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ammoniumhydroxyd  t i t r ier t .  Die benutzte Zentrifuge und das Titrationsgefiil3 werden 
in Zeichnungen dargestellt .  Kanitz (Berlin). 

Verdin, G.: Dosage photom~trique de petites quantit~s d'h~moglobine dans le plasma 
et le s~rum. (Fhotometrische Bestimmung kleiner Hi~moglobinmengen.) (Inst. de Clin. 
et de ~Policlin. M~d., Univ., Liege.) (Soc. Biol. Belge, Bruxelles, 25. X. 1941.) Aeta Biol. 
Belg. 1, 384---387 (1941). 

Kleinste Mengen H~moglobin in Plasma oder Serum lassen sich auf Grund der per- 
oxydatischen Eigenschaften des Hamoglobins bestimmen: Zu 1 ccm Plasma werdea 2 ccm 
Eisessig, dann 1 ccm einer l~roz. L6sung yon Benzidin in 20% w/~llriger Esaigs~ure, dann 1 ccm 
einer 1 proz. Perhydroll6sung gegeben. Es entwickelt sich schlieSlieh eine rote Farbe, deren 
Tiefe proportional dem Hb-Gehalt ist. Nach 20 min werden 15 ccm 40proz. Essigs~ure zugesetzt 
und nach einer weiteren halben Stunde im Pulfrich-Photometer bei S 50 colorimetriert. Eine 
Eichkurve wird mit Hb-LSsungen bekannten Gehalts hergestellt. - -  Zu Plasma zugesetztes 
H~moglobin wurde meist mit einem Fehler unter 10% wiedergefunden. Die Peroxydase der 
weillen Blutk6rperchen seheint die Bestimmung nicht zu st6ren. Es ergab sich: Hundeplasma~ 
10 rag%, menschliches Heparinplasma 8,5 bzw. 1,5 rag%, menschliches Citratplasma 5,1 bzw. 
6 bzw. 2 bzw. 4 mg% und dasselbe 9 Tage alt 26,4 bzw. 18 bzw. 51 bzw. 19 rag% Hamo- 
globin. L. Junr {Berlin). ~176 

Lambreehts, Albert, et Mauriee Plumier: Dosage speetrophotom~trique de l'h~ma- 
fine dabs ie plasma. (Spektrophotometrische Best immung yon H~mat in  im Plasma.} 
(Inst. de Clin. et de Policiin. M$d., Univ., LiJge.) Aeta Biol. Belg. 2, 167--170 (1942). 

Die ~Iethode beruht auf der Umwandlung in I-I~mochromogen und ertaubt, kleine Mengert 
yon It/~matin, allein oder in Gegenwart yon tt/~moglobin, im Plasma zu erkennen und zu be- 
stimmen. Genauigkeit etwa 0,1 mg%. - -  1. B e s t i m m u n g  yon H a m a t i n .  4 cem Plasma 
-4- 15 Tropfen konz. NHa werden bei 2 cm Schichtdicke im Gebiet 55002--5600 ~ vor und 
nach der Reduktion spektrophotometriert. Ftir 1 mg tt~matin ist E~r  = 0,23 (=t=0,03)- 
- - 2 .  G e t r e n n t e  B e s t i m m u n g  yon I I a m a t i n  und H~moglob in .  Ine ine r  Probe wird 
unter Zugabe yon Ammoniak das Hamatin bestimmt. In einer zweiten wird nach Zugabe 
yon 0,1 cem 60 proz. KOH durch Extinktionsmessung nach Reduktion die Summe der Hii, mo- 
chromogene bestimmt, aus der sich naeh Abzug des dem H~matin entsprechenden Anteils 
die Menge Hamoglobin berechnen laBt. - -  3. Die Absorption der Hs ist pro- 
portional ihrem Eisengehalt. Soll das Resultat der Bestimmung nur auf Eisen berecbnet. 
werden, so gentigt daher eine einzige Bestimmung in alkalischer LSsung und Berechnung des 
Eisengehalts, als wenn nur H/tmoglobineisen zugegen ware. H. Mayer (Berlin).~ 

Hierl, Wilhelm: Der MordIall Kiilbl, ein Todesurteil ohne Aufiindung der Leiehe, 
zugleieh ein Beitrag zur Kenntnis der Fehldiagnosen beim Blutnaehweis mittels Benzidin- 
probe. Miinchen: Diss. 1941. 28 S. 

Gayde, Kurt: Der Raubmord in X, Wiirzburg:  Diss. 1941. 41 S. 

Psychologie und Psychiat~ie. 
Alverdes, Friedrieh: Die Bedeutung tier Tierpsyehologie fiir die Psychologic des Men- 

sehen. Zbl. Fsychother .  13, 282--291 (1942). 
Die vergleichende Betrachtung hinsichtlich der Unterschiede und Gemeinsam- 

kei ten im Verb alten von Tier und Mensch kann fiir d as Erfassen des Leib-Seele-Problems 
yon grol~em Wer t  sein. Die .4.useinandersetzung der Tiere untereinander regelt sich 
weitgehend mi t  Hilfe der Inst inkte.  Der biologische Sinn dieser ererbten Tiit igkeits- 
und Verhaltensbereitschaften (so definiert der Verf. die Inst inkte)  wird dabei  yon den 
betreffenden Tieren nicht  erkannt.  Die Sicherheit  der Einstellung zu den Gegeben- 
hei ten ist  abet  dadurch eine ~51~ere als bei dem Mensehen, der erst jede Einzelhei t  
des zuktinftigen Verhaltens erlernen mul~. Ein Tier vers teht  unmit te lbar  die L a u t e  
und K6rperbewegungen seiner Genossen. Der Mensch mul~ sich die Sprache erst  
miihsam aneignen. Wenige spezialisierte Verhaltensformen sind beim Menschen ver-  
erbt.  Einige sind dureh ererbte Bereitsehaften vorgezeichnet. Es sind virtuelle Bilder,  
die erst verwirkl icht  werden, wenn sie auf das in der Wirklichkeit  Gegebene stol3en. 
Die Frage, was bei den Tieren bewul]t und was unbewul~t geschieht, mul~ offen ge- 
lassen ~verden. Bei Betmchtung der Gemeins~mkeiten von Mensch und Tier wird es 
klar,  wie sehr der  Menseh im Allgemein-Biologisehen veranker t  ist. Ehe,  Famil ie  und 
Gesellschaft sind vormensehtiche Erscheinungen. Die geschleehtlichen und so~,stigea 
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Beziehungen der Tiere sind nicht chaotiseh. Die Formen der Gesetlung hat der Menseh 
nur nachtrgglich verstandesm~l~ig lixiert. Durch den Grad der Einsicht wird der 
Mensch unter anderem wesentlich iiber das Tier hinausgehoben. Die h6chsten materiel' 
len Leistungen werden bei den Tieren dutch den Instinkt und beim Menschen durch die 
Einsicht verriehtet. Zugleich mit des Einsicht in die Folgen des Tuns besteht Ver- 
antwortung, die man dem Tier nicht zusprechen kann. Wenn der Mensch auch frei ist, 
weniger determiniert, so untersteht er doch noch der fiir ihn giiltigen Kausalit~it. 

Fau.~t (Frankfurt a. M.).~ 
Schulte, Hermann: ~ber das persiin|iehe Gecl~ehtnis. (Rhein. P~ov.-Heil- u. Pflege- 

anst., Diisseldor]-Gra]enbe~y u. Psychiatr. u. Nervenklin., Med. AIcad., Di~sseldor].) Z. 
Neut. 174, 306--318 (1942). 

Innerhalb der zahlreichen iilteren und jiingesen Versuehe, dem Wesen des Ge- 
d~ichtnisses n~herzuk0mmen, stehen den namentlich yon des klassisehen Schul- 
psychologie unternommenen Bemiihungen yon der Einheitlichkeit des Ged~ichtnisses 
zu iiberzeugen, andere gegeniiber, die auf eine Aufgliederung des Ged~chtnisses abzielen. 
An diese letzteren ankniipfend gelan~ Veff. zu der Auffassung, dal~ dem landlgufig 
als Ged~ichtnis Bezeichneten ein Funktionsgesamt entspricht, an dem sieh drei Seiten 
unterscheiden lassen: Die Merkfiihigkeit als die tiefste Stufe mnestiseher Leistung, 
das Gedgchtnis im engeren Sinne and die Erinnerung, die als hSchste mnestische Dii- 
ferenzierungsform nut dem Mensehen eigen ist und ein schSpferisches Produkt yon 
,,Bildhafter Geschlossenheit der Komposition" darstellt. Die Erinnesung bildet das 
,,persSnliche Gediichtnis" und damit den ttauptgegenstand der Arbeit. Wghrend das 
eigentliche Ged~iehtnis quantitativ faiibar ist, folgt die Erinnerung qualitativen Ord- 
nungsprinzipien. Sie leistet ,,die Heraushebung des pers~inlich Wesentlichen" undis t  
,,das Milieu, aus dem die sittliehen Entscheidungen hervorgehen". Untersucht man die 
Zugeh6rigkeit der hies gemeinten Funktion zu den Wesensseiten ~er menschtichen 
PersSnlichkeit, dana deutet bereits der in der Wortform e r inne rn  enthaltene Stature 
daraufhin, dal3 Beziehungen zum Gemiit stehen. Mit den Gemtitsqualiti~ten steht ins- 
besondere ,,die Er~eifbarkeit" in Zusammenhang, in der Yerf. eine wiehtige Voraus- 
setzung sieht ffis den Erinnerungserwerb. Yon den verschiedenen Entwicklungsphasen 
enthiilt die Kindheit die giinstigsten Entstehungsbedingungen ftir Erinnerungen. 
Diese letzteren selbst sind nicht wandlungs- oder entwicklungsunf~hig, sondern unter- 
liegen Reifungsprozessen. Erinnerungen, denen gegeniiber die PersSnlichkeit sich noch 
im Stadium tier _&useinandersetzung befindet, werden als unabgeschlossene bezeichnet; 
sie melden sich mitunter in Triiumen zu Wort, deren Inhalte sie dann bestimmen. - -  
In der vorliegenden anregenden, durch gediegene Verarbeitung sowohl der bisherigen 
Forschungsergebnisse wie eigenen Erkenntnisgutes und dureh geschliffene Form der 
Darstellung ausgezeichnete, zu eingehender Lektiire anregenden Arbeit, wird ein psycho- 
logisches Problem angegangen, das nicht zuletzt auch im Rahmen der Psychopatho- 
logie interessiert. Die dutch die ZugehSrigkeit zur Psychiatrie und Neurologie bestimmte 
Ausgangsstellung des Verf. bringt es mit sich, dal~ medizinische Fragen die gebiihrende 
Beriieksichtigung linden, indem hirnlokalisatorische Erw~gungen mit einfliefien, das 
Belegmaterial fiir die vertretenen Auffassungen den Erfahrungen tier praktisehen 
Psychiatrie mit entnommen und in gleiehem Arbeitsfeld auch die Anwendung der ge- 
gebenen Dreiteilung des Ged~ichtnisses erprobt wird. Faust (Bonn).~ 

WolII, Wilhelm: Zur Deutung des Spreehweise. Z. Psyehol. 152, 1--29 (1942). 
Ebenso wie das Gesicht des Menschen in der Physiognomik und seine Schritt in 

der Graphologie, so liil~t sich auch seine Sprechweise als kennzeichnendes Symptom 
seiner persSnlichen Eigenart auswerten. Verf. gibt in der vorliegenden VerSffentlichung 
den Ansatz zu einer systematischeu Symptomatologie auf Grund seiner Erfahrungen 
in der wehrmachtspsychologisehen Praxis. Er bezieht sich dabei auf die Sprechweise 
in freier Mitteilung und weist darauf bin, da~ die Deutung immer zun~chst die mund- 
artlichen Besonderheiten der Umgebung des Sprechers au beriicksichtigen babe, yon 
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denen sich erst seine individuelle Eigenart abhebe~ Zur Deutung der Sprachtonlage 
kann man Anhaltspunkte bei der Durchsicht der Opernliteratur linden, in der bestimm- 
ten Menschentypen fast immer bestimmte Stimmlagen beigegeben werden. Eine hohe 
Tonlage entspricht einer heUen, lichten and freudigen Stimmung, zugleich sind d i e  
hohen TSne pr~ziser lokalisiert, ihre soziale Wirkung ist ,,treffsicherer" und eindring- 
licher. Eine hohe Stimme deutet auf nach aul]en gerichtete Tatkraft oder abet auf 
inneres Unbeteili~sein bzw. gestSrtes inheres Gleichgewicht hin. Die tiefe Stimme ist 
demgegeniiber dunkel und traurig, raumerfiillend und dutch eine starke Brustreso- 
nanz gekennzeichnet, die auf Gelassenheit und Selbstvertrauen oder auch bei iiber- 
betonter Tiefe auf selbstgefiillige Ichbespiegelung hinweist. Dabei ist stets die HShe der 
Sprechweise zu der natfirlichen Stimmlage in Beziehung zu setzen, eine Beziehung, deren 
Richtung daran zu erkennen ist, dab bei hoher Stimmlage die Ausschl~ge nach oben, 
bei tiefer nach untea begrenzt sind. Die Kla ng f a r b e l~i]t sich objektiv nur mit umfang- 
reichen Apparaturen genau erfassen. Doch sind auch gewisse unmittelbare Beobach- 
tungen mSglich. Ein voller Grundton im Stimmklang weist auf eine freie Haltung, 
Nattirlichkeit und Herzlichkeit hin. Stark nasaliertes Sprechen, mit dem man die 
Stimme bei geringer Beanspruchung besser ausntitzt, kann, woes Iaicht dutch den 
Beruf gefordert wird, auf Sparsamkeit in der Verwendung gegebener Mittel hinweisen, 
beruhend entweder auf Tr~igheit oder auf dem Wunsch st~rkerer Wirkung. Die Unter- 
scheidung kann durch Heranziehen anderer Symptome (Artikulation, Melos, Laut- 
st~rke) erfolgen. Helle und dunkle Klangfarbe haben denselben Symptomwert wie 
hohe und tiefe Sprechtonlage. Lebhafter Wechsel der Klangfarbe deutet auf lebhaftes 
Empfinden und starke Ausdrucksfiihigkeit hin (dabei sind eine echte Form und eine 
unechte zu unterscheiden, die nut rhetorischer Absicht entspringt). Der Stimmeinsatz 
bei Vokalen kann mehr oder weniger hart sein und kennzeichnet die innere Spannung. 
Die Artil~ulation hat ausgesprochen soziale Funktion. Schlechte Artikulation 
kommt bei Stumpfheit, Gleichgfiltigkeit oder Unsicherheit vor. Ausgepriigte Arti- 
kulation finder sich zur Betonung sozialer Gegebenheiten oder bei sehr korrekten und 
gewissenhaften Naturen. Das Sprechmelos ist das Spiel der Hebung und Senkung 
des Grundtones. Ein reiches Melos deutet auf Vorherrschen des Gegenw~rtigen, Hin- 
gabe an den Augenblick und Ansprechbarkeit him Melodische Monotonie kann auf 
Stumpfheit oder Uninteressiertheit beruhen, oder auf Sachlichkeit und geistiger Ziel- 
strebigkeit, oder schlie[31ich auch auf einem starken Gefiihlsmoment. In allen diesen 
F~llen fehlt die lebendige Beziehung zur sinnlich gegebenen augenblicklichen Umwelt- 
wirklichkeit. Weitere Deutungen sind bei Ver~inderungen des natfirlichen Flusses des 
Sprechmelos mSglich (Dehnung, Gleiten, Stufenfibergiinge). In der Lau the i t  ~uBert 
sich das Verhi~Itnis zwischen der Entladung einer inneren Spannung (Vitalkraft) und 
hemmenden Funktionen (Sensibilit~t, soziale Feinfiihligkeit). Oft steht hinter grol]er 
Lautst~irke nur eine fibertriebene Wirkungsabsicht und mangelndes Selbstvertrauen. 
Bei starker Willensbestimmtheit verbindet sich grol~e Lautst~irke mit geringem melodi- 
schem Ausschlag. Bei Ungezwungenheit ist die Lautheitsgestaltung der natfirlichen 
Situation angepal]t. Bei mangelnder innerer Beherrschung zeigen sich Entladungen 
in einzelnen schnell ansteigenden und abklingenden Spannungsspitzen. Weitere Auf- 
schliisse fiber die persSnliche Eigenart des Sprechenden kann man aus der Akzentuie-  
rung, dem Rhy thmus  und dem Tempo der Sprechweise gewinnen. 

Otto Lauenstein (Oeslau).o 
Krauss, Paul: Uber die Graphologie in der psychotherapeutischen Praxis. Nerven- 

arzt 15, 486--491 (1942). 
Die Ausftihrungen beruhen grSl3tenteils auf an jtingeren Menschen gemachten Er- 

fahrungen und beschriiuken sich auf Neurotikerhandschriften. Zwei F~ille werden ge- 
schildert. Im ersten handelte es sich um einen Mann Mitte der 40, der wegen diffns- 
nervSser Beschwerden Hilfe suchte. Die Unterhaltung zeitigte, dal3 seit Jahren unerfreu- 
liche Auseinandersetzungen mit Dritten vorlagen, ferner die Ehe an einen Tiefpunkt 
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gelangt war. Die Handschriftprobe wies auf eine recht aktive, ehrgeizige Persfnlich- 
keit, selbstbewul~t, empfindlich, etwas egozentrisch und verschlossen, nicht ohne 
Pedanterie, ,,Ellbogennatur, Haustyrann". Eine Schriftprobe der Eheffau lag eben- 
falls vor (erfreuliehe Aktivit~t, Warmherzigkeit, Anpassungsf~higkeit, nicht kleinlich). 
Mit Hilfe dieser aus der Schrift vermuteten Wesensziige konnte der Eindruck yore 
Charakter des Mannes und der Frau vertieft und erweitert werden. Er best~irkte die 
Auffassung, dab die Hauptursachen der Eheschwierigkeiten nicht bei der Frau, sondern 
bei dem Krankea lagen. Der graphologische Befund diente somit 1. zur Erg~inzung 
der Vorgesehichte, 2. zu einer vertieften Erfassung der Pers6nlichkeit, ihres Charakters 
und ihrer Triebstruktur bzw. -dynamik, 3. zur Feststellung der charakterologischen 
Verwurzetung und der Art der Konflikte, 4. zur Entlarvung von Selbsttiiuschungen, 
5. zur Ermittlung, auf welcher Seite die Hauptursachen der ehelichen Schwierigkeiten 
zu suchen sind, und 6. gab er Hinweise flit die Indikation zur Psychotherapie und flit 
die Prognose. Im 2. Fall stand eine Schriftprobenserie Zur Verfiigung; Patientin war 
ein 20j~ihriges, in der Ausbildung begriffenes M~idchen. Auch hier brachte die Graphe- 
logie wertvolle und erg~nzende Aufschltisse. Ms besonderer Gewinn der Schriftproben- 
serie gegeniiber der Einzelschriftprobe sind anzusehen: weitere Koatrolle und VervoU- 
st~ndigung der _4alamnese, vertiefte Erfassung der Charakterstruktur und -dynamik, 
der Charakterentwicklung nach Art, Ablauf und Tempo, Einblick in Beginn und Ent- 
wicklung der Neurose, Hilfen ftir die Differentialdiagnose, Erleichterung der Indikations- 
und Prognosenstellung, damit Hilfe flit das therapeutische Vorgehen im einzelnen: 
Bei labilen PersSnlichkeiten sind die iiberm~iI~igen Pendelausschl~ge an sieh oder ibxe 
Verschiedenheit sehr gut graphologisch zu verfolgen. Hinsichtlich der Differential- 
diagnose Neurose/Psychose wird der Graphologie vom Psychiater nicht viel zugetraut; 
mit Recht naeh Ansicht des Verf., jedoch gelte dies mit Einschrgnkungen. Er kennt 
F~lle, in denen eine Schizophrenie graphotogisch schon diagnostiziert wurde, als sie 
klinisch noch keineswegs manifest war. Bei Fragen der Tiefentherapie holt sich Verf: 
ebenfalls gem Klgrung auch aus der Handschrift. Das Vorliegen von Schriftproben 
der N~ichstbeteiligten ist wertvoll, da aus ihnen hiiufig richtunggebende Schltisse ge- 
zogen werden kSnnen. Als besonders wichtig zur Kontrolle der Therapie haben sich 
erwiesen 1. Spannungs- und LSsungssymptome, 2. Hemmungs- und Enthemmungs- 
zeiehen. Zweek des Aufsatzes war, wie abschliel~end bemerkt wird, in dem einen oder 
anderen Leser Interesse zu wecken, dab er sieh der Graphologie als eines fiir die 
Psychotherapie recht wertvollen' Hilfsmittels bediene, a n  der Heiden. 

Seh~lers, Franz: Sozialpsyehologisehe Zwiilingsforschung. Z iirztl, Fortbildg 39, 
357--359 (1942). 

Die Feststellung der Erblichkeit eines Merkmals mitte]s der Zwillingsmethode 
beruht darauf, dal~ das konkordante bzw. diskordante Verhalten der EZ. und der ZZ. 
beztiglich dieses Merknlals verglichen wird. Unterschiede bei EZ. beruhen auf Umwelts: 
einwirkungen, bei ZZ. auf Erbgutunterschieden und Umweltseinwirkungen. Dabei 
Verden die Umwelten yon EZ. und ZZ. als gleichartig vorausgesetzt. Diese Gleichartig: 
keit der Umwelten besteht aber nicht, wie sozialpsychotogische Untersuchungen an 
Zwillingen bewiesen. Zusammenfassend stellt Verf. als Ergebnis der Untersuchungen 
verschiedener Autoren fest, daI~ ,,wir bei den EZ. eine groBe Verbundenheit vorfinden 
(Identifikationstendenz, Einsfiihlen, Harmonie), die mit einer ausgepr~igten Ordnung 
im Paarleben vergesellschaftet ist (Funktionenteilung, z. B. Aul~envertreter). Im Gegen- 
satz dazu weisen die ZZ.-Paare nut geringe Verbundenheit auf (Fehlen der Identifi- 
kationstendenz, Rivalit~t) und auch eine weniger ausgepr~gte Paarordnung (Funk- 
tionen wechseln)". Die sozialpsychologisehe Zwillingsforsehung beriicksichtigt nun 
diese Befunde bei der Beleuehtung der Ergebnisse der Zwillingsmethode. Die Uni- 
formierungstendenz auf Grund der Verbundenheit und die Differenzierungstendenz 
auf Grund der Roilenverteilung der Zwillinge werden als die sozialpsychologischen 
Fehlerquellen der Zwillingsforsehung bezeiehnet. Sie fa]len bei der Untersuchung psy- 
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chischer Eigenschaften naturgemii~ starker ins Gewicht als bei rein kSrperlichen Merk- 
malen. An Hand yon einigen Beispielen wird die dutch Berticksichtigung dieser sozial- 
psychologischen Fehlerquellen erzielte Verfeinerung der Zwillingsmethode aufgezeigt. 
,,In der menschlichen Erblehre diifften wir damit der endgiiltigen LSsung des Anlage- 
Umweltproblems "wieder etwas n~her gekommen sein." Lon9o (Miinchen). ~176 

Tramer, M.: l~ber traumatisehe Eneephalopathien bei Kindern. Z. Kinderpsych- 
lair. (Basel) 9, 1--7 (1942). 

~r fand unter 726 Kindern, die wegen Erziehungs- oder Schulschwierigkeiten 
zur Untersuchung kamen, 2% Fi~lle yon Residu~irsyndromen und Spiitsch~idigungen 
nach Hirntrauma. Fiir die Entwicklungsprognose ist das Alter, in welchem das Trauma 
erfolgt ist, der sog. Zeitfaktor, yon gro~er Wichtigkeit. Epilepsie ist nicht hiiufig. Ver- 
schledentlich fand sich eine Hemmung der Genitalentwicklung. Die Richtung, in welcher 
die posttraumatische charakterliche Veriinderung geht, ist durch die pr~traumatische 
Charakterstruktur bestimmt. Durch Minderung der Wirksamkeit psychischer Hem- 
mungen werden versteekte psychische Mechanismus in Funktion gesetzt. Daneben 
treten dem Kinde bisher fremde Ztige auf, die als cerebrale Symptomen zu werten sind: 
psychische Schwiiche, iibers~eigerte Reizbarkeit, ErschSpfung, Mangel an Selbst- 
ziigelung, Impulsivit~it, Vorherrschaft primitiver Instinkte, ferner Charakterveriinde- 
rungen, die mit den postencephalitischen Zust~nden bei Kindern grol]e ~hnlichkeit 
haben: Hypervigilitiit, emotionale Unstabilitiit, Aggresivitiit und ZerstSrungssucht, 
Egozentrizit~it und asoziale Ztige. Dieses Syndrom charakterliche StSrung ist als 
eine spezielle Reaktion des kindlichen Gehirns auf ernsthafte organische Gehirn- 
schiidigungen gleich welcher Art aufzufassen (Fremming);  es dtirfte sich um Weg- 
fall oder Herabsetzung einer corticalen Hemmungsfunktion handeln. 

H. Schulte (Diisseldorf). ~ ~ 
Pereira Redondo, Amador: Kindliehe Psyehopathologie. C1/n. y Labor. 32, 262 

bis 273 (1941) [Spanisch]. 
Eine Studie, die sich beschr~nkt auf einige psychiatrische Prozesse, welche die 

,,kindlichen Probleme" darstellen. Die mannigfaltigen Einteilungen der kindlichen 
Psychopathien zeigen ein ungentigendes Studium der kindlichen Psychiatrie. Die Ein- 
teilungen, welche am meisten der Kiinik entsprechen, sind die yon Decro ly  und 
Sanc te  de Sanct is .  Mit Ausnahme der kindlichen Paralyse, der Epilepsie, der Chorea 
und einigen anderen Krankheiten sind die klinischen Bilder unklar, und ihre Sympto- 
matologie weist nicht die Reinheit einer nosologischen Einheit auf. Die Erbhchkeit, 
die tiigliche Umgebung, die Schule und die endokrine Formel, bei einem Organismus 
in voller Entwicklung, bilden die individuelle somatopsychische Formel. In der kind- 
lichen Psychiatrie sind noch mehr als in der allgemeinen die pluridimensioneUen Diagno- 
sen eine Notwendigkeit. - -  Der Schwachs inn  bildet eine Empf~nglichkeit fiir die 
Psychose. Der Schwachsinnige ist jener, der aus endogenen Ursachen eine totale 
Abschwiichung aller seiner geistigen F~higkeiten ohne moralische oder charakterliche 
Verwicklungen aufweist, und bei welchem man yon quantitativem Standpunkte aus 
ein geistiges Zurtickbleiben beobachtet, welches je nach dem Alter des Kranken yon 
einem Monat bei den Kindern im ersten Lebensalter bis zu 5--6 Jahren bei diesen 
yon '15 Jahren schwanken kann. Mit Vermey len  kann man das Vorhandensein har- 
monischer und dysharmoniseher Sehwachsinniger annehmen, und in diesen zwei 
grol3en Gruppen die B15den, Empfindlichen, Skrupellosen, ZSgernden, Deprimierten 
usw. einteilen. Die k ind l i chen  D y s t h y m i e n  (kindhche Cyclothymie yon Heker)  
sind verhiiltnismiil~ig h~ufig in der kindlichen Psychiatrie. Das dysthymische Kind 
ist in seinem affektiven Leben gestSrt, und wenn wit mit Dumas  glauben, dab die 
Dysthymien der pluriglandulare Ausdruck der Erregung sind, so miissen wir die meisten 
dieser Kinder als gest6rt in ihrer ,,endokrino-sympathischen Formel" nach Pende  
betrachten. Diese Kinder sind dem sozialen Leben wieder zug~ngig, wenn eine mediko- 
p~idagogische Behandlung friihzeitig angewandt wird. Die unbes t i ind igen  K i n d e r  



sind immer geistig Zuriickgebliebene und oft organisch I)efizit~re. Es sind auch meistens 
~uBerst beeinfluBbare Astheniker; es gibt deren in groBer Anzahl unter den moralisch 
und sexuell Perversen, den ]deinen Verbrechern und den Vagabunden. Sie sollen der 
Psychotherapie in einer spezialisierten Erziehungsanstalt unterzogen werden. Die psycho- 
pathischen Zilge des E p i l e p t i k e r s  sind ein aufbrausender Charakter, emotionelle 
Erregbarkeit und Impulsivit~it; auBerhalb der Krisen neigen diese Kranken zur Uber- 
treibung, sifld heftig, fanatisch, streitlustig, starrkSpfig, lasterhaft, abenteuersilchtig, 
manchmal mit verbrecherischen Trieben. Die epileptischen Geisteszustiinde kSnnen 
einhergehen mit der psychomotorischen Unbest~ndigkeit der dysthymischen Zust~inde, 
mit Hysterie, geistiger Riickst~ndigkeit, StSrungen des Benehmens. Daher die h~ufige 
Notwendigkeit einer pluridimensionalen Behandlung. Die , , p s y c h o p a t h i s c h e n  
P e r s S n l i c h k e i t e n "  weisen bestimmte leichte psychopathische Zust~inde auf, die aus 
]deinen multiplen Symptomen bestehen, welche diese Kranken zwischen das Normale 
und die Geisteskrankheit stellen. Es handelt sich um Kinder mit groBer affektiver 
Labilit~it, yon Launenhaftigkeit, dysharmonischem Charakter, Aufgeregtheit, Depri- 
miertheit. Sie sind schlechte Schiller und sozial nicht anpassungsfiihig. Sie weisen eine 
Tendenz zur Ubertreibung in der Spraehe und der Geb~rde auf, sind Liigner, Phantasten, 
Onanisten, frilhzeitig blasiert, sie werden Morphinisten, Alkohohker, Invertierte, 
groBe Psychopathen usw. Uberarbeitung in der Sehule oder au~e~halb dieser kann 
Zust~nde p s y c h o p a t h i s c h e r  As then ie  hervorrufen, wobei das Hauptsymptom 
ein Mangel an Aufmerksamkeit ist. Von dem a s t h e n i s c h e n  Kinde  kann man 
sagen, dab es milde geboren ist. Psychisch ist es folgsam, anh~nglich, gut, aber munch- 
real reizbar, zerstreut, wenig neugierig und apathiseh. Diese Zust~nde sind manchmal 
Anzeichen yon schwereren Psychopathien, n~mlich von schizophreneu Prozessen. 
Zum Sehlul~ seien erwiihnt die engen Beziehungen, welche zwisehen den kindlichen 
psychopathischen Zust~inden und inneren Sekretionen bestehen. Die Behandlung 
aller dieser Zust~inde ist pharmakologisch und psyehop~idagogisch (auf der Psycho- 
analyse und der Psyehotherapie beruhend). Rhythmische Gymnastik mit Musik- 
begleitung soll h~ufig angewandt werden. Die N0twendigkeit, spezialisierte Einrieh- 
tungen zu schaffen und spezialisiertes Personal zu bilden, soll betont werden. 

Du~wnt (Brtissel). o 

Gruhle, Hans W.: Psychologie und Psyehopathologie des Kindes in den Jahren 
1938 und 1939. Ein ~bersiehtsberieht. Allg. Z. Psychiatr. 120, 4~01--428 (1942). 

Der ebenso ]dare wie souveriine Bericht vermittelt eine schnelle Orientierung fiber 
die einschl~gigen Arbeiten der Jahre 1938 und 1939. Wie Verf. mit Recht vermerkt, 
ist auf dem Gebiet der Heilp~dagogik stellenweise eine betrilbliehe Neigung zu Gemein- 
pl~tzen festzustellen. Um so sympathiseher beriihrt deshalb die entschiedene Haltung 
des Ref. selbst da, wo man sich mit Rilcksicht auf die schlechte Zug~nglichkeit einiger 
Arbeiten eine etwas weniger knappe Darstellung gew(inscht hs Der Bericht muB 
im Original eingesehen werden. H. 21. Schmitz (Bonn). 

Grife, Gerhard: Pathologisehe Heimwehformen bei landversehiekten Kindern. 
(Abt. ]. Psychiatrie, Neurol. u. Erbbiol. d. Landes~ugendamtes, Hamburg.) Z. Kinder- 
forsch. 49, 284---299 (1942). 

Mitteilung yon 2 :F~llen, bei denen Kinder, die aufs Land versehickt waren, st~rkeres 
Heimweh zeigten. Im 1. Falle hatte ein 14j~hriger unehel/ch geborener Junge, der bei alten 
Pflegeeltern aufgewaehsen war, vorbedachte St6rungshandlungen begangen, um seine Riick- 
kehr naeh Hause zu erzwingen. Charakterlich imponierte er als klug, niichtern, gemiitsm~l~ig 
~nspreehend, aber verw6hnt und fehlerzogen. Im 2. Falle handelte es sieh um ein phantasie- 
volles, psychisch labfles M~dchen mit leiehten motorischen und psyehischen Auffalligkeiten 
naeh einer friihkindlichen Hirnsch~digung. Durch die Reaktion versuchte es, seine Aufnahme 
in den Haushalt seiner ~[utter zu erreichen, yon der es infolge Seheidung der Eltern bisher 
getrennt war. Verf. begriindet die Ablehnung psychoanalytiseher Erkl~rungsversuche und 
folgt im wesentlichen den Ausfiihrungen Jaspers und Homburgers.  Er h~lt aber eine 
gemiitsbetonte Charakterstruktur im Sinne Schroeders fiir das Zustandekommen einer 
Heimwehreaktion ftir bedeutsam. Seine weitere Feststellung, dab es gerade intelligente Kinder 
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mit starker Selbstkritik seien, die yon krankhaftem Heimweh befallen wtirden, l~13t die Frage 
aufwerfen, ob man die mitgeteilten F~lle nicht besser unter dem weiteren Begriff der psycho- 
genen Reaktion fassen sollte. Schmitz (Bonn). 

Miiller-Suur, H.: Psyehopathie oder psyehopathisehe Pers~nliehkeit~ Eine Ailtags- 
rrage zum Psyehopathenproblem. (Prov.-Heil- u. P/legeanst., Kortau b. Allenstein, 
Ostpr.) Z. psych. Hyg. (Sonderbeil. d. Allg. Z. Psychiatr. 121) 15, 14 .23 (1942). 

Im wesentlichen setzt Verf. sich auseinander mit dem Schneiderschen Psycho- 
pathenbegriff, dem er den von Mauz formulierten Standpunkt gegenfiberstellt. Um 
einen Psychopathen r i ch t i g  zu beurteilen, seien zwei Gesichtspunkte notwendig. 
Der eine geht aus yon der biologischen Wertnorm. Befriedigend werden abet hierdureh 
nut Psychopathen erfal3t, die man als qualitative Abnormit~iten auffassen mul~ und bei 
denen eine tiefliegende biologische StSrung der PersSnlichkeitsbildung vorliegt. ,,Diese 
qualitative Abnormit~it ist krankhaft und wird Psychopathie genannt." Bei  den 
fibrigen Psychopathen handelt es sich nach An sicht des Verf. um quantitative Abnor- 
mit~iten, bei denen der Wertnormbegriff ftir ihre Beurteilung nicht ausreicht. In diesen 
psycliopathischen PersSnlichkeiten kSnnen krankhafte Elemente stecken, sie sind 
aber ~unds~tzlich nicht als krankhaft anzusehen. Verf. will sie nach reinen geistig- 
psyehologisclien Gesichtspunkten ,,verstanclen" wissen, bevor sie Wertgesichtspunkten 
zu unterstellen seien, also: Bei der Psychopathie ist ein Verzieht auf wertfreie Betrach- 
tung mSglich, bei der psychopathischen PersSnlichkeit kann nicht darauf verzichtet 
werden. In keinem Falle genfigt abet einer der beiden Standpunkte ffir sich allein, 
um die Psychopathen zu begreifen, zu beurteilen und richtig zu bewerten, d. h. sie 
miissen daraufhin untersucht werden, woher sie kommen u n d  wet sie selbst sind. 
Zum SchluB wirft Verf. die Frage auf nach einer Betrachtungsweise, die beide Gesichts- 
punkte, den biologischen und den psychologischen, in sieh enthiilt. Die Frage wird aber 
unbeantwortet gelassen: - -  In diesem Zusammenhang sei auf das neue Buch yon H. A. 
S ch mi tz :  ,,Die PersSnlichkeitsdiagnose", eine Grundlegung organologischer Betrach- 
tungsweise im Bereich des Seelischen (Thieme, Leipzig 1942) hingewiesen, der den 
letztgenannten Gedanken zum Ausgangspunkt seiner Ausffihrungen macht. Die Stel- 
lungnahme von Mfi l le r -Suur  zu den Ausffihrungen yon S ch m i t z  w~ire interessant 
gewesen. Dubitscher (Berlin). 

Bender: Zur Theorie und Praxis des Psyehopathienproblems. (Marinelaz., Preetz 
i .H.)  Dtsch. Mil.arzt 7, 711--715 (1942). 

Es handelt sich um mehr allgemeine Ausffihrungen, die auch ffir den Psychiater 
manches Beachtliche enthalten, sich in der Kfirze abet nicht recht referieren lassen. 
Verf. setzt sich zuniichst damit auseinander, da~ die ,,Psychopathie" ,,nicht genau abzu- 
grenzen" ist, und hebt zumal die Schwierigkeit bzw. UnmSglichkeit hervor, nachbarliche 
Beziehungen zu den bekannten Psychosen herzustellen. ErSrterungen fiber ,,E!gen- 
schaften" und ,,Erscheinungsbild" schliel3en sich an; eigentlich praktiseh verwertbar 
sind dann erst die Hinweise, dal3 es entscheidend auf die Feststellung der biologischen 
und sozialen Wertigkeit der Merkmale und vor allem auf die Einordnungsm6glichkeiten 
in die Gemeinschaft ankommt. ,,Was kannst du noch leisten und unter welchen. Um- 
sts kannst dues noch leisten ?" lautet die Frage, die das Volk an die Ausnahmefiille 
stellt"; diese Frage hat in erkenntnistheoretischer wie in praktiseher Beziehung im 
u z u  stehen. Eine gewisse Sonderstellung kommt den Grenzf~llen mit 
fiberwiegend asthenischer Reaktion zu, wenn es sich auch bier zumeist um Psychopathen 
handelt. In all diesen Fragen - -  und dieser abschliei~ende Satz des Verf. scheint uns 
besondere Beachtung zu verdienen - -  sollte der Arzt das letzte Wort behalten. 

Donalies (Eberswalde). 
Taylor, Stephen: The psychopathic tenth. (Das psychopathische Zehntel.) Lancet~ 

194] I, 321--323. 
Verf. definiert die Psychopathea iihnlich wie K. S c h n e i d e r  als Menschen, dere~ 

geistige Abnormitiit geeignet ist, ihnen und ihrer Umwelt Scbaden zuzufiigen oder sic 
zu einer Gefahr ffir sich und die Umwelt zu machen. Da etwa der zehnte Tell der Be- 



217 

v61kerung als psychopathisch und neurotisch anzusehen ist, so ist die Frage der Psycho- 
pathen nicht nut ein s sondern auch ein eminent soziales Problem, das den 
Staat einen Haufen Geld kostet und der Gemeinschaft eine schwere Last beschert. 
Vor aUem die psychopathischen Verbrecher stellen alle Beteiligten vor schwere Auf- 
gaben, die am besten erl~utert werden dutch die Betrachtung der sich ergebenden 
forensischen Fragen. Eine deterministische oder kausalistische Behandlung der Willens- 
freiheit und der Schuld und Siihne hat nichts zu tun mit einer Entwiirdigung des 
Menschen, wie es yon Gegenseiten so oft betont wird. Es geht hier nicht datum, ob 
tier T~iter schuidig ist, sondern ob er beein/lu~bar ist oder nicht. Im ersten Faile gehSrt 
er in die Hand des Arztes, im zweiten ist er unsch~idlich zu machen, wenn notwendig 
auf Lebenszeit. Ein falsches Mitleid ist hier nicht am Platze, es geht lediglich um das 
Wohl der Gemeinsehaft. Geller (Dfiren). 

hikowitz, Sander: Die psychisehcn Erkrankungcn des pr~isenilen Lebensalters.. 
Sv. L~ikartidn. 1942, 2151--2171 [Schwedisch]. 

~bersichtliche klinische Vorlesung. Die Klientel dieser Gruppe mit leichteren oder 
hochgradigeren psychischen Krankheitserscheinungen ist ~uflerst heterogen; eine 
sehablo~enhafte, auf alle F/~lle gleichermaL~en anwendbare Therapie ist daher in keiner 
Weise gerechtfertigt. Gerichtspsychiatrische Gesichtspunkte werden nicht beriihrt. 

Einar S]6vall (Lund). 
l~orcllini, A.: Sindromi isteriehe in feriti di guerra. ()lonotremore e monoplcgia. 

Valore diagnostieo della prova di Fuchs.) (Hysterische Symptome bei Kriegsverletzten. 
Zittern und L~ihmungen. Dia~o~ostischer Wert der Fuchsschen Probe.). (Div. Ortop. 
S. Corona, Pietraligure e Clin., Univ., Genova.) Arch. Med. e Chir. 11, 179--188 (1942). 

Die Fuchssche Probe zur Unterscheidung von organischem und simuliertem Mono- 
tremor besteh~ darin, dab man den Untersuchten mit der nicht befallenen Extremit~t 
kompliziertere Bewegungen ausf~ihren ls bei organischer Natur des Zitterns ~ndert 
sich tetzteres w/ihrend dieser Aufgabe nicht, schwindet dagegen beim simulierten 
Tremor. Verf. verwendete diese Methode in einem Falle yon Schul]verletzung des 
rechten Schenkels, die mit qu~ilender Kaulsalgie und hartns Zittern dieser Glied- 
mal]e einherging und sich zun~chst gegen jegliche Therapie refrakt/ir verhalten hatte 
(Tutocaini.njektionen, Extraktion des Projektiles - -  es hatte sieh um einen Steekschul] 
gehandelt - -  Betabion intramuskul~ir usw.). Bei der klinischen Untersuchung (etwa 
4 Monate naeh der Verletzung) leiehte Atrophie der Wadenmuskulatur mit Equino- 
varusstellung. Zittern des Beines, kaulsalgische Schmerzen, PSR. beiderseits gesteigert, 
~" > 1, keine Fyramidenzeiehen, Hyper~lgesie und taktile Byper~sthesie im Bereiche 
des rechten Beines, distal zunehmend. Im Peroniiusgebiete elektrische Erregbarkeit 
aufgehoben. Fuchsseher Versuch ~inderte nichts am Verhalten des Tremors. Es wurde 
in der HShe der Opers der Ischiadicus bloBgelegt, der sich makroskopisch 
normal erwies. Nach der Operation Schwinden des Tremors, w/~hrend die Kaulsalgie 
noch fortbestand. Schliel]lich Heilung mit Wiederherstellung der elektrischen Erreg- 
barkeitsverh~ltnisse; nut leichte Valgusstellung. Keine Gangst6rung, keine spon- 
tanen Schmerzen mehr, geringe muskul~ire Atrophie der rechten Wade. Anschliel]end_ 
teilt Veal. die Krankheitsgeschichte einer hysterisehen Monoplegie des hnken Beines~ 
mit, die auf Psychotherapie und energische Elektrotherapie zur Heilung gelangte. 

Alexander Pilcz (Wien).o 
Dahlberg, Gnnnar: The occurrence o[ alcoholics anti their treatment. A social- 

statistical analysis for the town 0I Malm~ 1929-1938. (Das Vorkomraen yon Alkoholikern 
und deren Behandlung. Eine sozialstatistische Analyse flit die Stadt Malta6 yon 1929 bis 
1938.) (State Inst. o/ Human Ge~netics a. Race Biol., Uppsala.) Acta med. scand. (Stockh.~ 
111, 325--358 (1942). 

Das Material umfal]t 1313 in den Jahren 1929--1938 gemeldete' ehronisehe Alko- 
holiker, davon t252 MSnner und ~1 Frauen. Die Alkohoiiker machten ei;a wenig mehr 
als 14% der gesamten m~nnlichen Bev61kerung his zu 75 Jahren aus und 0,5% der 
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weibliehen. Ein Unterschied zwischen den in Malta5 einheimischen und den dorthin 
Eingewanderten liel~ sich nlcht konstatieren. Jedenfalls ist die Verbreitung des Alko- 
holismus bei weitem g~61~er als gemeiniglieh angenommen wurde. 80% aller der Alko- 
holiker waren Rezidivisten. Die hSchsten Zahlen wiesen diejenigen auf, die nach der 
ersten amtlichen Meldung nur einfach verwarnt worden sind; die Zahlen fiir die einige 
Zeit unter Bewachung Stehenden waren geringer, am kleinsten die fiir Alkoholiker, 
die interniert worden waren. Im allgemeinen zeigt sich also, daB, je Sch~irfer die 
getroffenen amtlichen Mal]nahmen waren, desto besser die Er~olge waren. Die tiber- 
wiegende Mehrheit derjenigen, die der 5ffentliehen Fiirsorge iiberwiesen worden sind, 
betraf Menschen aus niederen sozialen Schichten, sozial .tiefstehende und herunter- 
gekommene, mit geringer Armenunterstiitzung. Die Kriminalit~it ist eine recht hohe; 
26,9% waren mindestens einmal kriminell geworden. Unter den Delikten machte Vaga- 
bundage ein Drittel aus, die tibrigen F~ille verteilen sieh auf Sexualdelikte, 13,3% auf 
Gewaltt~itigkeitsverbreehen. Bei den Frauen waren 82% aller Krimineller wegen 
Vagabundage Verurteilte. 14 Tabellen im Texte und 3 Kurven. Verf. hatte ~ihnliche 
Untersuchungen bereits an dem Stockholmer Material durehgefiihrt; die damaligen 
Ergebnisse stimmen im allgemeinen mit denen der vorliegenden Studie iiberein. 

Alexander Pilcz (Wien).o 

~kmark, Curt: l~ber Dolantin und Dolantinsucht. (Psykiatr. Klin., Karolinska Inst., 
Stockholm..) Nord. Med. (Stockh.) 1942, 57--64 u. dtsch. Zusammenfassung 64 
[Schwedisch]. 

Unter Hinweis auf das Schrifttum beschreibt Verf. 3 eigene Falle, in denen die Ver- 
wendung yon Dolantin zur Sueht fiihrte (27j~hriger Student, 42- und 49j~thrige Frau). Auf 
Grund anamnestischer Angaben weist aueh Verf. darauf hin, dal3 es sich bei den Dolantin- 
sfichtigen oft um Menschen handelt, die schon frfiher sfichtig waren oder sonstige psycho- 
pathische Abartigkeiten aufwiesen. Pflegebedfirftigkeit trat bereits nach verh~tltnism~13ig kur- 
zero Mil3brauch des Dolantin ein. K5rperlicher und seelischer Verfall entwickelten sich' schneller 
als beim )Iorphinismus. Die Abstinenzerscheimmgea bei der Entziehung unterschieden sich 
bei beiden Suchten nicht wesentlich. K. Rintelen (Berlin). 

Maclay, W.S., and E. Guttmann: The war as an aetiological factor in psychiatric 
conditions. (Der Krieg als ~itiologischer Faktor in der Psychiatrie.) Brit. med. J. 
Nr 4159, 381--383 (1940). 

Aufsatz fiir den Allgemeinpraktiker bestimmt, bietet dem Fachmanne nichts 
wesentlich Neues. Verff. er5rtern die verschiedenen Formen yon Psychosen und Neu- 
rosen haupts~ichlich vom Gesichtspunkte der Begutachtung aus (Entsch~digungs- 
ansprtiche, Invalidit~tsrenten usw., urs~ichlicher Zusammenhang zwischen Ausbruch 
oder Verschlimmerung einer Psychose infolge der Kriegstraumen verschiedenster Art 
u. dgl.). Besprochen werden Schizophrenic, manisch-depressives Irresein, progressive' 
Paralyse, Neurosen, postkommotionelle Zust~inde. Keinerlei neue Gesichtspunkte 
zur Beurteilung der Zusammenh~inge zwischen Kriegsdienstleistung und psychisch- 
nervSsen St6rungen. Alexander Pilcz (Wien).o 

Riedl, Lad.: Depersonalisation als Folge dreifacher Vergiftung mit Kohlenoxyd. 
(Filialanst., Prag. AlhJ. Krankenh., T,uchomierschitz b.P.rag.) Wien. reed. Wschr. 
1942 II, 796~797. 

Verf. berichtet fiber einen 37jahrigen Ingenieur, der im Laufe seines Lebens dreimaI 
eine Kohlenoxydvergiftung erlitten hatte. Die erste Ve~'giftung, im 7. Lebensjahr, ffihrte zu 
einer BewuBtlosigkeit, die schwer gewesen zu sein scheint. Der Arzt nahm eine Kohlengas- 
vergi:ftung an. Als der Knabe einige Zeit sp~ter in die Schule kam, klagte er fiber Kopfsehmerzen 
und zeigte erhebliche Wesensveri~nderungen. W~hrend seiner Studienzeit soll eine zweite 
Vergiftung mit Leuchtgas stattgefunden haben; wenigstens wurde der Verdacht ge~ul]ert, 
als der Kranke erneut fiber Kopfschmerzen zu klagen hatte und sein psychisches Verhalten 
sich so verschlechterte, dab er seia Studium ffir einige Zeit unterbrechen muflte. Akute Ver- 
giftungserscheinungea sind damals nicht beobachtet worden. Der Kranke erholte sich langsam, 
konnte dana sein Studium fortsetzen und nahm dann eiae Stelhmg im Ausland an. Dort 
kam es infolge eines t~ohrbruches abermals zu einer Leuehtgasvergiftung. Verf. berichtet 
nicht, ob damals akute Vergiftungserscheinungen bestanden haben. Die Beschwerden des 
Kranken seheinen aber im AnsehluB an dieses Ereignis wieder zugenommen zu haben. Es kam 
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zu stiirkeren psychischen StSrungen, welche Verf. zusammenfassend als Depersonalisations- 
ph~nomen charakterisiert. Allm~hlich hat sieh der Zustand des Kranken wieder gebesse.rt. 
Stri~re Syndrome scheinen in dem Falle nicht bestanden zu haben. Rosen/eld. ~176 

Hallucinations. (Halluzinationen.) Lancet 1941 I, 421. 
Die meisten Schilderungen selbsterlebter Halluzinationen kranken, wie sich aus- 

wies, daran, dal] die nachtr~iglichen Aufzeichnungen entweder den richtigen sprach- 
lichen Ausdruck nicht fanden oder durch Erinnerungsfiilschungen und urteilende 
Denkvorg~inge entstellt wurden. So ist z. B. auch die Frage der physiologischen, vor 
allem der sinnesphysiologischen Grundlagen oder Begleiterscheinungen noch keines- 
wegs gekl~rt, es gibt Sehulen, die solche ganz leugnen oder als bedeutungslos darstellen. 
Die Mescalinversuche haben nun gezeigt, dab dies doch nicht mSglich ist, da$ viel- 
mehr Vorgi~ngen im Bereiehe der Sinnesorgane grSfiere Beachtung geschenkt werden 
muI3, will man das Entstehen halluzinatorischer Erlebnisse recht erfassen und deuten .  

Geller (Dtiren). 
Happe, Egbert: Ein Beitrag zur Psychopathologic der Pseudologia phantastica und 

ihrer forensisehen Bewertung. Mtinster i. W.: Diss. 1941. 28 B1. 
Vohmann, Max: Psyehosen in Verwandtschaftsehen in fiinf untereinander ver- 

wandten Sippen eines Ortes. Heidelberg: Diss. 1941. 55 B1. u. 5 Tar. 
Spickermann, Heinz: Traumatische Epilepsie. Dtisseldorf: Diss. 1940 (1939). 29 S. 
Rost, Joachim: Kasuistiseher Beitrag zur Frage epileptischer Ani~llle nach Hitz- 

sehlag. Nervenarzt 15, 493---494 (1942). 
Verf. berichtet fiber einen 27 Jahre alten ttauptwachtmeister, der nach einer mehr- 

:stiindigen Bahnfahrt, w~hrend derer er der Sonnenbestrahlung ausgesetzt war, am Abend 
einen epileptiformen Krampfanfall bekam. Patient war wahrend seiner 9jahrigen Dienstzeit 
und auch vorher immer gesund gewesen. Auch die Familienanamnese ergab keinen Anhalt 
f fir eine erbliche Belastung. Ffir einen organischen ProzeB im Gehirn konnten keine Hin- 
weise gefunden werden. Wi~hrend der 3t~gigen Lazarettbeobachtung und w~hrend der fol- 
genden la/aji~hrigen Beobachtung durch den Truppenarzt traten keine weiteren Anf~lle mehr 
auf. Saar (Bonn). 

Colomb, D., et P. Bernard: Les rapports de l'(~pilepsie et des Ionctions ovariennes. 
(Die Beziehungen der Epilepsie zu den Ovarialfunktionen.) (H@. Psychiatr. Bonneval, 
Paris.) Paris m~d. 1942 I, 100--107. 

Verff. stellen kurz 11 Epileptikerinnen vor, von denen bei 5 die Anf~lle mit der 
Menarehe zusammen einsetzen. Am 10. Tag nach Menstruationsbeginn und am Men- 
struationsbeginn steigt die Zahl (Gesamtzahl bei den 11 Kranken) der Anf~lle erheb- 
lieh an. Romberg (Mfinchen). o 

DeCaro, Diego: Reperti istopatologiei del eervello di due soggetti morti per malattie 
intercorrcnti dopo l'Elettroshockterapia. (I-Iistopathologische Befunde im Gehirn zweier 
nach Elektroschockbehandlung an interkurrenten Krankheiten gestorbener Patienten.) 
(Osp. Psichiatr. Prov., Roma.) Osp. psichiatr. 10, 69--88 (1942). 

Es handelt sich um 2 Sehizophrene im Alter yon 20 bzw. 30 Jahren, die an interkurrenten 
Krankheiten etwa 1 hionat nach der Abbrechung der Elektroschockbehandlung (31 bzw. 
7 Krampfanfalle) gest0rben waren. Im 1. Fall (Cor bovinum Nephl~tis chronica) wurden in 
der 3. Rindenschicht Ganglienzellen yore Bride der akuten Zellerkrankung gefunden. Viel sel- 
teller war das Bild der sehweren Erkrankung. Daneben diffuse Hypertrophie und Hyper- 
plasie der Glia, perivascul~res 0dem, frisehe Rhexis- und Diapedesisblutungen. Im 2. Fall 
waren die Veri~nderungen ganz geringffigig. Das Ammonshorn zeigte nur im 1. Fall eine Glia- 
hyperplasie, die Veri~nderungen der Ganglienzellen waren geringftigig bzw. fehlten. Bilder yon 
isch~mischen Zellveri~nderungen sind nicht erw~hnt. Keine der beschriebenen Ver~nderungen 
kann mit der Elektroschoekbehandlung in Beziehung gebracht werden, sondern mit der zum 
Tode fiihrenden Erkrankung. Biondi (Mendrisio). ~ ~ 

Krim.inologie. Kriminalbiologie. Poenologie. 
Gruhle, Hans W.: Kriminalbiologie. Z. Strafrechtswiss. 61, 556--569 (1942}. 

Verf.  bringt eine ~bersicht fiber die wertvolleren Arbeiten der letzten Jahre, die 
den Verbrecher als Menschell betreffen. Von den Arbeiten aus dem Zeitraum yon 
Ende 1937 bis Aufang 19~2 der voll G r u h l e  erwi~hnten 59 Autoren sind 51 einzela 


