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2 terti~re Syph., 4 Fi~lle yon Sps ohne nervSse Erscheinungcn, 9 F~lle yon Sp~tlues 
mit verschiedenen, nicht eindeutigen Symptomen einer Erkrankung des Z.Iq.S., 4 Lues 
cerebrospinalis, 9 Tubes dorsalis, 13 Dem. paral.), zu dem Ergebnis, dal~ sich in alien 
Stadien der syphilitischen Erkrankung pathologische Zeichen im L. c. finden kSnnen, 
ohne da~ man aber daraus das Recht ableiten kSnnte, in allen diesen Fi~llen yon ner- 
vSser Syphilis zu sprechen. Am h~ufigsten finder man Druckvers und 
Verschiebungen im Albumin-Globulingehalt. In der Regel zeigen diese Fi~lle auch 
eine ErhShung der Zellzahl. Der positive Ausfall der Goldsol-, Mastix-, Benzo*e-, T.A.- 
und M.K.-Reaktion, der in alien Stadien angctroffen werden kann, mui~ immer mit 
Vorsicht verwertet werden - -  yon grSl]ter Bedeutung ist nach wie vor der Ausfall 
der WaR. Die Deutung des Ausfalles der Kolloidreaktionen soll nur in Verbindung 
mit der WaR. erfolgen, wenn sic auch einen besonders feinen Indicator darstellen. 
Der Ausfall der biologischen Reaktionen verteilt sich auf die verschiedenen Stadien 
der Syphilis wie folgt: Prim. S. : Vereinze]te, wenig ausgesprochene Reaktionen, als 
Zeiehen einer m~ ig en  Beteiligung der Meningcn. Sek. S. : Ver~nderungen im Liquor 
aulterordentlic]k h~ufig und meist sehr deutlich erkennbar. Tert. S.: Nur in wenigen 
F~llen starke Reaktionsausfs S. tarda latens oder mit unbestimmten Symptomen: 
Reaktionsausf~lle sehr wechselnd. Bei der Lues cerebrospinalis, Tubes und Dem. 
paral, finder man fast durchwegs stark positive Reaktionen, abgesehen yon einigen 
F~llen yon L. cerebrospinalis und Tabes, bei denen die WaR. und die Kolloidreaktionen 
trotz klinisch einwandfreier Diagnose negativ sind. Untersteiner (Salzburg).~ 

Kriminologie. Krindnalbiologie. StrafvoUzug. 

�9 Kinberg, Olof: Basic problems of criminology. (Grundprobleme der Krimino- 
logic.) Copenhagen: Levin & Munksgaard 1935. 436 S. 

Ein ganz ausgezeichnetes Werk und fiir den gerichtlichen Mediziner besonders 
lehrreich, befaSt sich doch im Haupts~ichliehen mit den Beziehungen, die zwischen ver- 
brecherischer Tat nnd seelischer und k6rperlicher Vcrfassung des T~ters bestehen. 

v. Neureiter (Riga). 
Radzinowiez, Leon: Die Kriminalit~it in Polen in den Jahren 1924--1933 auf (~rund 

der polizeiliehen 'Kriminalstatistik. Arch. kryminol. 2, 1--132 u. franz. Zusammen- 
fassung 355--357 (1935) [Polnisch]. 

R a d z i n o w i c z  besprieht die Grundelemente der polizeilichen Kriminalstatistik, 
ihre Fehler, ihre Beurteilung, die Verbrecherbewegung in allgemeinen und relativen 
Zahlen, die Spezialfglle des Yerbrechertums, die Polizeistatistik und Verurteilten- 
statistik im le*zten Dezennium nach Distrikten. Die inhaltsreiche Monographie mug 
im Original an den Kurven studiert werden. Higier (Warschau).o 

Ribeiro, Leonidio: Studio bioiogico dcll'uomo delinqucnte in Brasile. (Kriminal- 
biologische Studien in Brasilien.) (Inst. de Identific., Rio de Janeiro.) Giorn. Accad. 
Ned. Torino 48, Pte 2, 3--10 (1935). 

In der Si~zung der Turiner Medizinisehen Akademie yore 18. II. 1935 berichtet Verf. 
fiber die in Brasilien nnter seiner Leitung getatigten Studien auf dem Gebiete der Kriminal- 
biologic. Sic erstrecken sich 1. auf die Pathologic der Papil]arleisten der Finger (vgl. diese Z. 
~4, 289); 2. au-i die Spannweite der Arme bei kriminellen Negern (bei kriminellen Negern 
fund sieh in Brasilien in 78 % eine Armspannweite, die gr6Be~r war als die des Durchschnitr 
der nichtkriminellen Neger); 3. auf die Beziehungen zwischen Blutgruppen und Ethnologic 
(yon 107 ~intersuchten, versehiedenen Familien angeh6rigen eingeborenen Brasilianern hatten 
alle die Blutgruppe O); 4. auf die Kinematographie des Lokalaugenscheins (Verf. hat sich 
mit Erfolg beim Lokalaugenschein der Kinematographie an Stelle der gew6hnlichen Photo- 
graphic bedient), v. Neureiter (Riga). 

Amir, Mohamed: Tipi costituzionaU nei criminali di Giava. (Konstitutionstypen 
bei den Krimi[nellen yon Java.) (Asilo per AIienati, Gloegoer [Sumatra].) Arch. di 
Antrop. crimin. 55, 394--398 (1935). 

u vergleicht die Ergebnisse yon K r e t s c h m e r ,  V i e r n s t e i n  und v. R h o d e n  
mit seinen eigenen Untersuchungsresultaten in Java und kommt zu folgenden Sehltissen: 
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1. Die VerhSl~niszah!en der einzelnen Konsti~udonst;ypen sind bei den erwachsenea 
geistesgesunden internierten Kriminellen in Java nieht erheblich verschieden yon den 
entspreehenden Verh~ltniszahlen der freilebenden BevSIkerung. 2. Bei den jugend- 
lichen psyeh0pathisehen Internierten waren sehr viel h~ufiger die dysplastisehen 
Typen vertreten (21 bis 37%). 3. Bei den psyehopathisehen M6rdern fiberwiegen ver- 
hSltnismiil]ig die athletiseben und pyknischen Typen (insgesamt 80%). 

Liguori-Hohenauer (Illenau i. Baden).~ 
Vefvaeek, Louis: Das Gesetz ffir soziale ~bwehr im Hinbliek auf die RiiekNlligen. 

Msehr. Kriminalpsyehol. 26, 104--108 (1935). 
Verf. begriindet das belgische Gesetz ,,ffir soziMe Abwehr im ttinblick auf die riiekf/~lligen 

Verbrecher", das ungef~hr den deutschen Bestimmungen iiber Sicherheitsverwahrung en~- 
spricht. Die Sieherheitsverwahrung kommt zur Strafe hinzn, sie wird durch das Gericht an. 
geordnet. Die Ausffihrung liegt in den I-I~nden der Verwaltungsbeh6rde. ]3is zum 31. XIL 1933 
And im ganzen 171 Unterbringungen angeordnet worden, 15real handelte es sieh dabel mn 
Frauen; n~here Erfabrungen liegen nicht vet. B. J]/1uellsr (G6t.tingen). 

Gereeke, Werner: Untersuehungen fiber die erbliehe Belastung tier Gewohnheits- 
verbreeher. (KriminalbioL tzorschunysstdle, Stra/anst., Gollnow.) Erbarzt  (Beil. z. Dtseh. 
;~rztebl. 1935 II)  2, 107--108 (1935). 

Die erbliche Bel~stung yon Gewohnheitsverbrechem wird bei einem AusgangsmateriM 
yon 164 F~llen versucht festzustellen. Nur bei 80 Gewohnheitsverbrechern konnten verwert- 
bare Unterlagen fiber die Familien besehafft werden. Von 80 Untersuchten hatten 32 einen 
Trinket zum Vater, 20 einen Verbrecher und 32 hatten einen kriminellen ]~ruder. ]~esonders 
eindrueksvoll waren Fi~lie, in denen der GroBvater als Trinker schon nachgewiesen werden 
konnte. Hier land man eine Ffille yon asozialen Elemen~en in der Deszendenz. Der moralische 
Sehwachsinn sell sieh in asoziMer Lebensfiihrung, verbreeherischer Neigung oder in Alkohol- 
sucht, also einer Vielheit yon psyehopathisehen Zfigen mit yon Umwelteinflfissen abhi~ngigen 
5[anifestationssehwankungen ~uBern. Nur in ]4 yon 80 ~amilien lieBen sich keine Degenera- 
donserseheinungen nachweisen. Erbbiologisch sell es sieh teils um dominante, tells um re- 
zessive oder gesehlechtsgebundene Erbanlagen handeln. [Die [Durehsehlagskraft sell ganz 
erhebtieh sein und miiftte den Gesetzgeber veranlassen, im Interesse der Anfartung nnseres 
Volkes, zur Verhiitung einer Nachkommensehaft yon erblieh belasteten Gewohnheitsver~ 
brechern einschneidende MaBnahmen zu t.reffen. Trendtel (Altona). 

Deutseh, Leo: Zur Frage der Kleptomanie. Z. Neur. 152, 208--23~ (1935). 
Zun~chst wird dargestellt, wie sich die klinisehe Psyehiatrie zur Eingruppierung 

der Kleptomanie stellt, und dann die Stellungnahme anderer nichtklinischer Sehulen 
erSr~ert, und es wird die Schwierigkeit kliniseher Subsummierung gezeigt. Die fluk- 
~uierende klinische und augerklinisehe Diagnostik sei bei der groBen Mannigfaltigkeit 
kleptomaner Symptomatologie verst~tndlieh. Die Arbeit besteht vor allen Dingen in 
der Veriiffentliehung und Analysierung dreier F~lle, denen iibereinstimmend zwangs- 
neurotisehe Symptome eigneten. ,,Die kleptomane Triebhaftigkeit liel~ die Deutung 
als eine Reaktionsbildung auf frfihe, infantile Versagungen nnd als Durchbrueh ihrer 
Unertriiglichkeit zu." Beim 1. Fall habe man es mit einer dutch schwere organische 
[tirnseh~digung bedingten Enthemmung und Ausbildung einer triebhaft-primitiven 
Pers6nliehkeit zu tun. Der 2. Fall zeige unter anderem den Zusammenhang zwischen 
kleptomaner Triebhaftigkeit und pathologischer Liigenhaftigkeit. Der 3. Fall zeige 
die Kleptomanie nut  als Teilsymptom einer recht schweren Zwangsneurose. Im ganzen 
wird die Kleptomanie als ein schwieriges, einer vollst~ir~digen Aufkl~rung noeh harrendes 
Grenzproblem gezeichnet. Pbnitz (Halle a. d. S.).o 

Sch{iehter, ]I.: l~tude psyeho-pathologique et eriminologique ~ propos de l'enfanee 
maltrait6e. (Eine psychopathologische und kriminologische Studie fiber die Mill  
handlung yon Kindern.) (Serv. Neurol., H@. Filantropia, Bucarest.) Z. Kinderpsych- 
iatr. 2, 48--59 (1935). 

Man mull kSrperliehe und seelisehe Mil~handlnng unterscheiden. Als Sehuldige 
kommen in erster Litzie die Eltern in Betraeht, und zwar vor allem der trunksfiehtige 
Vater, in zweiter Linie die ledige Mutter, sehlieGlieh auch die Stiefmutter, deren Rolle 
aber nieht fibersehgtz~ werden darf. Die Lehnneister treten heute an Bedeutung 
zurfiek. Im Einzelfall ist der Sehuldige oft sehwer festzustellen. Falsehe Besehuldi- 
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gungen kommen h/~ufig vor. Als Grtinde der Bestrafungen werden haupts~chlieh Un- 
sauberkeit  des Kindes und yon ihm verursachte Saehbeschiidigungen angegeben. In  
Wirkl ichkei t  werden die Kinder  h/~ufig mil]handelt,  weil sie im ]~etteln und Stehlen 
nicht  den erhofften Erfolg haben. Als Folge yon MiShandlungen, die den Kopf betrafen,  
sind Vergnderungen d e r  PersSnlichkeit beschrieben worden, die eine Xhnlichkeit  mit  
den Charakterveriinderungen nach Encephali t is  ep idemica  zeigten, aber gfinstig aus- 
gingen. Die Formen der seelischen Mii]handlnng sind sehr mannigfaltig. Am wiehtig- 
sten sind Vers~ehtung und bewuSte Ungerechtigkeit.  Aus den so Mil]handelten rekru- 
t ieren sich gem die Feinde der 5ffentlichen Ordnung. Aueh die VerwShnung spielt  
eine grol~e Rolle. Unter  ihr leiden besonders oft einzige Kinder  oder solche, die lang- 
wierige Krankhe i t en  t iberstanden haben. In  der besitzlosen Klasse sind die Mil~hand- 
lungen viel h/~ufiger als in tier iibrigen BevSlkerung. Sie betreffen dor t  vor allem die 
il legitimen Kinder.  - -  Den Schlu~ der Arbei t  bilden Betrachtungen tiber den W e r t  
der Kinderaussagen nnd tiber die Bedeutung der Milthandlungen ftir sp~tere Krimi-  
nalit/~t. Nach der Ansicht des Verf. sollte jeder gerichtlichen Anssage eines Kindes 
eine medizinisch-psychologische Untersuchung vorausgehen. E. Ki/tppers (IllenaU).o 

Grotjahn, Martin: Entwicklung, Stra~taten und Begutachtung eines jugen(llichen 
Postencephalitikers. (Psychiatr. u. Nervenklin., Charitd, Berlin.) Z. Kinderforsch. 44, 
213--223 (1935). 

Ein 1920 geborener Schiller wird im Jahre 1935 vom Verf. begutachtet. Er hat im August 
1934 einc ganze Reihe yon Diebst~ihlen u. dgl. vorgenommen. Dabei renommiert e rvo r  aliem 
auf sexuellem C-r bringt immer wieder neue pseudologe Erfindungen vor. Die Inte]ligenz 
ist nicht wesentlich gest6rt. - -  Bei genauer Untersuchung zeigt sich, da~ der Junge mit 4 Jahren 
eine Erkrankung durchmachte, bei der er im Bert schrie und Oberk6rloer, Kopf und Armo 
ganz steif hielt. Kurze Zeit danach gew6hnte er sich an, Gegenst/~nde aus der Wohnung an 
sich zu nehmen und zu verstecken. Mit 5 Jahren lief er yon Hause weg, log, nahm eine I)alIlen- 
tasche weg, versteckte sie, a]armierte eines Tages die gauze 2qachbarschaft, indem er erz/~hlte, 
dab das Wasser abgestellt wilrde. Man muBte ihn zur Schule bringen, wo er unruhig sal3, an 
der I-Ieizung hoehkletterte und sonstigcn Unfug nnternahm. Wochenlang spielte er den 1)rilgel- 
knaben, dann wieder besserte er sich. Im Jahre 1934 wurde es schlimmer mit ihm. - -  Die 
ldinische Untersuchung zeigte steife Haltung des Kopfes. Alle Bewegungen waren lolump~ 
ungeschickt, unbeholfen. Maskenstarre, gl~nzendes Gesicht, ]eichter Strabismus und weitere 
Zeichen, die im Sinne des Folgezustandes einer Encephalitis epidemica zu deuten waren. Liquor 
13/3 Zellen. Bei der Alzheimerschen Untersuchung Zellvermehrtmg, besonders der ~undzellen. 
- -  Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dal3 der Untersuchte wohl imstande gewesen sei~ 
das Ungesetzliche seiner Taten einzusehen, aber nicht imstande, seinen Willen dieser Einsichr 
gem~13 zu bestimmen. Bei der Krankhaftigkeit seines Verhaltens, der Unbewul~theit seiner 
Motive nahm VeI~f. mit an Sicherheit grenzender Wahrschein]ichkeit die einsichtmi~i3ige Be- 
herrschung des Willens als nieht vorliegend an. Als wichtig sieht Verf. weiterhin an, dal~ sich 
der Untersuchte zur Zeit der Begehung der Diebst~h]e in einer Pubert~tskrise insofern befand,. 
als er einerseits vom beaufsichtigenden Vater getrennt war und allein mit der Mutter zusammen 
war. Die erwachendc Sexualitgt wurde uufgestachelt durch Gesprgche mit einem glteren 
Freund. Alles das habe zu einer nach Entladung drangenden Triebspannung geffihrt. ,,In einem 
solchen Zustande kommt es leicht zu Ersatzhandlungen, da die Encephalitiker derartigen 
Spannungen nicht gewachsen zu sein loflegen." Die Schutzaufsicht, nnter die der Untersuchte 
bereits gestellt war, erwies sich als nieht ausrcichend. Vom grztlichen Standpunkt aus war 
die Unterbringung in einem geschlossenen Heim zu empfeh]en. Auch nach voraussicht]iehe~ 
Exkulpierung miisse der Untersuchte wciterhin Objekt der filrsorgerischen Mal~nahmen bleiben. 

Pleck (GSttingen).o 
Bcrcnini, Agostino: Capacit~ a dclinquerc e pericolosit~ criminale. (F~higkeit zum 

Verbreehen nnd kriminelle Gef/ihrlichkeit.) Arch. di An~rop. crimin. 55, 225--238 
0935).  

Das prakt ische Bedtirfnis, die Gesellschaft vor Verbreehern zu bewahren, erforder t  
das Studium der genannten Begriffe. Die soziale Gefahr leitet  sich yon der losyehisehen 
S t ruk tur  des -Verbrechers selbst ab, nicht  yon seiner Tat. Die soziale Gefiihrlichl~eit 
des Verbreehers is t  eine standige drohende Gefahr ftir die ()ffen~lichkeit. Gegen die 
prinzipie]le Gefahr schiitzen die Gesetze, die unpersSnlich gehalten sind; ist  die Tat  be- 
gangen, so enthiil l t  sie pers5nliehe Gefahrenmomente, gegen welche der S taa t  sich 
auch zuktinftig zu schtitzen hat. Verantwort l ichkeit  ist  dabei Voraussetzung der  
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Bestrafung. Die Gefahr, die abet nach verC'tbter Tat droht, hat besondere Wurzeln. Der 
Verantwortlichkeit foIgt anf dem Ful.] die MSglichkeit der Begehung nener Straftaten. 
Vor der Tat war die Gefahr generell, nach der Tat. besteht die Gefahr in der spezifischen 
Fghigkeit znm Verbrechen, welches offenbar wurde. Aus dieser F~ihigkeit leitet sieh 
die soziale Gefghrlichkeit ab; sie steht nicht in direktem Zusammenhang mit der Ver- 
antwortliehkeit. Soziale Gefahr droht veto Verantwortlichen wie Unverantwortlichen. 
Der vom Milieu losgelSste Mensch existiert praktisch nieht; Kriminologie entstand aus 
Soziologie, Anthropologie nnd Psyehologie. Im italienisehen Strafgesetz leitet sich 
die Fghigkeit zum Verbrechen aus den objektiven Elementen des Art. 133 ab; die 
soziale Gefghrlichkeit yon der ,,Wahrseheinlichkeit", dal~ der Verbrecher nene Straf- 
taten begehen kann. Diese ,,Wahrseheinlichkeit:' kann abgeleitet werden veto Zu- 
sammentreffen der Fghigkeit zum Verbrechen mit anderen demonstrativen Umstgnden 
ihrer tatsgchlichen wirkenden Krgfte. Fghigkeit znm Verbrechen ist wesentliche Be- 
dingnng der Gefghrlichkeit und daher deren Voraussetzung. Hierbei handelt es sich um 
die Erfassung der persSnlichen Note des Tgters selbst (endogene, exogene, angeborene, 
erworbene Faktoren). - -  Die genaue Uuterscheidung der einzelnen Griinde, die zum 
Verbreehen fLthren, maehten es n6tig, die absehreckende Gestalt des Tendenzverbrechers 
zu formulieren, welcher im wesentlichen dutch endogene Grttnde znm Tgter wird nnd 
dessen Fghigkeit znm Verbrechen dadurch einen speziellen Charakter bekommt. {%er 
den Begriff ist viel gestritten worden (er wurde teils mit dem Ins t ink t - -ode r  geborenen 
Verbrecher Lombrosos verglichen, teils iiberhaupt als Typ geleugnet). Definiert wird 
er als ein Verbrecher, der, ohne Riiekfall- oder Gewohnheitsverbrecher zu sein, ein Yer- 
brechen gegen das Leben oder die Unversehrtheit des anderen begeht, und zwar ent- 
weder aus sieh herans oder im Verein mit den im Artikel 133 angegebenen Umstgnden, 
ans denen sich eine besondere Verbrechensneignng ergibt, deren Charakteristikum in 
dem ausgesprochen ruchtosen Bild des Schnldigen besteht. Solche Fglle beansprnchen 
zwar keine besondere Strafe, wohl abet Sicherheitsmal~nahmen. Der Begriff der sozial 
gefghrlichen PersSnlichkeit bekommt seine Fgrbung durch den besonderen individuellen 
Faktor des Verbrechens. Der Richter hat  nieht die MSglichkeit des Riickfalls aufzu- 
weisen, sondern dessen Wahrseheinlichkeit; es besteht daher eine Beziehung zwischen 
tier Voraussehbarkeit des Riiekfalls und der Vorhersicht; also kann der Richter auch 
nach der Bestrafung bzw. dem Freispruch Material solcher sozialer Gefghrlichkeit bei- 
bringen. R o m a g n o si hat  die einzelnen Kategorien der diesbeziiglichen 8ymptomatik 
angegehen; es handelt sich dabei um die Feststellung, wie grol~ die M5glichkeit des 
Widerstehens gegen milieubedingte Reize ist. Diese psychobiologische Erfassung des 
Tiiters nach dem neuen Gesetz kommt den Anforderungen der positivistisehen Sehule 
in weitem Mal~e entgegen, h*icht die Verantwortungsfrage ist entscheidend in ihrer 
mehr oder weniger graduellen Fgrbnng, sondern die Frage der Fghigkeit zum neuen 
Verbrechen und der damit verbundenen kriminellen immanenten Gefghrlichkeit des 
Tiiters. Der Richter hat  sich nicht allein um die gul~ere Form des Verbrechens zu kiim- 
mern, sondern er hat  den inneren Motor aufzudecken: er entdeckt dabei nicht nur die 
'Tat, sondern die Besonderheit des Tgters. Leibbrand (Berlin).o 

Wolf, Erik: Die Neuordnung des Gef~ingniswesens in England. (Seminar./. Stra/- 
vollzu~skuncle, Univ. Freibur~ i. Br.) B1. Gef~ngniskde 66, 123--158 (1935). 

Am 12. VIII. 1933 ist in England eine Neuordnung des Gef~tngniswesens erfolgt und da- 
durch eine Vereinheitlichung im Vollzug der Freiheitsstrafen durchgefiihrt. Die neue Ge- 
fangenen-Ordnung ist in 4 Abschnitte gegliedert. Im 1, Abschnitt linden sich allgemeine 
Dienst- und Voltzugsgrundsgtze, insbesondere auch l%egelung der Verh~itnisse der Beamten. 
Im 2. und 3. Abschnitt befai3t man sich mit der Behandlung besonderer Gruppen yon Gefangenen 
und im 4. Abschnitt sind Vorschriften fiir die T~tigkeit der nicht staatlichen Gef~ngsnisauf- 
sichtsbeh6rden vorhanden. Der Arzt spielt in der neuen Gef~ngnisordnung eine grol]e l%olle. 
Es wird verlangt, dab der neu eingelieferte Gelangene yore Anstaltsarzt noch am gleichen 
Tage eingehend untersucht wird. Der Befund soll schriftlich niedergelegt werden. In Fragen 
der Ern~hrung, der Anstaltshygiene ist immer der Arzt zu h6ren. I)er Arzt ist auch vor der 
Anwendung yon Disziplinarstrafen zu hSren. I)ie neue Gef~ngnisordnung sieht auch die Vet- 
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h~ngung yon k5rperlichen Zfichtigungen vor. Vor Durchffihrung einer solchen kSrperlichen 
Zfichtigung hat der Arz~ eine Untersuchung vorzunehmen, ob yon der Ziiehtigung eine Sehadi- 
gung der Gesundheit des Betreffenden zu erwarten ist. Bei den kSrperlichen Ziiehtigungen 
miissen der Anstaltsarzt und der Gef~ingnisdirektor. anwesend sein. Die Arbeiten der Gefangenen 
werden gemeinschaftlieh durchgefiihrt. Trendtel (Altona). 

Naturwissenscha[tliche Kriminalistik, Spurennachweis. 
Sehwarz, Fritz, und Werner Boiler: Eine neue Methode, um Sehmauehspuren 

auf dunklen Unterlagen siehtbar zu maehen. (Gerichtl.-M~. Inst., Univ. Z~rich.) Arch. 
Kriminol.  96,.229--238 (1935). 

Verf. hat mi~ ttilfe der Infrarotphotographie eine neue Methode gefunden, nm Sehmauch- 
spuren auf dunlden Unterlagen, z.B. schwarzen Geweben, direkt sichtbar zu maehen. Die 
~ethode beruht~ darauf, dal~ infrarote Strahlen yon vielen schwarzen Geweben mehr oder 
weniger stark reflektiert, w~hrend sie yon Rul] vollst~ndig absorbiert werden. V err. ver- 
wendet fiir solehe Aufnahmen Bogenlampenlicht, Agfa Schwarzfilter Nr. 85 und Agfa Infra- 
rotplatten l~apid 855. Es wird durchschnittlich 1OOmal l~nger belichtet als bei Aufnahmen 
mit einer gew0hnliehen Platte yon 12/10 ~ DIN Empfindlichkeit ohne Filter unter denselben 
Verhgltnissen. Die Arbeit enth~lt wertvolle Fingerzeige hinsichtlich photographiseh-tech- 
nischer Einzelheiten. Weinig (Leipzig). 

Sobolewski, W.: Beseh~idigung der Glasseheiben dureh Sehiisse. Arch. kryminol.  
2, 238--2~9 u. fr~nz. Zus~mmenfassung 359 (1935) [Polniseh]: 

S o b o l e w s k i  unternahm seine Untersuchungen als weiteren Ausbau jener, die t{. Gross  
Seinerzeit begonnen und Ma twe je f f  weitergefiihrt hat, an 2 mm dicken, lotrecht stehenden 
Glasscheiben. Kr~ftiger SchuB aus 7,65 S~uerpisto]e aus nieht zu gro~er N~he macht kleines 
zentrales Loch und radi~r verlaufende Brfiche; quer verlau~ende ]3r~iehe fehlen oder sind 
vereinzelt. Querbriiehe sind bei gleichem Abstand zahlreicher nach schwachen (weniger Pulver 
enthaltenden) Sehiissen, zugleieh ist die ZentralSffnung grS~er. Bei gleiehzeitiger Einwirkung 
yon Explosivg~sen (2 em Abstand) vollkommene unrege]m~l]ige Zertrfimmerung. Bei gen~uer 
Untersuehung findet man 1)ulverschmaueh besonders im Zentrum, An einer durchschossenen 
Scheibe iM~t sich die AusschuBSffnnng an den konzentrisehen terassenf5rmigen l~ndern  er- 
kennen. Andere Untersuchungsergebnisse des VerL sind ohne Abbildung und zugleieh kurz 
k~um zu wiedergeben. Zuletzt gibt S: an, wie man am Tatort mit Seheiben umgehen soll. 
Sie diirfen nieht mit blol~en Fingern ~ngetastet werden. Sie miissen zuerst  photographiert 
~nd n~ehher besehrieben werden so~ wie man sie an Oft zu sehen bekommt. Zuletzt soll man 
sie womSglich mit ihrem Rahmen, durch zwei l~appdecke] geschiitzL zum Transport verpacken. 
(Vgl. Arch. Krim. ~nthropol. 2, 167--168 [Gross ] .  - -  H~ndbuch f. Unters.riehter I, 589 
bis 565. 1922. - -  Arch. Kriminol. 86, 100--110. ]930 [ ~ a t w e j e f f ] . )  L. Wachholz. 

Jaeobson, Carl Johan: Das Auffinden yon Mineralnadeln in Organen yon Siliko- 
tikern, deren Tod bis zu 30 Jahren zuriiekliegt. (Staatsinst. ]. Prakt. Hyg., Univ. Kopen- 
hagen u. Hosp., Frederiksberg.) _~rztl. Saehverst .ztg 41, 169--17~ (i935). 

Verf. untersuchte die Lungen yon 3 Porze]lanarbeitern und 1 Steinmetz, wobei 
der Tod bei den 3 erstgenannten 2--3.  Jahrzehnte  zurfiekl~g. Mit der Ver~sehungs- 
method e sowie im Polaris~tionsmikroskop wurden zahlreiche MinerMnudeln gefunden, 
die ffir identisch mit  den yon J o n e s  besehriebenen Serici tnadela erkls werden. 
Verf. g laubt  de~rin eine Stfitze fiir die J o n e s s c h e  Theorie der Silikoseentstehung dutch 
Sericit  zu sehen. Schrader (Marburg a. d. L . ) ,  

Laet, Man rice de: L'identifieation par empreintes dentaires. Un eas d6monstratiL 
(Identifizierm~g dutch Zahnabdrfieke.) (Ecole de Criminol., Bruxelies.) Rev. Droi t  
p6nal 15, 502--50~ (1935). 

Z~hna:bdrficke finder man am T~tor~ vor ahem in K~se, But ter ,  Obst;  ge!egentlieh 
aueh in Kuehen u, dgl. Fo rm und Z~hl der  Z~hne l~ssen einen ScMul] auf das Al ter  zu; 
Abnormits  individueller  Art~, wie Vers der  Zah], der  Form, dcr  GrSl~e, des 
Sitzes, der  Ste!lung , ~erner der  Grad der Abkauung oder pathologiseher Merkmale 
(Caries, Briiehe, Unregelm~l~igkeiten, Prothesen) erlauben sehr oft einen sieheren Schlul~ 
auf den Tater,  Vor Abnehmen eines Abdruckes kann die Spur dutch Frieren oder dutch 
~/2proz. Formol  geh~rtet  werden. Der Vergleich der s t r i t t igen mi t  einer yon dem Vet- 
d~chtigten genommenen Zahnspur geschieht am besten an Gipsp0sitiven. Verf. be- 
r ichte t  fiber einen Fall ,  in welchem es gelungen ist, einen Dieb durch den Naehweis 
seines Zahnabdruckes in einem am Tator t  gefundenen Apfel zu iiberfiihren. ~lbel. 

Z. f. d. ges.  GerichtL ~ed i z in .  26. Bd. 3 


