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Reiche, F.: Zur Genese der Bronchialkrebse und ihre Beziehungen zu Kampfgas- 
sch~idiguugcn. Med. Welt 6, 1013--1014 (1932). 

Die Beobachtung 2 prim~rer Bronchialcarcinome, clues auf dem Boden einer 
umfangreiehen Narbenbitdung der Lunge und des Bronchus (vor 24 Jahren Lungen- 
gangr/~n am jetzt ergriffenen ttauptbronchus), ein anderes bei einem Patienten, der 
vet 14 Jahren eine sehwere Kampfgasvergiftung mitgemaeht hat, Nhrt  zur Bespreehung 
der Xtiologie der Bronehialkrebse; Einflul] der Petro- und Benzingase, des StraBenstaubes 
geteerter Stral]en, Sehneeberger Bergkrankheit, ehronisehe Bronchitis, starkes Tabak- 
rauehen, Influenza. Verf. hglt aueh einen Zusammenhang zwisehen Kampfgasver- 
giftung und Lungenkrebs fiir durehaus mSglieh. Kie]/er (KSln).o 

Steinthal~ K.: Diagnostischc h'rtiimer bei prim~ren Lungencareinomen aus der 
Unfallpraxis. Brains' Beitr. 155, 515--524: (1932). 

W/ihrend die bSsartigen Luugentumoren an H/iufigkeit zuzunehmen seheinen, ist ihre 
Diagnostik welt entfernt davon,/irztliehes Allgemeingut zu sein. Sowohl die h/iufige Erschei- 
uungsform der Luugeneareinome als Lungenabseeg, Ms aueh die oft sehr friihen Kuochen- 
metastaseu, besonders in der Wirbels/~ure, derartiger Tumoren ftihreu wiederholt zu Fehldia- 
gnosen (siehe Fischer). Verf. sehildert den Verlanf tines besonders eindrueksvollen Falles, 
bei dem trotz mehrfaeher Untersuehung und Begutaehtung durch erfahrene ~rzte erst die 
Sektion Klarheit braehte. Es handelt sich um tin prim/ires, polypOses Bronehialeareinom, 
bei dem die Wirbelmetastasen 9 Monate ve t  den Lungenerseheinungen klinisehe Symptome 
maehten. Die Wurzelsehmerzen wurden mit einem Autounfall in Zusammenhang gebraeht 
und als traumatisehe Wirbeltuberkulose gedeutet, die sp/iteren Lungenerseheinungen als 
lmabhs davon entstandener bronehopneumonierter Absce$. Forderung friihzeitiger R6ntgen- 
aufnahmen bei Wurzelsehmerzen, die in diesem Fall vernaehl/issigt wurde. Hinweis auf das 
eharakt~ristisehe R6ntgenbild der Metastasen, zentrale Aufhellung unter Erhaltung yon 
Cortiealis und Zwisehenwirbelseheibe, im Gegeusatz zur Wirbeltuberkulose. C.E. Jancke.o 

Vischia, Quintino: II trauma nclla genesi dei tumori. Sarcoma della gamba conse- 
cutive a trauma. (Contrilmfo isto-patolegico.) (Trauma und Gesehwulstentstehung. 
Untersehenkelsarkom naeh Trauma. [Histopathologischer Beitrag.J) (Istit. di Radiol. 
Med., Univ., Roma.) Radial. reed. 19, 55--57 (1932), 

Auf Grund der vorliegenden Literatur wird das Problem Trauma und Geschwulst- 
entstehung erOrtert und auf die praktisehe Bedeutung dieser Frage, spezielt fiir die Ver- 
sieherungsmedizin, hingewiesen. Kasuis~ischer Beitrag:  Eine 27j/ihrige gesunde Frau 
erlitt vor 2 Jahren ein Trauma. Kurze Zeit nach erneutem Trauma an derselben Stelle begab 
sieh die Kral~ke in Behandlung. Es wurde ein Tumor an tier Tibia diagnostiziert, der sich 
histologiseh als Fibrosarkom erwies (ROntgenbilder, Mikrophotogramme). Alb. Simons. ~ ~ 

Psychiatrie und ~_ erichtliche Psychologie. 
Sioli, F.: Ubcr die Aufnahmc van Geistcskrankcn in die Heil- und Pfleg'eanstalten 

und den ministerielIen Erlag vom 21. I. 1932. (Psychiat~'. Klin., Med. Akad., Diisse[dor/.) 
Ned. Welt 6~ 1037--1041 (1932). 

Der Miuisterialerlaf~ vom 21. I. 1932 zur Unterbringung der Geisteskranken soil 
fiir dan praktisehen Arzt eine Reihe yon Sehwierigkeiten maehen. Unter Gemein- 
gefi~l~rlichkeit wird Bin Zustand verstanden, der zum Sehutze des Kranken Verwahrung 
erforderlieh maeht und der es der Polizei erm6glicht, einen Kranken gegen seinen 
Willen in eine Anstalt zu bringen. Bedenklieh sell sein, dab ftir eine derarCige Aufnahme 
das Attest eines beamteten Arztes oder eines Anstaltsarztes notwendig ist. Als be- 
denklieh wird ferner angesehen, da$ die Entlassung nut auf Grund einer polizeilichen 
Anordnung gesehehen kann und dai~ die Polizei ihre Verffigung dem Geisteskranken 
sehrifttich mitteilen mug. Trendtel (Altona). 

Bcyer, Alfred: {~ber die Aufnahme yon 6eisteskranken in die Hell- und Pflege- 
anstalten und den ministeriellen Erlal~ veto 21. 1. 1982. (Preu/3. Ministerium/. Volks- 
wohl/ahrt, Berlin.) Med. Welt 6, 1041 (1932). 

Der ~rztlicherseits angegri{fene Ministerialerlal3 iiber die Unterbringung yon 
Geisteskranken (vgl. Sioli) wird yon dem Sachbearbeiter des Ministeriums fiir Volks- 
wohlfahrt verteidigt, allerdings wird ausgefiihrt, dal~ der Erlag fiir den Arzt sicherIich 
Schwierigkeiten bieten wtirde, jedoeh, dug er zur Beilegung yon Streitigkeiten zwischen 
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den verschiedensten Ffirsorgeverbgnden, Anstalten und Polizeibeh6rden aus juri- 
stisehen Grfinden notwendig war. Der Erlag solt so aufzufassen sein, dab die Bedfirf- 
nisse der Anstalten und der ~rztesehaft bei der flit die Polizei bestehenden Reehtslage 
in den Hintergrund treten miissen. (Vgl. vorsgeh. Ref.) Trendtel (Altona). 

iehok, G.: L'aetion sanitaire h l'6tranger. L'assistanee psyehiatrique et l'hygi~ne 
mentale en Argentine. (Die psychiatrische Fiirsorge und psychisehe Hygiene in Argen- 
tinien.) Rev. d'Hyg. 54, 543--551 (1932). 

Der gute Uberblick fiber die psychiatrische Ffirsorge und die psychische Hygiene in 
Argentinien ]~gt die dort bestehenden M~nge] deutlich hervortreten und enth~lt geeigne~e 
Vorsch]~ge zu deren Behebung. Veff. ffihrt aus, dab die Zahl der Irrenanstalten zu gering, 
ihre Verteilung fiber das Gesamtgebiet der Republik unzweckm~Ng und die Zahl der Arzte 
und des Pflegepersonals zu klein ist. Es finder keine Trennung der Kranken naeh diagnostischen 
und therapeutisehen Gesichtspunkten start. In manchen Fhllen wird keine Familienanamnese 
erhoben. Ffir den Rekonvaleszenten feh]en ffir die Zeit des ~bergangs yon der Anstalt in 
die Gesellschaft geeignete Beschiiftigungs- und Beau~siehtigungsmSgliehkeiten. Der Durch- 
ffihrung der Arbeitstherapie steht der Mangel an entsprechend vorgebildeten, zahlenms 
hinreichend grol3em Personal entgegen. Eine yon den Irrenanstalten zu organisierende Augen- 
ffirsorge besteht nicht. Verwand~ mit den Irrenanstalten sind die psychiatrisehen Kliniken, 
denen gegenfiber die Irrenansta]ten, die zmn groBen Teil der Beratung chronischer ](ranker 
dienen, eine erh6hte Bedeutung als St~tten der wissensehaftlichen Forschung und des Unter- 
richts zukommt. Die Arbeit der Irrenanstalten und psychiatrischen Kliniken mug erg~nzt 
werden durch die offene Ffirsorge. Verf. weist auch auf die Notwendigkeit der Schaffung 
besonderer Einrichtnngen ffir Rauschgfftsfichtige und yon neuro-psychiatrischen Unter- 
suchungsstel]en ffir das Milits hin. Der Prophylaxe sol] die Organisation der psychischen 
Hygiene dienen, die aber nach Angabe des Verf. in Argentinien noch fast v611ig fehlt. 

T6bben (Mfinster i. W.). 
Weber, Otto: Die sogenannte verminderte Zureehnungsi~ihigkeit in einem neuen 

Deutsehen Strafgesetzbueh. Erlangen: Diss. 1932. 95 S. 
Verf. hebt hervor, dag geistige Gesundheit und Krankheit in nnmerkliehen Ab- 

stufnngen ineinander fibergehen, so auch die Seelenzustgnde, welehe die Unzureeh- 
nungsfghigkeit bedingen, nieht seharf yon denjenigen sieh trennen lassen, welche den 
reifen, geistig gesunden Mensehen eigen sin& Zwisehen dem Geistesznstande, bei dem 
die Zureehnungsfghigkeit auger Zweifel steht, nnd demjenigen, bei welchem sie vSllig 
aufgehoben ist, liegt ein breites Zwisehengebiet. Der Behandlnng vermindert Znreeh- 
nungsfghiger haften in unseren heutigen Strafverfahren sehr ernstliche Mgngel an. 
Von kfirzeren Freiheitsstrafen ist bei sehr vielen dieser Minderwertigen weder eine 
bessernde noeh eine absehreekende Wirkung zu erwarten; wo eine solehe fiberhaupt noch 
im Bereiehe der M6gliehkeit liegt, werden nur 1/ingere Freiheitsstrafen yon Erfolg sein. 
Die Strafe dfirfte nicht milder, mii/?~e vielmehr anders geartet sein, sieh der Besonder- 
heft des Seelenlebens anpassen; grztliche und erzieherisehe Magnahmen mtil3ten bei der 
Strafe im Vordergrund stehen. Folgeriehtig haben die Entwtirfe zu einem neuen Straf- 
gesetzbuch sieh diese Ansieht zu eigen gemaeht und suehen ihnen in Strafbestimmnngen 
und Sieherungsmagnahmen gereeht zu werden. Veff. bringt ansehliegend die Straf- 
bestimmungen und die Nal~regeln der Bessernng und Sichernng und besprieht die 
Geisteszust~nde, die nach heutiger Ansehauung als Zust~nde verminderter Zureehnnngs- 
~/ihigkeit gelten: aknte Intoxikationen; organisehe Prozesse; krankhafte Variationen 
der Norm. Die folgenden Absehnitte umfassen die Frage, inwieweit der Richter im 
gegenwiirtigen Strafverfahren krankhafte Seelenzustgnde als solehe zu erfassen ver- 
mag, wei~er die praktisehe Auslegung des Begriffs der verminderten Zureehnungs- 
f//higkeit, die eventuelle Erleiehterung der Erfassung der verminderten Zureehnungs- 
fghigkeit dutch eine Umgestaltung des Strafreehts, den Strafvollzug an vermindert 
Zureehnungsfi~higen naeh den Entwfirfen, die Verwahrung der vermindert Zureehnungs- 
f/~higen. Zum Sehlu/3 bringt Verf. a) ideale, b) praktische Vorsehl~ige: zn a) Verurteilung 
innerhalb eines weiteren Strafrahmens, Reform des Strafvollzugs, Sehaffung eines 
Sieherungsgeriehtes; zn b) Gesetzliehe Regelung der Verwahrung gemeingef/thrlieher 
unzureehnungsfiihiger Reehtsbreeher; Anerkennung mildernder Umstiinde auf gimt- 
liche Reehtsbriiehe; Ausbildnng der Richter nnd der Strafvollzngsbeamten in der 
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Kriminalpsychologie; Aufnahme der Sicherungsm~13regeln nicht im Strafgesetzbuch, 
sondern in einem besonderen Sieherungsgesetz; sinnvolle Ausgestaltnng der sozialen 
Fiirsorge, besonders auch in der Reform der Fiirsorge und ihrer reehtzeitigen Ein- 
leitung. Klieneberger (K6nigsberg i. Pr.). 

Kramer, F., P. Leppmann, M. Mareuse, S. Plaezek und Paul Plant: Psyehiatrisehe 
Gutaehten fiber kriminelle Jugendl[ehe (3[inderj~hrige) und jugendliehe Zeugen. III. 
Gutaehten im F.-Prozell. Z. Kinderforsch. 39, 309--439 (1932). 

In der Zeitsehrift far Kinderforschung werden laufend wichtige psyehiatrische 
Gutachten fiber kriminelle Jugendliehe und jugendliche Zeugen verSffentlieht. Als 
3. Serie erschienen die in der Berufungsinstanz des F.-Prozesses erstatteten Gut- 
achten, welehe yon versehiedenen Gesiehtspunkten und mit teilweise widerspreehenden 
Ergebnissen die Glaubwt~rdigkeitsfrage zwei jnnger Mgdehen behandeln, yon denen 
die jiingere, Gertrud F., ihren Vater der Blutsehande beziehtigt, dagegen die i~ltere, 
tIilde F., ihre anf/inglichen gleiehen Anschuldigungen sparer Vollstgndig widerrufen 
hat. AIs Einleitung ist den Gutachten das in erster Instanz gegen den Vater F. er- 
gangene Urteil v0rausgesehiekt, das den Tatbestand, weleher hier als bekannt voraus- 
gesetzt werden darf, eingehend gesehildert. In der zweiten Instanz wnrde der Vater 
unter Anreehnung der Untersuehungshaft und Aberkennung der btirgerliehen Ehren- 
rechte fiir 3 Jahre zu einer Zuehthausstrafe yon 1 Jahr 2 Monaten verurteilt. K r a m e r  
erSrtert in seinem Gutaehten zunfichst die grundsgtzliehen Bedenken gegen die Ans- 
sagen yon Kindern nnd Jugendlichen und warnt vor dem Irrtnm, ihre Beknndungen 
ohne weiteres als unzuverl~ssig zu bezeiehnen. Von seinen weiteren Ausffihrungen ist be- 
merkenswert, dab er unter den vielen Spielar%n zur Pseudoiogie neigender psyeho- 
pathiseher Konstitut.ion zwei besonders wiehtige Typen ungerscheider ngmlieh ein- 
real: fiberlebhafte, sehr gespr~ehige, redegewandte, geltungsbedtirftige Jngendliehe, 
deren Hang zum Ltigen zwar zeitweise eine Steigernng erfahre, aber im tibrigen gleieh- 
m~13ig das ganze Leben durehziehe. Bei der zweiten Grnppe dagegen zeige sieh diese 
krankhafte Neigung in der Regel nur in Form einzelner Episoden. Unter der guSeren 
Hfille eines stillen, versehlossenen Wesens guSere sieh die sehr starke Phantasietgtig- 
keit, besonders wghrend und nach den Pubert~tsj ahren, in einer plStzlich vorgebraehten, 
oft weitgehenden Pseudologie, evtl. ohne jeden gugeren AnlaS, h~ufig aus einer starken 
Affekteinstellung herans. Es sei m6glieh, dal~ die Gertrud F. dieser Gruppe angeh6re, 
ohne dab sieh jedoeh siehere Anzeiehen hierfiir hgtten gewinnen Iassen. Dagegen sei 
bei der Hilde eine Pseudologie auf Grund ihres ganzen Charakterbildes anzunehmen. 
Eine Ubertragung yon Phantasieprodukten seitens der Hilde auf die jfingere Sehwester 
Gertrud halt K r a m e r  flit unwahrseheinlieh. - -  L e p p m a n n  betont zu Beginn seiner 
Ausfiihrungen mit Reeht, dal] Glaubwt~rdigkeitsgutaehten fast niemals zu so sicheren 
Ergebnissen kommen k6nnten wie Beurteilungen yon Krankheitszust~nden. Die Auf- 
gabe des Gutaehters besehr~nke sieh im wesentliehen darauf, die Bedenken gegen oder 
die Anhaltspunkte fiir die Glaubwfirdigkeit hervorzuheben. Er kommt zu dem Ergeb- 
nis, daft die Hilde F. eine unzuverl~ssige Zeugin ws yon der man bei ihren wider- 
spreehenden Bekundungen nieht einmal mit Bestimmtheit sagen k6nne, ob sie jetzg 
liige und frtiher die Wahrheit gesagt babe oder umgekehrt. Die Gertrud F. sei als Zeugin 
nieht unglaubwt~rdig, trotzdem wgren Bedenken gegen manehe Einzelheiten ihrer teil- 
weise unsieheren, ltiekenhaften und unwahrseheinlieh klingenden Aussagen nieht un- 
begrtindet. - -  Mareuse  prL~ft vom Standpunkt. des Sexuologen an Hand der Sehilde- 
rungen der Gertrud F. yon den fiini einzelnen Fgllen, in welehen ihr Vater unter Ge- 
waltanwendung mit ihr gesehleehtlieh verkehrt haben sell, die Frage, ob ihre Aussagen 
inhaltlieh als glaubwtirdig anzusehen seien. Dabei hglt er sgmtliehe ihrer Besehreibungen 
fiir widerspruehsvoll und vom sexualteehnisehen und sexualphysiologisehen Standpunkt 
aus fiir unwahrseheinlieh, besonders in Rtieksieht auf den erhobenen gyn~kologisehen 
Befund, der keine sieheren, insbesondere keine gr6beren Verletzungen des Jungfernhgut- 
ehens erkennen Iasse. Bei dem Angeklagten selbst hs sieh Pers6nliehkeits- und 



143 

Umweltsfaktoren, welche die geschilderten Handlungen sexuell verst~ndlich erscheinen 
lie/~en, nicht ermitteln lassen. - -  P l~czek  beurteitt die Gertrud F. n~ch eingehenden 
alIgemeinen Ausffihrungen fiber den Wert yon Zeugenaussagen Jugendlieher fiberhaupt 
und fiber die Pseudologia phantastica insbesondere ale ein M~idehen, gegen deren 
Glaubwfirdigkeit keine Bedenken bestfinden. Dagegen h/ilt er die Hilde F. ftir eine 
phantastische, sexuell verwilderte PersSnlichkeit, deren Aussagen mit grSl~ter Vor- 
sieht zu bewerten seien. - -  P l a u t  stfitzt sieh bei seinem Urteil sehr wesentlieh auf 
Zeugen~ussagen und versueht, diesen Standpunkt durch Zitierung des Strafreehts- 
|ehreres Oe tke r  zu rechtfer~igen. Die Gertrud F. h/ilt er ffir glaubw/irdig. Sie sei 
weder phantastisch noch lfigneriseh veranlagt, stehe aueh ihrem Vater nieht geh~issig 
gegenfiber. Die in ihren Aussagen enthaltenen Widersprtiche und Unbestimmtheiten 
tr/ifen keine wesentlichen Punkte und liel]en sich dutch die zahlreichen Vernehmungen 
und die hiiufige Wiederholung ihrer Angaben erkl/iren. Nie babe die Gertrud den Yer- 
such gernacht, Vermutungen aufzuwerfen oder harmlose Handlungen ihres Vaters z u  
sexualisiereu. Hingegen wgren die Aussagen der Hilde P. unglaubwiirdig, trotzdem 
abet nich~ absolut wertlos. Wiethold (Berfin). 

Karfunkel, Victor: Der Arzt als Gutachter fiir die Glaubwiirdigkeit yon Kindern 
und iugendliehen Zeugen in Sittlichkeitsprozessen. (Auf Grund des Gutachtenmaterials 
und der Priifungsmethodcn von Prof. Dr. Kronfeld.) Bonn: Diss. ]932. 66 S. 

Im Anschlul3 an die Mitteilung der Untersuchungsergebnisse yon 33 F/illen stellt 
Verf. Riehtlinien ftir die /trztliehe Begutachtang der Glaubwiirdigkeit von Kindern 
und jugendlichen Zeugen in Sittlichkeitsprozessen auf. Sorgfiiltiges Aktenstudium und 
der Versnch einer Untersuchung, inwieweit Beeinflussungen die Aussage des Kindes 
bestimmt haben kSnnen, mtissen der Glaubwfirdigkeitspriifung vorausgehen. Bei 
dieser kommt es zun/iehst darauf an, das Vertrauen des Kindes zu gewinnen. Der Feat- 
stellung der a l lgemeinen  G lau b wf i rd ig k e i t  dienen neben der Selbstschilderung 
des Lebenslaufes, der Priifung der natiirlichen Intelligenz, der Auffassung, des Sinn- 
verst/indnisses, der Phantasie die Prfifung der Erinnerungs- und Auss~getreue sowie 
der GrSlle und Art der Verfiflschungstendenzen, die Ehrlichkeitsprfifung, die Prfifung 
der Suggestibilit/it und Autosuggestibilit/Yt und die Prfifung der geistigen Bewegliehkeit. 
Die spezie l le  G lau b wt i rd ig k e i t sp r f i f u n g  hat zu ermitteln: ,,1. ob die Aussage 
des Zeugen sich mit der in den Akten festgelegten deekt; 2. ob die Beobachtungen 
und Darstellungen des Zeugen seinen sonstigen F/ihigkeiten und seinem Verhalten 
entsprieht; 3. ob die Angaben sachlieh mSglieh sind." Schlielllich geh6rt aueh ,,dis 
psyehologisehe Untersuchung der Beschuldigung" in den Aufgabenkreis der speziellen 
Glaubwfirdigkeitsprtifung. TSbben (Mfinster i. W.). 

Genil-Perrin: La psyehanalyse en m6decine 16gale. (Die Psyehanalyse in der 
geriehtliehen Medizin.) (17. congr, de todd. ldg. de langue [ran~., Pa~'is, 23.--25. V. 
1932.) Ann. M6d. 16g. etc. 12, 273--371 (1932). 

Ein nicht psyehanalytischer Psychiater gibt hash einem kurzen Abrfl] psyeh~na- 
lytiseher Grundbegriffe, die besonders auf die franz. Interpretierung der Freudsehen 
Lehren durch A l l e n d y  abstellt, eine sehr klare iibersiehtliehe Zusaramenstellung 
der psychanalytischen Ansichten tiber das Verbrechen und den Verbreeher, er erlgutert 
den Begriff des neurotischen Verbrechers und der sog. Selbstbestrafungstendenz. Es  
folgt auf Grund franzSsischer, spaniseher und deutscher Literatm" eine ansffihrliche 
Darstellung der psychanalytischen Vorschl~ige sum Strafprozel], die Rolle des psych- 
analytischen Experten w/thrend der Strafuntersuehung und vet Gericht, die Behandlung 
des Reehtsbrechers naeh psyehanalytisehen Grunds~itzen. Dabei zeigt as sich, dal3 der 
Psyehanalytiker nicht den Anspruch erhebt, an Stelle des bisherigen psychiatrisehen 
Experten zu treten, dem naeh wie vor die Beurteilung der dementen Unzurechnungs- 
f~higen zugestanden wird, sondern dal~ er v:~el mehr an Stelle des Riehters treten will, 
eine vSll~ge Umw~lzung des Strafreehtes angestrebt wird. An H~nd kritischer An- 
siehten yon Gegnern der Psychanalyse und aueh auf Grund yon Eingest~ndnissen 
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yon Psyehanatytikern, die sich auf dem Gebiet versucht haben, wird gezeigt, dal~ des 
praktlsche unmittelbare Nutzen des Psyehanulyse im Strafrecht, anger etwa in des 
Behandlnng des SexnMdelikte, nus gesing ist nnd dal3 die Postulate, die sehlieNich 
iibrigbleiben, Berfleksiehtigung des individuellen psyehologischen Beweggriinde des 
Verbrechers zur Benrteilung seiner Besserungsf~higkeit und der daran angepagten 
Reform des Strafverfahrens (Absehaffung des Strafmal]es, weitgehende Wiedergut- 
machung des angerichteten Sehadens dutch den Rechtsbrecher) nichts an and fiir sieh 
Neues bringen, sieher keine Entdeekung des Psyehana]yse darstellen. Die psychana- 
lytisehe Kriminologie ist weniger deterministisch als die italieniseh-anthropologische 
Kriminologie, da sie zwar wie die italienische Sehu]e den u als einen regres- 
siren Typus auffallt, abet nicht als einen unab~tnderlichen. Sic stellt deshalb auf die 
Prophylaxe ab, Vests. weist auf das bedeutende Buck Yon AicI~horn hin und unter- 
l~l~t nicht zu bemerken, dal3 Aiehhorn  nieht einzig yon des Psychanalyse ausgegangen 
ist. Ein kurzer Absehnitt ist des PsychanMyse und dem Zivilreeht gewidmet; ein l~ngerer 
befa.~t sick mit Psych~nalyse und ~rztliehen Standesfragen, wobei auf die evtl. zivile 
Verantwortung und Entsehi~digungspflicht bei Sch~digungen durch Psyehunalyse 
hingewiesen wird, die Frage des Laienanalyse wird sieh je naeh des gesetz]iehen Vos- 
sehriften, die iibeshaupt fiber die Ausiibung des Heilkanst bestehen, nach den Liindern 
versehieden beurteilt werden. Eine Zusammenstellung yon 9 mehr oder weniger aus- 
fi~hrlich gehaltenen, des Literatur entnommenen, nieht immer sehr ~lberzeugenden 
psyehoanalytischen Gutaehten fiber Kriminelle schliegt die lesenswerte Abhandlung, yon 
welches Verf. noeh eine esweiterte Publikation mit ausftihslieher Wiedergabe zahl- 
reiehes bei versehiedenen Psyehanalytikern und Psyehiatern veranlaBten Umfragen 
zum Thema in Aussieht stellt. Steck (Lausanne).o 

Courbon, Paul, et Jean Tusques: Identification d~lirante et fausse reconnaissance. 
{Walhnhaftes Verkennen und falsehe Identifikation.) Ann. m6d.-psyehol. 90, II, 1--12 
0%%. 

Wahrend das normale Erkennen erst Folge objektiver Feststellung yon bestimmten 
Merkmalen ist, entsteht wahnhaftes Verkennen dureh eine 13berzeugung a priori 
aus einer krankhaften Intuition heraus, an des man such ohne zu viel NormMpsyeho- 
!ogisehes hineinzntragen, mehrere Faktoren unterseheiden kann, einmal eine Sttrung 
des den Lebensvorgang begleitenden Gemeinempfindungen, die zu einem Geftihl der 
Ver/inderung des gesamten Umwelt ffihrt, und dann einen Faktor auf seiten des Ge- 
miitslebens, der die gemiitliehe Disposition ver~ndert und zu Migtrauen und dergleichen 
gihrt. Tiefere psyehologisehe Einblieke verhindert die Unzuggngliehkeit des krank- 
haften Bewul~tseins. Wahnkaftes Verkennen kann einmal dazu filhren, dab bekannte 
Personen nieht mehr als solehe e rkannt werden, indem ihr ganzes Verhalten als v611ig 
ver~tndert, gegen frfiher auf den Kranken wirkt, ohne dab ~hnliehkeit mit einem dritten 
erlebt wird (Syndrome de sosie yon Capgras). Oder es kann ein fa]sehes Bekanntheits- 
gdiiht erlebt werden, das nieht auf gngeren N!omenten, sondern auf einer inneren 
Tguschung beruht. Hies bedingt nieht objektive Ahnliehkeit, sondern ein ssbjektives 
Xhnliehkeitseflebnis die Verweehslung mit einer anderen Person. Beobaehten and 
Feststellen yon bestimmten Kennzeiehen, das beim normalen Erkennen die entsehei- 
deride Relic spielg, hat fiir das wahnhafte Verkennen keine wesentliehe Bedeutung. 
Selbst riehtige Feststellungen verm6gen die einmal eingetreteae wabnhafte Ver- 
kennung nieht zu ersehiittern. Ja es kann eine Person fglsehlich mit einer bekannten 
anderen identifiziert werden, selbst wenn erkannt wird, da8 keinerlei ~hnlichkeit be- 
steht (syndsom yon Fr~goli). Nur dann seheinen u des Gesehenen 
far die falsehe Identifikation wirksam zu sein, wenn das Denken des Kranken yon leb- 
haften halluzinatorisehen Vorggngen begleitet ist. Dann ruf~ wahnha~tes Yerkennen 
ein Bild der vermeinten Person hervor, so dal~ vor dem Verkannten ein Bild des fiilseh- 
lieh Angenommenen erseheint. In solchen Fi~tlen falseher Identifikation wesden an 
des verkannten Person k6rperliehe ~hnlichkeiten des vermeinten gesehen. Re'iSS.o 


