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ten Routine eingefügt. Die Auswertung erfolgte unabhängig vom
Schwellenwert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

8.1 Dargestellt wird hier die schematische Verlagerung von Punkt 1
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