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Feller, A., and F. Windholz: Beitriige zur Anwendung des R6ntgenverfahrens in 
der pathologisehen Anatomie. I. Mitt. {Jber eine Doppels~tge zur An~ertigung ven exakten 
Knoehenseheiben fiir (lie pathologiseh-anatomisehe Riintgenuntersuehung des Skeletes. 
(Path.-Anat. Inst., Univ. u. Zentr.-RSnt~eninst., Allg. K~'ankenh., Wien.) Virchows 
Arch. 284, 640--645 (1932). 

Um durch RSntgenau~nahmen Struktureigenheitcn bei der Untersuchung krank- 
halter Skeletver/~nderungen nachweisen zu kSnnen, haben die Verff. eine Doppels/~ge 
konstruiert, bei der die beiden S/igebl~tter dutch Stellschrauben fiir eine Schnittdicke 
zwischen 2 und 10 mm verstellbar sin& Mit dieser S~ge kSnnen aus s/~mthchen Knochen 
solche diinne Scheiben hergestellt werden. Bei ganz dfinnen Schnitten empfiehlt sich 
gleichzeitig die u sehr dtinner S~gebl~tter. Durch besondere Schri~gstell- 
anordnungen des S/igeblattpaares ist man auch in der Lage, yon langen Knochen- 
pr/iparaten axiale planparallele Knochenscheiben zu gewinnen, die pathologisch- 
anatomisch und rSntgenologisch nntersucht werden kSnnen. Me@el (Miinchen). 

Sehranz, I)~nes: Moulagen in tier geriehtliehen Meflizin. Orvosk@zds 22, 58--59 
(1832) [Ungarisch]. 

Kurzer Bericht fiber das Pollersche Veffahren und Demonstration der Moulagen-Samm- 
lung (fiber 50 Stfiek) des Instituts ffir gerichthche Medizin der kgl. ung. ,,Petrus Ps163 
Universit/~t zu Budapest. Wietrich (Budapest). 

Psychiatrie and yericht~iche Psychologie. 

@ Diamand, Werner: Yorliiuiige Yormundsehaft und Gebreehliehkeitspflegsehaft 
als Ersatziormen der Entmiindigung. (Beitr. z. Kenntnis d. Reehtslebens. Hrsg. v. 
Arthur I~ussbaum. IL 6.) Tfibingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1931. VII, 88 S. 
RM. 6.--. 

Auf Grund eines yon dem Verf. selbst gesammelten, somit nur geringen Materials 
- -  eine statistische Erfassung ist naturgems nicht mSglich - -  wird die Frage er6rtert, 
ob und inwieweit an die Stelle der Urform der Entmfindigung Ersatzformen - -  und 
als solche kennt das Gesetz nut die Pflegschaft und die vort/~ufige Vormundschaft - -  
treten kSnnen; es mfissen also die u der Entmfindigung gegeben sein, 
die Ersatzform mu$ abet den praktischen Bedfirfnissen genfigen. Anlal~ ffir die Studie 
war der Umstand, da$ das Entmfindigungsverfahren oft den Entmfindigten schKdigt, 
dab die Entmiindigung selber als Makel, als Odium, nicht nut in rechtlicher, sondern 
auch in seelischer Bezichung empfunden wird, auch fiber die Zeit der Entmtindigung 
hinaus, da~ anch die Verwandten selber benachteiligt werden, ttierzu kommt die 
Umst~ndlichkeit des Verfahrens und die Schwicrigkeit der Wiederaufhebung. Alles 
alas l~$t es erkl~ren, da~ nicht nur die AngehSrigen des zu Entmfindigenden, sondern 
auch die Gerichte selber, wenn auch vielfach unbewu$t, sich veranlaSt sehen, zu einer 
Ersatzform zu greifen, die milder ist and doch zum Ziel ffihrt. - -  Vcrf. gibt in seiner 
Studio unter Berficksichtigung der Entstehungsgeschichte, des Schrifttums, der Ent- 
scheidungen hSchstcr Gerichte and eigcner Erfahrungcn eine crschSpfende Ubersicht 
fiber die Voraussetzungen der vorls Vormundschaft, ihren Zweck und das Vcr- 
fahren mit allen Einzelhciten; dasselbe gilt auch, wenn auch nicht in demsclbcn Urn- 
range, hinsichtlich der Pflegschaft. Verf. betont nachdrficklich die groSen Vorzfige, 
die der vorliiufigen Vormundschaft zukommen, auf die die Anfmerksamkcit welter 
Kreise jiingst dnrch das Schauspiel yon Gerhart Hauptmann ,,Vor Sonnennntergang" 
hingelenkt ist. Freilich darf nicht verschwiegen werden, dai~ die durch den Dichter 
waehgerufenen Besorgnisse vor einer mil3br/s Anwendung der vorl/iufigen 
Entmiindigung aus rechtlichen Griinden, wie in der Tagespresse mehrfach nachgewiesen 
ist, nicht zu Recht bestehen. Verf. verlangt, schon aus rechtspolitischen Griinden, 
mit Recht, daft der vorl/iufig zu Entmtindigende, natiirlich zum mindesten mit den 
im w 654 IX ZPO. gegebencn Einsehri~nkungen, vor Gericht vernommen wird. - -  Die 
vorli~ufige Vormundschaft wird im allgemeinen angeordnet, um einen gesetzliehen 
Vertreter zur Verwaltung des Verm5gens zu bestellen, n m d e r  Gefahr der VermSgens- 

Z. f. d. ges. GerichtL ~edizin. 20. Bd. 5 
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versGhleuderung vorzubeugen und um die ldberfiihrung in eine Anstalt zu erm6glichem 
Ffir den ersten Fall geniig* auch die Pflegschaft, ffir die beiden letzten ist abet die 
vorls Vormnndschaft notwendig, die nicht als eine einstweilige Zustandsregelung~ 
sondern als ein Entmfindigungsersatz aufzufassen ist und dutch eine I)ehmmg des. 
Entmiindigungsverfahrens, also ein Zusammenwirken des Entmfindigungs- und des. 
Vormundsehaftsrichters z~ erzielen ist, die bei entsprechender Auslegnng der gesetz- 
lichen Bestimmungen dnrehaus die Entmfindigung ersetzen kann. - -  Ffir die Leser 
dieser Zeitsehrift sind yon besonderem Interesse die Ausffihrungen des Verf. fiber die 
Aufgaben des vorliufigen Vormundes hinsichtlieh der Oberfiihrung in eine Anstalt, 
Der viel diskutierte Runderlal] des Preul~ischen Wohlfahrtsministers veto 21. I. 1932, 
konnte natiirlieh nicht berfieksiehtigt werden. Wenn auch Ref. manchen Ausffihrungen 
des Verf. tiber die Beziehungen zwischen Anstaltsunterbringung und vorliufiger Vor- 
mundschaf~ usw. nicht zustimmen kann, so kann er doch die Lektfire der Arbeit auf 
das dringendste empfehIen. Veri., der offenbar ein nieht gew6hnliches Interesse nnd 
Verst~ndnis auch fiir die rechtliche Behandlung Geisteskranker zeigt, gib~ ein klares. 
und ansehauliches Bild fiber die einsehls Rechtsfragen. Schultze (G6ttingen). 

Reimann: Bemerkung zum Aufsatz yon Dr. E. Diener zur Fr~tge des Einilusses 
der Entmiindigung auf die Dienstf~higkeit eines Beamten. ~rztl. Sachverst.ztg 38, 
187--188 (1932). 

VerL ~ihrt aus, dal3 ein Beamter bei Entmfindignng wegen Geisteskrankheit, 
auch wegen Geistesschws wohl sehwerlich in seinem Amt belassen werden kann. 
Entmfindigung wegen derartiger geistiger Gebrechen deckt sich mit den Voraussetzun- 
gen der Pensionierung. Schwieriger gestaltet sich die Entscheidung bei Entmfindigun g 
eines Beamten wegen Trunksucht; doch wird in einem derartigen Falle eine BehSrde 
kaum einen Beam~en behalten. Am schwersten zu beur~eilen sind F'~lle yon Entmfin- 
digung wegen Verschwendung. In dem yon D i e n e r  angeffihr~en Beispiel ist woht die 
Diensg~ihigkeit dnrch die Entmfindigung wegen Versehwendung keineswegs anfge- 
hoben; doeh bestehen gewisse Zweifel, ob nicht Anzeichen yon Geisteskrankheit oder 
Geis~essehw~che vorgelegen haben. IIandel~ es sich bei der Entmiindigung wegen Ver- 
sohwendung nm einen Kassenbeamten, so liegt, wegen der leiehten Versuchung, sich 
an Kassengeldern zu vergreifcn, Dienstunfghigkei~ als Xassierer vor. Der Einflug 
der Entmfindigung auf die Dienstfghigkeit kann nut yon Fall zu Fall entschieden 
werden. (Vgl. diese Z. 19, 376 [Diener].)  Klieneberger (K6nigsberg i. Pr.). 

Grimme: Die Anderung im Aufnahmeverfahren. Psychiatr.-neur. Wschr. 1932~ 
171--178. 

Gr imme setz~ sich kritiseh mit dem Erla~ des Oberpr~isidenten der Provinz Han- 
never auseinander. Nach den Bestimmungen dieses Erlasses sollte die Internierung- 
eines Geisteskranken ohne Mitwirknng der PolizeibehSrde unzulgssig sein. Weiterhin 
verffigte der Oberprgsident, dab anch beziiglieh der bereits Internierten die Freiheits- 
entziehung unt.er Beachtnng der Bestimmungen des w 114 der Reiehsverfassung un- 
verzfiglich dutch eine Polizeiverffigung yon der zusts OrtspolizeibehSrde best~itigt 
werde. Von dieser Bestimmung w~iren in der Provinz Hannover 4500 Kranke betroffen 
worden. Die Einweisnngsverffigung sollte dem Kranken innerhalb 2 Wochen mit- 
geteilt werden, damit er in die Lage versetzt werde, Rechtsmittel einzulegen. Sehr 
bald stetiten sich die schweren Folgen dieses Erlasses heraus, dutch den aus Heil- 
anstalten reine Verwahrungsanstalten geworden waren, die Xrzte der Heilanstalten 
zu ausfiihrenden Organen der Polizeibeh6rde gemacht worden waren und ein grol~er 
Nachteil den Kranken erwachsen w~re. Tats~ehlieh geriet die Versorgung der Geistes- 
kranken in der Provinz Hannover ins Stocken, da ja die polizeilichen Voraussetzunger~ 
nur ffir einen Tell der Geisteskranken zutreffen. Der Erla$ brachte den Anstalten 
sehr , iel fiberflfissige Arbeit. Mi~ RechC stellt G. die Frage, ob denn der Begriff der 
Freiheitsentziehung fiberhaupt iiir die Verh~iltnisse in der Geis~eskrankenpflege an- 
wendbar sei. Dutch den Erlal~ des Ministers ffir Volkswohlfahrt veto 21. 1. 1932 isV 
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eine Milderung des Erlasses des Oberprgsidenten eingetreten, da wieder ohne weiteres 
allc Xranken aufgenommen werdcn khnnen, auch solche, die nnr ftir sich sclbst gefghr- 
lieh sin& Ffir zweckmgl~ig hglt g. (ebenso der Ref.) aneh diesen Erlal3 nieht, er erwartet 
eine endgNtige Lesung der Frage yon einem zu schaffenden Irrenreeht. Salinger. 

Creutz, W.: Gemeingef~ihrlichkeit und polizeiliehe Mitwirkung bei der Anstalts- 
unterbringung Geisteskranker auf Grund der bisherigen und der neuerdings veNinderten 
verwaltungsrechtlichen Late. ( Prov.-HeiI- u. P/legeanst., Di~sseldor/-Gra/enberg u. Psych- 
iatr. Klin., IVied. Akad., Diisseldo@) Psychiatr.-neur. Wschr. 1932, 1r 

Creutz  vertieft sieh aus Anlal3 des MinisteriaIerlasses mit groger Sorglalt in die 
Rechtslage, erhrtert insbesondere den Begriff der Gemeingef~hrliehkeit, den er nieht 
zu weir ausdehnen meehte. C. kommt zu folgenden Sehliissen: Die dureh den Run& 
erlal~ der Minister yore 21. I. 1932 getroffenen Regelungen haben mit ihrer tiberstarken 
Herausstellung formal-jm'istiseher Gesiehtspunkte, mit der starren Bindung der polizei- 
lichen Hilfe bei der Anstaltsaufnahme an die Formel der Gemeingeiihrliehkeit und der 
Zurfickhaltung eines Kranken in dcr Anst~lt an das Vorliegen einer Polizeiverfiigung 
oder an die Zustimmung des gesetzliehen Vertreters, mit der Zurfiekdriingung der Mit- 
wirkung nieht beamteter ~rzte im Anfnahmeverfahren und mit allen im Zusammen- 
hang mit den genannten stehenden Magnahmen die Hoffnungen, welehe die Ankfindi- 
gung des Runderlasses damals vielleicht aueh in psyehiatrisehen Kreisen erweekt hatte, 
griindlieh enttiiuseht. Der Erlag hag die alten Gegensitze zwischen polizeiliehem und 
psyehiatrisehem Denken auf diesem Gebiete nieht iiberbriiekt, sondern nur noeh schih'- 
fer hervortreten lassen; er bedeutet vom psyehiatrischen Standpunkte, wie wir, aueh 
ohne polemisieren zu wollen, zu betonen uns nicht scheuen dfirfen, nieht einen Fort- 
schritt ffir die Geisteskrankenffirsorge, sondern einen sehr betr~tchtlichen Riicksehritt. 
t n  dieser Situation erhebt sieh wieder einmal mit besonderer Eindringlichkeit die sehon 
so hiiufig diskutierte Frage, ob bier ein ,,Irrenfiirsorgegesetz", wie es sieh sehon seit 
langer Zeit in Vorbereitnng befindet, weiterhelfen kann. Ftir keinen Psyehiater kann 
.es Zweifelhaft sein, dab es bei den auf dem Verwaltungswege geschaffenen Regelungen, 
wie sie neuerdings ffir ganz Preugen vorliegen, nicht sein Bewenden haben darf. Ebenso 
sicher abet ist aueh, dal3 ein ,,Irrenfiirsorgegesetz" yon einem ganz anderen Geist und 
yon grnndlegend anderen Gesichtspnnkten als bisher der Verordnungsweg getragen 
sein miil3te, wenn es der psyehiatrischen Ffirsorge das Ziel niher bringen soll, welches 
sie erstrebt: die Mhglichkeit einer raseh einsetzenden, dutch keine unbegriindeten Be- 
denken und unnhtigen FormaIit~ten behinderten und dutch die modernen Gesichts- 
punkte der Psyehiatrie geleiteten Heilbehandlung unserer Geisteskranken. Brats.~ 

01iviers: Les ali6n6s d61inquants tels qu'ils se pr6sentent ~ Faille sp6eial. (Die 
geisteskranken Verbrecher in den belgisehen Spezialasylen.) J. de Neut. 32, 209 his 
2aa (1932).. 

Vor dem Kriege haben deutsche Psychiater in groger Zahl anslgndische Einrieh- 
tungen der Geisteskrankenffirsorge besucht. Jetzt, wo das aus wirtschaftliehen Grfin- 
den seltener der Fall ist, erwgchst dem Ref. die Pflicht, fiber wirklieh wichtige neue 
Anstalten der Fremde ausffihrlicher zu beriehten. Solche sind die belgisehen Sonde> 
anstalten ffir geisteskranke Verbreeher, fiber deren gesetzliche und verwaltungsmg~ige 
Grundlagen Verwaecks  Ausftihrungen in dieser Z. 18, 16 jtingst refefiert sind:. 
Verf. war in den be]gischen Detentionsanstalten ffir geisteskranke Verbrecher zu 
Tournai u n d i s t  in dem 1921 crhffneten kolonieartigen Asyl zu Reekheim tgtig. 
700 Kranke sind dort interniert, davon 150 unheilbar und als dauernd gemeingefiihrlieh 
voraussiehtlieh niemals zu entlassen. Verf. lggt die Sehizophrenen, Paralytiker und 
Senildemente, Welehe auch naeh zufgllig begangenen Verbreehen in Gefgngnisadnexen 
nieht anders aussehen als in gewhhnliehen Irrenanstalten, bei Seite und besehrgnkt 
sieh anf ehronisehe Alkoholisten, Epilepfiker, Schwaehsinnige, Querulanten, Paranoiker 
und tIaftpsyehotiker. Das Benehmen der Alkoholiker in der Anstalt isg ansgezeichnet 
geschildert; doeh bringt die Besehreibung dem Kliniker niehts Neues. Nach etwaigen 
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Entlassungen oder Beurlaubungen tritt fast stets und bald Riickfall in schweren 
Alkoholismus eln. Die Trinker bilden 10% des Bestandes yon Reekheim, die nach dem 
Kriege erhoffte Zngangsverminderung ist nicht eingetreten. Grund ihrer Detention 
war in 50% Gewaltt~itigkeit bis zu Totschlag, in 30% sexuelle Attentate, besonders 
auf die eigene Tochter, und in je 10% Eigentumsvergehen und Vagabnndage. Uber die 
t~aranoiker nnd Qnerulanten sagt er, da.~ sie die Wahrheit nieht direkt dutch die Liige 
ersetzen, abet nach ihren Neigungen und Wiinschen umbiegen. Verf. halt die meisten, 
die nach einem Gewaltakte oder such nur nach belastigenden, schriftlichen Xul~erungen 
in das Asyl gekommen sind, far dauernd gefghrlich nnd fiir lange, wenn nicht gar far 
Lebenszeit, der Internierung bediirftig. Besserungen bedenten znmeist nut Remissionen. 
DieseAnsicht fiber verbrecherische Querulanten nnd Paranoiker ist um so beachtlicher, 
weiI V e r f . -  mit vollem Recht. (Re f . ) -  sieh wohl bewu~t ist, daI~ die Asylierung auf 
den querulierenden Paranoiker nngiinstig wirkt und seinen verbitterten Verfotgungs- 
vorsteUungen framer neue Nahrung zufiihrt. Znletzt spricht Verf. tiber die Debilen 
und Imbezillen, welehe 65% seiner Asylinsassen nnd unter den zur Einweisung Begut- 
aehteten naeh der Statisfik der belgischen Geriehtsgrzte 30% ausmaehen. Ein erheb- 
lieher Teil dieser Oligophrenen zeigt neben der angeborenen Intelligenzschwiiche andere 
Abweiehungen, gelegentliehen Alkohollsmus, epileptische Anf~lle, Hebephrene, haft- 
psychotische oder paranoische Symptome, Unter den Rechtsbrfichen, we]che die Ein- 
weisung ins Asyl veranlassen, stehen in erster Linie Sittliehkeitsvergehen, in zweiter 
Linie Diebstiihle, meist leichterer nnd ungesehiekt ausgefiihrter Art. iJber die allge- 
meinen Erfahrungen des Verf. im Reekheimer Asyl einige Worte: Trotz aller Reden 
und Drohungen der Insassen, die sich das Leben zu nehmen ankfindigen, hat Verf. 
niemals einen wirklich vollendeten Suieid bei 2100 dutch seine Behandlung gegangenen 
kriminellen Geisteskranken erlebt. Aueh die Selbstmordversuche w~ren selten. Pro- 
testierendes Iqahrungsverweigern, besonders bei umfangreicheren ttungerstreiks, be- 
handelt Verf. mit Nichtbeachtung, Fliissigkeitsentziehung nnd Isolie~ung. Entweiehun- 
gen sind trotz des Fehlens nmwallender Mauern selten. Verf. sehliei~t mit einem Aus- 
blick: Je mehr die Zukunft ffir die Seelisch-Erkrankten freiere Formen der Anstalts- 
unterbringnng schaffen wird, desto mehr bedtirien wit eigener Asyle fiir verbreeherisehe 
Geisteskranke, welehe ffir ]angdauernde Asylie~nng Serge tragen. Die Humanitgt soli 
mit dem Sehutze des gesunden BevSlkerung beginnen. Innerhalb des Asyls kann dann 
auch dem kriminellen Geisteskranken dutch Arbeit und unterhaltende Zerstreuungen 
das Leben so ertrgglich wie mSglieh gestaltet werden. Bratz (Berlin-Wittenau). o 

Raimann, Emil: u und Psychopathie. Jb. Psyehiatr. 48, 349--375 (1932). 
Verf. tritt den herk~immliehen Auffassungen veto Zusammenhang zwisehen Ver- 

breohen nnd Ysychoputhie entgegen. Fiir ihn stellt j edes Verbrechen eine abnorme 
Handlung dar, mSgen wir den Begriff des Abnormen wie framer fassen. Ftir diese 
abnorme Handlung miissen Voraussetzungen im Psyehisehen gegeben sein, welehe das 
Leben der gesellsehaftliehen Odnung nicht fSrdern fund also yon der Gesundheit weg- 
fiihren. Wenn man die einzelnen kriminellen Typen einzeln durchgehe, so werde evident, 
dal~ die Annahme des normalen Verbreehers eine Fiktion ist. We die mensehliehe 
Gesellsehaft mit Recht verurteile, liegen unzweekmgl]ige 1VIinusvarianten, also Ab- 
artungen vor, die man schon theoretiseh als krankhaft anerkennen darf. Keiner Defini- 
tion kann es gelingen, die beiden Begriffe Verbreeher und Psyehopathie zu trennen. 
Alle Verbrecher ohne Ausnahme sollten als sozial verantwortlieh betrachtet werden, 
ihre Schuld ale soziale Sehnld sei zum Grund des einzuleitenden Verfahrens zu nehmen. 
Die soziale Fiirsorge fiir den gereiften er~achsenen Rechtsbreeher, mag sie auch als 
Kriminalverfahren genannt werden, darf die krankhafte Grundlage des verbreeherischen 
Tgtigkeit nieht iibersehen. Dai3 die Abweiehnngen yon dieser Auffassung veto Wesen 
des Verbreehers, die mit anderen auch l~ef. ablehnt, ira wesent]ichen dutch versehiedene 
Fassung des Norm- and Gesundheitsbegriffes bedingt sind, ist kaum zu verkennen. 

Birnbaum (Berlin-Buch). o 
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Hersehmann, H.: Die Mord-Totschlaggrenze im Strafreeht. Jb. Psychiatr. 48~ 
184--207 (t932). 

Verf. setzt sich ausffihrlich yon kriminalpsychologischen wie yon strafgesetzliehe~ 
Gesichtspunkten aus mit der deutsch-Ssterreichischen Kompromil]formel ftir die straf- 
gesetzliche Formulierung der TStungsdelikte auseinander, die TStung mit Uberlegung, 
T6tung ohne Uberlegung und T6tung unter dem Einflusse entschuldbarer heftiger 
Gemfitsbewegung anseinanderhalten. Er zeigt unter Hinweis auf die kritisehen Dar- 
legungen des Ref. fiber den Uberlegungsbegriff beim Morddelikt, dab dieser als a]leiniges 
Merkmal versagt hat, und dal3 auch die heftige unentsehuldbare Gemfitsbewegung 
wenig geelgnet ist, als alleiniges Unterscheidungsmerkmal zwischen Mord und Tot- 
schlag zu fungieren. Des weiterea entspreehe aueh eine aussehliel~lieh aui die Beweg- 
grtinde angestellte Mord-TotscMaggrenze nicht der Absicht des Gesetzgebers, die 
T6tungsdelikte ihrer Sehwere naeh zu klassifizieren. Verf. sehYigt daher vet, die Unter- 
seheidung zwischen Mord und Totschlag vollst~ndig aufzugeben und statt dessen 
strafgesetzlieh einfach aus den atlgemeinen T6tungsdelikten noch die ,,besonders 
sehweren F~lle" gesondert herauszuheben. Birnbaum (Berlin-Buch). ~ 

Thiele, Rudolh Zur Frage der strafrechtlichen Zureehnungsf~higkeit bei iugend- 
lichen Posteneephalitikern. ( Psyehiatr. u. Nervenklin., Charitd, Berlin.) Z. Kinderforseh. 
40, 55--71 (1932). 

An der Hand eines Kriminalfalles: Einbrnchsdiebst~ihle eines jugendlichen Peat- 
encephalitikers, bei dem die Voraussetzungen des w 51 St.G.B. nicht als gegeben an-: 
gesehen werden konnten, er6rtert Verf. versehiedene ffir Fiille dieser Art bedentsame 
klinische wie soziale und strafrechtliehe Fragen. Er weist darauf bin, dal~ das Anf- 
treten oder Ausbleiben amyostatischer Symptome als der wesentliehste Faktor far die 
weitere Verlaufsgestaltung zu beurteilen ist, und dal] die Vorhersage bezfiglich der 
Erlangung einer gewissen sozialen Branehbarkeit und Berufsf~higkeit doch nieht so 
absolut pessimistiseh zu stellen ist, wie die meisten Autoren es noeh ~un. Die Frage~ 
der Zureehnungsfghigkeit mnl~ stets yon Fall zu Fall auf Orund sorg~gltiger psycho- 
pathologischer Analyse entsehieden werden, wobei letzten Endes der nachgewiesene 
Grad der St6rung entseheidend ist. Birnbaum (Berlin-Bueh). ~ 

tIelweg, tI.: Du meurtre csmme crime ~motionnel ,,normal". (Der Nord ein 
Affektverbreehen des Normalen.) (AsiIe d'Ali&~ds, Oringe, Danemarta) Acta psyehiatr. 
(Kobenh.) 7, 201--216 (1932). 

Verf. wendet sieh in seiner Arbdt gegen ein Bueh yon Kinberg ,  in dem dieser 
den Mord in unserer heutigen Gesellsehaft ffir ein ausgesproehen pathologisches u 
breehen erkl~rt babe. Er zeigt an drei Beispielen, wie bei durchaus nicht krankhaft 
veranlagten Mensehen eine ]iinger anhaltende Affektspannung zu einem richtigen 
Mord fiihren kann, der alle Kennzeichen dieses Deliktes aufweist, ohne dal~ das bis- 
herige Verhalten des Tiiters eine derartige schwere Gewalttat h/itte erwarten ]assen. 
Wiihrend bet dem ersten und dem dritten Beispiel die Straftat aus der Pers6nlichkeit 
und den gegebenen situativen Bedingungen ohne weiteres verstgndlieh wird, ist bei dem 
zweiten Fail die Art der affektiven Verarbeitung bei dem T~iter doeh so ungew6hn- 
lieh, dal~ man bei aller Anerkennung der Zurechnungsfghigkeit kaum noch yon einer 
normalen Reaktion wird spreehen k6nnen. Affektive Verarbeitung und Stellung zur 
Tat erinnert an die sog, Heimwehverbreehen, nut dal3 es sieh um einen intellektuelI g'u~ 
veranlagten Menschen handelt, dessen Lebenssituation dureh das auslSsende Ereignis 
(Streit mit einem brutalen Naehbarn) iiir den Augenstehenden kaum be~iihrt erseheint, 
w~ihrend er selbst unter dem GefiihI der StSrung und Bedrohung aufs sehwerste leidet 
und in seiner Wehrlosigkeit and zunehmenden Affektstauung doeh eine ausgesproehen 
abnorme Veranlagung zeigt. Reiss (Dresden).~ 

Esser, A.: Katamnesen der T~iter in einem aullergew~ihnliehen Mordfall. (Landes- 
heiIanst. Hubertusburg, Wermsdor] i. Sa.) Allg. Z. Psychiatr. 97, 74--117 (1932). 

Eine Frau hatte mit gr613ter Roheit unter Beihilfe ihres Bruders und ll]~hrigen Sohnes 
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den Ehemann erschlagen , aueh das GenitMe abgetrennt. Beim Eindringen der Polizei versuehte 
sie unter anderem ihre Ftige in das Feuerloeh zu stecken. Der 3iord und seine Motive sehienen 
klarzuliegen, so dag M6rderin und Bruder zum Tode verurteilt, aber dann zu lebensl~nglichem 
Zuehthaus begnadigt wurden. Von fach~rztlieher Seite wurde die Frau als psyehopathisehe 
Pers/3nlichkeit mit hysterisehen Ziigen bezeichnet, deren Verhatten beim Ertapptwerden 
und fernerhin als hysterischer Abwehrzustand gedeutet wurde. Sp/~ter entwiekelte sieh eine 
deutliche sehizophrene Psychose. Wann diese ihren eigentliehen Anfang genommen hat, 
is~ kaum zn bestimmen. Der Bruder entwickelte sich zum expansiven Fanatiker (Querulant), 
der Junge zu einem gemiitsarmen Psychopathen. Die Frau hat sich yon einer dystonen Psycho- 
pathie zur Sehizophrenie herausgewaehsen, sie war zur Zeit der Tat prapsychotisch. Ob sie 
yon Anfang an exkulpier~ werden innate, 1/~gt sieh weniger wissensehaftlich als nur weltan- 
schaulich begrtindem Man#sd Goldstein (Magdeburg).~ 

Well, Fred: Ein Bekehrungserlebnis als Inhalt Her tIaftpsyehose eines oligophrenen 
M~rders. (Psychiatr. Univ.-Kiln., BurghSlzli-Zii~ich.) Z. Neut. 140, 152--171 (1932). 

Ein Schwachsinniger, der zum MSrder geworden war, erkrankte in der ttaft an einer 
losychogenen StSrung reli~i5ser F~rbung, die zu einem Erleuchtungs- und Bekehrungserlebnis 
ftihrt. Er gewinnt auf d~ese Weise den I-Ierzensfrieden und die ~berzen~mg ,,Gottes voll- 
kommenes Erdenskind" zu sein. Der wunschpsychotische Charakter der StSrung ist unver- 
ke~mbar. Birnbau~n (Berlin). 

Laubenthal, F., und Hellmut Marx: Uber einen Fall yon D~immerzustand bei Spon- 
tanhypoglyk~imie naeh Hirntrauma. (Klin. ]. Psyddsch- ~. Nerven/c~'an/ce u. Med. Poli- 
klin., Univ. Bonn.) Nervenarzt 4, 592--598 (1931). 

Sehr sorgf/~Itige und iiberzeugende Beurteilung eines GutaehtenfMles. Ein mit Epilepsie 
belasteter Kriegsbeschgdigter, der einen S~irnsehuB mit noeh naehweisbaren GesehoB- 
splittern medial und hinter den Orbitae erlitten hatte, erkrankt an Znstanden, die zun~chst 
Ms hysteriseh gedeutet worden waren. Die genaue klinische Analyse ergab, d a g e s  sieh 
um organisehe Dgmmerzust/~nde bei spontan einsetzender H3~poglyk/~mie handelte, ttin- 
gelenkt ~uf diese Entstehungsursaehe der D/~mmerzustgnde hatte die Aura in Form yon 
Hell?hunger und starkem Schweil3ausbrueh. Dutch Insulinhypoglykgmie liel~ sich ein soleher 
Dgmmerzustand provozieren. Der Mann hatte einen Brand angelegt und gab fttr diesen 
Amnesie an. Es w-ird die M6gliehkeit zugegeben, daft der Begutachtete die Brandstiftung in 
soleh einem D~mmerzustand begangen hat. Panss (Berlin). o 

Bergstein, Josef: Zur Kasuistik Her Sehlaftrunkenheit und ihre forensisehe Be- 
deutung. (Nerveniclin., Univ. Bonn.) Bonn: Diss. !932. 23 S. 

Schlaftrunkenheit ist der Zustand zwisehen Sehlafen und Vollwachsein, der eine 
Sinnesverwirrung ghnlieh alkoholischer Trunkenhei~ darstellt. Der Grad der Schlaf- 
t runkenhei t  ist yon Fall zu Fall versehieden. Ihre auslSsende Ursaehe ist das plStzliche 
Erwaehen aus sehweren Trgumen. Sie dauert nur  wenige Minuten. Die naehfolgende 
Erinnerung ist oberfl~ichlieh und summarisch. 

Verf. bringt zur Veransehauliehung eine Reihe yon }:/~llen aus der einsehliigigen Literatur 
und einen Fall, der im Jahre 1930 yon der Universit/~ts-Nervenldinik Bonn begutachtet wurde. 
I-Iier handelt es sieh um ,,einen Fall typiseher Psyeholoathie mit vorwiegend asthenisehen, 
depressiven, stimmungslabilen, auch sehizoiden Ziigen", der in Schtaftrunkenheit einen 8elbst- 
mordversueh dureh Ersehiegen unternommen hat. Verf. sprieht diesen Fall als ein lehrhaftes 
Beispiel daftir an, ,,dab die Sehlaftrunkenheit tatsaehlieh eine dnrchaus ernstzunehmende 
BewuBtseinsst6rung ist", und sagt welter: damit stehe theoretiseh lest, dab auch die Schlaf- 
trunkenheit sehr wohl geeignet ist, einen Zustand yon Bewul3tlosigkeit und krankhafter StSrung 
der Geistestatigkeit im Sinne des w 51 StrGB. darzustellen. Klieneberger (KOnigsberg i. Pr.). 

Jellinek, Stefan, und Erwin Stransky: T~dlieher Elektrounfall eines Sehizophrenen. 
Einige Betraehtungen fiber dessen Folgeerseheinungen. Jb. Psychiam 48, 283--292 
(1932). 

Ein sehizophrener Xranker, der zuletzt zerfahren war, die Nahrung verweigerte, mit- 
unter raptusartig erregt war, entwieh ans der Anstalt und wurde in bewuBtlosem Zustand 
mit sehweren Verbrennungen 1., 2. und 3. Grades am reehten Arm, am Rumpi und am Ges~g 
aufgefunden. Er war auf einen Mast einer 125000 Volt itihrenden Itoehspannungsleitung 
geMettert, hatte mit der Hand den Draht bertihrt und so die Verletzungen erlitten. Den 
herbeigeeilten Xrzten gab er, ganz im Gegensatz zu selnem frtiheren Verhalten, geordnete 
Auskfinfte, zeigte sieh seiner Handlungsweise bis zum Abs~urz veto Leitungsmast vollkommen 
bewuBt und erteilte naeh der Einweisung in die ehirurgische Klinik fiber seine Person ldare 
Auskunft und gab an, es habe ihn der triebhafte Impuls erfaBt, den Mast zu erklettern, er 
habe den Draht beriihrt, sei im selben Angenblick auf den Erdboden hinabgeschleuder~ worden, 
damn noeh etwa 120 Sehritte wei~er gekroehen und nun erst g~inzlieh zum Bewngtsein seiner 
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Tat gekommen. Der Patient verfiel nach einigen Tagen wieder in den frifaeren katatonen 
Zustand, verweigerte die Nahrung und starb 17 Tage nach dem Unfall an den Folgen der 
Verletzungen. 

Als bemerkenswert wird die kurzdauernde und nicht allzu tier gehende Remission 
<let schizophrenen StSrung im unmittelbaren Anschlu$ an den sehweren Unfall an- 
gesehen. Eine solche Beobachtung spreche auf alle F/~lle im Sinne einer grundsKtzHch 
mSgliehen giinstigen Beeinflul~barkeit des schizophrenen Krankheitsprozesses. Fiir 
<lie akute ,,Sto$wirkung" dutch kSrperlichen und seelischen Shock biete sich wenigstens 
eine allgemeine Erld~rungsm6glichkeit, wenn man bei der Sehizophrenie nicht einen 
prim~rea Defekt, sondern - -  nach S t r a n s k y  ~ blol~ eine Taxiest6rung annehme. 
Ein Shock kSnne gewi~ im Sinne sehr verschiedener Endergebnisse wirken, aber 
potentiell sei auch stets die MSgliehkeit gegeben, da$ er Querstellungen, Sperrungen, 
Fehlverbindungen in einem Mechanismus voriibergehend eia Ende mache. Panse. o 

Angyal, L. v.. und G. Sehultz: Zur Bedeutung der Konstitution liir die Ersehei- 
nungsform und die Prognostik der progressiven Paralyse. (Psychiatr.-Neurol. Klin., 
Univ. Budapest.) Arch. f. l~sychiatr. 96, 521--544: (1932). 

Verff. sind der Frage nachgegangen, inwieweit sich ein Einflu$ des KSrperbaus 
and der pr~morbiden Pers5nlichkeit auf Erseheinungsform nnd Prognostik der pro- 
gressiven Paralyse aufzeigen l ~ t .  Die angesehnittene Frage ist zweifellos von Bedeu- 
tung und sollte an einem grSSeren Material nachgepriift werden. Einige Tabellen 
illustrieren die Korrelationen, welche die Verff. gefunden haben. Sie erscheinen vor- 
erst noeh sehr verwiekelt und schwer durchschaubar. Doch lgSt sich wohl heute 
schon sagen, daf~ der eingesehlagene Weg einmal zu einem klareren Ziele fiihren wird. 

H. Ho//mann (Tiibingen). o 
Sardone, Antonio: Snl valore medieo-legale flelle remissioni gella paralisi pro- 

gressiva. (Uber die forensisehe Bedeutung der Remissionen bei der progressiven 
Paralyse.) (Clin. d. Malatt. Nerv. e Ment., Univ:, Bari.) Cervello 11, 189--196 (1932). 

Es gehe hcutzutage nicht mehr an, jeden Paralytikcr in Vollremission untcr allea Um- 
.st/~nden als unbedingt zurechnungsf~hig oder gemindert zurechnungsf/~hig zu betrachten 
.oder als yell oder beschr/~nkt dispositionsunf/~hig, sowie zu jedcm Berufe ungeeignet. In dem 
herangezogenen Schrifttum vermiBt l%ef. die Beriicksichtigung der deutsehsprachigen Arbeiten 
aber das Spezialkapitel der forensischen Wertung der 1%emissionen, so yon Michel-Weber, 
GroB-Str~ul~ler, Schneider, Bostroem u.a. Alexander Pilez.o 

Saeehetti, Nieola: La guaribilits gella paralisi progressiva e la situazione medico 
legale gel paralitieo malarizzato. (Die Heilbarkeit der progressiven l%ralyse und die 
gericht]ich-medizinische Situation des malariabehandelten Paralytikers.) (Clin. d. Ma- 
tatt. Nerv. e Ment., Univ., Firenze.) Riv. Pat. nerv. 39, 381--406 (1932). 

Sehwierigkeiten bei der Begutaehtung machen eigentlieh nut die Fs die als 
Paralytiker mit vollsts Remission anzusprechen sind. Abet es gibt doch keine 
vSllige Restitutio ad integrum. Infolgedessen mu$ die strafrechtliche Beurteilung be- 
senders vorsiehtig sein und auch die pr/imorbide PersSnlichkeit beriieksichtigen. 
Allgemeine Regeln ]assen sich nicht aufstellen, jeder ~'all verlangt besondere Uber- 
legungen. Arno Wa~'stadt (Berlin-Bueh). ~176 

. Klimmer,~Itugolf: fiber Selbstbesehiidigung. (Sgchs. Heil-u.  Pflegeanst, Wald- 
heim.) Allg. Z. Psychiatr. 97, 437--457 (1932). 

Selbstbeschs kommen bei geistig vollkommenen Personen kaum vor. 
Die meisten sind nur Minderwertige, ws der Prozentsatz der wirklich schweren 
Geisteskranken gering ist. Sexuelle Anomalie allein ist nut sehr selten die Ursaehe zu 
schweren Selbstbeschs Der Prozentsatz der Transvestiten und Homosexuel- 

]en, die sich selbst verstiimmeln, ist zu der grol]en Menge derartig veranlagter Personen 
versehwindend gering. Es liegt vielmehr entweder besonders hochgradige Psyeholoathie 
oder Itaftreaktion vet. - -  K l i m m e r  teilt S Krankheitsgeschichten yon Kranken mit, 
die wiederholt sich se]bst besch/~digt hahen dutch Versch]ucken yon FremdkSrpern. Es 
handelte sich fast aussehlie$1ich um Psyehopathen, deren Selbstbesch/idigungen aus- 
gesprochene Zweekreak~ionen waren. Ihre b]indwiitige Art spiegelt ihre ,psychische 
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hemmungslose Erregbarkeit in kennzeichnendster Weise wider and lgl]t die Tragik 
soleher steuerungslos der Dynamik ihrer Affekte ~usgelieferten Pers6nlichkeiten 
erkennen. Salinger (Herzberge). 

8alinger, Fritz: Ungew6hnliche Verletzung eines C~eisteskranken durch einen Kata- 
toniker. (tteil- u. Pflegeanst., Herzberge.) Psyehiatr :neur.  Wsehr. 1932, 356--357. 

Ein Kgtatoniker, der sich sehon l~ngere Zeit in der Anstalt befand, iiberfiel eines ~achts 
einen 70jghrigen Patienten, der an Dementia senilis lift, und riI3 ihm mit den Z/ihnen den 
Hodensaek anf. Er kehrte selbst in alas Bett zurfick. Der alte Mann hat sieh bei dem lJ~berfall 
nicht gewehrt, auch keinen Schrei ausgestol~en. Die linke Scr0~umseite war vSllig zerfetzt. 
der linke Hoden lag frei. Es trat eine Gangran ein. IX;ach .wenigen Tagen starb der Kranke. - -  
Der Katatoniker ist seit langem mntazistiseh. Nach dem Uberfalle wurde er isoliert. Wieder~ 
holt h ~  er im Einzelraume Pfleger angegriffen and versueh~, ihre Genitalien zu packen. - -  
Bei den b~ufigen sexnellen Angriffen l~l~t sich ein Sexualkomplex nicht yon der Hand weisen, 
obwoht weder aus der A~amnese noch aus den frfiheren SeJbstschilderungen des l~ranken auf 
ein anomMes Sexualempfinden gesehlossen werden kann. Autore/erat. 

Schneider: Entwieklung zum Feminismus dureh die Erziehung~. Kriminal. Mh. 5, 
268--270 (1931). 

Autor ist Kriminalkommiss~r, er sehilder~ 2 FMle, der eine ein aggressiver P/~derast 
mit dem intensiven Drange zur gleiehgeschleehtliehen Liebe, der andere ein passiver Trans- 
yes,it ini~ ~rieblosem Feminismus. Der Wnnseh der Eltern, der Schwester gleich, auch den 
Kngben zu erziehen, ztl kleiden und zu behi~ten, sell in beiden F~llen die Ursache des anomMen 
Geschlechtstriebes sein. Ja, der Autor meint, dal~ so eine Verwandlung bei seelisch and k6rper- 
lieh nieht sehr robusten Knaben zum ~eminisraus anerzogen werden kOnne, t~6psr. ~176 

Nitsche, Paul: Zur Indikationsstellung tiir die therapeutische Beeintlussung 
sexueller Anomalien dutch Kastration. Allg. Z. Psyehiatr. 97, 168--188 (1932). 

Ein vielfach vorbestrafter junger Mann, der aber bisher noeh keine SexuMdelikte be- 
gangen butte, fiel bei VerbfiSung einer mehrj~hrigen Gef~,ngnisstrafe durch sadistische Er- 
seheinungen uuf, die bei den GefAngnisbeamten die ernstliehe Befiirehtung erweekgen, daf~ 
er Sexu~lverbreehen begehen l~5nnte. Die zusgSndige Beh6rde forderte ein Gutaehten ds~rttber, 
1. ob Psyehother~pie, 2. ob Kas~ration, 3. welehe sons~igen Mal]nahmen einen Hell- oder Ver- 
htitungserfolg versprgehen. Ni tsehe  gibt d~s yon ibm erstattete Gut~chten in extenso wieder. 
Frage 1 wird im Hinblick auf die degenerativ-konstitutionelle Minderwertigkeit des Mannes 
verneint. Ad 2 wird die Kastration ~ls m6glicherweise wirksam befiirwortet. Ad 3 wird die 
Notwendigkeit einer Auiklhrung nnd Beeinllussung der AngehSrigen ~dnd der Besehaffung 
geeigneter Arbeit betont. - -  N. beldagt den Mangel ~n einer verla~lichen Xgsuistik fiber den 
tatsa.ehliehen Einflu~ nnd Schaden der Kastration ~ls Behandlungsmethode resp. Prophylak- 
tieum sexueller AnomMien, und wiinseht dringend eine plgnm~l~ige Sammelforschung. Marcuse.o 

Waschetko, N., und B. Dejkun: Zur Frage der Funktion und der Ver~nderung 
des Golgiapparates bei Alkoholvergiftung. (Med. Inst., Kiev.) Z. exper. Med. 81, 18~ 
bis 19r (1932). 

Aus ihren Experimenten an t tunden en'~nehmen sic, dal~ bel akuter Alkoholvergif- 
*nng der Golgi~ppar~ in ~eine KSrner ~nd Stgubehen zerlegt wird; bei subskuter 
Vergif~ung ist diese Zerlegung nicht so stark, es sind KSrnerke~ten zu sehen; bel chro- 
niseher Vergiftung kombinieren sieh diese Bilder, oder es entstehen Klumpen oder 
netzfSrmige Strukturen. Die ]Silder lassen die Un~erschiede gegeniiber normalen Kon- 
~rolltieren gut erkennen. Teehnik: Die Stiieke werden naeh C aj al in Uranformol fixiert, 
mit 1,5proz. SilbemitratlSsung impr~gniert, in Paraffin eingebettet, mit Carmin naeh- 
gefgrbt. Neubi~rger (Eglfing b. Miinchen).o 

Meerloo, A. M.: Uber die ki~rperliehe Basis von Alkoholsucht und anderen 8uehten, 
(Psychiatr. Inrichting ,,Maasoord" d. Gem., Rotterdam.) Psychiatr. Bt. 35, ~52--469 
(1931) [Kotl~ndisch]. 

Vgl. diese Z. 19, 283. 
Win, A.: Zur Differentialdiagnostik der AlkohMintoxikation. ~, Nevropat. ~ r l ,  

78--82 (1931) [Russiseh]. 
Verf. konnte bei Alkoholikern das yon Guns  nnd R o d i e t  besehriebene Symptom 

der Iateralen Hemian/isthesie der Sklera beider Augen feststelIen. Er  verweist anf die 
Wichtigkeit dieses Symptoms bei der Differentialdiagnose des Alkoholismus und glaubt, 
dal] die alkoholhaltige Trgnenfiiissigkeit einen toxisehen Einfiuf$ auf die Nervenendi -  
gungen der Conjunetiva der lateralen Pattie des Auges ausiibt. Wolpe~'t (Berlin). o 
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Imber, Isidoro: Kliniseher Beitrag zum Studium der akuten alkoholisehen Angst- 
psyehose. (Landesirrenanst., Cremona.) Z. Neut. 140, 557--56r (1932). 

An 3 grundverschiedenen Charaktertypen wurde der Vcrlauf der alkoholischen 
Angstpsychose betrachtet. Die Bauer der Erkrankung war nut kurz, jedoch soil cine 
giinstige Prognose nut bei entsprcchender fr~hzeitiger Behandlung gerechffertigt sein. 
Auffallend war die giinstige Wirkung des Alkoholentzuges auf den Krankheitszustand 
der Patienten. Bcsonders betont wird abet, dal~ man die Patienten aul]erhalb der An- 
stalt kaum vor Alkoholexcessen bewahren kSnnte und somit tin grol~er Tell der an alko- 
ho]ischcn Angstpsychosen Erkrankten aut~erhalb der Anstalt nieht zur Heilung, sondern 
viclmehr in ungttnstigcre delirante Alkoholpsychosen geraten. Verf. betont noch, dall 
eine Isolierung solcher Kranken nach scincr Er~ahrung nicht giinstig wirkt, sondern die 
Angstzust~tnde vcrstiirkt. Trendtd (Altona). 

Naeh Entseheidung des preuBisehen Oberverwaltungsgeriehts vom 12. II. 1931 
maeht sehon geringer AlkoholgenuB den Kraftfahrer berufsunfKhig. Rechtsprechg u. 
Med.-Gesetzgebg (Sonderbeil. d. Z. Med.beamtc 45) 45, 21 (1932). 

Erfahrnngsgemi~g geniigt schon eine sehr geringe Menge geistiger Getr~.nke, nm diejerdge 
Sieherhei~, Schnelligkeit und Seharfe der Beobaeh~ung und des Entschlusses anfzuheben, 
deren der Kraftwagenffihrer zur Ausiibung seines verantwortungsvollen Berufes bedarf. Der 
Fiihrer hatte vier Gins Bier getrunken, es wurde ibm die Zuverliissigkeit abgesproehen. Giese. 

Auslegung {les Begriffs ,,Niiehternheit" dutch ein Reiehsgeriehtsurteil yore 26. VI. 
1931. Rechtsprcchg u. Med.-Gesetzgebg (8onderbeil. d. Z. Med.beamtc 45) 45, 21 
bis 22 (1932). 

Das RG. verlangt nicht Abstinenz, h~lt aber die Grenze erlaubten Genusses dann ftir 
iiberschritten, wenn dutch ihn die F&higkeit des Ffihrers zur ]3edienung seines Xraftfahrzenges 
und zur Aufmerksamkeit auf den Verkehr der Stral3e herabgesetzt0 ist. Wo die Grenze des 
Genusses liegt, kann im Einzelf~ll nur unter Beriieksichtigung der persSnliehen Verhi~ltnisse 
des Fiihrers gefnnden werden. Giese (Jena). 

Kobelt, Reinhold: Trunksueht als Eheseheidungsgrund im deutsehen Reehte. 
Internat. Z. Alkoholism. 40, 126--I30 (1932). 

Der Aufsatz des juristischen Verfi beginnt mit dem Bekenntnis: ,,Wie bei vielen 
anderen gesetzlich geregelten Lebensverh/iltnissen zcigt sich auch bei der Ehcscheidung, 
dal] der Gesetzgeber im Deutsehen Reiche das Problem des Alkoholismus kaum kennt." 
Es werden nun der cntsprcchende Sara des w 1568 BGB., in wclchcm die N6glichkeit 
des Klagcns auf Scheidung fcstgelegt wird, wenn der andere Ehegatte dutch schwere 
Verletzung der dutch die Ehe begrtindeten Pflichten oder durch ehrloses odor unsitt- 
]iches VerhMten eine so tiefe Zerriittung des ehelichen Verh~ltnisses verschnldet hat, 
dal~ dcm Ehegatten die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet werden k6nne, und die 
entsprechenden Gerichtsentscheidnngen bcsprochen (RG.-Entsch. Jnr. Wochenschr. 
1918, 171). Es wird betont, dal~ die Begriffe des w 1568 BGB. stark fliei]ende Grenzen 
haben. Es wird yon einer Kantschukfassung diescs Paragraphen gcsprochen, der aller- 
dings vom Richter nicht hat cntgegengetreten werden kSnnen. Es hgtten sich jedoch 
immerhin gewisse 5gormen herausgebildet, die die Rechtssieherheit auf diesem Gebiet 
gewghrleisten. Es wird das Trinken dann regelmggig als Eheschcidnngsgrnnd hin- 
gestellt, wenn eine einigerma/]en stetig gewordenc Hingabe zu iibermgSigem Genuft 
geistiger Getrgnke vorliegt (RG. 6. XII. 1923, IV 821/22). Welter: Die Fortsctzung 
der Ehe k6nne nicht zngemntct werden, wenn die Trunksucht einc solche Ver~chtlich- 
keit dcr' Gesinnung ergeben hat, dal] damit die Grundiagen des ehelichen Zusammen- 
lebcns ftir immcr zerst6rt sind (RG. D. aur.Z. 191t, 937). Andererseits meint eine Ent- 
scheidung (gur. Wochenschr. 1914, 529/9), dab in den besonders schweren Fs in 
welehen Trunksucht im Sinne des w 6 B GB. vorliegt, sich das Trinken zumeist als ein 
auf erbliche Belastung znrfiekzuftihrender Krankheitszustand feststellen lassen werde, 
und einen solehen Zustand k6nne man dem Trunksfiehtigen moraliseh nicht vorwerfen. 
Damit entfgllt die Frage des Versehuldens und mithin die einer schweren Eheverfehlnng 
im Sinne des w 1568 BGB. Diese Auffassung ist tibrigens vom sachverstgndig-grztliehen 
Standpunkt vollkommen unhaltbar. - -  Welter wird folgendes ausgeftihrt: H a t  sich 
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also bei einem Ehegatten mit der Trunksucht der Ta~bestand des w t568 BOB. e~ft~tlt, 
so geht der scheidungsbereehtigte Ehegatte seines Reehtes auf Etiescheidung verlustig, 
wenn er nieht binnen 6 Monaten die Klage erhebt. Diese Frist l~uft yon dem Zeit- 
punkte ab, in dem die Trunksueht erstmalig einen Eheseheidungsgrund darstellte 
(RG. Bd. 68, S. 125). Mit Recht wird gesagt, das treffe gerade denEhegatten sehwer, 
der in der Hoifnnng aui eine Besserung die Erhebung der Seheidungsklage hinausgezSgert 
hat. Es wird weiter ausgeftihrt, dai] diese Gesamtreehtslage hinsichtlieh der Trunk- 
sueht als Eheseheidungsgrund durchans unerfreulich sei. Es h~tte aueh beider in den 
letzten Jahren in parlamentarisehen Kreisen und im Schrifttum lebhaft erSrterten 
Eheseheidungsreform im Deutschen Recht die Frage der Trunksucht kaum eine Rolle, 
insbesondere keine selbst~ndige, gespielt. Es mfil~ten die Alkoholgegner im Deutsehen 
Reich, soweit nicht andere prinzipielle Memento gegen eine Eheseheidung aus reli- 
gi5sen usw. Griinden vorhanden w~ren, sich beider  Behandlung der Eheseheidungs- 
reform regen. Nip~e (KSnigsberg i. Pr 0. 

Korolanyi: Die BeMimpfung des Alkoholismus durch das neue italienisehe 8tra[- 
gesetz. Internat. Z. Alkoholism. 40, 52--59 (1932). 

Der am 19. X. 1930 dem KSnig yon Italien iiberreiehte Motivenbericht zum nenen 
italienisehen Strafgesetz bringt none Grundsgtze ftir die Beurteilung bzw. s~rafrecht- 
liche Behandlung der Trunkenheit, der vollkommenen oder unvollkommenen Berau- 
schung, des gewohnheitstrinkers usw. Diese nenen, sehr strengen Bestimmungen sind 
direkt anf die Bekhmpiung des Alkoholismus gerichtet. Nut die dutch Zufall oder h6here 
Gewalt vernrsaehte vollkommene Trunkenheit sehliel3t die ZureehnungsfS~higkeit aus. 
War die Trunkenheit nM1t vollkommen, abet do& derart, daft sic im erheblichen Mal~e 
die F~higkeit, zu verstehen und zu wollen, verminderte, so gilt sie als Strafmildernngs- 
grund, jedoeh immer nut dann, wenn aueh dieser Zustand unvollkommener Trunken- 
heir dureh C~sus odor vis major verursacht war. Ist dies nieht der Fall~ so hat sic auf 
die Strafzurechnungsf~higkeit keinen EinIluJ3. War hingegen die Trunkenheit absicht- 
lich herbeigefiihrt, um sich zur Straftat zu animieren cder um sich einen vermeint- 
lichen Strafaussehiiel]ungsgrund vorzubereiten, so wird die Strafe erhSht. Fahrl~ssige 
Trunkenheit gilt weder als StrafaussehlieI~ungsgrund noeh als Strafmilderungsgrund. 
Augerdem gilt der Umstand als StraferhShungsgrnnd, dal~ die Straftat im Zustande 
tier Trnnkenheit begangen wurde, wenn die Trunkenheit gewohnheitsm~13ig ist. Als 
gewohnheitsm~13iger Trinket wird angesehen, veer sieh 5frets im Zustande der Trunken- 
heir befindet. Der Trunkenheit wird der Znstand gleiehgestellt, der dureh Rausehgifte 
verursaeht wurde. Wet 5ffentlieh im Zustande offenbarer Trunkenheit betroffen wird, 
wird sehon deshalb wegen Ubertretung bestraft. Aueh die Abgabe alkoholiseher Ge- 
tri~nke an Jugendliehe, Geistessehwaehe und bereits Trunkene wird bestraft. SehlielL 
lich wird aueh das Versetzen eines anderen in den Zustand der Trunkenheit bestraft, 
wenn dies 5ffentlieh gesehieht. Germanus Flatau (Dresden). o 

Biggam, A. (L, M. A. Arafa and A. F. Ragab: Heroin addiction in Egypt and 
its treatment during the withdrawal period. (Iteroinsueht in ~gypten und ihre Behand- 
lung in der Entziehungsperiode.) (Kasr-el-Aini Hos?., Cai~'o.) Lancet 193~ I. 922--927. 

Ein grelles Lieht anf die Verbreitung der Rausehgifte in J~gypten wirit die Tat- 
saehe, dal~ yon 2~192 Insassen der Staatsgefgngnisse im November 1929 7130 des Ver- 
gehens gegen das Rausehmit~elgesetz iiberfiihrt waren, 5317 wegen Besitz yon Rauseh- 
giften, 1813 wegen Handel Die Mehrzahl der H~ndler ist selbst s~ehtig. Man rechnet 
damit, dag yon den 14~ Millionen Einwohnern Xgyptens mindestens i/~ Million der 
Rauschgiftsneht in irgendeiner Form verfallen ist. Eine Befragung yon 200 S~chtigen 
ergab 138real Heroinabusus, 20real Opium, 14real Haschiseh, 12ma! Morphium, 
8real Manzoul (?), 6ram Misehgetr~inke, 2real Cocain. - -  Die Verff. hatten veto April 
i929 bis zu Beginn dieses Jahres ~61 Heroinentziehnngen durehgeffihrt. Heroin wird 
yon den Agyptern intravenSs gespritzt odor abet gesehnupft. 75% der Siiehtigen 
ist zwisehen 20--30 Jahre alt. Von 120 Befragten gabon 70 an, dal3 sic nut dutch die 
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Erzghlung yon der Potenz-steigernden Wirkung des Heroins (prolongation of the 
sexual act) zu dessen Gebraueh verfiihrt worden seien. Wenn dann naeh etwa 1 Monat 
start dessen Impotenz einsetzt, ist die Siiehtigkeit sehon so hoehgradig, dal] nieht mehr 
abgebrochen werden kann. Die habituelle Tagesmenge betrggt im al!gemeinen 1--2 g; 
einzelne Fglle sind bekannt, we bis 7 g tgglieh gebraucht wurden. Die Folgen des 
chronisehen Heroinismus zeigen sich psyehisch in Charakterdepravation, wobei vet 
allem l-Ialtlosigkeit und Willenssehwgche im Vordergrunde steht. KSrperliehe sehwere 
Folgeerscheinungen sollen nieht bekannt sein. Die Entziehungserscheinungen gleiehen 
denen des Morphins. Naeh 4 Tagen ist im allgemeinen sowohl mit wie ohne Mittel 
der tIShepunkt der Entziehungserscheinungen iibersehritten. Als erstes Symptom der 
Besserung stellt sieh rasch wachsender Hunger ein. Beringer (Heidelberg).~ 

]~gypte. Arr~t6 minist6rie I (int(~rieur) du 2 novembre 1931, portant modification 
au tableau des substances stup6fiantes. (Journal officiel du gouvernement 6gyptien du 
14 d~eembre 1931.) (Xgypten. Min.-Erl. [M. d. Inn.] veto 2. XI. 1931 iiberXnderungen 
der Rausehmittelliste. [Amtsblatt der s Regierung veto 14. XII. 1931.]) Bull. 
mens. Olf. internat. Hyg. publ. 24, 913--917 (1932). 

Betrifft Opiate, Hasehiseh- und Coca-Drogen, sowie damit hergestellte Mittel. 
P. Fraenekel (Berlin). 

Zur Klinik des Hasehisehrausehes. Beringer, K.: Denkstiirungen. - -  Baeyer, W. v.: 
Psyehomotorische Erscheinungen. '-- Marx, H.: Stoffwechselst~irungen. (Psychiatr.- 
1Veurol. u. Med. Klin., Heidelberg.) Nervenarzt 5, 337--350 (1932). 

Zu den Selbstversuchen wurde 0,1 Cannabinol ( =  40 Cornealeinheiten) der Firma 
Ciba verwandt. Es traten 3 pr~gnante StSrungen der Denkt~tigkeit auf: Unf~higkeit, 
aus den Teilinhalten auf die Gesamtheit zu sehliel~en; diese zerf~llt in Teilstrukturen 
bzw. dr~ngen sieh untergeordnete Teile in den Vordergrund. Ferner im Bereieh der 
mnestisehen Speicherung das Auftreten riickw~rtiger GedankenlSeher, bei der die 
Gegenwart nieht mehr kontinuierlieh aus der Vergangenheit kommt. SehlieBlich trat 
ein Ph~nomen des Gedankenabreil~ens auf, wie es der Gedankenentzug der Sehizo- 
phrenen darstellt. Die herrsehende Stimmungslage relict ebenfalls unableitbar ab. 
Deutungsversuehe bei mangelndem Uberblick bekamen den Charakter yon Beziehungs- 
ideen. Abnorme bildhafte Representation ~hnelt sehizophrenen Erseheinungen und 
Bildern des ,,Klarsehens". Im Vergleieh zum Meskalinversueh ist neu die mnestisehe 
StSrung und das GedankenabreiIten; auch die Gesamtbewul~tseinslage ist verschieden. 
Unter den psyehomotorisehen Erscheinungen hyper- und akinetiseher Art interessieren 
folgende Gruppierungen: Ent~u~erungen eines gehobenen, exaltierten Gesamtzustandes, 
Bewegungen aus prim~ren Impulsen zun~ehst sinnleeren Charakters, die dann be- 
inhaltet werden; dies tritt aueh liei Erstarrungshaltungen auf, die ein j~hes Steeken- 
bleiben darstellen (,,Reflexivtendenz") und ffihrt zur Steigerung des Erlebnisses, 
insofern die Impulse sekund~r a~fektbesetzt erlebt werden. Besonders interessant 
ist die emotionale Wirkung einer primitiven Musik, wie sie Ref. a. a. 0. ebenfalls sehon 
~eststellen konnte und wie sie im Zusammenhang mit dem T~nzeriseh-R~umliehen 
yon S t r aus  dargestellt wnrde. Sehliel]lieh treten HHyperkinesen auf, die mehr der 
Reizung des extrapyramidalen Apparates entspraehen und in einigen F~llen konstitutiv 
waren. Die Untersuehungen des Stoffweehsels zeitigten eine parallele Ver~nderung 
ws der psyehischen Ver~nderungen und zwar neben allgemein febrilen Syndromen 
der Temperat~rerhShung, ErhShung der Umlaufgeschw~ndigkeit und des Venendruekes, 
ErhShung der Harns~ure im Blur eine ffir ttaschiseh typisehe Erh5hung der Wasser- 
Koehsalzdiurese bei B]uteindiekung; Zunahme des Ca bei Sinken der Phosphors~ure; 
geringe Zunahme der Milehs~ure in den Muskeln der katatonen Haltungsstereotypie. 
Typiseh ist die ttypoglyk~mie, die erkl~rt, weshalb die Haschisch nehmenden V51ker 
Zueker benutzen, um den ,,halben Rauseh" zu erzeugen. Leibbrand (Berlin). 

Stransky, Erwin: Zur Frage des Coffeinismus. Wien. reed. Wsehr. 1932 I, 395--398. 
Eine 36]~thrige Frau, in deren Verwandtschaft sich zu Suchten neigende PersSnliehkeiten 

finden, il]t seit 2 Jahren t~glich 5 und mehr Handvoll gebrannte KaKeebohnen pro Tag, 



76 

An toxischen Erscheinungen bestehen DurchfaH und Tachykardie, auf psychischem Gebie~ 
Angst und Fahrigkeit. Auf Entzugsversuche treten Abstinenzerscheinungen in Gestalt yon 
groBer Miidigkeit und Schliffrigkeit auf. Auf psychotherapeutisch-hypnotische Behandlung 
stellt die Patientin - -  die iibrigens schon yon jeher ,,nervSs" war - -  das Bohnenessen ein, 
wird sparer wieder riick:f/~llig. S t r a n s k y  betont, dab sich die Erscheinungen des ,,Coffeinis- 
mus" nut wenig aus dem Syndrom allgemeiner Neurose heraushebe. Beringer (Heidelberg).~ 

Langeliiddeke, Albrecht:  Ein Fall v0n Phanodormpsychose. (Psychiat~'. Univ.- 
Kiln. u. Staatsk~ankenanst., Hamburff-Friedr@hsberg.) Dtsch. reed. Wschr. 1932 I, 
813--81r 

Ein Mann erkrankt 21j/~hrig an einer Lungen-Tbc., wegen der er Dicodid bekommt, 
an das er sich im Lau% der Jahre gewShnt~ nebenher nahm er Acedicon, Curral, Larocain, 
Phanodorm, Quadronox, Veronal, schliel~lich nut noch Dicodid 6 Tabletten und Phanodorm 
5 Tabletten pro Tag. Am 5. Entziehungstage Verwirrungszust~nd, epileptoider Raptus nnd 
I~'ampfanfa!l, dem ein D~mmerznstand folgt. Als ~tiologische Faktoren dieses Zustandes 
kommen mehrere Noxen in Frage, vornehmlich die Barbiturs~urevergfftung und die noch 
bestehende Tuberkulose, keineswegs nach den klinischen Effahrungen das Dicodid. Es dih:fte 
sich empfehlen, in derartigen F~llen nicht yon ,Phanodormpsychose" zu sprechen, da ~hnliche 
Psychosen auch bei dem Entzug anderer Barbiturs~urepr~parate zur Beobachtung kommen 
kSnnen. Hanns Ncttwarz (Berlin).~ 

Codein- und Barbiturs[iurepr~iparate usw. Einschr~nkung der Abgabe. (Runderlag 
des Bundesministeriums fib' soziale Verwaltung yore 2. Juni 1932, Zo 117.097 ex 1931.) 
Mitt. Volksgesdh.amt, Wien h~r 7~ 57--58 (1932). 

Eine yon "~rzten gewfinschte Verordnung, dutch die die Apotheken gehindert 
wtirden, Spirocid, Codein, Veronal usw. nochmals auf ein und dasselbe Rezept  abzu- 
gebcn, lehnt  das Ministerium ab wegen der , ,nicht blol~ fiir den Apotheker,  sondcrn 
insbesondere fiir den Pat ienten  sieh ergebenden Weiterungen".  Den Arztcn wird an- 
heimgegeben, die betreffenden Verordnungen mit  dcm Vermerk , n e  repe ta tur"  zu 
versehen. P. Fraenckel (Berlin). 

Bodendoff, K.: [Jber den toxikologisehen Naehweis von Barbiturs~urederivaten. 
(Pt~armazeut. inst., Univ, Berlin.) Arch. Pharmaz.  270, 290--291 (1932). 

Barbi turs~urederivate lassen sich dutch %lgcnde Farbreak t ion  nachweisen [vgl. 
Z w i k k e r ,  Pharmac.  Weekbl.  68, 975 (1931)]: 

Etwa 5 mg der zu priifenden Substanz werden in 1--2 ccm absolutem A]kohol gelSst, 
mit 0,5 ccm einer 1 proz. LSsung yon Kobaltnitrat in absolntem Alkohol und dann mit 0,5 ccm 
einer l proz. LSsung yon Ka]iumhydroxyd in ~bsointem Alkohol versetzt. Barbiturs~ure 
und ihre C-alkylierten Derivate erzengen eine bestandige r6tlich-violette Fs auf Zusatz 
yon Wasser oder yon grS~eren Mengen alkoholiseher Lauge entsteht ein grauer Niederseh]ag. - -  
Ans Harn kann man diese Verbindungen nach Ans~tuern mit Essigs~ture durch Sehtitte]n 
mit einigen Tropfen Chloroform ausziehen und die filtrierte Chloroform]Ssung sofort durch 
Zusatz yon alkoholisehem Kobaltnitrat und alkoholischer Kalflauge prfifen. Timm. 

Duwir ,  M., L. Poller, Henri Desoille et Marcel ~achin: u ans de morphino- 
manie. Gu~rison ,,sl)0ntan~e d6finitive". Cicatrices e~rul~ennes. (27 Jahre  Morphinis- 
mus. Endgtil t ige Spontanheilung. Bl~ulieh verf~rbte lqarbenbildnng.) (Soc. de M~d. 
Ldg. de France, Paris, 13. VI. 1932). Ann. M~d. 14g. etc. 12, ~88--492 (1932). 

Es wird in der Sitzung der Pariser geriehtsmedizinischen Gese]lschaft yore 13. VI. 1932 
eine jetzt 64 Jahre alte Patientin vorgestellt, welche yore Jahr 1889 ~n bis zum J~hr 1916 
morphiumsfichtig war. Infolge einer Abdominalerkrankung kam sic zum l%uschgiftgenuB, 
den sic aus eigenem EntsehluB aufgab, als die Morphiumpreise erheblieh erh6ht wurden. Seit 
1916 ist sic hie wieder riick~tllig geworden. Die Entziehung fiihrte sie pl6tzlich dutch, ohne 
wesentliehe Abstinenzerscheinungen, auBer einem gewissen leichten Unbehagen, zu verspiiren, 
das sich durch Baldriantropfen beseitigen lieB. Sic hatte jahrzehntelang 0,75--1,0 g Mor- 
phinum hydrochloricum gespritzt, indem sic sich die selbst hergestellte Giftl6sung in zah]- 
reiehen t~gliehen Injektionen Tag ftir Tag injizierte. Im Laufe der Jahre h~t sic sieh etwa 
100000 Injektionen verabfolgt, ohne dab es ein einziges Mal zu einer Abscel~bfldung oder 
zum Abbruch der ikVadel gekommen ware. Die Spritzen hat sic sich sowohl mit der reehten 
als auch mit der linken Hand ver~breicht, und zwar in die Brustgegend oberhalb des Korsetts 
sowie in beide Ober- und Unterarme. Dort sind jetzt eigenartige kleinste, b]/~ulich verf~rbte 
Narbenielder, die ~ron den unz/ihligen Injektionen herrtihren, zu erkermen (Abbfldung). - -  Es 
handelt sieh um einen Zufallsbefund: die Kranke kam zur Behandlung wegen emes langsam 
wachsenden Bauchtumors, der als Metastase eines Rectumcareinoms gedeutet wird. Lands 
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Makai, Endre: Antwort auf den vorhergehenden Beitrag. Therapia (Budapest)8, 
377 (1931) [Ungarisch]. 

Naeh Verf. is~ zur AusbiIdung des Morphinismus eine gewisse Zeitdauer notwendig, es 
werde daher niemand in 3 Tagen Morphinis~. Verf. zieht die MSglichkeit in Betraeht, dab 
Patient sehon vorher Morphinist gewesen sein konnte, mSehte aber die Indikation des Mor- 
phins nieht in so engen Grenzen aufgestellt wissen, wie dies yon Focher  getan wird. (Vgl. 
diese Z. 19, 38i [Focher].) Istvdn IVdnyes (Budapest).~ 

Adler, Alfred: Rausehgiit. Internat. Z. Individ. psychoh 10, 1--19 (1932). 
Der Autor betont eingangs, dal~ ihm die Erfahrung mit Rauschgiftsfiehtigen 

fehlt; dies hindert ihn nieht, einen grSl3eren Aufsatz fiber dieses Thema zu sehreiben; 
er beklagt sieh tiber die sehleehten landlgufigen Krankengesehiehten auf diesem Gebiet 
nnd setzt  an deren Stelle nichts welter als die Transponierung in seine individual- 
psyehologisehe Grammatik. Es ist Mar, dug dem Gebiet damit in keiner Weise gedient 
ist nnd dal3 Ergebnisse der Wissensehaft, wie sie gerade bei den Rausehgiftsuehten ge- 
fSrdert wurden, unberiieksiehtigt bleiben. Irgendeine genauere Differenzierung ein- 
zelner Sfiehte wird kaum versuckt. Der Aufsatz bietet keinedei Neuigkeiten und kann 
nur als literariseher Versuch gelten. Mit der Feststellung ,,Morphinismus ist einer der 
vielen Versuehe, sieh der Verantwortlichkeit in der Sehwere des Lebens zu entziehen", 
ist wirklieh reeht wenig getan. Leibbrand (Berlin). 

�9 Marl)e, Karl: Die geriehtspsyehologische Begutaehtung yon Autounf~illen und 
die Eignung zum ehaufleur. Ein Fiihrer iiir Gerichtsgutaehter, Juristen und die Polizei. 
Leipzig: C. L. Hirsehfeld 1932. 64 S. l%g. 1.50. 

In dem Buche werden alle Fragen, die bei der gerichtspsyehologisehen Begutaehtung yon 
AutounfMlen von Bedeutung sind, sowie die l~'ragen fiber die Eignung zum Chauffeur in in- 
struktiver Weise besproehen. Besonders lehrreieh sind die Kapitel fiber geaktionszeit and 
,,Sehreeksekunde" und fiber Ermfidung. Marbe ffihrt aueh einige Gutaehten aus seiner 
umfangreiehen forensisehen T&tigkeit an. Das kleine Bueh, das sieh an Geriehtsgutaehter, 
Juristen und an die PoHzei wonder, kann zum Studium allen an diesen Fragen interessierten 
Personen angelegentlich empfehlen werden. Sallnger (Herzberge). 

Ensslen, Norbert: Zur Psychologie des SehuldbewulIfseins. (Psychol. Inst., Univ. 
Innsbruck.) Arch. f. Psyehol. 84, 387--488 (1932). 

Auf Grand yon Untersuchungen mit einem sear eingehenden Fragebogen an 
22 moist psychologiseh gesehulten Yp. (mehrere Faehpsychologen waren unter ihnen) 
kommt Verf. zu re]gender zusammenfassender Besehreibung des Sehuldgeffihles: 
,,Als" Bewugtsein einer aaf mir lastenden Schuld mit all den peinliehen Gefiihlen" 
gehSrt das S.B. zu den Gewissensph~nomenen. Als solches mn/~ es, wenn im eigenttichen 
Sinn genommen, auf das Gebiet des Sittliehen besehriinkt werden. Als Gewissens- 
ph~nomen wird das S.B. yon ~thnliehen, auf Grund yon Suggestion oder Fureht vet 
Strafe entstandenen Erlebnissen nicht erreieht. ~berzeugung and Willenseinstellung 
sind unter Umstgnden machtlos gegeniiber dem Auftreten des S.B. Auch scheinen 
besonders ~berzeugungen religiSser Art fiir das S.B. nieht wesensnotwendig zu sein. - -  
Yon den i~hnlichen Gewissensphi~nomenen - -  den Gewissensbissen and der geue - -  
ist das S.B. so abzugrenzen, dal] die Gewissensbisse als eine Unterart das S.B. mit 
aktivem Charakter, denen ein passives S.B. gegeniibersteht, anzuspreehen sind; die 
Reue ist ein fiber das S.B. hinausgehendes und aus diesem, als seiner unerlaI~liehen 
Voraussetzung, hervorwaehsendes Erlebnis. Der Unterschied zwischen S.B und l~eue 
liegt in der dort und hier grundsgtzlieh versehiedenen inneren Stellungnahme der Per- 
s6nliehkeit gegeniiber den verletzten Werten : w~hrend die in der Reue liegende Stellung- 
nahme eine voile und rtickhaltlose Iden~ifikation der Person mit der sittlichen Norm 
und daher eine ebensolehe Lossagung yon der Tat bedeutet, liegt im S.B., trotz Ver- 
urteilung der Tat, im Grunde ein inneres Festhalten an ihr, ein Niehtaufgebenwollen 
der Tat odor ihrer erstrebten Polgen. Die daraus entspringende inhere Entzweiung der 
PersSnliehkeit mit all den unlnstvollen und qu~lenden Folgeerseheinungen eines solehen 
Zustandes ist ~iir das Ph~nomen des S.B. typiseh. Die Sehwere des S.B. kann aber 
nieht aus der blo/3en Tatsaehe einer inneren Entzweiung der Pers6nliehkeit (die ja 
aueh aul3erhalb des eigentlichen S.B. vorkommen kann) erklirt werden. Sie hiingt 
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aufs engste yon der Art und GrSlte der ethischen Verurtdlnng der Tat ab. Diese im 
S.B. aktnell werdende Verurtei]ung nun kann durch die GrSl3e des schlechten Erfolges, 
also ganz allgemein dutch auf dem Geblet des/~ul]eren Gesehehens verwirklichte stark 
beeinfluBt werden, grt~ndet sick abet grundsgtzlieh auf die ethisehe Verwerfliehkeit, 
das sittlieh Schleehte der Tat. Damit ist sehon gesagt, da[3 diese Verurteilung die 
PersSnlichkeit und - -  als ihren eigentlichen Kern - -  den Willen des T~ters trifft. Ob- 
wohl in der Sehgrfe und Art des auftretenden S.B. erlebnism~il3ig rein untersehieden, 
bleibt kS sigh grundsgtzlieh gleieh, ob rich der verwerfliehe Wille in einer Handlnng 
einem Entschtnf3, einer bloBen Absieht, einem Wunsch oder sehlieBlich einer auf all- 
gemeine Willensrichtnng zuriiekgehenden Charaktereigensehaft aktualisiert. Da Wille 
aber eine autonome aktive Einheit voraussetzt, bildet das Verantwortungs- nnd Frei- 
heitsbewuStsdn einen unerlgl~lichen Bestandteil des S.B. Die Antwortliohkeit ist mit 
der Urheberschaft der Tat gegeben. VerantwortungsbewuBtsein setzt abet auch Frei- 
heitsbewuBtsein voraus, welches in zweierlei Weise gegeben sein kann: erstens als Be- 
wuBtsein des Freiseins im Sinne der Urheberschaft, derzufolge die Tat aus meinem 
,,aktiven Prinzip" stammt, zweitens ira Sinne der Wahlfreiheit, im Sinne des ,,ich 
hgtte auch anders handeln kSnnen". Daher tritt  fiir eine fremde Handlung, bei der 
kein Freiheits- und Verantwortungsbewu~tsein i m  eigentlichen Sinne gegeben ist, 
aueh kein eigentliches S.B. anf. Das Verhalten des Schuldbewul~ten gegeni~ber dem 
S.B. ist bestimmt dutch die innerste und eigentliche Stellungnahme des Erlebenden 
den sittliehen Werten gegeniiber: je weniger er sick bewuBt fiir dan positive ethische 
Prinzip entsehieden hat, um so eher tritt auch ein Verdrgngen und Verleugnen des S.B. 
auf und umgekehrt. Die GrSl~e der verschiedenen Wirkungen des S.B. auf den Er- 
Iebenden zeigt sick im Grad der Vergnderung seiner inneren Stellungnahme zur Tat. 
Eine volle ~nderung his zur uneingesehrgnkten Lossagung yon der Tat wird erst er- 
reieht in der Reue." Reins (Dresden).~ 

Aschaffenburg, gustav: Die Bedeutung der Untersuehungshaft fiir die Ermittlung 
des Tatbestandes. Mschr. KriminalpsychoL 23, 257--268 (1932). 

Die Untersuehungshaft kann ftir die Ermittlnng des Tatbestandes dutch dan 
Gestgndnis und durch Gewinnung eines besseren Bildes der PersSnlichkeit zwar 
fSrdernd wirken, doch kann sie dan Bild auch verdunkeln, dutch ~alsehe Beurteilung 
der PersSnliehkeit, dutch die Uberbewertung der sog. Reue, dureh fa]sehe Gest/indnisse 
und dutch psyehische Haftreaktionen, welehe die weitere Verfolgung hinausz5gern. 
So ist veto Standpunkt des Psyehiaters und Psyehologen die Gefahr einer Triibung 
des Bildes des wirklieh Gesehehenen des Tatbestandes oft gr5Ber als es die Vorteile rind. 

Man/red Goldstein (Magdeburg). o 
Hentig, Hans v.: Die Bedeutung der Untersuehungshait iiir die Ermitflung des 

Saehverhalts. Msehr. Kriminalpsychol. 28, 268--285 (1932). 
~ach der Meinung des Verf. kSnnen die inquisitorisehen Elemente der Unter- 

suehungshaft die Ermittlung des Saehverhaltes in mehrfacher Beziehung stSren, 
Es werden eine Reihe yon Beobachtungen vorgebraeht, die zeigen, dab die Meinung 
des Gesetzes, die Untersuchungshaft sei immer nnd ausnahmslos fSrdernd fiir die Er- 
mittlung des Saehverhaltes, oft nicht stimmt: schon hypothetische ~'orm der Drohung 
kann gestgndniserzeugend wirken, Untersuchungshaft lgSt in manchen F~llen darauf 
verzichten Rechtsmittel einzulegen, dutch Eifer yon Mitschuldigen oder Mitgefangenen, 
die Vorteile ffir sick heraussehlagen wollen, kann ein falsehes Bild entstehen, besonders 
lassen sich Schwaehsinnige durch Einflfisterungen in den NSten der Haft die unsinnig- 
sten Schritte aufsehwatzen. 8o zeigt sick veto Standpunkt des Kriminalpsychologen, 
dab die Handhabung der Untersuchungshaft eine aueh in psychologischer Hinsicht 
sehr sachgemgBe rein mug. Man#ed Goldstein (Magdeburg). o 

Sanders, tlans-Theodor: Der Massenmi~rder Peter Kiirten. Arch. Kriminol. 90, 
55--82 u. 151--163 (1932). 

Bergs ausfiihrtieher kriminalpsychologischer Kennzdchnung des LustmSrder Ktirten 
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gesellt sich nun diese weitere Darstellung zu, die vor Mlem die Ergebnisse des Strafprozesses 
selbst und seinen Verlauf im einzelnen wiedergibt. Daran knfipft Verf. einige psychologische 
Bemerkungen, die beaehtenswert erscheinen: Er spriCht yon dem durch die geschickte Regie 
des Vorsitzenden erreiehten ,,frappierend glatten" Verlauf der Verhandlung, wobei man 
fiber wesentliehe Schwierigkeiten der psychologisehen Erfassung eines solchen Ph~nomens, 
wie Kfirten es war, hinweggeglitten sei. Auch das Urteil sei zu summarisch und die Aus- 
fiihrungen der Saehverst~ndigen, denen das Urteil ganz gefolgt sei, seien besonders unbe- 
friedigend ffir den gewesen, der unter dem unmittelbaren persSnlichen Eindruck der Ver- 
handlungen stand. Veto Standpunkt des Psychologen aus mul~te die Pers6nlichkeit dieses 
,,Werwolfs" a]s krankhaft empfunden werden. Die wichtige Tatsache der friiher verfibten 
20 Brandstiftungen, die er zu seiner Erregung beging, sei nieht besonders er6rtert worden, 
die Gleichartigkeit und H~ufigkeit der Taten, wie die ganze Art der Ausffihrung batten auf 
eine krankhaft gesteigerte Triebst~rke yon Zwangscharakter hingewiesen. Auf die yon Kfirten 
selbst vorgebrachten Rationalisiernngen babe man viol zuviel Wert gelegt. Birnbaum.o 

Bien, Ernst: Vorgesehiehte eines Selbstmerdes. Psychoanalyt ische Prax.  2, 137 
his 142 (1932). 

Verf. berichtet fiber den Selbstmord eines Zwangskranken, bei dem gewisse charaktero- 
logisehe und triebhafte Richtungen einen ,,Zug nach unten" bedingten und im Zusammen- 
hang damit den tragischen Ausgang unvermeidlieh maehten. Birnbaum (Ber]in-Buch). 

Conn, Jacob H.: A ease oi marked self-mutilation presenting a dorsal root syndrome. 
(Fall  yon schwerer Selbstversti immelung bei Hinterwarzelsyndrom.)  (Boston Psycho- 
path. Hosp., Boston, Mass.) J. nero. Dis. 75, 251--262 (1932). 

21jahrige Telephonangestellte, aus unbelasteter Familie stammend, erkrankt 1923 
pl6tzlieh mit sehr starken Sehmerzen im Naeken und hinter den Ohren. Die Sehmerzen exa- 
cerbieren sehr stark naeh wenigen Tagen, sind durch keine Analgetiea beeinflu~bar, so da]  
die Kranke dauernd sehreit und robt. Gleichzeitig sistieren die Menses. 2 Monate spiiter 
treten visuelle und auditive tIalluzinationen auf, in denen FamilienangehSrige der Patientin 
sehwere Vorwfiffe wegen Masturbation machen. Gleichzeitig klagt sie fiber Doppelsehen. 
W~hrend eines kurzen Spitalaufenthaltes werden auBer dem sehweren psyehisehen Aufregungs- 
zustand, den fortdauernden Schmerzen objektiv nur eine leieht verz6gerte Pupillenlieht- 
reaktion naehgewiesen. Wassermann im Blur negativ. Kurz nach ihrer Ent]assung bricht sich 
die Kranke naehts in einem Anfalle sehr heftiger Sehmerzen die Grundge]enke der Finger 
der ]inken und der rechten Hand, sowie die Grundphalanx der linken Kleinzehe. In  der darauf- 
folgenden l~aeht luxiert sie sich die beiden Daumengrundgelenke. Patient gibt naehher an, 
eine merkliche Linderung ihrer Schmerzen verspiirt zu haben. Anch in der Folgezeit kann sie 
nur schwer davon abgehalten werden, ihre I-Iiinde weiterhin zu ver]etzen. Es gelingt ihr aber 
noeh, ihre beiden Ohren bis zur Blo~legung der Knorpe] zu zerkratzen. Endlieh, 3 Monatv 
naeh der Selbstverstiimmelung, wird sie in eine iNervenklinik verbraeht. Dort wird aul]er 
Sehmerzen in beiden Armen, den Residuen der Verletzungen an den I4~nden, Ohren und 
Zehen kein organiseher pathologiseher Befund erhoben. Psychisch ist die Kranke stets sehr 
unruhig, is t  aber geordnet, Ged~ehtnis intakt. Hie und da Aufregungszustande, die aber mit 
der Abnalime der Nacken- und Armschmerzen immer seltener werden, so dM~ die Kranke 
sehliel3]ich nach 4 Monaten geheflt entlassen werden kann. - - S i e  arbeitet dann 8 Jahre wieder 
als Telephonarbeiterin in vorziiglicher Weise, wird abet 1931, im 7' Monat gravid, wieder wegen 
Aufregungszustanden spitalbedfirftig. Die Untersuchung zeigt nun, da~ die reehte Pupille 
gr51~er ist als die linke, Lichtreaktion beidseits verzSgert, Pupillen entrundet. Es besteht 
Zungentremor, ferner eine gewisse Steifigkeit im ]inken Arm und Bein mit leicht erhShten 
linksseitigen Sehnen- und Periostreflexen bei intakter Sensibilit~t. Die Fingerg'rundgelenke 
der reehten und linken Hand sind v61lig ankylosier~. Wassermann in Blur und Liquor negativ. 

Dieses eigenartige Krankhei tsbi ld  kann dutch einen rein psychischen Proze~ nicht  
erk]~rt werden. Es wird deshalb angenommen, dal] es sich h~er um eine der Encephali t is  
epidemiea nahestehende Affektion handelt ,  und zwar um das yon P a r d e e  a]s Radi-  
culitis acuta  descendens besehriebene Syndrom, das gewisse ~hnlichkeiten mit  dem 
, ,syndrome radieulaire"  yon D e j e r i n e  besitzt.  Aui]er radikul~ren Schmerzat tacken 
sind bei diesem Syndrom I-Ialtuzinationen, Diplopien und Sehlafanf~He beobaehtet  
worden. W~hrend der akuten Phase dieser Radiculit is ,  die wohl auch mit  einer ~kuten 
Encephali t is  kombinier t  gewesen sein wird, mSgen die Hemmungen weggefallen sein, 
die die autoerotischen Konfl ikte manifest warden liel]en und zu den Selbstversti im- 
melungen ii ihrten. Die 1931 beobaehteten neurologischen Symptome werden als Re- 
siduen der Encephali t is  und Radiculi t is  aufgefM]t. Karl M. Walthard (Ziirieh).o 

{~laude, It., et Pierre Masquin: Tentatives amn6sielues de suicide au cents d'6tats 
obsessionnels. (Selbstmordversuehe mi t  sp~terer Amnesie im Yerlauf yon Zwangs- 
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zust/inden.) (Soe. Mdd.-Psychol., Paris, 24. IV. 1932.) Ann. m6d.-psychol. 90, I, 
424-42s  (19s2). 

Fribourg-Blane et Pierre Masquin: Tentative de suicide au eours d'un @tat second 
chez un obs@d6 anxieux. (Selbstmordversuch im Verlauf eines Ausnahmezustandes bel 
einem/ingstliehen Zwangskranken.) (Sot. Mdd.-PsyclwI., Paris, 16. IV. 1932.) Ann. 
m~d.-psyeho]. 90, I, 428--434 (1932). 

Demonstration zweier F~lle: Ein Mann yon 45 Jahren, der als debt1 und ,,psychast.henisch" 
bezeichnet wJrd und anamnestische Erscheinungen hat, versucht im Anschlul~ an eine Erregung, 
sich zu ertr~nken; 4 Jahre vorher ein gleicher Versuch unter gleichen Umst~nden. - -  Im 
anderen Falle unternimmt es ein 44 Jahre alter Mann - -  Kolonialbeamter; frtiher Potator, 
jetzt ZirkulationsstSrungen; vielfache Selbstmord- und andere Phobien -- ,  sich im G~rten 
der Anstalt zu erhi~ngen, und vermeint dann, das nut getr~tumt zu haben. - -  Beiden Fallen 
gemeinsam die sp~tere Amnesie, die den Vortr. Gelegenheit gibt, die Frage zu stellen und 
zu verneinen, ob es sich nieht etw~ um etwas Epileptisches gehandelt h~ben kSnnte. Der 
MSglichkeit eines Zusammenhanges mit~ dem maniseh-depressiven Formenkreis wird nut 
ganz andeutungsweise gedaeht. Donalies (Berlin).~ 

Ilirschieldt, M.: Analyse der in den Jahren 1919--1929 im Allgemeinen Kranken- 
haus St. Georg, IIamburg, zur Aufnahme gelangten Selbstmordi~ille. Psyehiatr.-neur. 
Wschr. 1932~ 229--235. 

Verf. hat 1114 F~ille s~atistisch ausgewertet (476 M~nner, 638 Frauen); etwa 12% 
ffihrten zum letalen Ausgang. Bei beiden Geschleehtern ergab sieh im 3. Lebens- 
jahrzehnt absolut wie relativ (d. h. zur BevSlkerungsdichte der bctreffenden Alters- 
klasse) die grSl3te I-I~ufigkeit, dann ein kontinnierlicher Rfiekgaag. Bezfiglieh der 
Motive nnd Ursaehen (ira Sinne yon Gaupp)  fanden sich etwa 28% ,,Bilanzselbst- 
morale"; in 26% handelte es sich am den Selbstmord psychiseh Labiler, in 37% um 
Selbstmord im Affekt; bei den verbleibenden 9% lag Geisteskrankheit und Alkoholis- 
mus vor (yon 59 hierher gehSrenden F~illcn waren je 15 Alkoholiker und Sehizophrene, 
23 Depressionen usw.). In 36% der Fs wurde das Leuchtgas gew~hlt, in etwa 45% 
andere Gifte, in je 9% Aderdurehschneidung und Ersehie~en; bei den Giftselbstmorden 
eindeutiges Uberwiegea der Frauen, bei den anderen der Mgnner. Verh~iltnism~ig 
haufig das Lysol (8,3% sgmtlieher and fiber 18% der Vergiftungsfglle ohne Gas). 
Da]  bei derartigen, nut ein Krankenhausmaterial erfassenden Arbeiten die unmittelbar 
zum Tode ffihrenden Selbstmorde nicht erfal]t werden, and damit gerade die erfolg- 
reiehsten Mittel (Schn~waffe und Strang) nieht in der ihnen zukommenden Bedeutung 
erseheinen, hebt Verf. selber hervor. Donalies (Berlin).~ 

Pellet, Sigismund: fiber die weibliche Selbstmordhandlung. Arch. Frauenkde 
u. Konstit.forseh. 18, 59--67 (1932). 

Verf. fibersieht 968 F~tlle eines allgemeinen Krankenhauses, die er statistiseh be- 
arbeitet hat. Unter den ~ilteren Ledigen fanden slch nicht nat mehr konditionell Ge- 
sch~digte (Ms unter den gleiehaltrigen Verheirateten), sondern auch mehr erblieh Be- 
lastete; die verheirateten Frauen machen weniger ernsthafte Seibstmordversuche, die 
Bedeutung der Graviditgt tritt  zurfiek: mit dem Uberwiegen der meehanisehen fiber 
die ehemisehen (Phosphor !) Abtreibungsmethoden mul~ immer seltener zwischen un- 
beabsichtigter SelbsttStung dutch mi~glfiekten Abtreibungsversuch und Selbstmord 
nntersehieden werden; in 7 % der Fglle haadelte es sich um wiederholte Selbstmord- 
versuche, in einem Falle um die 15. Wiederholung; die gemeinsamen Selbstmord- 
versuche h a b e n -  zumal in der S t a d t -  zugenommen. Sehr beaehtlieh erscheint Ref., 
was Verf. im AnsehluI] an Bemerkungen fiber den Se]bstmord bei Prostituierten und 
tIausgehilfinnen sagt: die Selbstmordhandlung sei, wie sich aus ihrer Hiiufung in den 
beaten Lebensiahrzehnten ergebe, aieht ein Zeiehen der Feigheit, sondern ein Sym- 
ptom der noch nieht vernichteten Reaktionsfghigkeit auf unertr~gliche Lasten und 
Widerw~rtigkeiten. Ffir den Zusammenhang des Selbstmordes mit der Menstruation 
und mit dem Beruf stellt Yerf. ausffihrliehere Publikationen in Aussieht. 

Donalies (Berlin).~ 


