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Allgemeines. 
�9 Methods and problems of medical education. Edited by the Div. of Med. of the 

Rockefeller Foundation. 9. Ser. (Methoden und Probleme inediziniseher Ausbildung. 
Herausgegeben yon der Medizinischen Abtei lung der Rockefeller-Stiftung.) New 
York:  Selbstverl. 1928. 392 S. 

Die Arbeit gews Einblicke in die vcrschiedenstcn gerichtsgrztlichen Institute der Welt. 
In  klarer und iibersichtlicher Darstellung m~chen wir einen Weg dutch die vcrsehiedensten 
Institute der Welt, and wir erfahren die unterschiedliche Behandlung der geriehtliehen Medizin 
in den einzelnen Lgndcrn. In Graz  werden im gerichts~rztlichen Insti tut  such beim Aus- 
bruch yon Epidemien die ersten anfschluBreichen Sektionen gemacht. In  dem grolJen gerichts- 
~rztlichen Insti tut  in Wien  wurden im Jahre 1926 allein 342 gerichtliehe und 798 sanit~ts- 
polizeiliche LeichenSffnungen gem~eht. Im gerichtsgrztlichen Inst i tut  in H a v a n a  finder 
sich ein gro~es, gut ausgestattetes Krilninahnuseum. In dcr T s c h e c h o s l o w a k e i  hat man 
erst imJahre  1919eingerichtsArztlieheslnstitutgegrfindet. I n X g y p t e n  f ibres  beimgeriehts- 
arztliches Insti tut  in KMro ,  eine besonders gut ~usgestattete Giftabteilung, aus der eine 
Reihe wichtiger geriehts~rztlicher Untersuchungen fiber Opium entstanden ist. Das Be t -  
l i n e r  gerichtsgrztliehe Insti tut  ist bekannt durch seine eingehenden Bhtuntcrsuchungen. 
In U n g a r n  gibt es ffir die praktisehen Xrzte eine besondere Prfifung ffir die Ausfibung einer 
gerichts~rztlichen Praxis. In I t M i e n  sind in Rom ganz besonders gut ausgestattete Gefrier- 
r~ume zur Aufbewahrung der Leichen vorhanden. T u r i n  zeiehnet sich aus dutch gro~e SaInm- 
lungen. L i s s a b o n  hat nur ein kMnes Institut. In R u m g n i e n  finder sich eine ausgezeieh- 
nete Knoehen- nnd Sch~Ldclsammlung, Ricsenr~umlichkeiten und eine ausgczeiehnete Biblio- 
thek. Auch v o n E n g l a n d  linden sichBesehreibungen der gerichts~rztlichenlnstitute ausEdin -  
b u r g h  und Glasgow.  In der Sehwciz  werden die gerichtlichen Leiehen frfiher freigegeben 
als in Deutschland. Es wird darauf hingewiesen, dal3 cs in Base l  nicht vorkommt, dab faule 
Leichen seziert werden wie in Deutschland. Zangge r  gibt eine zus~mmenfassende Arbeit 
fiber die augenbliekliche Meinung yon Mcdizin und Reeht. Auch amerikanische gerichts~rzt- 
liehe Institute werden in der Arbeit eingehend bcrficksichtigt. Trendtel (Altona). 

Hiibner, A. H.: Die Sachverstiindigent~tigkeit naeh dem Rciehsbeamtengesetz 
vom 18. Mai 1907 (I. TI.). (Univ.-Nervenklin. u. Prov.-IIeilanst., Bonn.) Psyehiatr . -  
neur. Wsehr. 1930 IL 477--482. 

H t i b n e r  bespricht  alle Fragen des Reiehsbeamtengesetzes, die sowohl fiir den 
Beamten wie ftir den ~rztlichen Saehverst~ndigen yon Interesse sin& Wiehtige ge- 
riehtliehe Entscheidungen werden mitgeteil t .  Von besonderem Interesse sind die 
Absehnit te  tiber die Saehverst~ndigent~tigkeit  und die Verantwortl ichkeit  des Beamten, 
fiber Urlaub, Residenzpflieht,  Dienstnnfghigkeit  und Pensionsanspruch der Beamten. 
Die Tgtigkeit  des grztlichen Saehverstgndigen in allen diesen Fragen wird eingehend 
er6rter t  und die neuere Rechtspreehung zusammengestellt .  H. weist selbst darauf bin, 
dal] die meisten LehrMeher  der gerichtlichen Psychiatr ie  fiber das Beamtenreeht  
wenig oder f a r  niehts enthalten. Es wgre zu begritl~en, wenn er seine dankenswerten 
Mitteitungen zu einer Monographie zusammenfassen witrde. Salinger (Herzberge). 

�9 Lustig, Walter: Gesetz und Rceht im Krankenhaus. (Handbiieherei f. d. ges. 
Krankenhauswcsen. Hrsg. v. Adolf Gottstein. Bd. 7.) Berlin: Julius Springer 1930. 
X, 293 S. RM. 17.-- .  

Alle Rech~sfr~gen, welehe die Erriehtung, VerwMtung und den Betrieb eines Kr~nken- 
hauses betreffen, werden in diesem Bande ausffihrlieh abgehandelt. Die in Betraeht kommen- 
den Bestimmungen, die in den verschiedensten Gesetzen, 3/iinisterialerlassen, Verordnungen, 
Landesstatuten, behSrdlichen Rich~linien nnd Leits~tzen verstreut sind, hat der VerL in fiber- 
sichtlicher Weise unter den Gesiehtspunkten zusammengefal~t, die ftir das Krankenhauswesen 
maBgebend sind. An gegebenen Stellen sind einschl/~gige Urteile des PrenBischen Oberverwal- 
tungsgeriehtes, des Reiehsgeriehts, Kammergeriehts usw., eingeflochten. Es ist wohl keine 
der zahlreichen Fragen aus dem Gebiete des Straf-, Zivil- und Verwaltungsreehtes, welche ffir 
Krankenh~user wichtig sind, nnerSrtert geblieben. Ein ni~heres Eingehen auf Einzelheiten 
Jst bei der Art  des Buehes nieht gut m6glich. Sowohl ffir die/~rztliehen als aueh ffir die ver- 
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waltu..ngsm~Bigen Leiter yon Krankenh~usern hat das Bueh wegen seiner Vollst/indigkeit 
und Ubersiehtliehkeit groi~en praktisehen Weft. Aber auch der St~dtarz~, Kreisarzt und Ge- 
richts~rzt wird h~ufig fiber Angelegenheiten zu befinden h~ben, fiber welehe er sieh in diesem 
Bande rasch und sieher orientieren karm. M~ller-Hess (Bonn). 

�9 Kohler, Josef: Einfiihrung in die gechtswissensehaft. 6. Aufl., neu durch- 
gearb, v. Paul 0ertmann u. Richard Honig. Leipzig: A. Deichertsche Verlagsbuck- 
handl. Dr. Werner SchoI1. 1929. VII, 285 S. RM. 10.--. 

Kohler be~bsiehtigte, mit seiner Arbeit ,,ein Bild der gesamten Reehtswissenschaft zu 
geben, das nur so viel yon dem einzelnen hervorkehrt, als nStig, usa das Gauze zu kennzeiehnen, 
und das unter der Ffille yon Einzelheiten den Gesamtbliek nieht beeintr/~ehtigt". Jetzt liegt 
die 6. Auflage vor, die entsprechend der dutch den Krieg bedingten Umw~lzung auf recht- 
]iehem, politischem und sozialem Gebiet vSllig neu bearbeitet werden mu6te. Dieser Arbeit 
haben sich Oertmann und Honig unterzogen und zwar so, dab Oertmann das gesamte 
Priv~trech~, Honig d~s 5ffentliehe gecht bearbeitet hat. Wenn das Werk auch in erster 
Linie fiir die Jfinger der Reeh~swissensehuft bes~imm~ ist, so rech~i~rtigt sich seine Anzeige 
und ]~espreehung auch in dieser Zeitschrfft, weft es einen kurzen ~nsehaulichen ~berblick 
gibt und somi~ geeignet is~, den Mediziner auch fiber solehe Reehtsgebiete schnell zu unter- 
riehten, die ihm im allgemeinen unbekannt bleiben. Abgesehen yon den Ausffihrungen fiber 
das Staatsrech~, die ja jeden Deutsehen interessieren sollten, sei hier im besonderen auf die 
Absehnitte fiber den bfirgerlichen Reehcsgang und den StrafprozeB hingewiesen. Schultze. 

Eliasberg, W.: Wahrscheinlichkeit, Wahrheit und Bewahrheitung im (~utaehten. 
(Klin. ]. Psych. ~. 1Very. StSrungen, insbesonde~'e SprachstSrunge~, M i~nchen-Thal/~irchen.) 
Mschr. Uniallheilk. 37, 145--151 (1930). 

E l i a s b e r g  sucht die methodologischen Grundlagen der ~rztlichen Sachverst~n- 
digent~tigkeit bcsser zu fundieren nnd unterzicht zun~chst den Begriff der Wahr- 
scheinlichkeit genauerer Kritik. Er sucht nachzuweiscn, daI~ die veto grztlichen Gut- 
achter geforderte Feststelhmg der Wahrscheinlichkeit bestimmter Zusammenh~nge 
dem Zwecke des Gutachtens nicht geniigc. Der Begriff der Wahrscheinlichkeit erwecke 
den Eindruck, als wenn mit ibm ein quantitativer Ma~stab eingefiihrt wtirde. Das 
kSnne aber auf diesem Gebiete, als einem geistiger Tgtigkeit, nicht der Fall sein. Viel- 
mehr sei das bier verwendetc Verfahren, wie auch sonst auf geistigem Gebiete, Bin 
Sch~tzen yon Werten, Vergleichen. E. sucht einen Weg, um die ,,Wahrscheinlichkeit" 
doch als neues Hilfsmittel in einer bisher nicht verwendeten Weise benutzen zu kSnnen. 
Theoretische Erw~gungcn fiber Statistik zcigen, da~ yon echter Wahrscheinlichkeit 
bei individuellen Ereignissen, wie sie in der ~rztliehen Gutachtert~tigkeit vorliegen, 
nicht gesproehen werden kSnne. Von Wahrscheinlichkeit kSnne nut bei sog. ,,Kol- 
lektiven" die Rede sein. Ein Kollektiv ist eine Anz~hl yon Vorg~ngen, die sich durch 
bestimmte Merkm~le voneinander un~erscheiden lassen, und deren jeder innerhalb 
des Kollektivs beliebig wiederholbar sein toni. Far die Einzelereignisse eines solchen 
KoHektivs lasse sich eine Wahrscheinlichkeit (nur empirisch) feststellen. Auf Gruad 
dieser Bezichungen kSnnen Statis~ik und Wahrscheinlichkeitsrechnung far die ~rztliche 
Begutachtung yon Nutzen sein. Dadurch, da$ der Einzelfa]] sich in verschicdene Kd-  
lektive einreihen lasse, deren Wahrscheinlichkeiten bekannt sein mfiSten. (Insofern, 
als in allen individuellen u eine Mehrzahl yon einzelnen Beobachtungsmerk- 
malen, Einzelbedingtheiten, zusammentreffe, die jeder far sich in Kollektive einreih- 
bar seien, far die also echte Wahrscheinlichkeiten festzustellen seien. Der individuelle 
Vorgang werde somit zu einem Sehnittpunkt einer Anzahl echter Wahrscheinlichkeiten 
und kSnne als WahrscheinlichkeiSsaufgabe berechnet werden.) Aufgabe der S~a~istik 
sei es demnach, fiir diese Zwecke die nStigen Unterlagen zu schaffen, dutch planmK$ige 
Erforschung mSglichst vieler solcher Kollek~ive, die zur grztlichen Begutachtung in 
Beziehung stehen, z. B. solcher, die mit der Rentenneurose oder Arteriosklerose usw. 
zusammenhangen, eine Aufgabe, die bisher noeh ~ast gar nicht in Angriff genommen 
worden sei. Diese yon der Statistik zur u gestellten Wahrscheinliehkeiten 
ws dann Hilfsmit~el far wei~ere Arbeit des Gu~ach~ers. Mi~ ihrer Hilfe sol[e das 
Gutachten dann nach der Methode des juristischen Indizienbeweises konstruiert werden, 
weniger um aui diese Weise die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, als der Wahrheit in 
grS~tmSgliche N~he zu kommen. Ernst Lewy (BeNin).~ 
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Decurtins, Florin: ~ber 107 Jahre gerichts~irztliehe Tiitigkeit in einem schweize- 
risehen Landbezirk. Anhang: CO-Vergiftung dutch Kirchenheizung. (Ge~ichtl.~M~. 
Inst., Univ. Zi~rich.) Zfirich: Diss. 1929. 55 S. 

Yerf. berichtet fiber das gerichtlich-medizinische Material eines ostschweizerischen 
Landbezirks aus den Jahren 1806--1855 and 1869m1929. Es sind insgesamt 1172 Unter. 
suehungen, wovon 80% auf Kbrperverletzungen, 10% auf Todesf~lle und 10% auf 
Geschleehtsverh~ltnisse entfallen. 2/5 der Todesf~lle betreffen Selbstmorde. Die Unter- 
suehungen nahmen naturgem~13 im Laufe der Zeit zu. Die Zusammensetzung des 
Materials zeigt, wie notwendig eine grfindliche Sehulung des praktischen Arztes in 
gerichtlicher Medizin ist, unter Berficksichtigung des Umstandes, dal] in der Schweiz 
auf clem Lande keine ausgebildeten Geriehts~rzte angestellt werden, sondern dal~ 
die forensischen Untersuchungen einem praktischen Arzte fibergeben werden. 

Im Anhang wird noch besonders ein Fall yon Kohlenoxydverg i f tung  eines tteizers 
geschildert, infolge mangelhafter Ofenkonstruktion in einer Kirehe. Es handelte sieh um 
eine WarmlufthMzung mit einem doppelten Schleppkamin, wobei die mangelhafte Luft- 
bewegung sowie die Behinderung des Rauehabzuges als Ursaehe der Kohlenoxydausstrbmung 
in Frage kamen. Sch6nberg (Basel). 

Ghon, A.: GerichtUche Medizin und pathologische Anatomic im sanit~iren Staats- 
dicnst. (Path.-Anat. Inst., Dtsch. Univ. P~ag.) Med. Klin. 1929 II, 168~--1686. 

Ghon  bespricht die innigen Beziehungen, die zwischen geriehtlicher Medizia 
und pathologischer Anatomie bestehen und weist auf die Notwendigkeit bin, dal] der 
geriehts~irztliehe Saehverstandige in erster Linie ein gu~ ausgebildeter pathologiseher 
Anatom sein miisse. Er betont weiter, wie selten heute als Saehverst~ndige t~tige 
~rzte trotz des zur Erreichung dieser Stelle notwendigen Xaehweises der Ablegung einer 
staatliehen Prfi~ung (~hysikatsprfifung), deren einer und zwar wiehtigster Gegenstand 
die gerichtliche Medizin bildet, dieser Voraussetzung entspreehen und wie oft daher 
~rztliche Saehverst~ndige be ide r  Vornahme yon geriehtlichen Sektionen versagen. 
G. bespricht die Mbglichkeiten, diesem Ubel abzuhelien und ffihrt hierfiir 3 Wege an: 
1. Die ~berweisung s~mtlieher zu behbrdlieher Obduktion gelangender Leichen an eia 
Universit~tsinstitut bzw. eine Prosektur; 2. die Zuziehung yon an einem dieser beidea 
Institute angestellten Fach~rzten zu allen behbrdliehen Leiehenbffnungen and 3. die 
Vermehrung der ZaM der vorhandenen Institute Und Anstalten, die fiber faehlieh aus- 
gebildete ~rzte verffigen und Ubertragung der Leiehenbffnung ausscMiel]lieh an diese 
~rzte. Als den fiir die Yerh~ltnisse in der Tschechoslowakei einzig gangbaren Weg 
bezeichnet G. dea zuletzt gennanten und tri t t  fiir die Yermehrung der Prosel~uren 
an den Krankenh~usern ein, deren Errichtung auch im Interesse der Krankenbehandlung 
sowie aueh aus sanit~ren und statistisehen Grfinden wiehtig w~re. Die Angestellten 
solcher Prosekturen w~ren aueh mit den iibrigen Funktionen des geriehts~rztlichen 
Sachverst~ndigea zu betrauen, deren Kenntnisse sie sieh nach O.s Ansieht leicht an- 
eignen kbnnten. (Ref. h~It den Vorsehlag G.s ffir fiberaus begrfil]enswert, da die Er- 
iahrtmg zeigt, dM], wie G. auch betont, die kurze Ausbildungszeit zur Physikats- 
priifung vollkommen unzureichend ist, um den ~rzten die ffir einen Geriehtsarzt not- 
Wendige fachliehe Ausbildung mit der n~tigen Griindlichkeit bieten zu kbnnen. Das 
gilt jedoeh nieht blol] ffir die Ausbildung in der pathologisehen Anatomie, sondern aueh 
in den anderen gerichtlieh-medizinischen Faehern. Wollte man tats~ehlich bier griind- 
liche Abhilfe sehaffen und aueh ffir die Provinz faehm~nniseh geschulte Geriehts~rzte 
heranbilden, dann w~re zu der Forderung G.s, da~ behbrdliche Leiehenbffnungen aus- 
schliel~lieh :Prosekturen bzw. den an solchen Angestellten zu fibertragen w~ren, noeh 
die weitere Forderung anzuschliel~en, da~ die Verwendung derselben zu geriehts~rztlichea 
Funktionen yon dem Naehweis einer entspreehenden Ausbildung in der geriehtlichen 
Medizin abhangig zu maehen w~re. Dennl%ef. kann der Meinung O.s nieht beipflichten, 
dal~ ,,was sonst der Prosektor als gerichtlieher Funktion~r noeh braucht, ihm zu or- 
lemon nieht sehwer fallen wird".) Marx (Prag). 

13" 
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Liebreeht, Arthur: Die Versfiindigung mit Tauben und Stummen vor Gerieht. 
B1. WohH. Geh6rlose 4, 20--25 (1930). 

Trotz Erlernens der Lautsprsche nnd des Ablesens ist zur u 
vet  Gerieht ein Dolmetscher nicht zu entbchren. Im  Strafprozel3 beherrscht die Fest- 
stellung der msteriellen Wahrheit die Verhandlung. Der Taube mul~ dsher sls An- 
geklsgter ieglichen u schriftlich vorgelegt bekommen, die Ant- 
wort darf, soweit die F~higkeit vor]iegt, lsutspraehlich geschehen - -  beim Stummen 
mul~ nut die Antwort sehriftlich niedergelegt werden. Nur Taubstummheit ohne Sprech- 
vermSgen verlangt beiderseitige schriftliche Verst~ndigung. Dem Zeugen gegeniiber 
kann diese gesetzliche Forderung je naeh der dutch den Straffsll gegebenen Bedeutung 
der Ausssgen eingeschrgnkt werden. Ein Verzicht auf Eidesleistung finder unter 
Wahrung dieser Grunds~tze daher such bei Tanben und Stummen nicht start. Schwer- 
h6rige sind sinngemi~g zu behandeln. Im  biirgerlichen Rechtsstreit h~ngt die Urteils- 
findung nut yon dem dutch die Parteien Vorgetragenen ab. Hier ist der Dolmetsch am 
Plstze.  Diese Rolle versieht ein ,,Beistsnd" oder ,,Bevollm~chtigter" des Gebreeh- 
lichen. Zuweilen mul~ die  Wohlfahrtspflege fiirsorglich hier eintreten im Interesse des 
Tanben oder Stummen. Erfo]gt diese Yertretung nicht, so zieht das Gericht eine 
,,Person als Dolmetsch" hinzu. Trotz Regelung der Dolmetscherfrage im ganzen be- 
steht keine Bestimmung iiber Eignung des Dolmetschers ftir diesen Sonderfall. Taub- 
stummenlehrer werden oft herangezogen - -  sber trotz der Vereidigung des Dolmetschs 
bestehen so wenig Gsrantien, dag die Forderung nach Gleiehstellung der Zuverl~ssig- 
keitspriifung mit der fremdspraehlicher Dolm etscher bereehtigt ist. An Ausft~hrungs- 
bestimmungen fehlt es such in der freiwilligen Gerichtsbarkeit flit den Dolmetsch der 
Tsubstummen. Die Gebiihren fiir den Dolmetsch werden bisher dem Taubstummen 
~uferlegt. Da dieser schuidlos an seinem Gebreehen ist, sollten sie den Verwsltungs- 
kosten zugesehlagen werden. Falsch ist auch die Bezahlung nsch der Gebiihrenordnung 
fiir Sachverst~ndige. Die Wshrung der Rechte dieser nichtvollsinnigen Personen mug 
nnbedingt vervollkommnet und festgelegt werden. Ger~t doch der Taubstumme 
leieht in Konflikte. Klestadt (Magdeburg). 

Alvarez, Walter C., and I~. L. Stanley: Blood pressure in six thousand prisoners 
and four hundred prison guards. A statistical analysis. (Der Blutdruck bei 6000 Ge- 
fangenen nnd ~00 Gefangenenw~rtern. Eine statistische Analyse.) (D~v. el Med., 
Mayo Cl~in., Rochester.) Arch. int. Med. 46, 17--39 (1930). 

Verf. stellt an Gefangenen und Gefgngnisw~rtern Blutdruckmessungen an. An Hand 
eines reichen Tabellen- und Kurvenmateriats werden seine Ergebnisse erl/~utert. Der ~ryth- 
metrisehe Durehsehnittsdruek steigt nieht bis zu 40 Jahren. Ats Durchsehnittsdruek wird 90 bis 
140 mm ~ngesehen. Der typisehe (module) Druck, der unter Niehtbeeinflussung &uBerer 
Umstgnde gewonnen wird, ist niedriger und liegt bei Gefangenen, die nicht den Eindriicken 
des guBeren Lebens susgesetzt Rind, um 115 ram. Naeh einem Alter yon 35 Jahren seheint 
Fettansatz den Druek zu steigern, Magerkeit denselben zu senken. Alte mexikanisehe Ge- 
fangene zeigen selten Drueksnstieg, der jedoeh bei weigen Amerikanern und besonders bei 
Negern deutlich in Erseheinnng tritt. Bei syphilitisehen Gefangenen fehlt er. Alkohol iibt 
keinen EinfluB auf Druckanstieg aus. Arzneistoffe nnd Tabak scheinen wS, hrend der mitt- 
leren Jahre den Druek leicht zu erhShen. Tabak fiihrt jedoeh nieht zu path0logischer Hyper- 
tension. Ebenso heb~ kaltes Wetter d~s Drueknivean. Bei einmaligen 2r war der Blut- 
druck hSher ale bei anderen Gefangenen. Gefangene, die einen Mord versucht oder mehr- 
faeh gemordet hstten, hatten normalen Druck. Psychisehe Einfltisse sind hierbei maggebend. 
Der diastolisehe Druek (modal) liegt in der Jugend bei 65,5, im Alter bei 73 ram. Er seheint 
einige J~hre friiher zu steigen Ms der systolisehe. Die Gefangenenwgrter haben durehweg 
einen h6heren Druek als die Gefangenen. Als Ursaehe nimmt Verf. das hShere KSrpergewieht, 
die Berufst~tigkeit and die psyehisehe Erregung an, die beim Messen eintrat, t?~scher. 

Att  qe~e ine  f'athotogie and  pathologische Anatomie___2 

Peiper, Albrecht: Die Mechanik des Sterbens. (Univ.-Kinde@lin., Berlin.) Jb. 
Kinderheilk. 127, 157--173 (1930). 

WShrend des allm~hliehen Sterbens schwindet beim S~ugling die tterzti~tigkeit 
sparer s!s die Atmung. Das Atemzentrum versagt nicht auf einmal; vielmehr setzen 


