
Von lokalen Befunden werden noch besprochen: Blutungsherde veto Bride des Infarktes 
oder des Hi~mgtomes-" in den Lungen, in den Meningen, im Globus pallidus, in den peripheren 
]ffervenstrgngen selber oder am ~bergang zur Nervenscheide. Deshalb besitzen periphere 
L~hmungen die Tendenz zur Riickbildung, wenn Eiterungen oder sekund/~re Thrombosen 
ansbleiben. Hinsiehtlieh der Nekroseherde ohne Blutungen ffihrt er an, dal3 die arteriellen 
Thrombosen mit ihren Folgen die .Extremit/~ten, das Gehirn (aueh wieder den Globus pallidus) 
befallen, aueh kommen rasehe sekundiire Verkalkungen der Hirngefal~e vet. Damit kommt 
man zu der Ann~hme eines vascularen, nieht eines toxisehen Vorganges. Der Sanerstoff- 
mangel fiihre in ~inem Tell der Fi~lle zn Kr~mpfen ohne ~natomische L~sionen, in einem anderen 
Tefl zu irreparablen SehAdigungen der nervSsen Elemente, ohne daft es notwendigerweise 
zu Thrombosen kommen mfisse (Pi6del igvre) .  Die spezifisehen Momente der einzelnen 
Ursaehen der Asphyxie, z. B. Kohlenoxydvergiftung, elektrisehe DurehstrSmung, Ertrinken, 
seien dagegen bisher nut ungeniigend geld~rt. Hinsichtlieh der pathologischen Anatomie 
spricht VerL yon einer Purpura, die in der t-Iaut und oberfl/~chlieh sich linden kann, im Ge- 
sieht, am Halse, an den Sehultern, letzteres besonders, wenn es sieh um Thoraxkompression 
inmitten einer h{enschenmenge gehandelt habe, oder im Falle der Erh/ingung oder Strangu- 
lation. (Die Stauungsblutungen im Bereieh der oberen Hohlvene bei Thoraxkompression - -  
Per thessche  Stauungsblutungen - -  trennt man doch wohl yon den iibrigen hier besprochenen 
Befunden zweckms ab. Ref.) Sod~nn beschreibt Verf. die inneren Ekchymosen, 
besonders ~n der Pleura, die teils isoliert in der letzteren sitzen, tells nut als siehtbare Enden 
tiefer liegender Blutungen im Lungengewebe erscheinen (fOr die Blutungen in den Lungen 
Neugeborener hat l~ef. diesen Nachweis friiher histologiseh geffihrt; vgl. diese Z. 8, 532). 
Die punkt, bis frankenstiiekgrol]en Blutungen sind oft mit subpleuralem (interstitiellem) 
Emphysem kombiniert, oft aber aueh schliel~en sich diese beiden Befunde gegenseitig aus, 
wobei nach der Meinung des Verf. das Emphysem die Entwicklung der Blutungen verhindere. 
HAstologiseh unterscheidet Verf. folgende Bilder: intensive Blutftillung erweiterter Capillaren, 
,,Pul'pura angiotonique" im Sinne yon C o r n i l  et R a n vie r; sie kommen selten vor; fast immer 
finder man Blutaustritte ins Gewebe aus geborstenenGef/Ll3en; das seidie gewShnliehe Purpura. (Es 
ist mir nieht kl~r, ob Verf. mit der ersten Form die yon M e i x n e r (vgl. diese Z. l I, 79 Orig.) besehrie- 
benen ,,ekehymosen/~hnlichen Fleeke am Lungenfell", yon uns genannt ,,Pleurakn6pfe ~ meint, 
oder ob er akute Sts,uung in erweiterten Capillaren annimmt im Gegensatz zu Blutungen. Ref.) 

Zusammenfassend erklgrt  Verf., dal] jede akute  Asphyxie,  i iberhaupt  jede rasch 
einsetzende Agonie, die Neigung zu Thrombosen und zu Blutungen begiinstige, yon 
denen manche das Bild der Purpura  bieten. Anatomisch diirfe man deshalb diese Zei- 
chen nieht als charakterist isch fiir eine best immte Todesursaehe ansehen. Kliniseh 
miisse man bei Geret teten die Prognose reserviert stellen, wegen der MSgliehkeit, dal~ 
noeh nach einer Reihe yon Tagen Gangr~n oder L~hmung yon Gliedmal~en auftreten 
kSnne. Spgtfolgen seien besonders bei Arteriosklerotikern ztt fiirchten. Wenn ~nan 
beim Tier experimentelI  die pathologisehe Physiologie eines Organs studieren wolle, 
diirfe man sich nieht  dureh agonale Veriinderungen wie die beschriebenen t~uschen 
lassen, und man mtisse deshalb die Todesart  je naeh dem zu untersuehenden Organ 
weehseln. Walcher (Miinehen). 

Kriminotogie. Strafvollzug. 
Weddige: Die kriminalbiologisehen Untersuehungen an preullischen {~elangenen- 

anstaltem Kriminal.  Mh. 4, 222--223 (1930). 
DarsteUung des Zweekes der kriminalbiologisehen Untersuchungen und ]~esprechung 

des Fragebogens. Hi~bner (Bonn). o 
Villinger, Werner: Kriminalbiologie. Fortschr.  Neut. 2, 4:89--505 (1930). 
W. V i l l i n g e r  legt eine gedankenreiche Arbei t  vet,  in d e r e r  das Endziel der Krimi-  

nalbiologie, die Durchforschung des gesamten Lebens, des k6rperliehen und des see- 
lischen, ,,ftir die Erkenntnis  des Werdens und Wesens des Verbrechers" herausstellt .  
Die Anthropologie, deren Begrifi schwankend geworden ist  insofern, als ihre friiher 
mehr anatomiseh-zoologisehe oder biologiseh-morphologische Tendenz in letzter Zeit 
, ,yon philosophischer Seite fast  ins Unendliehe geweitet"  wurde ,,zu einer Ar t  yon 
Dachwissenschaft fiir alles, was mit  dem Menschen zusammenh'~ngt", bezeichnet 
er ale eine Teilwissenschaft der Kriminalbiologie. Er  geht ein auf die Definit ion S c h e -  
l e t s ,  der yon der Kriminalanthropologie unter  anderem als yon einer , ,Grundwissen- 
schaft  vom Wesen und veto Wesensaufbau der Menschen" spricht und in seine Begriffs- 
bes t immung das ,,psyehophysische Leibseelenproblem und das nostisch-vitale Problem" 
hineinflicht. Verf. weist bin auf manehe Gedankeng~nge des Werkes ,,Medizinische 



Anthropologie" von O. Schwarz  (Leipzig, bei H i r ze l  1929), das er mit Recht als 
eine ,,Philosophie der Medizin" bezeiehnet. V. betont ,  dab ,,yon den HShen soleher 
Anthropologie a u s . . ,  sich aueh ffir die Kriminalbiologie bedeutsame Fernblieks 
in die Zukunft" erSffnen. Wichtig ist, was Verf. selbst fiber die Kriminalbiologie sagt: 
,,Sis, ffir die die Anthropologie eine Teilwissensehaft bsdeutet, sieht nun nieht mehr 
anf das Morphologisehe und Morphogenetische, auch nisht mehr nut die somato- 
psyehische Einheit, sondern sie bezieht das Geistige, das Absolute, die Freiheit,  die 
Einheit der Gesetze des Geistes und der mensehlichen Natur" in ihr Blickfeld ein. 
:Naeh sehr instruktiven, sowohl referierenden wie kritisehen ErSrterungen fiber das 
moderne kriminalbiologische Schrifttum kommt V. zu folgender durchaus berechtigter 
Sehlul~folgerung: ,,Die Theorie und die Methodik (der Kriminalbiologie) sind der 
Praxis vorausgeeilt, und die kommenden Zeiten werden in immer starkerem Mal~e 
sich yon der Einzelforschung und der Quersehnittserfassung ab nnd dem Stndium 
tier GssamtpersSnlichkeit des Verbrechers in allen seinen biologisehen, psychologischen 
und soziologischen Gegebenheiten zuzuwenden haben. Einer Periode tier Analyse 
nnd der Methodengewinnnng mull die der Synthese, der kritischen Vereinheitlichung 
nnd --  der Ertragnisse folgen." Heinr. TSbben (Mfinster i. Westf.). 

Bleuler, E.: Der geborene Verbreeher. Vererbg u. Gesehl.leb. 3, 93--100 (1930). 
Verf. wendet sieh gegen die Ansieht, ,,dal~ das Dogma yore geborenen Verbrecher 

griindlich widerlegt sei". Man kSnne yore get~orenen Verbreeher sprechen, wenn die 
Ursache, welche die zum Verbreshen fiihrende Hirnorganisation eines Mensehen be- 
stimmte, vor der Geburt eingewirkt babe. Doch aush in den Fallen, in welchen erst 
nach der Geburt /iul~ere Umstande das Gehirn sines Menschen so verandert haben, 
dal~ er nnfahig geworden sei, gewissen Versuchungen zu widerstehen, sei der wesent- 
]ichste Gedanke L o m b r o s o s  yon der Existenz einer Anlage, welche das Individunm 
notwendig zum Verbrechen ffihre, verwirklicht. ,,Verbrecher ist, wer sich gegen die 
bestehende Gesellschaftsordnung vergeht (ohne geisteskrank zu sein), oder - -  bei 
mangelnder Versuehung - -  die Anlage dazu h a t . . .  Wet moralisehe Geffihle oder 
moralisehe Bsgriffe nicht bilden kann, wird in jeder Gesellsehaft zum Verbreeher, wsil 
er eben die ethischen Schranken nicht kennt oder nicht gentigend wetter." - -  Es sei 
psychologisch oder anthropologiseh aufgefal3t immer die gleiehe Klasse yon Leuten, 
welehe zu allen Zeiten und an allen Often durch sehleehte gsistige Organisation dazu 
verleitet werde, die Gesetze zu mil3achten. Solche Menschen seien psyehologiseh Ver- 
brecher, ob sis Gelegenheit haben, ein u zu begehen oder nieht, nnd ob sie 
erwischt werden oder nicht. Verf. geht auI die Mal~nahmen der Verbreehensbek~mpfung 
ein. Man diirfe getrost die Sehuld eines Verbrechers negieren und ihn dennoeh un- 
seh~dlieh maehen. R. Sommer  babe die Forderung aufgestsllt, dal~ in jedem Falle 
einer Gesetzesfibertretung zu untersuchen sei, ob die Handlung mehr endogen oder 
exogen sei. Sei sis mehr exogen, so mfisse der Tater straflos bleiben und die Gesell- 
schaft mfisse gei~ndert werden. Diese Forderung sei abzulehnen. Zu erstreben sei tier 
m6gliehste Schutz der Gesellschaft, das Verlassen unfruchtbarer reehtsphilosophiseher 
Theorien, eine mSglichst humans Behandlung der Verbreeher mit sieherer Unschadlich- 
machung tier Unverbesserlichen und Heilung der Heilbaren. Doch dfirfe neben der 
symptomatischen und kausalen Behandlung der Verbreeher die Prophylaxe nicht ver- 
nachli~ssigt werden: gute Erziehung yon Kindern arts degenerierten Familien, Hebung 
der Hygiene im allgemeinen und namentlich Verminderung des Alkoholismus. Not- 
wendig sei es, weitsr zu forschen, notwendig sei es auch, dab die ,,Jurisprudenz, eine 
tier letzten Zufluchtssti~tten tier Scholastik vergangener Zeiten", yon tier Naturwissen- 
~chaft befruchtet und den Anforderungen des modernen Lebens mehr angepal~t werde. 

Kanlseleit (Hamburg). ~ ~ 
Nitsehe-" Auftreten und Yerurteilungen eines ]tellsehers. Kriminal. Mh. 4, 242 

bis 244 (1930). 
Sehilderung der Lebensgeschichte eines Itellsehers, der mit einem Detektiv in Kriminal- 



f/~llen romantisehster Natur dauernd erfolglos arbeitet.e und dabei nicht vor sehweren Be- 
ziehtigungen Dritter zur/ieksehreekte, indem er die 5IutmgBungen kritikloser Angeh6riger 
im Trance nnd Waehsein geschiekt ausnutzte. 

Es wird auf die Gemeingefi~hrlichkeit dieses Treibens sowie auf die Schwierigkeit 
hingewiesen, den Hellsehern Betrugsabsiehten objektiv naehzuweisen. Leibbrand. 

Woodard, James W.: i Psychological aspects of the question of moral responsibility. 
(Die Frage der moralisehen Verantwortliehkeit psychologiseh gesehen.) (Dep. o/Soeiol., 
Univ. o/Pennsylvania, Philadelphia.) J. amer. Inst. erimin. Law 21, 267--296 (1930). 

Der Vert. wonder sieh in theoretisehen Ausfahrungen gegen die Annahme einer 
moralisehen Verantwortliehkeit bei normalen und anomalen Reehtsbreehern. In 
jedem Falle eines Verbrechens masse die Situation und die Pers6nlichkeit des Yer- 
breehers sorgfgltig analysiert werden. Die Straferteilung masse objektiv und als eine 
,unpers6nliehe ProblemlSsung" erteilt werden, gertham (Baltimore). o 

Heuyer, Georges, Roudinesco et M. N6ron: L'examen m6dico-psychologique des 
enfants d61inquants avant le passage devant le tribunal des mineurs de Paris. (Die 
mediziniseh-psyehologisehe Untersuehung yon kriminellen Kindern, bevor sic dem 
Jugendgerieht in Paris vorgefahrt werden.) (Clin. Ann. de Neuro-Psychiatr. In~ant., 
Univ., Paris.) Rev. internat. Enfant (Genf) 10, 223--238 (1930). 

Die Untersuehungen sind seit dem Jahr 1927 bzw. 1928 obligatoriseh geworden. 
Sie umfassen eine k6rperliche Untersuehung, eine Intelligenzprafung dureh eine modi- 
fizierte Art yon Binet-Simon-Tests, e ine Untersuehung des Charakters nnd werden 
erg~nzt dnreh eine genaue Aufnahme der Vorgeschiehte, persSnliehe Rfiekspraehe 
mit den Eltern und Einsieht in die Untersuehungsakten. Die Prafung bertihrt keinerlei 
juristisehe Fragen, sondern behandelt den Fall wie einen Krankheitsfall, d. h. sie gibt 
eine Diagnose der Ursaehen, eine Prognose fur die MSgliehkeit der Besserung and einen 
Rat, welehe Mal]nahmen das Gerieh~ anwenden sell, um die Bessernng herbeiznfahren. 
Der Berieht griindet sieh auf ein Material yon etwa 1300 F~llen und gibt insbesondere 
eine Analyse der letzten 100 Untersuehungen. Diese Statistik 1~/]~ deutlieh erkennen, 
einen wie aberwiegenden Anteil der Zerfall der Familie und in Zusammenhang damit 
pathologisehe Veranlagungen auf Grand yon ererbtem Alkoholismus oder Syphilis 
an den Ursaehen der Jugendliehen-Kriminaliti~t haben. Die Verff. fordern im Ansehlug 
daran Zentralisierung and Verbesserung der UntersnehungsmSgliehkeiten, eingehende 
Berufsberatung, vermehrte Einriehtung yon Fortbildungsschulen und Erziehungs- 
heimen. Interessant ist die gelegentliehe Bemerkung, dal3 naeh Ansieht der Verff. 
die Kretsehmersche Typenlehre keinerlei praktisehen Wert fiir ihre Diagnose gehabt hat. 

Eva Rothmann (Berlin).~ 
Skorpil, Robert: Kriminalbiologie, Jugendgeriehtsbarkeit und das kommende 

Strafrechtswesen far Erwachsene. Psychol. Rdseh. 2, 265--270 (1930). 
Ein Jugendrichter feiert in begeisr Worten seine durch das Jugendstrafrecht er- 

mSgliehte Aufgabe nnd wiinscht, dab die Neuordnung des Strafreehtes ftir Erwachsene yon 
gteiehem Geiste beherrseht sei. Zur riehtigen Betrachtung und Behandlung des erwaehsenen 
Rechtsbrechers zeige die Kriminalbiologie den Weg. Besonders der Handsehriftenkunde 
bedient Verf. sieh gerne, am in die Artung des Reehtsbreehers einzudringen. 

-lleixner (Innsbruek). 
Diiek, Johannes: Beeinflussung und BeeinfluBbarkcit im Sehriftbild. Sonder- 

druek aus: Schrift u. Sehreiben 15 S. (1930). 
Yerf. sehildert zun~tehst einen Fall ,,typiseher Selbstbeeinflussung". In einem 

Riesenprozeg waren mehr als 1400 fragliehe Weehsel- und Quittungsuntersehriften 
zu untersuehen, eine Reihe davon war wirklieh gefalseht, und zwar yon ein und der- 
selben Pers6nliehkeit; diese hatte aus bestimmten Griinden versueht, m6gliehst viele 
v e r s e h i e d e n e  Personen naeh Namen und Sehriftart zu ,,erfinden". Hierbei zeigte 
sieh die kriminologiseh nieht immer geniigend beaehtete Tatsaehe, dab die meisten 
Mensehen auch bei lebhafter Phantasie doeh eine Art P e r sev e r a t  ion erkennen lassen. 
tm vorliegenden FMle war die h~ufige Wiederkehr gleieher, wenn aueh orthographisch 
versehieden gesehriebener Vornamen, /~hnlieher, akustisch oder visuelI verwan&er 
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Wortteile, aber auch bei aller Schriftverstellung und dem Versuche m0glichster 
Differenzierung der Sehrift durch die st~ndige Wiederkehr einiger weniger bezeichnender 
Schriftarten recht eharakteristisch. - -  Die Beeinflussung der Sehrift dureh f r e m d e n  
Willen studierte Verf. an einer sehr labilen, einffihlungsf~thigen, darstellungsf~higen 
,Kfinstlernatur" (28j~hrige Dame), die er, ohne etwas yon dem eigentlichen Zwecke 
des Versuehs zu erw~hnen, auf ihren eigenen Wunsch gelegentlieh in Halbschlaf ver- 
Setzte und der er dann der Reihe naeh eine Anzahl yon St~nden suggerierte; deren 
bestimmten Vertreter sie darstellen solle. Es wurde l~ein Name genannt, sondern 
lediglieh der Befehl gegeben, die Untersehrift z. B. ,als Hansbesorger" abzugeben; 
so wurden grSl~tenteils Personen aus der Erinnerung der Versuehsperson yon dieser 
abgegeben; es liegt also, wie VerL bemerl~t, zum Tell Autosuggestion vet. tIierbei 
ergab sich, daI~ die ,,Ein~iihlung beziiglich ihrer Auswirkung auf das Ausdrucksmittel 
der Schrift unter Umst~nden ganz gewaltig sein kann". (Es wird auf die ausgezeiehneten 
Abbildungen der Originalarbeit verwiesen. Der Ref.) - -  Der Verf. zeigt eine dauernde 
Beeinflussung durch das Sehriftbild, die bei ganzen Gruppen yon Mensehen und bei 
Autorit~tsverh~ltnissen ohne direkte Beeinflussung vorkommt. Zum Schlul~ kenn- 
zeiehnet Verf. die Merkmale yon Querulantenhandsehriften, die eine besonders geringe 
Beeinflul~barkeit, eine besonders grol~e Energie und Anspannung erkennen lassen. 

Buhtz (Heidelberg). 
George, Ruggles: Human finger types. (Menschliche Finger-Typen. ) (Dep. o/ 

Anat., Univ., Toronto.) Anat. Rec. 46, 199--204 (1930). 
Bei 201 m~nnlichen und 109 weiblichen Personen der weil]en l~asse wurde mittels eines 

in Abbildung wiedergebenenen Apparates die L~nge yon Zeigefinger und l%ingfinger gemessen. 
Beim m~nnlichen Geschlecht ist etwa bei der H~lfte der Ringfinger liinger Ms der Zeigefinger, 
w~hrend beim weiblichen Geschlecht das Umgekehrte der Fall ist. Bei etwa 1/s der Untersuchten 
sind Zeige- und ]%ingfinger gleich lang. Zwischen rechter und linker Hand besteht kein Unter- 
schied. Eine ]~eziehung zur Rechts- oder Linksh~ndigkeit konnte nicht festgestellt werden. 

O. yon Verschuer (Berlin-Dahlem ).o 
Grangeversanues~ J. M.: quelques tatouages de guerre. (Einige Kriegstatauierungen.) 

(Laborat. de Police Techn, Lyon.) Rev. internat. Criminalist. 2, 42 48 (1930). 
Als ein neues Genre yon Tatauierungen schildert der Autor die Kriegstatauierungen, 

nicht nur hinter der Front, sondern auch im Schiitzengraben ausgeffihrt. Die Kriminalpolizei 
yon Lyon hat solche Tatauierungen magaziniert, wobei sich Ms h~ufigste Embleme Kriegs- 
szenen im ElsaB, Fliegerk~mpfe mit obligatem Obsiegen der Landsleute, die Portr~ts yon 
Marschall Foch, Joffre, Petain, der Souver~ne der alliierten M~chte, der franzSsischen Pr~si- 
denten, namentlich yon Thiers, linden. Nationalkosttimierte Elsiisser, bisweilen in ~achbar- 
schaft des Deutschen Kaisers, die Amerikaflagge u. ~. m. sind be!iebte Darstellungsgegen- 
sthnde. Die Tr~ger solcher Tatauierungen sind nicht immer entsprechend gute Patrioten, 
sondern es fanden sich unter 36 tatauierten Individuen 19 Deserteure. Riecke (GSttingen). o 

Brenneeke, Hans: DieErforsehung der Persiinliehkeit des Gefangenen; ihre Methode 
und ihre Auswirkung im StrafvoIlzug. (Landes-Heil- u. Pflegeanst., Nietleben.) Mschr. 
Kriminalpsyehol. 21~ 655--668 (1930). 

Verf. gibt einen allgemeinen Uberblick fiber die Gesichtspunkte und Er~ahrungen, 
die ftir die kriminalbiologische Erfassung und Stellungnahme gegenfiber den Stra~- 
gefangenen in Betracht kommen. ~ach Aussonderung der anlagemi~]ig degenerierten, 
kranken und ethisch vSllig defekten, unerziehbaren, hoffnungslos verbrecherisch rfick- 
f~lligen Minusvarianten babe an den zuriickbleibenden Verbrechern erzieherische, 
verstehende, psychiatrisch einffihlende Behandlung einzusetzen. Birnbaum. o 

Kleist, l~ritz: Der Ermufigungsgedanke im preu~isehen Strafvollzug. Internat. Z. 
Individ.psychol. 9~ 40--50 (1931). 

Verf., Strafanstaltsdirel~tor, nieht ~ediziner, ist Optimist, Anh~nger der Psycho- 
analyse und der Adlerschen Individualpsychologie. Nach der Au~fassung des ReL 
ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen, um die Resultate der Gedanken eines modernen 
Strafvollzuges wirklich auswerten zu kSnnen. Verf. bespricht den Strafvollzug, wie 
er friiher war und wie er sich jetzt ges~alten sol] (Stufenstrafvollzug). Er sagt folgendes: 
,,Die Erziehung der Reehtsbrecher ist nicht denkbar ohne die Erziehung der Erzieher 
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in dan Methoden einer wissenschafts- und zeitgemgl3en Erziehung. Sis kann nicht der 
Idee jedes einzelnen ttberlassen bleiben. Sie mug die lJbertragung einer t~berindivi- 
duellen Riehtung der Pi~dagogik in die Einzelseele bedeuten." Im ganzen sehr viel 
Worte. Nippe (KSnigsberg i. Pr~ 

Treadway, W. L.: Medical serviee in federal prisons. (~rztlieher Dienst in bundes- 
staatllchen Gefangnissen.) (Narcotics Div., U. S. Publ. Health Serv., Washington.) 
Publ. Health Rap. 1930 I, 1361--1367. 

Nach der Kongre13akte der U.S.A. vom 13. 5. 1930 ist der a rz t l i che  Diens t  
in den bundesstaatlichen S t r a f a n s t a l t e n  dutch beamtete Medizinalpersonen zu 
versehen. Gleichzeitig wird bestimmt, dal3 fiber geisteskranke Gefangene, die infolge 
Beendigung ihrer Strafzeit oder sonst zur Entlassung kommen sollen, crag mit deren 
Heimatsstaat eine Yereinbarung zu treffen ist, dureh die die weitere Unterbringung 
sichergestellt wird. Ferner soll ffir die Geisteskranken unter den in Strafe befindlichen 
Personen ein Zentralirrenhaus gebaut warden, da die bisher zu ihrer Verbringung 
benutzte allgemeine Irrenanstalt der Union, im Staate Columbia gelegen, fiberffillt 
ist. Die neue Anstalt ist dem Generalstaatsanwalt zu unterstellen, der auch die Aus- 
ffibrungsbestimmungen zu dem oben erwahnten Gesetz zu erlassen hat. Es wird 
darauf hingewiesen, dag auch die ~rzte daselbst angemessen zu stellen sind; gleichzeitig 
werden eine Reibe yon klinischen und pathologischen Fragen, ffir deren L6sung eine 
lange und standige Beobachtung wesentlich ist, zur wissenschaftlichen Bearbeitung 
vorgesehlagen. Albrecht P. F. Richter (Glindow [Zauche]).o 

Ver te t zungen.  G e w a l t s a m e r  Tod aus  p h y s i k a l i s c h e r  Ursaehe.  

Frenkel, Henri: Sur la valeur m~dieo-16gale du syndrome traumatique du segment 
ant~rieur de l'eeil. (Die gerichtlich-medizinische Bedentung der Kontusionen des 
vorderen Bulbusabschnittes.) Bull. Acad. M~d. Paris, III. s. 104, 401--403 (1930). 

Vortr. weist darauf bin, da]3 bei den Quetschungen des vorderen Bnlbussegments 
viel zu wenig an die Subluxationen der Linse gcdacht wird. Er bat in kurzer Zeit 
100 derartigc Beobachtungen sammeln kSnnen. Ein wichtiges Zeiehen dieser Sub- 
luxation ist eine halbkreisf6rmige Faltung der Iris am Circulus arteriosus major, ferner 
Korektopie, Iridoplegie, gezackter Pupillarrand, radiate Irisspalten, ungleiche Tiefe 
der Vorderkammer, station~rer partieller Wundstar, der nut in 4% der Fiille fort- 
schreitet nnd total wird. Auch auI Iridodialysen, Yossiusschen Pigmentring und 
Anderungen der Refraktion infolge der Linsenverschiebung ist zu achten. Dutch Contre- 
coup k6nnen Maculaschi~digungen entstehen. R. Gutzeit (Neidenburg). o 

Bireh-Hirsehfeld: Zur Genese des traumatisehen Enophthalmus. Z. Augenheilk. 
72~ 259--265 (1930). 

Der traumutische Enophthalmus ist immerhin nicht so selten, wie er erwahnt 
wird, da er haufiger iibersehen wird, weil andere Symptome der Orbitalverletznngen 
(Blutungen, Emphysem, entzfindliche Veranderungen) ihn zeitweise verdecken. :Eine 
einheitliche Deutung seiner Genese ist auf Grund nnserer bisherigen Erfahrungen nicht 
m6glich. Es sind versehiedene, zumeist mechanische, znm Tail auch nerv6se Einflfisse, 
die nach einem Trauma dan Bulbus zum Zurfickweichen bringen k6nnen, zuweJlen 
cinzeln, haufiger wohl mehrere zusammenwirkend. Die Ranmerweiterung der Orbita 
dutch Fraktur oder Ausbiegung ihrer Wandungen steht bier im Vordergrund, aber 
Zerst6rungen und Sebwund des retrobulbaren Fettgewebes, Zerreil]ungen der ttaft- 
bander, Narbenbildnngen, Verlagerungen des Orbitalgewebes kommen mindestens sehr 
hi~ufig in Betracht. Karbe (Dresden).o 

Pasehoud~ Henri: Les causes de l'emphys~me e6rfibral traumatique. (Die Ursachen 
des traumatisehen Pneumocephalus.) (Chit. Klin., Univ. Heidelberg.) (17. Jahresvers. 
d. Schweiz. Ges. /. Chit., La Chaux-de-Fonds, Sitzg. v. 7.--8. VI. 1930.) Sehweiz. reed. 
Wschr. 1980 II, 1049--1050. 

Tierversuehe mit Lufteinblasung in die Schadelh6hle durch TrepanationsSffnungen 


