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Totgebnrtsursachen, und zwar: 1. eine met  a b a sisc h e Ursachengruppe, worunter er 
die w~hrend und dutch die Geburt erfolgten Todesf~lle, also die @ebur t s tode  l~echnet, 
wobei rein meehanische oder anderc unfallartig wirkende Schaden, die eng mit dem 
~bergang (, ,Metabasis") yore intrauterinen ins extrauterine Leben zusammen- 
hi~ngen, die Hauptrolle spielen; 2. unterschcidet er die ameLabas issche  Gruppe. 
Darunter versteht der Verf. diejenigen Sch~iden, die rail dem erw~hnten ~bergang 
yore intrauterinen ins extrauterine Leben nichts zu tun haben. In dieser Gruppe ist 
das Primate der Tod oder tier drohende Untergang der Frucht, dem die Ansstol~ung 
folgt. Man kbnnte diese F~ille auch als , iTo tgebur t  im engeren  Sinne"  bezeichnen. 
Der Verf. bemfiht sich nun, einen Einblick in die ziffernmi~l~ige Verteilung der beiden 
Arten yon Todesf~llen zu gewinnen, wobei freilich die durch die frfihen Totgeburten 
sich ergebenden Fehlerquellen nicht g~nzlich ausgemerzt werden k5nnen; die ameLa- 
basischen Todesf~lle verteilen sich ziemlich gleichmaitig auf die letzten 3 Schwanger- 
schaftsmonate. Beide Todesarten erweisen sich als a n d r o t o p i s c h  oder knaben- 
wendig. Der Grad der Androtropie ist in tier metabasischen Gruppe erheblich hbher 
als in der ametabasischen. Die Annahme dab dafiir lediglich die eLwas grbl]eren 
K6rperma~e der Knaben mM]geblich seien, ist irrig. Nach der Meinung des Verf. 
kommt hierin vielmehr eine allgemeinere Gesetzmi~l]igkeiL zum Ausdruek, die sich 
aueh aul~erhalb der Geburtsperiode dadurch bekundet, dM] die Gesamtsterblichkeit 
im Laufe der Entwicklung und die Knabenfibersterblichkeit zumeist gleichzeitig an- 
und absLeigen. ~ber die mutmM~lichen Grfinde mu8 dab Original eingesehen werden. 
Der Verf. verfichL die These einer prim~ren durchschnittlichcn ResisLenzschw~che 
des m~nnlichen Geschlechts. Nebenbei sei bemer~, dug nach elner umfangreichen 
amerikanischen Statistik die infolge yon Mil]bildung eintretenden Totgeburten nicht 
knabenwendig, sondern im Gegenteil stark m~dchenwendig Sind. v. Jaschke. ~ ~ 

Naturwissenscha~tliche Kriminalistik. Spurennachweis. Alters- und 
Identit~itsbestimmungen. 

Durseh, Walter: Der Mordfall Zellner. T~tung dureh SehuB aus der Hosentasehe. 
(Gerichtl.-Med. Inst . ,  Univ. Mi~nchen.) Arch. Kriminol. 107, 53--67 (1940). 

Zum Kapitel ,,Vcrsuch~er Versicherungsbetrug" wird ein Mord der Ehefrau durch 
Schult beschrieben. Nach dem Tode seiner Ehefrau dureh KopfsteckschuB butte der 
Ehemann angegeben, dal~'es sich um einen Unfalltod handele. Beim Herausnehmen eines 
Schlfisselbundes aus der Tasche seiner in der Hand gehaltenen Hose sei die in derselben 
Tasche befindliche Dienstpistole losgegangen, und der Schu] babe die zufi~llig neben 
ihm gebiickt stehende Frau in den Kopf getroffen. Bei der polizeilichen Nachpriifung 
wurden die abgeschossene Pistole in der Hosentasche und die Durchschu]bffnung 
gefunden und hierauf yon weiteren erkennungsdienstlichen MaSnahmen abgesehen, 
weil die Familienverhaltnisse des Ehemanncs in allerbester Ordnung seien und eine 
Vorsiitzlichkeit vollst~indig ausscheide. D i e  zun~ichst beschlagnahmte Leiche wurde 
hierauf yon der Staatsanwaltschaft zur Beerdigung freigegeben. Der Ehemann forderte 
nunmehr yon einer Versicherungsgesellschaft ftir den Unfalltod 5000.-- RM. Die Vet- 
sicherung verlangte eine Leichen6ffnung, die der Ehemann zunaehst verweigerte, dann 
abet gestattetc, weil ihm sonst die Versicherungssmnme nicht ausgezahlt werden sollte. 
Durch die Leicheniiffnung wurde lediglich best~tigt, dug ein Kopfsteckschul3 ohne 
absolute Nahschultzeichen vorhanden war. Erst als in Erfahrung gebracht wurde, da~ 
der Ehemann ein guter SchfiLze und gefiihrlicher Wilderer war, im Ruf eines gewerb- 
lichen Abtreibers stand, wegen eines Raubfiberfalles auf seine Mutter verd~ehtigt 
war und als Schfirzenjiiger es keineswegs mit tier ehelichen Treue genau nahm, ja, 
sogar 2 Tage nach dem Tode seiner Frau im ehelichen BeLL mit einem jungen Ms 
fibernachtet hatLe, sch6pfte man Verdacht und machte neue Vernehmungen fiber die 
Vorg~nge beim Fall des Schusses. Der SachversL~ndige, welcher die Leiche nntersncht 
hatLe, konnte nach Kenntnisnahme der Darstellung des Ehemannes fiber die Tatvor- 
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g~nge erklgren, dal3 der Befund der Schul]verletzung mit der Darstellung des Ehemanues 
unvereinbar sei. Der Ehemann leg~e nunmehr ein Gest~ndnis ab und wurde wegen 
Mordes zum Tode verurteilt. Verf. weist auf die unbedingte Notwendigkeit des Zu- 
sammenarbeitens von Kriminalpolizei mit gerichtliehen Medizinern bei derartigen un- 
klaren Todesfiillen hin. Schackwitz (Berlin). 

Godoy, Oscar de: SchZ, idelperforation, die Yerwundung dutch Feuerwaffe vor- 
tiiuscht. (Laborat. de Anthropol. do Serv. de Identi/ica~., S~o Paulo.~ Arch. Soc. Med. 
leg. e Criminol. S. Paulo 9, 157--174, ffanz, u. engl. Zusammenfassung 173 (1938) 
[Por~ugiesisch]. 

Vet einigen Monaten batten die Autoren Gelegenheit, an einem schon ziemlich 
verwesten Skelet Untersuchungen anzustellen. Es wurde ein Loeh am rechten Parietal- 
knochen festgestellt, das der Anla~ zur vorstehenden Arbeit wurde. Es handelt sich 
um einen pathologisehen ProzeB, der so aussieht, da] er eine traumatische Verwundung 
vermuten l~l~t, was leicht zu Irrtiimern Anlal~ geben kSnnte. Der Tote war aus einem 
Asyl entflohen. Die Leiche wurde in einem Erdloch gefunden. Die Seh~delperforation 
ist 33 mm yon der Sagittalnaht und 55 mm yon der Coronarnaht entfernt, oval, 8 mm 
lang und 14 mm breit, hat unregelm~l~igen Rand, innen regelm~ig. u MSgliehkeiten, 
diese Perforation zu erkl~ren, ergaben sieh: Verletzung durch Feuerwaffe. Verletzung 
dutch durchbohrendes Werkzeug. Pathologischer Knochenprozel~. Pathologiseher inter: 
kranieller Prozel~. Die erste MSglichkeit wird ausgeschlossen, ebenso die zweite und 
dritte. Bei Betrachtung der vierten MSglichkeit wird ein Tumor der Dura mater in 
Erw~gung gezogen, da diese Tumoren als einzige endokranielle Prozesse die Seh~del- 
knochen perforieren kSnnen. Es kann sich also um ein Meningioma handeln, das nach 
Cush ing  eine Korrosion des Knochens ohne Hyperostosebildung hervorrufen kann. 
Abb. 5 zeigt, wie der Tumor naeh der Perforation seine Entwicklung ~u$erlich fortsetzte. 

Josg Fernandes (Berlin). 
Okr~s, S~ndor: Xrztliehe sachverst~indige Untersuehung des dureh cinch krimi- 

nellen Abort ausgekratzten Eies. Orv. Hetil. 1949, 554---555 [Ungarisch]. 
Auf Grund histologischer Untersuehungen der Abg~nge nachgewiesene intravitale 

Zerstiiekelung der Leibesfrucht dutch einen Arztabtreiber. Betonung der Wichtigkeit 
der Untersuehung des abgegangenen Materials. v. BeSthy (P6cs). 

Andreassen, Mogens: Eine Methode zur Bestimmung tier Blutgerinnungszcit. 
u Mitt. (Arvebiol. Inst., Univ.., Kobenhawu) Ugeskr. Laeg. 1939, 831--832 [Diiniseh]. 

In neuerer Zeit wird in manchen Methoden als MaI~ der fortsehreitenden Ge- 
rinnung die steigende Liehtabsorption verwendet und mit Hilfe der Photozelle gemessen. 
Die SelenzeUe land Yerf. nicht genfigend brauchbar (vgl. z. B. Fe s t e n ,  Miinch. med. 
Wschr. 1937 II, 1370) trod verwandte die Alkalizelle; die Apparatur ist im Original 
schematiseh abgebildet. Die Methode ist yon folgenden Faktoren besonders abh~ngig: 
Die LichtqueUe mul~ vollkommen konstant sein, da Schwankungen Ausschl~ge im 
Amp~remeter ergeben. Die Liehtst~rke mul3 hinreichend grol~ sein, da die GrSl3e des 
Aussehlags ihr parallel geht. Kein Lieht darf die Alkalizelle treffen, das nicht das 
Blur passiert hat. Die Blutsehieht mu~ eine passende Dieke haben. K. Rintelen. 

Schr~ider, Wolfgang: R~intgenologisehe Fremdk~irperlagebestimmungen. (RSntgen- 
abt., Reservelaz. 101, Berlin-Westend.) Dtsch. reed. Wsehr. 1940 I, 619--623. 

Die Ansfiihrungen sind in erster Linie gedaeht flit _~rzte, die im Frieden wenig 
Umgang mit R6ntgenapparaturen batten, heute abet in Reserve- und Kriegslazaretten 
gewisse Aufgaben mit diesen zu erfiillen haben. Als IdeMmethode flit einen zielsicheren 
Eingriff mit dem Messer wird die RSntgenoperation bezeiehnet. Da diese jedoch nur 
an wenigen Orten mSglieh ist, mfissen indirekte Lagebestimmungen benutzt werden. 
Es kSnnen sowohl orientierende als anch genaue Verfahren verwendet werden. Von 
den genaueren Verfahren wird u. a. die Blendenrandmethode in einer den modernen 
Apparamren angepal3ten Modifikation eingehender besprochen, da sic als das ein- 
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fachste Durchleuchtungsverfahren zur Tiefenbestimmung anzusehen ist (vgl. hierzu 
diese Z. 33,. 416 [Hasse]wander]).  Jungmichel (G5ttingen). 

Franehini, Aldo: La radiogralia nell'identiiieazione del cadavere, Contributo 
casistieo. (Die Radiographie bei der Leichenidentifikation. Kasuistischer Beitrag.) 
(Istit. di Med. Left. e d. Assicuraz., Univ., Genova.) Zacchia, II. s. 4, 160--174 (1940): 

Verf. konnte mit Hilfe einer radiographischen Untersuchung des Sch/~dels einer 
Leiche, die im tIafen yon Gcnua gefunden worden war, dutch Vergleich mit einer 
vorangegangenen Radiographie, die FamilienangehSrige zur Verfiigung gestellt batten, 
eine 7 Monate vorher ertrunkene Person, die vi)rher nicht identifiziert werden konnte, 
identifizieren, und zwav mit der einfachen/~ufteren Prtifung, so daft die Leiche von 
Personen, die ein Interesse daffir hatten, den Leichman als einem ihrer Verwandten 
angehSrig zu erkl~ren, der ohne eine Spur zu hinterlassen verschwunden war, erkannt 
werdea konnte. Isola (Genua).o 

Ignatius, P.: Uber die Einfiihrung eiues Fingerabdruekregisters fiir alle Biirger. 
Nord. kriminaltekn. Tidskr. 10, 93--94: (19~:0) [Schwedisch]. 

Die Durchffihrung seines Vorschlages denkt sich der Verf. in der Weise, daft ein 
jeder nach Vollendung des 17. Lebensjahres bei der n~chsten zustiindigen BehSrde 
seine Fingerabdrticke machen 1/iftt. Die Abdrticke werden dann, nebst den zugeh6rigen 
Personalvermerken, in einem zentralen Amt aufbewahrt und registriert. Der Verf. 
-zeigt die Bedeutung einer solchen Registrierung ftir die Identifiziernng yon Personen 
in  versehiedenen Situationen auf. Einar S]6vall (Lund). 

Le~o Bruno, A. M., und H. Veiga de Carvalho: Der Fingerabdruek der Neugeborenen, 
neue Teehnik. Arch. Soc. Med. leg. e Criminol. S. Paulo 9, 117--118 (1938) [Portugie- 
sisch]. 

Die neue Teehnik besteht in folgenden Einzelheiten: Die Unterlage, auf der der 
Fingerabdruck genommen wird, muft vollkommen glatt und eben sein, z. B. eine Sehicht 
Glas, wie sie gewShnlieh zu Analysen gebraueht wird; der Abdruek wird ohne irgendeine 
Farbe angefertigt. Die Fingerkuppe wird lediglieh leicht eingefettet, falls sie nicht yon 
sich aus geniigend Fett enth/~lt. Prfifung des Abdrueks unter der Lupe oder unter dem 
Mikroskop, noeh besser mit Hilfe des Epimikroskops (ultraopak). Auf diese Weise 
erzielt man sehr gute latente Abdrticke, die nieht entwickelt zu werden brauchen und ein 
sehr objektives Dokument darstellen. Diese Technik, die yon verschiedenen Spezialisten 
auf diesem Gebiete bisher fiir unanwendbar gehalten wurde, ist jetzt yon den Autoren 
ermSglicht worden, und zwar bei Beobachtungen vom 7. Monat des intrauterinen Lebens 
bei Frfihgeburten an. Josd Fernandes (Berlin). 

Laugenbrueh, H.: Zur Frage der H~utigkeit yon Sehriftformen. Arch. Kriminol. 
107, 100--101 (1940). 

Vorschl~ge tiber eine statistische Ausz~hlung von Schriftmerkmalen sind nicht 
zuerst yon B. Mueller  (vgl. diese Z. 32, 75) gemaeht worden, sondern sehon in 
einer Tageszeitung, n/imlich im ,,Tag" vom 6. VI. 1905, vom Vater des Verf. Er 
betont, daft die Statistik der Formen der Schriftzeiehen sicherlieh nicht nur in den 
Berufsgruppen,- sondern auch in den verschiedenen Zeiten andersartig sein wtirde. 
Eine Sammlung von Schriftprovinzialismen w~re aber wohl zweckm~ftig ftir den poli- 
zeilichen wie den Identit~tsnachweis. Ftir den Schriftvergleich spielen ja die Formen 
tier Schriftzeichen nieht die einzige Hauptrolle. B. Mueller (Heidelberg). 

Mira y Lopez, Emilio: Die Ziekzaekprobe in clef Neuro-Psyehiatrie'. Rev. Neuro- 
Psiquiatr. 2, 503--521 (1939) [Spanisch]. 

Verf. gibt eine ausftihrliche Schilderung einer Methode, die gewissermaften die 
Graphologie auf eine einfache Form zuriiekftihrt. Die Methode bcsteht kurz darin, 

daft man den Untersuchten unter Ausschlu~l .tier Augenkontrolle in versehiedenen 
Richtungen Zickzacklinien zeichnen 1/iftt und aus der Art der entstehenden Kurven 
die gteichen Schliisse zu gewinnen sucht, die von graphologischen Untersuchungen 
her bekannt sind. Es leuchtet ein, daft diese vereinfa.chte Methode das gewonnene 
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Material fibersichtlicher werden l~ftt. Nach Ansicht des Verf. gibt sic charakteristische 
Bflder fiir die verschiedenen psychotischen und psychopathischen Formen. Eine Reihe 
yon erl~uterndcn Kn~vcn ist der Arbeit beigefiigt. Geller (Dtiren).o 

Klauer, H.: Selbstentziindung, verursaeht dureh gebrannten Kalk. (Zugleieh Ent- 
gegnung auf den Aufsatz ,,Brandstiftung durch eine Katze" im Areh. f. Krim. Bd. 104, 
H. 1 u. 2, S. 53.) (Inst. ]. Gerichtl. u. Soz. Med., Halle a. d. S.) Arch. Kriminol. 106, 
36--45 (1940). 

Es wird zun~chst ira Hinblick auf die e]gene Ver/)ffentlichung ,,Brand- 
stiftung dutch eine Katze" (vgl. diese Z. 33, ]58) Stellung genommen zu dem glcich- 
namigen Aufsatz yon Kf ihn  [Arch. Kriminol. 104, (53 t939)]. Dieser hgAt den yon 
ciner Katzc ausgeschiedenen Urin in Menge yon etwa 50 ccm keineswegs flit 
ausreichend, um in einer Kiste befindlichen gebrannten Kalk so zu erhitzcn, dal] 
diese in Brand gers Er glaubt vielmchr, daft der Brandhcrd aufterhalb der 
Kistc dutch irgendeine Unachtsamkeit entstanden sei. Verf. tri t t  dieser AuYfassung 
entgegen; schon geringe Mengen Was ser gcniigten, um gebrannten Kalk so stark 
zu erhitzen, daft Holz verkohlt wiirde Cund sich unter Umsts entziindcn kSnnte. 
Der Brandherd ws innerhalb der Kiste geIeg~n, weft diese innen da, wo der 
Kalk anlag, um die herausgebrannte Stelle herum noch angekohlt gewesen, auften 
das Holz an der betreffenden Stelle jedoch weir besser crhalten geblieben w~re. - -  Um 
organischcs Material (Stroh oder Holz) dutch gebrannten Kalk  zum Glimmen bzw. 
Brennen zu bringen, wird eine gewisse Temperatur benStigt, die einige Zeit anhs 
Das organische Material wird dutch die Ws zersetzt, erkennbar dutch 
die Bildung gasfSrmiger, zum Tail brennbarer Stoffe, sowie dutch die Bildung yon 
freiem Kohle~stoff. Letzter verursacht wohl haupts~chlich das einsetzcnde GlimmerL 
oder Brennen. Derartige Kohle besitzt ein groftes AdsorptionsvermSgen. Es werden 
unter anderem Gase verdichtet. Bcsonders zu erws ist hierbei der Sauersf~ff, 
der die Verbrennung der Kohle zu Kohlenss bewirkt, wobei weitere W~rme ent- 
steht. Die Kohle kann zu gltthen beginnen; weitere Sauerstoffzufuhr entwickelt immer 
gr6ftere W~irme, so daft die sich bildenden brennbaren Gase leicht zur Entztindung 
und somit Flammenbildung fiihren k6nnen. - -  Es werden anschliel]end 2 Fs ge- 
sehildert: 1. Von 17 Sack gebranntem Kalk platzte einer und fiel auf feuchten Erd- 
boden. EinfiiUung des Kalks in einen Kartoffelsack, Lagerung auf feuchter Erde. h 
der Ns Stroh und trockener Samenklee. Nach etwa 1/s Stunde Feuer. 2.Dtinge- 
stfickkalk wurde auBerhalb des GehSfts zwecks LSschen mit Wasser fibergossen. Nach 
12 Tagen kam ein Tell des Kalkcs anf den Acker; ferner wurde ein Brtihtrog mit etwa 
21/~ Zcntnern beschickt und in den Maschinenschuppcn gestellt. Es hatte vorher ge- 
regnet. Nach etwa 57 Stundcn Feuer. Die Priifung des nicht verwendeten Kalks vor 
dcm Geh6ft ergab, daft er nicht votlkommen durchgelSscht war, sondern noch gebrann- 
ter Kalk sich dabei befand. MSglieherweise war von diesem gebrannten Kalk auch 
etwas in den Briihtrog gelangt. AuI Grund der Ermittlungen blieb bezfiglich des ttin- 
zukommens yon Wasser zwecks Erhitzung des Kalks nut die MSglichkeit, dab dieses 
schon beim Fiillen des Brfihtroges mit Kalk in denselben gelangt war. Jungmiehel. 

Birkelund, ti. ;I.: Fa|sehe und get~ilschte P~isse. Nord. kriminaltekn. Tidskr. 10, 
97--100 (1940) [Norwegisch]. 

Der Verf. behandelt E n d r e s e n s  Vorschlag zur Verhtttung yon Paftfs 
Aus einer Reihe abgebrochener Stahlsts zusammengesetzte Stempel. Jede Bruch - 
flg~che hat ein ganz individuelles Gepr~ge. Die Stempelabdriieke kSnnen dutch eine 
feine Schicht aus Zelluloselack geschiitzt werden. Einar S]6vall (Lund). 

Wittlieh, F.: Neues (vereinfaehtes) Verfahren zur Rekonstruktion ausgefeilter Num- 
mern und Priigezeichen. (Inst. ]. Wiss. Gerichtsexpertise, Tallinn [Reval].) Arch. 
Krimino]. 107, 14--15 (1940). 

Das vor einigen Jahren im Arch. f. Kriminol. empfohlene Verfahren zum Wieder- 
smhtbarmachen ausgefeilter Nummern und Priigezeichen bat sich im In- und Ausland 
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bew~hrt. Vor allem Fahrraddiebst~ihle wurden mit sei,ller Hilf~ in grol]~r Zahl atif- 
gekl~rt (Arch. f. Kriminol. 96, 100, 101 und 102). Bisher gMt es als notwendig, vor 
Einwirktmg der J~tzfliissigkeit das Metall auf etwa 200 ~ zu erhitzen, Diese Erw~rmung 
der zu untersuehenden Objekte. machte gewisse praktische Schwierigkeiten, :Verf. 
prfifte deshalb in einer gr61~cren Zahl yon Versuchen die Frage, inwicweit eine Erhitzung 
des Metalls zum Gelingen der Rekonstruktion fiberhaupt notwendig ist. Es zeigte sich, 
dM~ auch die Einwirkung der ~tzflfissigkeit auf das geschliffene und polierte Metal] 
ohne jede Erhitzung beste Resultate ergab. .Es werden 3 KriminMf~lle angefiihrt, 
bei denen es gelang, in 2 Fahrraddiebst~ihlen sowie bei einer Pistolcnuntersuchung 
die vollkommen entferntert Nummern in allen ihren Teilen zu rekonstruiercu. Die 
Dauer der Einwirkung der Xtzfliissigkeit betrug im Durchschnitt 6 Stunden: Verf: 
regt abschlieltend an, dal~ ein Metallograph die bisher noch nicht geniigend gekl~rtea 
Grundlagen dieses Rekonstruktionsverfahrens theoretisch n~her erSrtern soll. 

Schrader. (Halle a. d. S.). 

Psychologie und Psychiatrie. 
Boreas, Theophih Experimentelle psychologische Forsehungen. Die Phantasie und 

ihre Beziehungen zn den anderen Seelent~ifigkeiten. C. Phantasie und Intelligenz. Arch. 
f. Psychol. 105, 258--274 (1939). 

Da erfahrungsgem~l] Intelllgenz und Phantasie vielfach gemeinsam auftreten, 
untersucht Verf. die Korrelation yon schSpferischer Phantasie und Intelligenz an 
395 Personen. Die Intclligenzpriifung wurdc mit Hilfe des Bine t -Terman-Tes tes  
durchgefiihrt. Die Phantasie wurde am Bilderg~inzungstest, Bildkombinationstest, 
Chiffretest u. a. gepriift. Es ergab sich bei hSheren Altersldassen eine hohe Korrelation 
zwischen Intelligenz und schSpferischer Phantasie. Die m~nnliehen Versuchspersonen 
hatten hierbei den Vorrang. Eiuc mittelhohe Korrelation zwischen anschaulicher 
Phantasie und tntelligenz war in allen Altersstufen naehweisbar. Die schSpferische 
Phantasie zeigt zur Intelligenz eine hShere Korrelation als zum Ged~chtnis. [2. Arch. 
f. Psychol. 105, 243 (1939).] G. Mall (Marburg a. L.). o 

Olsen, Akseh Der Weft der Intelligenzpriifung des Erwachsenen fiir die Psyehiatrie. 
Ugeskr. Laeg. 1940, 902---905 u. engl. Zusammenfassung 905 [D~nisch]. 

In bezug auf-Erwachsene ist die gewShnlich verwendete Intelligenzprfifung nach 
B i n e t - S i m o n  mit vielen Fehlerquellen verbunden. Die Methoden znr. Intelligenz- 
priifung sind nut bei Untersuchungcn von Kindern wirklich zuverl~ssig. Kinder und 
Erwachsene dokumentieren ihre Verstandsf~higkeiten in sehr versehiedener Weise. 
Ohne Kenntnis des tagt~iglichen Verhaltens des erwachsenen Patienten wird man die 
Intelligenz bei der Priifung untersch~tzen. Verf. beleuchtet dies mit mehreren Bei- 
spielen. Einar Sj6vall (Lund). : 

Harrower-Eriekson, M.R.: Personality changes accompanying cerebral lesions. 
1. Rorschach studies ol patients with cerebral tumors. (Pers6nlichkcitsvcr~nderungen 
bci cerebralen Liisionen. 1. Rorsehach- Studien bei Kranken mit Hirntumoren.) 
(Dep. o] Neurol. a. Neurosurg., Montreal Neurol. Inst. a. McGill Univ., Montreal.) Arch. 
of Neut. 43, 859--890 (1940). 

Verf. legt sich die Frage vor, ob mit der Rorschach-Methode einmal Unter- 
sehiede zwischcn normalen Menschen und Tumorkranken, andererseits zwischen den 
verschiedencn Tumorformen und schliel]lich zwischen dem prs und postoperativen 
Bilde festzustellen w~ren. Dabei ist ihm die Schwierigkejt einer objektiven Beurteilung 
und einer Werteskala fiir die Rorschaeh-Befunde wohl bewul~t. Unter dieser Ein- 
sehr~,nkung kommt er aber doch zu dem Ergebnis, dal~ die Leistungen der Tumor- 
kranken einma] rein quantitativ, aber auch qualitativ hinter normMen Leistungen 
zurfickstehen. Die Zahl der Deutungen mit Ganzerfassung und mit Einbeziehung 
eines grSl~ten Teiles des Bildes sinkt ab zugunsten der kleinereu und kleinsten Detail- 
deutungen. Die Zahl der fehlerhaften Antworten nimmt teilweise zu, doch spieleu 


