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]ogisch-anatomischen und veto rein wissenschaftlich-medizinischen Standpunkt  ~us 
der Zusammenhang nicht  bewiesen e~seheint. Von den 12 F~!len des Schwedisehen 
Reichsversicherungsamtes waren 6 abgelehnt, 6 anerkannt  (nachtr~glieh noch 1). 
In  keinem dieser letzteren Fgl te  konnten abet  makroskopische oder mikroskopisehe 
Residuen yon traum~tiseh entstandenen Blutungen oder sonstige Spuren eines Trauma 
naehgewiesen werden. Fiir  die Begutachtung werden noch folgende Fordernngen erho- 
ben: 1. Es mui~ eine dist inkte s~arke GewMteinwirkung auf den spgter erkrankten 
Knoehen vorliegen. 2. Im Anschlul~ daran re%sen lokale Symptome ~uftreten. 3. Es 
muB ein plausibles, nicht zu langes nnd nieht zu kurzes, zeitliehes Interval] zwisehen 
Trauma und Auftreten der Sarkomsymptome vortiegen. Die positiv zu begutachten- 
den F/~lle sind jedenfalls sehr selten. Walcher (Miinehen). 

Teutsehlaender, 0.: Die Berulskrebse (mit besonderer Beriieksiehtigung der in 
Deutschland vorkommenden). Z. Krebsforschg 3% 614 627 (1930). 

T e u t s c h l a e n d e r  gibt einen kritischen Uberblick fiber die Berufskrebse naeh dem 
derzeitigen Stand. Er geht dabei yon den in den letzten Jahren yon ibm im Verein mit Landes- 
gewerbegrzten durchgeffihrten Untersuchungen in krebsgef/~hrdeten Betrieben, haupts~chlich 
Brikettfabriken, worfiber er schon einmM berichtet hat, arts [Z. Krebsforschg 30, 231 (1929)]. Er 
betont an versohiedenenBeispielen das mehr 6rtliche, auf gewisse LEnder beschr/~nkteVorkommen 
einzelner Berufskrebse, soweit nicht durch Sperrung der Betriebe dieselben vorl/~nfig zum 
Aussterben gebracht wurden. Dies ist z. B. beim Schneeberger Lungenkrebs infotge SchlieBung 
der Gruben tier FML Blasenkrankheiten, friiher in der deutschen Anilinfarbstoffindustrie 
nicht so selten, jetzt viel settener, werden in England, we in Freiluftranmen gearbeitet wird, 
fiberhaupt nieht beobaohtet. RuBl~'ebs ist nach wie vor eine ,,englische Angelegenheit" ge- 
blieben. In der Kohlenindustrie sowie in Teerfabriken kommen Berufskrehse relativ immcr 
noeh am h/~nfigsten yore auch in Deutschland in Teerdestillationsbetrieben besonders bei 
Arbeit~rn, die mit Reinignng der Retorten, Verladung des Peehs zu tun haben, fernerin Brikett- 
fabriken, bei Arbeitern in Pechfabriken und soleben, die mit Pech in der Industrie sonstwie 
zu tun haben. AbermMs tr i t t  T. - -  wie schon in frfiheren Publikationen - -  der irrigen Auf. 
fassung entgegen, dab der Pechkrebs selten sei. 3 letM verla,ufende Fglle eigener Beobachtung. 
In 14 deutschen Fabriken wurden 12 eehte Krebsbildungen, Cancroide, an 9 Krebskranken 
bzw. verstorbenen Brikettarbeitern entdeckt, gesammelt aus nut 36 Pecharbeitern, was einem 
Verh~ltnis yon 25% der betreffenden Arbeitsstelle entspricht. Eine genaaere Z~hlung in 
Fabriken ist naeh T. aieht beweiskr/~ftig, wenn nicht Mle Fabriken and gef/ihrdeten Betriebe 
erfaBt werden, lqun befaBt sieh der Antor mit den Fabrik~tionsweisen der ]~riketts, schildert 
die Vorteile geeigne~er Lfiftung dutch das F o h r - K l e i n s c h m i d t s c h e  Verfahren, welches 
die Gefahr geradezu aussehlieBen wiirde. Die meisten ~ b r i k e n  arbeiten jedoch ohne diesen 
hygienischen Fortschritt. Nun werden die nebst dem Pechstaub selbst noch mitwirkenden 
Momente er6rtert, die Vorzugslokallsation am Scrotum u. a. 0., ferner die Bedentung der 
E x p o s i t i o n  and das Verh/~ltnis dieser zur D i s p o s i t i o n  zu der des e~ncerogenep Agens and 
der individuellen Rea:ktion. Die Analyse dieser Momente der Exposition fiihrt zur Betonung 
tier Bedeutung des Alters und der Einstellungs- bzw. Arbeitsdauer fiir die Krebsbildung. Als 
objektiven klinischen Ausdrnek bezeichnet T. die P e c h w a r z e n ,  da sie sieh zumeist erst nach 
einer gewissen Zeit nach der Arbeitseinstellnng ent~dckeln. Ihre ]=J[eilung bedeutet Krebs-  
verhfitung. ][hr Erscheinen. obwohl ein Warnungssymptom, wird leider vielfaeh zu wenig 
bent~tzt. Bert~swcchsel, selbst innerhMb eines Betriebes, ist pr/~ventiv wirks~m, dies wurde 
sehon friiher veto Autor exakt naehgewiesen. :Notwendig zur Pr/~vention ist oft auch eine das 
ganze Leben des Patienten betreffende, auf Mle urs~chlichen Momente zur Krebsbildung 
besonders Bedacht nehmende, grfindliche Anamnese. Leichter ale die I-Ieilung ist Krebsver- 
hiitung, dureh Verminderung nnd AussehMtung der Exposition, die sich mit dem Worte Dis- 
position dnrehaus nicht v611ig deckt. Die gefahrliehe Exposition l~Bt sich am leichtesten 
beeinflussen, vet Mlem dutch Befristung der krebsgefahrlichen Besch~ftigungen besonders in 
der Pech. and Anili~ndustrm. Leider wgre der Naehteil der Arbeitslosigkeit dureh die Aus- 
sehM~ung nicht zu vermeiden. Aueh bleiben die Folgen einer gesundheitssch/~dlichen Be- 
seh/~ftigung als ,,Engramm" auch trotz Unterbrechung in den Gewebszellen latent vorhanden. 
Die praktisehen Folgen aus tier Krebslehre, speziell der Berufskrebs, sind also fiir die Arbeits- 
hygiene yon groBer Bedeutung, ebenso bedeutend ffir die Mlgemeine Krebspathologie. 

Ullmanr~ (Wien).o 

Psychiatric und ~erichtliche Psycholoffie. 
@ Bumke, Oswald: Lehrbueh der Geisteskrankheiten. 3. Aufl. Miinehen: J. F.  

Bergmann 1929. XVI,  806 S. u. 160 Abb. geb. RM. 29.80. 
Bumkes  Lehrbueh der Psychiatric liegt in 3~ Auflage vor, nachdem die erste, die ~rei- 
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lich den Titel ,,Diagnose der Geisteskrankheiten" ffihrte, 1917, die zweite 1924 erschienen 
ist. Wenn in so kurzer Zeit eine 3. Auflage nStig war, so beweist das die besondere Beliebtheit, 
die sich B.s Arbeit erworben hat, die vor allem deshalb besonders hoch einzusch~tzen ist, 
weil die 2. Auflage in einer Zeit wirtschaftlieher Not erschienen ist und nicht weniger als 
45 M. kos~ete. Nichts kann auch wohl mehr das zunehmende Interesse weiterer Kreise fiir 
Psychiatrie dartun, als dieser Umstand. Wenn B. bei der Neuauflage nicht der Versnchnng 
einer Erweiterung des Umfangs erlegen ist, so ist das aneh mit Rficksicht auf die dadureh 
erm6glich~e Preiserm~Bigung besonders zu begrfiBen; vet allem deshalb, well er, wie er selber 
in dem Vorwort sagt, alle theoretischen ErSrterungen und Theorien sind gerade auf dem Ge- 
biete der Psyehiatrie besonders gef~hrlieh, und prolemisehe Bemerkungen ausgemerzt hat. 
Die Neuauflage unterscheidet sich yon der vorigen weiter dadurch, dab die pathologische 
Anatomie nicht mehr in einem besonderen Gesamtkapitel dargestellt is~, sondern dab in un- 
mittelbarem AnsehluB an die klinische ])arstellung einzelner Krankheitsformen die patho- 
logische Anatomic beschrieben wird. Aber nicht nur dieser rein ~uBerliche Ums~and, der 
einer geschlossenen DDarstellung nur fSrderlich ist, mull hervorgehoben werden, sondern auch 
der yon B. selbst betonte Umstand, dab die ])arstellung, die in H. Spatz  einen so sachver- 
st~ndigen Bearbeiter gefunden hat, wesentlieh vereinfach~ und abgekilrzt ist. Naturgem~13 
zerf~llt das Lehrbueh in einen allgemeinen und einen speziellen Tell. Beim speziellen Tell 
verzichtet er erffeulicherweise auf den doch fast immer vergebliehen Versuch, die einzelnen 
klinisehen Krankheitsformen nach einem s~rengen System zu ordnen, wie man das yon einem 
Schiller Hoches ,  dem er auch diese Auflage gewidmet hat, nicht anders erwarten kann. Er 
lehnt die zweife]los leicht irrefiihrende, wenn aueh eingebilrgerte und, man daft auch wohl 
sagen, beliebte Bezeiehnung endogen und exogen ab und ersetzt sie durch konstitutionell 
und funk~ionell oder organiseh. Die ])arstellung ist ilberall auBerordentlich klar und flilssig. 
B. verzichtet auf unn5tige Belastung mit FremdwSrtern, und das macht ja doeh viele psyehia- 
trische Abhandlungen der heutigen Zeit selbst ffir den Faehmann sehwer lesbar. ])as Lehr- 
buch zeigt nicht nur des Verf. Belesenheit, sondern auch greBe Effahrung. ]]befall stiltz$ 
er sich auf eigene Beobachtungen, die zum Tell in rech~ anschauliehen kurzen Bemerkungen 
oder ausfiihrlicheren Krankengeschichten wiedergegeben sind, und gerade hierbei kommt 
ihm die Ta~saehe zugute, da$ er Kranke nieht nur aus einer Anstalt (Restock), sondern aueh 
aus Kliniken (Freiburg i. Br., Breslau, Miinchen) kennt; damit ist doeh der weitere Vorteil 
verknilpft, dal~ auch die geographisch sieherlieh verschiedenen Formen geistiger StSrungen, 
wenn auch unbewuBt, berilcksichtigt werden. Ffir die Leser dieser Zeitschrift verdien$ be- 
senders hervorgehoben zu werden, dab er ebenso eingehend wie anziehend die psychopathischen 
Anlagen, Reaktionen und Entwicklungen schildert. ])amit wird er nicht nut den Fortsehritten 
klinischer rorsehung gerecht, sondern berilcksichtigt aueh vor allem gerade die StOrungen, 
die filr den geriehtlichen Saehverst~ndigen zunehmend grSBere Bedeutung gewinnen. ])er 
Beurteilung der Geisteskranken vor Gerieht ist nur ein kleines Kapite], kaum 30 Seiten, ge- 
widmet. ])as erscheint in einem Lehrbueh, das in erster Linie filr die allgemeine Praxis und 
auch filr die Stndierenden - "  gerade der Umstand, dab es leieht lesbar ist, soll$e und wird 
gewiB viele veranlassen, eher zu B. zu greifen, als zu einem der vielen hente ilblichen Kompen- 
dien - -  bestimmt ist, nur natiirlich. Auf Seite 195 finder sich ein ])rnckfehler, da es sich 
nicht um w 1333, sondern w 1353 handelt, und ebenso ist Seite 537 die Zahl der yon ihm beob- 
achteten Todesf~lle bei Behandlung der ParalyCiker mit Malaria nicht 14,1, sondern 17,1%. 
Wenn Ref. nun einmal angefangen hat zu bem~ngeln, so mSchte er vor allen Dingen bedauern, 
dab das Sachverzeichnis praktisch fast unbrauehbar ist. Im Gegensatz zu dem Saehverzeiehnis 
der 2. Auflage, dessen Bearbeiterin in dem Vorwort besonders erw~hnt wird, ist es o~fenbar 
yon einem Nichtfaehmann angefertigt, der rein mechanisch hinter jedem Symptom oder 
Krankheitsbild die Seitenzahlen anfilhrt, auf denen das betreffende Weft erscheint. Dadureh 
wird es dem Leser erschwert oder fast unmSglich gemacht, sich an Hand des Sachverzeieh- 
nisses schne]l zu unterriehten. Aber das ist nur ein Kul~erer SchOnheitsfehler, der bei einer 
weiteren Auflage des Lehrbuehs, die sieher in absehbarer Zeit zu erwarten ist, leicht beseitigt 
werden kann. ])a13 er der Anerkennung der Arbeit B.s nicht Eintracht rut, braucht nicht 
hervorgehoben zu werden. Schultze (GSttingen). 

�9 Birnbaum, Karl: Kriminalpsyehopathologie und psyehobiologisehe Verbreeher- 
kunde. 2. wes. erw. u. verb. Aufl. Berlia: Julius Springer 1931. X, 304 S. RM. 16.50. 

Verf. liefert mit seinem Buche eine systematische Grundlegung der Kriminalbiologie. 
Meisterlich, knapp und treffend werdcn unsere heutigen Methoden in  der Kriminalpsycho- 
pathologie beleuchtet und kritisiert. Die Abgrenzung der einzeinen Fragestellungen lind ihre 
Beleuchtung ist vorbildlich. Die ])urchdringung kriminalpsyehopathologischer Grundphano- 
mene mit psyehiatrisehen Erfahrungen beweist den Reiehtum des Verf. an praktisehem nnd 
theoretischem Wissen. Ein eingehendes Referab des Inhal~es is~ kaum mSglich. Neben der 
Kriminalpsyehopathologie im engeren Sinne wird das natnrwissensehaftliche Verbrecherpro- 
blem (Kriminalanthropologie, Psychobiologic des Verbreehers, PSnal-Psychopathologie und 
kriminal-forensische Psychopathologie) eingehend behandelt. AuBerordentlieh sympathiseh ist 
es, dab immer wieder darauf hingewiesen wird, dal] nieht dogmatisehe Spekulationen oder 
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experimentell-theoretisehe Ergebnisse unseren Antei! an der Strafrechtspraxis bestimmen 
dtirfen. Vielmehr mfisse immer die Eigenart des lebendigen Mensehen bestimmend bleiben, 
um unsere psychologische Erkenntnis vorwiegend mediziniseh-naturwissensehaftlieh zu orien- 
tieren. Soweit eine Therapie der kriminell gewordenen Psyehopat,hen diskutiert wird, ge- 
sehieht es immer wieder vorsichtig abw&gend und individuMisierend, gleichgiiltig, ob es sieh 
um Alkoholdeliquen~en oder SexuMverbreeher hundelt. Hier wie in dem ganzen Buch spfirt 
man immer wieder, dag Birnbaum seine Einstellung zu dem erOrterten Fragekomplex reich- 
s~er, kritiseh ausgewerteter Erfahrung verdankt. So istes sicher, dab diese neue Auflage 
in~grierender Bestandteit jeder psyehiatrischen und jedm: gerichtsmedizinisehen Bibliot.hek 
werden wird. Werm man eine Bitte ftir die n~ehste Auflage aussprechen darf. so ist es viM- 
leicht die, dab dem Buehe ein Verzeiehnis der zitierten Autoren beigefiigt werden mOge, das 
noch rasel~ere Orientierung gestatteL Ms sie sehon jet.zt bei der vorbildliehen Gliederung des 
Stories m6glieh ist. Add/ Priedemann ~Berlin-Bueh). 

�9 Gast, Peter: Die M~irder. (Kriminal. Abh. Hrsg. v. Franz gxner. H. 11.) Leip- 
zig: Ernst Wiegandt 1930. 64 S. RM. 2,40. 

Die im wesentlichen statistiseh aufgebaute kriminaltypologische Untersuehung 
komm~ zu dem selbstverstgndliehen Ergebnis, dages  keinen MSrdertypus und keinen 
geborenen M6rder gibt. Dagegen unterseheide sieh der M6rder vom Totschl~ger in 
wesentliehen Punkten, worauf sehon die Tatsaehe hinweist, dal] von 271 MSrdern 
113 dureh Selbstmord geendet haben, yon 170 Totsehlagern dagegen keiner. Im ein- 
zelnen ist u. a. bemerkenswert, dal~ anseheinend zivilisatoriseher Fortsehritt bei wirt- 
schaftlicher Prosperitat auf die MordkriminMitgt einen giinstigen Einflul] ausiibt, und 
dag der ttShepunkt der Mordkriminalit~tt zwisehen dem 21. und dem 25. Lebensjahre 
liege. Von Einzel~ypen kennzeiehnet VerI. dann noch den Gewinnsuchts-, Leiden- 
sehafts-, Lust- und politischen M6rder. Die Arbeit selbst Ms Gauzes zeJg~ ~ro~z 
muncher beachtliehen Einzelheiten. was Ref. immer wieder bei kriminal-statistiseh- 
psyehologisehen Arbeiten zum Bewul]tsein komm~: dag die psyehotogisehe Struktur 
krimineller Pers6nliehkeiten nieht sowohl dutch noch so ausgedehnte zahlenm~tl]ige 
Zusammenstellungen als dutch eine ersehSpfende individualspyehologisehe Bearbeitung 
einer begrenzten Zahl prggnan~er F~ttle erfal]t werden kann. Birnbaum (Bach). 

�9 Bernhardt, Rudolf: Studien fiber erbliehe Belastung beiVerm~gensverbreehern. 
(Kriminal. Abh. Hrsg. v. Franz Exner. H. 12.) Leipzig: Ernst Wiegandt 1930. ~9 S. 
RM. 2.--. 

Verf. betont die Wiehtigkeit der erbbiologisehen Erfassung fiir die Beurteilung tier 
kriminellen PersSnliehkeit, da sie die MSgliehkeit zum Vergleieh der Einwirkung endo- 
tenet Anlagen und exogener Momente gibt, das soziale Ph~nomen der Kriminalit~t ein 
Produkt yon Anlage- und Milieufaktoren ist. Die weiteren Ausfiihrungen ful~en auf 
tier Erbbiologisehen Kartei des S~chsisehen Ministerium der Justiz, die ann~hernd 
6500 Familien mit etwa 85000 Personen umfagt. Verf. hat aus diesem Material t~ber 
300 Familien herausgegriffen, in denen wegen Eigentumsvergehens eine mindestens 
3monatige reehtskrgftige Freiheitsstrafe verhiingt worden war. Die statistisehe Betraeh- 
tung ergibt, dal] beiKriminalit~t beider Eltern fast ~mal so viel kriminelle Naehkommen 
be0baehtet wurden als bei niehtkriminellen Eltern, die Kriminalitiit des u oder der 
Mutter allein eine wesentlieh geringere Zahl krimineller Naehkommen aufweist, die Kri- 
minalit~t der Mutter aber fast 3real mehr kriminelle Naehkommen zeitigt als die Krimi- 
nalit~tt des u Es handelt sieh hier um endogene, nieht milieubedingte Faktoren, da 
eine Verpflanzung yon gef~hrdeten Kindern Krimineller in ein reizloses Milieu die krimi- 
nogenen Neigungen zwar absehw~ehen kann, aber durchaus nicht immer vollst~ndig 
zum Erl6sehen bringt. ])as endogene Substrat der familiar auftretenden Kriminalit~tt 
ist eine minderwertige psyehisehe Organlsation, die sieh in Willens- und Gefiihlsdefekten 
~ul~ert. Milieueinfliisse zeigen sieh: 1. Im Ausbruehsalter der Kriminalit~tt: Kinder 
nieht straffMliger Eltern 22, uneheliehe Kinder 17~/~j~hrig (Mitwirkung tier sehleehten 
soziMen Lag@ Kinder krimineller Eltern 17-, krimineller V~ter 18-, krimineller Miitter 
16 j ~hrig. 2. In der Rttekf~lligkeit, in der in versehiedenem Grade endogene nnd exogene 
Momente auf die Kriminalit~t bestimmend wirken. Alkoholmigbraueh in der As- 
zendenz ist ein vorwiegend starkes endogenes BelastungsmerkmM, sehafft (Milieu- 
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Wirkung) an sich oder zugleieh eine erhebliehe, zur Kriminalit~tt ffihrende exogene 
Seh~tdigung. In ~hnlicher Weise wirken als endogene und exogene Faktoren sieh 
psyehisehe Defektanlagen im Verwandtsehaftskreise aus. SchlieItlieh spreehen die 
statistischen Ergebnisse im Verwandtsehaftskreise deutlich aueh fiir das Vorliegen 
einer engeren Wechse]wirkung zwisehen Suieid und Kriminalitiit. Verf. kommt zum 
Sehlusse, dal~ nicht die Kriminaliti~t als solche, sondern lediglich gewisse Komponenten 
vererbt werden, welche die Widerstandsfi~higkeit des Mensehen herabsetzen und ihn 
kriminellen Einflfissen leiehter zugiinglieh maehen. Wenn aueh das Vorliegen einer 
ausgesproehenen Erbanlage ffir die Kriminalit~t verneint werden .mull, so ist diese 
doeh immerhin ein Symptom im Rahmen der irgendwie defekten Pers6nliehkeit des 
Kriminellen. Ftir die Beurteilung der Kriminellen ist die erbbiologische Betraehtung 
des gesamten Verwandtsehaftskreises eine wiehtige und zuverl~ssige Ergiinzung, die 
es bewerkstelligt, eine einigerma~en sichere Prognose ffir die Zukunft des Kriminellen 
zu stel]en, die Wirkung der einzelnen Strafmittel im voraus besser abzuseh~ttzen und 
so aueh bei ihrer Auswahl der Pers6nliehkeit des Kriminellen gerecht zu werden. Aueh 
auf dem Gebiete der Ffirsorge- und Zwangserziehung ftir Jugendliche wird diese erb- 
biologisehe Betraehtung wertvolle Hinweise ffir die Notwendigkeit und Auswahl der 
Erziehungsmittel geben. Klieneberger (K6nigsberg i. Pr 0. 

�9 Pesehke, Kurt, und Paul Plant: Notzuehts-Delikte. Ihre forensisehe Bedeutung 
und Begutachtung. (Abh. Psychother. Hrsg. v. Albert Moll u. Paul Plaut. H. 14.) 
Stuttgart: Ferdinand Enke 1930. 97 S. RM. 8.--. 

Die Verff. bespreehen im allgemeinen Teile die Stellung der Notzuehtsdelikte im 
geltenden und kfinftigen Strafrechte und er6rtern den Begriff and das Wesen der Gewalt 
vom iuridischen und psychologisehen Standpunkt. Im speziellen Tell sehildern die 
Verff, in fiberaus breiter Form einen angebliehen Notzuehtsfall an Hand des Akten- 
materials vom Augenbliek der Anzeige, fiber die Voruntersuehung und Verhandlung 
I. Instanz bis zur Urteilsf~llung II. Instanz, sowie das Meineidsverfahren gegen die be- 
teiligte einzige Zeugin des Vorfalles. Schliel~lieh begrfinden sie die Zurfiekziehung des 
Gesuehes um Wiederaufnahme des Verfahrens nach erfolgter gnadenweiser LSsehung 
yon Sehuld und Strafe yon Seite des Beklagten. Nach der Meinung der Verff. ist der 
Beklagte zu Unreeht auf Grund der Aussagen der beteiligten Zeugin verurteilt worden, 
da es sieh bei dieser naeh dem psyehologisch-psyehiatrisehen Gutaehten nm eine 
hysterische Psyehopathin mit starkem Hang zum Lfigen handelt. Obwohl die Un- 
glaubwfirdigkeit dieser Zeugin auch vom 'Gerichtshof wiederholt betont wurde, erfolgte 
dennoeh auf Grund ihrer Aussagen die Verurteilung des Beklagten. Verff. knfipfen 
daran die Lehre, dal] die psychologisehen Momente, die naeh ihrer Ansieht vom Ge: 
riehte nicht genfigend gewiirdigt wurden, sowohl bei der Voruntersuchung als aueh 
im Hauptverfahren mehr berficksiehtigt werden mfi/3ten, da aus ihnen im vorliegenden 
Falle eine andere Auffassung fiber die Schutd des Beklagten hervorgegangen w~re. Ins- 
besondere betonen sie den geringen Wert der Aussagen yon beteiligten Zeugen in Sexual- 
delikten and die geringe Bedeutung der Eidesleistung fiir solche Personen. Sie fordern 
eine Auswahl der Sachversti~ndigen naeh saehlielaen Momenten und das Recht fiir den 
psyehologisehen Sachversti~ndigen, die Zeugenaussagen auf ihren Wahrheitswert be- 
urteilen zu dfirfen, da ,,abstrakte Gutaehten" in solehen Fi~llen v611ig wertlos seien. 

Philipp Sehneider (Wien). 
Miiller-Hess und Ferdinand Wiethold: Psyehoaualyse und Strafreeht. Jkurse 

i~rztl. Fortbildg 21, H. 9, 32--48 (1930). 
Die Psyehoanalyse betraehte das Verbreehen als eine allgemeine mensch]iehe 

Erseheinung, sie bilde daher ge~vissermal]en den Oegenpol zu Lombrosos  Lehre vom 
geborenen Verbrecher. ,,Die Bestrebung Lombrosos  nnd seiner Schule, im Ver- 
breeher eine pathologische Abartung des Mensehengesehlechtes zu sehen, ist nach der 
psychoanaly~isehen Ansehauung ein AusfluB des narzistisehen Wunsehes des Herrn 
der-SehSpfung, den Kriminellen s, ls nieht mehr zu seiner Art geh6rig aus seiner Ge- 
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sellschaft auszuschliegen. Nach Freud sind das Kind und der Primitive universell 
kriminell, wahrend der sozial angepal~te Normalmensch ein Produkt der Erziehung 
und Zivilisation ist." Zum Verstandnis der psychoanaly~ischen Lehre vom Verbreeher 
wird ein kurzer Uberblick fiber die Frettdsche Theorie des PersSnlichkeitsaufbanes 
gegeben, vor allem fiber die 3 Hauptinstanzen, des Es, des Iehs und des Uber-Ichs. 
Die Einordnung aggressiver Urtriebe in die soziale Ordnung erfolge naeh psychoana- 
lytischer Anschauung h~ufig in der Form der ,,Sublimierung", d.h. dnrch Nutzbar- 
machung an sich gemeinsch~dlicher Energien ffir die Erhaltung des Staates nnd Gem 
meinschaftslebens. -- Bei der Mehrzahl der Rechtsbrecher verliere das Uber-Ich 
seine hemmende Macht fiber das Ich, so dal] dieses nun mehr oder minder yon den 
Tendenzen des Es, d.h. den Trieben, beherrseht werde. Der Neurotiker im psycho- 
analytisehen Sinne entspreche etwa dem Psyehopathen der klinischen Psychiatrie. 
Er sei dadureh gekennzeichnet, dal] eine fiberstarke Spannung zwisehen dem Trieb- 
!eben und den Anforderungen der GeseIlsehaft besteheo W~hrend der Psychonenrotiker 
diesen unertr~glichen seelisehen Konflikt in der Form des Krankheitssymptoms ab- 
reagiere, entlade sieh beim neurotischen Kriminellen die Spannung auf dem Wege tier 
kriminellen Handlung. Die Aufstellung des Begriffs yore neurotischen Verbreeher 
bedeute eher einen Rfieksehritt als einen Fortsehritt gegenfiber der sehr viel differen- 
zierteren Typenlehre tier modernen Kriminalpsyehopathologie. Es liege im Wesen 
der psyehoanalytisehen Ansehauung, dal~ Konstitutions~ypen kaum anerkannt und 
aufgestellt werden, weit ja die gesamte Lehre auf den entseheidend wirksamen Er- 
lebnissen der Kindheit und deren seelischer, meist unbewul~ter Verarbeitung aufgebaut 
ist. Anf die Frage, warum die Mehrzahl tier Menschen sieh sozial anpasse und nut ein 
kleiner Tell sieh der Gesellschaftsordnung nicht einzuffigen verm6ge, darauf gebe sie 
i.m Grunde keine Antwort. Es wird auf den Verbrecher aus Schuldgeffihl hingewiesen, 
tier infolge irgendeiner Gedankensfinde oder phantasierten Tat (meist im Zusammen- 
hang mit dem 0dipuskomplex) ein quglendes Schuldgeffihl habe, das er sithnen m6ehte, 
nnd der dann ein reales, relativ harmloses Vergehen verfibe, um auf diese Weise zur 
Bestrafung and Befriedigung seines Stihnebedtirfnisses zu gelangen. Bei den Zufalls- 
verbreehen handele es sich naeh der psychoanalytischen Lehre zum Teil um Fahrl~ssig- 
keitsdelikte (im psychologischen Sinne), die dadureh entstehen, da/~ das bewuflte Ich 
anderweitig so stark in Ansprueh genommen werde, dag eine unbewul~te kriminelle 
Tendenz akut zum Durehbruch gelange. Das Problem der Zurechnungsf~higkeit 
werde yon der Psychoanalyse am allerwenigsten berfihrt. Diese Frage sei nur mit 
Hilfe der klinisehen Psychiatrie zu 16sen. Die psychoanalytische Methode lasse sieh 
ja auch yon vornherein gar nicht auf geistig tiefstehende oder psychotisehe Pers6nlich- 
keiten anwenden. Gelten doch selbst bei den Anhi~ngern der Lehre Freuds schwach- 
sinnige und kulturell tiefstehende, undifferenzierte Menschen als nicht anatysierbar. 
Far die Willensfreiheit sei in der psyehoanalytischen Lehre noch weniger Raum als 
in der deterministischen Auffassung des seelisehen Oesehehens. Bei tier gebotenen 
Prozeg6konomik sei es ganzlieh unm6glieh, die Psyehoanalyse auf jeden Rechtsbrecher 
anzuwenden. Die Forderung naeh einer psychoanalyMschen Durchbildung der Krimi- 
nalbeamten, der Richter, der Staatsanw~lte und Verteidiger sei unerffillbar und zudem 
auch hSchst gefghrlich, da sie, wie Hellwig ganz riehtig betont, die sehlimmste Kur- 
pfuseherei auf dem Gebiete der Kriminalpsychologie hervorrufen wtirde. ,,Als vSllig 
unstatthaft mtissen wir in Ubereinstimmung mit allen Referenten und Autoren, die 
krigiseh dazu Stellung genommen haben, die Versuehe einiger Psychoanalytiker hin- 
stellen, Fglie zu begutachten oder nachtr~glich zu interpretieren, die sie nut aus Zeitungs- 
berichten oder der blol~en Teitnahme an der Hauptverhandlung kannten, pers6nlieh 
abet weder nntersucht, noeh aktenmal~ig studiert batten." ,,Wet in langer gerichts- 
grztlicher Praxis zahllose Kriminelle tier versehiedensten Schattierungen, unter Er- 
forsehung ihrer gesamten Erblichkeit, Umweltsbedingungen, individuellen Reaktions- 
weise, psyehischen Konstitution und Tatmotive untersueht hat, tier kann in der Auf- 
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stellung des neurotischen Verbrechers an Stelle der zahlreichen und differenzierten 
Gruppen psychopathischer Krimineller nur eine unerlaubte Vereinfaehung des sehwie- 
rigen Problems, keineswegs eine Bereieherung unseres Wissens erblicken. Daher wird 
auch die psychoanalytische Beurteilung der T~terpersSnlichkeit und ihrer Motive im 
allgemeinen keine bessere Grundlage far eine rationelle Strafzumessung bieten." 
Verff. sehen die Bedeutung der Psychoanalyse nicht in der unmittelbaren Anwendbar- 
keit ihrer Lehren fiir die Kriminaldiagnostik und Kriminaljustiz, sondern in der an- 
regenden und befruehtenden Wirkung, welche sie auf die Psychologie, Psychopatho- 
logie und klinische Psychiatrie entfaltet hat. Kankeleit (Hamburg).~ 

MiUler-Itess und Elisabeth Nau: Die Bewertung yon Aussagen Jugendlicher in 
Sittliehkeitsprozessen. Jkurse ~rztl. Fortbildg 21, 48--72 (1930). 

Im Gegensatz zur Vergangenheit, als manehe Verurteilung eines Angeklagten 
aussehlie]lich auf Grund yon Kinderangaben wohl zu Unreeht effolgt ist, neige man 
jetzt 'viel eher dazu, Anschuldigungen yon Kindern in jedem Falle ffir hSehst unglaub- 
wfirdig, ihre Aussagen fiir wertlos und unbrauchbar zu halten und einen unter Anklage 
eines Sittlichkeitsverbreehens stehenden Menschen freizuspreehen, wenn das ihn be- 
lastende Kind einziger Zeuge sei. Vor einer solehen Auffassung fiber den Wert der Aus- 
sagen Nichterwachsener kSnne im Interesse des Schutzes der Jugend und der Reehts- 
pflege nicht eindringl~ch genug gewarnt werden. Es wird der Begriff ,,jugendlieher 
Zeuge" erSrtert und darauf hingewiesen, dal~ das Gesetz keine Alterbegrenzungen 
biete. Es werden die Ursaehen yon Zeugenirrtfimern bei Kindern untersucht und die 
exogenen und endogenen Faktoren referiert. An Hand yon Beispielen werden die 
fiberraschenden Leistungen des kindliehen Ged~chtnisses nachgewiesen. Die eidetische 
Anlage spiele bei derartigen Leistungen oft eine wesentliehe Rolle. Die Prfifung der 
Milieueinfliisse mache bei Kindern nicht so grol~e Sehwierigkeiten wie es h~ufig beim 
Erwachsenen der Fall sei, denn die Beziehnngen eines Jugendlichen zu seiner Umwelt 
seien noch nicht so vielgestaltig wie bei einer reifen PersSnlichkeit. Kino, Theater- 
vorstellungen, Zeitungsberiehte fiber Sittlichkeitsdelikte, Gerfiehte, Bindungen autori- 
tativen Charakters kSnnen die Zeugenaussagen Jugendlicher beeinflnssen. Durch eine 
Narkose k5nnen sexuelle Sensationen hervorgerufen werden nnd diese zu Beschuldi- 
gungen wegen unsittlichen Berfihrens fiihren. Es sei abet nicht ang~ngig, deshalb 
s~mtliche angebliehen sexuellen Erlebnisse in oder nach der Narkose als Tr~ume anzu- 
sehen. Die grS1]te Beeinflussung erfahre die kindliche Aussage durch die erste Befragung 
yon seiten der Eltern. Deren stark affektive Einstellung (EmpSrungs-, Entriistungs- 
und oft Raeheaffekt) sei es, welehe bereits dureh die Art der Fragestellung bei dem 
Kinde die Wunschantwort hervorrufe. Es sei aueh an die Ffille yon IrrtumsmSglich- 
keiten zu denken, die w~hrend des Ermittlungsveffahrens dureh die h~ufigen, von 
psyehologisch ungesehulten Personen angestellten Untersuchungen immer wieder vor- 
kommen. Es wird auf einen krassen Fall hingewiesen, in welchem ein M~dchen 2 Tage 
in Polizeigewahrsam gehalten und w~hrend der Nacht 5real fiber die fragliehen sexu- 
ellen Besehuldigungen verhSrt worden wak Die Ansichten dariiber, welche PcrsSnlieh- 
keit zur Vernehmung yon Kindern in Sittliehkeitsprozessen die geeignetste ira Sinne 
tier Wahrheitsfindung und des Jugendschutzes sei, gehen noch sehr auseinander. 
Geistliehe und Lehrer seien als Erstvernehmende abzulehnen, da sie fiir das Kind 
Autoritgtspersonen seien. Polizeiliche Ermittlungen verm6gen ihrer ganzen Art nach 
am wenigsten den Anforderungen einer faehkundigen Kindervernehmung gereeht zu 
werden~ Eine erstmalige Vernehmung des beschuldigenden Kindes dutch den psycho- 
logisch geschulten Jugendrichter sei das zweekm~ltigste Verfahren. Als Sachverst~ndiger 
sei der in der Jugendpsychopathologie geschulte und erfahrene Arzt die berufenste 
PersSnlichkeit. Der Psychologe und P~dagoge sei als Sachverstgndiger deshalb nicht 
geeignet, da sehr vielen der bier in Betracht kommenden psyehisch abnormen jugend- 
lichen Zeugen eine normalpsyehologisehe Begutaehtung nicht gereeht zu werden ver- 
mSge. Als endogene Faktoren bei Zeugenirrtfimern yon Kindern werden die Kinder- 
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phantasie, der ~angel an AusdrucksmSglichkeit, Unausgeglichenheit der Ges~mt- 
persOnlichkeit w~hrend der Pubertat, die Urteilsf~rbung und Ged~ehtnisfglschnng 
dutch Suggestibilit~t, durch Affekte und Stimmungen, dnrch Sympathie und Anti- 
pathie genannt. Das allgemeine Urteil gehe dahin, dM~ Knaben bessere Zeigen seien 
als Mgdohen, da normMerweise, besonders bei pubertierenden Mgdehen, der Hang zum 
Trgumen, die Freude an tier Romantik und die Neigung zu phantasievollen Aus- 
schmiiokungen yon Erz~hlungen, zum Fabulieren, starker entwiekelt sei. Bei seelisch 
Abnormen seien die psyohologischen Ursaehen yon Aussagefehlern verwiokelter und 
schwerer fibersichtlieh. Unter den einzelnen Erscheinungsformen psychopathischer 
Konstituti0nen haben die degenerativen PersSnlichkeiten mit hysterischem Einschlag 
wohl die grSl]te Bedeutung. An einem Fall wird gezeigt, wie eine Pseudologia phan- 
tastiea bei einem 16jghrigen M~dchen, welche einen Arzt des sexuellen Mil]brauchs 
beschuldigte, anfanglich unerkannt geblieben sei. Eine Gefahr bilden anch die Aus- 
sagen der wirklichkeitsfremden Phantasten, tier ethisch und moralisch stumpfen 
Naturen. Unter den Inzestf~llen finden sich hgufig Mgdehen mit frfih erwachter und 
ungehemmter geschlechtlieher Triebhaftigkeit. Die Zuverlgssigkeit yon Ansehuldi- 
gungen dureh Jugendliehe kSnne auch dutch Defekte der Intelligenz vermindert 
werden. Es sei jedoeh falsch, yon vornherein ihre Aussagen ebenso wie die yon Geistes- 
kranken ffir vollstgndig belanglos zu halten. Es komme nieht Mlzu selten vor, da[3 noW- 
risehe Geisteskranke als Zeugen unter Eid vernommen werden, und weder tier Richter 
noeh sonst jemand im GerichtssaMe vermuten, da~ die Aussagen dureh Wahnideen 
und Sinnest~nschungen beeinflu~t seien. Dutch die standige Erweiterung der Er- 
fahrungen anf dem Gebiete tier Jugendpsyehologie werde die Gefahr, dMt Zengen- 
irrtfimer yon Kindern nicht erkannt werden, immer geringer, und es sei zu herren, 
dM~ die augenbliekliche, yon manchen Gerichten vertretene Ansicht fiber die absolute 
Unzuverlassigkeit kindlicher Zeugenaussagen nnr eine voriibergehende Erseheinnng 
~uf Grund einer Tdberbewertung tier mSgliehen psychologisehen Motivierungen yon 
Fehlangaben sei und dem Kinde und Jugendliehen als Zeugen wieder tier Weft bei- 
gemessen werde, der ihnen tats~chlich zukomme. Kankeleit (Hamburg). ~176 

Wetzel, ltiehard: Zu~ Teehnik der Kindervernehmung vor Polizei, Staatsanwalt- 
sehaft und Gerieht. (Abt. /. Aussage u. Zeugenpsychol., Inst. /. Exp. Padag. u. 
Psychol., Leipzig.) P~dag.-psychol. ArK Inst. Lpz. Lehrerver. 18, 135--192 (1930). 

Das viel erSrterte Gebiet der Kinder- und Jngendlichenaussagen vet Gericht 
wird naeh der praktischen Seite bin yon dem p~dagogisehen Verf. beleuchtet. Die ver- 
sehiedensten Moments werden dabei herausgehoben und in ihrer Bedeutung gewfirdigt: 
die ~ul~eren Umst~nde und der Zeitpunkt der Vernehmung, die PersSnliehkeit des Ver- 
nehmungsobjektes und -subjektes, die fiir das rasche Zustandekommen der notwendigen 
inneren Beriihrung mM~gebend sind; die Kunstgriffe der Aufsehliel]ung; die seelisehen 
Sperrungen dureh Sehamhemmung; die versehiedenen Formen des mangelnden Wahr- 
heitswillens. Eine Zusammenstellung yon Aussagef~lsehungen, ein Schema der ver- 
sehiedenen Zeugentypen sowie eine Wiedergabe der versehiedenen amtlichen Richt- 
linien ffir die polizeiliehe Kindervernehmung sehliel]en die Ausffihrungen ab, die als 
rein Niederschlag praktiseher Erfahrungen dem kriminalpsyehologischen Praktiker 
brauehbare Einzelhinweise fiir die Fragetechnik und die Protokollierung abgeben. 

Birnbaum (Berlin). o 
Gamper, Eduard: Das Gutaehten tler medizinisehen Fakult~it Innsbruck in der Straf- 

sache gegen Philipp Halsmann. Beitr. geriehtl. Med. 10, 107--16r (1930). 
In der ersten Voruntersuchung hatte der Untersuehungsriehter keinen AnlM] ge- 

funden, Ph. HMsmann auf seinen Geisteszustand untersuchen zu lassen. Der Verdaeht, 
dal] irgendwelche krankhafte Faktoren das Handeln des Ph. H. beeinflul~t haben konn- 
ten, ergab sich erst im Laufe des Verfahrens; damit setzte die T~tigkeit des Prof. Eris-  
mann,  des Vertreters der experimentellen Psychologie in Innsbruck, ein. Der Ge- 
danke - -  abgestfirzt stellte sich bei Ph. H. (naeh den Ausffihrungen Er i smanns)  
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mit instinktiver Sieherheit ein. Dieses Bild verfolgt mit seiner sinnlichen Anschaulich- 
keit Ph. H., der es im ersten Augenbliek unwillkfirlieh und so lebhaft vorstellt, dab e r  
(in jenem Zustande hSchster affektiver Verwirrung) es sehon bel seinen ersten Berieh- 
ten fiber den Vorfall (d. h. etwa 1/2 Stunde naeh dem Ereignis) mit einem Erinnerungs- 
bilde verweehselt. Eine Stfitze finder E r i s m a n n  in der Angabe des H., dag er sich an 
d ie  einzelnen Vorg~Lnge nnmittelbar nach dem Ereignis nicht mehr erinnern kSnne. 
,,Nehmen wit an, dag wit ihm Glauben schenken diirfen, so l~ge ein gewisser Grad yon 
traumatiseher Amnesie vor, was in Anbetraeht der starken yon H. erlebten seelisehen 
Erschfitterung durehaus nicht unwahrscheinlich ist." - -  ,,Dutch die angenommene 
traumatisehe Anmesie w~Lre als0 der beste Boden gegeben ffir die Bildung yon Ersatz- 
produkten und deren Verwechslung mit wirkliehen Erinnerungsbildern." Die Ver- 
teidigung griff diese Ausftihrungen dankbar auf and hat an ihnen z~he festgehalten; 
dabei verwarf sie das psychiatrische Gutaehten und erkliirte, Ph. H. sei kein Geistes- 
kranker; es handle sieh au~hlieglieh um Fragen normal psychologisehen Gesehehens. 
Das Gericht wandte Sich an die medizinisehe Fakult~t Innsbruek und ersuehte nm 
Stellungnahme zu den Ausfiihrungen Er i smanns .  Dieses Gntaehten wurde am 
16. X. 1929 erstattet und beschaftigte sich mit der yon der Verteidigung aufgestellten 
Annahme: 1. Ph. tI. war zur kritisehen Zeit ungef~hr 170 Schritte vom Ereignisorte 
entfernt. 2. Unter dem Einflul~ einer starken Sehreekwirkung, die dutch den gehSrten 
Schrei and das sich ibm bietende Bild ausgel6st wurde, schenkte er dem Abstand yon 
170 Sehritten, der ihn vom Vater trennte, keine Beaehtung und hatte daher nachtrgg- 
lieh keine Erinnerung daran. 3. Well ibm die Erinnerung an die Streeke fehlte, wurde' 
er naehtrgglieh dutch die Sichtverh~ltnisse am Ereignisort und durch die Dent- 
]iehkeit des illusiongren Bildes, das er gesehen hatte, zur irrtfimliehen Annahme ver- 
leitet, er sei znr kritischen Zeit an Punkt 8 (nut 8 Sehritte Entfernung) gestanden. 
Das sehr ausffihrliche Gutaehten, dessen Einzelheiten im Original nachgelesen werden 
miissen, kommt zn dem Schlug, dag sich weder die Annahme, dag Ph. H. unter dem Ein- 
flug einer Sehreckwirkung die Entf'ernung, die ihn vom Yater trennte, nieht beachtete, 
noeh die weitere Annahme, dag die Erinnerung durch eine riieklgufige Erinnernngs- 
stSrung ausgelSst wurde, wahrseheinlich machen !agt, und endlich, dag keine Anhalts- 
punkte vorliegen, dag sieh Ph. H. zur kritisehen Zeit in einem Dammerzustande be- 
funden hat; der eine Erinnerungslfieke hinteEieg. - -  Der 2. Tell des Fakultgtsgutaehtens 
galt der Analyse der PersSnliehkeit des Angeklagten und seinem Verhiiltnis zum Vater. 
Der Angeklagte ist keine einfache, dnrehsiehtige, gut einffihlbare, in ihrer affektiven 
Reaktionsweise berechenbare Pers6nliehkeit, sondern eine schwer zuggngliche, ver- 
sch]ossene Natur, deren Analyse eine Disharmonie im Gesamtaufbau erkennen lagt. 
Der Angeklagte ist eine konstitutionell eigenartige, auff~Lllige Pers6nliehkeit mit ganz 
bestimmter charakterologischer Kennzeichnung. Prof. E r i s m a n n  hatte darauf hin- 
gewiesen, dal] tier Totsehlag des eigenen Vaters eine sehr seltene Erscheinung sei and 
hatte auf Grnnd yon Kriminalstatistiken die Wahrseheinliehkeit, dag irgendein be- 
liebiger Menseh Vatermord begehen wird, mit 1/60oo0 o berechnet. Das Fakultatsgut- 
aehten priift nun welter die Frage, ob sich eine ErklarungsmSgliehkeit ffir eine j~h 
durchbreehende gewalttgtige Affektladnng finden liege. Hier kommt in Betracht, 
dag sieh Ph. H. zur kritisehen Zeit in einem Zustande betrgehtlicher Ermfidnng befand, 
Die Ermiidung kann sieh sehr wohl in einer besonderen Reizbarkeit, in einer Neigung 
zu explosiven Zornausbriiehen gngern. Erfahrungen aus dem Kriege ~lSW. lehren, dag 
es unter dem Einflug der Ermfidung zu einer reizbaren Angriffsbereitsehaft kommen 
kann, die der sonstigen PersSnliehkeit fremd ist und die aus niehtigen Anlgssen zu T~Lt- 
]iehkeiten zwisehen den besten Weggenossen ftihren kann. Das Zustandekommen einer 
solchen Explosivreaktion wird wesentlieh erleiehtert durch eine sehon yon friiher her 
zwisehen 2 Menschen bestehende, unterdrfiekte Gegens~Ltzliehkeit (der Vater It. war 
im Gegensatz zum Sohne ein aufgesehlossener Menseh --unternehmend, lebensbej ahend, 
leicht zu fesseln, anregbar usw.), ja sogar durch einen in der Pers6nliehkeit selbst vet- 
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ankerten inneren Konflikt.  Erw~hnt sei noch, dag die Fakul t~t  such zu der Frage 
Stellung nahm, ob nicht eine Bindung des Angeklagten an die Mutter im Sinne der 
yon F r e u d  angenommenen Meehanismen, als Grundlage fiir eins feindselige Ein~ 
stsllung zum Vater angenommen werden k6nne. Im vorliegenden Fal ls  war es unmSg- 
lie]a, die psychologise]ae Wirksamkei t  etwa eines ()dipuskomplexes zu bewerten und 
etwa einen Zusammen]aang mit  der strafbaren Handlung herzustellen, weil bei Ph. H. 
dis u fiir eine rtiek]aaltlose Aufsehliegung re]siren. Niemals hat  die 
Fakul t~ t  behauptet ,  dal~ die Wurzel der Tat  in einem ()dipuskomplsx zu suehen sei. 
Naeh alledem ergibt sieh, dal3 der Sohn t ta lsmann zu den sog. prsblematisehen Naturen 
ge]aSrte. Hierin diirften - -  nae]a Ansieht des Ref. : -  letzten Endes die Grtinds ftir die 
Ksmpliz ier thei t  des Falles liegen. (Vgl. diese Z. 17,129 [ g e i x n e r ] . )  Lochte. 

�9 Dessoir, Max: Vom $enseits der Seele. Die GeheimwissensehaRen in kritiseher 
Betraehtung. 6.  neubearb. Aufl. S tu t tgar t :  Ferdinand Enke 1931, XIV,  562 u. 4~ Tar. 
RM. 16.-- .  

Als die erste Auflage dieses Werkes im Kriege herauskam, ahnte man bei Mlem wissen- 
sehaftliehen Interesse noeh nieht, welehen Aufschwung die sog. okkulten Wissenschaften naeh 
dem Kriege nehmen wtirden und welehe praktische Bedeu~ung sie besonders ira sehlimmen 
Sinne haben wfirden; um so mehr ist es zu begrtiBen, dag in den neueren Aufhgen mit un- 
crhSrtem FleiB hier alte aktuellen Prozesse zusammengetragen sind, in denen der Unfug der 
Hellseherei und .~Iedienbenutzung seine traurige Rolle gespielt hut. Forensiseh wichtig ist 
die Feststellung, dub bisher kein Fall geeignet ware, Hellseherei oder Mediumismus Ms kri- 
minMistJsche Methodik ernst zu nehmen. Besonders interessant sind die ausffihrliehen Ka- 
pitel fiber Anthroposophie und christian science. Das gesamte Werk beweist, dug die mensch- 

qiehe Psyche nseh der primitiven Seelenreaktion nahesteht, denn selbst geachtete Wissen- 
sehaftler sind immer wieder dem ,,autistiseh-undisziplinierten Denken" zum Opfer gefMlen. 
Man lernt such hier wieder die Warnung Moils  begreifen, die daria gipfelt: ,,Jeder kann 
betrogen werden." Leibbrand (Berlin). 

Desoille, Henri: Croyanees et ~tats mentaux den oeeultistes aetuels. (Glauben und 
Geisteszustand heutiger Okkultisten.) Ene@hale 25, Suppl.-Nr 5, 121--145 (1930). 

Zun~ehst 2 Beob~ehtungen: Ein bisher v611ig gesunder Mann wird plStzlieh yon Unruhe, 
tibernattirliehen Visionen, Akoasmen und Angst befMlen. Am Abend vorher Teilnahme an 
einer okkultischen Sigzung neben dem Medium am ,,spreehenden Tisch". (Mit Buehstaben 
besehriebene Platte, zu denen ,,der Geist" die lose aufgelegten Finger ffihrt, um gestellte 
Fragen zu beantworten.) In einer zweiten - -  veto behandelnden Arzt arrangierten - -  Sitzung 
sell das Medium seine Kunststfieke mit verbundenen Augen wiederholen, a b e t . . ,  der Tiseh 
,,sehweigg '~ und der Kranke ist geheilt. Im 2. FMle stellt eine Mte Frau - -  Spiritisgiu - -  alle 
Tage einen Biskuitteller und eine Sehale Milch auf ftir den ,,Gelsterhund" (ehien fluidique), 
der im Zimmer wohne, sie gibt abet' doch zu, das Tier noeh hie gesehen zu haben. Bei der 
psychologisehen AnNyse erweist sich der erste Kranke als sehr sugestibel, die ~'rau abet Ms 
schwachsinnig. Die okkultistisehen Vereine bedeuten so eine grebe Gefahr tfir das seelisehe 
Gleichgewicht Prgdisponierter. Dazu komme, dug die Okkultisten ihren Glauben gem dem 
verbergen, der ihn nieht teile, und ihre geistigen Defekte dem Arzte gegenfiber dissimulieren. 
In  sachlieher Darstellung gibt Verf. einen ~lberbliek fiber die einzelnen Glaubensformen des 
Okkultismus, tier sich ursprfinglieh Ms der Allgemeinheit versehlossene esoterisehe Wissen- 
schaft gab. Bespreehung der iibersinnliehen Welt bei Steiner, des D~monenglaubens im 
Christentum, die Bedeutung der Idee bei Platen, die Ms fibergeordnetes Prinzip in uns den 
Glauben hervorbringt, die umgekehrte Ansieht maneher Okkultisten, dab die Coneeptionen 
im Menschen durch fibersinnliehe Kr/~fte verursaeht wfirden, die Ansieht der alexandrinisehen 
Neuplatoniker, die die Mittel zu kennen glaubten, sich mit Gott in der Ekstase zu verbinden. 
Erw~hnt wird der Glauben der Gnostiker an die Enearnation der g~o~a in einem Weibe 
(Helena., gy~o~a, Isis), die sieh Simon dem ~agier verm~hlt habe; die KabbMa wird kurz 
gestreift, die glaubt, die hebrNschen Schriftzciehen entspr/~ehen den Gesetzen Gottes bei 
Erschaffung der Welt, so, dab jedes Zeiehen eine Idee und eine Zahl bedeute; wer beides zu 
kombinieren wisse, erkenne die Grundgebote der Seh6pfung (S~dir), es sei eine ,,Glaubens- 
Mgebra", die Mle SeelenIragen wie GMehungen 16se (Eliphas Levy). Aus allem erwaehse Ms 
Grundmethode des Okkultismus Ana]ogie, Symbolismus und Anthropomorphismus, wie er 
sich in der Realisation yon Gedanken in Succubus und Incubus ~ul]ere. Ffir die Magie habe 
Frau Gar~on die beste Definition gefunden. N~mlieh, dab der Mensch sich die Gottheit 
so verbindlich maehen wolle, dab er nieht mehr nur als Priester, sondern als Zauberer Iungiere. 
Nach T y l e r  kSnne man 3 Erklarungsm6gliehkeiten fiir magisehe Ph~nomene annehmen: 
1. Illusionen, tIMluzinationen, Verkennungen; 2. tibernatfrliehe Ph~nomene; 3. neben Illu- 
sionen und ttalluzinationen unbek~nnte Naturgesetze, etwa bei der Telepathic u.a .  Der 
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eigentliehe Spiritismus existiert noeh keine hundert Jahre; obwohl man immer Tote zitiert, 
ist doch die Erklarung fiir ,,Geister" schwankend, anders in England als in Frankreich. Die 
Theosophie ist die jiingere Toehter des Spiritismus, sie behauptet wie der Spiritismus Experi- 
mentalforschung zu sein, iibernimmt abet veto Orient Doktrinen und Methoden; begriindet 
yon Frau Blavatsky, die Ms spiritistisehcs Medium mehrfach des Betruges fiberfiihrt worden 
war, im Jahre 1875. Bezeichnenderweise stellt heute trotz allem die Theosophie eine gewisse 
Macht dar. SchlieBlieh ist noch die Metapsychologie zu nennen (Charles Riche t ,  Lec l inehe ,  
Cun6o usw.) die abet nicht wie die eigentlichen Okkultisten das Prinzip a priori anerkcnnen, 
sondern es mehr physiologisch ergrtinden wollen. Wichtig ist bei manchen Okkultisten die 
Verwendung -con Rauschgiften (Morphin, Hasehiseh, ~ther). Dem Geisteszustand nach 
handelt es sich um 3 Gruppen, die sieh an dem okkultistisehen Mileu beteiligen. Zun~chst 
einmal gewOhnliche Irrsinnige, Formen intellektueller Aufspaltung (Automatisme mental), 
Dementia praecox im Beginn, die man yon den eigentliehen Okkultisten trennen mug, da 
hier der Okkultismus nur eine Einkleidung der geistigen Erkraukung bedeute. Dazu k~men 
noch neugierige - -  mehr oder weniger normale - -  Leute, mit mehr oder weniger gfinstigem 
Terrain zur Entwicklung geistiger StSrungen. Dann kommen die Leute, die okkulte Ph~- 
nomene in sieh hervorbringen kSnnen. (Als Stimme der Geister, als Leute, die durch Geister 
sehreiben, oder Ms solche, die selbst Geistergestalt annehmen k(innen - -  Medium.) Da finden 
sieh pathologisehe Konstitutionen, verwirrte Glaubige, Leute, die sich auf ihre Weltanschauung 
versteifen. Einer ihrer Ffihrer, Gu6non,  meint, sie hi~tten nut ein Interesse daran, diese Phg- 
nomene irgcndwie zu erMgren, wenn sie eine befriedigende Erkl~rung hgtten, so sei jede andere 
Diskussion/iberfliissig. Psychiatrisch gesehen handelt es sich um Schwachsinnige mit fiber- 
wertigen Ideen, Siichtige oder Paranoide. SchlieBlich finden sich auch Normale, die versuchen, 
ein Medium werden zu wollen, die Geschichte aber bald leid werden, ihr Gleichgewicht wieder- 
gewinnen und sieh nur mehr noeh gelegentlieh fiir okkulte Phi~nomene interessieren. Wichtig 
sind nun 2 Beobachtungen, die der Verf. in verschiedenen Sitzungen sammeln konnte. In 
einem Falle sitzen die Teilnehmer in der 2. Reihe, im verdunkelten Raume erhebt sich Kin 
Mann aus der 2. Reihe und beugt sieh etwas vor, um besser sehen zu k6nnen, dabei !egt er 
versehentlich seine Hand auf den Kopf des Vordermannes, der begeistert schreit, er babe 
den ,,Gcist" gespfirt, was alle andern auch glauben, ohne sich an die Entschuldigungen und 
Erkl~rungen des aufgestandenen Mannes zu kehren. Bei einer andern Sitzung spielen falsehe 
Deutungen der Experimente eine Rolle. Betrugsenthfillungen helfen nichts. Dabei handelt 
es sieh um Namen Prominenter, wie iiberhaupt fast fiir jede Sitzung Namen bedeutender 
Teilnehmer und Daten genannt sind. Ein Sitzungsprotokoll - -  ohne Namen und Daten - -  
nimmt sieh aus wie eine VorstadtkomSdie auf der Dilettantenbfihne; alle Teilnehmcr lassen 
sich kritiklos in die Wahnideen des Mediums hineinziehen, so dab Yerf. yon mediumniformer 
Neurose spricht. St6rungen des t/igliehen Lebens - -  Urff~lle - -  werden yon Okkultgl~ubigen 
gem wahnhaft ausgelegt, etwa so, dab ein Geist im guten oder b6sen Sinne eingegriffen habe. 
Gelegentlich kommt es in dauernden ,,mediumniformen Neurosen", in denen es zu Geister- 
gespri~chen kommt, die zu psychiatrischem Eingreifen ~fihren, das durch Aufkliirung oder 
Erziehung zu rascher Heilung ftihrt (2 ]~/~lle). Bei sekundAren krankhaften Assoziationen 
folgen die Leute blindlings ihren ttalluzinationen, sclbst wenn Selbstmord verlangt wird, etwa 
bei sekund~rem Beeintri~chtigungswahn, bei Angstzustanden und bei Toxikomanie im Gefolge 
des Okkultismus (Kasuistik). Schlieglich finden sich direkt beeinflugte Kranke - -  ein Fall yon 
Hypnosemigbrauch. Die Natur der geistigen StSrungen bei Okkultisten ist komplex. Kon- 
zentration, Hyperventilation, Fasten, tIasehischtr~ume k6nnen eine Rolle spielen. Suggestion, 
absichtliche Halluzinationen, Abspaltungen, systematisches Training zum Pseudowahnsinn 
schaffen das iibrige. Zuerst setzen die Phgnomene nur gewollt ein, schlieglich werden die 
Obenden die haltlose Beute ihrer Ubungen. ])as erinnert stark an fliichtige und spontane 
Massenreaktionen in der Menge. Die Therapie greift ein, wenn die K_ranken aus Angst vor 
Wahnsinn oder dutch Eingreifen der Familie zum Arzte kommen. Man mug als Arzt nach- 
weisen k6nnen, dag man die okkulten Gebr~uche kennt, so dab man gleiehsam als ,,Mehr- 
gl~ubiger" den Kranken suggestiv befreien kann. Man mug den Kranken vSllig ruhigstellen, 
darf keinerlei okkulte Br~uche dulden, ohne dag man abet dem Kranken seinen Glauben 
nehmen will. Hinweis auf die Gefahrmomente fiir bestimmte Charaktere - -  was auch S te iner  
und Levy anerkennen -- ,  logische Gegensuggestionen im Notfalle unter Verwendung des 
faradischen Stromes, ausnahmsweise auch ttypnose, ferner Milieuwechsel und vorsichtige 
Aufkl/~rung sind gut wirksam. Anm. d. Ref.: Leider fehlt in dieser ausgezeichneten Arbeit 
ganz die deutsche Literatur - -  etwa Moll, W. Jacob i  - -  und die fiir das therapeutische 
ttandeln aussehlaggebende Differentialdiagnose, die zu den sehwierigsten psychiatrischen 
Aufgaben gehSren kann. A. Friedemann (Basel-Weft a. Rh.). ~ ~ 

Stanojevi~ L. :  An welehe formelle Prinzipien sell sieh der [~eriehtsarz* gelegent- 
lieh der psyehiatrischen (lutaehtert~itigkeit tiir Zivil- und Milit~irgeriehte halten ?" Med. 
Pregl. 5, 308 311 u. dtsch. ZusaInmenfassung 311 (1930) [Serbo-kroatisch]. 

Verf. bem~ngelt das alte Schema des psychiatrischen Gutaehtens, da cr vielfaeh ein 
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Versagen desselben auf den Juristen beobach~e~e, was er aueh mit Beispielen belegt. Der- 
artig~ widersinnige gesultate entspringen nach Ansieht des Veff. der rein formal eingestellten 
namrwissensehaftlieh ungeschulten Denkungsart des Juris~en, welehe auf na~urwissenschaft- 
liehe Argumente nich~ ansprechen kann, genau so wie der Laie ehemisehen Argumentationen 
in Form chemischer Formeln nicht folgen kann. Das alte psych. Gutaehten lehne sieh an das 
bei geriehtliehen Leiehen6ffnungen fibliehe Schema an, wirke aber auf den Richter ver- 
wirrend und ermfidend. ,,Urn alle Mitngel vermeiden zu k6nnen, ware es sehr zweckmil~ig, 
yon der alten~ sehr schematisierenden ~ethode der Begutaehtung Abstand nehmend sieh 
an die kfirzere, alles nStige und wahrhaftige zusammenfassende leieht verst~ndliche und 
dadureh aueh mehr fiberzeugende Methode bei psyehiatrisehen Gutachtert~tigkeit zu wenden." 
Dagegen w~ren alle fachmedizinischen und naturwissenschaftkiehen Versuehe, da sic fiir den 
Juristen keine Beweiskraft besi~zen, auszusehalten. Dadureh hofft Verf. die Juris~en fesseln 
und yon der Richtigkeit der Folgerungen fiberzeugen zu k6nnen. (Da jedoeh auf Grund yon 
erbrachten Gutachten aus den Gerichtsakten auch Ober- und Fakult~tsgutachten ausge- 
arbeitet werden miissen, dfirfte nach Ansieht des gef. der auf Grund des alten Schemas aus- 
ffihrlieh ausgearbeitete Status framer noeh gewisse Vorteile besitzen.) Korn#ld (Zagreb). 

Williams, Tom A.: Military medico-legal psychiatry. I. Psychopathic personalities 
and pathological lying. Mil. Surgeon 68, 183-.194 (1931). 

Die gerichtlichen Autorit~tten, die fiber das Vergehen eines Soldaten zu entscheiden 
haben, sollten einen Psychiater konsultieren, da m~nnigfaehe Faktoren das Vergehen des 
Soldaten veranlassen kOnnten, die als krankhaft anzusehen w~ren, dab aber auch die Zeugen- 
aussagen durch solche ]~ak$oren beeinflul]t werden k6nnten. Mythomanie bei Erwaehsenen 
kann bei einem Intelhgen~en zu emer gef~hrlichen Waffe werden. Beispiele yon Mythomanie 
aus Eitelkeit, aus Boshei~, aus Perversheit. Andere Quellen zu kriminellen Vergehen sind 
Di~mmerzusti~nde, soziale Lfigen, unbewul~te Unehrliehkeit. Therapie auf psychologiseher 
Grundlage wird anempfohlen. Adol[ Friedeman~ (Berlin-Bach). 

Hiiffner: l~ber die Begutachtung yon paranoischen Erkrankungen. Allg. Z. Psych- 
iatr. 94, 439--448 (1931). 

Geisteskrankheiten mit  ausgepr~gten StSrungen des Verstandes- oder Geffihls- 
lebens bereiten der Diagnose und Beurteilung keine Sehwierigkeiten. Wesentlieh kern- 
plizierter, manehmal nahezu unl6sbar, wird diese Aufgabe, wenn es sich um Mensehen 
mi t  einem mehr frier minder ausgebildeten Wahnsystem handelt .  3 F~lle, ein Arzt,  
Bin Ingenieur, ein mitt lerer Beamter,  yon ansgesproehen paranoischen St6rungen, 
werden gesehildert, ihre Entstehung, Weiterentwieklung and Auswirkung dargestellt ,  
ansehlieI~end die Sehwierigkeit der Erkennung einer paranoischen Erkrankung ohne 
Anstal tsbeobaehtung erSrtert,  fiir die Untersuehung yon paranoisehen Kranken ein 
Xrztekolleginm gefordert, auf die Bedeutung der Ffirsorgestellen hingewiesen. 

Klienebe~yer (K6nigsberg i. Pr.). 
Saforcada, Manuel, und Oscar Torras: Psychiatrische Bemerkungen zum neuen 

spanischen Strafgesetzbuch. (Inst. Ment., Santa Cruz, Barcelona.) Archives Neurobiol. 
10, 443 463 (1930) [Spaniseh]. 

Die Verff. erkennen die Fortschritte an, die der neue spanisehe Strafgesetzentwurf gegen- 
fiber dem alten Strafgesetz bringt. Dagegen kommen d~rin die psychologiseh-psyehiatrischen 
Gesiehtspunkte nieht in gebfihrender Weise zur Geltung. Bemerkenswert ist, dal3 in dem neuen 
Entwurf mehr Naehdruek ~uf die Individualit~t des Rechtsbrechers gelegt wird als auf die 
Tat an sieh. Eine richtige Beurteilung des Individuums und eine entspreehende Abstufung 
der Strafzumessung wird aber ers~ dann m6glich sein, wenn alle t~echtsbreeher einer psycho- 
logisch-psyehiatrischen Untersuchung unterworfen werden. Nur sie kann fiber den Grad 
der Zureehnungsf~higkeit entscheiden, weiter darfiber, ob Gemeingef~hr]ichkeit vorliegt, ob 
es sieh um einen Gewohnheitsverbrecher handelt, wie der EinfluB des Alkohols zu beurtei]en 
ist. Dabei ist nicht die Schwere des Verbrechens, auch nicht die Zahl entscheidend, sondern 
das Individuum. Weiter werden hier l~ragen der Unterbringung der geisteska'anken Ver- 
brecher er6r~ert, wie aueh die Mal~n~hmen der Beh6rden and die Mitwirkung des Psychiaters. 
Schliel]lich wird die Forderung nach Ausbildung der Juristen in der Kriminalpsychologie 
erhoben. Vielfaeh nehmen die Verff. Bezug auf die dahingehenden Verh~ltnisse in den anderen 
Staaten. Ganter (Wormdit~). 

Leppmann, Friedrich: Geschlechtlicher Mil~brauch einer geisteskranken Frauens- 
person (176~ 2 StGB.). Arztl. Saehverst .ztg 37, 55 63 (1931). 

L: ~eilt 2 Gntaehten fiber sehwaehsinnige Mgdehen mit, bei denen es sieh darum 
handelt,  ob der Schwaehsinn der Geisteskrankheit  entsprieht,  wie sic der w 176, 2 StGB. 
vorsieht (Geschlechtlieher Mil]brauch einer geisteskranken Frauensperson).  Die An- 
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wendung dieses Str~fgesetzparsgraphen ist nicht h~tufig. Schwierigkeiten entstchen 
gerade in denjenigen Fi~llen, mit denen die Praxis am meisten zu tun hat, n~mlich 
bei der Verfiihrung bzw. ~berredung schwachsinniger Mgdchen zu geschlechtliehem 
Verkehr. Beide Madchen waren so schwachsinnig, dai~ sic fiir Geisteskranke im Sinne 
des w 176, 2 zu gelten haben. Die Fragc, ob eine schwachsinnige Person als geistes- 
krank im Sinne des w 176, 2 bezeichnet werden kann, wird yon der gerichtlich-medi- 
zinischen Literatur bejaht. In einer Reichsgeriehtsentscheidung vom 30. XI. 1881 wird 
der Nachdrnck darauf gelegt, da~ die Frauensperson infolge ihrer Geisteskrankhcit 
nicht in der Lage war, zwischen cincr dam Sittengesetz entsprechenden und eincr ihm 
widerstrebenden Befriedigung des Geschlechtstriebes zu unterscheiden. In einer 
Reichsgerichtsentscheidung yore 24. IIL 1930 heil3t es, dal] ,,nnter geisteskranken 
Frauenspersonen im Sinne des w 176, 2 auch blol] Schwachsinnige zn -verstchen sind, 
sofern der Schwachsinn derartig ist, dal] die Frauensperson keine genaue Vorstellung 
yon dem Wesen und der Bedeutung des Geschlechtsvcrkehrs hat. Salinger. 

Wimmer, August: Die forensische Verwertung des spStluisehen Humoralsyndroms. 
(Psychiatr, Laborat. u. Neu~o-Psychiatr. Klin., Univ. Kopenhagen.) D~sch. Z. Nerven- 
heilk. 117/119, Nonne-Festschr., 760--775 (1931). 

Wimmcr  teilt mehrere Fitlle mit, bei denen trotz eines positiv luischen Humoral- 
syndroms keinerlei neurologische oder psycho-pathologische Anzeichen einer Paralyse 
festgestellt werden konnten. Er vertritt den Standpunkt, da~ man trotz luischen, 
selbst ,,paralytischen" Humoralsyndroms und trotz gewisser nenrologischer Symptome 
bei mangelnden charakteristischen psychotischen Symptomen einer Paralyse nicht far 
Unzurechnungsfghigkeit plgdieren dfirfe. Selbst die Kombination: lnisches Humoral- 
syndrom and reflektorische Pnpillenstarre braucht nicht immer mit einem spgtluischen 
Gehirnleiden bzw. einer Paralyse zu enden. Andererseits kommen Fglle vor yon pars- 
lytischer Megalomanie mit vollstgndig sanierter SpinMfliissigkeit nnd normalem 
Serumbefund. Salinger (Herzberge). 

Agrelo, Reynaldo: Strafreehtliehe und biirgerliehe Stellung der Giftsiielltigen. 
Semana m6d. 1931 I, 191--195 [Spanisch]. 

Vorschlgge ~iir die Behandlung der Morphinisten im nenen Strafrecht. Verf. teilt 
die Morphinisten in 3 Gruppen und gibt fiir jade dieser Gruppen das entsprechende Be- 
handlungsverfahren an. Znr I. Gruppe gehSren die Morphinisten, die es geworden sind, 
nachdem eine schmerzhafte Krankheit grztlich die Anwendnng yon Morphium not- 
wendig hat erscheinen lassen. Diese Morphinisten sind auf 3 Monate einem geeigneten 
Sanatorium zur Behandlung zu tibergeben. Falls sic nach ihrer Entlassung wieder rack- 
fgllig werdcn, so sind sie far ein volles Jahr zu internieren. Beim 3. Rtiekfall sollen sic 
der biirgerlichen Rechte verlustig gehen. Die II. Gruppe umfal3t jene geistig nnd kSr- 
perlich gesunden Individuen, die durch Verfahrung, Beispiel, Lektiire zu Morphinisten 
geworden sind. Immer wieder suchen sie im Morphium das Anregungsmittel fiir ihrc 
dahinschwindenden Krafte, his schlicBlich der endliche Verfall unubweislich sich ein- 
stellt. Diese Kranken mtissen energischer angepackt, vor allem lgnger interniert nnd 
yon ihren Frennden ferngehalten werden. Ihr Wille mu~ gekrgftigt, sie miissen zum 
Arbeiten angehalten werden. Sie miissen mindestens 1 Jahr in der Anstalt verbleiben 
und gehen beim Riickfall der biirgerlichen Rechte verlustig. Nach der Entlassung war- 
den die Personen dieser beiden Gruppen fiir 1 Jahr der Fiirsorge iiberwiesen and haben 
sich yon Zeit zu Zeit nach arztlichem Ermessen in der Anstalt vorzustellen. Die ~ 
III. Gruppe bilden diejenigen Kranken, deren Gehirn- und Nierenfunktion bereits 
soweit gelitten hat, dab Unheilbarkeit vorliegt. Diese sind dauernd yon der  Gesell: 
schaft abzusondern, da das ~bel bei ihnen unaufhaltsam fortschreitet. Ganter. 

Vervaeek, Louis: Quelques probl~mes de l'expertise mSdieomentale des toxieomanes. 
(Einige .Fragen der ~rztlichen Begntachtung Toxicomaner.) (Soc. de Mdd. LJg., 
Bruxelles, 14. II. 1931.) Le Scalpel 1931 I, 357--359. 

Verf. referiert zuerst die Verordnungen tiber ttandel and Gebrauch der Rauschgifte, 
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wie Morphium, Opium, Cocain, Hanf, Heroin, Dicodid, Diludid, Acedicon und Eukodal. 
Eukodal war bis -vet kurzem in Belgien noch ffei ~Terk~uflich. Bis zu 2 mg ~orphin und bis 
zu I mg Cocain ist in Zubereitungen rezeptfrei. Die formMen Anweisungen fiir den Rezept- 
vordruck lauten wie m Deutschland. Repetition ist gestattet! Mil~br~uchliche oder fahr- 
l~ssige Versehreibung kann gerichtlich geahndet werden. Auf die eigentliehe Begutachtung 
Toxieomaner wird nur kurz eingegangen. Ursprung, Ausdehnung und Gefahren der Toxico- 
manie und ihre Therapie werden gestreift. Adot] Friedemann (Berlin-Buch). 

Hal~ke: Arzt unrl 0piumgesetz naeh dem derzeitigen Stand des Gesetzes. Z. Med.- 
beamte 43, 759--763 (1930). 

Unter dem 30. XIL 1920 ist erstmalig des Gesetz zur. Ausffihrung des internationa- 
len Opiumabkommens veto Jahre 1912 erlassen worden Dieses Gesetz ist unter dem 
21. III. 1924 abge~ndert, und dann (mit Ausnahme der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Verordnungen) ersetzt worden dutch des Reichsgese~z  fiber den Ver-  
keh r  mi t  B e t ~ u b u n g s m i t t e l n  (Opiumgesetz) vor~ 10. XII. 1929 (Reiehsgesetzbi. 
1929 I, 215). Als die ~rzte besonders angehende Bestimmungen dieses Gesetzes erw~hnt 
Verf. u. a. w 1 Ziff. 2, wonach Stoffe, die nach wissensehaftlicher Fests~ellung die gleichea 
seh~digenden Wirkungen wie die in w 1 Ziff. 1 genann~en Stoffe (Opium, Morphin, 
Heroin, Cocain und ihre Salze) auszuiiben vermSgen~ diesen durch eine mit Zustim- 
mung des Reichsrats ergehende Verordnung der Reichsregierung gleichgestellt werden 
k6nnen, Ierner den w 8, der die M6gliehkeit gibt, dutch Verordnung einschr~nkende 
Bestimmungen iiber des Versehreiben der in Frage kommenden Stof~e und Zubereitun- 
gen dureh ~rzte und fiber ihre Abgabe in den Apotheken zu erlassen (inzwisehen bereits 
unter dem 19. XII. 1930 geschehen. Ref.). Verf. macht welter hiasichtlich der zu erlas- 
senclen Ausfiihrlmgsvorsehriften eine Reihe yon Vorsehl~gen, die indessen zum Tell 
bereits iiberholt sind. Spitta (Berlin).~ 

Menninger-Lerehenthal, E.: Eukodalismus. Jb. Psychiatr. 47, 177 194 (1930). 
Ausgezeiehnete Gesamtfibersieht fiber die Geschichte des Eukodals in pharma- 

kologischer und rauschgift-klin]seber I-Iinsicht; lange Zeit wurde die schwere Gefahr 
des Mittels bezfiglich der Gew6hnung verkannt und sogar als Entziehungs- uncl Ersatz- 
mittel empfohlen. Besonders wicbtig bei der Schilderung der Abstinenzwirkungen 
erscheint Ref. die aueh yon ibm stets gemachte Peststellung mehr oder minder sehwerer 
kardialer Sympzome im Sinne der Angin~ pectoris; diese traten naeh Erfahrung 
des Ref. auch oftmals auf, wenn Entzogene naeh l~ngerer Zeit wieder die erste Injektion 
machten; hierbei waren die Symptome sogar oft vital bedrohlich. Auch Verf. ist ein 
TodesfaU bei der Entziehang bekannt. Eukodal ist wie Morphium zu betrachten; 
dieser Einstellung ist des Opiumgesetz bzw. Novelle vom 1. I. 1930 aueh gereeht 
geworden. Der Arbeit ist ein orientierendes Literaturverzeichnis beigeffigt. 

Leibbrand (Berlin). 
Tilliss: Die Unterbringung yen Trinkern im Arbeitshaus. (Rhein, Prov.-Arbeits- 

anst., Brauweiler b. KSln a. Rh.) Psyehiatr.-neur. Wschr. 1930 II, 631--637 (1930). 
Genauere Darstellung des Betriebes des Arbeitshauses Branweiler ftir Trinket. 

Fast alle untergebrachten Trinket sind wegen Trunksncht oder Geistesschw~che ent- 
miindigt, ttinsichtlich Verpflegung und Arbeitseinteilung wird kein Unterschied 
zwischen Korrigenden nnd Trinkern gemaeht. Es handelt sich meist nm unreife Tauge- 
nichtse, gersager im Mannesalter, nnverbesserliehe gewohnheitstrinker auf absteigender 
Lebensbahn, die d,trch die Wohlfahrtsgmter reap. deren Ffirsorgestellen als vorlgufig 
oder ganz Entmfindigte eingeliefert werden. An~er einigen Psyehosen handelt es sich 
mehr oder minder um ,,niehtgeisteskranke" Alkoholisten. Verf. wendet sieh aus pad- 
agogischen Griinden gegen des Weft ,,a]koholkrank" und will den Begriff nur bestimm- 
teren Formen konzedieren. Verf. tritt  ein fttr eine Art Straferziehnng. Des Arbeits- 
programm wird genau dargestellt. Znsammenfassend tritt Verf. f fir folgendes ein: 
Strafghn]iehe Unterbringung bei Asozialen wird angeraten; Arbeitshaus sollte be- 
sondere Trinkerabteilungen haben; Pendelverkehr zur Irrenanstalt ist efforderlich. 
Spezialtrinkeranstalten mit Arbeitszwang und psyehiatriseher Abteilnng werden als 
zweekm~/]i~ emnlunden. Leibbrand (Berlin). 


