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dal] man neben tier Theorie die Praxis nicht vergessen sieht und mancherlei gute 
Ratschliige ffir Laboratorium und Dunkelkammer eingeflochten findet. Be//. 

Endsje, AII: Liehlreilexkoplerung yon Dokumentem Nord. k2-1minaltekn. Tidskr. 
13, 24---25 (1943) [Norwegisch]. 

Der Verf. hat seit 1939 mit Lichtreflexkopierung gearbeitet; das Ergebnis i~  
fiberraschend gut und vermag bis zu einem gewi~en Grade sowohl die Photographie 
als die Lichtkopierung zu ersetzen. F, inar 8~6vall (Lurid). 

Pawlowsky, W.M.: Langwellige infrarote Stralflen in der Krimiualistik. Neue 
Methode der Untersnehnng yon Beweisst~eken. (Inst. /. Geric~l. Ezpertisen, Kiew.) 
Arch. Kriminol. 112, 53--56 (1943). 

Die Miingel der Infrarotphotographie beruhen darin, dal] erstens auf der Photo- 
platte nur die Strahlen yon 0,7--0,8 bis 1--1,2 Mikronen, also weniger als eine Oktave, 
wirksam sind, w~hrend das infmrote Spektrum das Gebiet bis 100 Mikronen umfal~t; 
zweitens, da~ die photographischen Ergebnisse nut mit Schwierigkeiten in Zahlen 
ausdrtickbar sind und drittens, da/] die photographische Bearbeitung immerhin eine 
gewisse Zeit erfordert. W~hrend die beiden letzten Punkte weniger bedeuten gegeniiber 
den Vorteilen der Infrarotphotographie, ist die Beschrttnktheit der ausnutzbaren Wellen- 
gebiete ein grunds~tzlicher Nachteil. Verf. hat mit B. R. K i r i t s c h i n s k y  einen Ap- 
parat konstruiert, mit Hilfe dessen es m6glich ist, dutch Anwendung einer Thermo- 
s~iule oder yon Photozellen mitCaesium, Tallofid odor Silbersulfid infrarote Strahlen 
messend zu verfolgen. Das Objekt wird mit einer Punktlichtlampe beleuchtet; die yon 
ibm reflektierenden Strahlen werden vermittels einer Linse gesammelt und auf die mit 
RuB bedeckte Oberfl~iche einer Thermos~iule odor auf eine Photozelle gerichtet, an die 
ein Galvanometer angeschlossen ist. Bei geeigneter Auswahl yon Linsen und Filtern 
ist es m6glich, das Infrarotgebiet von 1--20 Mikronen zu verfolgen. - -  Diese Unter- 
suchungsmethode erm6glicht unter anderem die Identifizierung der F~rbungen dunlder 
Stotfe, die Feststellung von Pulverschmauch auf dunklem Gewebe, die Unterscheidung 
von Bleistift- und Timensorten. Auch die Feststellung von CO im Blut und andere 
Qhantit~tsuntersuehungen sollen damit schnell durchfiihrbar sein. Weinig. 

Paulus, Walter: Experimentelle Untersuehungen fiber das Verhalten yon Stempei- 
Iarben und Sehriften versehiedener Sehreibstiite und Tinten im Infrnrotbild, zugleieh 
ein Beitrag zur Frage der Siehtbarmaehung iiberstempelter UntersehriRen. (Inst./. Ge- 
riehtl. Med. u. Kriminalist., Univ. Bonn.) Arch. Kriminol. 111, 121--124 (1942); 
112, 42--45 (1943). 

Die systematischen und interessanten Versuche des Verf., die mit Agfa-Infrarot- 
Platten 850, Rapid: durchgeffihrt wurden, haben ergeben, dal3 Kopierstiftschriften 
im Infrarotbild sehr gut zum Vorschein kommen, Tintenstiftschriften dagegen fast 
gar nieht. Anilintinten, sowie nioht 61haltige Stempelfarben sind fast unsichtbar, 
Blauholzo und Eisengallustinten, sowie Dokumenteustempelfarben und 61haltige 
Stempelfarben sind dagegengut sichtbar. Aus diesen Unterschieden ergeben sich dank- 
bare, yore Verf. praktisch benutzte M6glichkeiten, iiberstempelte Schriften sichtbar 
zu machen. B. MueUer (KSnigsberg i. Pr.). 

Psyehologie wnd Psyehiatrie. 

�9 Anleitung zur Frgattung geriehtspsyehiatriseher Gutaehten. Bearb. v. Hans 
Luxenburger. Mfincben u. Berlin: J .F .  Lehmann 1943. 53 S. RM.--.80. 

Das im Auftrag des Inspekteurs des Sanittttswesens der Luftwaffe herausgegebene 
Biichlein wonder sich vor allem an" die jOngeren Fach~trzte ftir Nervenkrankheiten, 
die noch fiber keine genfigende eigene forensische Erfahrung verffigen. Im Vorder- 
grtmd stehen die piaktischen FIagen der Wehrmachtsgerichtsbarkeit, vor allem die 
Sonderfragen der Luftwaffe. Die Schrift gliedert sich in 2 Teile: ,,Allgemeine Anlei- 
tungen" uad ,,Besondcre Anleitungen". ttinsichtlich des w 51 Abs. 2 weist Vorf. mit 
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Recht darauf bin, dall dieser nieht zum sog. ,,goldenen Mittelweg" werden dfirfe, auf 
dem der Gutachter versuche, einer klaren Stellungnahme auszuweichen. Als Leitidee 

die Auslegung des w 51 Abs. 2 babe zu gelten, dal3 es sich bei der verminderten Zu- 
rectmungsf~higkeit um ,,Zmechnungsfiihlgkdt mit aus psychiatrischen Griinden ver- 
mindelter Schuld" handle. Diese Auffassung/~ndeie jedoch nichts daran, daS sich den 
Gutachter an den Wortlaut des Paragraphen zu. halten babe. Von den besonderen 
Belangen der Wehrmachtsgeiichtsbarkeit ist fiir den Sachverst~ndigen die Piiifung den 
li'rage einer etwaigen Absicht, sieh den Ve~pfliehtung vcm Dienst dauernd zu entziehen 
oder die Aufl6sung des WehiveIh~ltnisses zu eneiehen (w 69, I MStGB), besonders 
wiChtig, da dutch diese Absicht eine unerIaubte Entfernung zur Fahnenflueht weiden 
kann. Aueh kann zu priifen sein, ob der Fahnenfliiehtige aus Fureht vor persfinlicher 
Gefahr gehandelt hat (Richtlinien des Fiihrers und Obeisten Befehlshabers den Wehr- 
macht yore 14. IV. 1940). Bei der Bespieehung den einzelnen Kiankheitszust/inde wird 
ebenfalls den besonderen milit~Iischen Gesichtspunkt~n Rechnung getiagen. ~o wind 
beim Schwachsinn darauf hingewiesen, dall neben der verstand~sm~i$igen Schw/iche 
und der psychopathisehen Veranlagung auch das Mall der verlangten Leistung zu be- 
riicksichtigen ist. I)er Gutachter miisse gegebenenfalls auf die Versetzung zu einem 
anderen Truppenteil hinweisen. Bei den Psyehopathien sei grundsiitzhch daran fest- 
zuhalten, dal~ bei der HeranziehUng des w 51 in der Wehrmacht im Hinbhek auf die 
Belange den Manneszucht der strengste MaSstab anzulegen ist. Die Voraussetzungen 
des w 51 Abs. 2 sind nun dann gegeben, wenn ,,das BewuStwerden dadurch beeintliichtigt 
wind, daS die Straftat in einem unmittelbaren und scharf umschriebenen VeIhKltnis 
urs~chlicher Art zu den speziellen E, igentiimlichkeit der betreffenden Ps~chopathie 
steht oder die Aufreehterhaltung des BewuSt-GewoIdenen gefiihidet erseheint" durch 
das Auftreten eines psyehcpathi~chen seeli~ehen Ausnahmezustandes". Der Begriff 
den ~ffentlichen Siehelheit bedaff in d er Wehrmaeht einer anderen Auslegurg als 
im zivilen Leben, im K~iege einer anderen als im Frkden. Bei den TIunkenbeitszu- 
stiinden Wiid scharf zwisehen ,,pathologisch~m Rausch" und ,,ungewfihnhchem RauEeh" 
unterschieden. Letzterer kcmmt naeh dem Genus sehlechter, dutch Fu'~elfile velun- 
reinigter Bmnntweine zustande und erinneit an die Wfikungen des Xthers (XthcrrauEch). 
Beim ,,pathologischen Rauseh" handelt es sich um einen unbesonnenen Diimm~izu- 
stand mit ~olgenden klinischen E~seheinungen: ,,OrientieIungsstfi~ungen, illusicn~iIe 
Sinnest~uschungen, explosive Erregungszust~nde mit Gewalttiitigkeiten, te'iminaler 
Sehlaf, Erinnerungslosigkeit, die meist als ~etmgrade Amnesie in E~sch~inung tritt." 
Yon diesen Hauptsymptomen miiss~n mindestens d~ei zur Stdlung den Diagno.~e und 
zur Annahme des w 51 Abs. 1 vorhanden sein. Von den psychcg~nen StS~ungen sind 
fiir die Weh~macht~geriehtsba~keit yon Bedeutung die KmzschluS~eakticn~n a~s tteim- 
weh, fiir die der w 51 Abs. 2 in Frage'kommen kann. Bei Straftaten vcn Angehfrigen der 
kiimpfenden T~uppe kfnnen aus G~iinden k6~pe~lieh-seeli~eher E~m~idung und ~rseb~p: 
lung die Voraussetzungen zur Anwendung des w 51 Abs. 1 oder 2 gegeben sein. Einen 
breiteren Raum nimmt die Besprechung der psychi~chen Stfmngen duzch Wetter und 
Khma sowie durchHfhenw.irkungein. DieFrage, obundinwiefernmeteIeologiecheEin- 
fliisse sieh auf die Psyche auswirken und die Zurechnungsfiibigkeit beeintr/ichtigen 
k~nnen, geh6rt zu den schwierigsten Problemen der gerichtlichen Psychiatrie. Feat steht, 
daS bei besonders veranlagten Menschen bestimmte Winde, insbesondere der Monsun 
und der Schirokko eine unmittelbare spezifisehe Einwirkung auf den Organismus, 
vor allem auf das Zent'ralnervensystem haben und die Voraussetzungen fiir k~iminelle 
Handlungen abgeben kSnnen. Dasselbe gilt fiir den FShn und den Cap-Doctor in 
Siidafrika. Fiir die Annahme des w 51 ist erforderlich der ~achweis der FShnempfind- 
lichkeit, des Vorhandengewesenscins des FShns und psyehischer StSrungen zur Zeit 
der Tat. Auf die besonderen psychologischen Lebensbedingungen der Besatzungen 
einsamer Flugwachen der Subarktis und l~ngere Zeit nicht zum Kampfe kommender 
U-Boote wird hingewiesen. Uber den Tropenkoller wird au~gcsagt, dal~ cs diesen ,,als 
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Krankhelt oder spezifische Reaktion des Menschen der gemii~igten Zone, der sich dauemd 
oder voriibergehend in den Tropen aufh~ilt", nicht gibt. Der echte AmoklauI ist eine 
rassisch gebundene, dem epileptischen Diimmerzustand verwandte Erscheinung bei 
den Malayen. Die ~uBerlich ~ihnlichen Erregungszustiinde bei weil]en Soldaten sind als 
(h~ufig dutch Alkohol ausgel6ste) epileptische D~immerzust~nde anzusehen. Schwere 
ttShenkrankheit bedingt den Schutz des w 51. Bei den FolgezustAnden yon traumati~ 
schen Hirnsch~digungen wird darauf hingewiesen, dal~ sich bier hiiufig organi~che 
Symptome mit psyehopathischen und bcgehrungsneurotisehen Erscheinungen eng 
vermischen. Unter den GeistesstSrungen du_rch Vergiitung ist die Vergiitung dutch 
Bleibenzin (Bleitetra~ithyl) yon besonderer Wichtigkeit. Es linden sich Pers~nlicblreits- 
ver~inderungen im Sinne gesteigerter Reizbarkeit, Hemmungslosigkeit und Neigung zu 
Kurzschlul~handlungen. w 51 Abs. 2, gelegentlich auch Abs. 1, kann in Betracht kommen, 
Eine etwa aufgetretene Benzinsucht ist als unverschuldete SQchtigkeit anzusehen, 
wenn nieht ein seltener Fall yon absichtlichem BenzinmiBbrauch vorllegt. ZerO, 

�9 $ehneider, Kurt: Die psychopathischen Pers~nliehkeiten. 6, verb. A~I. Wien: 
Franz Deuticke 1943. VII', 125 S. RM. 5.--. 

Wenn die Psychopathischen Pers6nIichkeiten yon Kurt  Schneider heute in 
6. Auflage vor uns liegen, nachdem die 5. erst kurz vorher ersehienen ist, dann ist die 
Frage angebracht: Wie kommt es, dab die Schneidersche Fassung der Psycho- 
pathen, die auf das Jahr 1923 zuriickgeht, heute nach 20 Jahren nichts au Reiz und 
Anziehungskraft eingebii~t hat. Diese Frage ist in mehrfacher Hinsicht berechtigt, 
denn viel ist in den vergangenen Jahren iiber diesen unersch6pflichen Gegenstand ge- 
schrieben worden und es ist kein Zweifel, da~ die starken Umw~lzungen, die die letzten 
10 Jahre mit sich gebracht haben, gerade auf dem Gebiet der Psychopathieforschung 
zu neuen Fragestellungen gefiihrt haben. Der Verf. gibt darauf selbst die A~atwort: 
Die Bescheidenheit (der systemlosen Typenlehre Sch.) ist zugleich ihre Unangreifbaro 
keit. Diese Bescheidung besteht darin, daf Veff. heute ebenso wie schon in der ]. Auf- 
lage seine Tyl)en ausschliel]lich unter psychologischem Gesichtspunkte ersteUt und da~ 
er der Verlockung widersteht, konstitutionelle und ~ziologische Momente mal]geblieh 
einzubeziehen. Das hindert ihn natiirlich nicht, die typologischen M6glichkeiten konstio 
tutioneller, genetischer und sozi01ogischer Faktoren anzuerkennen und, soweit dies 
nowendig, auch bei der Darstellung im allgemeinen Tell zu beriictrsichtigen. Fiir die 
eigene Typeneinstellung aber werden sie nieht herangezogen. Fiir den Leser, der sich 
zu einer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen bekennt und eine kiinstliche Treno 
hung zwischen dem in engerem Sinne biologischen Geschehen, den psychologischen 
Erscheinungen und den sozialen Verhaltungsweisen nicht anzuerkennen vermag, 
bedeutet die Einengung auf die dazu ausschlieflich am Individuum orientierte Psycho- 
logie des Verf. eine Konzession. Wenn man sich zu ihr versteht, dann weniger deshalb, 
weil die theoretische Begrlindung zwingend w~re, die Verf. fiir die yon ihm gewiihlte 
Schnittfiihrung gibt, als vielmehr im Hinblick auf die ausgezeichnete praktische Braueh- 
barkeit der lebensnahen und handllchen Typen, zu denen Verf. trotz der anfechtbaren 
Ausgangsstellung gekommen ist. - -  Sofern man bedenkt, daf der Verf. aus seinem Per- 
sSnlichkeitsbegriff nicht nut die Intelligenz, sondern auch das ganze vitale Gefiihls~ 
und Triebleben herauslassen mSchte, dann wird man sicl/fragen mfissen, wie es mSglich 
war~ daf ibm trotzdem seine blutvoUen, naturgetreuen Psychopathentypen gelangen. 
Typen sind naeh des Verf. Definition ,,erste und im Hinblick auf das Individuelle 
stets grobe Orientierungspunkte yon grunds~itzlicher Einseitigkeit", yon denen Verf. 
welter sagt, daft wir ihre reinen Bilder nicht oft zu Gesicht bekommen. Da sie in erster 
Linie Anschauungsmittel sind, stehen sie in einem gewissen Gegensatz zu den Begriffen, 
die den Systemen verwandt sind (Ref.). Das 'ist wohl auch der Grund, weshalb Verf. 
auf die systematische Unterbauung seiner freien Ty:pen auch heute wieder verzichtet, 
obwohl eine solche inzwischen v0n anderer Seite (Trainer) mit einigem Erfolg versucht 
worden ist. Der begrlfflichen Kl~rung aller Hauptfragen. die das Psychopathenproblem 
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aufwidt, client der erste Tell der Arbeit. Dieser bringt eine ebenso straffe wle au~cEluB- ~ 
reiche Auseinandersetzung mit den ~lteren und neueren P~ychopatheneinteilur~er_ ur.d 
vermittelt ein iibersichtliches Bild der Typenlehren yon Koch, Gruhle, Trainer,  
Homburger ,  Kahn,  J. H. Schulz, Kretschmer ,  Ewal& und Heinze. - -  Be- 
sonders kostbar und iiberzeugend ist das Kapitel, in dem Verf, seine Auffassung be. 
zflglich des Verh~iltnisses Psychopathie und Psychose darlegt. Wo Kre t schmer  
flie~ende Uberg~nge annimmt, sieht Verf. bekanntlich eine grunds~tzliche Trennung. 
Der zweite Toil der Arbeit bringt die Schildemng der 10 P~ychopathentypen, die hypero 
thymischen, die depressiven, die selbstunsicheren, die fanatischen, die geltungsbediirf- 
tigen, die stimmungslabilen, die explosiblen, die gemtitlosen, die willenlosen und die asthe- 
nischen und ~ Besprechung hinsichtlich Gesehlecht, Alter, Erblichkeit, Beziehung 
zu anderen PsychoI~athen, Differentialdiagnose, sowie sozialer Bedeutung und Behand- 
lung. Fast bei jedem Typus wird die Grenze welche ihn yon &hnlichen Zustandsbildern 
auf dem Boden blander odor abgelaufener Psychosen trennt, eindrucksvoll aufge- 
wieseu. Die einschl~igige Literatur kommt reichlich zu Wort, ohne daJ~ dadurch die 
Eiaheitlichkeit des Gusses der inzwischen bestens bew~hrten Sch. Psychopathentypeu 
gestSrt wlirde. H.A. ~r (Bonn). 

Mayer-HUlebrand~ Franziska: Die geometriseh-optisehen Tiiusehungen sis Aus~ 
wirkunpn 811gemein geltender Wahrnehmungsgesetze. 7.. Psychol. 159., 126--210 u. 293 
bis 331 (1942)., 

Die Arbeit setzt sieh zun~chst ]nit den bisherigen Erkl~iraugsversuchen der geo- 
metrisch-optiechen T~/uschungen ausein~uder, denjenigen, die einen peripheren, und 
denen, die einen zentralen Ursprung annehmen, und zeigt, da~ keine yon ilmen be- 
friedigt und alle Fragen ersch~pfend beantwortet. In der Arbeit werden die geometrisch- 
optischen T~uschungen als echte Empfindungen aufgefa~t; sie werden auf Faktoren 
zur~ckge51hrt, die fiir unser gesamtes WahrnehmungsvermSgen gelten. Das Wort 
,,T~uschung" bezieh~ sich demnach auf eine Inkongruenz zwischen den Reizen und 
unseren Empfindnngen, die in Frage stehenden Erscheinungen solIen damit nicht zu 
Abnormi~ten gestempelt werden, es liegen auch keine Fehlurteile tiber richtige Emp- 
findungen vor. Die geometrisch-optischen T&uschungen werden in zwei Hauptgmppen 
geteilt: die GrS~en- und die Winkelt&nschungen. Der Gr/~eneind~uck ist abh~ngig yore 
Undeld und yore Gesamtfeld, diese beiden gegeneinanderwirkenden Faktoren sind Ina~- 
gebend ftir die Entstehung der Gr6~ent~uschung, Der Einflu~ dee Umfeldes i~berwiegt 
bei den T~uschungen, bei denen das Infold im kleineren Umfeld gr~er erscheint; in 
den F~llen abet, in denen das Infold im kleineren Umfeld kleiner erscheint, mscht sich 
das Uberw/egen des Gesamtfeldes geltend. Von wesent~icher Bedeutung ist die mehr 
odor weniger ganzheitliche Auffassung, die in der seelischen Struktur begr/~ndet sein 
odor auch dutch eine richtunggebende Einstellung herbeigeftihrt werden kann. Die 
,,Mengent~uschungen", ,,Vertikalt~iuschungen" und ,,perspektivischen T.:iuschungen" 
lassen sich dem Prinzip der Gr~/]en~uschungen unterordnen. Bei den Winkett&uschun- 
gen handelt es sich um subjektlve Richtung~nderungen gerader odor gekr/~mmter 
Linien innerhalb der Gesamtfigur. Aueh bier kennen wit einerseits Richtungs~nde- 
rungen entgegen dem Ver|au~ einer zweiten Linie (Kontrasterscheinungen), andererseits 
entsprechend dem Verlauf der zweiten Linie (Angleichserscheinungen.). Hierfii~ sind 
die prim~ren und sekund~iren optischen Raamwerte maflgebend; jene entsprechen den 
gereizten NetzhautsteUen, diese sind mitbedingt dutch die ]nit der Kopf-, Augen- und 
K~rperstellung verbundenen nichtoptischen Empfindungen. Im zweiten Tell der A~beit 
wird nachgewiesen, da/~ die Abweichungen zwisehen dem Wahrnehmungsbild und den 
tats~chlichen Gegebcnheiten der Au~enwelt in der darstellenden Kunst, ur~d zwar 
schon bei den griechischen Tempeln, Beriicksichtigung fa nden. An den ~tiechi~chen 
Tempeln vorhandene Abweichungen yon der horizontalen oder vertikalen Ebene, yon 
der Lotrechten und yon der geometri~chen Regelm~igkeit und Sy~,metrie sind ~ur 
~r~ter ~ewi~.u Uma~den hemerkbar, unter gew~hnlichen Beobachtun g~bed~gu~geu 
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werden sie iotrecht und e~0enmii~ig gesehen. Sie sind alle den Gesetzen der psycho- 
logischen Optik angepaDt. Die grieckischen Baumeister haben bier zwar nicht auf 
Grund theoretischer Kenntnisse, aber in Anwendung prsktischer Effahrungen gehandelt. 
Die Umfeldwirkung wurde in richtigem Kunstempfinden schon l~ngst vor dem Vor- 
handensein theoretischen Wissens erkannt und beriicksichtigt u. a. bei der Buchstaben- 
einteiinng yon Inscl~iff~en; die wirkliche Symmetrie ist nicht ausschlaggebend f ~  den 
gtlnstigsten Gesamteindruck, sonclern die Anwendtmg der Erkenntnis, dab Buchstaben 
dann gleichweit voneinander entfernt erscheinen, wenn ihre Umfelder gleichen Er- 
regnngswert besitzen. Meumann (K/Snigslutter). o 

GaHe, Gerhard: 0ber das Handeln im kurzzeitig dargebotenen Feld. (Volkelt, 
Hans: Beitritge zur Psychologie des Willeus und der Gemeinsehaft. 3o) (Psychol.-Pddag. 
�9 l ~ t . ,  Univ. LeiFzig. ) Arch. f. Psychol. 110, 361--452 (1942). 

Veff. liefert einen wertvollen Beitrag zur Psychologie und Ph~nomenologie des 
Wollens auf Grand yon Experimenten, in denen eine Wahlhandlung in einem Feld aus- 
gefiihrt werden muDte, das nur sehr kurze Zeit zugiinglich war. Die Versuchsreihen sind 
so aufgebaut, dal~ auf eine Reihe "con Einzelversuchen, in denen die instruktionsgem~e 
Handlung stets auf die gleiche Weise edolgt, ein kritischer Versuch folgt, in dem in- 
folge einer kleinen ~,nderung der Situation die wichtige Wahl auf andere Weise vor- 
genommen werden soUte. Es wird also eine instn~tionswidrige Gew6hnung angesetzt, 
eine Methode, die schon N. Ach zur Messung der Willenst~rke zu verwenden suchte, 
die hier aber sehr viel fruchtbarer der Ph~nomenologie dient. Das objektive Verhalten 
der Vpn. "ira Versuch wird jeweils mit den nacht~gllch aufgezeichneten Selbstbeob- 
achttmgen verglichen. Es zeigt sich,dafl die kurze Darbietungszeit es umn6glich macht, 
in einem klar bewu0ten Entsehlufl eine Wahl zu treflen, ehe die Handlung begonnen 
wird. Wshrnehmung, Entscheidung und Handlung sind im Erleben nicht voneinandex 
zu trennen und beeinflussen sich st~ndig gegenseitig. Die Handlung bekommt damit 
einen Charakter, der sie den Instinkthandlungen phenomenal ~hnlieh werden liiflt 
(sachlich ist es natliflich keine Instinkthandlung), und das Willenserlebnis ~ zu 
einer diffusen, gefiihls.~ihnlichen WaUung, die der Veal. sehr treffend als Leitgefflhl  
bezeiehnet. Die in der Versuchsanordnung angesteUte GewShnung an eine bestimmte 
Handlung ~u~ert sich bereits in einer Umpr~gung der Wahrnehmung des Handlungs- 
feldes. Klar gestaltet werden nut die Teile des Feldes wahrgenommen, die ftir die ge- 
wohnte Handlung eine Rolle spielen. Deshalb werden Ve~ndemngen an anderen Teilen 
oft nicht bemerkt, und bleiben bei wiederholter Ausiibung der Handlung unberiicksichtigt. 
Es kommen aber auch nicht selten F~ille vor, in denen die Handlung sachlich richtig 
erfolgt, und wo sich ein richtiges Leitgefiihl gebildet hat, obgleich die Wahrnehmung 
nicht geniigend durchstruktuiert war, um eine nachtr~igliche Begrtindung oder Recht- 
fertigung der Handlung zu gestatten. Von dieser Art sind auch die Handlungen, 
die man im t~glichen Leben als geistesgegenw~irtig bezeiehnet, die aber, wie man sieht, 
mit ,,Gegenwart des Geistes" wenig zu tun haben. Sie verlaufen im allgemeinen ohne 
]clare Bew~tseinsentscheidung. Das untrennbare Verwobensein yon Wahrnehmen, 
Willenserlebnis und Handeln lind der niedrige Bewu~tseinsgrad des ganzen Vorganges 
deuten darauf hin, dad es sich bier um genetisch primitive Gestaltungsprozesse handelt. 
Der gegliederte, klar bewu~te WiUensvorgang, der bisher sehr einseitig yon der WiUens- 
psychologie untersucht wuzde, ist demgegeniiber genetisch sparer und vielleicht bio- 
logisch viel weniger wichtig. Otto Lauenstein (OeslaU).o 

Mas-Guindal, Joaquin: Die Messung der Ermlidung; Bemerkungen zur Reaktion 
yon Doaaggio. Bol. Seguridad e Hig. Trabajo 3, 63--65 (1942) [Spanisch]. 

Der Verf. wendet sich gegen eine Ver6ffentlichung yon Dr. Tovo in der Rass. Med. industr., 
in welcher dieser die Anwendung der Reaktion yon Donaggio empfiehlt. Er weist darauf bin, 
da~ die Reaktion bei zweffellos vorhandener Erm~dung bald diese anzeigt, bald vorsagt. 
Andererseits gibt es Erkrankungen, bei denen die Donaggiosche Reaktion positiv ausf~Jlt, 
ohne dal3 Ermiidung vorliegt. Auch gewisse Medik~mente k6nnen eine positive Reaktion 
hervorrufen, ohne dat~ der Untersuchte ermiidet ist. Geriehtsmedizinisch sei die Reaktion 
wertlos. G~zu~ (Hamburg).~ 
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Ebbeeke, U.: Cber ein entoptisehes Ph~nomen bei Sehreek. (P]~ysiol. In~t., Univ. 
Bonn.) "Klin. Mbl. Augeaheilk. 109, 190--193 (1943). 

Schreckaffekte sind imstande, fiber den Sympathicus eine sensorische Erregbarkeits- 
steigerung der~corticalen Netzhaut hervorzurufen, die sich in Wetterleuchten-/ihnlicher 
Erhellung des mittleren Teiles des Gesichtsfeldes iiul~ert, v. Mahrenlzolz. 

Ingvar, Sven: Angst. Sv. L~kaxtidn. 1942, 2877---2890 [Schwedisch]. 
�9 Der Veff. wendet sich gegen die Auffassung der Psychoanalyse, ,,eingeklemmte 

Affekte" kfinnten aUerlei schwere grankheiten der inneren Organs bewirken. Alles 
spricht daRiz, dab Angst und andere starke Gemfitsbewegungen l~eine Krankheiten 
der inneren Organe hervorbringen. Die Gemfitsbewegungen greifen zwar in einschnei- 
derider Weiss in die Gestaltung des Krankheitserlebnisses ein, sie rufen aber die Krank- 
heir nicht hervor. Spontan auftretende �9 ist ein sicheres Zeichen ffir ein schwer 
gest~rtes Nervensystem; sis ist ein h~iuiiges neurasthenisches Symptom und kann bei 
fast allen diBharmonischen Zust~inden des Nervensystems auftreten. Von hSchstem 
Interesse ist, daft Angst mit Vorliebe bei Herz-, Kreislauf- und Lungenkrankheiten 
auftritt; di e Bedrohung des Lebens l~st den Angstmeehanismus im Nervensystem aus. 

Einar S~6vall (Lund). 
Wilson, Henry: Mental reaeiions to air-raids. (Seelische Reaktionen nach L uft- 

angriffen.) Neurol. Dep., London Hosp., Lond~.) Lancet 1942 I, 284--287. 
Verf., Nettrologe bei einem Unfallsspital, bcrichtet zun~chs~ fiber 134 F~lle, wclche 

bei Luftangriffen unter Symptomen yon Erregtmg,=-zust/inden bis zff hystcrischen 
Stupor- und L/ihmungserscheinungen eingeliefcrt worden sind. Auf Peychotherapie 
bin konnten aUe innerhalb 24 Stunden cntlassen werden, nur 6 davon reziaivie~en. 
Verf. verglich ferner 63 F/ills mit ausgesprochenen psychopathischen Symptomen im 
Gefolge yon Luftangriffen mit 102 Kontrollpersonea einer chirurgischen Abteilung. 
Bei der ersten Gruppe fanden sich Zings aligemeiner Psychopathic 21/~mal h/iuiiger. Bei 
den Kontr0Ufi~llen war, nach eigenen Angaben, das Angstgefiihl bei Luftbombardement 
viel hiiufiger. Ausgesprochene Luftschutzkellerphobien Ianden sieh bei 15 der 102 Kon- 
trollpersonen. Verf. fordert genaue psychiatrische bzw. psychologische Untersuchung 
der Personen ffir den zivilen Luftschutzdienst. Vcu den 63 psychiatrischen F~llen 
hatten bei den Luftangriffen nur 10 auch Ycrletzungen davongetragen, darunter nut 
1 schwere. 'Bei 2 vor dem Angriff schwer iiberarbeiteten Personen reagierte einer 
mit dem Bilde eines Depressions- , ein anderer mit dem sines Ver~;'orrenheitszustandes. 
Die :Frage, wie die Luftangriffe sis see!isch berShren, bean[wortcLen nut 3 der 68 F/~lle 

ml t  entsprechender geffihlsmii~iger I".eak~ion, 15 zeigten tiberm~i~ige Reaktionen, 
I8 gestsnden widerwillig Angstgeffihle zu, 27 leugneten konztant, Furcht empfunden 
zu haben. Kurze eingestreute Kasuistik. Alexander Pilcz (Wien). o 

Petrb, Carlo: Su di aleuni disturbi neuropsiehiei da eausa emotiva. (Osservazioni 
su militari scampati da nautvagio.) (l~ber einige emotionsbedingte neuropsychische 
St~rungen. [Br bei ehemaligen schiffbr~ehigen Kdcgsteilnehmern.]) (Re- 
parto Neuro,psid~iatr., Osp. Milit., ~'i~a~o.) Riv. s~::r. Frenia:tr. 66, 5%'620  (1942). 

Veff. hat 35 ehemalige schiflbriichige KricgatcilLehn~er beobachtet, welche StS- 
rungen tier neurasthenischen Reihe aufwie~cn. Die Krankheit~erscheinuvgen betrafen 
besonders die Instinkte und die Affektivit~t und waren yon vielen vegetatlven Sym- 
ptomen begleitet. Dadurch wfirde die Beteiliguvg der Stammhirnzentren bewiesen. 
Als Behandlung k~me haupts~ichlich die P~ycho~herapie und fiir besonders schwere 
FKIIe die Krampfbehandlung in Frage. Lange Anstaltsaufenthalte und Erbolungs- 
urlaube wKren zu vermeiden. Genannte Erkrankungen waren als dienstbedingte, aber 
wegen ihrer VergSnglichkeit keiner Entschadigungsrente bedfirftig zu erkennen. 

C. Ferrio (Turin). ~176 
Harris, Arthur: ~Psyehiatrie reactions of civilians in war-time. (Psychiatrische 

Reaktionen der ZivilbevSlkerung im K_riege.) Lancet 1941 H, 152--155. 
Bericht aus einer psychiatrischen Beobachtungsabteilung fiber den Einflul~ yon 
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Kriegserlebnissen auf psychische St0rungen unter der ZivilbevSlkerung. Es handelt 
sich um psychische St6rungen der verschiedensten Art, die zum Teil bei Flitchtlingen 
aus Holland und Belgien, in der Hauptsache aber bei der Londoner Bev61kerung w~h- 
rend der schweren Luftangriffe im Herbst 1940 auft~aten. Verf. bringt insgesamt 26, 
in Stichworten geschilderte F~tlle, bei denen nach seiner Ansicht den K~iegserlebnissen 
eine wesentliche Rolle zukommt. Es handelt sich vorwiegend a m  depressive und 
iingstlich-agitierte, seltener um paranoide und hallll~natorische Zustandsbilder, wobei 
eine lrlare Diagnose meist nicht gestellt wird. Verf. vertritt die Auffassung, dal} am 
.kusbrueh psychische~ St~rungen zahlreiche endogene und exogene Faktoren - -  dar- 
unter auch die besonderen Erlebnisse des totalen Krieges - -  in wechselndem Ausmal3 
beteihgt sind. Im  ganzen handelt es sich bei den mitgeteilten Fiillen um ein rech t  
heterogenes Material, in dem an die normale Affektivitiit grenzende Reaktionen auf 
schwere seelische Traumen, die stets raseh ablrlingen, neben solchen Fiillen stehen, 
bei denen die endogen psychotische oder psyehopatkfische Anlage oder organische Hirn- 
prozesse das Bild beherrsehen und das Kriegsgeschehen nach den in Deu~chland gel- 
tenden Anschauungen h6chstens eine ausl0sende Rolle spielt, meist abet nttr eine 
Gelegenheitsursache bilden diirfte. Das Anwachsen der Aufnahmeziffem wiihrend der 
schweren Luftangriffe ist zum Teil auch darauf  zuriickzufiil~en, dab psyehotische, 
dements und besonders senile DefektzustAnde, die bis dahin noch in der Familie ge- 
halten werden konnten, unter din erschwe~oen Bedingungen in Anstaltspflege tiber- 
fiihrt wurden. B a y  (Heidelberg}.. 

Riekman, John: A ease o! hysteria. Theory and praeties in the two wars. (Ein :Fall 
yon Hysteric. Theorie und Praxis in zwei Kriegen.) Lancet 1941 I, 785--786. 

28j~hriger Soldat hatte oberfl~cldiche SchuBwunde des rechten Armes erlitten, erhielt 
w~hrend 5t~giger Rtickzugswanderung keincrlei Behandlung his zur Spitalsaufnahme. Nach 
weaigsn Wochen geheilt yon seiner Verwundung ginger auf Krankenurlaub; zum Kader 
eing~rtickt, zcigte er eine komplette An~sthesie des Armes un~erhalb der Verwundungsstelle 
und eine hvsterisehe L~hmung der Extremit~t. I)ureh einige Monate deprimiert, mfrrisch, 
w~rtka rg, sprach voll seinem ,,armen Arme", behandelte denselben mit besonderer Sorgfalt, 
s~,.eicll~itc ihr~, trachtete ihn warmzuhalten. Eine genaue Analyse des Falles ergab eine 
assoziativ~ Verkn~pfung mit im I~iege,, . gefallenen Freunden, spezlell" Trauer iiber" emen" Freund, 
flit dcJl er ,,~ine rechte Hand hingegeben h&tte. Fast mit dem allm~lichen Nachlassen 
sein~r Trauer tiber diesen gefaLlenen Freund trat Heilung ein. ~ Veff. meint, daft man frflher 
lodi~,lich ,l.~z~ I(anlpf zwischen den Motiven der soldatischen Pflichteffiillung and dem des 
SAbst~rhaltungstriebes ale Ursache der hysterischen Symptome angenommen hat, w~hrend 
gegeaw~rtig die modsrne Psychologle noch andere Wurzeha des hysterisehen Zustandsbildes 
au~decl~. . .dlezander Pilcz (Wien).o 

Esser, P. H.: Die Amnesie naeh elektrisehem Sehoek. (Psychiatr. Infirm. ,,Vo~elen- 
~z~" ,  Ben~ebroeh.) Nederl. Tijclschr. Geneesk. 1942, 291 ~ - 2917 u. dtsch. Zusammen- 
fassung 2918 [Holl&ndisch]. 

Die nach Behandlung mit elektrischem Schock oft au~tretende ~mnesie wizd ale 
ein teilweiser Verlust der Bekanntheitsqualit~it gedeutet. Es ~ehlen manche rum Kor- 
sakow-Komplex geh6rende Symptome, wie Konfabulieren usw, Wah~scheinlich spielen 
sich die Ver~inderungen vorwiegend in der Hirn~inde und nicht im Hirnstamm ab. 
Meistens sind die Ver~inderungen reversibel, van d~r P/ants (Maastricht).o 

Pliigge, H.: Zur Entstehung des Phantemglleds. (Med. u. N~wnldin., Univ, 
Gie~en.) Dtsch, Z. Nervenheilk. 154, 199--218 (1943). 

Veff. gibt zun~chst die Beobaehtungen und Anschauungen yon Pard, Mitchel and 
Pick tiber die Symptomatotogie und die Entstehung des Phantomgliedes wieder. P ick  
kntipft an die Gedankeng~nge yore K0rperbewu~tsein-und vom K0rperschema an  (Hen d). 
Beim K0rpe~chema sind wie beim Phantomglied die distalsten partien unserer Extremit~ten 
bevorzugt; die proximalen Teile sind nur wenig beteiligt. Das Phantombild ist da~ getreue 
Abbild des K~rperschemas. Diese Theorien bilden aueh heute noch die Grundlage ftir unsere 
Er0rterungen tiber das Phantomproblem. Die yon psychologischer and psychoanalytischer 
Seite unternommenen Deutungsversuehe lehnt Veff. sehr mit Recht ab, da sie unsere Erkenntnis 
nicht f6rdern. Verf. kommt dana auf die Beobachtung yon Mayer-Gro~ zu sprechen, welehe 
zcigt, dal~ ein Phantomglied nicht nur bei Amputierten, sondern auch bei Kontinuit~itstren- 
nungen des Nerve~ystems ~n anderen StelYen vorkommt ~ so bei pIv~erreif iur ,  gen, auch 
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wenn die ExtremitAt erhalten'geblieben ist. Auch bei linkaseitig Gelihmten kommt es vor 
und zeigt dieselben Merkmale wie das Phantom der Amputierten. Mayer-Grol3 verwertet 
mehr un i te  neurophysiologischen Erfahrungen. Die Zerreiflung des Nervensystems ffihre in 
den zugeordneten Zentren zu Erregungs&nderungen, welche eine Vort~uschung des Erregungs- 
komplexes ,,Arm" bedinge; in der Ausgestaltung der Symptomatologie kimen allgemeine 
Abbaugesetzm~Bigkeiten zur Darstellung. Die Theorie des Bewegungsschemas l~Bt die Vor- 
steUung yon der Identit~t des Phantoms mit dem K6rperschema bestehan. Es ist niehts 
anders gemeint ale die Summation der sensorischen und motorischen Anteile des Wahrneh- 
mungsvorganges. Auf Grund der bis jetzt vorliegenden Beohachtungen kommt Veff. zu dem 
Schlu~, dab eine Lokalisation der Phantomgenese nicht m6glich ist, ebensowenig wie eine 
Lokalisation des KSrperschema~ Die verschiedensten Modalit~ten der Unterbrechung nerv6ser 
Massen fiihrt zum Phantom. Die Rolle der Peripherie ftir die Phantomentstehung iet ebenso 
wichtig wie die Rol]e der zentralen Abschnitte des Nervensystems. Eine Theorie der Phantom~ 
entstehung mu~ an das K6rperschema yon Head und Pick ankni~pfen. Es ist gleichgiiltig, 
ob man yon einem persistierenden Bewegungsschema der Wahrnehmungsvorgitnge oder yon 
der Summe der Engramme oder yon Raumbild spricht. Verf. versueht nun diese Bilder als 
Ausdrucksm6glichkeiten eines gemeinsamen biologisehen Gestaltungsprinzips darzustellen, 
Veff. glaubt dieses allgemeingiiltige Ordnungsprinzip in dem Vorgang der Regeneration an- 
nehmen zu dtirfen, wenn nach Verlust einer ExtremitAt nicht ein Phantom persistiert, sondern 
ein neues Glied wieder gebildet wircL Verf. berichtet fiber die Regenerationsvorg&nge bei  
Amphibien oder Arthopoden. Hier kann man feststeUen, daI] das Regenerat eines Beines 
im ganzen kiirzer ist und dab der distalste Tell gut differenziert ist, w~hrend der proximale 
Teil unf6rmiger, kleiner und weniger differenziert bleibt. Die Beispiele, welche Verf. bringt~ 
k6nnen bier nicht wiedergegeben werden. Die Priivalenz diataler Strukturen gegentiber den 
proximalen iet evident. Das Kardinalsymptom der Phantomhand ist die ,,Schrumpfung", 
Verkfirzung des Phantomgliedes im Sinne einer Ann~herung der distalsten Partien der am- 
putierten ExtremiCAt an den proximalen Stuml d. Phantomhand mad Regenerat zeigen also 
so schlieflt VerL seine interessante Abhandlung - -  ebenso wie die ExtremitAtenbilder des 
K6rperschemas und des Bewegungsschemas die gleiche Struktur. Roaen/eld (Berlin). ~ o 

Lavitola, Giuseppe: Contributo- r silo 8/udio deile psieosi familiari indotte. 
(Klinischer Beitrag zur Forschung der famili&ren induzierten Psychosen.) (Os~. Ps/ch- 
/arT. Prov., Na~oli.) Osp. psichiatr. 10, 89--104 (1942). 

Nach entsprechender literarischer Einleitung lSerichtet Veal. iiber einen Fall eigener 
Beobachtung. 9 Personen beiderlei Geschlechts (davon 3 und 4 Verwandte zweier 
Sippen und 2 Fremde) bei Gelegenheit des Erkrankene einer B&uerin versammeln sieh 
und geraten unter die Wirkung 4er Exorzismen einer Zauberin, we|che die Kranke 
yon den Folgen der Besessenheit befreien sollte. Es folgt eine GeistesstSrung, yon der 
nut die 2 nichtblutsverwandten Anwesenden unberiihrt bleiben. Bei den 3 Personen 
(2 ~ und 1 ~) der ersten Sippe, bei welcher eine mtmiakale Erbanlage vorhanden war, 
hatte die Geistesst6rung maniakales Gepr~ige (starke Erregung, Verwirrung, Unziich- 
tigkeit usw.) hysterischer Fhrbung. Bei den tibrigen Kranken (4 ~) hatte die StSmng 
das Gepr~ge einer psychischen Induktion bei Debilen, die ditrch passives Verhalten 
und nachfolgende geringgradige Depression gekennzeichnet war. Ver[. meint, daft unsere 
bisherigen Effahrungen auI dem Gebiete der induzierten Psychosen folgende Schliisse 
gestatten: 1. Die familihr auftretenden Psychosen sind als Folgen yon ,,Induktion" 
(Wirkung suggestiver Einfliisse) oder Ansteckung bei besonders erbdisponierten Per- 
sonen auizufassen. 2. Die induzierten Psychosen k6nnen such bei nichtblutsverwandten 
Personen auftreten. Das Vorhandensein einer besonderen Disposition ist abet eine 
notwendige Voraussetzung. Letztere besteht in der Regel in Geistesschw&che, die 
mit organischen (dysglandul~ren und andersartigen) St6rungen einhergeht. 3. Das Auf- 
treten yon induzierten Psychosen ist bei echt gesunden Personen auszuschlieflen. 

C. Ferr/o (Turin).o 
Puyuvlo, Endque: [~ber einen Fall yon induziertem Irresein. (Clan. Psiquidtr. de 

Mu~eres, Hos'p. Prov., Madrid.) ser. Rev. med.-soc. (Madrid) Nr 7, 61--68 (1942) 
[Spanisch]. 

Nach ausfiihrlicher~r Sehildertmg der verschiedenen Autorenmeinungen zum induziertvn 
Irresein, der Entwicklung und der klinischen Bedeutung dieses Krankheitsbegriifes, nach 
Eingehen auf die psycho-pathologischen Grundlagen wird zusammenfassend der Bericht eines 
ei~aen FaUea gegebe~ Ea handelt aich um die walmhaiten Einbildungen eines jungen Mill. 



ehens, das sieh yon ihrem Hausbes|tzer geliebt glaubt und es vermag, die jtingere Schwester 
yon der RealiSt seiner Erlebnisse und I)eutungen zu ~berzeugen. Die Unbeeinflul3barkeit 
auch der induzierten Kranken liBt es wahrscheinlich sein, dab hier doch mehr vorliegt als eine 
reine Induktion. Gd/er (Dtiren). 

Trolle, Dyre: Alter, lntelligenzquetient und unmittelbare ehirurglsehe Resultate 
yon 576 sterilisierten und kastrie~en geistessehwaehen Frauen und MlnnerL (Sygeh,, 
Usser~d.) l~ord. Meal. (Stockh.) 1942, 3547--3549 u. engh Zusammenfassung 3550 
[D~nisch]. 

Das Material zerf~illt in 3 Gruppen. Die erste umfaBt 300 sterilisierte Frauen im 
Al~er yon 17--39 Jahren, davon 135 unter 12 und 116 zwischen 21 und 25 Jahren. 
Der Intelligenzquotient war in nur 14 Fiillen 76---90; in 209 F~/len war er 56--75, 
in den iibrigen niedriger. Von den 300 Patientinnen starb eine (Lues) an meehanischem 
Ileus. Die 2. Gruppe besteht aus 219 sterilisierten M~nnern im Alter.yon 17---52 Jahren, 
yon denen 89 unter 21 und 97 zwischen 21 und 25 Jahren alt waren. Der InteUigenz- 
quotient war in 13 F~il]en 76--90; in 144 F~llen war er 56--75, in den iibrigen niedriger. 
Kein Sterbefall. Die 3. Gruppe setzt sich aus 57 kastrierten M~nnern im Alter yon 
18--67 Jahren zusammen, gleichm~Bige Altersverteilung. InteUigenzquotient in 
5 F~llen 76--90, in 31 Fiillen 56--75. Kein SterbefaU. Der Verf. macht keine Angaben 
iiber das Ergebais des ope~ativen Eingriffa yore Gesichtspunkt der Schwachsinnigen- 
pflege. Einar ~ z l l  (Lund). 

Claussger-Madsen, M.: Nosokemiale Selbstmorde in den d~nisehen Irrenanstaltea 
193~--1941. (Psykiatr. A/d., Bispebjerg Hosp., K~benhavn.) Nord. Med. (Stockh.) 
1943, 8--11 u. engl. Zusammenfassung 11 [D~nisch]. 

Fortsetzung einer yon Clemmesen flit das Jahrzehnt 1922~1931 durehgeffihrten 
Untersuchung, die eine Zunahme der Selbstmorde aufgezeigt hatte. Diese Tendenz, 
die sieh in Untersuehungen an entsprechendem Material aus Schweden (Backl in)  
und Holland (Speijer)  nicht hatte feststellen lassen, best~tigt sich fiir D~nemark 
aueh dutch die Befunde Clausager -Madsens :  83 Selbstmorde, davon 71 in den 
eigentlichen Irrenanstalten (gegeniiber Clemmesens 41 bzw. 34 F~illen). Diese ver- 
h~ltnism~il3ig hohe Zahl erkliirt sieh nut zum Tell mit der wachsenden Klientel (Zu- 
nahme um ein Drittel); der Verf. bringt die steigende Zahl der Selbstmorde mit der in 
erhShtem Marie durchgefflhrten Unterbringung der Kranken in Familien in Zusammen- 
hang: In der Periode 1922--1931 ereigneten sich nut 5%, in der Periode 1932--1941 
dagegen 23% der Selbstmorde unter Patienten in Familienpflege. Einar ~ j~l l .  

Kriminologie, Kriminalbtologie..Poenologte. 
Mitteibaeh, Hans: Be/raeh/ungen fiber die prakiisehe Auswirkung der hehre yore 

T~lerlyp. Z. Akad. Dtsch. Recht 10, 110--113 (1943). 
Gegen die Verwendung des Tiitertypgedankens wurden besonders aus der iuristi- 

schen Praxis Bedenken geiiu~rt. Verf. hat an Hand yon Sondergerichtsurteilen die 
Brauchbarkeit des T~tertyps in der Praxis iiberpriift. Er ging dabei yon dem Gedanken 
aus, da~ bejahenden Falles die richtige Bewertung der zur Aburteilung gelangenden 
Taten erst mit Hilfe der Typfeststellung mOglich gewesen" sein miisse. Als Untersu- 
suehungsmaterial wu~en die Urteile der Sondergerichte I - -V i n  Berlin aus der Zeit 
vom 1. I. bis 30. VI. 1942 verwertet, wobei es sich um etwa 250 Urteile handelte, die 
s~mtlich Aburteilungen aus dem Gebiet der ~ 2 und 4 der Volkssch~dlingsverordnung 
zum Gegenstand batten. Einleitend wird zun~ichst der Begriff des ,,Volksschiidlings" 
unter Zugrundelegung yon Reichsgerichtsentscheidungen definiert. Es mull sich um 
einen T~ter handeln, ,,der ein Verhalten, das der im Kriege stehenden Volksgemeinschaft 
sch~dlieh ist, in einem Marie gezeigt hat, dal3 gesundes Volksempfinden darin eine be- 
sondere Verwerflichkeit und damit eine erh6hte Strafwiirdigkeit des T~iters finder, 
sei es nach den Umst~den der Tat, sei es nach der PersOnlichkeit des T~ters, sei es in 


