe 0 entsprachen und deren Serum kein Anti-A enthielt; er war 
Ausseheider yon H-, nicht abet yon A-Substanz. Verschiedene Erkl~rungsmSglichkeiten werden 
diskutiert, aber die Klassifizierung, ob A oder 0 ohne cr bleibt unentsehieden. 

Kl~O~ (Heidelberg) 
F. Gonano, G. Modiano and  M. De Andreis: Relationships between the somatic 
antigens of E. coli 0s6 B: 7 and blood group A and B substances. (Beziehungen zwischen 
den somatischen Ant igenen yon  E. coli Os6 B: 7 und  Blutgruppen-A- und  B-Sub- 
stanzen.) [Comitato Naz. per Energia  Nuel., Div. Biol., Gruppo di Ric. 3-B, Ist .  
di Genet., Univ. ,  Pavia . ]  Vox Sang (Basel). N.S. 6, 683--691 (1961). 

Kaninchenimmunseren (24 Tiere) gegen Colibaefllen (Stature Os6 ]3: 7) agglutinierten den 
homologen Colistamm sowie MensehenblutkSrperehen der Gruppen A, B und AB. Durch Dif- 
ferentiMabsorption mlt Ery~hrocyten oder Ausscheiderspeichel der entspreehenden Gruppe 
konnten A- und B-spezifische Abgiisse gewonnen werden. Durch diese Behandlung wurde der 
Agglutinintiter fiir E. coli nicht nennenswert beeintrEchtigt. DaB der benutzte Colistamm B- 
Antigen und in geringerem Mage auch A-Antigen enthglt, wurde ferner dutch Absorption mensch- 
lieher Isoseren der verschiedenen Gruppen mit Colibaeillen des benutzten Stammes nachgewiesen. 

KgA~ (Heidelberg) 
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