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wird man doeh auch bei i.hnen diejenige Verantwortungsfreudigkeit  nlcht entbehren 
wollen, die auf neuen Wegen den Kranken Erleichterung, Besserung, Schutz oder 
.g.eilung zn schaffen sucht, wenn die bisher bekannten Mittel  naeh ihrer ~rztlichen 
Uberzeugung zu versagen drohen. Lochte (GSttingen). 

Der Totensehein f~illt nieht unter w 278 8tGB. Z. ~rztl. For tbi ldg 28, 303 304 
(1931). 

Ein Fr~uenarzt, der bei einer Kranken eine Verletzung des Geb~rmnttermundes mit 
Perfor~tdon der Geb~irmutterwgnd, D~rmverletzungen nnd eine Bauchh6hlenschwangerschMt 
festgestellt hat.te, gab als Todesursuche nut Bauchh6hlensehwangersehgf~ (Graviditas extra 
uteri), Gesehwfir gm Zw61ffingerd~rm (Myoma ateril und Herzsehlag (Ernbolie) an. Znr 
Verantwortung gezogen erklgrte er, er babe ans menschliehen Grfinden yon einer Anzeige- 
ers~a~ung ~bgesehen, um dig Verwundten der Vers~orbenen zu sehonen. Das La.ndgerieht 
Giel]en hielt eine Anzeigeersta~tung im Mlgemeinen In*eresse ffir geboten und verurteil~e 
den Arz~, weil er diesen TodesfM1 nicht n~tfirlieher Art nich~ dem Gesundheits~mt angezeigt> 
habe. Es nahm welter eine Verletzung des w 278 StGB. an, da der Angeklagse tin nnrich- 
tiges Zeugnis fiber den Gesundheitszustand eines Mensehen zum Gebr~neh bei einer Beh6rde 
ausgestellt habe. Er babe wider besseres Wissen verschwiegen, dug der Ted auf die lebens- 
gef~hrliehen D~rm- und Geb~rmu~terverletzungen zurfickzuffihren war. die nnr bei einem 
verbotenen Eingriff en~standen sein konnten. 

Auf die ]R.evision des Arztes wurde dieses Urteit voIu Reichsgerieht aufgehoben. 
soweit er wegen Verstol] gegen w 278 veruteil t  war. Es bestehe kein Zweifel, da$ Todes- 
zeugnisse nieht  under den w 278 fallen, dieser spreehe yon einem Gesundheitszeugnis, 
stelle das Todeszeugnis also in Gegensavz dazu. Dieser Liieke ~rage der Entwllrf zum 
neuen Strafgesetzbueh Rechnung, indem er allgemein yon ~rztliehen Zengnissen 
spreche. I n  solehen Todesbescheinigungen k6nnten fiber den Ted eines Menschen 
weitere ~rztliche Ausdrfieke fiber die Todesart  enthalten sein, die wieder einen ]3egriffs- 
ausdruck abgeben, wie in letzten Augenblick der k6rperliehe Zustand eines Menschen 
gewesen sei. Dadureh allein er]ange abet  das Todeszeugnis nicht einen Doppeleharakter,  
so dat~ es zugleieh sieh aueh als ein Gesundheitszeugnis darstelle. Es w~tre eine Pressung 
des Gesetzes, wollte man Bin Zeugnis, das ausdriieklich als ,,Todeszeugnis" bezeiehnet 
sei, mit  einem gewissen Tell auSerdem als Zeugnis iiber den Gesundheitszust.and eines 
lebenden Menschen erklKren. Ziemke (Kiel). 

�9 Lustig, Walter: Laboratorium und R6ntgeninstitut in Gesetz und Reehl ein- 
sehlieBlieh der amtliehen Priifungs- und Ausbildungsvorsehritten [iir teehnisehe Assi- 
stentinnen in Preul~en und den anderen deutsehen Liindern. (Laboratoriumsteehnik 
und RSntgenver[ahren. Ein Handbueh fiir den Arzt und die teehnisehe Assistentin. 
Hrsg. v. Walter Lustig. Bd. 2.) Leipzig: Fisehers reed. Buehhandl. 1931. viii,  1~5 s 
RM. 9 . - - .  

Die M~terie ist sehr umf~ngreieh und ~ielgestaltig. Aus dem Inhalt sei hervorgehoben 
die Einrichtung eines Untersuchungsluboratoriums und die Erlaubnis der Beh6rde zum Ar- 
beiten mit Krankheitserregern; die Ausffihrung der Wassermannschen ~eaktion, die staff- 
lichen Medizinuluntersuchungs~Lmter, Vorschriften fiber Impfstoffe nnd Serf. Fiir R6ntgen- 
betriebe kommt in Betr~cht der tIoehspannungssehutz und Strahlenschutz, die Aufbewahrung 
der l~Sn~genfilme und d~s Reeht ~n der l~6ntgenpl~tte. Ein weiterer Absehnitt behandelt 
Versuche  an l e b e n d e n  Tieren.  Von den l=Leehtsfragen kommen zur Darstellung: alas 
B e r u f s g e h e i m n i s ,  die zivilrechtliehe und strafreehtliche H a f t u n g ;  das Laboratorium als 
versieherungspfliehtiger Betrieb im Sinne der Kranken, Unfal], Invalidit~tsversiehernng usw., 
das A r b e i t s r e c h t  der A n g e s t e l l t e n  (Koalitionsrecht. Kiindigung, ]3etriebsr~tegeseSz, die 
Arbeitszeit der teehnisehen Assistentin, Urlaub). Schlieglieh sind die Ausbildnngsvorschriften 
ffir die teehnische Assistentin in PreuBen und den fibrigen L~ndern mitgeteil~. Die Zusammen- 
stellung aller gesetzliehen nnd reehtliehen Bestimmungen ist unzweifelhMt sehr verdienst- 
lieh. Das Buch sei allen Laboratoriums- undlnstitutsleitern empfohlen. Lochte (G6ttingen). 

Spurennachweis. Leichenevschein~en. Technik. 
Glaister jr,, John:  A study of hairs and wools. Cairo: M~sr Press 1931. 190 S. 

u. 145 Tar. 
Unter dem bescheidenen Namen einer Studie ver6ffentlicht der Verf., ProfEssor der 

geriehtliehen Medizin an der ~gyptisehen Universitat, die Frfichte ungew6hnlich nmfangreieher 
Arbeiten. Sie beziehen sich auf die makro- und mikroskopische ]~esehaffenheit der Haare 
yon Saugetieren und Mensehen, und zwar fast aller Arten yon S~ingetieren, yon der Monotremen 
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bis zum Gorilla. Die mikroskopisehen Bilder sind dureh Mikrophotographien ohne naehtr/~g- 
liohe VergrJ~erung, wie in fffiheren Werken, wiedergegeben. Veff. hofft dadurch eine besser 
br~uehbare Unterlage f/Jr die Erkennung der einzelnen Tierarten zu geben, besonders aueh 
unter Beriicksichtigung der mikroskopisehen Bilder der I-Iaarquersehnitte, die bisher wohl 
noeh nie in so ausgedehntem MaBe verwertet women sind. Fiir den Mensehen, dem 35 yon 
den im ganzen 145 Tafeln gewidmet sind, liefert er erneut brauehbare Unterlagen, um das 
Alter und das Gesehlecht des Tr/~gers der ttaare zu bestimmen and die Unterseheidung yon 
Kopf-, Bart-, Scham- und sonstigen K6rperhaaren sowie Augenbrauen und Augenw~mpern 
zu erm6gliehen. Trotzdem auf die gerichts~rztlieh oft so wiehtige Frage der individuellen 
Zugeh6rigkeit nieht n/~her eingegangen wird, ist das Work als eine wertvolle Bereieherung auch 
unserer Faehliteratur zu sch/~tzen, d~. Strassmann (Berlin). 

Wasieky, R.: ~ber neuere Spurennaehweismethoden. (2. Tag. d. Internat. 
K~iminalist. Al~ad., Wien, Sitzg. v. 8.--10. X. 1930.) Arch. Kriminol. 88, 71--72 (1931). 

Vortr. berichtet insbesondere fiber die mikroehemisehen Mcthoden, die unersetz- 
lich sind, wo nut wenig Untersuehungsmaterial vorliegt oder die Verteilung einer 
geringen Menge yon Substanzen festgestellt werden soil, z. B. von Farben auf Gem~lden, 
yon Opiumtinktur in einem braunen Fleck auf dem Blatt eines Notizbuches usw. Ffir 
den biologischen Gi~tnaehweis sind besonders die ,,an isolierten iiberlebenden Organen 
arbeitenden" Veffahren wertvoll, da sie sehr empfindlieh sind und eine grJl]ere Zahl 
von Kontrollversuehen zulassen. Weimann (Beuthen). 

L~vy, E.: Constatation ]uridique des d~e~s. (Rechtliche Festste]lung der Todes- 
f~,lle.) (Soc. de Med. Ldg. de France, Paris, 12. I. et 9. II.  1931.) Ann. Mgd. 14g. etc. 
11, 115--120 u. 186--192 (1931)~ 

Ffir den Verf. (Jurist) war eine Resolution der ffanzjsisehen Kammer, die Mai~- 
nahmen forder~, um die Beerdigung yon Seheintoten zu verhindern, die Veranlassung zum 
Thema. Als erste Aufgabe bezeiehnet er die Feststellung des wirklichen Todes, die 
natfirlieh nur unter ~rztlieher Mitwirkung geschehen kann. Mehrere F~lle werden ge- 
nannt, in denen nut zuf~llig die Beerdigung eines Scheintoten verhindert wurde. Die 
zweite Aufgabe ist die Aufdeekung eventueller Verbreehen, die dritte die Identifizierung. 
Hierffir sind yon der Verwaltung bestimmte Formulate vorgesehrieben, abet leider oft 
ungenfigend benutzt werden. Giese (Jena). 

Laves, W.: Histologisehe Untersuehungen mit gepullerten Farbl~sungen zum 
postmortalen Abbau der Kernehromatine und des Plasmas der Leberzellen. (Inst. ]. 
Gerichtl. Med., Univ. Graz.) u Arch. 279, 618--640 (1930). 

Veff. untersuehte Lebern von Mensehen und vom Meerschweinehen Stunden, 
Tage und Woehen nach dem Tode. Naeh Fixierung mit Alkohol wurden Paraffinsehnitte 
mit gepufferter MethylenblaulJsung in ganz bestimmter Weise gef~rbt. Die F~rbbarkeit 
der Gewebe nimmt nach dem Tode immer mehr ab, bei den Leberzellen sehneller als 
bei den Sternzellen. Am l~ngsten bewahrt das gelblieh-k5rnige Abniitzungspigment 
seine Farbbarkeit, woraus auf grol]e Widerstands~higkeit gegen F~ulnis geschlossen 
wird. Verf. ffihrt die _~nderungen der F~rbbarkeit auf ~nderungen der elektrostatischen 
Eigensehaften der Zelleiweil~kJrper in der Leber zurfiek und behauptet, dal~ sich diese 
Ver~nderungen mit Hilfe der angewandten F~rbeteehnik bedeutend frfiher erfassen 
lie]on als die postmortale Umwandlung der Zellstruktur. Daraus soll sich eine besondere 
Wichtigkeit der ~Iethode f~ir die Pathologie und gerichtliehe Medizin ergeben. P]uhl.o 

Sebastianini, G. Jannoni: Ulteriori rieerehe sull'influenza del eongelamento nel- 
l'autolisi asettiea post-mortale. (Weitere Untersuchungen tiber den Einflul~ des Ge- 
ffierens bei der aseptisehen postmortalen Autolyse.) (Istit. di Med. Leg., Univ., 
Roma.) Zacchia 9~ 73--79 u. 94 (1930). 

Verf., seine frfiheren Versuche fortsetzend, studiert die Autolyse in dem frischen 
und gefforenen Fleisch, und schliel~t, dal] bei letzterem der autolytische u 
schneller und intensiver vor sich geht. (Vgl. diese Z. 16, 29.) Romanese (Parma). 

Ido, Ry~z~, und Kwanji Momonoi: Chemisehe Studien fiber die experimentelle 
Fiiulnis. (Gerichts~rztl. Inst., Univ. Okayama.) Okayama-Igakkai-Zasshi 43, 163 
bis 174 (1931) [Japanisch]. 

I-Iier soil die erste MitSeilung yon den experimentellen Forschungen fiber die ehemische 
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Zersetzung der Leiohe emes :|~aninchens, des dureh Luftembolie getStet wurde, gegeben werdem 
Die Experinente warden diesmal im Friihsonmer ausgefiihrt, wobei die Tierleiohen zu ver- 
sehiedenen Zeiten naeh d.em Tode seziert und einige Organe herausgenomnen wurden. 

Die Reststiekstoffmenge des einzelnen Organs vermehrte sieh stets al~m~hlieh 
mit dam postmort~alen Zeitablaufe. Unger der Voraussetzung, dug der Grad der Zer- 
setzung des einzelnen Organs dutch die Zunahme der gsststickstofflnenge bis ztt airier 
gewisssn Grenze vertretsn wird, stimmt dis Reihsnfolge der Organe nach der Zunahms 
mit derjsmgen, welche frtiher yon C a s p e r  ~ngegsben wurds, im grogen und ganzen 
:demlish gut ttbsrein. Es wird hier aueh die Ansieht ausgssproehen, dug dis Summc 
dsr Grammzahl des Reststiekstoffs in 100 g 0rgansubstanz yon Gehirn, Lunge, Lsber 
and Nisrs bei diesem Experiments in einer gswissen Beziehung zu der postmortal 
vsrstriehsnsn Zeit stshen miigts Autore/srat. ~176 

ElizNde, Pedro I.: Teehnik fiir die Bauehsektien. Rev. Criminologfa etc. 17, 
541 651 (1930) [Spanisch]. 

Verf. selhliel~t sieh der Ansicht yon I~oussy und Ameuil le an, naeh der bei Sektionen 
die Er6flnung der Bauehh6hle zuerst erfolgen sell. Dies Verfa.hren ist na.ch Verf. besonders bei 
gerieht.liehen Sektionen zu enpfehlen, da dadurch eine bessere Ubersichglichkeit fiber die Baaeh- 
orggne und ei~. einwandfreierer Befund, vet Mlen in Vergiftungsfallen, gewonnen werden kann. 

aanter (Wormditt). 

Ilesselink, W. II.: Kurze Mitteilung fiber die Teehnik tier Priicipitinreaktion. 
Arch. Kriminol. 88. 74 (1931). 

Hesse l ink  zieht ziemlieh weite Haarr6hrehen ~us einem Glasrohr yon etwa 12 mm 
Breite, schneider sic nieht gleieh ab. Die so ausgezogenen Doppeh'6hrchen von etwa 30 em 
L/~nge werden steril zugesehnolzen und aufbewahrt. Zum Gebraueh schneider man ein S~iiek 
yon einer Lgnge yon e~wa 12 en  ab, die Spitze bMbt zugesehnolzen. S~mtHehe RShrehen, 
we]ehe nan  braueht, werden n i t  Antiserum ~ngeffillt, dureh Zentrifugieren wird das Sernn 
hinuntergeseb]eudert, 1 en  hoch sell das Serum stehen. ]:Iinzugesetz~ werden sodann das 
zu prtifende Eiweil~ und die Vergleiehsl6sungen mit Capillarpipetten. Dureh Sehleudern 
mitder Hand werden die LSsungen naeh unten gebracht, nan  erh~lt eine sehr seharfe Grenze, 
und die positive Reaktion ist sehr deutlieh. Foerster (z. Z. Frankfurt a. 5I.). 

Schultz-Brauns, 0.: Die Vorteile des Gefriersehneidens unfixierter Gewebe fiir die 
hlstologisehe Teehnik. (Path. Inst., Univ. Bonn.) Zbl. Path. 50, 273--277 (1931). 

Gefriersehnitte, die naeh dem Verfahren von Sehu l t z -Brauns  hergestellt werden, 
k6nnen aueh unfixiert n i t  den iibliehen histologisehen F~rbungen behandel~ werden. Da das 
Messer bei diesen Verfahren gIeichfalls gektihlt wird, k6nnen die gefrorenen Sehnitte leieht 
auf das Tr~gglas gekleb~ werden. Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dab ~uch weiehe 
Gewebe, wie Tube, Placenta, Hoden leicht gesehnitten werden k6nnen. Dann in der Zeit- 
ersp~rnis und den Fortfall fast jeder Fixierungsflfissigkeit. Die Sehnitte werden, wenn sie 
auf das Tragglas gebraeht sind, n i t  60% Alkohol behandelt oder noeh besser n i t  Alkohol 
abs. 75,0 ~- Chloroform 25,0. Wenn man langsam in die Ftfissigkeiten eintaueht, schwinnen 
die Sehnitte nieht ab. Es ist weiterhin n6glieh, die auf das Tragglas gebraehten Sehnitte an 
der Luft oder fiber einer Flanme zu trocknen. Auch daran kann man F~rbungen vornehmen, 
die sieh naeh Bedeekung mit Z~ponlaek sehr lunge halten. Hoepke (Heidelberg).~ 

Dankwort, P. W.: Photographieren mit in[raroten 8trahlen. (2. Tag. d. Internat. 
Kriminalist. Akad., Wien, Sitzg. v. 8. 10. X. 1930.) Arch. Kriminol. 88, 72 (193]). 

Infrarote Strahlen hubert 3 Vorziige, gules Durehdringungsverm6gen ffir viele 
Stoffe, guts Riehtbarkeit and Einsehlul~f~higkeit in genau bsstimmts Winkel, endlieh 
ihre Unsiehtbarkeit. Kriminalistiseh sind sic wertvoll zur Diebessieherung yon Rfiumen 
und Eing~ngsn. Ftir die Fhotographie sind besondsrs senslbilisierts Flatten and ein 
Rotfilter, der die anderen Strahlen zurtiekh~lt, notwsndig. Man kann mit einer photo- 
gr~phisehen Kamera nnd ohne sine solehe (Konta]~tphotographie) arbeiten, vor allem 
zur Siehtbarmaehung yon F~lsehungen (Banknoten, Gem~tlde, Briefmarken). Gel~tnds- 
aufnahmen bei nebligem Wetter gelingen gut. M i t d e r  Kontaktphotographie kann 
man Briefe im versehlossensn Umsehlag lesen, eingelegte B~nknoten erkennen, Wasser- 
zeiehen siehtbar machen, ja dutch ein ttolzkistehen photogralohieren. Weimann. 

Simonin, C.: Contribution ~ Fidentifieation m6ttieo-16gale des laches par la photo- 
graphic par transparence. (Beitr~ge zur geriehts~rztlichen Identifizierung yon Flecken 
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mittels Transparentphotographie.) (15. congr, de m~d. ldy. de langue /ran~., Paris~ 
26.--28. V. 1929.) Ann. M~d. 16g. etc. 11, 83--84 (1931). 

W~hrend die Fluoreseenzphotographie yon Flecken (auf Stoffen usw.) bekannt- 
lich meist keine gro]en differentialdiagnostische [Bedeutung hat, glaubt Verf. mit ttilfe 
der Photographie in durchfMlendem Wood- oder U.V.-Licht auf ]ichtempfindliehes 
Papier, das unter den Fleck gelegt wird, etwas spezifisehere Befunde zu erheben. Samen- 
flecke sind leicht erkennbar an dem scharfen, unregelm~il~ig gezackten Umril], der 
dutch einen Rand gut markiert ist und sich auf grauem Untergrund scharf abhebt. 
Urinflecke haben unscharfe R~nder, Milch hinterl~]t eine kaum sichtbare Spur, ebenso- 
wenig wie Absonderungen der Nasenschleimhaut und der Vagina. Rote Flecke er- 
geben gut unterseheidbare Bilder. Farbfleeke erkennt man daran, dab die Gewebe- 
struktur im Zentrum nicht mehr sichtbar ist und dM~ der Fleck naeh der Peripherie zuin ein 
immer schw~cheres Grau iibergeht. Flecke yon roter Tinte haben zerfliel~ende und 
unscharfe R~inder. Derartige Voruntersue]mngen sind zur Orientierung recht geeignet; 
aul]erdem wird das Material vor der eigentlichen Untersuehung nieht ver~ndert. 

Buhtz (Heidelberg). 

Gerichtliche Psychologie und Psychiatrie. 

Marbe, Karl: Der Psycholog als geriehtlicher SaehverstKndiger. (Psycttol. Inst., 
Univ. Wiirzburg u. Ni~rnbe~y.) Arch. Krimino]. 86, 1--14, 126--130 u. 208--219 (1930). 

Verf. gibt unter Anftihrung yon Beispielen aus der eignen psychologisch-forensischen 
Sachverst~ndigent~tigkeit einen Uberblick fiber die Fragen, zu denen in der Haupt- 
sache der Psychologe gutachtlich zu h6ren ist. Es handelt sich im wesentlichen um 
die Psychologie der Zeugenaussage, speziell der Kinderaussage bei Sittlichkeitsdelikten, 
des weiteren aber auch um die psychologisehe Wertung der Zeugenaussage Erwachsener 
wie auch der Aussage des Angeklagten und schliel~lich um die psychologische Fest- 
stellung des Fahrliissigkeitsphgnomens. Die sonstigen Ausffihrungen, die sich auf die 
Rolle nnd Bedeutung des psyehologischen Sachverstiindigen in foro beziehen, sind 
besonnen und wohl abgewogen. Birnbaum (Berlin-Buch).o 

Buersehaper, Hans: Aussagepsyehologisehe Versuehe. Arch. Kriminol. 88, 84 
bis 88 (1931). 

Die yon einem Staatsanwalt mitgeteilten Versuche sind darum yon Interesse, 
well Versuehspersonen, die in der gerichtlichen Praxis stehen, Richter und Staats- 
anwi~lte, geprtift werden. Es handelt sich um 3 Versuche: Ein Gegenstand, der  dem 
Teilnehmer seit Jahren ti~glich vor die Augen kommt, ist zu beschreiben. Ein fingierter 
Einbruchsdiebstahl wird metrisch anfgezeichnet; nach 3 Woehen wurden die Versuchs- 
personen aufgefordert, sieh schriftlieh tiber das Wahrgenommene zu ~ui]ern und mugten 
36 Fragen beantworten; vorher wugten si t  nicht, dab sie als Zeugen vernommen 
werden sollten. Ein fingierter Mord wurde dargestellt; 2 Monate sparer mul~ten 
39 Fragen beantwortet werden, diesmal wul~ten die Versuchspersonen, dM~ sic evtl. 
Ms Zeugen vernommen werden sollten. In allen 3 F~llen reichlich Aussagefehler; 
sehr Viele davon sind nicht Erinnerungs-, sondern schon Wahrnehmungsfehler. Er- 
gebnis: Auch den Juristen tut kriminalistische Schulung ebenso not wie juristische. 
Zahlreiche Meineidsverfahren lassen sich mit Hilfe der Lehren der Aussagepsychologie 
mit guter Begrfindung einstellen. F. Stern (Kassel) .  

�9 MiUler, L. R.: Uber die Seelenverfassung der Sterbenden. Z. Neur. 131, Specht- 
Festschr., 421--r (1930) u. Berlin: Julius Springer 1931. 34 S. RM. 1.80. 

Die mit interessanten literarhistorisch-pathographischen ~Beispielen versehene Schrift 
kommt im groBen und, ganzen zu dem klinischen Ergebnis, dM~ da.s Todeserleben eine Funk- 
tion des jeweiHgen Itirnzustandes sei; daher werde das Sterben bei Zehrkrankheiten and In- 
fektionen nicht kritisch empfunden, da die toxische Wirkung eine affektarme Seelenverfassung 
schaffe. Intensiver sei die Todesangst bei an und ffir sich vit~alen Jugendlichen und 1VIenschen 
auf der HShe der VitMitgt; in diesem Zusammenhange h~tte der Tell tiber den ttelden~od 
vielleicht etwas eingehender sein dtirfen; die Feststellung der singend in den Tod ziehenden 
Langemarkkrieger erschSpft hier das Problem noch nicht. DM~ die Philosophie in der Sterbens- 


