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fungen, Kontusionen usw., fallen in das Gebiet der allgemeinen Chirurgie. Dabei wird 
lediglich das werktatige Alter beriicksichtigt. Es ist vor allem wiehtig, zu entscheiden, 
ob bei den Besehadigten vor der Einwirkung des Traumas irgendeine Erkrankung 
des Urogenitalapparates bestanden hat oder nicht. Zweifellos kSnnen indirekte Traumen 
(Heben schwerer Lasten, starkes Pressen, Laufen usw.) auch bei anscheinend Gesunden 
im Bereiche des unteren Urogenitaltraktes krankhafte u hervorrufen, 
die eine kfirzere oder langere Arbeitsunfahigkcit bedingen. Yiel hi~nfiger aber, als 
gew6hnlich angenommen wird, ist ein latenter Infektionsherd im Bereiche des unteren Uro- 
genitaltraktes die Ursache, dait auch nach einem nut indirekten Trauma pl6tzlich wieder 
Krankheitserscheinungen in diesem Gebiete auftreten, die meist unter dem Bride der 
Funiculitis, Epididymo-Orchitis, Hydrocele oder Hamatocele verlaufen. Es ist daher 
eine sorgfaltige Untersuchung des Urogenitaltraktes ungemein wichtig. Auch bei den 
Fallen mit latentem Infektionsherde pflegt, wenn die krankhaften Erscheinungen 
im unmittelbaren Anschlul] an das Trauma zur Ausbildung kamen, die Bewertung der 
Arbeitsunfiihigkeit im gleichen Sinne zu effolgen, als ob das Trauma die alleinige 
Ursache der Arbeitsunfahigkeit des Beschadigten gewesen ware. Zur Erlauterung des 
Besprochenen dienen mehrere der Arbeit beigeffigte Krankengeschichten. 

Thiel (Marienbad). o 
Mibelli, A.: Del danno indotto dal eontagio sifilitieo e dei eriteri per valutarlo 

ai fini del risareiment0. (l~ber den dutch eine syphilitische Infel~tion erzeugten Schaden 
und fiber die Kriterien, die bei der Abschatzung des Schadenersatzes zu beachten sind.) 
(3. congr, d. Assoc. Ital. di Med. Leg., Firenze, 30. V.--1. VI. 1927.) Arch. di antropol. 
crim., psichiatr, e reed. leg. Bd. 48, tI. 1, S. 107--117. 1928. 

Bei der Bewertung des ersetzbaren Schadens, der einem Individuum durch eine 
syphilitische Infektion zugeffigt wird, mul~ man folgende Momente in Betracht ziehen: 
1. die Folgen, die die Infektion fiir den Gesnndheitszustand des Individuums hat;  
2. die sozialen Folgen, die das Bekanntwerden der Ansteckung herbeizuffihren ver- 
mag; 3. die FoIgen, welche sich erst bei der Deszendenz des Infizierten zeigen kSnnen. 
Es ist eben nicht nut der bereits eingetretene, sondern auch ein mit Wahrscheinlich- 
keit zu gewartigender Schaden, den eine Anstecknng mit Syphilis hervorrufen kann, 
bei der Feststellung der HShe des Schadenersatzes in Rechnung zu stellen. 

2Yeureiter (Riga). 

Psychiat~ie und ~lerichtliche Psycholo.qie. 
M~nkem~ller: Zur Psychologie des Eisenbahnattentates. Arch. Krimino]. 83. 

21--65 (1928). 
Ganz allgemein hebt Verf. hervor, dab Bahnffevel vorwiegend yon paranoiden 

Geisteskranken oder yon triebartig handelnden, der Tragweite ihrer Handlungen nicht 
bewn~ten Kranken, von ausgesproehen antisozialen Naturen, in erster Linie yon 
Jugendlichen in der Pubertatszeit begangen werden. 

Die beiden Tater des Eisenbahnverbrechens yon Leiferde, des gr6Bten Verbrechens, 
das je in der Provinz Hannover ausgeffihrt wurde, waren jugendliche, an der Grenze des Straf- 
miindigkeitsalters stehende Psyehopathen. Beide hatten wiederholt miteinander und mit 
anderen dartiber gesprochen, wie man am besten sich Gold verschaffen k6nne, und einigten 
sich schliel~lich in dem Plan, einen Eisenbahnzug zur Entgleisung zu bringen, um die Reisenden 
odor den Postwagen zu berauben. Sie stahlen einen ~Iemmschuh, bauten auf dem Eisenbahn- 
sehienengelande eine Barrikade mit dem Hemmschuh, Brettern und Balken auf, die der kom- 
mende Zug wegfegte. Auch ein zweiter Versuch mit Auflockerung der Schienen durch Schrau- 
benlOsung miB]ang. Der dritte Yersuch, bei dem sie die gel6sten Schienen naeh innen wuchteten, 
fiihrte zum Umsttirzen der Lokomotive, zur Entgleisung und zum Zusammenstol~ der Wagen. 
21 Tote, schwere Verletzungen, ein ungeheurer Sachsehaden war die Folge. Die Tater flohen, 
ohne ihre Untat auszunutzen, und wurden bald danach verhaftet. Ihre Untersuchung erwies 
beide als haltlose Psyehopathen, die vors~tzlich und iiberlegt, zielbewuBt und programm- 
m~l~ig ihren gemeinsam gefal]ten Plan ausftihrten, so daft die Voraussetzungen dos w 51 StrGB. 
bei ihnen nieht vorlagen. Das Schwurgerieht beschloI~ ihre Verurteilung zum Tode, die Revi- 
sionsverhandlung best~tigte das Urteil, es folgte spi~ter die Begnadigung. 
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Zum Schlusse betont Verf. die unheimliche Bedeutung der Eisenbahnattentate, 
die in der Tatsache gipfelt, dab sie mit den Brandstiftungen zu den Imitationsver: 
brechen gehSren, die vor allem ]ugendliche Nachfolger zfiehten. Er weist darauf hin, 
dab nach der Leiferder Tat zahlreiche weitere Versuche gemacht worden sind, Eisen- 
bahntransporte zu gefahrden, und da~ so durch die Begnadigung eine groge Gefahr 
gezeitigt wird, indem das Leben des einzelnen in gewissem Sinne hSher gewertet wird 
als das der vielen Opfer, welche die Tater bedenkenlos einem graglichen Tode fiber- 
antworteten. Mit Recht hebt er hervor, dag das Wohl der Allgemeinheit hSher zu 
stellen ist als das des einzelnen. Klieneberger (KSnigsberg i. Pr.). o 

Zillig, Maria: Typisches Yerhalten kindlicher Zeugen bei wiederholter Aussage. 
(Psychol. Inst., Univ. W~trzburg.) Zeitsehr. f. l~sychol, u. Physiol. d. Sinnesorg., Abt. 1 : 
Zeitschr. f. Psychol. Bd. 107, H. 5/6, S. 366--410. 1928. 

Verf. geht aus yon der Erfahrung, dag die Aussagen kindlicher Zeugen oft sehwan- 
ken (woffir freilieh in einer Minderzahl der Falle einfache Lfigenhaftigkeit oder aueh 
_~nderungen im YerhSr verantwortlieh seien), sowie yon der Gegenfiberstellung des be- 
wahrenden und des verarbeitenden Gedachtnisses im Sinne yon E. S te rn .  Sie be- 
richter dann ausfiihrlich fiber ihre Versuche, die sie mit einer Reihe von Schulkindern 
zwisehen 7 und 10 Jahren angestellt hat, und die darin bestanden, dag die Vp. eine 
yon der V1. ausgeftihrte Handlung nachher wiederholt beschreiben mugten. Es liegen 
sich ein konstanter, ein variierender und ein intermittierender Aussagetyp unter- 
seheiden; der intermittierende war am seltensten, der konstante wurde mit zunehmen- 
dem Alter haufiger. Beim letztgenannten Typ i s t  die Richtigkeit und Vo]lstandigkeit 
der Aussage zwar nicht sicher, aber doch wahrscheinlicher als bei den anderen Typen, 
wahrend andererseits fortwahrendes Variieren nicht immer Unrichtigkeit bewirkt. 
Die meisten Yersager fanden sich in den Beriehten fiber k6rperliche Berfihrungen, wo 
es zu Xnderungen, Yerweehslungen, ja Entstellungen kam, ffir die Verf. mangelhafte 
Ausdrucksfahigkeit, jeweilige Einstellung, Freude am ~Jbertreiben und vor a]]em auch 
Unsicherheit in der richtigen Lokalisation (tells aus seh]eehter Beobachtung, tells aus 
ungenauer Kenntnis des eigenen KSrpers) verantwortlich rnaeht. Der konstante Typ 
scheint fiber mehr Aufmerksamkeit, Konzentration, Widerstand gegenfiber Sug- 
gestionen und Bef~ihigung zum legisehen Denken zu verffigen, der variierende, der aueh 
Beziehungen zum B-Typ ,:on J a e n s c h  hat, fiber mehr Phantasie nnd Kombinations- 
fahigkeit; er ist auch weniger disziplinieit bzw. hemmungsloser. So geht das ver- 
sehiedene Ged/iehtnisverhalten aus der intellektuellen nnd chalaktero]ogisehen Be- 
sehaffenbeit seiner Trager heIvor nnd ist ffir bestimmte l~ersSnlichkeitstypen geradezu 
symptomatiseh. Migtrauen gegenfiber den Aussagen der Kinder ist geboten, wenn es 
sich um S i t t l i c h k e i t s d e l i k t e  handelt; insbesondere ist auch dem Lehrer u 
sicht im Umgang mit den Kindeln anzuempfeblen. Donalies (Berlin).~ 

Hellwig, Albert: Kinderaussagen. (Bedin, Sitzg. v. 10.--16. X. 1926.) Yerhandl. 
d. 1. internat. Kongr. f. Sexualforsch. Bd. 3, S. 64--67. 1928. 

Der Richter kann in Erfiillnng seiner Aufgabe, einen mSgliehst hohen Grad yon 
Wahrscheinliehkeit bei Feststellung der Wahrheit zu erreichen, die Aussage eines 
jugendlichen Zeugen nicht vollst~ndig aussehalten. Die Ford erung, anf belastende 
Aussagen eines jugendlichen Zeugen allein niemals eine u zu gifinden, 
halt t t e  llwi g ffir zu weitgehend. Der psychologisch geschulte Jurist mug sich bemfihen, 
die Aussage yon falschenden Einfltissen mSglichst freizubalten. Da trotz ifihmlicher 
Ausnahmen naeh Ansicht des Verf. das Beweismateria] duIch die Polizei nieht selten 
in unverstandtieher Weise verf/~Ischt worden ist, enqpfiehlt er, die Vernehmung yon 
jugendlichen Zeugen einem Jugendrichter anzuvertranen. Trotz seiner im allgemeinen 
guten psyehologischen Schulnng nnd seiner F/ibigkeit, mit Kindern umzngehen, kann 
der vernehmende Jugendriehter in geeigneten Fiillen einen Sachverst~ndigen heran- 
ziehen. Bezeichnenderweise stimmt der als Praktiker und Publizist vieleriahrene und 
angesehene Autor der Meinung Molls zu, dal~ bei aller Anerkennung der Leistungen 
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der Psychologen als Sachverst~ndiger im allgemeinen der Psychiater vorzuziehen 
ist, weft es viele Grenzfiille gibt, die ins Psychiatrische hiniiberspielen. 

Dieser Auffassung Hel lwigs sehliel~t sieh Ref. auf Grund eigener Erfahrungen rfiek- 
haltlos an mit dem besonderen ttinweis, dab der Geriehtsarzt sich den Erkenntnissen der 
modernen Seelenkunde nicht verschlieBen daft. Der Verf. h~l~ eine stenographisehe Fest- 
legung des ganzen VerhSrs fiir erforderlieh, lehnt es aber entsehieden ab, sieh lediglich auf 
Grund einer protokollierten Aussage ohne Vernehmung des jugendlichen Zeugen ein Urteil 
zu bilden. H. empfiehlt, den jugendliehen Zeugen zu veranlassen, zun~chst yon sieh aus den 
angebliehen oder wirklichen Ti~ter zu besehreiben. Wi~hrend der Hauptverhandlung dfirfen 
die jugendliehen Zeugen nieht allzulange warten. Sie mtissen naeh MSg]iehkeit zur Vermeidung 
Ii~lsehender Einfltisse von einander abgesondert und naeh ihrer Vernehmung sofort ohne Zu- 
sammentreffen mit anderen Zeugen entfernt werden. 

Die Aufgabe des Richters, die konkrete Aussage und mensehliche Handlungen 
zu wiirdigen, kann ibm vom Psychologen nicht abgenommen werden. 

T6bben (Mtinster i. W.). 
�9 Gorphe, Francois: La critique du ttimoignage. 2. ~dit. Paris: Librairie Dalloz 

1927. 470 S. Frcs. 40.--. 
Naeh kurzer Einleitung fiber ihre Bedeutung wird zuerst eine allgemeine Kritik der Zeugen- 

aussage gegeben. Die psyehologisehe Untersuehung aller Zeugen ist unbedingt erforderlich. 
Welter werden die oft t~iusehenden (~bereinstimmungen mehrerer Zeugen und ,,psyehischen 
Gewohnhei~en", die verschiedenen Arten der Liige, Kinderlfige, Leidensehaftslfige, Lfigen- 
sueht besproehen. Verf. gibt dann eine eingehende Klassifikation der versehiedenen psycho- 
logischen Methoden zur Aufdeckung der Zeugenirrtfimer. Der zweite Tell behandelt die Be- 
weiskraft des Zeugen, wobei besonders die moralischen Eigenschaften und Intelligenz erSrtert 
werden. Ein grol3er Tell des Buehes ist den Kinderaussagen, vor allem bei Sittlichkeitsver- 
gehen, den Aussagen yon Greisen, Frauen usw. gewidmet. Es werden eine Reihe versehiedener 
Zeugentypen aufgestellt und die psychologischen Momente, die auf ihre Aussagen einwirken 
kSnnen, ebenso auch die Zeugenaussagen yon Psychopathen und Geisteskranken besproehen. 
Besonders schwierig ist die Beurteilung der Zeugenaussagen bei Grenzfiillen, wo die Mitarbeit 
des Psychiaters unbedingt erforderlich ist. Im dritten Tell des Buches wird die Beweiskraft 
der Zeugenaussagen in bezug auf das Objekt besprochen. Veff. geht hier auf die Fehlerquellen 
der einzelnen Sinnesorgane, das Wiedererkennen yon Personen, Leiehen, Photographien, Ab- 
seh~tzen yon Zeiten, GrSBen, Gewiehten usw. ein. Der vierte Tell h~ndelt yon der Entstehung 
der Zeugenaussagen, vor allen Dingen den Bedingungen objektiver und subjektiver Art, 
unter denen die Zeugenbeobaehtung erfolgte, der Alkoholwirkung, dem Gediichtnis, dem Ein- 
flui} yon Milieu und Presse, der Massensuggestion, dem Zustand der Zeugen bei der Vernehmung 
und der Vernehmungstechnik. Das Bueh behandelt die Zeugenaussage in sehr ausfiihrlicher 
und grundlegender Weise. ~ber 600 Literaturangaben, unter denen nieht nur die franzSsisehe, 
sondern auch die ausl~ndisehe und vor allem die deutsche Literatur weitgehend Berficksioh- 
tigung finden. Weimann (Berlin). 

Stern, William: Psychologische Bcgutachtung jugcndlicher Zeugen in Sexual- 
prozessen. (Berlin, Sitzg. v. 10.--16. X.  1926.) Verh. 1. internat. Kongr. Sex.forschg 
5, 154--160 (1928). 

Verf. weist auf die Schwierigkeiten bin, welche bei der gerichtlichen Vernehmung 
jugendlicher Zeugen in Sexualprozessen entstehen kSnnen, da die Beurteilung solcher 
Aussagen eine besondere psyehologisehe Schulung voraussetzt. Zur Vermeidung yon 
Fehlbeurteilungen sei die Heranziehung eiaes griindliehst geschulten p~dagogischen 
Psyehologen, der zugleich als vereidigter Saehverst~ndiger die Gerichte zu beraten 
h~itte, notwendig. K. Renter (Hamburg). 

Selz, Otto: Ein Schulbeispiel zur Frage der Wiirdigung jugendlicher Zeugen- 
aussagen. ~Isehr. Kriminalpsyehol. 19, 641--658 (1928). 

Ein 32 j~ihriger Lehrer war wegen Vornahme unziich~iger Itandlungen und Ver- 
fiihrung zum Beischlaf (nach der Schulentlassung des betreffenden M~dehens) sowie 
wegen fortgesetzten Beisehlafes mit einer 12 jiihrigen Schiilerin in erster Instanz zu 
1 Jahr  3 Monaten Gefiingnis verurteilt, in der Berufungsinstanz freigesprochen worden. 
Verf. wirt~e in beiden Verhandlungen als Sachverst~ndiger mit. Die erste Zeugin 
wurde als eine geltungssiiehtige Psychopathin erkannt, die zweite gehSrte zum Typus 
der geistig beschr~nkten, sittlieh verwahrlosten ]ugendlichen Zeuginnen (Blutschande 
mit Bruder), die dritte war ein nervSs aufgeregtes Kind mit paranoischen Ztigen, 
die einlge ffahre sp~ter in eine Irrenaastalt  kam. Von den Bedingungen, unter denen 
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dis Aussagen jugendlicher Zeuginnen beachtlich erscheinen, wird besonders auf das 
Vorhandensein objektiver Kennzeichen ffir die Riehtigkeit der Aussage (obiektive 
Kontrolle) hingewiesen, yon den aussagepsychologischen Methoden namentlich die 
Ermitt lung der G e s c h i c h t e  der Aussage hervorgehoben, die in dem einen Falle 
die typische Steigerung zeigte. Giese (Jena). 

�9 Plaut, Paul: Die Zeugenaussagen jugendlicher Psychopathen. Ihre forensische 
Bedeutung. Abh. Psychother. H. 8, 1--86 (1928). RM. 6.60. 

Einleitend bringt Verf. eine kritisehe Obersicht fiber die Aussagepsychologie und 
verlangt die psychologisehe Erforschung der Zeugen und insbesondere des T~ters. 
Weiterhin weist er auf die Sehwierigkeiten, die i n d e r  Stellungnahme zum Wesen der 
kindliehen und jugendlichen Aussage, im verschwommenen Begriff der Psychopathic 
und in der Tatsaehe gegeben sind, dal~ die F~lle, in denen Kinder als Hauptbelastungs- 
oder gar als einzige direkte Zeugen vor Gericht kommen, racist Sittlichkeitsdelikte 
umfassen. Es folgt eine klare fibersiehtliehe Darstellung der jugendliehen Zeugen in 
Sittliehkeitsprozessen, des Begriffes und Wesens der Psychopathic, der Glaubwfirdig- 
keit und Lfige beim psychopathischen Kind unter Aufffihrung und kritischer Be- 
traehtung der einsehl~gigen Literatur. Im Anschlul] werden 5 selbst untersuchte und 
beobachtete Fs gebracht, welehe die oben genannten Sehwierigkeiten fiberzeugend 
charakterisieren. Am Sehlul] wird hervorgehoben, dal] nicht eine sehematisehe Begut- 
achtung, sondern sine eingehende Analyse des speziellen Tatbestandes zur Entseheidung 
erforderlieh ist, die gemeinsame Untersuchung des psychologisehen und psychiatrisehen 
Sachverst~ndigen als fruchtbar empfohlen, abet zugeffigt, dal~ ffir Grenzf~lle n u r d e r  
Psyehiater in Betraeht kommt. Es folgt im Anhang die Verordnung des siichsischen 
Ministeriums der Justiz bzw. des Innern fiber die Vernehmung yon Kindern und 
Jugendliehen in Strafsachen bzw. dutch die Polizei. Klieneberger (KSnigsberg i. Pr.).o 

Roalfe, Win. R.: The psychology of suicide. (Zur Psyehologie des Selbstmordes.) 
Journ. of abnormal a. social psyehol. Bd. 23, Nr. 1, S. 59--67. 1928. 

Psyehoanalytisehe Betrachtungen, bei denen der Verf. zu dem Ergebnis kommt,  
da[~ der SelbstmSrder nicht selten den Wunsch habe, an seiner Stelle eine andere 
Person zu tSten. In  diesem Falle erlangt der Selbstmord die Bedeutung einer Symbol- 
handlung. In  anderen FMlen versueht er, einem Problem auszuweichen. Es ist aber 
mSglieh, dal~ in jedem Falle mehr als sin einziges Motiv zum Selbstmord vorhanden 
sein kann. Berthold Kihn (Erlangen).o 

Kroner, Karh Arzt und Morphinismus. Med. Klinik Jg. 24, Nr. 23, S. 896 bis 
897. 1928. 

Verf. beruft sich auf die ungiinstige Prognose der Heilung des Morphinismus. Er sieht 
einen logisehen Widerspruch darin, daf der Arzt Morphinisten Hilfe verweigern mfisse und 
auf die Entziehungsanstalt verweisen soll. Er zitiert einen Fall, in dem der Patient naeh 
der 6. Kur ungeheilt aus der Anstalt entlassen werden mufte. (Was ffir eine Anstalt ? Ge- 
schlossene ? .l%f. l) Er beruft sich auf die wenigen, auch dam Psychiater bekannten FMle, 
daft es Personen jenseits der 50er Jahre gibt, bei denen die Entziehung des jahrzehntelang 
genommenen Morphiums zu Siechtum fiihren kSnne. Man miisse mehr als bisher die Quellen 
des Morphinismus durch wirksamere Bek~mpfung des Schleichhandels und genauere l~ezept- 
kontrolle verstopfen. Meldepflicht und zwangsweise Internierung sollen erst dann in Frage 
kommen, wenn man etwas ,,aussichtsreicheres" zur Iteilung wisse, als die Entziehungskur. 
Verf. verlangt fiir die unheilbaren F~lle eine nachuntersuchende Instanz, die den Arzt yon seiner 
jetzt untragbaren Verantwortung entlastet. Er sagt in einem nicht ganz klaren Schlufsatz: 
,,Ffir diese F~lle w~re das Opiumgesetz darin zu erl~utern, dab aufer der - -  unter Strafe 
gestellten - -  Abgabe zu Genufzwecken und der - -  einzig erlaubten - -  Abgabe zu tIeilungs- 
zwecken much die Abgabe zu Behandlungszwecken statthaft wi~re". (Anmerkung d. Ref.: 
Verlangt der Verf. tats~ehlich die Wiederfreigabe yon Morphium zu Genufzwecken sub forma 
Behandlung ?) Adol/Friedemann (Freiburg i. Br.). 

Miillenhoff, Fritz: Uber einen Fall von Brompsyehosc. (Kuranst. Westend, Berlin- 
Westend.) Monatsschr. f. Psychiatric u. Neurol. Bd. 67, H. 5/6, S. 364--374. 1928. 

Eine psychopathiscb veranlagte Frau mit endokrinen StSrungen nimmt 3/t Jahr lang 
11/2 Flaschen Mixtura nervina t~tglich (~  24 g Brom). Sie erkrankt unter Erscheinungem 
die zuni~ehst an ParMyse denken lassen, die abet serologisch ausgeschlossen wird. Es be- 
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standen artikulatorische und paraphasische St6rungen. ])as Bewul~tsein war getrfibt. Tr/tume- 
risches malerisches Erleben einer Wahnwelt, nach Art der verworrenen Manie. Auff/~llige 
Affektlabilit/it, paranoische Gedankengange. Die Diagnose wurde durch Zufall gestellt. Das 
psyehotisehe Bild, das dutch die Bromintoxikation ausgelSst war, wurde dureh die Brom- 
abstinenz gesteigert. Eine Fieberattacke hatte einen heilsamen Einflu$ auf den Zustand, 
der allerdings nut vortibergehend war. Allmahliches Abklingen der Erscheinungen, dutch 
Kochsalzzufuhr wahrscheinlieh beschleunigt. Auf die Beziehung zur experimentellen Brom- 
psyehose (Schabel i tz)  wird eingegangen. F. Frdinkel (Berlin).~ 

Graf, Otto: t~ber die Wirkung versehiedeuer alkoholiseher Getriiuke auf einfaehe 
Arbeitsleistungen. (Psychol. Abt., Dtsch. Forsch.-Anst. /. Psychiatric [Kaise~ Wilhelm- 
Inst.], Miinchen.) Internat .  Z. Alkoholism. 36, 129--148 (1928). 

Die wissenschaftliche Forschurig hat in neuerer Zeit ihr Augenmerk auf die B e -  
gleiterscheinungen des A l k o h o l t r u n k e s ,  auf die mittelbaren Folgezust/~nde oder die 
Alkoholwirkung sonst beeinflussende u gerichtet. 

Die Abhandiung befaBt sich mit Versuchen tiber die Wirkung einer bestimmten gleich- 
bleibenden Menge Alkohols, in Bier, Wein oder Branntwein gencmmen, und fiber die Unter- 
schiede zwischen der Wirkung dieser tibliehen Getranke und der..entspreehenden Menge ver- 
dfinnter Alkoholl6sungen mit gesehmackverbessernden Mitteln. Ahnlich den bekannten Ver- 
suchen K r a e p e l in  s w~hlte man Addieren und das Durchstreichen yon Buchstaben durch die 
Versuchspersonen und die Versuche mit der Stichplatte und demErgographen. Am frfihesten, 
nach etwa 15 Minuten, stellte sich die Alkoholwirkung beim Cognac ein; recht nahe kam ihm 
die des Weines. Ein eigentliehes Erregungsstadium wurde subjektiv nicht empfunden. Das 
Arbeiten an der Stichplatte war meist merklich unsicherer als beim Ntiehternen. Das Naeh- 
lassen am Ergographen wurde subjektiv empfunden. Die Alkoholwirkung trat erheblieher 
auf, werm die Versuchsperson kSrperlich schleeht disponiert war. Die Wfllenslahmung stellte 
sich allmahlieh ein, eine absolute Gleichgfiltigkeit. Auffallend war, dab die schwachen 
L6sungen eine lange ~qachwirkung, fast den ganzen Tag fiber zeigten. Ausgesproehene Ab- 
weichungen zwischen unseren geistigen Getr/tnken und den ktinstliehen Alkoholl6sungen 
wurden nicht nachgewiesen. Aueh konnte von einer Gew6hnung an den Alkohol nicht ge- 
sprochen werden. Bezeichnend ist auch, dab sich eine gewisse Arbeitsunlust mit der Zeit 
einstellte. Die schwersten Sch/~digungen traten beim Rechnen auf, die geringsten bei der 
Kraftleistung mit dem Ergographen. Etwa die gleiche Sehadigung trat in den verschiedenen 
Konzentrationen auf, obwohl der Kfirper auf die starken Konzentrationen auch starker 
zu reagieren seheint. Flade (Dresden).~ 

Bandel, Rudolf: Selbstmord und Alkoholismus. Miinch. reed. Wschr. 1928 II, 
1465--1466. 

Die Zahl der Selbstmorde ist wie in allen Kulturlandern, so auch in Bayern bis zum 
Kriege andauernd gestiegen, verh~ltnism/~Big mehr bei den Frauen als bei den Mannern. W/~h- 
rend der Kriegsjahre sank sic in gro/3em Ausmal~e, abet nur beim m~nnlichen Geschlecht, 
beim weiblichen nahm sie welter zu. Ist das ffir die im Felde stehenden M/~nner ohne weiteres 
verst/~ndlieh, so nicht ffir die daheim gebliebenen, namentlich doch die alteren Jahresklassen. 
Als Ursache muB der Wegfa]l des Alkohols oder wenigstens des tibermaBigen Alkoholverbrauches 
herangezogen werden. Naeh der alkoholknappen KrJegszeit und der geldknappen Inflations- 
zeit gewannen die geistigen Getranke wieder raehr und mehr die Oberhand und mit dem 
wachsenden Alkoholverbrauch ist auch die Selbstmordziffer entsprechend erneut gestiegen. 
Die diesbezfigliche bayrische Sterblichkeitsstatistik best/~tigt die Feststellungen des d/~nischen 
Statistikers Wes t e rgaa rd ,  nach dem hohe Selbstmordsterblichkeit Hand ifi Hand geht 
mit hoher Sterblichkeit tiberhaupt und umgekehrt, denn beidc sind dutch den Alkoholismus 
wesentlich mitbestimmt. Letzterer Vermindert oder zerst6rt ja neben dem Lebensunterhalt 
die Lebenslust und erzeug$ nebenher das Geffihl tier Untiichtigkeit und der Minderwertigkeit, 
damit oft einen Ekel am Leben. ttinzu kommt, dab man sich im Alkohol Mut antrinkt zur 
geplanten Tat oder pl6tzlieh unter der hemmungslosen Alkoholstimmung zur Waffe greift. 

.Flade (Dresden), o 
Wegener, Hermann: Der gegenwiirtige Stand des Alkoholismus in den rheinischen 

Provinzial-Heil- uud Pflegeanstalten. Alkoholfrage gg. 24, H. 4, S. 225--237. 1928. 
Vortrag, getlalten in einer Vereinigung rheinischer Trinkerfiirsorgestellen. An 

Hand eindrueksvoller Tabellen wird der Einflu/~ des Krieges auf den Riiekgang von 
Alkoholikeraufnahmen besl0rochen. Das Anwaehsen der Aufnahmeziffern in der 
Nachkriegszeit deckt sich mit  anderen Statistiken. Interessant ist, dal] bereits geringe 
Zwangsmal~nahmen, wie das Einftihren einer sehr friihen Polizeistunde durch die rheini- 
sche Besatzung, einen Rtickgang der Alkoholikeraufnahmen erkennen 1/igt. Die Frage, 
ob sich aus der Statistik des Verf. eine Zunahme des Alkoholismus im Rheinland 
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im VergleiCh zu den Vorkriegsverh/iltnissen nachweisen l~l]t, m6chte Verf. nicht sicher 
beantworten. Die Zahl der 1V[orphinistenaufnahmen in Grafenberg betragt etwa das 
20 fache der Vorkriegszeit. Pohlisch (Berlin). o 

Zeraski], K.: Der Alkoholismus in den psychiatrisehen Krankenh~insern. Mos- 
kovskij medieinskij ~urnal Jg. 5, Nr. 2, S. 73--82 u. dtsch. Zusammenfassung S. 82. 
1928. (Russiseh.) 

Infolge spezifischer Bedingungen konnte Verf. in der Moskauer psychiatrisehen 
Kolonie lediglieh chronisehe Alkoholiker, die meisten ohne delir6se Erseheinungen 
und Halluzinationen, beobaehten. Die gr6/]te G r u p p e -  52 K r a n k e -  bildeten Milieu- 
alkoholiker. Sie begannen das Trinken vom 18. Lebensjahr oder noah fffiher; bei den 
meisten war in der Heredit~it Alkoholismus. Die zweite Gruppe - -  16 Kranke - -  bildeten 
Alkoholiker mit erworbener psyehischer Invalidit/it, haupts/ichlich Traumatiker. 
Sic begannen das Trinken spiit, Alkoholismus in der Heredit/it war selten. Bei mehreren 
fand man Arteriosklerose. Naeh geringstem Reiz hysterische Reaktion. Die letzte 
Gruppe - -  18 Patienten - -  bildeten Geisteskranke (Epilepsie, Schizophrenia, Psycho- 
pathie), die zu antisozialen Handlungen neigten. Alle diese Gruppen wurden durch 
den Alkoholismus allmiihlieh gleichartig. Mark Serejski (Moskau).o 

Bratz, E.: Neue Einrichtungen und neue Ziele dcr Trinkerbehandlung. (Heilst. d. 
Stadt Berlin, Wittenaa.) Dtseh. Z. Wohlf.pfl. 4, 175--182 (1928). 

Unter den verschiedenen Heilzwecken dienenden Heilst/~tten, die an die Irrenanstalt 
Dalldorf angegliedert wurden, befindet sich auch ein A b s t i n e n z s a n a t o r i u m  ftir die S/ich- 
tigen, darunter die Trunksiichtigen. Letztere sollen durch Anstaltsbehandlung dahin gebracht 
werden, dab sie dem GenuB des Alkohols vollkommen entsagen. Die Ftirsorgestellen und 
Enthaltsamkeitsvereine bringen das in vielen F/~llen allein nicht zustande. Erstere mtissen 
dem leitenden Arzt, die letzteren und sonstige Hilfsorgane zur Verftigung stellen. Die Zahl 
der Alkoheliker ist seit Kriegsende wieder auf den Vorkriegsstand gestiegen. Zumeist handelt 
es sich um angeborene Psychopathen. An die Spitze der allgemeinen Trinkerftirsorge geh6rt 
der Psychiater, der vor allem die alkologenen von dan anlagem/iBigen Abweichungen im Trinker- 
material sichtet und entsprechend Heilplan und Heilverfahren aussucht. Von 300 Trinkern 
der Wittenauer Anstalten ist nur der 6. Teil 1/~nger als 2 Jahre enthaltsam geblieben. Kranken- 
kassen und Kassen~trzte k6nnten vieles tun, um die Frfihalkoholiker rechtzeitig der Ffirsorge 
zu tiberweisen. Dann wird in vielen F/~llen die Anstaltsbehandlung nicht zu lange Zeit, oft 
nicht ein ganzes Jahr lang, n6tig sein. Offene und station~re Trinkerfiirsorge mtissen sich 
erg/~nzen. Letztere gelingt am besten im Abstinenzsanatorium zusammen mit der fiir Seelisch- 
Abnorme und Nervenkranke verschiedcner Art. Ftir widerspenstige und riickf/i]lige Alko- 
holiker bleiben schlie61ich noch Irrenhaus und Arbeitsanstalt mit der zun&chst erforderlichen 
Zwangserziehung n6tig. Flade (Dresden). o 

Armstrong-Jones, Robert: The present state of the care of the insane and the mental 
defective. (Der gegenw~rtige Stand der Fiirsorge ffir die Geisteskranken und Psycho- 
pathen.) Journ. of state reed. Bd. 36, Nr. 7, S. 399--409. 1928. 

F fir die Geisteskranken fehlt in England die M6glichkeit freiwilliger Aufnahme, 
und ftir die seeliseh Minderwertigen fiberhaupt eine entspreehende Unterbringung. 
Nut der reiehe Geisteskranke kann auf seinen Wunseh Anstaltsbehandlung finden. 
Der arme Geisteskranke hat  zu warren, bis er zwangsweise eingeliefert wird, und hat  
dann Entlassungsschwierigkeiten. Das Mi/]trauen der ~)ffentliehkeit hat  wiederholt, 
zuletzt 1927, zu Kommissionsberichten fiber die Irrenfiirsorge geffihrt. Es wurde kein 
Fall yon widerrechtlicher Festhaltung in 6ffentliehen oder privaten Anstalten auf- 
gefunden. Dagegen wurde die aufopfernde Pflege dort ausdriicklich gelobt. Da sollte 
man sieh endlieh entsehliel]en, den Irrenanstalten freiere Aufnahmebedingungen zu ge- 
w/ihren, wie sic bisher nut st/idtische Asyle in London haben. Man sollte bedenken, 
daI] dem Irren die Krankheitseinsieht fehlt. Die Genesungsziffer in den Anstalten 
betr~gt nur 32%, w/ihrend sic bei Beriieksichtigung aueh der leiehteren F/ille 70% 
betragen dfirfte. 1927 wurden im ganzen 136626 Geisteskranke gegihlt. Die durch sic 
verursachten Kosten beliefen sich auf fiber 20 Mill. Pfund im Jahre. Eine bedenkliche 
Zunahme der Erkrankungen l~]t sich nicht behaupten. Die dringende Notwendig- 
keit erleichterter Aufnahme yon Friihf/illen ist auch yon der Kommission einge- 
sehen worden. Doch h~itte sic 3 Gruppen unterseheiden miissen: Freiwillige, 
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Willenlose und Widerwillige. Verf. maeht besondere Vorsehl~ge ~fir deren Unterbr~n- 
gung und l~berwacbung. Nur die letzte Gruppe sollte dem Richter vorgeffihrt werden. 
Legt man die Zahlen der Privatanstalten zugrunde, wgre mit 20000 freiwilligen Auf- 
nahmen zu rechnen. Das heute vorgeschriebene grztliche Attest ftir zwangsweise An- 
staitseinweisung beraubt den Betreffenden zugleich aller biirgerliehen Rechte. InfoIge- 
dessen weigern sich manche .~rzte, die Bescheinigung auszustellen. Indessen jede Ver- 
z6gerung verschlechtert die Heilungsaussichten. Auch k6nnte der Arzt nach solcher 
Weigerung ffir die Gewalttaten des Kranken haftbar gemacht werden. Nimmt er abet 
ohne das vorgeschriebene Zeugnis auf, macht er sich strafbar. So entsteht eine sehr 
bedauerliche Unsicherheit, und ein Arzt kann ffir Ausfibung seiner Pfliehten mit beruf- 
lichem und finanziellem Ruin bestraft werden. Raecke (Frankfurt a. M.). o 

Herschmann, Heinrieh: Die Unterhringung der unzurechnungsfiihigen and ver- 
mindert zureehnungsf[ihigen Reehtsbreeher. Jahrb. f. Psychiatric u. Neurol. Bd. 46, 
H. 1, S. 66--75. 1928. 

Dangl, Richard: Die Unterbringung der unzureehnungsf~ihigen und der verminderi 
zureehnungsf[ihigen Kriminellen. (Landesheilanst. ]. Geisteskranke, Salzburg.) Jahrb. 
f. Psychiatrie u. Neurol. Bd. 46, H. 1, S. 76--87. 1928. 

Die vorliegenden Abhandlungen sind 2 Referate, die 1927 auf der Tagung der 5ster- 
reichisehen Irrengrzte gehalten wurden. Beide Referenten sind sich darin einig, dal~ 
vermindert Zurechnungsf~ihige nicht in Irrenanstalten untergebracht werden dfirfen. 
Dangl  sagt ganz mit Recht, dab es ftir die Irrenanstalten nut einen Ausweg gebe, 
falls sie gezwungen wtirden, verminder t Zureehnungsfiihige aufzunehmen: der Neubau 
von Abteilungen mit entsprechenden Sicherungen; dann h~tten wir jenes System, 
das yon jeher von allen mal~gebenden Kreisen als das schlechteste abgelehnt worden 
sei. H e r s c h m a n n  fragt, warum im deutschen Entwurf so verschiedenartige Deten- 
tionsanstalten vorgesehen seien, Anstalten ffir gemeingefiihrtiehe Gewohnheitsver- 
brecher, fiir Trinket, fiir Arbeitsscheue, fiir Unzureehnungsfghige und vermindert 
Zurechnungsf~hige. Naeh seiner Ansicht geniigt eine Art yon Anstalt, da alle diese 
Rechtsbrecher yore psychiatrischen Standpunkte aus in die gleiche Kategorie geh6ren 
und da die Einrichtung dieser Anstalten sowie die Mittel, deren sic sich zur Erreichung 
des Zweckes bedienen werden, dieselben sind. D. verlangt ausdriicklich, dal] die Heil- 
und Pflegeanstalten auch w/ihrend einer 0bergangs- oder Bauperiode nicht dazu ver- 
wendet werden, vermindert Zurechnungsfi~hige aufzunehmen. GSring (Elberfeld).o 

Junekerstorff, K.: Das Problem der Ursaehenanalyse hei der Beeintriiehtignng der 
Zureehnungsf~ihigkeit im kommenden Strafreeht. Monatsschr. f. Kriminalpsychol. 
u. Strafrechtsreform Jg. 19, H. 2, S. 98--100. 1928. 

Der ffir die Durcharbeitung der Reichstagsvorlage der Strafrechtsreform eingesetzte 
Reichstagsausschul~ hat den Beschlul~ gefal3t, bei vermindert Zurechnungsfghigen obli- 
gatorisch die Strafe zu mildern, w~hrend die Vorlage die Milderung nut gestattet. 
Verf. bedauert sehr, da$ dadurch bei selbstverschuldcter Trunkenheit in jedem Falle 
die Strafe gemildert werden mul~, da~ also die im Interesse der Volkswohlfahrt so 
wichtige Forderung der Generalpr~vention als Kampfmal~nahme gegen den Alkoho]- 
mil3brauch vSllig auBer acht gelassen wird. Gbring (Elberfeldl.o 

Weygandt, W.: Forensiseh-psyehiatrisehe Tiitigkeit in Friedriehsberg-Hamburg. 
Klin. Wschr. 1928 II, 1833--1836. 

Verf. gibt einen ~berblick fiber die in Friedrichsberg in den letzten Jahren vor, 
genommenen ~rzt]ichen Begutachtungen. Er betont dabei die Bedeutung der Mit- 
arbeit des serologischen und experimental psychologischen Laboratoriums, gibt aller- 
dings bezfiglich des ersteren zu, dal~ auch die reichhaltigsten und subtilsten organi- 
schen Feststellungen nur als Bausteine zum Gutachten zu verwerten sind. M_it Recht 
betont er die Notwendigkeit einer st~rkeren Wiirdigung der forensischen Psychiatric 
ira medizinischen wie juristischen Studium. Birnbaum (Herzberge). 
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Bielawski, 0.: Epilepsie und Strafgesetz. Now. psychjatr. 5, 231--237 u. franz. 
Zusammenfassung 237 (1928) [Polniseh]. 

Verf. bezeichnet jeden Epileptiker, bei dem Zeichen geistiger Entartung vorliegen, 
welche die Straftat bedingen, als nicht verantwortlich, im Gegensatz zur Ansicht anderer 
Sachverst~ndiger, die Unverantwortlichkeit nur bei markanter Geistesschw~che und 
bei einem Zustand der Bewul~tseinstrfibung anerkennen. Klieneberger (KSnigsberg). 

Homburger, August: Zur Frage der verminderten Zurechnungsf~ihigkeit. (Psych- 
iatr.-Neurol. Klin., Univ. Heidelberg.) Dtsch. reed. Wschr. 1928 II, 1363--1366. 

Verf. setzt sich mit den gegen W i l m a n n s  Buch fiber die verminderte Zurechnungs- 
f~ihigkeit erhobenen kritischen Einwi~nden auseinander. Er steht auf dem Standpunkt, 
dab es geradezu ein Segen fiir unsere Rechtspflege sein wtirde, wenn man den Begriff 
der geminderten Zurechnungsf~thigkeit aus dem Gesetz ausscheidet, und dal~ die 
Bestimmung des letzten Strafgesetzentwu~fes, nach der der Pers~nliehkeit jedes T~iters 
bei der Beurteilung der Tat, seiner Schuld und der angemessenen Strafe tlechnung 
zu tragen ist, die strafrechtliche Sonderstellung der seelisch Abnormen, aber nicht 
geisteskranken gerbrecher, vollkommen genfigend beriicksichtige. 

Birnbaum (Herzberge). 
Francke, Herbert: Die Altersgrenzen im kiinttigen augendstralreeht. Zeitschr. 

f. Kinderforsch. Bd. 34, H. 3, S. 351--360. 1928. 
Das J.G.G. hat das strafrechtliche augendalter auf 14--18 aahre festgesetzt. 

18--21 jghrigen soll eine Mittelstellung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen 
einger~iumt werden. Es ist die Frage aufgetaucht, ob die dem J.G.G. unterstellten 
Altersk]assen einem Erziehungsrecht zu unterwerfen sind. In jedem Fall soll geprilft 
werden, ob augendunzureehnungsfghigkeit vorliegt (Unfghigkeit der Erkennung 
des Ungesetzlichen einer Tat). Etwa der dritte Tell der jugendliehen Angeklagten 
ist psychisch abnorm, ein weiteres Drittel steht an der Grenze des Normalen und 
Abnormen, das letzte Drittel ist normal. Die Kurve der jugendlichen Kriminalitgt 
steigt his zur Vollj~ihrigkeit stetig an. Neben der Unzureehnungsfghigkeit wird volle 
und verminderte Zurechnungsfghigkeit unterschieden. Die vermindert Zurechnungs- 
fiihigen sind mit einer gewissen Riieksichtnahme auf ihre persSnliehe Eigenart zu 
bestrafen. Das J.G.G. soll eine Kombination yon Straf- und Erziehungsgericht sein. 
14--16 j~hrige gehSren nicht ins Gefiingnis, auch 16--18 j~ihrige nur in Ausnahme- 
f~llen. Die yon Gegnern behauptete Sch~tdlichkeit des Jugendstrafrechts ist nicht 
begrilndet. Wenn auf jede Strafmal]nahme verzichtet wfirde, so erg~be sich die Not- 
wendigkeit, den straffalligen Jugendlichen persSnlich oder sachlich Verpflichtungen 
aufznerlegen (Wiedergutmaehung, Geldbul~e, Abbitte, Meldepflicht). Die Straf- 
anzeige ist oft der erste Anstol~ zur Erkennung yon Erziehungsnotstanden und kann 
dutch geeignete Mal~nahmen den Jugendlichen gfinstigere Entwieklungsbedingungen 
schaffen. Ftir alle F~lle mull das J.G.G. da einsetzen, wo die Zust~tndigkeit der Schule 
anfhSrt. Klieneberger (KSnigsberg in Pr.). o 

Golokolosov, N.: Formen psychiseher Minderwertigkeit unter jugendliehen Ver- 
breehern und ihre kriminalistisehe Bedeutung. ~. Nevropat. 21, 127--137 u. dtsch. 
Zusammenfassung 137--138 (1928) [Russisch]. 

u untersuchte 50 Knaben im Alter von 12--16 Jahren, die fiir verschiedene Vergehen 
yon der Kommission ftir Minderj~ihrige (Jugendgericht) dem ttaaseschen Internat zu Moskau 
iiberwiesen wurden. Unter ihnen waren 80 % Waisen, 20 % I-Ialbwaisen. Ihrer sozialen Lage 
nach waren 50% Kinder yon Arbeitern, 14% yon Bauern, 4% yon Handwerkern, 8% yon 
Beamten, 24% unbekannt. 88% batten bis zu ihrer Aufnahme 1--12 verschiedene Kinder- 
institutionen gewechselt. 68 % waren 1/2 bis 5 Jahre verwahrlost. Die tteredit~tsverh~ltnisse 
konnten nur in 38 % festgeste]lt werden. Es fanden sich Alkohol in 15,8%, Tuberkulose in 
21%, Alkohol -t- Tbc. in 42,1%, Psychopathie in 10,5%, Geisteskrankheiten in 10,5%. Die 
somatische Konstitution wurde nach Kre t schmer ,  der Intellekt naeh Rossol imo,  die 
eharakterologischen Eigenheiten nach Ewald bestimmt. 

Athletisehe KSrl0erbautypen fanden sich in 34%, asthenische in 28%, pyknische 
in 26%, ungef~hr 10% waren yon unbestimmtem Typus (nieht dysplastisch). Psychisch 
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minderwertig sind 84% ; 58% sind intellektuelI minderwertig. In 88% finder sieh un- 
gleichm~i~ige Entwicklung der formalen intellektuellen F~higkeiten, eine dishar- 
monisehe Struktur des psychologisehen Profils, die wesentlieh die intellektuelle Pro- 
duktivitat vermindert. Dem Charakter naeh geh6ren 42% zu eindrueksf~higen 
Sthenikern, 12% zu eindrueksf~higen Asthenikern, 32% zu kalten Sthenikern, 14% 
zu kalten Asthenikern. Psychopathische PersSnlichkeiten fanden sieh in 66%, haupt- 
siiehlieh Epileptoide und haltlose Psychopathen; die Zahl der Cyeloiden ist gering 
(9,1%). In 40% verbindet sich die Psyehopathie mit leiehter Debilit~t. Unter den 
intellektuell Vollwertigen finden sich haupts~ehlieh Pykniker und Astheniker, unter 
den relativ Debilen vorherrschend Astheniker, unter den absolut Debilen Athletiker. 
Die eindrucksfi~higen Stheniker sind gr6~tenteils Pykniker, die kalten Athletiker, 
die eindrueksfghigen wie auch kalten Astheniker sind meistenteils aueh yon asthe- 
nisehem K6rperbau. Die eindrucksf~higen Stheniker sind die am besten Begabten, 
am wenigsten begabt sind die Astheniker, die cycloiden Psychopathen zeigen alle 
normale intellektuelle Entwicklung, die schizoiden sind grS~tenteils absolut debil. 
Die Haltlosen sind in der H~lfte der F~lle relativ debil, in einem Drittel yon normalem 
Intellekt, die Epileptoiden zeigen in 50% normale Verhaltnisse, doch gibt es unter 
ihnen auch absolut Debile. In krimineller Beziehung gehSren zu den leiehteren 
Rechtsbrechern (geringe Diebst~hle, Tasehendiebe) eine gr6]ere Zahl intellektuell 
Normaler, als zur Gruppe der sehwereren Verbreeher (Einbrecher, Organisatoren 
yon Diebsti~hlen). Zur ersten Gruppe gehSren fast alle Profile mit normaler Struk- 
tur. Die eindrucksf~higen Stheniker bilden hier die Mehrheit. Bei 50% findet man 
stark entwiekelte niedere Triebe. Fast die Hiilfte gehSrt zu haltlosen Psyehopathen. 
Die zweite Gruppe besteht gr6~tenteils aus Debilen, ihre Profilstruktur ist meisten- 
tells hypotoniseh-dement. Von den Ewaldschen charakterologischen Gruppen herr- 
sehen bier kal~e Stheniker mit stark ausgedriiekten niedern Trieben vor. Der gr6~te 
Tell gehSrt zu epileptoiden Psyehopathen. Die Tendenz zur Besserung hiingt nut in 
sehr geringem Mal]e v o n d e r  HShe des Intellekts ab. Yon gr6]erer Bedeutung ist 
die mehr oder weniger harmonische Entwicklung der intellektuellen Prozesse. Die 
gr6Bte Zahl der Unverbesserlichen gehSrt zur hypotonisch-dementen Struktur, 
gr6]tenteils sind es kalte Stheniker, Von psyehopathischen Pers6nliehkeiten gehSren 
hierher Epileptoide und Sehizoide. Die Haltlosen sind leichter zu bessern; rezidivieren 
jedoeh h~ufig. Stark ausgepr~gte niedere Triebe hemmen in hohem Mal~ die Besserung. 

J. Prissmann (Moskau). ~176 
Partridge, G. E.: Psychopathic personalities among boys in a training school for 

delinquents. (Phyehopathische PersSnlichkeiten unter Knaben einer Erzlehungs- 
~sehule fiir jugendliehe Verbrecher.) (Clin. research serv., Sheppard a. Enoch Pratt 
]wsp., Baltimore.) Amer. J. Psychiatry 8, 159--186 (1928). 

Par t r idge  berichtet fiber psychopathisehe Pers6nliehkeiten unter 50 Knaben einer 
Erziehungsschule fiir jugendliche Verbrecher. Unter ihnen waren 9 nicht nachweisbar krank, 
12 schwachsinnig, 5 unterbegabt, 12 psychopathisehe Pers6nlichkeiten, 2 Posteneephalitiker, 
1 Traumatiker, 1 Psychoneurotiker, 1 konstitutionell Minderwertiger, 7 nicht klassifizierbar. 
Bei den Kn~ben mit psyehop~thischen Reaktionen trat eine gegnerisehe ttaltung gegen Eltern 
und Vorgesetzte, eine Empfindliehkeit und Rastlosigkeit, die deutliehe Absieht andere In- 
teressen zu ignorieren, ein verstecktes Gefiihl der Unterlegenheit, wie auch endlich eine Neigung 
zum Liigen und Stehlen im Pers6nliehkeitsbilde besonders hervor. Tb'bben (Miinster). 

Str~iussler, Ernst: Zwei forensisehe Gutaehten als Beitrag zur Kenntnis der indu- 
zierten Psychosen. Wien. reed. Wsehr. 1928 II, 940--942. 

Es handelt sieh um eine 52j~hrige Frau und ihren 30j~hrigen Sohn, die sieh hi~ufiger 
Zechprellereien und Falsehmeldungen schuldig gemaeht haben. Veff. stellte lest, dal3 die 
Frau untcr Beziehungs-, Beeintr~chtigungs- und Verfolgungsideen, Vergiftungsfureht und 
Zwangsvorstellungen litt, der auoh v~terlieherseits schwer degenerativ belastete Sohn ein 
moralisch minderwertiger, psychopathischer und schwachsinniger Vag~bund war. Der Sohn 
wurdo yon der Mutter w~hnhaft induziert und best~tigte, unterstiitzte und verst~rkte dem- 
z~ffolge, umgekehrt induzierend, die St6rungen der Mutter. Verf. kommt zu dem Sehlul~, 
d~B beide dureh krankh~fte Momente zu den strafbaren tt~ndlungen getrieben wurden. 

Klieneberger (K6nigsberg i. Pr.) .o 


