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.A. 11gemeines. 
Ziircher, Emil: Recht und Wahrheit. Festschr. Zangger T1 1, 379--387 (1935). 
Die volle Wahrheit kann auf Grund des Beweisverfahrens weder im Straf:, noch im Zivil- 

prozel3 gefunden werden, immer wird der Richter auf mehr oder weniger viele Wahrscheinlich- 
keiten sein Urteil aufbauen. Zur Wahrheitsfindung tr/~gt die Entwicklung der gerichtlichen 
Medizin bei, deren Beweismittel jedoch der Richter nur nach freiem Ermessen anzuwenden 
braucht. Es soll im StrafprozeB keine Verurteilung auf Grund blofler Wahrscheinlichkeit 
ohne vollen Beweis erfolgen. Um diesen zu ffihren, mfissen Recht und gerichtliche Medizin 
zusammenarbeiten, darin hatten be.ide die gleichen Ziele. G. Strassmann (Breslau). 

Remund, M. lt.: Beeinflussung der Rechtssicherheit dutch auflenrechtliehe Fak- 
toren. Festschr.  Zangger T1 1, 400--421 (1935). 

Ein sehr bi t terer  Art ikel  dieses s e h w e i z e r i s c h e n Gerichtsmediziners aus der Schule 
Z a n g g e r s .  Manches liiBt sich nieht  auf reichsdeutsehe Verhiiltnisse i ibertragen, 
manches freilich ha t  aueh bei uns volle Gfiltigkeit. Die Arbei t  mul~ von jedem deut- 
schen Gerichtsmediziner gelesen werden. Vieles ha t  sich bei uns in der letztvergangenen 
Zeit  gebessert,  wenn es auch je tz t  noch gelegentlich zu Angriffen tier Verteidigung 
auf den amtl iehen Exper ten  kommt. Der pr ivate  Exper te  wird mi t  besonders guten 
Grfinden abgelehnt. Es sollte diese Arbei t  auch insbesondere yon den deutschen 
Jus t iz jur is ten  eingehend gewiirdigt werden. Es wird auf das Sehwinden der Rechts- 
sicherheit  hingewiesen, und der Schlu]satz  laute t :  Es ist  Saehe der geriehtlichen Medi- 
zin, in dem Sinne, wie sie yon Z a n g g e r  aufgefal~t wird, und, wie Ref. hinzuffigt, 
auch yon den deutsehen geriehtlichen Medizinern (wird es ihnen gelohnt ?), bei kom- 
menden Gefahren aufzuhorchen und aus den einzelnen Symptomen das Drohende zu 
erfassen und in seiner vollen Tragweite aufzuzeigen. Nippe. 

Raviart et Vullien: L'expertise mentale contradictoire, en mati~re eriminelle. Dis- 
cussion. (Fsychiatr ische Sachverst/indigent/~tigkeit in kontradiktor ischer  Form bei 
Strafverfahren.) (19. co'ngr, internat, de mdd. l~g. et de todd. soc. de langue /ran~., Lille 
27.--30. V. 1934.) Ann. M6d. 16g. etc. 15, 269--300 (1935). 

Diskussionsbericht fiber das hier a. a. 0. bereits referierte ,,kontradiktorische Sachver- 
sti~ndigenverfahren", welches im wesentlichen abgelehnt wird (so auch yon Gen i l -Pe r r in ) .  
Es ffihre zu einer Art parteilicher psych]atrischer Advokatur und degradiere daher die foren- 
sisch-psychiatrische Wissenschaft. Die Sachversti~ndigenauswahl mfiBte allerdings besser 
fundiert werden. Aul~erdem bedfirfe Franlu'eich eines Gesetzes der sozialen Verteidigung. 
Im wesentlichen solle man sich nach dem belgischen Muster dabei richten. (Vgl. diese Z. 24, 
191.) Leibbrand (Berlin). 

�9 Kenyeres, B.: Saehliehe Beweise bei der Kliirung yon Todesf~illen. Berlin u. 
Leipzig: Wal ter  de Gruyter  & Co. 1935. IV, 216 S. u. 83 Abb. geb. RM. 12.-- .  

D e r  langjiihrige Inhaber  des Lehrstuhles fiir gerichtliche Medizin an der Uui- 
versi t~t  Budapest ,  Prof. K e n y e r e s ,  ha t  seine 46j~hrige Dienstzeit  als Hochschul- 
lehrer und Forscher,  als Geriehtsarzt  und Prosektor einer Grofistadtpolizei gesammelten 
prakt ischen Erfahrungen in diesem Buche niedergelegt. Jede theoretisch lehrm~$ige 
Darstel lung ist  vermieden, das Buch is t  aus prakt ischen Fragestel lungen heraus ent- 
s tanden und ftir die Bed~rfnisse der Praxis  geschrieben. Es bietet  dem Kriminal-  
beamten,  dem Staatsanwalt ,  dem Untersuchungsrichter,  dem Strafrechtsverteidiger 
nnd auch dem kriminalist isch arbeitenden Arzt  und Chemiker eine Ftille von Be- 
lehrungen und Anregungen. Es zeigt insbesondere dem kriminalist isch tgtigen Nicht- 
mediziner, welche Sch~digungen fiir die Strafrechtspflege bei unsachgemgSer Behand- 
lung u n d  Untersuchung von Leichen eintreten kSnnen. 

Fiir reichsdeutsche Verh/~ltnisse shad die allgemeinen Ansffihrungen des Verf. besonders 
interessant. Er stellt sich auf den auch in Deutschland yon den AngehSrigen des Faches ver- 
tretenen Standpunkt, daft Spezialisten irgendeines medizinischen oder nichtmedizinischen 
Faches durch ihre Spezialkenntnisse allein nicht ohne weiteres zu brauchbaren Sachversti~n- 

z. f. d. ges. Gerichtl. Medizin. 25. Bd. 12 
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dlgen fiir kriminalistische ]?ragen werden. Sie haben vielfach nicht ein genfigendes Urteil 
darfiber, wie weir ihre Methoden den Anforderungen des Strafprozesses gerecht werden. Sie 
sollten daher besser in yerhindung mit einem kriminalistisch ausgebileten Mediziner ver- 
wendet werden. Auf tier anderen Seite warnt Verf. vor Ausbildung yon Kriminalbeamten 
ohne naturwissenschaftliche Vorbildung zu Sachverstandigen, well ihnen die so notwendige 
Kritik in der Bewertung der Untersuchungsmethoden fehlen muG. Gegen eine Einarbeitung 
eines kriminalistisch denkenden Mediziners auf dem Gebiete der naturwissenschaftlichen 
Kriminalistik (Untersuchung yon Patronenhiilsen, Waffen, yon Geschossen, yon Scba'iften usw.) 
ist nach Ansicht des Verf. nichts einzuwenden, im Gegenteil, er eignet sich infolge seiner Ver- 
trautheit mit vielen medizinisch-naturwissenschaftlichen Untersuchungsmethoden ganz be- 
sonders ffir diese T~tigkeit. Als Ideal schweben dem Verf. grol~e, unter Leitung eines Gerichts- 
mediziners stehende kriminalistische Institute vor, in  denen neben )~rzten, Chemikern, Phy- 
sikern auch kriminalistisch arbeitende Juristen t~tig sind, yon denen sich die Polizeiorgane, 
Staatsanwaltschaften und die Gerichte auf allen einschlggigen Gebieten sachverst~ndigen Rat 
holen k6nnen, und in denen auch das einschl~gige Schrifttum in genfigendem Umz[ang ausgelegt 
ist. Jedes Institut ffir geriehtliche Medizin liel]e sich nach Ansicht des Verf. (der durehaus 
beigetreten werden muB; der Ref.) zu einer derartigen Zentrale ausbauen. - -  Die Sachdar- 
stellung selbst befaBt sich vorwiegend mit Aufgaben der engeren gerichtlichen Medizin. Verf. 
nimmt als Leitmotiv for seine Darstellung, die v611ig nach kriminalistischen Gesiehtspunkten 
durehgeffihrt wird, den bekannten Hexameter: ,,Quid", ,,Quis", ,,Ubi", ,,Quibus auxiliis", 
,,Cur", ,, Quomodo", ,, Quando". Im Laufe der DarsteUung wird immer wieder auf die Fehler- 
quellen hingewiesen, die bei unsachgem~Ber und kritikloser Verwertung yon Leichenbefunden 
dutch kriminalistisch nicht vorgebildete ]krzte entstehen k6nnen. Die beiden letzten Abschnitte 
belehren fiber Behandlung der Beweisstiicke des Tatortes und Feststellung der Befunde (Proto- 
kollierung, Skizzierung, Photographieren, Modellieren usw.). Die Darstellung ist glatt, knapp 
und fliissig. Sie wird durch die vom Verf. angefiihrten Beispiele eigenen Erlebens besonders 
anschaulich, ja spannend. Das notwendige Schrifttum ist angeffihrt, ohne dal~ hierbei die 
Lesbarkeit des Textes beeintr~chtigt wird. 

Das Buch kann w~rmstens allen l~riminalistisch arbei tenden ~_rzten, Naturwissen- 
schaftlern, Jur is ten und Polizeibeamten empfohlen werden. B. Mueller. 

Yolkmann, Joh.: 0rganisation der Begatachtungen. (Krankenh. Bergmannstrost, 
Halle a. d.S.) Dtsch. reed. Wschr. 1935 I, 508--511. 

Mitteilung organisatorischer Zweckm~l~igkeiten auf Grund langj~hriger Erfahrun-  
gen, die  den meisten Gutachtern gel~ufig sein dfifften. Sehrader (Marburg a. d. L.). 

Sand, Ren6: Dans quelle mesure pent-on assoeier la m6deeine soeiale et la m6decine 
16gale ~. (In welcher Weise kann man die soziale Medizin mi t  der gerichtlichen Medizin 
verbinden ?) (19. congr, internat, de todd. ldg. et de todd. soc. de langue /rang., Bruxelles, 
17.--20. VII .  1934.) Ann. M6d. 16g. etc. 15, 489--494 (1935). 

3 Gebiete der sozialen Medizin geh6ren nach Ansicht  des Verf. in das Bereich der  
gerichtlichen Medizin, die Kriminologiel die Arbeits-  und die Gewerbemedizin. Die 
beiden letzten Gebiete haben zum Tell mehr Beziehungen zum klinischen Unterr icht ;  
soweit sie aber Rechte und Pflichten des Arztes in bezug auf diese Gebiete und ihre 
Beziehungen zilr 6ffentlichen und sozialen Versicherung betreffen, sind sie gerichtlich- 
medizinischer Art. Der Unterr icht  in der sozialen Medizin wird nicht  dutch Err ich tung 
neuer Lehrstfihle zu geschehen haben, sondern dadurch, dab sich die Lehrer  der kli- 
nischen F~cher, der Hygiene und gerichtlichen Medizin mi t  den Abschni t ten der so- 
zialen Medizin befassen, die ihr Fachgebie t  beriihren. G. Strassmann (Berlin). 

Al lgemeine  Pathologic  u n d  pathologisehe Anatomie .  
�9 Vers6, Max: Rilntgenbefund und pathologiseh-anatomiseher Befund bei Lungen- 

krankheiten. Versueh einer kritisehen Yergleiehung. TI, 1 u, 2, Berlin: Otto Elsner  
u m. b. Hi 1935. 93 S. u. 144 Abb. gel). RM. 18.-- .  

Der A t l a s  mit  seinen zahlreichen nebeneinanderstehenden vergleichenden Bildern 
yore R6ntgenbefund und vom anatomischen Befund yon erkrankten Lungen ist  so- 
wohl fiir Kliniker  wie Morphologen und nati ir l ich aueh Gutachter  yon Wef t  und In-  
teresse. Waleher (Halle a. d. S.). 

Joppieh, Gerhard: Zur Pathegenese der eroupiisen Pneumonie. (Univ.-Kinderklin. ,  
K6ln.) Med. Klin. 1935 I, 202--205.  

Eine Durchforschung der Krankheitsf~lle Von croup6ser Pneumonie seit  Oktober 1933 


