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eine starke Bindung eines odor beider Agglutinine, da es ,,Niehtausscheider" (Schiff) 
gibt, die die Gruppensubstanz, den Receptor, nicht mit den K6rpersekreten aus- 
scheiden, auch wenner  im Blut vorhanden ist. Autore/erat. 

Dnger, Ernst: Blutgruppenlehre und Bluttransfnsion. III. [~ber Blntspenderorgani- 
sationen. (II. Chit. Abt., RudoI/ Virchow-Kran/senh., Berlin.) Dtsch. reed. Wsehr. 
1933 I, 204--206. 

Unger berichtet fiber die Blutspenderorganisatienen in den verschiedensten L/~ndern 
nnd fiber die gesundheit]iehe ~berwachung der Spender. Ein~ge wichtige Leits~tze werden 
angeffigt zur Information ffir Xrzte, welche Blutspender anfordern und Transfusionen aus- 
ffihren. Abschliel3end warnt er davor, die Bluttransfusion zu einer Modetherapie werden zu 
tassen, da ihr t~rotz vieler Vorzfige immer noch eine tleihe von Gefahren anhaften. (I. u. II., 
vgl. diese Z. 21, 160 [Sehif f  bzw. Mfil ler-HessJ.)  Luxenb~trger (Mfinehen). ~176 

Kriminologie. Stra[vollzug. 
�9 Handw~rterbueh der Krimin01ogie nnd der anderen strafreehfliehen Hilfs- 

wissensehaften. Hrsg. v. Alexander Elster u. Heinrieh Lingemann. Liefg. 9. Kriminal- 
roman --  Landj~igerei. Berlin u. Leipzig: Walter de Gruyter & Co. 1933. S. 1--112. 

Um die sehwierigen Abgrenzungen der kriminologischen Grundbegriffe bemtihen 
sich die Bearbeiter der Stichworte ,,Kriminologie" (Seelig,  Graz), ,,kriminogene 
Disposition" (A. Lenz,..Graz) and ,,Kriminalsoziologie" (F. E x n e r ,  Leipzig). Diese 
Abschnitte geben gate Uberblieke fiber die noch nicht abgesehlossenen Arbeiten and 
Differenzen zur Systematisierung der, wie Seelig besonders scharf betont, durch ihre 
Empirie yon der Strafrechtswissensehaft gesehiedenen kriminologisehen Wissensehaft 
nnd Methodik. Mit dem Ausdruek ,,Kriminositgt" will E. H. Ro sen fe ld ,  Miin- 
ster i. W., die ,,persSnliehe Verbreeherhaftigkeit" yon dem Kollektivbegriff der ,,Kri- 
minalit~it" trennen, also die Individualerscheinang yon dem Gese]lschaftsphi/nomen. 
Die kriminogene Bedeutung des ,,Krfippeltums" finder TSbben ,  Mfinster i. W., in 
der oft damit verbundenen psyehisehen Abweichung, ffir die er eigene Beobaehtungen 
anfiihrt. Zum Problem der ,,Kurpfuseherei", namentlieh in Deutschland, gibt Seho- 
pohl ,  Berlin, eine historisehe l'Jbersicht and eine vollst~ndige Aufz/ihlung der gesetz- 
lichen Handhaben zu ihrer Bek~impfung, bis zum Juni 1933, auf die die Medizinal- 
beamten besonders hingewiesen sein mSgen. Die lesenswerten Artikel ,,Kriminal- 
roman" (P. Eng l i s ch ,  Berlin), ,,Kriminalstatistik" (E. Roesne r ,  Berlin), ,,Kriminal- 
taktik" and ,,Kuppelei" (beide yon M. H a g e m a n n ,  Berlin) k5nnen bier nut erw~hnt 
werden. P. Fraenckel (Berlin). 

Hoffmann, IL L:  Arbeitsmethode und Bedeutung der Kriminalbiologisehen Unter- 
suehungsstellen fiir die Ermittlung des Saehverhaltes. (Univ.-Klin./. Gemi~ts- u. Nerven- 
]~rankh., Tftbingen.) Mschr. Kriminalpsychol. 23, 385--395 (1932). 

H o f f m a n n  gibt in grol3en Ztigen einen l~berbliek fiber die wissenschaftliehen 
Methoden, die zur Erfassung der VerbreeherpersSnlichkeit dienen kSnnen. Die Arbeit 
bringt wertvolle ttinweise, in weleher Riehtung gerade auf diesem Gebiet erfolgver- 
sprechende Arbeit geleistet werden kann. - -  Den Testproben wird zum Stadium der 
Pers5nlichkeit, deren Kenntnis Vorbedingung ffir das Eindringen in die Tatmotive 
ist, keine grol3e Bedeutnng beigelegt. Die typologisehe Einordnnng der Verbreeher 
nach dem Kre t schmersehen  Schema eraehtet H. im Gegensatz zu Gruh le  auch ffir 
die Kriminalbiologie f/it aussichtsreich. Es mal~ die Erfassung der dynamisehen Kom- 
ponenten im Gemtttsleben angestrebt and ihre Wertung fiir den Einzelfall klargelegt 
werden. Hierbei kommt der Erb!iehkeitsforsehung grebe Bedeutung zu. H. besprieht 
ferner kurz die Grenzen der Umweltbeeinflussung and die Wiehtigkeit der Anlage- 
faktoren. ~ber das Problem der sozialen Prognose stellt er an Hand neuen Materials 
interessante ErSrterungen an. Mi~ller-Hess (Berlin). 

Mendon~a, Jo~o Ignaeio de: Kriminelles Biotypogramm. (Penitenciaria do Estado, 
Bahia.) Arch. Inst. Nina Rodrigues 1, Nr 2, 103--113 (1932) [Portugiesiseh]. 

Verf. entwirft ein Untersuehungssehema ffir die Verbrecher, in dem der geistige and 
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k6rperliche Zustand des Verbrechers, der anthropologische Befund, die Heredit/~t, die Um~ 
welt, die Entwicklung eingetragen werden. Ganter (Wormditt). 

Simonin, C,: lteeherehes exp6rimentales sur l'aeuit6 visuelle minimum des auto- 
mobilistes. (Experimentelle Untersuchung fiber die Mindestsehsch~rfe yon Kraft- 
wagenffihrern.) Arch. d'Ophtalm. 50, 480--484 (1933)o 

Unter der Voraussetzung, dab die Bremsstrecke eines Kraftwagens bei 80 km Ge- 
schwindigkeit 35 m betr~gt, hat Verf. Untersuchungen angestellt, bei weleher Seh- 
schgrfe ein Kind (Pappfigur) unter wechselnden guf~eren Bedingungen noch sicher in 
35 m Abstand erkannt wird. Gepriift wurden einmat Personen, deren normale Seh- 
sch~irfe dureh vorgehaltene Gl~ser kiinstlich herabgesetzt war, ferner schwachsiehtige 
Personen mit versehiedenen Augenfehlern. SehlieBlich wurde ermittelt, weleher Min- 
destausgleich yon Brechkraftfehlern eben noch genaues Erkennen gestattet. Diese 
~m Freien ermittelte 8ehschgrfe wurde an den Snellensehen Tafeln zahlenm~l~ig fest- 
gelegt. Ergebnis: Die ErkennungsmSglichkeit beginnt bei 1/1 o. ~och bei S ~ 1/7--1/5 
ist das Erkennen ungenau. Bei der Mehrzahl der Untersuchungspersonen wurde die 
zum sicheren Erkennen notwendige Sehsehgrfe mit 1/4--1/3 ermittelt. Da aber auch 
bewegliche Itindernisse (entgegenkommende Radfahrer, Kraftwagen) in Rechnung 
gestellt werden mfissen, sollten nichtberufsm~il~ige Kraftfahrer auf einem Auge eine 
Sehschgrfe von wenigstens 1/~ mit oder ohne Korrektion haben. Das andere Auge 
muf~ ein SehvermSgen yon wenigstens 1/1 o und freies Gesichtsfeld haben. Jen&als]ci. 

Hopstein, F. W.: Z~ihne als Kennzeiehen zur Identifizierung des Mensehen. Z. 
Stonmt. 31, 936--942 (1933). 

Verf. weist auf die Wiehtigkeit der Z~hne fiir die Identifizierung hin. Jeder Zahn- 
arzt sell von jedem eine pfliehtgem/~fie Eintragung des Zahnbefundes im Gesundheits- 
oder ReisepaB vornehmen, damit ein zuver]iissiger Erkennungsdienst gewghrleistet 
wird. Jedes Volk zeigt, je hSher seine Kultur ist, um so zahlreiehere Degenerations- 
erscheinungen in der MundhShle. Aueh die Rassenmisehung begfinstigt den Zerfall 
der Zghne. Prostituierte und Idioten zeigen ebenfalls deutliche und charakteristische 
Degenerationszeiehen an ihren Zghnen. Die verschiedensten VSlker weisen in GrSl3e 
der Z~hne und Form der KieferbSgen immer wieder die gleiehen u auf, 
wi~hrend die SehSAelbildung wenig abweicht. Kriminalistiseh besonders wichtig sind 
die professionellen Zahnsehgden bei Handwerkern. U.a.  sehleifen die Ziegelarbeiter 
durch eingeatmeten Staub die Kronen aller Zghne, oft. his zum Zahnfleiseh, ab. Bekannt 
sind die Zahnvergnderungen beim Schuster, Glasbl~ser, Clarinettenspieler, Bleiarbeiter. 
Den Getreidehgndler sollen die abgekauten Sehneidezghne charakterisieren. In ehemi- 
sehen Betrieben weisen die Zghne dureh Einatmen yon D/impfen Verfi&bungen auf, 
die sp/~ter in Nekrosen fibergehen. Bis zum 12. Lebensjahr ]i~Bt sich fast mit Sicherheit 
das Alter bestimmen. Kriminalistisch von grundlegender Bedeutung sind Zahnunter- 
suchungen zur Identifizierung yon Leiehen bei Ungliieksfgllen, Verbrennungen, Explo- 
sionen. Aueh das Alter eines Fetus l~il3t sieh z. B. bei Zerstiieklungen, wenn das Kno- 
chenskelet nut wenig Anhaltspunl~te gibt, aus der intrauterinen Zahnentwieklung 
bestimmen. Bekannt sind die Ver~nderungen der Ziihne dutch Hitze und Flammen- 
wirkung. Diese erweisen sich bier auBerordentlieh resistent und sind daher ffir die 
Identifizierung Verbrannter sehr wichtig. Zur l~berffihrung des T~iters bei Bil3spuren 
und BiBeindrfieken dutch die Z~hne kann die Zahnuntersuchung die idberfiihrung des 
Tgters erm6glichen. Aueh kann der Zahnarzt feststellen, ob ein Opfer bei lebendigem 
Leibe verbrannt wurde, oder ob es sieh um die u eines Kadavers handelt. 
Verf. fordert daher dringend, zur Identifizierung die mensehliehen Zghne einer staat- 
lichen Registrierung und Kontrolle zu unterstellen. Ylindestens sollte eine oberflgch- 
liehe Bemerkung fiber den Zustand der Zghne in der Personbeschreibung des Reise- 
passes eingeffihrt werden, und bei Personen, die den Gefahren einer sehwer erkennbaren 
Todesursaehe besonders ausgesetzt sind, solIte der GebiBbefund fiir eine spiitere Identi- 
fizierung yon einem amtliehen Zahnarzt in den Personalakten festgelegt werden, be- 
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sonders bei AngehSrigen der Reichswehr, Marine, Kriminalpolizei,  Fliegern, Feuer- 
wehr]euten, Kraf t fahrern  usw. Weimann (Berlin). 

0giglio, Julio R.: Der Hungerstreik. Rev. Asoc. m6d. argent. 46, 587--596 (1932) ~ 
[Spaniseh]. 

Als I-Iungerstreik wird der Tatbes tand definiert, dag eine Person oder eine Gruppe 
yon Personen sieh weigert, eine Zeitlang Nahrungsmittel  zu sich zu nehmen, die dr i t t e  
Personen, yon denen sie abh/ingig sind, ihnen liefern, als Protes t  und mit  der Absicht,  
sieh Vorteile zu versehaffen, die die Belange jener sch~idigen. Der Hungerstreik ist  kein 
Selbstmord, da ibm dessen Ziel, sich das Leben zu nehmen, fehlt, abet  er ha t  manche 
Berfihrungspunkte mit  ibm; ffir gew6hnlich ist es ein Kniff des Tgters, um einen 
Nutzen zu erzielen. Der Gef/ingnisarzt ha t  das Recht, den Hungerstreiker zwangsweise 
zu ern~ihren, da er im Auftrage der Beh6rden handelt ,  die ffir das Leben des Tgters 
verantwortl ich sind. Lanke (Leipzig). 

Kunst~ehler. ~rzterecht. ( Kurp~uscherei. ) 
Zeckel, A,  und E. Behr: Paehymeningitis und Myelumerweiehung naeh Lumbal- 

an~isthesie mit Pereain. (Psychiatr. Neurol. Klin. e~ Path. Anat. Laborat., Univ., Gro- 
ningen.) Psyehiatr .  B1. 37, 57--79 (1933) [Itoll~indiseh]. 

Beschreibung eines Falles yon Pachymeningitis ehronica fibrosa mit Erweichung des. 
Myelums info]ge von lumbaler An~isthesie mit Percain (2 cem einer 0,4proz. L6stmg). Naeh 
9 Tagen Par~sthesien eines Beines mit sehlaffer Paralyse; aueh das andere Bein zeigt StSrnngen. 
Naeh einigen Woehen wird der ProzeB progredient: schlaffe Paralyse beider Beine mit An~isthe- 
sie der caudalenDermatome, anfangend bei L. I, Lumbalpunktion: Liquorbloek; Syndrom 
yon Fro in .  Suboccipitalpunktion, Lipiodol descendant. Von Vert Th. VI bis L. I bestehen 
starke Verklebungen. Etwa 3 Monate naeh der lumbalen An~sthesie Exitus letalis. - -  Patho- 
logisehe Untersuchung: Starke Sehwellung des Riiekenmarks, besonders des lumbalen Teils; 
Verklebung der Meningen uutereinander und mit dem t~iiekenmark, besonders dorsal, ttisto- 
logiseh starke Bindegewebsformung in den Meningen, mit nur wenig ausgesprochenen Ent- 
ziindungserseheinungen. Der lumbale Tell des Riickenmarks zeigt bedeutende Erweiehungen, 
die bis zum 5. Thoraka]segment aufsteigen. Hie und da in diesen Erweichungen I-IShlen mit 
Lipiodol; diese sind aueh h6her bis im unteren Cervicalmark angetroffen. Endarteriitis oder 
sklerotische _~nderungen der intraspinalen und meningealen Arterien. Die Verklebung der 
Meningen war so stark, dab das Lipiodol nieht durch den sehr schmalen Spalt hat herabfliei3en 
k6nnen. Das Lipiodol ist in das durch das Percain erweiehte Riiekenmark eingedrungen. Die 
lorim~iren L~sionen sind zweifellos Folge der Percaineinwirkung. Welehe Rolle das Lipiodol 
sekund~r gespielt hat, ist nieht genau zu bestimmen. Die individuelle Komponente bei der 
Reaktion aM versehiedene an~sthetisehe Mittel bei endolumbaler Einfiihrung ist naeh der 
Meinung der Verff. yon grol]er Bedeutung. Grewel (Amsterdam).~ 

Nedelmann, E.: Uber L{ihmungen des Nervus isehiadieus naeh Stronehininjektionen. 
(St~idt. Kinder/~lin., Essen.) Dtseh. reed. Wsehr. 1933 I, 534--535. 

Stronchin ist  eine Verbindung yon Chinin mit  Strontiumchloridharnstoff,  es 
hemmt die Erregbarkei t  sensibler und motorischer Nerven und wird bei Keuehhusten 
empfohlen. Verf. sah nach glutiialer Einspri tzung yon Stronchin mehrere F/ille von 
Lghmung im Isehiadicusgebiet, dabei war eine dirckte mechanische Sch~digung des 
Isehiadicus durch die Injekt ion auszuschliel]en. Daher warnt  Verf. vor intramuskul/iren 
Stronchininjektionen, er gibt  es hSehstens rectal  oder per os. Kurt Mendel.~ 

Sehauweeker, Karl: Serumkrankheit mit Reeurrensl{ihmung naeh vorbeugender 
Einspritzung gegen Wundstarrkrampf. (CMr. Abt., St~idt. Kran/cenh., Augsburg.) Zbl. 
Chit. 1933, 1411--1412. 

Liihmungen als Erscheinungen der Serumkrankhei t  nach vorbeugender Ein- 
spritzung gegen den Wtmdstar rkrampf  sind wenig bekannt;  die bisher beschriebenen 
Fglle betrafen stets den Plexus brachialis;  es handelte sich dabei um einc ernstere 
Serumkrankheit .  Der Autor  berichtet  fiber einen Fal l :  

22j/ihriger Hilfsarbeiter kam wegen offenen Bruehes am Endglied des reehten 4. l~'ingers 
zur Aufnahme. Es wurden 5 cem = 2500 Ehlheiten Tetanusantitoxin unter die t taut  der 
Augenseite des reehten Oberarmes eingespritzt. Naeh 6 Tagen zuerst 6rtliehes, darm all- 
gemeines Serumexanthem mit Fieber, Mattigkeit und Kopfschmerzen. Wegen des Juek- 
reizes Afenil in die linke E1]bogenvene, darauf Kollaps. W~hrend am n/~chsten Tage die Urti- 


